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Einleitung und V orwort. 
Die ganze Untersuehung ist eine naturwissensehaftliehe, d. h. sie 

sueht Beobaehtungen - auBen und innen - und bestrebt sieb, dieselben 
in erklarende Verbindung zu bringen. Auf allen andern Gebieten bat sicb 
·nur diese Methode bewahrt, und nur sie erweitert unser Wissen, nur sie 
gibt Wissenschaft. Das Glauben hat neben dem Wissen, nicht darin, 
seine hohe Bedeutung und Existenzberechtigung. Durch Vermischung 
beider wird Wissen gefalECht, Glauben erniedrigt. Urn Spekulationen 
einer andersartigen Psychologie kiimmert sich diese Arbeit nur insoweit, 
als sie sich dieselben fern halten muB. Am liebsten hatte sie gar nichts 
davon gesagt; aber veraltete spekulative Gewohnbeiten haben in die Auf
fassung der Psyche falsche N oten hineingetragen, die Vielen das Ver
standnis rein naturwissenschaftlicher Zusammenhange erschweren, Andern 
es ganz unmoglich machen. Es ist da und dort natig, das Geriimpel 
zu beleuchten und ausdriicklich wieder hinauszubefardern. Ein Quod 
erat demonstrandum hat die Untersuchung nicht. Jedes Resultat ist 
dem N aturforscher gleich willkommen; er sucht nur das, was sich fiir 
die Mittel seiner Beobachtung und seiner Logik als Tatsache erweist. 
Wenn ich bei mir einen Irrtum entdecke, freue ich mich mehr, als 
wenn ich den eines Andern korrigieren kann; ich babe dann wenigstens 
einen Fehler wieder los. Die. Darstellung natiirlich muBte der Kiirze 
wegen manchmal die iiuBere Form des Beweises einer vorangestellten 
Anschauung annehmen. 

Das Objekt der Untersuchung nenne ich Psyche, weil an den 
andern Ausdriicken zu viel metaphysischer Ballast hangt, der hier das 
Verstandnis start. Allerdings wird auch die Psyche nicht immer in 
gleicher Weise abgegrenzt. Man bezeichnet sie gern als das Be
wuBte; aber fUr eine wissenschaftliche Untersuchung, die kausal ver
stehen will, ist ein solcher BegrifI unbrauchbar, weil das BewuBte nur 
unregelmaBig und "zufallig" abgegrenzte Brucbstiicke eines Kausal
ganzen enthalt, aus denen die Zusammenhange nicht zu ersehen sind. 
"Das UnbewuBte" muB also Beriicksichtigung finden wie das BewuBte. 
Die Begrenzung nach jenem Gesichtspunkt ware auch in der Tier
psychologie und in der Psychopathologie unbrauchbar, weil wir da un
geniigende oder gar keine Anhaltspunkte besitzen was bewu13t ist, und 
auch beim genauesten Wissen das Kriterium versagt, indem unbewu13t 
und bewuBt ohne Grenzen ineinander iibergehen. Gleichgiiltiger ist es, 
wie we it man die peripheren Funktionen der Empfindungen und Be
wegungen einbeziehe; da die psychischen Funktionen nichts an de res 
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Einleitung und Vorwort. 

sind als die iibrigen zentralnervosen, muB der Psychologe die letzteren 
natiirlich so weit moglich kennen, urn sein engeres Objekt zu verstehen. 
AuBerdem hat man auch da flieBende Dbergange. Die Bewegungs
formeln sind teils schon in untren Zentren phylisch 1) vorgebildet, teils 
werden sie beim Menschen durch individuelle Dbung mit dem Rinden
gedachtnis erworben, und beide Elemente mischen sich zu einer untrenn
baren Einheit der Funktion. Die elementaren Triebe und Gefiihle 
werden sich ebenso verhalten. 

Zwischen den phylisch in den unteren Zentren vorgebildeten Reak
tions- und Triebmechanismen und den hochsten Strebungen, vom Reflex 
bis zum philosophischen Wissenstrieb, gibt es iiberhaupt keine Grenze. 
Wegen des Zusammenarbeitens der tieferen Zentren mit den hoheren 
kann man unmoglich nur die Rindenfunktion2) psychisch nennen; 
es ist auch fraglich, inwiefern man aIle Rindenfunktionen (man denke 
z. B. an die ReguIierung der GefaBe, der Speichelsekretion, der Ver
dauung von der Rinde aus) einbeziehen diirfte, ohne Schwierigkeiten zu 
bekommen. Wir konnen also schon beim Menschen nicht bloB die indi':' 
viduell erworbenen (mnemischen) Funktionen zur Psyche zahlen, sondern 
miissen auch noch phylische einbeziehen. In der Psychologie der niederen 
Tiere wird uns alles das interessieren, was das ganze Tier in seinem 
Verhalten 3) leitet, obgleich wir es nicht scharf von den Teilreaktionen, 
wie wir sie in den Reflexen eines einzelnen Organes finden, abtrennen 
konnen; auch diese arbeiten eben nicht ganz ohne Zusammenhang mit
einander, und sie werden oft zu Reaktionen zusammengekoppelt, die das 
ganze Tier betreffen. Einen Unterschied, der es lohnte, "Tropismen" 
von anderen psychisch zu nennenden Allgemeinreaktionen zu trennen, 
gibt es vielleicht nicht. 

Eine natiirlich auch nicht scharfe und leider noch gar nicht ge
niigend erfaBbare Grenze liegt zwischen den Reaktionen, die plastisch 
sind, und den mehr starren. Reflexe gelten als starr, aber aucb psychi
sche Reaktionen des ganzen Geschopfes bis hinauf zum Menschen sind oft 
mit Bestimmtheit vorauszusagen. Manche niedrigeren Funktionen haben 
Anpassungsfahigkeit an die Umstande, wie sie beim Netzespinnen oder 
N estbau deutlich in die Erscheinung tritt. Sogar mit (scheinbar?) auBer
gewohnlichen VerhiiJtnissen finden sich manche Tiere ab, indem sie eine 
sonst starre Reaktion etwas abandern. Diese angeborene Plastik, die 
wir als Phyloplastik z. B. in den Instinkten bis jetzt hochstens aus dem 
Artgedachtnis und einer vermuteten daraus sich ergebenden "Artiiber
legung" verstehen konnten, hat zwar auch keine scharfen Grenzen gegen 
die Ontoplastik des einzelnen Gedachtnistieres, das die individuellen Er
fahrungen zu neuen Kombinationen im Handeln ("Dberlegungen") be
nutzt. In beiden Arten der Plastik, spielt das Gedachtnis eine Rolle, 
sel es phylisch oder individuell; es gibt aber auch eine Art Plastik, die 

1) Phylisch == mit der Entstehung der Art. 
2) Die Hirnrinde ist bei den Siiugetieren das Substrat der mnemischen, eigentlich 

plastischen und der obersten Zusammenfassung der nerviisen Funktionen zu einem Gan
zen. Schon bei den Viigeln werden iihnliche Funktionen noch im Streifenhiigel sitzen. 
In anderen Tierklassen gibt es Analogien meist in dem vordersten Nervenknoten. Uns ist 
aber, damit wir nicht einen neuen Ausdruck erfinden miissen, der Repriisentant aller 
dieser Organe die Rinde. 

3) Es gibt natiirlich auch noch andere als nerviise Integrationen, z. B. eine chemische. 
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rein physiologisch ist, indem auf Ahnlichkeiten ebenso wie auf Gleich
heiten reagiert wird, ein Mangel an Unterscheidung von Unterschieden. 

Wir haben also folgende einander iiberschneidende Reaktionen aus
einanderzuhalten: eine zusammenfa8sende nervase Funktion, die das ganze 
Ti~r betrifft, und lokalisierte oder Teilfunktionen. BewuBt - unbewuBt. 
Funktion der Rinde oder bei anderen Tierklassen eines analogen Or
ganes - Funktion tieferer Apparate. Starre - plastische - phylo
plastische - ontoplastische Funktion, wobei die ontoplastische Reaktion 
sicher auf dem individuellen Gedachtnis beruht, die phyloplastische 
maglicherweise auf einem phylischen. 

So ausgesprochen diese Unterschiede fUr gewahnlich erscheinen, so 
wenig sind sie absolut; die hahere Funktion ist immer nur die besondere 
Entwicklung der niedrigerE'n, und wenn wir sie bis in ihre Urspriinge 
zu verfolgen suchen,so kommen wir auf allgemeine Eigenschaften der 
lebenden Substanz iiberhaupt. 

Unser Wissen wiirde reichen, noch manche Einzelheit genauer aus
zubauen, namentlich kompliziertere Vorgange ins Elementare zu ver
folgen. Wir begniigen uns mit dem Wichtigen; sehr viele Einzelheiten 
sind auch nicht bis zum Ende ausgedacht und durchgedacht. Es ware 
ferner maglich, erheblich mehr "Beweise" zu bringen. lch sehe aber die 
wesentliche Beweiskraft zunachst darin, daB ich die allgemeinen An
schauungen iiber 40 Jahre, einzelnes davon iiber 50 Jahre, und einen 
groBen Teil der Einzelheiten doch seit Jahrzehnten an Gesunden und 
Kranken, an mir und andern nachpriifte, ohne Widerspriiche zu finden, 
dann aber auch darin, daB von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus, 
dessen Berechtigung fUr den N aturwissenschafter wohl selbstverstandlich 
ist, alle in Betracht kommenden Einzelfunktionen, einschlieBlich das Be
wuBtsein, verstandlich werden, und daB sie in widerspruchlosem Zu
sammenhang sind unter sich und mit den Tatsachen der innern und 
auBern Beobachtung, an denen sie immer wieder gem essen worden 
sind. Trotzdem ist es selbstverstandlich, daB manches nicht nur der 
Erganzung, sondern direkt der Korrektur bediirftig sein wird. leh 
kann mir aber nicht denken, daB die Grundauffassung der Psyche als 
eines nervasen einheitlichen Apparates zur Erhaltung von Gattung und 
Art falsch sei, und aus ihr folgt doch manches mit N otwendigkeit. 
Wiirde aber z. B. meine Erklarung des BewuBtwerdens nicht 
angenommen, so wiirde dieser Umstand die iibrigen Aus
fiihrungen in keiner Weise in Zweifel setzen, denn diese bauen 
sich nicht darauf, sondern nur auf die direkte Beobachtung. Es bliebe 
nur eine Frage mehr zu beantworten iibrig. 

Ein erwahnenswerter Vorteil der konsequent naturwissenschaftlichen 
Behandlung und zugleich eine Wahrscheinlichkeit mehr fiir die Richtig
keit ihrer Resultate scheint mir darin zu liegen, daB sie einen Haufen 
von immer besprochenen aber nie beantworteten Fragen definitiv er
ledigen kann. Viele dieser Fragen fallen iiberhaupt weg, bzw. sie er
wei sen sich als falsch gestellt; ein Teil erledigt sich von selbst; ein 
dritter endlich kann von da aus ohne Schwierigkeit so beantwortet 
werden wie jede lasbare naturwissenschaftliche Frage, wenn man nur 
nichts in die Dinge und Verhaltnisse hineintragt, was nicht darin ist. 
Es lag natiirlich nicht in meiner Absicht, alles das selbst zu erledigen. 

1* 
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Bei den einfacheren Sachen habe ich es dem Leser uberlassen; bei kom
plizierteren Fragen, wie den hierhergehorigen religiosen, habe ich nur 
die Wege angedeutet, wie die Losung zu denken ist; schon bei dem 
jetzigen Stand unseres Wissens lieBe sich an den meisten Orten viel 
mehr und bestimmteres sagen, und wenn auch noch manche Einzelheit 
genauer zu studieren und in der Seele noch manches Wichtige zu 
finden ware, so sieht man doch bestimmt, daB auch da nichts Geheim
nisvolles, nichts mit unsern Mitteln Unlosbares dahinter steckt. 
Man kann diese Dinge so gut auf elementare Eigenschaften der lebenden 
Substanz zuriickfiihren wie etwa den Blutkreislauf. lch mochte von 
solchen Problemen erwahnen: die gesamte Erkenntnistheorie. Was ist 
a priori und a posteriori ~ die Teilung des psychischen lnhaltes in 
AuBen- und lnnenwelt~ Realitat, Wahrheit~ die Antinomien von KANT, 
die es nicht mehr gibt. Seine Kategorien erweisen sich als Abstrak
tionen wie jede andere Abstraktion. Was ist Gut und Bose ~ Wie 
kommt das Cbel in die Welt? W oher stammt der Glaube an ein ewiges 
Leben ~ W oher die Mythologien und Religionen ~ lhre Bedeutung~ Die 
Gleichformigkeit der Mythologien. "Zweck" des Menschen. Das "Wesen" 
der Ethik. Sind gewisse Reaktionen bei niederen Tieren Tropismen 
"oder" psychische Leistungen~ Was sind lnstinkte~ Triebe~ der Wille~ 
die lntelligenz ~ das BewuBtsein ~ Was hat dieses fur einen Zweck ~ 
Die Kausalitat (soweit sie ein psychischer Begriff ist; was ihr in der 
AuBenwelt entspricht, gehort, wenn uberhaupt wohin, in die Physik). 
Unterschied von Kausalitiit, Finalitat, Motiven, von verstehenden und 
kausalen Erklarungen. Von einzelnen krankhaften und physiologischen 
Funktionen finden ihre ganz selbstverstandliche Erklarung 1): die Pha
nomene des UnbewuBten mit ihren nbergangen zum BewuBten, die 
doppelte Personlichkeit, die Besessenheit, die Automatismen, die Wahn
ideen, die Spaltungen und Abspaltungen, die Diaschise, die Ambivalenz, 
die Eigentumlichkeit, daB man "Dinge nicht wissen und doch wissen 
kann", die meisten neurotischen und psychotischen Erscheinungen inkl. 
die Halluzinationen, die Hypnose mit den meisten ihrer besonderen 
Symptome, die Suggestion, der wechselweise EinfluB von Geist auf 
Korper, und noch manches andere. Von noch auszufiillenden Lucken 
sind die fiihlbarsten, daB wir keine Vorstellungen haben, was fur Unter
schiede im Neurokym den Qualitaten der Sinnesempfindungen ent
sprechen, und daB wir eine wichtige oder die wichtigste Komponente 
des Kunsttriebes noch nicht kennen. 

DaB nicht gleich alles erledigt werden konnte, setzt naturlich den 
Wahrscheinlichkeitswert der Grundanschauung in keiner Weise herab. 
Fur den, der sich in diese hineingedacht hat, wird es erfreu
lich sein, einerseits auch auf psychischem Gebiete den Zusam
menhang der Reihe von den niederen Organismen bis zum 
homo sapiens zu ubersehen, und anderseits die noch fuhl
barere KI uft zwischen physischem Leben und psychischer 
Funktion ausgefullt zu finden. Es bleibt dann nur noch der 
Weg zu suchen, der von den physikalischen V organgen zu den Lebens-

1) "ErkHirllngen" inRoweit. uaf3 man allenfalls UtlS den netlropsychischen Mechanismen 
daR Vorkommen s~lcher Fllnktionen ableiten kiinnte, wenn man sie auch noch nicht be· 
obachtet hiitte. 
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auBerungen fiihrt; vielleicht bilden die auch hier vertretenen modern en 
Anschauungen iiber das Gedachtnis einen der Steine, die zum Bau der 
letzten Briicke im Kontinuum unserer Weltanschauung notwendig sind. 

An einigen Stell en habe ich mir erlaubt, darauf aufmerksam zu 
machen, daB es da, wo unsere bisherige Gedankenrichtung vor eine 
dicke Mauer oder eine hoffnungslose Leere fiihrt, unlogisch ware, immer 
nur auf den Wegen zu suchen, die sich als unfruchtbar erwiesen haben, 
so bei den Zusammenhiingen von Gedachtnis und Vererbung und Leben, 
beim Kunsttrieb, oder bei der Abgrenzung der psychischen Funktionen, die 
m6glicherweise einmal auch im friiheren Leben des Genus gefunden wer
den k6nnten, wie es mit dem Gedachtnis gegangen ist. Ich weiB sehr gut, 
und m6chte es ausdriicklich hervorheben, daB Ahnliches, wenn auch in 
anderen Zusammenhangen, auch schon geauBert worden ist, und nament
lich, daB ich nur M6glichkeiten, nicht Hypothesen oder Vermutungen 
anfiihre an Orten, wo Wahrscheinlichkeiten ii berhaupt noch nicht in 
Betracht kommen k6nnen. Immer die namliche verschlossene Tiir oder das 
namliche bodenlose Loch anzustarren, scheint mir ganz unfruchtbar wah
rend einige gewagte Gedankentanze wenigstens anregend wirken k6nnen. 

Um das Schrifttum habe ich mich nicht viel gekiimmert und 
hoffe, daB viele das mehr als einen Vorteil denn als einen Nachteil an
sehen. Es ist ja hier unaussch6pfbar. In Diskussionen habe ich mich 
nur stichprobenweise da und dort eingelassen. Glaubenssachen kann 
man mit Logik nicht beikommen. Prioritaten zu meinen oder Anderer 
"Gunsten" sind mir gleichgiiltig; wenn Andere in dieser oder jener Rich
tung in Einzelheiten die namlichen Ansichten geauBert haben, was ich 
teils weiB, teils hoffe, so freut mich das, und es soll sie auch freuen. 

DaB die Art der Darstell ung eine unerfreuliche ist, kommt mir 
nur zu sehr zum BewuBtsein. Die Art der Entstehung unter mehreren 
verschiedenen Gesichtspunkten, das Fertigdenken mancher Einzelheiten 
erst wahrend des Schreibens sind Ursachen, die ich nicht beseitigen 
kann, wenn ich mit meiner verfiigbaren Zeit vor dem Tode an eine Art 
Ende kommen will. Viele andere Schwierigkeiten sind bei dem jetzigen 
Stande der Psychologie iiberhaupt nicht zu umgehen. Psychologie be
handelt eines der kompliziertesten Themen. Der Versuchung, durch 
weitgehendes Schematisieren mich verstandlicher zu machen, habe ich 
widerstanden, und vorgezogen mich an die zu wenden, die trotz einiger 
Schwierigkeiten aus Interesse an der Sache verstehen wollen, und die 
verstehen k6nnen. Manches ist iiberhaupt wegen seiner Kompliziertheit 
an der Grenze des Vorstellbaren. Wiil'den wir hier nur Einfaches finden, 
so ware daB ein sicherer Beweis, daB wir auf falschen Bahnen sind. 

Am meisten Schwierigkeiten macht der Mangel an Ausdriicken zur 
Bezeichnung der Begriffe, mit denen ich zu operieren habe. Eine be
sondere Terminologie zu schaffen, davon hielten mich verschiedene 
zwingende Griinde abo Viele der psychologischen Begriffe haben schon 
je nach der Schule verschiedene Umschreibungen, und ich seIber 
muBte sie wieder fiir meine Zwecke abgrenzen. Definitionen wiirden 
da nicht helfen, weil jeder Begriff nur im Zusammenhange mit den 
anderen und dieser ganzen Psychologie seine richtige Farbung er-
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halt. Wie in jede andere· Psychologie muB man sich hier hereinlesen 
konnen; nur wenn man es tut, kann man die Kontroversen ersparen, 
die den niitzlichen Platz in der Literatur unniitz ausfiillen '). Weil es 
keine Ausdriicke gibt, die die psychische und physische Seite einer Funk
tion gleichmaBig bezeichnen, muBte ich zuerst die Auffassung der Iden
titat des Psychischen mit gewissen Rindenvorgangen begrunden, und 
dann erst die schon vorhandenen Ausdriicke benutzen und dem Leser 
iiberlassen, die Seitigkcit der Bedeutung aufzuheben oder die Einseitig
keit auf die Zweiseitigkeit zu erganzen. Man kann doch unmoglich von 
"BegrifIspsychokymvorgangen und ihren Erscheinungsweisen als psychi
sche BegrifIe" reden; ich brauche den Ausdruck BegrifI, auch wenn ich 
vom Physischen ausgehe. Ich rede auch von Schwingungen, weil wir 
kein anderes Bild fur die qualitative Mannigfaltigkeit des Psychokyms 
besitzen, mochte aber ausdriicklich darauf aufmerksam machen, daB wir 
noch keine positiven Anhaltspunkte haben, wirkliche Schwingungen an
zunehmen. Ich rede auch oft, der Not gehorchend, in teleologischen 
Ausdrucken, wobei ich an nichts anderes zu denken bitte, als daB, was 
lebt, so eingerichtet ist, daB es leben kann; da!'l ZweckmaBige hier ist das 
Mogliche 2). Mit Lamarckismus oder einem Schopfungsplan habe ich hier 
nichts zu tun - obschon wir sehen werden, daB gewisse larmackistische 
Ideen nicht so ganz in der Luft stehen, wie Viele glauben. 

Wiederholungen lie Ben sich nicht vermeiden. Vieles ist aus den 
namlichen Elementen abzuleiten. Ferner haben mir bose Erfahrungen 
gezeigt, daB man in diesen Dingen, an die jeder mit einer fertigen An
schauung, die er einigermaBen fur die einzige halt, herantritt, nicht ver
standen wird, wenn man dem Leser iiberlaBt, Erganzungen aus anderen 
Stellen hinzuzudenken oder gar die BegrifIe ohne Erklarungen im Sinne 
des Schreibers zu erfassen. So muBte ich in gewissen Beziehungen die 
groBeren Abschnitte als ein Ganzes behandeln. 

Die verschiedenen Kapitel sind ungleich ausgefiihrt, nicht nur weil 
noch lange nicht alles fertig ausgedacht ist, sondern auch weil ich keinen 
Raum verlieren wollte mit Dingen, die schon bekannt und wenig be
stritten sind, dafiir aber das Neue und Strittige eingehender behandeln 
muBte. Da und dort muBte ich iiber das Elementare hinausgehen, um 
falsche Auffassungen, die dem Verstandnis hinderlich sind, auszuschlieBen, 
oder die Tragweite der Anschauungen zu zeigen, in die sich manches 
sonst Unverstandene nun einreiht. 

NatUrlich bin ich mir bewuBt, die meisten Einzeldisziplinen, die 
ich benutze, nicht zu beherrschen, so vor aHem die Mathematik und 
die Philosophie. Ich wurde mich deshalb nicht verwundern, wenn ich 
da und dort auch etwas Wichtiges ubersehen oder miBverstanden hatte, 
mache aber diesen Vorbehalt, um nicht langweilig zu werden, nur hier 
ein fiir allemal. Immerhin habe ich nach Moglichkeit versucht, mich 
im Gesprach mit Vertretern anderer Wissenschaften zu orientieren. 

') Vergleiche z. B. BLEULER. Schizophrenie u. psycho!. Auffassungen. zugleich ein 
Beispiel. wie wir in psycho!. Dingen aneinander vorbeireden. Ztschr. f. Psychiatrie usw. 
Bd.76. 1920, S. 135. und BLEULER, CbeI' unbewuBtes psych. Geschehen. Ztschr. f. d. g. 
Neur. u. B. 6~. 1920. 122. 

2) Ich benutze also den von manchen verponten Begr:ff der "ZweckmaBigkeit ohne 
Zuhilfenahme des Zwecksbegriffes". 
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I. Die Mittel, unsere Psyche kennen zu lernen. 
INHALT. A. Die Richtigkeit unseres Denkens miissen wir voraussetzen. 

Der einzige Priifstein desselben ist die Erfahrung. Zu weit gehende Abstraktion von 
der Erfahrung, "Spekulation' fiihrt aUf Abwege. 

B. In ihrer Existenz und in ihrer Art sicher sind nur die innern (psychischen) 
Vorgdnge. Man kann aber davon Andern nichts beweisen; ihre Realitdt ist zwar ab
solut sic her, aber subjektiv. Der I nhalt der Sinne, die A ufJenwelt, hat keine logisch 
beweisbare Existenz,. die praktische N otwendigkeit zwingt uns aber, sie vorauszusetzen. 
Aus der Unbeweisbarkeit ihrer Existenz folgt jedoch nicht ihre Nichtexistenz. Ihre 
Existenz im allgemeinen vorausgesetzt, sind die einzelnen Dinge darin Andern demon
strierbar, sie haben obfektive Realitdt. Die Dinge sehen zu wollen, "wie sie sind", 
ist nicht nur unmoglich sondern sinnlos. Der psychophysische Parallelismus in der 
Form, dafJ die psychische und die physische Reihe nicht aufeinander einwirken konnen, 
ist ein innerer Widerspruch, weil wir dann nur von der einen Reihe, der psychischen, 
etwas wissen konnten. Wir setzen GeschOpfe .. voraus, die Bestandteil der Aupenwelt 
sind. Aile ihre Funktionen erscheinen als A uperungen von K rdften der A upenwelt 
(wozu eine eventuelle "Lebenskraft" auch gehOren wiirde). Nur das BewufJtsein hat 
man bis jetzt als etwas in allen Beziehungen Besonderes, niemals Ableitbares ange-
sehen. A uch dieses ldpt sich aber verstehen. . 

C. Die naturwissenschaftUche Psychologie benutzt innere und dufJere Erfahrung 
in gleicher Weise. 

A. Unser Denken. 
Die erste notwendige Voraussetzung aller unserer Erkenntnis ist die 

Richtigkeit unseres Denkens, aus dem wir nicht herauskonnen. 
Wir vermogen nicht mit unserem Denken das Denken, mit unserem 
Verstand den Verstand in ihren Prinzipien zu kritisieren, sondern nur 
im einzelnen die Anwendung der Prinzipien. Was ein allwissender 
Geist, der die Welt und uns betrachten wiirde, als richtiges Denken 
bezeichnen wiirde, dafiir baben wir keinen MaBstab. Wir miissen ein
fach annehmen, daB "richtig" 1) sei, was eben die allgemeine Logik als 
richtig bezeichnet, und diese besitzt noch einen scheinbar 2) objektiven 
Priifstein an den Tatsachen. Diejenigen logischen Formen im allge
meinen und Schliisse im speziellen, die sich an der Erfahrung bewahren, 
bezeichnen wir als richtig, und das auch dann, wenn wir sie nicht in 
jedem einzelnen Fall nacbpriifen konnen. Da denken wir in diesen 
Dingen genau wie die N aturforscher und zwar sowohl in den Voraus
setzungen, wie in den logischen ~ormen und in der Art der Ableitung 
und der Behandlung der Begriffe. Fiir den, dem das nicbt selbstver
standlich ist, will ich nur den einen Grund angeben, daB dieses natur
wissenschaftliche Denken allein sich bewiihrt und besonders in der 
neueren Zeit sowohl in der Erweiterung unserer Erkenntnisse wie in 
der Anwendung derselben in der Technik mehr geleistet hat als das 

1) leh vermeide den Ausdruek "Wahrheit". nieht wei! er an sich nicht brauehbar 
ware, sondern wei! man ihm dureh zu vieles Reden dariiber zu viele Unklarheiten und 
Unbestimmtheiten angehangt hat. 

2) Wenn, wie wir ausfiihren werden, unsere Logik aus der Erfahrung stammt, so 
kann sie eben hoehstens fUr unsere Erfahrung richtig sein. Entsprii.che diese nieht einer 
objektiven Wirklichkeit, waren die Zusammenhange der AuJ3enwelt halluziniert, oder 
wiirde uns die Wahrnehmtillg dieselben falsehen, so ware das logische Denken fiir einen 
auBer uns und der iibrigen Welt stehenden Betrachter falsch; fUr tillS aber ware es dennoch 
das praktisch und theoretiseh einzig Brauchbare, also einzig Richtige. 
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friihere Denken in vielen Jahrtausenden, wahrend speziell das philosophi
sche Denken nach ZIEHEN, der es wissen muB, nichts zuwege gebracht 
hat als einen "Kirchhof von Systemen". Aber auf diesem Kirchhof 
laufen die allseitig umgebrachten Systeme immer wieder als Gespenster 
herum, und die einen Gelehrten bemiihen sich, siezum hundertsten 
Male zu toten, die andern, sie wieder lebendig zu machen 1). Beides 

1) Eine andere Eigentiimlichkeit des philosophischen Wissenschaftsbetriebes besteht 
in der kraftlosen Halbheit, daB man ohne Totschlags· oder Auferweckungsversuche die 
namliche Ansicht gleichzeitig als Ie bend und als tot, als erledigt und als berechtigt dar. 
stellt und iiberhaupt die widersprechendsten Meinungen nebeneinander laufen laBt, ohne 
das Fazit zu ziehen oder die Wahrscheinlichkeiten jeder im Fiir und Wider zu erortern. 
Wie mit dem Inhalt halt man es mit den Methoden; man schleppt noch allerlei Spekula. 
tionen und Formen tmd Begriffe aus klassischen und mittelalterlichen Zeiten in unlos· 
barer Verquickung mit moderneren Anschauungen weiter, und wenn Philosophen Psy. 
chiatrie treiben, so gibt es Krankheiten wie Paranoia halluzinatoria acuta alcoholica, 
die man wie ein Rechenexempel aus der Formel ableitet: Wahnideen = Paranoia; plotz. 
lich aufgetreten = akut; hort Stimmen = halluzinatoria; hat gesoffen = alcoholicll 
(durch die Abkiirzung ist das System nur wenig karikiert; im Prinzip ist die Wieder· 
gabe richtig), oder man mischt in die neuen Beobachtungen, die doch schon recht Erfreu· 
liches in bezug auf die Zusammenhange des gesunden und kranken Seelenlebens zutage 
gefordert haben, Ideen von apriori, die dazu passen, wie der Riese Atlas, der den Himmel 
tragt, zur modernen Astronomie. Philosophie ist gut und Naturwissenschaft ist gut, aber 
gemischt sind sie ein Gericht aus Knoblauch und Schokolade. Bei der Sch wierig kei t, 
die es hat, einmal gepflanzte Vorurteile zu kompensieren (ausrotten 
kann man sie ja bei dem verderbten Individuum selbst nie mehr) wiirde 
ich es fiir die nachste Arztegeneration fiir ein Ungliick halten, wenn 
Philosophie, so wie sie jetzt ist, in den Lehrplan aufgenommen wiirde. 
Es ist nur quantitativ verschieden, aber im Prinzip der Mischung von Pilosophie und Me· 
dizin gleich, wenn man in der Astronomie alte Anschauungen von der Erde, die auf einem 
Elefanten steht, und das ptolemaische System, in der Chemie die Phlogistontheorie und in 
der Physik den Horror vacui mit d~i' entsprechenden Denkweisen neben den modernen 
Kenntnissen und Auffassungen dozieren wollte. Man lehrt bezeichnenderweise Philo· 
sophie nicht als etwas, das man jetzt weiB, sondel'll als "Geschichte der Philosophie". 
Warum studiert man nicht Zoologie als Geschichte der Zoologie, die so hoch interessante 
Tiere wie Drachen oder wie Muscheln, aus denen Enten wurden, genau kannte? Und der 
Techniker, der seine Grundlagen aus der "Geschichte der Physik" studiert hatte, wiirde wohl 
Miihe haben, ein Dampfschiff zu konstruieren. Wenn diese Art Philosophiestudium etwas 
Richtiges ware, so bewiese das, daB die gewonnenen Resultate Nebensachen waren, und 
das Interesse rein an den hiibschen Konstruktionen hangen wiirde. Nun, vielleicht 
ist es so, soweit nicht unter dem Namen Philosophie wirklich wissenschaftliche Fragen, 
wie Erkenntnistheorie oder die Gesetze der Logik behandelt werden - wenn auch diese 
meist mit unwissenschaftlichen Methoden. Das Schlimmste aber an der Philosophie ist 
die dort neben den scharfsten Unterscheidungen und Folgerungen immer noch gebrauch. 
liche saloppe Art des SchlieBens und die Gewohnheit, mit dem namlichen Wort bezeichnete 
Begriffe immer wieder umzumodeln und, ohne es zu merken, damit die verschiedensten 
Dinge miteinander zu identifizieren (dariiber siehe: Dereierendes Denken). 

Wenn iiberhaupt aus einem mir unerfindlichen Grunde vom Mediziner Philosophie ge· 
tI-ieben werden sollte, so diirfte es hochstens am Ende des Studiums sein, wo die Realitats· 
vorstellungen einen hoheren Grad von Festigkeit erreicht haben. Die Nachpubertats· 
periode ist fiir solche Denkweisen noch zu gefahrlich. Wirkliche Gefahren des philosophi· 
schen Denkens liegen einmal in seiner weitgehenden Abstraktion; Abstraktionen werden 
ja um so leichter fehlerhaft, um so schwankender und den Erschleichungen und den direkt 
falschen Auffassungen urn so zuganglicher, je weiter sie sich von der Sinnlichkeit ent· 
fernen. Noch wichtiger scheint mir fUr die Frage der Einfiihrung philosophischer Semester 
die andere Tatsache, daB die Abstraktionen um so bequemer sind, je weiter sie sich von 
der sinnlichen Realitat entfernen, und daB ihre haufige Benutzung geradezu die Fahig. 
keit herabsetzt, realistischere Engramme zu ekphorieren, wie schon die Verwandlung der 
sinnlichen Wahrnehmung in die "blassen" Dingbegriffe in schlagender Weise zeigt (siehe 
Abschnitt Wahrnehmungen). Wie leicht ist der Begriff Mensch oder Menschheit zu ek. 
phorieren; der eines bestimmten Menschen aber mit dessen genauem Aussehen in Farben 
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gehort bekanntlich zu den undankbaren Aufgaben; man nennt es aber 
philosophische Wissenschaft. Wir konnten diese auch ohne weiteres auf 

und Formen kann unter gewohnlichen Umstanden vom Nichtkunstler gar nicht benutzt 
werden. AuBerdem abstrahieren wir ja gerade deshalb, damit wir nicht mehr aIle die 
Einzelerfahrungen, die dem abstrakten Begriff zugrunde liegen, ekphorieren mussen, 
und je allgemeiner eine VorsteIlung, urn so leichter ist sie zu assoziieren. Der Imbezille, 
der so groBe Muhe hat, zu abstrahieren, daB man (falschlicherweise) behaupten kann, er 
sei dazu uberhaupt nicht flihig, benutzt sofort die sparlichen Allgemeinbegriffe, die er 
gewinnen konnte, in zu groBer Ausdehnung; er redet von "Werkzeug", wenn er "Schaufel" 
sagen sollte. Der Senile, dessen Hirn in Ruckbildung begriffen ist, redet schlieBlich so 
allgemein, daB wir ihn kaum mehr verstehen, weil er nicht mehr flihig ist, die weniger 
abstrahierten Begriffe zu denken. Der unklare hohere Blodsinnige hat bekanntlich eine 
besondere Neigung zu philosophieren, und wenn ein Jiingling, der sonst realistisch dachte, 
in der Zeit nach der Pubertat anflingt, mit Eifer Philosophen (fruher mit Vorliebe Schopen· 
hauer und jetzt Nietzsche) zu lesen, so ist es oft deshalb, weil die hereinbrechende Schi
zophrenie ihn verhindert, scharf und realistisch zu denken, hingegen die von der Wirk
liehkeit losgelosten Ideen geradezu begiinstigt. Man hat deshalb gemeint, der Sens de 
1:1 realiM sei die hi:ichste Funktion, die am spatesten auftrete, und am leichtesten geschadigt 
werden konne, was natiirlich nicht richtig ist, weil die niedrigen Geschopfe mit bloBer 
Philosophie nicht leben konnten und noch viel ausschlieBlicher als wir die Realitat direkt 
zur Anpassung benutzen mussen. 

Wichtig fUr die praktische und theoretische Bedeutung der Philosophie ist auch 
folgendes: Die altere griechische Philosophie ist gar nicht Philosophie im modernen Sinne, 
sondern eine Wissenschaft, die die namlichen Anspruche macht wie unsere Naturwissen· 
schaft und sich erst spater in die beiden Richtungen geteilt hat. Jene Manner wollten 
das Wesen der Dinge und ihre Zusammenhange erforschen; es fehlte Ihnen aber noch die 
genugende Methodik und Erfahrung; so kamen sie zu sehr ins Abstrakte, das wie gesagt 
naher liegt. Es war ihnen zum BewuBtsein gekommen, daB das Denken in diesen Dingen 
weiterhelfen kann; sie kannten aber seine Grenzen noch nicht und haben es in ubertriebener 
Weise angewendet, wie man heutzutage jede neue Methode oder einen neuen Krankheits
begriff ubertreibt, bis die Erfahrung die natiirlichen Grenzen zeigt. Sie haben zu sehr 
auf die Beobachtung verzichtet und namentlich dast-Experiment noch nicht zu benutzen 
verstanden. Es war ihnen nicht klar, wie weit man sich von der Erfahrung entfernen 
kann, ohne in das hinein zu kommen, was man jetzt Philosophie nennt, oder das, was bei 
Aristoteles als Metaphysik von der Naturwissenschaft abgetrennt wurde. Auch der Unter
Bchied der naturwissenschaftlichen und der philosophischen Probleme war ihnen natiirlich 
nicht bewuBt, und so trieben sie beides als eine Wissenschaft. Nach und nach aber uber
wog der "philosophische" Teil, der nicht nur bequemer zu bearbeiten ist, sondern nament· 
lich die wichtigsten affektiven Bediirfnisse der Menschen befriedigen kann, wozu die 
nuchterne Naturwissenschaft nicht fahig schien. In einer besonders gerichteten und ein
seitig iibertriebenen Form sehen wir das abstrakte Denken in der Scholastik karikiert. 
Sehr weit getrieben hat die Abstraktion die indische Philosophie, die aIlgemein mensch
lich bleibt, aber in ihrer Weltabgewandtheit und Lebensschau wohl Symptom eines 
durch Klima (und Mischung?) erzeugten Rassenniederganges ist und jetzt noch nicht 
nur groBe Denker beschiiftigt, sondern auch in ihrer Loslosung von der Realitat die 
Wonne unklar psychopathischer Verstandesastheten ist. In die neuere Zeit flillt die Tat 
HEGELs, der aus "Vernunftgriinden" bewies, daB sich zwischen Mars und Jupiter kein 
Stern befinden konne - zwei Jahre nach del' Entdeckung der Ceres. Dabei handelte es 
sich nicht urn eine einsame Pubertatsverirrung, sondern urn eine von der Fakultat der 
Philosophen gutgeheiBene Habilitationsschrift. Dieses viel zu wenig gewiirdigte und 
fiir den MiBbrauch des abstrakten Denkens auBerst bezeichnende Vorkommnis sollte 
als warnende Etikette jeder philosophischen Abhandlung aufgedruckt werden, wie der 
Totenkopf der Sublimatflasche, die je nach der Verwendung niitzlich, aber auch sehr ge
fahrlich sein kann. 

Ein Kollege, den ich hoch achte, halt mir vor, meine ganze Auffassung von der Iden
titat von Seele und Leib sei, weil nicht sicher bewiesen, Me taphysi k; das ist nicht richtig, 
wenn er unter diesem Namen etwas von den tpVOI"a, wesentlich Verschiedenes versteht, 
wie man es gewohnlich tut. Meine Lrberlegungen mogen einer Kritik standhalten oder 
nicht, sie sind in Methode und Resultaten durchaus gleichzustellen irgendwelchen andern 
naturwissenschaftlichen Ableitungen. Auf die groBere oder geringere Wahrscheinlichkeit 
der Schlusse kommt es bei dieser Frage gar nicht an, sondern auf die Art des SchlieBens. 
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der Seite lassen, wenn sie uns nicht immer wieder ihre 'l'heorien zwi
schen die Beine werfen und durch ihren EinfluB auf die allgemeine 

Erkenntnistheorie z. B. kann (und sollte) in del' Wissenschaft, eben so wie das Verhaltnis 
von Seele und Leib, rein naturwissenschaftlich behandelt werden. Irgend etwas anderes 
hineinzulegen ist nicht notig, aber verwirrend und falschend. Einer Lebensanschauung 
dagegen kann (mull nicht) der durch personliche Gefiihlsbedurfnisse gerichtete Glaube 
einen viel hoheren Grad von Wahrscheinlichkeit verleihen als die logischen Schlusse aUs 
Tatsachen, aus denen die Ansicht scheinbar entwickelt odeI' begriindet wird. Del' Glaube 
verleiht den Resultaten ungeniigender odeI' falscher Lrberlegungen geradezu volle Sicher
heit, Realitat, Wahrheitswert. Objektiv ist diese Sicherheit, Realitat odeI' Wahrheit etwas 
prinzipiell anderes als die durch die Sinne und Logik erlangten, mit den namlichen Worten 
bezeichneten Begriffe. Del' Glaubende selbeI' kann im einzelnen FaIle den Unterschied gar 
nicht oder wenigstens nicht prinzipiell werten. 

Sehen wir aIle die Umgrenzungen odeI' Definitionen del' Metaphysik durch (z. B. in 
ErSLERs philosoph. Worterbuch, Berlin, Mittler & Sohn, 1899), so finden wir, dall fast 
uberall eine Beimischung von dereierenden Wunschzielen das Charakteristische bildet. 
Man will irgend etwas wissen, was man nicht wissen kann, oder etwas wissen und 
beweisen, was, statt den Tatsachen, unseren Wunschen entspricht (KANT, Existenz von 
Gott, Unsterblichkeit, Freiheit; DEUSSEN, Versohnung von Wissen und Glauben). So 
gefallt ist Metaphysik in greHem Gegensatz zu dem, was wir Wissen
schaft nennen. In der Wissenschaft gibt es kein vorher gesetztes zu Beweisendes: 
was herauskommt ist gleichgiiltig; wichtig ist nur, daB eine neue Erkenntnis gewonnen 
wird, und (da absolut sichere Erkenntnis uberhaupt nicht zu erlangen ist), welcren 
,,0 bjekti ven" W ahrscheinlichkei tswert sie hat. Diese letztere Prufung vertragen die 
Resultate metaphysischer Spekulation nicht; sie sind ungeachtet des Aufwandes von 
Scheinbeweisen reine Glaubenssache und damit "hochste" und befriedigende und ab
schliellende "Wahrheiten" fur den einen, aber ohne Wert fiir einen andern. Deshalb 
zankt man sich dalum viel eifriger, als uber ein rein wissenschaftliches Problem - wah
rend vom Standpunkt del' Logik aus gerade daruber nicht zu zanken ist. 

Wenn somit auch die folgenden Ausfiihrungen uber die Moglichkeiten und Ar
ten del' Erkenntnis und uber den Zusammenhang von Physis und Psyche falsch oder 
zu wenig begriindet waren (ungeniigendes Beweismaterial, Lrbersehen von in Betracht 
kommenden Tatsachen), mit Metaphysik hatten sie dennoch so wenig zu tun wie die Vor
stellung von der Entwicklung del' Arten oder vom Elektron oder Magneton. 

Nicht selten allerdings wird von philosophischer Seite der Einwand, auch die Natur
wissenschaft komme ohne Metaphysik nicht aus" durch den Hinweis gestutzt, auch die 
Atome habe niemand gesehen, und doch operiere man mit diesem Begriff. Es gibt nun 
gewiB viele Halbwissenschafter, die sich unter dem Atom ein besonders kleines Sandkorn 
einer bestimmten Materie vorstellen und nichts weiter dabei denken. Das ist eine Naivitat, 
die del' Wissenschaft fremd ist. Der Naturforscher kennt bestimmte Tatsachen, die be
stimmten Gewichtsverhaltnissen in chemischen Umsetzungen entsprechen, die Lrbergange 
von flussigen Korpern in Gase, manche physikalische Eigenschaften der Gase und vieles 
andere, was mit groller Wahrscheinlichkeit auf quantitativ bestimmte, in manchen Be
Ziehungen voneinander unabhangige Stoffteilchen hindeutet oder sich durch diese Auf
fassung erklaren lallt, und wenn er von Atomen spricht, meint er nichts als den so ge
wonnenen Begriff mit all seinen Unbestimmtheiten und Wahrscheinlichkeiten. Er "glaubt" 
dann nichts mehr und nichts sicherer, als seine Schlusse es erlauben; er hat keine Schein
schliisse gemacht; irgendein anderes Bediirfnis als das, bestimmte Tatsachengruppen zu
sammenzufassen, wie man es iiberall in del' Wissenschaft und im realistisch-logischen 
Denken tut. spielt dabei nicht mit. 

Was gpradl' dill Psychologie blli so viel!'n Lenten immer noch mit Metaphysik in Vl'r
bindung bringt, dRM ist I'in Hinl'intragen der vulgar und bpi den Philosopllen vl'rbrl'itetl'n 
mphr 001'1' wl'niger bt1wunten Voraussetzung, dan die Sel'le IltWas prinzipiell andl'res Sl'i, als 
alles, was wir sonst kennl'n. Di!'sPs Anders-sein entspringt nun nicht der B!'obachtuIlg, son
(If'ru 411'1' PhantBMie; es ist eine unbewiesene und unbl'griindete Annahme, die falschlichel'weisl' 
als Voraussetznng in die Untersuchung hinl'ingetragen wird durch derl'il'rendl's Dl'nken, das 
in solchl'I1 Spl'ziaHallen meraphysisch genannt wird. 

Halten wir uns wie sonst in der Wissenschaft nur au das, was wir (innen odl'l' auUen) 
bl'obachtl'n, und tragen wir gaT nichts in die Psychologie hinein, was nicht Bl'obachtung ist, 
so habpn wir nicht ml'hr und nicht wl'nigl'r logischen Grund, hinter 411'1' Sel'le noch etwas 
Bpsondl'r!'s zn vl'rmn1Rn, als Wl'nn wil' einl'n Bl'rg bl'schrl'ibl'n, lind spin!' Entstl'llIIng rekon
st!'nil'rI'n woIll'n. UIISI'!' WisS1'1I iibl'l' (lie Sl'l'le ist g!'IIRII gleiclt gilt IIJ11l gll'ich schlecllt 
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Denkweise verhindern wiirde, daB der Gebildete aueh in bezug auf die 
Psyche naturwissensebaftlieh denkt. leh habe namlieh hundertfaltig die 

abgl'rlilldet, wit' bt'i irgelldl'illem allllerll Gegellstalld. Wit> iibt>l'all ltat t's auch hier t'lIgt'rt' 
Grl'lIzl'n als IIl1serer WiIlbl'gierde lieb ist, Es kallll abl'r nicht erweitert, souderll nul' gl'
fiilscht wl'rdl'lI dadurch, dafl mall Vorstl'llulIgl'lI dl'r Phalltasie mit dl'n rl'alistischl'lI, I'rfah
rungs· und logikmiilligl'n mischt. Kallll man sich dazu vl'rstehl'lI, wirklich lIichts Jlinl'illZU
tragl'lI, sOlldl'rn lIur wil' bei jl'dl'm andl'rn Naturgegellstalld zu bt'obachtl'lI nllll tlie Bl'obach. 
tungl'n ill dPr allgeml'in giiItigell ulIII ill dl'r Naturwissl'lIschaft iibliclten 'Vf'ise zu BegriHl'n 
ulld SchliisSl'1I zu vt'rwl'rten, so wl'rdell dill Wahrscheilllichkl'itell odl'r "Sichl'rltt'itl'n" IInSl'rt'I' 
StlltIiisstl auch auf psychologiscltf'm Gl'biet auf I'illmal gll'icltwl'rtig dell in Mn alldPrn N atllr
wissellschafft'll. Spezielil'r ausgedriickt, schlil'flt mall dill Bl'diirfllisse dl's ml'lIschlitlhl'n Hoch· 
milts, etwas Besollderl's ill dpr 'Vt'lt zu Sl'ill, dit' Anspriichl' auf UlIstf'rblichkt'it u. dgl. aus. 
wit' I'S in jt'der andl'rn Wi s s I' n s c haft selbstverstiindlich ist, so ist z. B. die Auffassung 
dt'r Psyche als Hirnfunktioll ulIgleich bessel' fUlldit'rt als etwa eille Mt'nge gt'ologischer VOl'· 
stl'lIungt'lI, an dent'n kt'in Vl'rlliinftigt'r Mt'nsc/t riittllln mochtt'. Man dl'ukll sich uervt'u· 
physiologische TatsachplI, die uur zum hunllertsten TI'i11' so oft nach bl'
stimmtell Rl'gelll t'xperiml'ntellclI odeI' krankhaftt'n Veriilldt'rungt'u gt'wisst'r 
Stelle II lIt's Riickellmarks, ulld nul' solcht'n Veriilult'rungt'll t'lltsprt'chend vl'r
iinllert wl'rllen, es wiirde dt'm iil'gstt'n Ni'rglf'l' nicltt I'infalll'n zu ll'ugnt'n, 
dall diPst' VOl'giiugl' I'inl' ]<'unktion del' betrl'ffl'ndell Riickt'llmarksstl'llll seit'n. 
Die Ausflllcht, das Gl'ltiru b10ll als "Dul'chgangsstl'lIt''' seelischer Aullel'ungt'll odt'r als "Wl'l'k. 
zt'ug" dt'r St't'lt' zu erklii1'l'n, ist im Widersp1'uch mit dt'n Tatsachen, t'illtl del'eit'l'f'lId gt'
wounene VorallssetzulIg dt's Glaubens, nicht logisch abgl'leitet. 'V t'nu wir z. B. alIt' diejl'nigl'u 
Eigenschaft~u del' Sel'll', die dUJ'Cli Vel'iiuderungeu dl's Gehirns (subjektiv odeI' objektiv) ebell
falls ve1'iindf'rt odeI' aufgl'hobell werden, als ]<'ullktioneu df's kiirp('rlicheu Iustrumelltes an
sehell, so blt'ibt nichts mehr, das wir als Sepl" allseheu ki'llu('u; t's wird ja 
aIle s mit dl'm Gehiru vel'iiudert, was wir als Fuuktiou del' Seele betracltten. Man kiinute 
wohl die natul'wisseuschaftliche Siclierheit del' Identitiitslehre uugefiih1' gleichst'tzell det' del' 
Kop('rnikallischen AuffassulIg del' astrouomisclieu Zusamm('uhiinge. Die ganze Uusicht'rh('it in 
dell psychologisclten ]<'rag('u kommt UIl1' von elltgegllnsteht'uden GefiihL~auspriicbe.\l lIud von 
dadu1'ch bediugtem dt'rl'ierelldem Dellkell; ulld dit'ses Dellkeu mull llie N aturwisseuschaft iu 
del' Psychologil' geuau so gut allsscllalteu wit' z. B. in del' Erkliirung vou dpr Eutwickluug 
del' Lebewest'lI, wo der Dereismlls so gerne eille uuiibllrbriickbare Kluft wt'lIigstt'lIs zwischl'n 
Alltropoiden und Mt'nschen hiul'intrageu wollte. 

Wenn nun jemand doch an der besonderen Substantialitat der Seele festhalten will, 
so habe ich gar nichts dagegen; das was ich hier sage, schlieJ3t nicht aus, daJ3 ich selbst 
daran glaube. Aber eben glaube und nicht wissenschaftlich ableite. Aber unbestreitbar 
ist, daJ3 dieses Glauben ganz andel'S zu begrtinden ist als alles, was wir "wissenschaftlich" 
uennen. Ob oder inwiefern ich bei allfalligem Widerstreit me in Leben nach dem Glauben 
oder Dach dem ""issen einrichte, dar tiber haben meine individuellen Triehe zu entscheiden. 

Aus dem Vorhergehenden folgt, daJ3 ich die Frage, 0 b es tiber haup t ei ne Meta
physik als Wissens chaft ge be, verneine. Metaphysik will tiber das hinausgehen, was 
die Wissenschaft leisten kann; diese beobachtet und zieht daraus logische Schliisse, deren 
Wahrscheinlichkeit (Sicherheit) sie moglichst zU bestimmen sucht. Wenn die Metaphysik 
dartiber hinausgehenund docb Wissen vermitteln soli, so will sie etwas, was sie nicht kann. 
Wenn sie nicht dartiber hinausgeht, so ist die Wissenschaft wie eine andere. Dberzeugungen, 
die nicht logisch aus den Tatsachen zu folgern sind, gehoren dem Glauben an. Glaube olme 
Wissen ist unmoglich; aber Wissen ist nur dann Wissen, wenn es vom Glauben frei ist, und 
das, was an dem Glauben tiber das Wissen hinausgeht, kann nur durch Scheinlogik be· 
grtindet werden, es ist nicht mehr Wissenschaft. Wer eine Mischung von Glauben und 
Wissen als Wissenschaft ausgibt, begeht eine Falschung. 

Die Philosophie der neuen Zeit ist eine MischuDg von Wissen und Glauben teils 
iD diesem Sinne, indem sie vorgibt, Dinge, die wir nicht wissen konnen, bewiesen zu haben, 
teils aber so, daJ3 sie einzelne Kapitel Dach den gewohnlichen wissenschaftlichen Regeln zu 
untersuchen sich bestrebt, andere aber dereierend bebandelt. Zu den ersteren gehoren 
z. B. Erkenntnistheorie oder Asthetik, Dinge, die Bestandteile der naturwissenschaftlich 
zu behandelnden psychologischen Wissenschaft bilden. Zur zweiten Kategorie gehort alles, 
was mit "Lebensanschauung" zusammenhangt, Optimismus und Pessimismus, Anschau· 
ungen, die vom Temperament und nichtvon den auJ3eren Tatsachen abhangen und dergl. 
Leider veranlaJ3t die ungetrennte Beschiiftigung mit beiden Arten von Gegenstanden, 
oder vielleicht richtiger ausgedriickt, das Nichtbemerken des fundamentalen Unterschiedl's 
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Erfahrung gemacht, daB der nicht vorbereitete Laie, wenn er nur ein 
wenig Interesse fur diese Dinge hat, sehr leicht naturwissenschaftliche 
Begriffe in praktischer und theoretischer Richtung auch in bezug auf 
die Psyche bildet oder aufnehmen kann, wahrend es fast nie mehr mog
lich ist, einmal gesates Begriffsunkraut durch fruchthringende Pflanzen 
zu ersetzen. Ein ungebildeter Bauer, eine Mutter aus dem Volke, sic 
verstehen den Begriff der moralischen Idiotie mit all ihren Konsequenzen 
meist ohne besondere Erklarung, ja sie schaffen ihn gegebenenfalls 
selbst. Philosophen und Juristen und sogar Berufene, viele Psychiater, 
sind dazu sehr wenig fahig. Wer un sere psychologischen Mechanismen 
genauer kennt, weiB, daB es nicht anders sein kann, weil die Engramme 
so lange bestehen bleiben wie unser Gehirn, und deshalb solche Denk
formen, wenn sie einmal angenommen waren, nie ganz aufgehoben, 
sondern hochstens verdrangt werden konnen. (Siehe Abschnitt Ge
dachtnis.) 

Wir setzen also die Richtigkeit unserer Denkformen uberhaupt und 
des naturwissenschaftlichen Denkens im speziellen voraus. Dabei wissen 
wir, daB unsere Ableitungen ungefahr mit demselben MaBstahe zu 

in den verschiedenen Gegenstanden die meisten Philosophen. nicht nur in den Glauben 
logische Dberlegungen hineinzubringen (was notwendig ist, wenn man nicht die naive 
Kraft der unmittelbaren Dberzeugung hat), sondern auch in den wissenschaftlichen Teil 
dereierende Unsorgfaltigkeiten hineinzubringen, was denn auch darin sich rachend aus
driickt, dall eben das, was der eine mit gro3em Eifer aufstellt, von der Mehrzahl der andern 
bekampft wird. 

So gibt es einen Schnitt zwischen Wissen und Glauben, zwischen den Wissenschaften 
und den Dberzeugungen auf den Gebieten der Religion, der Weltanschauung, der Philoso
sophie (im engeren, oben an zweiter Stelle angefiihrtem Sinne). Es gibt daher keinen prin
zipiellen Unterschied zwischen "Naturwissenschaft" und anderen Wissenschaften. Ge
schichte, Linguistik. Asthetik usw. sind Tatsachensammlung und Erklarung genau wie die 
Physik oder die Zoologie, und auch die Mathematik hat keine Methoden, die sich prinzipiell 
von denen der Naturwissenschaften unterscheiden willden. Sie fii.llt nur auf, weil sie die 
Abstraktion viel weiter getrieben hat als die andern. 

Dasjenige "Glauben". das sich mit jeder eigentlichen Wissenschaft mischt, 1st etwas 
ganz anderes als dasjenige, das in Metaphysik, Weltanschauung und Religion seine Rolle 
spielt (Dbergange sind dadurch nicht ausgeschlossen). Die Wahrscheinlichkeiten der wjssen
schaftlichen Resultate sind relativ. Bei welchem Grade man eine Ansicht annehmen, einen 
Beweis als geleistet betrachten soil, ist von den Eigenschaften und den Erfahrungen des 
lndividuums abhangig. lch halte z. B. die Schi:aophrenie, soweit sie organisch bedingt ist, 
in gewissem Sinne fiir eine Einheit, andere bestreiten diese Auffassung, weil sie die tatsach
lichen und logischen Grlinde anders werten. Aber wir aile sind uns dariiber klar, dall wir 
da mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten rechnen. und wir suchen nach neuen Tatsachen, 
die diese Wahrscheinlichkeiten zu Sicherheiten erheben konnen, gleichgiiltig, welche von 
diesen Ansichten sich schlie31ich bewahrt. 

Betriiblich ist, dall sich Metaphysik und metaphysische Methoden wieder in die Ps y
chiatrie einzuschleichen versuchen, die sich einige Zeit freuen konnte, eine Naturwissen
schaft zu sein wie die iibrigen Zweige der Medizin. Nun hat sie seit bald zwei Jahrzehnten 
versucht, zu besserem psychologischem Verstandnis zu kommen, und da benutzt das 
metaphYBische Gespenst seine alte Mitlheirat mit der Psychologie, urn sich mit ihr wieder 
in die wissenschaftliche Stube einzuschleichen. So ist dadurch die einfache Frage nach der 
Existenz und der Auffassung des Unbewullten zu einem unlosbaren Durcheinander von 
Problemen geknetet worden, und man redet statt von moralischen und ahnlichen Trieben 
vom "Transzendentalen" in uns und bringt mit einem einzigen solchen Worte wieder Un
bsstimmtheiten und Unklarheiten hinein, mit denen niemand, der sich etwas vorstellen 
will, etwas anzufangen weill, iiber die man aber trefflich streiten kann, weil sie nichts Kon
kretes bedeuten und jeder hineinlegt, was ihm im gegebenen Augenblick gerade pallt. 
Roffen wir, die neue Richtung sei kraftig genug, urn sich von der aus psychologischer 
Wissenschaft und metaphysischen Spekulationen zusammengepfropften Chimiire freizu
halten. 
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messen sind, wie die, daB der Wal ein Saugetier ist, und daB die Alpen 
durch einen Faltungsschub von Siiden her entstanden sind. 

Dagegen sind wir uns klar, daB die Darstellung, die Dbermittlung 
des Gedachten an Andere, hier ganz besonderen Schwierigkeiten begegnet, 
weil die Begriffe in diesen Dingen nicht genau fixiert sind, und ihre 
Bezeichnung durch W orte womoglich noch ungenauer und unsicherer 
ist. Wenn man jemandem etwas aus der Mathematik erklaren will, so 
versteht er es, oder er versteht es nicht, je nach seiner mathematischen 
Bildung, und er ist sich klar dariiber. Psychologische Begriffe hat aber 
jedermann, nur grenzt sie jeder wieder anders ab, und diese Grenzen 
sind ohne unmogliche Papier- und Geduldverschwendung nicht jedesmal 
vor Gebrauch des Begriffes genau zu bestimmen. Der Leser stellt sich 
meist unter unsern Worten etwas vor und merkt gar nicht, ob es das 
sei, was der Schreiber meint oder nicht. So gehort von seiner Seite 
viel guter Wille und ein besonderes intellektuelles Entgegenkommen 
dazu, wenn eine Verstandigung statthaben solI. Jedenfalls darf er nie
mals den MaBstab seiner eigenen Begriffe in die Kritik hineinlegen, 
bevor er sich Miihe gegeben hat, mit den Begriffen des Schreibers zu 
denken. 

B. Die Sinne und die Welt. 
1m Gegensatz zum Naiven, der die AuBenwelt als das zunachst 

Gegebene betrachtet, geht der Denkende 1) von folgenden Tatsachen 
aus: Gegeben sind mir nur "innere" Vorgange. In diesen unterscheide 
ich einen Inhalt und einen Vorgang im engeren Sinne; die Wahr
nehmung oder Vorstellung eines Baumes wird zerlegt in den wahr
genommenen oder vorgestellten Baum und das Wahrnehmen oder Vor
stell en des Baumes. 

Zu der Reihe des Wahrnehmens oder Vorstellens rechne ich noch 
einige andere Vorgange, die ich "in mir" 2) empfinde, Affektregungen, 
Wollen, Denken u. dgl. Diese Reihe nenne ich die psychische. Das 
psychische Geschehen, das ich in mir empfinde, hat eine unmittelbare, 
absolute Realitat, die sich in keiner Weise bezweifeln laBt; es existiert 
und zwar gerade so, wie ich es kenne. Wenn mir aber ein anderer 
nicht glaubt, daB ich das, was' ich ihm sage, empfinde, glaube oder 
wolle, so kann ich es ihm auf keine Art beweisen. Die Realitat der 
psychischen Reihe ist subjektiv. 

Umgekehrt kann das auBen Wahrgenommene, "der Baum", die 
Aussenwelt iiberhaupt samt meinem Korper, eine Tauschung sein, wie es 
tausende gibt, z. B. in den Halluzinationen meiner Traume. Es fehlt 
jeder Beweis, daB sie existiert. Unter der Voraussetzung aber, daB sie 
und in ihr N ebenmenschen existieren, kann ich diesen das Dasein des 
Baumes zeigen, es sie durch ihre Sinne ebenso gut wahrnehmen lassen, 
wie ich es wahrnehme. Die Realitat der AuBenwelt ist eine im 
absoluten Sinne nicht beweisbare, eine relative; sie ist aber 
"objektiv" beweisbar unter bestimmten Voraussetzungen. 

1) Ausnahmen, wie SPENCER, sind nul' scheinbar; man streitet sich da mehr 11Ilt 

\Vorte lind Begriffsabtrennungen als um Anschaunngsverschiedenheiten den 'l'atsachen 
gegeniiber. 

2) Die Bedeutung dieses Ausdruckes ist spater genauer zu uJllschreilwn. 
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Diesen Voraussetzu ngen kann kein Mensch entgehen; jed e r is t 
gezwungen, sie zu machen. Wer sagt, er glaube nicht an die 
Realitat der AuBenwelt, sie existiere nur, insofern er sie sich vorsteHe, 
glaubt in Wirklichkeit seIber nicht an seine Behauptungen: er denkt ja 
gar nicht, daB er seine Doktrin nur sich seIber, resp. seinen Einbil
dungen doziere, sondern er setzt wirkliche Horer auBerhalb sich selbst 
voraus; wenn er Hunger hat, so behandelt er sein Stiick Fleisch als 
eine Wirklichkeit; wenn er einen Pfahl auf seinem Wege sieht, so 
weicht er ihm aus; kurz er denkt und handelt in aHem, wie wenn die 
AuBenwelt existieren wiirde. Niemand kann anders. Es fehlt auch jeder
mann das Gefiihl dafiir, daB er auf eine Fiktion reagiert, und auch der 
Seltene, der das ausnahmsweise mit dem Verstande einmal auf Um
wegen erschIieBt, iibersieht es im gewohnIichen Leben vollstandig. A us 
diesen Griinden, und nur aus diesen, setze ich die Existenz der 
AuBenwelt voraus im Denken und Handeln und Fiihlen. lrgend
einen erkenntnistheoretischen Grund, an sie zu glauben, gibt 
es nicht. 

lch setze noch etwas mehr voraus: eine Korrelation meiner 
Wahrnehmungen mit der Art der ein fiir allemal angenom
menen AuBenwelt und dem Geschehen daselbst, in der Weise, 
daB die Symbole, die ich als (iiuBere)Wahrnehmungen bezeichne, und 
meine Muskelbewegungen einander so entsprechen, daB ich in Wirklich
keit auf die AuBenwelt "richtig" reagieren, daB ich eine auBere Gefahr 
vermeiden, eine Nahrung meinem Korper zufiihren kann, und daB das, 
was ich als Nebenmenschen bezeichne, wirklich Wesen seien wie ich, 
die im Prinzip gleiche innere und auBere Wahrnehmungen haben, so 
daB ich mich mit ihnen verstandigen kann 1). Nur unter dieser Voraus
setzung hat es einen Sinn, iiber solche Probleme zu sprechen oder zu 
schreiben 2 ) - wie iiberhaupt mit anderen zu verkehren, und unter 
dieser Voraussetzung kann ich von nun an das "lch" durch 
ein "Wir" ersetzen. 

Statt zu sagen, ich setze die Existenz der AuBenwelt voraus, 
konnte ich das Namliche folgendermaBen ausdriicken: ich beschiiftige 
mich mit dem lnhalt meiner Wahrnehmungen, ohne mich 
darum zu kiimmern, was fiir eine Art Existenz er hat, ob als 
Fiktion, als lnhalt einer Vorstellung oder einer Halluzination, 
oder als etwas "Objektives" - diese Fragen waren ja doch nicht 
zu entscheiden, ja sie haben gar keinen Sinn, da die Begriffe der Fik
tion, der Vorstellung, der HaIluzination, des Scheines, des lnhalts, des 
Vorstellens selbst sich nur auf die Erfahrung (Wahrnehmung) beziehen 
und sofort ihren Sinn verIieren, wenn ich mich damit auBer die Erfah
rung begeben will. Die objektive Existenz einer AuBenwelt anzuzweifeln 
ist eigentlich ein Unsinn insofern, als wir gerade den lnhalt unserer 

1) Dber eine andere Art der notwendigen Korrelation, ein Parallelgehen von Ab
stufungen der Qualitaten und Quantitaten in der psychischen und der physischen Reihe 
s. Ableitung des BewuBtseins. Abschn. G. Die groBe Lucke. 

2) Obschon wir die AuBenwelt auch dann wie eine Realitat zur Erlangung von Lust 
und Abwendung von Unlust benutzen muBten, wenn wir bestimmt wuBten, daB sie nur 
unsere Phantasievorstellung ware, sind wir doch so auf die Idee ihrer objektiven Existenz 
eingestellt, dal3 die Wenigsten es fertig brii.chten, mit BewuBtsein der Sachlage an ihre 
eigenen Phantasiegebilde Zll 8chreiben und fur sie drucken zu lassen. 
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Wahrnehmungen und nichts anderes objektiv existierend nennen. Keine 
Wissenschaft beschaftigt sich mit etwas anderem als dem Inhalt unserer 
Wahrnebmungen (Erfahrungen). Sogar der bloBe Glaube kommt nur in 
einem prinzipiell ganz anderen Sinne, als er hier in der Erkenntnis
theorie in Betracht kommt, aus der Erfahrung heraus: er benutzt die 
Begriffe der Erfahrung (keine anderen), und er kombiniert sie prinzipiell 
in der Erfahrung analoger Weise; nur in wenigen Einzelheiten geht er 
insofern iiber die Erfahrung hinaus, als er neue Kombinationen im 
Speziellen nicht mit Erfahrung (einschlieBlich Logik) begriinden kann. 

Man sagt, es konne andere Geschopfe geben, die nach ganz anderen Gesetzen 
denken und handeln, fiir die z. B. ein Kausalgesetz oder unser Kausalgesetz nicht 
existiert. Ich muB das aber einschranken. Natiirlich ist es denkbar, daB auch 
in unserer WeIt, zwischen uns und in uns, vielerlei existiert, von dem wir nichts 
wissen, und das also beliebig "anders" sein kann - aber das nur unter der Voraus
setzung, daB diese Dinge und "Wesen" aus andern Kriiften bestehen und von andern 
Kriiften abhangig seien, als die sind, die wir kennen. So weit sie in unserer Welt 
mit den uns bekannten Kriiften und Zusammenhangen leben, miiBten sie auch 
prinzipiell nach den namlichen Gesetzen organisiert sein, d. h. eben nach den Ge
setzen derjeuigen UmweIt, von der sie entstanden sind und von der sie einen Teil 
bilden. Das trifft natiirlich nicht nur fiir Geschopfe zu wie den Hund, von dessen 
WeItbild im Gegensatz zum Menschen die Geruchsvorstellungen einen wesent
lichen Teil bilden miissen, sondern auch fiir allfallige Organismen mit prinzipiell an
dern Sinnesorganen, die andere uns bekannte Kriifte, wie die Wirkungen des 
Magnetismus, eines elektrischen Feldes, der Anziehung auch anderer Korper als 
der Erde, zur Orientierung benutzen wiirden. 

Wenn diese Welt mit ihren Korrelationen zu unseren 
Wahrnehmungen und Handlungen existiert, so folgt daraus 
noch, daB wir, oder wenigstens unser Korper, von ihr ab
hangig sein, einen Teil derselben ausmachen und ihren Ge
setzen unterliegen miissen; und wenn wir jene Welt blofJ 
voraussetzen, so ist die Konsequenz, daB wir auch den Inhal t 
des letzten Nachsatzes voraussetzen miissen. Es ist also keine 
petitio principii, wenn wir unter dieser Voraussetzung, der wir 
allerdings nicht entgehen kannen, dazu kommen, aus Griinden, wie sie 
fiir beliebige andere Schliisse voll zureichend sind, die bewuBte Psyche 
in unseren Karper, speziell das Gehirn, zu verlegen, und wenn wir sie 
gar aus dem Bau, bzw. dei" Tatigkeit des Gehirns ableiten. Dieser 
SchluB hat nicht weniger, aber auch nicht mehr Berechtigung 
als ein SchluB auf irgend einem and ern naturwissenschaft
lichen Ge biete. 

Es gibt immer noch Leute, die es mit PLATO beklagenswert find en, 
daB wir "die Dinge nicht sehen, wie sie sind", oder in anderer, bild
licher Formulierung, "daB wir nicht die wirklichen Dinge sehen, son
dern nur ihre Schatten", "nur einen Schein statt der Wirklichkeit". 
Darin liegt eine griindliche Verkennung der Welt und unserer Psyche, 
In der AuBenwelt (wenn sie existiert) sind Kriifte, die auf un sere Sinne 
wirken, so daB Neurokymenergien entstehen 1); diese fiieBen, wahrschein
lich nach verschiedenen Umarbeitungen, im Gehirn zusammen und wer
den irgendwie bewuBt, "von innen gesehen" oder wie man sich aus
driicken will, - kurz, was wir "sehen", sind Neurokymschwankungen 

1) Die folgende lJberlegung besteht auch bei jeder anderen Vorstellung, die man sich 
von dem Wahrnehmungsvorgang machen mag, zu Recht. 
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und nieht Dinge. Nun sollen diese uns die Dinge darstellen, "wie sie 
sind"; ieh weiB nieht, wie sie das maehen sollen. Es ist, wie wenn ieh 
verlangen wiirde, daB Sym bole wie die Buehstaben gesprochene W orte 
darstellen sollen, wie sie sind. Etwas sehen, etwas wahrnehmen, heiBt 
ein psyehisehes Symbol aus den von ihm ausgehenden Kriiften maehen; 
ungefahr wie wir mit dem Buehstaben a den Laut a bezeiehnen oder 
mit dem Buchstaben 7l das Verhiiltnis vom Kreisumfang zum Dureh
messer. Es ist also eine vergebliehe Hoffnung, wenn man meint, in 
einer hoheren Welt einmal die wirklichen Dinge zu sehen oder die 
Dinge zu sehen, wie sie sind. Und es heiBt der Gottheit einen Unsinn 
zumuten, wenn man ihr zuschreibt, sie sehe die Dinge wie sie sind. 
Das kann aueh ein Gott nieht - zuniiehst, weil die beiden Dinge, das 
"Sehen" und das "wie es ist" sieh ausschlieBen. Gesetzt aueh, Gott sei 
identiseh mit den Dingen (SPINOZA), so giibe es fUr ihn kein Wahr
nehmen, kein Erkennen, er hatte das dann auc h gar nieht notig; 
alle diese Begriffe sind nur anwendbar auf unsere Verhiiltnisse, aus 
denen sie abstrahiert sind. So wiirde Gott die Dinge auch nieht "von 
innen sehen" wie wir un sere in N eurokymanderungen ausgedriiekten 
Symbole, und wenn man diese mensehliehe, auf Endliehkeit in Zeit und 
Raum, auf Veriinderliehkeit und Beziehungen des einen Endliehen zum 
anderen Endliehen gegriindete Funktion des Wahrnehmens doeh auf 
einen Gott iibertragen wollte, wenn man doch annehmen wiirde, daB er 
die Dinge von innen sehe, wiirde er sie dann sehen "wie sie sind"? 
Sehen wir unsere Neurokymanderungen "wie sie sind"? 

Da die Frage auf ganz falsehen Voraussetzungen beruht, ist sie 
iiberhaupt prinzipiell nicht beantwortbar, wenn wir dabei etwas Er
kenntnistheoretisches und nieht den allerbanalsten Begriff des "So-seins" 
verstehen, wie ihn sieh jedes Kiichenmiidehen bilden kann. Erkenntnis
theoretiseh heiBt (etwas sehen) "wie es ist" gar niehts. Beim Kiiehen
madehen aber heiBt es - und beim Philosophen kann es nur heiBen, 
wenn er den Ausdruek braucht: die Ersetzung eines Symbols dureh 
ein anderes. Der Schall ist "eigentlieh" eine Reihenfolge von Luft
sehwingungen; das Licht ist "in Wirkliehkeit" eine Folge von Ather-. 
sehwingungen. leh sehe in der Ferne ein Haus "ganz klein" und seine 
Fenster schwarz; wenn .ieh es· in der Ni:ihe sehe, sehe ieh es "wie es 
ist", d. h. es hat ein direkt verstandliches GroBenverhaltnis zu meinem 
Korper, und die Fenster lassen in die Stub en sehen, die nun nieht als 
dunkel erscheinen. Es gibt in Mitteldeutsehland eine gerade noeh sieht
bare rote Milbe, die sieh unter die Haut bohrt und starkes Jueken ver
ursaeht. Auf einer Klinik wurde einem Kiiehenmadehen eine solehe Milbe, 
die man ihr herausgestoehen hatte, unter dem Mikroskop gezeigt. Das 
war fUr sie eine Erleuehtung: jetzt begreife ieh, daB die Bestie mieh so 
plagen konnte, wenn sie doeh "in Wirkliehkeit" so groB ist. 

Philosoph en haben das Dasein der AuilenweIt beweisen wollen. Sogar Leute, 
die an der Spitze stehen, haben gemeint, etwas zu sagen, wenn sie ausfiihrten, 
eine Knospe, die wir heute sehen, konnen wir morgen als entfaltete Blume wahr
nehmen; sie habe sieh also veriindert, ohne dail wir sie in der Zwisehenzeit ge
sehen oder uns vorgestellt haben. Mit einer Widerlegung soleher Siitze will iell 
weder die Druekersehwiirze entwiirdigen, noeh den Leser langweiIen. 

Da man die Existenz der Aul3enwelt nieht beweisen kann, da die 
Form, in der sie uns erseheint, dureh die Konstitution unseres psyehi
sehen Organismu~ bedingt ist, leugnet der Idealismus ihre Existenz. 
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Diese Ansicht fiihrt mit zwingender N otwendigkeit zum Sol
ipsismns (nur ich allein bin auf der Welt); was man dagegen saglie, auch 
wenn man dabei ein absolutes lch den lndividual-lchen gegeniiber
stell en wollte, sind Kindereien auf der Hohe der obigen Logik von der 
Knospe und Blume. 

DarauE', daB wir das Dasein der AuBenwelt nicht beweisen konnen, 
folgt aber nicht, daB sie nicht existiert. Und die positive Fassung des 
namlichen Gedankens, die, daB die Welt nur als "unsere" Vorstellung 
existiere, ist eine so krasse Durcheinanderwurslielung der naiven Auf
fassung von der wirklichen Existenz anderer Menschen und der kritisch
psychologischen Anschauung von bloB vorgestellter und objektiv exi
stierender Welt, daB schon eine gute psychiatrische Kenntnis der N atur 
und des Vorkorrimens des lrrtumsbei gescheitenLeuten dazu gehort, um 
nicht auf den Gedanken krankhafter geistiger Schwache ihrer Erfinder 
zu verfallen. Die Welt, wie wir sie (wahrnehmen und) Yorstellen, 
die existierli natiirlich nur in unserer Vorstellung. Die Welt aber, mit 
der wir iiberall auBer in der Erkenntnistheorie als einer feststehenden 
Tatsache rechnen, von der wir in Wirklichkeit iiberzeugli sind, daB sie 
existiere und unsere Wahrnehmungen bestimme und durch unsere Hand
lungen beeinfluBt werde, diese Welt muB zwar nicht, aber sie kann 
auch vor der strengsten Kritik unabhangig von unseren Wahrnehmungen 
existieren 1); mein Nachbar kann als schwarz sehen, was mir weiB vor
kommt, ja er kann sich unter weiB etwas vorstellen, was ich eine Ge
schmacksempfindung nennen wiirde, oder es kann gar niemand da sein, 
der sich solche Vorstellungen macht - das alles tut dieser Welt gar 
nichts. 

Man schreibt nun merkwiirdig viel iiber das Verhaltnis der beiden 
Reihen des Psychischen und des Physischen zueinander. Der Naive und 
unsere Religionen, die ein ewiges Leben haben miissen, kommen am 
besten damit aus, daB sie eine von der Korperwelt mehr oder weniger 
unabhangige Seele annehmen (Dualism us). Wie man zu dieser An
nahme kommt, und warum sie um so mehr verlassen wird, je mehr man 
beobachtet und denkt, wird von Andern geniigend dargestellt. Die kon
sequent idealistischen Systeme wollen nur die psychische Reihe 
gelten lassen, die physische ware ihre "Vorstellung"; daB und warum 
wir damit nichts anfangen konnen, ist eben angedeutet worden. Mate
rialisten betrachten die psychische Reihe als eine Funktion oder eine 
Eigenschaft der physischen, sind aber bis jetzt daran gescheitert, daB 
sie keine Vorstellung geben konnten, wie aus den uns bekannten Eigen
schaften der Materie oder, was das gleiche ist, aus den uns bekannten 
Kraften, das Psychische mit seinem BewuBtsein abgeleitet werden konnte. 
DaB diese Schwierigkeit zu beseitigen ist, hoffen wir im folgenden 
Kapitel zu zeigen. Unter dem eigentlich flir etwas anderes vergebenen 
Namen des psychophysischen Parallelismus wird heutzutage 
namentlich von Naturwissenschafliern fast stillschweigend eine Auffassung 
angenommen, die einfach die beiden Reihen registriert, dabei meist vor
aussetzend, daB sie irgendwie miteinander in unserm Gehirn zusammen
hangen, aber verzicht.end, dariiber genauere Vorstellungen zu gewinnen. 

1) Dabei sind wir uns klar, daB der Begriff der Existenz eigentlich nur auf die Welt 
unserer Erfahrung a,nwendbar ist. 

B i e u i e r, Eiementarpsychoiogie. 2 



18 Die Mittel, unsere Psyche kennen zu lernen. 

Bei WUNDT geht dabei nicht nur die physische Reihe iiber die psychi
sche hinaus in den vielen physischen Geschehen ohne psychischen ParaIlel
vorgang, sondern auch die psychische hat in ihren hoheren Einheiten, 
die mehr als die Summe der Eigenschaften ihrer Teile sind ("schopferische 
Resultanten ") Funktionen ohne physischen Begleitvorgang. Von manchen 
wird noch in Anlehnung an SPINOZA an eine besondere Art Iden
titatslehre geglaubt, ungefahr in dem Sinne, daB Eine Substanz oder 
Materie bestehe, die einerseits "Krafte", anderseits "BewuBtsein" als 
Eigenschaften besitze. Diese Auffassung verdient ihres prinzipiellen 
Fehlers wegen Erwahnung: Kraft und BewuBtsein konnen gar nicht ein
ander gegeniibergestellt werden und sind wiederum nicht Eigenschaften 
einer Materie: BewuBtsein ist etwas, das wirnur in uns wahrnehmen 
(wir werden es als eine Art Eigenschaft eines Funktionskomplexes 
kennen lernen). Was wir auBer uns wahrnehmen, sind rmr Krafte; 
etwas, das man Materie nennen konnte, hat, soweit wir wissen, neb en 
den Kraften gar keine Existenz. Von Korpern bekommen wir dadurch 
Kenntnis, daB "von ihnen aus" Krafte auf uns und die Umgebung 
wirken. Denken wir uns die Krafte weg, so bleibt nichts. Der Begriff 
der Materie ist eben - erkenntnistheoretisch beurteilt - eine niitzliche 
Bequemlichkeitskonstruktion unseres Geistes, die die Summe der zu
sammenhangend wahrgenommenen Krafte in irgendeinem Komplex 
heraushebt und uns die restlose Zusammensetzung aus Teilen vergessen 
laBt (auch ein Haufe Sand, der nur aus Sandk6rnern besteht, hat als 
Haufe eine gewisse begriffliche Existenz). Es ware unbequem, von einem 
Gegenstand, den wir bewegen, zu denken, von einem bestimmten Raum
teil aus wirken aIle die und die einzelnen Krafte auf unsere Sinne, wir 
verlegen sie an einen anderen Ort usw.; und wir beschreiben die be
sonderen Eigenschaften eines bestimmten Korpers viel leichter, nachdem 
wir in einem einzigen Begriff bezeichnen, was fiir Kombinationen von 
Kraften fiir gewohnlich jedem "Korper" angehoren usw. 

Also: In der Welt gibt es Krafte, denen ich objektive Existenz zu
schreibe, urn nicht Solipsist zu sein. Bestimmte Kombinationen von 
Kraften faBt meine Psyche zusammen, daraus den Begriff des Dinges, 
des (physikalischen) Korpers bildend. Ais BewuBtsein bezeichne ich 
die gemeinsame Eigentiimlichkeit bestimmter Funktionskomplexe meines 
Gehirns, "von innen" gesehen, "bewuBt zu sein" (beschreiben kann man 
diese Eigenschaften ebensowenig wie die Vorstellungseigenschaft "schwarz" 
oder die ,. warm "). Meine bewuBten Vorgange sind das einzige sicher 
Existierende. 

Bei diesen Diskussionen lauft eine haufige Erschleichung mit: Man sagt, 
Eigenschaften miissen einen Trager haben (so auch psychische Eigenschaften, so 
daB man aus psychischen Eigenschaften eine substantielle Se€le als ein "Wesen" 
ableiten kann). Das ist insofern richtig, als es im vulgaren Begriff del· "Eigen. 
schaft" liegt, daB sie einen Trager hat; wenn man aber von den Dingen noch nichts 
weiB, wie von der Materie oder der Seele, so muB man, bevor man solche Schliisse 
ziehen kann, zuerst nachweisen, daB der naive Begriff der "Eigenschaft" noch 
fiir diese Verhaltnisse stimmt, daB das, was man wahrnimmt, eine Eigenschaft in 
diesem Sinne ist, d. h. daB es eine Materie oder eine wesenhafte Seele gibt, und daB 
das, was wir in Verbindung damit wahrnehmen, Eigenschaften an derselben sind. 
Dieser Nachweis fehlt an beiden Orten; von der Materie diirfen wir im 
Gegenteil ruhig sagen, daB sie nichts sei als die Summe ihrer 
Eigenschaften, d. h. der Krafte, die von bestimmten Zentren aus· 
gehend auf unsere Sinne wirken. Wir sehen nichts anderes und kennen 
keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. 
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Der eigentliche psychophysische Parallelismus geht von 
der prinzipiellen Verschiedenheit von Psyche und Physis aus; aus dieser 
schlieBt er - in sol chen Dingen, in denen man noch nichts weiB, ganz 
voreilig -, daB die beiden nicht aufeinander einwirken k6nnen. Sie 
miissen also nebeneinander herlaufen - und doch einander entsprechen. 
Urn das zu erklaren, hat man geniale Einfaltigkeiten erfunden wie 
GEULINCX' Okkasionalismus oder des LEIBNIZ' prastabiliert harmonisch 
gehende Uhren. In Wirklichkeit ist die ganze Annahme der bare 
Unsinn: wenn die beiden Reihen nicht aufeinander wirken 
konnen, dann wissen wir von einer physischen Welt iiber
haupt nichts, weder daB sie existi ert, noch wie sie ist, noch 
ob sie irgendeinem Vorgang parallel lauft, und wenn trotz
dem zufall ig etwas existieren wiirde, was man eine physische 
Welt nennen konnte, so ware es keinesfalls die, die un sere 
Psyche hall uz i n iert. 

Anderseits sehen wir jeden wachen Augenblick an uns und andern 
in genau der namlichen Weise, wie wir sonst innere und auBere kausale 
Zusammenhange beobachten, daB die AuBenwelt auf dem Wege der 
Sinne psychische Vorgange, Wahrnehmungen, bewirkt, und daB unser 
Wille oder un sere Affektivitat k6rperliche Vorgange hervorbringt. Urn 
diese dem Diimmsten sichtbaren Tatsachen unschadlich zu machen, 
muBte man eben die Lehre vom Okkasionalismus und die vom Parallel
gehen der beiden Uhren erfinden. Ebensogut k6nnte ich, wenn ich 
einem Stein einen StoB gebe, behaupten, er sei nicht dieses StoBes wegen 
fortgeflogen. sondern infolge eines besonderen Eingriffes Gottes, oder 
einer ihm innewohnenden Bewegungstendenz, die als zweite Uhr gleich 
lauft mit dem StoB. Den kausalen Zusammenhang des Fortfliegens mit 
dem StoB kennen wir in Wirklichkeit so wenig wie den meiner Arm
bewegungen mit meinem Willen - oder ich m6chte im Hinblick auf 
das Folgende sagen: "gar nicht", wahrend wir den Zusammenhang von 
Willensimpuls und Bewegung als eine physiologische und psychische 
Einheit in einem gewissen Sinne wahrnehmen. 

c. DasBeobachtungsmaterial, seine Gewinnung, sein Wert. 

Innere Beobachtung der eigenen Psyche und auBere Beobachtung 
der Reaktion anderer Psych en bieten das Material fiir die Psychologie. 
Dber das Verhiiltnis der beiden Beobachtungsreihen und ihren Wert 
gibt es zwar noch manche sonderbaren Vorstellungen, doch sind diese 
Dinge in der Hauptsache dem Naturforscher so selbstverstiindlich, daB 
ich verzichten darf, niiher auf sie einzugehen. 

Besonderes Gewicht legen wir darauf, daB wir nichts in die Dinge 
hineinlegen, was nicht die Erfahrung darin zeigt. Unsertwegen kann 
es noch viele andere Welten oder Anschauung!:formen geben, von den en 
wir nichts wissen; aber wir beschaftigen uns nur mit der Welt, 
rlie wir kennen, mit derjenigen aller andern Naturwissen
schaften und des praktischen Lebens. Was aber an andern Orten 
als selbstverstandlich geschieht, das tun wir in der Psychologie bewuBt: 
Auffassungen, die nicht aus der Erfahrung (Erfahrung im gew6hnlichen 
Sinne) stammen, bestreben wir uns zu vermeiden. "Auffassungen", "An-

2 



20 Ableitung des Bewufitseins aus der Funktion des Zentralnervensystems. 

sichten", "Erklarungen", gewinnen wir in genau gleicher Weise wie 
solche iiber Elektrizitat oder Wachstum der Pflanzen oder Physiologie 
des Saugetiers. Auffassungen wie die, daB "der Mensch eine Einheit 
sei", "nur als Seele existiere", wahrend der Korper "nur eine An
schauungsform" der Psyche sei, gehen uns nichts an, nicht deswegen, 
wei! sie an sich recht bedenklich sind, sondern weil wir uns eben nur 
mit der Welt, der (innern und au Bern) Erfahrung beschaftigen und das 
auch dann tun wiirden, wenn eine andere Welt nachgewiesen ware. 
Wir verlange:n gar nicht, daB unsere Schliisse in einem andern 
Sinne richtig seien als physikalische oder physiologische Ab
leitungen, aber diesen sollen sie gleichwertig sein. 

II. Ableitung des Bewu.i3tseins aus der Funktion 
des Zentralnervensystems. 

1NHALT. Einleitung. Die folgenden 1deen sind au[Jer vom Vert. bruch
stUckweise schon von verschiedenen A ndern und vor Uingeren J ahren geau[Jert worden, 
haben aber bis jetd keine Beachtung getunden. Nun scheint die Zeit datur eher reit. 

A. Da[J indes die Psyche eine H irnfunktion sei, ist mit gro[Jerer Wahrschein
lichkeit bewiesen als tausend andere Annahmen, woran niemand zweiteU. 

B. Man tindet auch nirgends eine Grenze zwischen Psyche und N erventunktion 
und zwar ebensowenig in bezug auf das Bewu[Jtsein wie in bezug aut die ubrigen 
psychischen FUJl-ktionen. 

C. Eine UbergangssteUe vom einen zum andern kann man nirgends entdecken. 
Wir nehmen ausschUe[JUch Hirnvorgange wahr, die wir aut dem gewohnlichen Wege 
der Abstraktion inhaUlich in Au[Jen· und 1nnenwelt teilen. 

D. AUe psychischen Funktionen lassen sich aus den zentralnervosen ableiten, 
nur die bewu[Jte QuaUtat (nicht das Bewu[Jtsein in anderen A utfassungen) erschien 
bis jetd als etwas Besonderes, nicht weiter Zurucktuhrbares. 

E. Bei genauerem Zusehen ist jedoch auch diese Erscheinung nicht unverstehbar. 
Ein beUebiges Ding, das irgendeine Funktion hat, z. B. sich bewegt, kann niemals 
etwas von dem wissen, was mit ihm geschieht, wenn es kein Gedachtnis hat. Es 
wurde ihm auch bei der kompliziertesten Organisation ein WahrnehmungsgetaUe 
fehlen, ein Unterschied zwischen dem einen Zustand und irgendeinem anderen. Ganz 
anders, wenn ein Gedachtnis vorhanden ist, wenn jeder Zustand ein Engramm hinter
la[Jt, das einige Zeit nachbelebt ist oder wiederbelebt werden kann, d. h. in gewisser 
Beziehung jedem Zustand Dauer verleiht, so da[J der Zustand des nachsten Momentes 
eine Veranderung an etwas Fortbestehendem bedingt. Dann sind WahrnehmungsgetaUe 
vorhanden .. die Funktion enthalt den Keim eines Bewu[Jtseins. Dieses ist eine not
wendige Folge des Gedachtnisses und des in eine Einheit Zusammentliessens aut
einanderfolgender Zustande. Diese Bedingungen sind im CNS. vorhanden und andere 
sind nicht notig. Das Bewu[Jtsein ist also eine Eigenschaft der Fun7ction, nicht eine 
des Geschopfes oder des Gehirns. 

F. Zum bewu[Jten 1ch, zur bewu[Jten Person wird die psychische Funktion du
durch, da[J sie eine Menge von Engrammen, die" Vorstellungspsychokyme" alles dessen, 
was man erlebt hat und ist und erstrebt, in eine Einheit zusammenfa[Jt. Alles, was 
an diesen Komplex angegliedert wird, wird bewu[Jt. Die namlichen Funktionen, wenn 
sie ohne genugende Assoziation mit dem 1ch verlaufen, sind unbewu[Jt, bilden "das" 
Unbewu[Jte. Die a880ziativen Verbindungen sind etwas Bewegliches; so kann die nam
liche Funktion (W ahrnehmen, Denken, Streben) bald bewu[Jt, bald unbewu[Jt sein; 
im ersteren Falle ist sie dem 1ch eng assoziiert, im letderen gar nicht oder un
genugend. 

G. Diese A uffassung wurde die ganze Psyche restlos verstehen lassen, wenn sie 
nicht noch eine empfindliche Lucke katte.. wir wissen nicht, woher die spezifischen 
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Qualitaten der Sinne kommen, warum gewisse Lichtschwingungen uns als Blau und 
nicht als Wei{3 oder als ein Ton oder irgend etwas anderes erscheinen. Doch ist auch 
dieses Pmblem nicht hoffnungslos, verstehen wir doch ohne weiteres, da{3 die Annahme 
und Ablehnung uns von innen als Lust und Unlust erscheinen mu{3. 

H. N I'ben dem Gedachtnis ist die Einheit der psychischen Elementarfunktion 
wesentliche Bedingung des Bewu{3tseins. Man mu{3 aber verschiedene Einheiten unte1·
scheiden: 1. die, welche alle psychischen Funktionen in dem oben besprochenen Sinne 
zusammenflie{3en la{3t wie diekinasthetischen Empfindungen, die einen komplizierten 
Reflex leiten. ::. Dazu ist naturlich niitig das raumliche Zusammen der psychischen 
Funktion in der H irnrinde, wo sie schrankenlos zusammenflie{3en kiinnen, und das 
zeitliche Zusammen einer Mehrzahl von Gedachtnis· und Aktualfunktionen. Die zeit
liche Einheit ist nicht so leicht vorzustellen, weil nicht nur alle physikalischen V or
gange, die wir kennen, etwas Diskontinuierliches sind, sondern im ONS. durch das 
Refraktarstadium noch eine besonders grobe Art der Unterbrechungen bewirkt wird. 
Doch lassen sich viele Miiglichkeiten denken, wie auch die zeitliche Einheit gewahrt 
bleibe. 3. Eine andere Einheit bildet die Einheit der Psyche in den verschiedenen Mo
menten, die ein fast unvorstellbar kompliziertes Gebilde erkennen lii{3t. 4. Die Einheit 
der Strebung und des W ollens, von der man viel spricht, ist durchaus keine vollstandige. 
Wir sind zusammengesetzt aus vielen Trieben, die sich oft bekampfen. Eine Art Ein
heit entsteht nur dadurch, da{3 einer derselben iiberwiegt, und alle Schaltungen der Hirn
vorgange in seinem Sinne stellt. .5. Der A usdruck "Einheit des Bewu{3tseins" kann 
etwas I nhaltliches bezeichnen; dann meint er die Einheit der Strebungen im Sinne von. 4, 
aber auch die der V orstellungen. Beide brauchen weder im N ebeneinander noeh im 
N acheinander einheitlich zu sein: in hysterischen Zustanden kiinnen mehrere Per
sonen mit einander abwechseln, in der ScMzophrenie auch gleichzeitig nebeneinander be
stehen. Denkt man aber nur an die bewu{3te Qualiiiit, so pa{3t der Begriff der Einheit 
nicht recht dazu. Bewu{3tsein kann aber im gleichen Geschiipf moglicherweise aueh 
unteren Zentren, den Riickenmarksapparaten zukcmmen, wenn auch natiirlich in 
"rudimentarer" Weise. 

1. Wo wir Gediichtnis und Zusammenjlie{3en dfT Funktion in eine Einhe~t 
haben, mu{3 Bewu{3tsein vorhanden sein. Diese Voraussetzungen sind in der Rinde 
der hiiheren Tiere erfiillt. Elementarere Formen des Bewu[3tseins sind aber in den 
tieferen Zentren der Rindentie'fC wie in den N ervenknoten rindenloser Wesen denkbar. 
Da die Nervenfunktion mit ihrer Reizleitung und ihrtm Zusammwfliel'en und dem 
Gediichtnis nur die Spezialisierung einer allgemeinen Funktion des lebenden Proto
plasmas ist, ist sogar nicht direkt auszuschlie{3en, da{3 eine Art Bewu{3tsein und auch 
U eberlegung im Keime ohne N ervensystem vorhanden sei, und da/3 die letztere phylisch ab
laufen kiinne, indem die Erfahrungen friiherer Generationen sich zu ctwas summieren 
und assoziieren, das dem Denkvorgang entspricht. Die Begnnzung des Bewuj3tseins 
in der l'ierreihe nach unten ist wohl fiir immer unmiiglich, weil keine Grenze existiert. 
Jedenfalls aber "erklaren" Annahmw 1)On Zell- und Molekularbewuf3tsein das Be
wu{3tsein unseres I ch in keiner Weise. 

K. Einen "Zweck" des Bewu{Jtseins in irgendeinem Sinne haben wir nicht 
gefunden. Es ist eine notwendige Folge des Gedachtnisses, dieses ein Postulat fiir die 
Nutzbarmachung individueller Erfahrungen fiir das Lebe'wesen. Es ist nicht richtig, 
da{3 es un8eren Erfahrungskreis auf die inneren Funktionen ausdehne, die wir sonst 
nicht kennen wiirden, und da{3 z. B. die Einfiihlung in andere Mensehen ihm zu ver
danken sei. Vielmehr kiinnen alle Funktionen, Intr08pektion ebensogut wie Wahr
nehmungen der A u{3enwelt, unbewufJt oder bewu{3t verlaufen, je nach ihrer Verbindung 
mit der bewu{3ten Person. 

Einleitung. 
Das Fo]gende ist nieht ganz neu, wenn aueh niemand etwas davon 

wissen will. 1894 haben EXNER 1) und ieh 2) zu gleicher Zeit die nam
liehe Idee geauBert, daB die bekannten physio]ogisehen Vorgange in 
unserm Gehirn aus Erinnerungsbildern und aktuellen Vorgangen ein Ieh 

1) EXNER, Entwurf zu einer physiologischen Erklarung der psychischen Erschei
nungen. Leipzig, Deuticke, 1894. I. Teil (der zweite ist leider nicht erschienen). 

2) BLEULER, Versuch einer naturwissenschaftl. Betrachtung der psychologischen 
Grundbegriffe. Zeitschr. f. Psychiatrie usw. 50. 1894. 
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schaffen, und daB diesem Ich diejenigen Funktionen, die daran assoziiert 
werden, bewuBt werden. Wir sind beide gleichmaBig ignoriert worden. 
Eine ahnliche Vorstellung hat MACH 1), obschon er sonst von EXNERS 
und meinen Anschauungen stark abweicht: "Die einzelne Empfindung 
ist iibrigens weder bewuBt noch unbewuBt. BewuBt wird diesel be durch 
die Einordnung in die Erlebnisse der Gegenwart." Er redet allerdings 
in dieser Andeutung nur von "Gegenwart"; aber nicht nur ist das Prinzip, 
daB eine "Einordnung" physiologischer Funktionen in andere deren Be
wul3twerden bewirke, das namliche wie bei unA, sondern diese Einordnung 
setzt ja ein Bestehendes und ein Hinzukommendes, also eine bisherige 
Gegenwart und eine neue Gegenwart, d. h., wie gleich ausgefiihrt werden 
solI, Gedachtnis voraus. Spater hat LOEB2) oft direkt betont, die Grund
lage des BewuBtseins sei das "assoziative Gedachtnis" des Zentralnerven
systems; soviel ich weiB, hat er aber die Idee nicht eingehender aus
gefiihrt. In bestimmterer Weise legt G. F. LIPPS Gewicht darauf, daB 
das Gedachtnis einen prinzipiellen Unterschied zwischen physisch und 
psychisch ausmache. Er lehnt zwar die Folgerung ab, daB sich auf 
dieser Grundlage das Psychische aus dem Physischen erklaren lasse 
(obschon das Gedachtnis ebensogut als Funktion des Nervensystems 
wie als psychische Erscheinung aufgefaBt werden kann). Endlich sagt 
Y. MONAKOW 3): "Elektive, den verschiedenen viszeralen Grundfunktionen 
entsprechende Verschmelzung von wahrend einer gewissen Lebensperiode 
gesammelten und registrierten (zunachst unbewuBten) Erregungsergeb
nissen zu einem Augenblicksakt, in welchem sich die gegenwartig 
zu vertretenden Lebensinteressen des Individuums widerspiegeln, stellt 
dasjenige dar, was wir in der taglichen Sprache als b ewuB te Empfin
dung und bewuBtes Gefiihl bezeichnen. Bei den niederen Tieren doku
mentiert sich dieser Instinkt offenbar in rudimentarer Weise und wird 
Instinktgefiihl genannt." 

Wenn auch die drei letzteren Autoren die Konsequenz bis zum 
genetischen Verstandnis der bewuBten Phanome nicht ziehen, so scheinen 
solche AuBerungen darauf hinzudeuten, daB vielleicht doch die Zeit reif 
sei, die Idee wieder aufzunehmen 4). 

Allerdings wird auch jetzt noch recht viel guter Wille dazu gehoren, 
sich in einen Gedankengang einzudenken, der den meisten nicht nur 
neu ist, sondern bis jetzt als unmoglich galt und prinzipiell abgelehnt 
wurde, und mit Vorstellungen zu operieren, die den meisten Lesern 

1) MACH, Gediichtnis, Reproduktion und Assoziation in: Erkenntnis und Irrtum, 
3. Aufl. Leipzig, Barth, 1917. 

2) Siehe z. B. LOEB, Einleitung in die vergleichende Gehirnphysiologie und ver· 
gleichende Psychologie mit bes. Beriicksichtung der wirbellosen Tiere. Leipzig, Barth, 1899. 

3) V. MONAKOW, Psychiatrie und Biologie. Schweizer Archiv fUr Neurologie u. 
Psychiatrie IV, 1, 1919, S.22. 

4) Nach AbschluB der Arbeit finde ich bei BRUN, einem SchUler v. MONAKOWs (D. In
stinktproblem im Lichte der modernen Biologie. Schweiz. Arch. f. Neurologie u. Psy
chiatrie 6, 1920, S. 85) folgende mit uns iibereinstimmende Bemerkung: "Auf dem 
Boden einer solchen objektiv-biologischen Definition des Psychischen ist 
dann die BewuBtseinsfrage natiirlich von vornherein gegenstandslos, um 
80 mehr als das BewuBtsein sehr. wahrscheinlich nichts anderes als eine Folgeerschei
nung der chronogen aufgebauten mnemischen Integration der Sinneserfahrung darstellt, 
d. h. sich als selbstverstandliche Folge der kontinuierlichen sukzessiven Engraphie, bzw. 
aus der Tatsache des homophonen Mitschwingens mnemischer Erregungen bei jeder Original
erregung ergibt." 
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ebenfalls als neu oder gar als undenkbar erscheinen. Diese Vorstellungen 
muB ich natiirlich mit den alten Worten, die eigentlich etwas anderes 
bezeichnen, und an die man namentlich andere Zusammenhange zu 
kniipfen gewohnt ist, zu iibermitteln versuchen. So wird es mich nicht 
wundern, wenn man geneigt sein wird, mich oder meine hier geauBerte 
Ansicht als verriickt anzusehen; der Leser mage aber bedenken, daB 
meine Gesinnungsgenossen EXNER und LOEB, verdiente Forscher von 
Ansehen, nicht verriickt sind; da dad ich erwarten, daB man es auch 
von mir nicht so leicht anzunehmen geneigb sei; jedenfalls gibt nur ein 
ernsthaftes und voIles Hineindenken das Recht zur Beurteilung solcher 
Dinge. 

A. Die Psycbe ist eine Hirnfunktion. 
Es ist eigentlich merkwiirdig, daB ich diesen Satz an die Spitze 

stell en muB. So selbstverstandlich er uns jetzt erscheint, es gibt doch 
immer noch viele Fiihrende und Gefiihrte, die ihn bestreiten. Dnd doch 
fehlte, wenn man auch friiher mehr vom Gehirn als "Sitz" der Seele 
denn als Organ derselben sprach, wohl von jeher niemals eine Verbin
dung der lokalisatorischen Vorstellungen mit funktionellen, und min
destens sait Mitte des vorigen Jahrhunderts ist die Auffassung der 
Psyche als Gehirnfunktion diejenige, mit der die Naturwissenschafter 
und ein groBer Teil der denkenden Laien allein rechnen, wenn auch 
bis in die neuere Zeit einzelne es liebten, mit Hilfe von Verdrehungen 
jene drastische Formulierung als absurd hinzustelIen, mit der die be
stimmteren modernen Anschauungen ins Publikum geworfen worden 
sind: die Psyche sei eine Funktion des Gehirns, wie die Harnabsonde
rung (nicht der Harn selbst) die der Niere. 

Sogar ein Metaphysiker wie DEUSSEN1) findet bei "materialistischer" 
Betrachtung die Abhangigkeit dessen, was wir Psyche nennen, vom Ge
hirn als sichergestellt - den metaphysischen Willen, den er ausnimmt, 
sehen wir nicht. Allerdings auBert er sich iiber die Art der Abhangig
keit nicht klar. Alles Existierende, somit auch der Intellekt, ist ihm 
"eine Modifikation der Materie" (§ 26). "Gehirn und Intellekt sind zwei 
Namen fUr dieselbe Sache" (113) (wohl im SCHOPENHAuERschen Sinne); 
die Materialitat aller intelIektuellen Vorgange steht a priori fest (27). 
Die "vallige Abhangigkeit des Denkens vom Gehirn" steht auBer Frage 
(27). Der Intellekt vergeht mit dem Gehirn. Ein unerkennbares tran
szendentales BewuBtsein, das sich hinter den Gehirnfunktionen verbirgt, 
kommt als Nervenschwingung des Gehirns zur Erscheinung; es ist eines 
und hat doch in jedem von uns seinen Mittelpunkt (XXVIII). 

DaB der von jeher und iiberall beobachtete Zusammenhang von 
Psyche nnd Gehirn der von Funktion zu ihrem Organ ist, ergibt sich 
aus einer Unzahl von Tatsachen, wovon nur einige herausgehoben seien. 

Die psychischen Leistungen gehen in ihrer Komplikation trotz aller 
Einwendungen doch recht hiibsch parallel der Komplikation der Nerven
knot en und Gehirne, und wo innerhalb der namlichen Art z. B. die 
Geschlechter sehr verschiedene psychische Aufgaben zu erfiillen haben, 
wie bei den Ameisen, entsprechen den komplizierteren Anforderungen auch 

1) Elemente der JVIetaphysik. Leipzig, Brockhaus, 1919. 
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kompliziertere Gehirne. Das geht bis in die einzelnen Eigenschaften 
hinein: Beim Hund, dessen Orientierung zu einem ganz wesentlichen 
Teil auf Geruchsempfindungen und -vorstellungen beruht, sind diejenigen 
Hirnteile, die nach den Untersuchungen der Anatomie und Physiologie 
besonders mit der Geruchsfunktion betraut sind, auch besonders stark 
ausgebildet. Beim Menschen mit seinem rudimentaren Geruchsleben 
sind sie zuriickgebildet. 

DaB die geistigen Eigenschaften sich in ganz gleicher Weise ver
erben wie die korperlichen, ist eine von jeher bekannte Tateache. 

In der Pathologie sehen wir die Psyche mit der anatomischen und 
der funktionellen lntegritat des Gehirns schwanken sowohl qualitativ 
wie quantitativ. Allerdings sind wir noch nicht so weit, die eine Reihe 
mit der andern in enge Beziehung zu bringen; aber wir finden doch 
mit den groben anatomiechen Veranderungen des Gehirns die elemen
taren psychischen Leistungen wie das Gedachtnis und die Assoziationen 
in ganz bestimmter WeiEe geschadigt, wahrend den feineren schwerer 
faBbaren Storungen der einen Reihe auch feinere Storungen der andern 
entsprechen (organische Psychos en gegeniiber den Schizophrenien). 

Greifen wir seIber in die allgemeinen Funktionen des Gehirns ein, 
so verandern wir unweigerlich die Psyche. Bringen wir ein biBchen 
Chloroform, von dem wir wifsen, daB es die animaliechen Funktionen 
bis zum Stillstand hemmt, ins Gehirn, so wird die Psyche wie die phy
siologische zentralnervose Funktion zunachst in ihrer Koordination ge
start und dann sistiert. Betauben wir durch einen Schlag auf den Kopf 
oder durch einen schockauslosenden Reflex die Hirnfunktion, so leidet 
die Psyche mit ihr. Physiologische Hirnfunktion und Psyche konnen 
dabei - soweit man dariiber orientiert ist - ihre Existenz einstellen. 
lch brauche mit BewuBtEein diesen Ausdruck, der nur fiir Funktionen, 
nicht aber fiir Dinge oder "Wesen" paBt. Wahrend wir die physiologische 
Funktionseinstellung objektiv konstatieren konnen, beruht allerdings die 
Annahme des BewuBtseinsverlustes im Koma zuniichEt nur auf dem 
nachtraglichen Mangel an Erinnerung, der ein triigliches Kriterium sein 
kann. Doch haben wir noch eine objektive Tatsache, die mit groBter 
Wahrscheinlichkeit auf ein wirkliches Sistieren der psychischen Vorgange 
deutet: wenn man wah rend des Sprechens auf das yom Schadel ent
bloBte Gehirn einen Druck ausiibt, kann jede AuBerung aufhoren, um 
bei p16tzlichem NachlaB des Druckes da fortzufahren, wo sie aufgehort 
hat. Es scheint also in der Zwischenzeit nichts gegangen zu sein, wie 
bei einem Uhrwerk, das gesperrt war. 

Bei einem nicht vollstandig hemmenden Grade der Einwirkung 
kommen, ganz wie die motorischen Koordinationen oder die vasomoto
rischen Funktionen, die psychischen Leistungen bloB in Unordnung, 
indem Verwirrtheit eintritt, oder sonst die Dberlegung ungeniigend wird. 

Laufen bei torpidem Gehirn oder Hirndruck die physiologischen 
Funktionen langsam ab, so ist das namliche mit den psychischen der 
Fall. Wir konnen auch auf chemischem Wege die Funktion der Psyche 
qualitativ hochgradig beeinflussen, mit ein wenig Alkohol aus einem 
besonnenen, gesetzten, ehrbaren Menschen einen Leichtfertigen, einen 
Radaumacher oder gar einen Verbrecher machen; wir veriindern den 
Charakter und andere Eigenschaften der Psyche, wenn wir Thyreoidin 
geben oder die Struma zu radikal herausschneiden oder Tuberkulin in-
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Jlzleren. Wir berauben die Psyche eines ihrer machtigsten'l'riebe durch 
Wegnahme der Geschlechtsdriisen resp. ihrer chemischen Produkte, und 
wir bringen ihr den entgegengesetzten Trieb bei durch nachtragliche 
Einpflanzung einer Generationsdriise des andern Geschlechts. Durch 
Unterernahrung bringen wir ganze Volksmassen zu den verriicktesten 
Streichen. Dies Zusammenvorkommen als psychisch aufgefaBter Erschei
nungen mit bestimmten zentralnervosen Organisationen, und nur mit 
diesen, ist von jeher aufgefallen. WUNDT driickt sich dariiber folgender
maBen aus: "Die Synthese der Empfindungen sowie die Assoziationen 
der Vorstellungen sehen wir nun iiberall an bestimmte Verhaltnisse der 
physischen Organisation gebunden. W 0 daher durch diese die Moglich
keit einer Verbindung von Sinneseindriicken gegeben ist, da werden 
wir auch die Moglichkeit eines gewissen Grades von BewuBtsein nicht 
bestreiten konnen." 

Am wichtigsten ist aber, daB die Gesetze der zentralnervosen 
Funktionen diejenigen der Psyche sind und umgekehrt. Das 
WEBERlwhe Gesetz war zunachst in unrichtiger Auslegung der Tatsachen 
als ein psychophysisches gedacht. Soweit es richtig ist, ist es aber ein 
nervenphysiologisches, wie z. B. quantitative Untersuchungen der nega
tiven Schwankung bei Reizen des Optikus ergeben haben. Es wird aber 
niemand bestreiten, daB es auch ein psychisches ist, indem irgendeine 
traurige Erfahrung, die unter andern Umstanden eine starke Reaktion 
hervorbringen wiirde, bei schon bestehender Trauer nur ein geringes 
Plus ausmacht. DaB die rein psychische Seite nicht zahlenmaBig er
forscht werden kann, tut dem Prinzip von der geringeren Wirksam
keit eines Reizes bei starkerem schon bestehenden Reizzustand keinen 
Eintrag. 

Auch das U mgekehrte, die Summation kleiner (wirksamer oder 
unterwirksamer, gleichzeitiger oder sukzessiver) Reize, gehort dem Zentral
nervensystem 1) ganz wie der Psyche an, und ebenso das dazu gehorige 
elementare Symptom, daB die Wirkung eines Reizes dies en beliebig 
lange iiberdauern kann oder ihm gar erst nach langerer Zeit nachfolgt. 

Begriffe, wie reizbare Schwache, Ermiidung, Perseveration bei zer
stOrenden Einfliissen auf das Gehirn, sind psychologische so gut wie 
physiologische 2), und die Erholungsfunktion des Schlafes betrifft beide 
Gebiete, wenn wir da iiberhaupt von einer Zweiheit reden konnen. 

Die Prinzipien der zentralnervosen und der psychischen Funktionen 
sind genau die namlichen. An beiden Orten kommen nur (positive oder 
negative) Veranderungen oder Unterschiede zur Wirkung, und zwar nur 
solche Unterschiede, die innerhalb einer gewissen Zeit eine bestimmte 
GroBe erreichen, wahrend, bei langsamem "Einschleichen" auf elektrischem, 
thermisch~m (" Warmefrosch "), moralischem und jedem andern Gebiete 
der beiden Reihen die spezifische Wirkung ausbleibt: der Begriff der 
"Reizschwelle" ist der namliche im Zentralnervensystem wie in der 
Psyche. An beiden Orten spielen die zu beobachtenden Krafte nicht 

1) Ja sogar dem peripheren, wo u. a. ASCHER. Schw. Arch. f. Neurol. u. Psych. 6, 
1920, S. 168, simultane und sukzessive Summation von sogen. Hemmung iiberschwelliger 
Reize durch unterschwellige konstatiert hat. 

2) Es gibt ein Lehrbuch der Psychiatrie (ARNDT), das die Geisteskrankheiten aus 
solchen elementaren Stiirungen des Nervensystems abzuleiten versuchte, allerdings an 
den meisten Orten nicht iiberzeugend. 
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direkt mit- und gegeneinander wie in der Physik, sondern wir haben 
es in erster Linie mit komplizierten Funktionen zu tun, deren gegen
seitige Beeinflussung durch Wirkung auf eine Art Schaltapparate geleitet 
wird. An beiden Orten gibt es kein Parallelogramm der KraJte - man 
geht nicht nach Siidwesten, wenn man teils nach Siiden, teils nach 
Westen gelockt wird; der Riickenmarksfrosch, der einen unangenehmen 
Reiz am Bauch und einen am Riicken gleichzeitig abwehren soUte, 
wischt nicht die dazwischenliegende Seite ab, sondern die eine Funktion 
hemmt die andere in ihrem Ablauf, wie wir in einem elektrischen N etz 
eine Funktion ausschalten. Analog ist es, wenn die Tiitigkeiten sich 
unterstiitzen, oder wenn sie zueinander keine Beziehung haben und des
halb nebeneinander laufen, ohne sich zu beeinflussen. 

Studieren wir die Reflexvorgange, so finden wir ein assoziatives 
ZusammenflieBen der verschiedenen Reize zu einer einheitlichen Funktion. 
AIle Reflexe werden durch allerlei zentripetale Reize geleitet oder ge
hemmt oder sonst beeinfluBt; so einfache Reflexe wie die Patellarreflexe 
verlaufen starker oder schwacher, je nachdem noch andere Reize gleich
zeitig im Riickenmark ankommen; die kompliziertereri Reflexe werden 
durch kinasthetische Reize geleitet, indem z. B. zum Kratzen einer be
stimmten Stelle anfanglich ganz verschiedene Muskeln innerviert werden 
miissen je nach der Ausgangsstellung des kratzenden Gliedes; der gleiche 
Kitzelreiz am Bauche bewirkt beim Schwanz der Riickenmarkskatze 
Ausschlag nach links, wenn der Schwanz rechts steht, und umgekehrt; 
sehr viele Reflexe werden gehemmt durch gleichzeitige schmerzhafte 
Reize. Auch die verschiedenen Funktionen wirken aufeinander. Nicht 
nur im Gehirn, auch im Riickenmark haben wir ein feines Zusammen
spiel aller einzelnen Tatigkeiten. In den Reflexen finden wir weiter: 
eine Auswahl der zu verarbeitenden Sinneseindriicke, d. h. die elemen
tare Abstraktion und Aufmerksamkeitsfunktion, Assoziationen nach Ahn
lichkeit und Gewohnheit, Andeutungen von Gedachtnis (die iibrigens 
schon beim peripheren (motorischen) Nerven nachzuweisen sind; sogar 
ein phylogenetisch so alter Reflex wie der Babinski Iauft rascher ab, 
wenn er mehrere Male nacheinander provoziert wird), Hemmungen und 
Bahnungen durch begleitende Reize 1), Wettstreit zwischen verschiedenen 
Funktionen, kurz alles, was uns das Studium der Psyche zeigt. So 
absolut parallel gehen einander die auf beiden Seiten bekannten Me
chanismen, daB Einzelheiten wie die besonders von RANSCHBURG heraus
gehobenen Gesetze von der storenden Wirkung von Ahnlichkeiten auf 
das Gedachtnis und von dem einheitlichen Zusammenarbeiten gleich
gerichteter und der gegenseitigen Hemmung ungleich gerichteter Stre
bungen von diesem Forscher mit Recht als allgemeine Gesetze eben
sowohl des Nervensystems wie der Psyche hingestellt werden konnten. 
Die von WUNDT als eine Besonderheit der Psyche aufgefaBte Fahigkeit 
zur Bildung hoherer Einheiten, deren Eigenschaften in den Teilen nicht 
enthalten sind ("schopferische Resultanten"), die eigenartigen Reaktionen 
eines zusammengesetzten Ganzen trifIt man ebensogut bei Reflexstudien, 
wo sie besonders SHERRINGTON herausgehoben hat - wir finden sie aber 
auch bei irgendeiner von uns konstruierten Maschine. Die vielgeriihmte 

1) EXNER (loc. cit. S. 1) setzt mit Recht die Bahnung psychischer Funktionen durch 
die Aufmerksamkeit gleich den nnterpsychischen RefJexbahnungen. 
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"punktformige" Einheit der Psyche erweist sich bei genauem Zusehen 
als eine Tauschung, und was man so aufgefaBt hat, ist gar nichts anderes 
als SHERRINGTONS Integrationsfunktion der verschiedenen "physiol ogischen " 
Apparate. In dem Zusammenspiel einander storender Refiexe finden 
wir das namliche Verhalten wie in der "Auswahl" der Psyche zwischen 
verschiedenen Trieben, von denen einer die Funktion des andern aus
schaltet, wenn er der Stark ere ist, oder wo ein bestandiges Schwanken 
stattfindet, sei es in Form der EntschluBunfiihigkeit, sei es etwa in der 
der Aufmerksamkeitsschwankung, wenn man geistig arbeiten sollte, 
wahrend jemand neben uns Musik macht. Die Dbungsfiihigkeit, iiber
haupt das Gedachtnis in Engraphie und Ekphorie durch !hnliches, ge
hort dem tierischen Organismus und speziell dem CNS in gleicher Weise 
an wie der Psyche, und die Art der Reaktionen auf auBere Reizewie die 
der Spontaneitat ist physisch und psychisch gleich; psychisches Streb en 
entspringt einem vorgebildeten Apparat, der durch irgendeinen AniaB 
in Bewegung gesetzt wird, ganz wie der Atem-"Automatismus" durch 
den Reiz der CO2 oder des 02-Mangels. 

Nicht als neuen Beweis, aber als Erweiterung dieser Ausfiihrungen fUr den, 
der bereits von der Identitiit psychischer und nerviiser Vorgiinge iiberzeugt ist, 
sei auch auf Funktionen aufmerksam gemacht wie die Einstellung beider Augen. 
achsen auf einen peripheren Lichtreiz, die von verschiedenen Stellen aus dirigiert wer
den kann, in ihren untersten Ausliisungsstufen aber ein reiner Reflex ist, dem 
sich hiihere Ausliisungszentren iiberordnen, deren Aktivitat .. uns als psychische 
Tiitigkeit (gewolltes oder instinktives Hinblicken) erscheint. Ahnlich bei Kratzen 
auf Jucken, Ausweichen auf Drohung, sogar Lidschlull und vielem andern: Wir 
kiinnen im einzelnen Falle nicht unterscheid~n, ob Reflex oder Handlung vor 
sich gehe. 

B. ]-'ehlen einer Grenze zwischen Psyche und Nerven
funktion. 

So weiB denn auch niemand eine Grenze zwischen zentralnervosen 
und psychischen Funktionen auch nur annahernd anzugeben. Wohin 
"das UnbewuBte" gehore, ist eine in neuerer Zeit viel umstrittene Frage, 
und der, der sich die Sache am einfachsten macht und kiihn erkHirt: 
psychisch ist, was bewuBt ist, wei13 weder bei sich seIber noch bei Andern 
diese Definition durchzufiihren, denn wie viele z. B. von den Motiven 
seines Handelns ihm selbst zu einer bestimmten Zeit oder iiberhaupt 
bewuBt oder halbbewuBt oder gar nicht bewuBt sind, kann er, wenn er 
ehrlich ist, niemals sagen; iiber das BewuBtsein der Tiere stritt man 
sich zu DESCARTES' Zeiten unter mehr oder weniger bewuBten religiosen 
Gesichtspunkten und heute unter dem Schlagwort der Tropismen, und 
ob der Hund und der Mensch neb en einem HirnrindenbewuBtsein auch 
noch die PFLUEGERSche Riickenmarksseele und eventuell Mittelhirn- und 
Segmentpersonlichkeiten besitzen, weiB weder ein Philosoph noch ein 
N aturwissenschafter. 

Wenn man nun den hoheren Tieren eine Psyche, sei es eine ein
zige oder eine hauptsachliche, zuschreibt analog wie dem Menschen, so 
weiB man nicht wo anfangen, schon ontogenetisch nicht, wenn auch die 
Kirche den Zeitpunkt der Beseelung des menschlichen Fotus einmal ge
kannt oder wenigstens gesetzlich geordnet hat, und phylogenetisch gehen die 
Ansichten auseinander von unterhalb der Amobe bis in die Saugetiere hinein. 
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Es kommt also mit dem BewuBtsein gar nichts zu der 
Hirnfunktion hinzu, was man irgendwie objektiv wahrnehmen 
oder auf den gewohnlichen Wegen erschlieBen konnte. 

Was von den einzelnen Funktionskomplexen ganz oder gar nicht 
oder halb psychisch sei, unterliegt auch noch der Diskussion. EXNER und 
LUDw. LANGE nennen die Reaktion im einfachen psychologischen Ver
such einen Rindenreflex, wobei sie sich vorstellen, daB durch die pra
paratorische Einstellung ein Mechanismus ad hoc geschafIen werde, in 
welchem auf den erwarteten Reiz ohne neues Zutun des Willens die 
Reaktion ablauft. Man wird den Autoren leicht beistimmen konnen, 
muB sich dann aber klar sein, daB unser Wille durch "Einstellung" 
Reflexapparate schafIen und wieder verschwinden machen kann 1), wo
durch ein enges Zusammenarbeiten dokumentiert wird und zugleich 
ein nahes Verwandtschaftsverhaltnis der beiden Aktionsformen; denn sie 
gehen hier wenigstens fiir unsere Beobachtung flieBend ineinander iiber. 

Ein analoges Verhaltnis haben wir bei den Assoziationsreflexen, bei 
denen durch begleitende Reize eine neue Auslosungsart des Reflexes 
geschafIen werden kann. Wir wissen, daB diese Reflexauslosungen eine 
Folge des Gedachtnisses sind und iiber die Hirnrinde gehen; sind sie 
nun psychisch oder nicht? 

Wir konnen auch bei Tier und Mensch von der Psyche aus durch 
bloBe Assoziation Reaktionsmechanismen erzeugen, bei denen Reaktion 
sowohl wie Reiz neue Funktionen sind, die bewuBt erworben wurden, 
deren Ablauf sich aber bald automatisch voIlzieht: wenn der Lehrjunge 
sich gewohnt hat, daB bestimmte Handbewegungen des Meisters in eine 
Ohrfeige ausgehen, wird er auch gegen seinen Willen den Kopf zur 
Seite halten, sobald die ominose Handbewegung sich nur andeutet, und 
auf ganz gleichem Wege werden eine Unzahl von mechanischen Fertig
keiten (Formung der Buchstaben beim Schreiben, Violinspielen) auto
matisch. Erst waren sie psychisch, nachher ein Rindenreflex im Sinne 
von EXNER. 

So haben wir ganz ohne Grenzen eine Stufenleiter vor uns, deren 
Hauptstellen etwa markiert werden konnten durch: 

a) den gewohnlichen Reflex mit definitiver organischer Anordnung 
als AusfluB der phylogenetischen Anpassung und des Art- oder 
Gattungsgedachtnisses ; 

b) den Assoziationsreflex, eine Verbindung von einem organisch
phylogenetischen mit einem plastischen, dem individuellen Ge
dachtnis angehorenden Vorgang; 

c) ahnliche Verbindung gesetzt durch einen einmaligen Willensakt 
ohne Gewohnung: Man kann auf ein leises Signal erwachen 
und durch ein lautes sich! nicht storen. lassen. Man kann viele 
Reflexe· fUr eine bestimmte Zeit willkurlich hemmen oder ver
starken. Der Blinzelreflex variiert bei gleichem Reiz hochgradig 
an Starke je nach der " Aufmerksamkeit" ; 

d) den "Rindenreflex" EXNERS, automatische Handlung infolge einer 
bestimmten "Einstellung" ad hoc (z. B. Reaktionsversuch im 
Experiment, " Gelegenheitsapparate") ; 

1) Vgl. dariiber BLEULER, Psychische Gelegenheitsapparate und Abreagieren. Ztschr. 
f. Psychiatrie 1920. 
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e) die bewuBte Handlung zur Erhaltung unserer Existenz, zur 
Herbeifiihrung von Lustgefiihlen usw., die in ihren einfachsten 
Formen noch beim Menschen ohne Grenze aus dem Reflex 
herauswachst (Parieren einer Ohrfeige, Angriff gegen jemanden, 
der uns verletzt, und tausend andere Handlungen), und in den 
kompliziertesten die hOchste psychische Funktion darstellt. 

Dabei konnen die meisten dieser Mechanismen von unten und von 
oben, physiologisch und psychisch, gehemmt, gefordert oder modifiziert 
werden. Das physiologische Experiment zeigt solche Einfliisse von allen 
Stell en des Gehirns einschlieBlich der Rinde aus, und das ganz gleich
wertige Eingreifen der Psyche in die Reflexe unter den verschiedensten 
Umstanden ist bekannt; kann man doch nicht einmal einen Niesreflex 
mit Schnupftabak hervorrufen, wenn man es gerade wiinscht. 

In einer etwas andern Richtung wachsen aus den Reflexen heraus 
die Instinkte. Ob wir den Trieb der briitigen Henne, sich auf alles 
eiartige Kiihle zu legen, Instinkt oder Reflex nennen sollen, ist kaum 
zu entscheiden; aber die ganze Sorge fiir die N achkommenschaft ist ein 
psychischer Vorgang, ein Instinkt, geleitet durch Individualerfahrungen 
{meist momentane beim Tier, das z. B. die aufgefundene Nahrung dem 
Jungen ins Nest tragt - oft langjahrige und komplizierte, verbunden mit 
voraussehender Dberlegung beim Menschen) und im We sen, in der Trieh-
kraft und in der Richtung bestimmt durch phylogenetisch ausgebildete 
organische Apparate. Am psychischen Ende der Reihe finden wir z. B. 
die Jungfrau, die aus der Wahl eines Hutes eine Aktion allerwichtigster 
Art macht, weil die Handlung eben ein Glied in der Reihe derjenigen 
1st, die zur Fortpflanzurig fiihren. 

Man hat sich die Vorstellung gemacht, daB reflexanregende Reize, die 
nicht zur Wirkung kommen konnen, sei es, weil die nervos motorischen 
Bahnen geschadigt sind, oder weil das ausfiihrende Organ versagt (das 
nachste Bein beim Riickenmarksfrosch ist abgeschnitten oder angebunden), 
sich "stauen" und dann starkere Widerstande iiberwinden und einen "be
nachbarten" Reflex anregen konnten. Auch im Psychischen spricht 
man von solchen Stauungen und von Dberlaufen, und WERNICKE hat 
diese Begriffe benutzt, um eine physiologische Erklarung der psychischen 
Phanomene der Sperrung und der Halluzinationen zu geben: Er meinte, 
durch eine lokale Storung im Gehirn werde der DurchfluB des Neurokyms 
gehemmt; dieses staue sich und gehe schlieBlich auf andere Bahnen iiber, 
so daB es die zentralen Sinnesorgane rei zen konne und als Halluzination 
in die Erscheinung trete. Hier geht die Parallele so weit, daB die 
Theorie auf den beiden Gebieten in gleicher Weise falsch ist. Der Dber
gang von einer Funktion geht ja nicht nach Nachbarschaft, sondern 
nach bestimmten zwecksichernden Gesetzen. Es handelt sich also nicht 
um ein einfaches Dberlaufen der Energie, sondern urn ein In-Tatigkeit
Setzen anderer Apparate, wenn die erstbeanspruchten versagen. 1m 
Physischen wie im Psychischen geschieht eine Regulierung iiber den 
Erfolg; bleibt dieser aus, so wird ein anderer Mechanismus oder eine 
andere Gruppe von Mechanismen in Tatigkeit gesetzt, aber in der Regel 
eine zweckdienliche bis zur krampfartigen Allgemeinreaktion, die event. 
unter Opferung der korperlichen Integritat das Leben zu erhalten sucht. 

So sehen wir im Psychischen ganz genau wie im Physischen Reize 
ankommen, unter Fiihrung anderer Reize und phylogenetisch und onto-
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genetisch erworbener Engramme bestimmte Mechanismen in Bewegung 
setzen, und nirgends zeigt sieh ein qualitativer Untersehied zwischen 
physiseh und psyehiseh, sei es in den Vorgangen oder den Apparaten. 
Der Unterschied. den wir kennen, ist ja einer des Standpunktes und 
nicht einer der Saehe. 

Gehen wir noch hoher hinauf, so find en wir den Ichkomplex (siehe 
spater) zu einem groBen Teil zusammengesetzt aus Funktionen, die in 
einem noeh nicht genauer bekannten Sinne lokalisierbar, in ihren wesent
lichen Teilen an bestimmte Hirnstellen gebunden sind (optische Vor
stellungen an Okzipitalrinde usw.), und schlieBlich haben wir gute Griinde, 
die ganze Psyche, vielleicht mit Ausnahme gewisser noch undefinierbarer 
Funktionen der Affekte und Triebe, in analoger Weise in die Rinde zu 
lokalisieren wie das "Atemzentrum" in die Oblongata. 

Und sehen wir uns die Willensphanomene insgesamt oder einzeln 
an, so finden wir keine Unterschiede gegeniiber den andern Lebens
auBerungen als diejenigen, die wir (falschlich) hineintragen. Wir beein
flussen sie chemisch und durch allerlei Reize, indem wir Empfindungen, 
Vorstellungen und Motive provozieren, durch Schaffung neuer Engramme 
in der Erziehung und im Verkehr und in der Massenbeeinflussung dureh 
die Presse; wir rechnen in millionen Fallen des taglichen Lebens mit 
ihrer GesetzmaBigkeit und tauschen uns nur ausnahmsweise. Wenn ein 
anstandiger Mensch auf einmal ein Verbrechen begeht, vermuten wir 
mit Recht eine Geisteskrankheit; wir suchen und finden hinter unsern 
eigenen Handlungen und denen der Mitmenschen nur Motive, die dem 
angeborenen, also physisch bedingten, Charakter und den erworbenen 
Engrammen zusammen mit den augenblicklichen Einfliissen der Um
gebung entspringen, mit andern Worten qualitativ die namlichen Ur
sachen, wie in den Hirnfunktionen. Und die statistische Bearbeitung 
unserer Willenshandlungen als Kollektivgegenstande zeigt uns, z. B. in 
den Kurven dt;lr Brandstiftungen, der Morde, des Radaumachens, der 
Selbstmorde, oder der EheschlieBungen und der wohltatigen Vergabungen 
nicht den mindesten Unterschied gegeniiber den rein physiologischen 
Vorgangen wie Erkrankung und Tod. 

Nirgends laBt sich also weder eine Grenze noch irgend etwas qual i
tativ Neues entdecken, solange wir uns auf dem Gebiete "zwischen" 
Hirnfunktion und Psyche bewegen. Es gibt keinen Gegensatz: Physis 
inkl. Nerventatigkeit - Psyche, keinen: Neurokym - Psychokym, son
dern nur einen Psycho-neurokym - iibrige Krafte. Eine Grenze findet 
sich also erst zwischen den Lichtschwingungen und dem Reizzustand 
der Retina, zwischen der Erregung der zentrifugalen N erven und der 
Kontraktion des Muskels od6r der Sekretion der Driisenzelle usw., nicht 
aber zwischen Funktion des CNSs und der Psyche. 

Auch der Unterschied zwischen lebender und toter Welt fangt ja an sich 
zu verwischen; die· Fermentlehre gehort immer mehr beiden Gebieten an, und die 
Veranderungen der Kolloide1 ) mit ihrer Hysterese werden vielleicht in nicht zu 
ferner Zeit das Gedachtnis erklaren, das iibigens in den Lebewesen nicht blorr 
auf das Nervensystem beschrankt ist (Vererbung; chemisches Gedachtnis in Im-

1) Koagulationspunkt, Viskositat, Brechungsexponent sind in keinem Moment der 
Existenz von Kolloiden genau dieselben. Sie werden unter Umstanden durch bestimmte 
Lichtstrahlen so verandert, dafJ sie gerade auf diese wiEder reagiefEn, bekunden also schon 
physikalisch eine Art wirkliches Gedachtnis (angeftihrt z. B. von MACH). 
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mUllitat und Anaphylaxie). Man darf aber nicht, wie es gesehehen ist, definitive 
Veranderungen wie das Bild, das ein auf ein besonntes Papier gelegter Sehliissel 
hervorbringt, dem Gedachtnis analogisierell. Gedaehtnis ist nur eine Ver
anderung, die ekphorierbar ist. 

Bemerkenswert ist, daB man der viel weniger konkludenten Erklarung des 
Lebens aus physisehen Vorgangen keine dogmatisehen Sehwierigkeiten in den Weg 
legt, wie der des BewuBtseins ; da fehlen eben diedereierenden 1) Griinde, die Wirklieh
keit naeh den Wiinsehen zu modeln. 

C. Die scheinbare Dbergangsstelle nervoser in psychische 
Funktionen. 

Ieh kann hier nicht auf die Grundlagen eingehen, auf denen das Folgende 
beruht, und muB nur etwas apodiktisch die Resultate der psychisehen und physio
logischen Erfahrungen und Betraehtungen hinstellen. Das Wesentliche kiinnte 
als richtig erwi€sen werden, auch wenn die Identitat der Psyche mit einem Funk
tions~omplex der Hirnrinde nicht vorausgesetzt ware; wir miiBten aber dann 
die Uberlegung in vorlaufige ad hoc zu bildende Begriffe kleiden, was umstand
lieh ware. Unter der Vorstellung von der Psyche als Hirnfunktion aber, der man, 
wenn man nieht mit Scheingriinden operiert, doch nicht entgeht, k3;l).n man sich 
allgemein gebrauchlicher Ausdriicke bedienen, und da erscheinen die Uberlegungen 
als selbstverstandlieh. 

Durch Einwirkung auBerer Krafte auf die Sinnesorgane werden 
N ervenreize ausge16st, die sich zur Hirnrinde fortpflanzen. Dort werden 
sie "wahrgenommen" 2) als Sinnesempfindungen. Was bewuBt wird, ist 
hier ein zu den vorher bestehenden Nervenzustanden Hinzukommendes. 
Wahrgenommen wird aber ebensogut wie ein einbrechender Reiz das 
Aufhoren eines Reizes oder eine qualitative oder quantitative Anderung 
desselben. Auch im ersten FaIle muB also das Wesentliche sein nicht das 
Hinzukommen, sondern die Veranderung gegeniiber dem vorher 
bestehende.·n Zustand. 

Andere Veranderungen treten ein dadurch, daB yom Zentralnerven
system aus N ervenreize nach auBen abgehen. Auch diese durch den 
Abgang von N eurokym gesetzten Veranderungen werden wahrgenommen. 
Sind sie direkt von auBen ausgelost nach Art der Reflexe, so nennen 
wir sie reaktive Handlungen; ist das Spiel ekphorierter Erinnerungs
bilder oder die Aktivitat des Nervensystems selbst die hervortretende 
Ursache der zentrifugalen Funktion, so entsteht eine sogenannte s pon
tane Handlung. DaB beide Formen obne Grenze ineinander iibergehen, 
ist selbstverstandlicb. 

Es ist notwendig, sich folgendes klarzumachen: Direkt nehmen 
wir nicht einen autleren Gegenstand oder einen Reiz des peripheren 
oder zentralen Sinnesorganes wahr, nicht unsere Handlungen, sondern 
die diesen Dingen entsprechenden Veranderungen unserer aktuellen 
Psyche, physiologisch ausgedriickt unseres aktuellen Komplexes von 
Rindenfunktion~n. Wenn wir glauben, autlere Dinge und un sere Hand-

1) " Dereierend " von den Gesetzen der Logik, von der Erfahrung abweichend. Siehe 
Abschni tt "Dereierendes Denken". 

2) "Wahrnehml'n" bezeichn~t in dies~m Absehnitt nicht wif' gewohnlich in dt>r Psy
ehologi~ I'in Erkennen von etwas mehr odl'r wenig!'l' BI'.kanntem infolge ciner OIll'r mehrerer 
Sinnes!'mpfindungen, sondern wim in ganz vulgiirem Sinne g!'.braueht von dl'r ~infachst~n 

psychisch!'n }'unktion, (lie von irgend etwas ein!', wen auch noeh so ell'mentare Kl'nntnis I'r
hiilt. l,eider gibt !'8 dafiir kf'inl'n Ausdruck, tIer nieht au('h in Rmlerelll Sinn!' g!'braucht 
wiinII'. 
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lungen selbst wahrzunehmen, so ignorieren wir eine ziemlich kompli
zierte Verarbeitung des urspriinglich Empfundenen, die Zerlegung und 
Deutung dieser Veranderung an unserer Psyche in Funktion und Inhalt, 
in AuBenwelt und Innenwelt. 

Die elementarste Empfindung ist eine Veranderung an dem kontinuierliehen 
leh. Diese wird wahrgenommen, nieht "der Stich", nieht der ankommende 
"Reiz" als etwas Ankommendes. Auch ist Rot nicht die Wahrnehmung des an
kommenden, durch die Lichtschwingungen in der Retina erzeugten Neurokyms, 
sondern erst die Wahrnehmung der Veranderung, die in dem kontinuierlichen, 
das lch bildenden Neurokymstrom durch die Ankunft (oder "Beimischung") des 
Rotneurokyms entstanden ist. Denn das Rotneurokym kann erst wahrgenommen 
werden, wenn es sich mit dem lchneurokym vereinigt (hat). Insofern hat man 
recht, wenn man die psychischen Funktionen prinzipiell nicht lokalisieren will 
(vgl. die Abschnitte liber Empfinden, Wahrnehmen und liber Lokalisation). 

Die (auBere und innere) Wahrnehmung hat zwei Seiten, die wir 
gewohnt sind zu unterscheiden als (psychische) Funktion (Wahrnehmen 
hier = wissen, daB man wahrnimmt, daB man denkt, daB man in AfIekt 
ist, daB man will, daB man handelt) und als Inhalt (Gegenstand, Be
griff, Schmerz usw.). 

Ohne Reflexion kommt gewohnlich nur der Inhalt klar zum BewuBt
sein. Das naive Geschopf muB ja nur auf ihn reagieren; wichtig ist flir 
es nicht der Akt des Sehens, sondern was es sieht, und daB es sich 
iiberlegt, was es sieht, ferner, ob es Lust oder Schmerz empfinde usw. 
Das klarere Herausarbeiten des Wahrnehmens, des Denkens und Wollens 
als Funktion bedarf der Reflexion, ist aber (beim Menschen) offenbar 
doch etwas recht Elementares; denn schon das Kind versteht und sagt 
yom ersten Augenblick an, wo man sich mit ihm verstandigen kann, 
daB es etwas sehe oder etwas wolle l ). 

In der Erfastmng des BegriffE's der psychischen Funktion finden wir 
nichts als eine Abstraktion aus den einzelnen Vorgangen, in der das 
Gemeinsame aller einzelnen Wahrnehmensakte, alles Denkens, alles 
Wollens herausgehoben und zu einem Begriffe vereinigt ist, wie wir 
aus der Wahrnehmung sich bewegender Gegenstande den Begriff der 
Bewegung abstrahieren. 

Eine andere Reihe von Abstraktionen hebt die inhaltlichen Gleich
heiten, aIle Rot, alle Gelb, aIle Schalle, die Dinge, resp. ihre Begriffe 
heraus und stellt sie einzeln einander, sowie als Gesamtheit objektiver 
BegrifIe der Abstraktion der Funktionen gegeniiber. DaB das moglich 
ist, setzt verschiedene Qualitaten in dem einheitlichen psychischen Vor
gang (d. h. in der z. B. durch Rotempfindung hervorgerufenen Verande
rung an der aktuellen Psyche) voraus, die die Unterschiede von Rot und 
Elau, von Licht und Schall, von den verschiedenen Gegenstanden be
dingen. Diese Qualitaten vermogen wir noch nicht naher zu formulieren; 
sie erscheinen aber nicht als etwas prinzipiell Neues gegeniiber der Tat
sache, daB wir in einer einzigen Lichtempfindung Farbe, Helligkeit, 
Sattigung, Lokalisation und noch anderes zu unterscheiden vermogen. 

Wir haben somit als Resultat einer ganz allgemeinen Funk
tion, der Abstraktion, die Unterscheidung von psychischer 
Funktion und Inhalt, von Wahrnehmen und Wahrgenommenem, 

1) Nliheres liber die innere Wahrnehmung und die Abstraktion der psychischen 
Funktionen siehe im Abschnitt: " Empfindung , Wahrnehmung usw. ". 
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von Denken und Gedachtem, Wollen und Gewolltem. Die ("in
nere") Wahrnehmung unserer psychischen Vorgange entpuppt 
sich als eine Teilerscheinung der Tatsache, daB uns Verande
rungen im Komplex der Rindenfunktionen bewuBt werden 
konnen. Die Wahrnehmung der Funktion und die des Inhaltes 
sind die eine nicht mehr und nicht weniger merkwiirdig oder 
erklarbar als die andere. Wahrnehmung von irgend etwas, sei 
es ein auBeres Objekt (Veranderung der Hirntatigkeit durch 
fortgeleiteten Sinnesreiz) oder ein inneres (Veranderung der 
Hirntatigkeit durch innere Krafte) ist immer das namliche, 
immer etwas Psychisches, potentia Bewuptes. 

Eine andere Abstraktion ordnet die Inhalte, je nachdem sie Zu
sammenhang mit unsern Sinnen, Bewegungen und wohl noch verschie
denem anderem haben oder nicht, d. h. in AuBenwelt und Innenwelt 
(und wenn man will als drittes oder Zwischengebiet den eigenen Korper). 
Wahrnehmung als solche ist das namliche, ob AuBenwelt oder 
Innenwelt wahrgenommen werde: es werden immer nur Ande
rungen in dem Rindenkomplex, die man nach ihren Verbin
dungen in zwei Reihen ordnet, bemerkt. 

Die Wahrnehmungen der AuBenwelt (d. h. der Inhalt, nicht "das 
Wahrnehmen") werden in Raum und Zeit geordnet; die der Innenwelt, 
d. h. der Funktion ("das Denken", "das Vorstellen") haben aIle un
gefahr die namliche Lokalisation "in uns", namentlich in Kopf und 
Brust, so daB bei ihnen sozusagen nur die zeitliche Ordnung in Be
tracht kommt. Der Inhalt der Vorstellungen wird auBen lokalisiert, 
wenn er ein urspriinglicher Inhalt ist und damit seine Beziehungen zum 
Raum hat, nach innen, wenn er die Funktion betrifft. 

Etwas anderes ist die viel besprochene Unterscheidung zwischen 
Empfindung einerseits, Wahrnehmung und Vorstellung anderseits. Wir 
werden im Kapitel Empfindung, Wahrnehmung usw. noch naher darauf 
eingehen. Uns geniigt hier die Konstatierung, daB wir eben wieder nur 
die nervose Veranderung wahrnehmen, die im Prinzip fiir den einen 
wie fiir den andern Fall gleichwertig ist. DaB die Inhalte der Vor
stellungen in einen besondern innern Raum verlegt werden, ist unrichtig. 
Wenn ich mir London vorstelle, so lokalisiere ich es in nordwestlicher 
Richtung und in eine Umgebung, die eine fliichtige Reproduktion der 
Wirklichkeit bedeutet. Wenn sich jemand verfolgt sieht, und er kehrt 
dem Feinde den Riicken und lauft davon, sostellt er sich ihn hinter 
sich in der AuBenwelt vor, wo er nach der ganzen Situation in jedem 
Moment sein muB; wenn eine Maus in einem Loch verschwindet und 
auf der andern Seite zum Vorschein kommt, so wird sie als durch das 
Loch gelaufen vorgestellt usw. Mit diesen Beispielen mochte ich zugleich 
andeuten, daB Vorstellung und Wahrnehmung dem naiven Be
wuBtsein, und fiir den Gebrauch deB Alltags auch dem ab
straktesten Denken, die namliche Wirklichkeit sind, und nur 
durch psychologische Reflexion geschieden werden 1). 

1) SCHILDER, Studien tiber den Gleichgewichtsapparat. Wien. klin. Wschr. 1918, 
Nr.51, meint die Identitat von Wahrnehmungs- und Vorstellungsraum auf folgende 
Art beweisenzu kiinnen: KalorischeReizung des Vestibularis verandert die Wahrnehmungen 
und damit auch die Vorstellungen; denn wenn man sich wahrend des kalorischen Schwin
dels eine vertikale Linie vorstellen will, so gelingt es nicht; sie wird wie eine wahrgenom-

Bleuler, Elementarpsychologie. 3 
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Auch bei dieser Betrachtung finden wir keine Dbergangsstelle und 
keine sacbliche Verschiedenheit von zentraler Nervenfunktion und Psyche, 
sondern nur Unterscheidungen, die je nach dem Gesichtspunkt eine 
kiinstliche Grenze ziehen, aber an ganz verschiedenen Orten. 

D. Ableitung der psychischen Funktionen aus den nervosen. 
Wie sich aus den zentralnervosen auBer dem BewuBtsein auch aIle 

andern psychischen Funktionen herleiten, soIl spater ausfiihrlich be
handelt werden. Hier mogen die folgenden Andeutungen geniigen. 

Der Grundstock der Psyche besteht in einem Apparat, der sich und 
das Genus zu erhalten sucht und dazu die U mwelt benutzt und event. 
sich vor ihr schiitzt. Durch phylogenetische Anpassung weiB er sich 
schon bei niederen Tieren so weit nach den Verhaltnissen zu richten, 
daB er den Bestand (in der Regel) aufrechterhalt. Bei den h6heren 
Tieren wird der im Prinzip sehr einfache Apparat ausgebildet, der die 
Anpassung auch individuell, ja momentan, an ganz neue Verhaltnisse 
ermoglicht: Schon einzelne Erfahrungen werden als Engramme aufbe
wahrt, so daB sie wie aktuelle Reize wirken und im "Denken" verwertet 
werden konnen. Diese mnemische Denkfunktion zusammen mit den 
schon vorher existierenden Trieben erhalt zu einem groBen Teil bewuf3te 
Qualitat und bildet die Psyche der hOheren Tiere. 

Das Gedachtnis ist, von der physischen Seite aus gesehen, die 
Eigenschaft der nervosen Zentralorgane, durch in ihnen ablaufende Vor
gange so verandert zu werden, daB der urspriingliche Vorgang bei pas
sender Anregung "von selbst" wieder var sich geht oder wenigstens 
leichter ablauft, letzteres namentlich bei mehrfachen Wiederholungen 
und in einem gewissen pasitiven Verhaltnis zur Zahl der Wiederholungen. 
Diese Eigenschaft ist in den peripheren Nerven gerade noch nachweisbar, 
in den niedern Zentren schon deutlich zu konstatieren, nicht nur in der 
Summationswirkung unterschwelliger nacheinanderfolgender Reize, sondern 
auch im leichteren Ablauf und in kleineren Modifikationen mancher 
Reflexe, ist aber zu hochster Vollkommenheit entwickelt in der Rinde 
der hohern Sauger und dem Vorderhirn der Vogel, deren wesentliche 
Funktion sie bildet. Mit den einzelnen "Vorgangen" (Handlungen, 
Wahrnehmungen usw.) werden in gleicher Weise die Verbindungen 
(Assoziationen) dieser Vorgange fixiert. Was wir kiinspich als Vor
gange isolieren, sind im Verlaufe der einheitlichen Psyche 
nur einzelne Phasen eines Kontinuums, die in Wirklichkeit 
keine Grenzen haben, und so bezeichnen wir keine neue Eigenschaft 
des Gedachtnisses, wenn wir sagen, daB - psychologisch ausgedriickt
nicht nur die Wahrnehmungen und Begriife, sondern auch ihre assozia
tiven Zusammenhange durch die Dauerspuren fixiert werden. Die En
gramme unserer Sinnesreize bleiben nach bestimmten, durch die Er
fahrung gegebenen Zusammenhangen geordnet in der Hirnrinde und 
konnen durch Assoziationen (d. h. Reize von anderer Seite aus) wieder
belebt, ekphoriert werden. 

mene Vertikale schief. Ob dieser Beweis konkludent ist, mochte ich ohne eingehendere 
Beobachtungen nicht entscheiden. Vgl. auch SCHILDERS neueste Arbeit: "Ober Halluzi
nationen. Ztschr. f. d. g. Neur. u. Ps. 58, 1920, 169. 
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Das Denken mit all seiner Logik, mit Abstraktion und Kausalitat, 
die Begriffsbildung, die ordnenden Prinzipien von Raum und Zeit er
weisen sich bei geuauem Zusehen als selbstverstandliche Folge dieses 
Gedachtnisses mit seinen Assoziationsmoglichkeiten, das un sere Engramme 
bei ihrer Ekphorie in gleicher oder analoger Weise wieder verkuppelt 
(assoziiert), wie sie bei ihrer Entstehnng verbunden waren. 

Dabei ist nichts vorausgesetzt als das, was jeder voraussetzt - auch 
der, der es leugnet - namlich, daB eine AuBenwelt existiere, und daB 
die Lebewesen auf diese reagieren. Letzteres verlangb irgendeine Art 
Wahrnehmung in der Weise, daB bestimmten Einwirkungen der AuBen
welt und Abstufungen derselben bestimmte Reaktionen mit analogen 
Abstufungen entspreehen konnen. Diese wahrnehmende Korrelation ist 
schon in den Reflexapparaten gegeben, findet aber ihre Vollendung in Ver
bin dung mit dem BewuBtsein. 

Die Affektivitat ist eine Allgemeinwirkung von Reizen und Reiz
komplexen, zu der von der Amobe bis zum Menschen niehts prinzipiell 
Neues hinzukommen muBte. In ihr driiekt sieh die Forderung oder 
Schadigung des Gesamtorganismus durch irgendeine Einwirkung als An
nahme und Ablehnungund die Riehtung der spontanen AuBerungen 
der Psyche in Trieben und Instinkten aus. Ein Spezial£all derselben 
ist die Aufmerksamkeit 1). 

Die Ethik ist keine objektive Norm des Sollens, sondern ein Spezial
fall der Affektivitat, resp. des Trieblebens, der das Verhaltnis des Indi
viduums zu seiner Gemeinschaft regelt. 

1m Willen sehen wir die Richtung unserer Psyche (einschlieBlich 
die Annahme oder Ablehnung bestimmter Einfliisse) in Spezialreaktionen 
analog den Reflexen und in Gesamtreaktionen als die zentrifugale Seite 
der Affektivitat im Handeln zum Vorschein kommen, mehr oder weniger 
geleitet durch das Denken, ahnlieh wie die komplizierten Reflexe durch 
kinasthetische und andere lokalisatorische Reize beeinfluBt werden. Vom 
freien Willen im Sinne des Auch-anders-handeln-konnens, der motivlosen 
Entscheidung, weiB der Naturwissenschafter niehts. Er kann ruhig mit 
KANT behaupten, in seiner Welt der Erfahrung gebe es das nieht, und 
urn eine Welt, die man nicht kennt, oder die es nicht gibt, hat er sich 
nicht zu kiimmern. Die Entscheidung im Widerstreit der Triebe gibt 
die relative Starke 2 ) des einzelnen Triebes im Verein mit hemmenden 
oder fOrderndenEinfliissen namentlich von dem Funktionskomplexe aus, 
den wir das Ieh nennen. Da Wollen und Handeln der namlichen Person 
angehoren, tut sie, was sie will, und will sie, was sie tut. Das ist ihre 
sogenannte Freiheit. Man kann sich auch objektiv ausdriicken: Das 
Wollen und das Tun ist ein Vorgang, von dem wir zwei Seiten einzeln 
herausheben. 

1) BLEULER, Affektivitat, Suggestibilitat, Paranoia. Halle, Marhold, 1906. 
2) Ich weiB wohl, daB wir kein objektives MaB fUr die Dynamik psychischer Vor

gange haben, und daB wir uns hier gewissermaBen in einem logischen Kreis bewegen, 
da wir die Starke eines Triebes in erster Linie an der Kraft erkennen, mit der er sich andern 
Trie ben gegenuber durchsetzt: Doch ist der Begriff - mi t Recht - in der wissenschaftlichen 
und der vulgaren Psychologie ein gebrauchlicher, und es gibt doch noch andere Ma13-
stabe fUr denselben, so im naturwissenschaftlich.teleologischen Zusammenhang seine 
Wichtigkeit fur das Genus oder das Individuum, oder die Energie, die er bei seiner Funktion 
in Bewegung setzt u. a. 

3* 
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So ist die "Hypothese" von der Psyche als Gehirnfunktion, wenn 
wir hier von Hypothese sprechen wollen, eine kaum weniger begriindete, 
als die von der Drehung der Erde urn die Sonne. Allerdings haben 
wir dort keine mathematischen Beweise wie hier; aber die mathematische 
Prazision, die die KOPPERNIGKSche Auffassung scheinbar zu einer un
widerstehlichen mach en soll, hatte sich vorher auch bei dem ptolema
ischen Weltsystem (im Prinzip) bewahrt. Die vor KOPPERNIGK aus den 
gemessenen und berechneten Tatsachen gezogenen Schliisse waren nur 
weniger einleuchtend, und erst mit unserem modernen Wissen sind sie 
nicht mehr recht vereinbar. Hat aber der Astronom die genaue Zahl 
fiir sich, so kann der Psychologe das Experiment in die Wagschale legen, 
das nicht weniger Gewicht hat. Jedenfalls sind nur die wenigsten der 
unangefochtenen wissenschaftlichen Annahmen annahernd so allseitig 
und so zwingend begriindet wie die von der zerebralfunktionellen Natur 
unserer Psyche. 

DaD man dennoch immer das Gegenteil behauptet, hat natiirlich 
seine bestimmten Griinde; aber es sind nicht verstandesmaBige, sondern 
dereierende. Der selbstverstandliche Erhaltungstrieb, negativ ausgedriickt 
die Furcht vor dem Tode (natiirlich unter Mitwirkung anderer, aber 
nebensachlicher Vorstellungen), hat beim denkenden Menschen die Idee 
und den Glauben an ein ewiges Leben geschafIen, das eine yom K6rper 
unabhangige Seele zu verlangen scheint - aber wirklich nur scheint. 
(Siehe Kap. Lebensanschauung.) Man braucht auch die yom absterbenden 
Korper unabhangige personliche Seele, urn die Sehnsucht zu erfiillen 
nach allerlei definitiv Verlorenem, nach Wiedervereinigung mit den friiher 
oder spater sterbenden Lieben, nach "Gerechtigkeit", die in der Welt 
der Wirklichkeit nicht besteht, nach Belohnung fiir alles Gute, das man 
getan, Ersatz fiir alles Schlimme, das man gelitten, und iiberhaupt -nach 
bestandiger Lust ohne Leid und ohne Befiirchtung von Leid. Die Re
ligionen und Theologien, die sich bisher aIle auf solche Wiinsche griin
deten, konnen natiirlich in ihren alten Formen die selbstandig lebende 
Seele nicht entbehren, und die moderne Jurisprudenz ist bis jetzt un
fahig gewesen, sich von dem einfaltigen Dogma loszumachen, daB eine 
Verantwortlichkeit mit Schuld und Siihne oder mit dem Recht der Ge
sellschaft zur Repression sich nur auf die Annahme des freien Willens 
griinden lasse. AuBerdem spielt sehr wesentlich eine traditionelle Er
schleichung mit, die ganz unrichtigerweise den "materialistischen" Auf
fassungen ein bloBes Streben nach dem riicksichtslosen GenuB des Augen
blicks, und den "idealistischen" eine enge Beziehung zu ethischen Werten 
andichtet, so daB der Mensch, der als hoherer gelten will, sich nur zur 
letzteren Ansicht bekennen darf, gleichwie er Glacehandschuhe zu tragen 
verpflichtet ist. 

AIle diese Scheingriinde sind fiir den, der objektiv sein will und 
kann, leicht zu widerlegen. Nur eine Einwendung gibt es, die bis jetzt 
zwar von Vielen nicht angenommen und von der Mehrzahl der N atur
wissenschafter einfach ignoriert, von den Verteidigern der alten An
schauungen aber als unwiderlegliches Dogma erklart wird: Ableitung 
des BewuBtseins aus einem Spiel physischer Krafte sei nicht 
denkbar. 

Vnter "BewuBtsein" ist hier nicht die Gesamtheit der in einem 
gegebenen Augenblicke vorhandenen psychischen Vorgange, auch nicht 
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deren Ordnung und ahnliches zu verstehen; diese Begriffe sind nichts 
UnerkIarliches. Wir haben ja gesehen, daB Wille und Strebung und 
Gefiihl und Dberlegung in objektivem Sinne aus den bekannten Elementar
funktionen des Zentralnervensystems nicht nur herzuleiten sind, sondern 
sich ohne weiteres der Beobachtung als zentralnerv6se Funktionen zu 
erkennen geben, wenn auch noch die Wenigsten daran denken, die liber 
diese Dinge reden. 

Was etwas Besonderes sein solI und scheinbar jeder ErkHirung trotzt, 
ist die bewuBte Qualitat der psychischen Vorgange, das was die Psyche 
als empfindendes und bewuBt handelndes Subjekt yom Automaten unter
scheidet, die innere Wahrnehmung, oder wie man diese Eigenschaft 
nennen wilP). Diese bewuBte Qualitat bezeichnen wir mit dem 
Ausdruck BewuBtsein. 

Das BewuBtsein nenne ich eine "Qualitat" im AnschluB. an geliiufige Vor
stellungen. lch weiLl aber, daLl der Begriff der Qualitat hier ein anderer ist als 
bei den Qualitiiten, die wir den Dingen beilegen, wie griin, schwer, haTt. Die Dinge 
sind die Summe ihrer Qualitiiten, sie bestehen aus Qualitiiten (subjektiv und 
objektiv) entgegen popularen und philosophischen Vorstellungen, die als Axiome 
hingestellt werden, und haben keinen besonderen Triiger; nehmen wir ihnen die 
Qualitiiten weg, so ist nichts mehr da. Eine Empfindung, ein Motiv kann be
wuBt oder nicht bewuLlt sein2), wie ein Baum gesehen oder nicht gesehen sein 
kann. BewuBt-"sein" ist eine Art passiver Handlung wie "gesehen-sein ". lch, 
ein Subjekt, bin mir eines Vorganges bewuBt; ein Objekt, der Vorgang, ist mir 
bewuBt. Die Qualitiit BewuBtsein besteht nicht wie die Qualitiit Griin fUr sich 
(was der letzte Ausdruck erkenntnistheoretisch bedeutet, wird wohl nicht aus
zufiihren sein), sondern hinter ihm muLl, wie bei jedem Handeln (z. B. Sehen), 
ein Subjekt (wir nennen es vorlaufig das "lch "), und wie hinter jedem transitiven 
Handeln (etwas sehen, gesehen werden) ein Objekt stecken (das gesehen wird). 
BewuBtsein ohne Inhalt gibt es ebensowenig wie Form ohne Inhalt. Die Qualitiit 
der ~orm ist namlich ebenfalls verschieden von der Qualitat Griin; sie enthiilt 
in ihrem Begriff eine Beziehung zu etwas Zweitem, einer Art Triiger, denn sie be
deutet eine bestimmte Anordnung einer sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaft 
(Licht, Widerstand), kann also ohne die sinnlich wahrnehmbare Eigenschaft oder 
ohne den Trager verschiedener solcher Eigenschaften, einen Inhalt, nicht bestehen. 
Form ist nicht eine einfache Qualitat, sondern eine Beziehungsqualitat, die zwei 
oder mehrere Sachen (resp. Teile) voraussetzt. - Mit diesen Bemerkungen solI 
nicht etwa der Begriff der Qualitat erschopfend behandelt sein. lch muBte nur 
auf seine Vieldeutigkeit aufmerksam machen, urn MiLlverstandnissen so weit eben 
moglich vorzubeugen. 

Dieses BewuBtsein ist es, das die Psyche zu etwas absolut anderem 
stempeln solI als die librige Natur, etwas so Verschiedenes, daB die beiden 
"Reihen", die psychische und die physische, nicht einmal sollen aufein
ander einwirken konnen. Letzteres ist nun so, wie es gemeint ist, 
ein Unsinn, im Widerspruch mit den Tatsachen und vor allem 
im Widerspruch mit sich seIber. Behandelt man diese Dinge mit 
der namlichen Logik, wie sie liberall angewandt wird, wo es auf strenge 
Folgerichtigkeit ankommt, oder zieht man auch hier aus den Tatsachen 

1) Wenn wir von unbewuBten psychischen Funktionen (zusammengefaBt 
"das UnbewnBte") reden, so meinen wir Funktionen von Wahrnehmen, Dberlegen, 
affektiven Regungen, Handeln, denen die bewuBte Qualitat abgeht, die aber in allem 
iibrigen gleich sind den bewuBten Vorgangen (ausfiihrlicher: BLEULER, Das 
UnbewuBte. J. L PsychoL u. Neur. 20, 1913, 89. BewuBtsein und Assoziationen. J. L 
PsychoL u. Neur. 6, 1905, 126. Zur Kritik des UnbewuBten. Ztschr. f. d. g. N. u. Ps. 
5S, 1919, 80. 

2) Ob man die Vorgange in beiden Fallen oder nur im ersteren so benennen und als 
psychisch auffassen will, ist in diesem Zusammenhang gleichgiiltig. 
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die namlichen Schliisse, wie sie ein verniinftiger Wissenschafter an allen 
andern Orten ausnahmslos zieht, so kann man nur eine bestandige 
Wechselwirkung zwischen physischer und psychischer Funktion kon
statieren. Ware das nicht der Fall, so diirften wir nicht von einer 
physischen WeIt reden, und es gabe auch kein "Wir", sondern nur ein 
solipsistisches "Ich". 

Das gJ.aubt aber in Wirklichkeit auch der rabiatischste Idealist 
nicht, sondern er glaubt, daB hinter der "Welt der Erscheinungen" etwas 
sei, was man z. B. Ding an sich genannt hat; wenn er Hunger hat, so 
sucht er ihn auf dem Vmwege iiber diese AuBenwelt loszukriegen, und 
wenn er merkt, daB ein Steck en auf ihn 10sschHigt, so sucht er ihm 
auszuweichen, urn sich, seiner Psyche, Schmerz zu ersparen 1). 

Die beiden Dinge miissen also doch wohl nicht so prinzipiell ver
schieden und nicht so beziehungslos zueinander sein, wie man vorgibt. 
Vnd wenn wir einmal die alten Gedankengange verlassen, die in die 
Sackgasse fiihren, und statt dessen einfach uns klarmachen, wo denn 
die Beziehungen des Physischen und des Psychischen stecken, und 
welcher Art sie sind, so laBt sich alles ganz befriedigend verstehen 1). 

Wir haben gesagt, es bestehe ein kausales Verhaltnis zwischen 
"psychischer und physischer Funktion", es ware abe r falsch, wenn 
wir uns ausgedriickt hatten: "zwischen Physis und Psyche", 
deshal b, weil die Psyche, wie sie in der philosop hischen Psy
chologie meist abgegrenzt wird, identisch ist mit einer 
Gruppe physischer Hirnfunktionen, die von einer andern 
Seite, von inn en, gesehen werden kann, ohne daB sie im 
iibrigen in ihrer Natur etwas Besonderes ware. Das Beson
dere, der V n terschied zwischen Physis und Psyche, liegt njcht 
in den "beiden" Dingen, sondern in der Seite, von der wir das 
eine Ding wahrnehmen 2). Die kausalen Verhaltnisse bestehen 
also zwischen den niederen Nervenfunktionen und den h6hern 
und - iiber Sinnesorgane und Muskeln - zwischen den Ner
venfunktionen ii berha upt und der AuBenwelt. 

Diese Vorstellung ist gar nichts Nimes. Sie ist bekannt unter dem 
Namen der Identitatshypothese, die mehr oder weniger bewuBt 
und mehr oder weniger konsequent den meisten Anschauungen der 
Naturwissenschafter und namentlich der Arzte zugrunde liegt. Man hat 
sich nur das Wie dieser Identitiit nicht klargemacht. 

Auch das ist aber moglich. 

1) Man wende nicht ein, wir wissen nicht, ob die AuJ3enwelt existiert. Wir haben 
ja ihre Existenz aus guten Griinden angenommen, und zweitens ware auch eine vor
gestellte AuJ3enwelt mit ihrer Kausalitat Ursache und Objekt unserer psychischen Vor
gange, eben im Sinne der einzigen uns bekannten Kausalitat. 

2) Diese Formulierung ist natiirlich nur eine sehr symbolische; sie wird aber in der 
Regel verstanden, und fUr eine direktere Bezeichnung haben wir keine Worte. lch mochte 
die Vergleiche von Kreisbogen oder Kugelschalen, die man von innen oder auBen an
sehen kann, als zu verschieden von dem, was hier in Betracht kommt, ausdriicklich ab· 
lehnen. 
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E. Ahleitung der elementaren bewuBten Qualitat. 
Gehen wir von dem G. F. Llppssehen Satz aus: "Das objektive 

Aufleben" - ieh fUge hinzu "und Fortleben" - "der Vergangenheit 
bei den Einwirkungen, denen der lebendige Korper gegenwartig unter
liegt, bildet die Unterlage des BewuBtseins" 1). Stell en wir uns ein 
handelndes Ding ohne Fortleben der Vergangenheit vor: Ein Stein er
haIt einen StoB, infolgedessen er fortfiiegt. Da er kein Gedaehtnis hat, 
gibt es fiir ihn nur Gegenwart. Er kommt nie an einen "andern" Ort; 
denn es existiert fUr ihn kein Vergleiehsort. In jedem Moment existiert 
von der ganzen Ortsbeziehung des vorhergehenden Momentes niehts 
me hr. Fiir ihn gibt es keine Veranderung, sondern nur unzusammen
hangende Zustande, die jeden Moment versehwinden und durch andere 
ersetzt werden 2). Aueh wenn er im ubrigen mit BewuBtsein oder Wahr
nehmungsvermogen ausgestattet ware, konnte er die Bewegung unter 
keinen Umstanden wahrnehmen; fur ihn kann es keine Bewegung 
geben. Und wenn er etwas von der Bewegung wuilte, so konnte er 
die Ursaehe derselben (den StoB) nieht kennen; denn die gehort der 
Vergangenheit an. Fiir ihn konnte es eine Ursaehe aueh dann nicht 
geben, wenn er mit BewuBtsein und mit Denkfahigkeit ausgestattet ware, 
wei! er zur Zeit der Ursaehe die Folge und zur Zeit der Wirkung die 
Ursache nieht gegenwartig hatte. Er kann uberhaupt nichts wahrnehmen, 
weder innerlich noeh in der AuBenwelt; denn jede Wahrnehmung setzt 
eine "Veranderung" voraus, und da, wo es nieht ein Aktuelles und ein 
Vergangenes oder Zukunftiges nebeneinander gibt, gibt es keine Ver
anderung, und dam it aueh nieht die spezielle Form der Veranderung, 
die wir Bewegung nennen. Nicht einmal die allgemeinen Elemente der 
Bewegung, Ort und Zeit, existieren fUr ihn. Der gedaehtnislose Stein 
kann von niehts wissen, niehts wahrnehmen, weder sieh selbst noeh die 
AuBenwelt. 

Auch objektiv, d. h. fur ein zuschauendes Subjekt, kann es weder Veranderung 
noch Bewegung, noch Ursache, noch Wirkung geben, wenn nicht von ihm die 
einander folgenden Momente mit Hilfe des Gediichtnisses zu einer Einheit zu
sammengefaGt werden. Alle jene vier Begriffe enthalten als wesentliches Moment 
die gedachtnismaGige (psychische) Synthese. 

Aueh wenn die Mogliehkeit eines BewuBtseins bei einem gedaehtnis
losen Ding vorhanden ware, bliebe sie leere Mogliehkeit ohne Bedeutung, 
d. h. ohne daB in Wirkliehkeit BewuBtsein vorhanden ware, weil eben 
niehts wahrgenommen werden kann, weil das BewuBtsein keinen Inhalt 
hatte, der fUr es so notwendig ist, wie der Korper fiir die Form (vgl. 
S. 37). 

Fur kein Ding ohne Gedaehtnis kann es ein Wahrnehmen 
geben, sei dieses naeh auBen oder als BewuBtsein naeh innen 
geriehtet. 

Hat nun aber der friihere Moment eine lebendige oder wieder-

1) G. F. LIPPS, Mythenbildung und Erkenntnis: Leipzig, B. G. Teubner, 190i. 
Vorwort. 

2) Selbstverstandlich gibt es fiir den bewuBtlosen Stein iiberhaupt gar nichts. Ich 
kann mich aber nur verstandlich machen, indem ich Begriffe und Worte des mensch
lichen Beobachters benutze. 
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belebbare Spur (Engramm) hinterlassen, und ist diese im folgenden 
Moment noeh oder wieder belebt (ekphoriert), so sind zwei Zustande 
gleichzeitig vorhanden. Ein Unterschied, ein Vergleich, eine Verande
rung, ein Wahrnehmungsgefalle ist vorhanden. 

Dies allerdings nur unter der Bedingung, daB die ekphorierte und 
die aktuelle Funktion, bei einer Bewegung die Ortsbeziehung des friiheren 
Momentes und die des gegenwartigen, irgendwie in eine Einheit zu
sammenflieBen. Das ist nun in unserem Nervensystem der Fall. Das 
Zentralnervensystem ist ja gerade ein Apparat, in dem verschiedene 
Funktionen, erstmalige sowie ekphorierte, zusammenflieBeIi: Ein Saure
reiz lost beim enthirnten Frosch ein Abwischen der Saure aus. Damit 
das agierende Bein die riehtige Stelle trifft, muB nicht nur ein stereo
typer "Wisehreflex" ausgelost werden, sondern die Reaktion muB durch 
ein kompliziertes System kinasthetischer Funktionen geleitet werden, da 
z. B. je nach der Ausgangsstellung des Beines ganz andere Muskeln und 
in anderer Koordination in Tatigkeit gesetzt werden miissen (vgl. unten 
iiber die funktionelle Einheit). 

Die Verschmelzung versehiedener Vorgange ist also hier eine sehr 
innige; die kinasthetisehen Empfindungen, die die Innervation des Wisch
reflexes leiten, wirken als eine Einheit, Einheit der verschiedenen Kin
asthesien und Einheit dieser mit dem Refleximpuls im engeren Sinne. 
(Wir wissen auch von der psychischen Seite, daB schon der einfachste 
psychische Vorgang, eine Empfindung, nicht flir sich existiert, sondern 
eine Modifikation des ganzen psychischen Komplexes darstellt; vgl. 
Kapitel Empfindung und Wahrnehmung.) 

Ekphorierte Engramme und aktuelle Vorgange sind prinzipiell gleich
artige Funktionen, die sich ohne weiteres zu einer Einheit verbinden 
konnen (Reflexgedachtnis, Assoziationsreflexe). 

Wesentliche Bedingungen der Wahrnehmung - ob inn ere oder 
auBere, ist hier gleichgiiltig, jedenfalls ist der Vorgang zentral zu denken 
- mit anderen Worten Bedingungen des BewuBtseins, sind also Ge
dachtnis und Vereinigung seiner Funktionen in einer Einheit. Beides 
ist in der Funktion des Zentralnervensystems gegeben, wie die Physio
logie zeigt. Andere Bedingungen kennen wir nicht und konnen wir 
uns gar nicht denken. Wiirden wir uns auf einem bekannten Gebiet 
bewegen, so wiirde daraus zwingend der SchluB folgen, daB das die ein
zigen Bedingungen seien, und daB folglich da, wo sie sind, auch Be
wuBtsein sein muB. Auf unserem Neuland haben wir erst zu unter
such en, ob diese Bedingungen allein schon die Moglichkeit des BewuBt
seins wenigstens denkbar maehen. 

N ehmen wir also ein sich fortbewegendes Gesehopf mit Gedaehtnis: 
In einer einheitliehen Funktion steeken die momentanen Beziehungen 
zur Umgebung (nehmen wir an als verarbeitete "Sinnesreize"), aber aueh 
die analogen Beziehungen der vorhergehenden Momente. 

Die Funktion ist aber in bestandiger Anderung, indem Beziehungen 
zu immer neuen U mgebungen in sie eintreten, und die Funktion des 
verflieBenden Momentes aus dem Zustand der Aktualitat in den der 
(zunachst noeh ekphorierten) Engramme iibergeht. Ieh meine nun, daB 
in einer sol chen Funktion, die bestandig neue Zustande assimiliert, ohne 
die vorhergehenden aufzugeben, die Grundlage der Wahrnehmung liege. 
Fiir eine solehe Funktion gibt es subjektiv eine Anderung, eine Be-
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wegung, das ist fiir mich im Keirn (innere) Wahrnehmung, Be
wuBtsein. 

Ieh moehte sagen: die Funktion nimmt ihre Bewegung wahr - in 
einem so vereinfaeht gedachten Organismus natiirlieh nur in ganz rudi
mentarer Form. 

Der fiiegende Stein kann von dem StoB nichts wissen, der die Ur
saehe der Bewegung ist. Von dem StoB existieren im Moment des 
Fliegens nur die Wirkungen, die Bewegung. Ganz anders bei dem 
Zentralnervensystem, das Gedachtnis hat. In den folgenden Zustanden, 
in der Wirkung, ist der StoB noeh enthalten: Der folgende Zustand hat 
eine Art elementarer "Kenntnis" von der Ursaehe. 

Es ist also nieht das Ding, das korperliehe Individuum, das von 
seiner Bewegung "weiB", sondern die auf Engrammen beruhende mit 
Gedachtnis ausgestattete "Funktion"; nur diese kennt ihre Veranderung, 
die Bewegung. 

Dies wird immer zu wenig beachtet, obschon es eigentlich jeder 
N aturwissenschafter stillschweigend voraussetzt, und es in den materia
listischen Theorien der Psyche ausdriicklich gesagt wird. Nicht das 
Geschopf, nicht das Gehirn besitzt BewuBtsein, sondern em 
Komplex von zentralnervosen Funktionen, die wir bei den 
Saugetieren in die Hirnrinde lokalisieren. Es gibt keine Res 
eogitans, sondern eine Funetio eogitans1). 

Wer sieh zum ersten Male in diese Dinge hineindenken mochte, 
dem kann es nieht leieht sein, dem Gedankengang zu folgen. Dazu 
braueht es einige Zeit. Aber erst, wenn man weiB, was gemeint ist, 
kann man dariiber urteilen, sei es ablehnend oder zustimmend. Ieh 
hoffe nun, daB der Eine oder Andere versuehe, sieh eine solche Funk
tion, die Vergangenheit und Gegenwart zugleieh und in Einem umfaBt, 
in Wesen und Wirkung genauer vorzustellen; dann muB es ihm zum 
BewuBtsein kommen, daB das Vergangene und das Gegenwartige sieh 
hier prinzipiell anders gegeniiberstehen, als in der Welt ohne Ge
daehtnis. Man dad also schon etwas Besonderes von einer solehen 
Funktion erwarten. Versuehen wir, uns dieses prinzipiell Besondere 
naeh allen Seiten genau vorzustellen, so konnen wir aueh hervorheben, 
daB darin die Gegenwart die Vergangenheit als etwas Gegenwiirtiges 
enthalt, und daB diese Vergangenheit in einer einheitliehen Funktion, 
also momentan vergleiehbar der Gegenwart gegeniibergestellt ist. Diese 
Gegeniiberstellung in· der funktionellen und zeitliehen Einheit muB etwas 
sein, was unserem bewuBten Vergleiehen und Wahrnehmen analog ist. 
(Aueh unser gewohnliehes Vergleiehen ist nur dadureh moglich, daB zwei 
Dingsymbole gleichzeitig in einer psyehisehen Funktion enthalten sind.) 
Damit ist fiir den Zustand, fiir die Funktion seIber, diese als isoliert 
von der ganzen iibrigen Welt betraehtet, eine (subjektive) Veranderung 
gegeben. 

Nimmt die werdende Gegenwart die Vergangenheit wahr, oder die angehende 
Vergangenheit das WerdendeY Jedenfalls nimmt "man" einerseits das Hinzu· 
kommende (eine neue Erfahrung) wahr, und anderseits auch seine Vergangenheit. 
Aber ob das Ich ohne die neue Erfahrung dasjenige mit der neuen Erfahrung 
wahrnehme oder umgekehrt, ist nicht zu sagen. Wir miissen sogar die Frage auf 

1) Vgl. WUNDTB Aktualitiit der Seele. - Wir nehmen auch nicht "das Gehirn", 
wie DEUSSEN meint, von innen wahr, Bondern Schwankungen der Rindenfunktion. 
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einen friiheren Moment, den wahrend der Vereinigung des neuen Erlebnisses mit 
dem lch ausdehnen: Wenn "wir" einen Stich empfinden, nehmen "wir" einen 
Stich wahr, der bestehende Komplex den ankommenden, der die Veranderung 
am lchkomplex eben bewirkt. Aber in zwar quantitativ enorm ver8chiedener, 
wenn auch prinzipiell gleicher Weise wird "der Stich", d. h. die durch den objektiven 
Stich ausgelOste, noch isoliert gedachte Rindenfunktion durch den mit ihr in Ver
bindung tretenden lchkomplex verandert. Der in der Rinde ankommende Stich
reiz, der zeitlich und in bezug auf Zusammensetzung elementar ist und keine Ver
gangenheit besitzt, kann, wenigstens in gleicher Weise, das lch nicht wahrnehmen 
wie das lch den Stich. lch habe mir dieses Problem noch nicht fertig ausgedacht, 
vermute aber, daB eigentlich die Frage nicht ganz richtig gestellt sei analog wie 
die, ob die Erde den fallenden Stein oder dieser die Erde anziehe. 

Spater werden wir sehen, daB die unbewuBten psychischen Vorgange sich 
von den BewuBten einzig dadurch unterscheiden, daB sie mit dem bewuBten 
lchkomplex nicht direkt verbunden sind. Dehnen wir das obige Problem auch 
auf diese Funktionen aus, so miissen wir uns fragen: 1st das UnbewuBte iiber
haupt im strengen Sinne un bewuBt' Haben nicht die yom lch unabhangigen 
Funktionen und Komplexe eine Art BewuBtsein, das allerdings mit dem BewuBt
sein des lch nichts zu tun hatte? (Die Frage ist nicht analog der nach der 
Riickmarksseele, da die unbewuBten psychischen Funktionen im namlichen Organ 
lokalisiert sind wie die bewuBten.) 

Nach unseren Ausfiihrungen muB ohne weiteres angenommen werden, daB 
eine Mehrzahl beliebiger mnemischer Funktionen, die in eine Einheit zusammen
flieBen, irgendetwas wie ein BewuBtsein haben miissen. Wie kompliziert eine solche 
Gruppe sein miiBte, urn eine Art BewuBtsein zu haben, ist eine unlOsbare Frage, 
wei! eben unbewuBt in bewuBt kontinuierlich iibergehtI). 1m Prinzip ware, wie das 
Beispiel des durch einen StoB in Bewegung gekommenen Steines zeigte, schon 
an eine rudimentare BewuBtseinsfunktion zu denken, wenn nur zwei solcher Ge
schehnisse sich verkniipfen. Dieses "BewuBtsein" konnte aber nur ein momentanes 
sein, das sofort wieder erloschen miiBte, sobald die Verbindung der beiden Funk
tionen (z. B. empfangener StoB und Bewegung) sich vollzogen hatte. Ein dauerndes 
BewuBtsein konnte ein Komplex nur haben, wenn dauernd etwas an ihm geschieht. 
Das ist nicht so wahrscheinlich fiir die Mehrzahl der abgetrennten Funktions
gruppen und unter gewohnlichen Umstiinden; sehen wir doch, daB die verdriingten 
Komplexe sich jahrzehntelang nicht veriindern. Immerhin ist das UnbewuBte 
sehr undicht abgesperrt: irgendein mittelbarer Verkehr mit dem bewuBten lch 
ist nicht ausgeschlossen, sonst konnte nicht BewuBtes und UnbewuBtes einander 
beeinflussen, wie es u. a. in den Komplexwirkungen der Neurosen geschieht. 

Das UnbewuBte als Ganzes hat aber keine kontinuierliche Existenz und wahr
scheinlich auch nicht in einzelnen Teilen, d. h. es ist, soweit wir wissen, weder als 
Ganzes noch in einzelnen Stiicken kontinuierlich ekphoriert, sondern es zerfallt 
zeitlich und im Nebeneinander in eine Unzahl einzelner Stiicke. Wenn diese ein 
Bewu/3tsein, ein Empfinden von dem, was in ihnen geschieht, haben, so mull das 
doch himmelweit verschieden sein von dem BewuBtsein des unendlich komplizierten 
und bestandig sich andernden kontinuierlichen lch. 

Nehmen wir die Existenz solcher rudimentaren BewuBtseine an, so miissen 
wir uns fragen: Konnte oder sollte nicht das lch solche bewuBten Vorgange, solche 
primitive BewuBtseine nachtriiglich aus dem Gediichtnis des einzelnen Komplexes 
erkennen, wenn dieser sich mit ihm verbindet? Mit andern Worten: sollte das 
lch.BewuBtsein nachtriiglich etwas bemerken von dem, was im 
Komplex abgelaufen ist, bevor er mit dem lch verbunden war? 
Sollte es auch unterscheiden, was in dem Komplex urspriinglich, 
und was sekundare Funktion des BewuBtwerdens oder BewuBt
seins gewesen wiire? Und wenn ja, ware es fahig, diese sekundare 
Funktion als BewuBtsein zu erkennen? 

Wahrscheinlich ist das nicht. Diese Existenz primitivster BewuBtseine ist 
eine so absolut gleichgiiltige fUr uns, subjektiv und objektiv, daB fiir den Organismus 
kein Grund vorliegt, das irgendwie zu "verlangen" oder zu entwickeln. Ein 
solches Wahrnehmen miiBte also ein zufiilliges Nebenprodukt sein. Wir sehen nun 
aber keine Notwendigkeit, daB ein solches Nebenprodukt existiere; wahrend wir 

1) Analog ware etwa die Frage: wie viele Sandkorner mUssen sein, bis sie einen 
Haufen bilden? 
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die Existenz des Hauptbewuntseins als Nebenfunktion in zwingender Weise ab
leiten konnen; im Gegenteil, es muC uns bei genauerem Zusehen hiichst unwahr
scheinlich vorkommen. 

Fiir uns ist ein Stich eine Empfindung mit einer bestimmten Stellungnahme, 
die als Schmerz zum BewuBtsein kommt, der uns als das Wichtigste daran er
scheint. Die Stellungnahme ist einerseits eine des Refiexapparates, anderseits eine 
des ganzen lch, der Personlichkeit. Die letztere ist sicher, die erstere wahrschein
lich in den meisten Fallen ohne direkte Verbindung mit irgendeinem abgespaltenen 
Komplex. Ware die Stellungnahme der Personlichkeit mit dem Komplex ver
bunden, so ware er nicht mehr unbewuCt; und da die Personlichkeit die Stellung
nahme des Refiexapparates als solche nicht empfindet (sondern bloC in ihren Wir
kungen), so wird wohl der unbewuCte Rindenvorgang (der abgespaltene Komplex), 
auch nicht damit funktionell verbunden werden; die ganze lsolierung der Vor
gange im Gehirn hatte keinen Sinn mehr, wenn funktionell bedeutungsvolle Ver
bindungen Bolcher Vorgange wie der eines Stiches mit allen unbewuBten Komplexen 
vorkamen. Und wenn irgendwie einmal ein Stich als solcher von einem kleinen 
Komplex empfunden wiirde, so hatte er nicht eine ahnliche Qualitatl) wie ein 
vom lch empfundener Stich. Schon aus diesem Grunde ist es kaum denkbar, daB 
sein Erinnerungsbild, wenn es sich mit dem lch verbinden sollte, von die~em als 
Stich empfunden werden konnte und noch viel weniger als begleitet von etwas, 
was unser lch als BewuBtsein empfinden wiirde. (Auch irgendein bloBer Sinnes
reiz muB natiirlich an einem groCen Komplex, wie dem des lch, eine ganz andere 
Veranderung hervorbringen als an einem kleinen Komplex aus wenigen ekphorierten 
Engrammen. Die Wahrnehmung von Blau oder irgendeine andere konnte einem 
solchen als selbstandig gedachten Komplex nicht in ahnlicher Weise erscheinen 
wie dem lch. DaB das UnbewuBte richtig wahrnimmt und denken kann, so daB 
die Resultate fiir das lch genau den bewuCten Funktionen entsprechen, darf nicht 
damit verwechselt werden. Die Nervenvorgange im Gehirn sind natiirlich bis 
auf die assoziative Verbindung mit dem lchkomplex die namlichen, ob sie bewuCt 
oder unbewuBt ablaufen. Wir sprachen oben nur von der Selbstwahrnehmung 
eines minimalen Komplexes, in deren Licht ein Vqrgang gesehen wird im Gegen
satz zu der Selbstwahrnehmung des lchkomplexes, dem von auBen angeregte 
rein innere Veranderungen "zum BewuBtsein kommen".) 

Auch wenn also ein ZusammenflieBen des Gediichtnisses des kleinen und des 
Hauptkomplexes stattfinden konnte, d. h. wenn der Hauptkomplex unterscheiden 
konnte, was in dem neu assoziierten kleinen Komplex aktuelle Funktion und was 
ekphoriertes Engramm ist, wenn er erfahren wiirde, wie das Komplexchen sich 
zeitlich aufgebaut hat, so wiirden wir wohl nicht erkennen, was fiir den Komplex 
dem analog ist, was vom lch als BewuBtsein empfunden wird. 

Je groBer der unbewuBte Komplex wird, je mehr Bestandteile er enthiilt, die 
zum gewohnlichen lnventar des bewuBten lch gehoren, um so weniger gilt das 
eben Gesagte. GroBe abgetrennte Stiicke der Psyche konnen deshalb moglicher
weise ein BewuBtsein haben, das dem des kontinuierlichen lch einigermaBen ent
spricht und nachher als solches erkannt werden kann. Schizophrene Zustiinde 
mit nebeneinander verlaufenden Gedanken-, Beobachtungs- und Willensreihen 
scheinen darauf hinzudeuten, daB so etwas vorkommt; lch glaube auch, daB dabei 
namliche Bestandteile, ja wichtige Komponenten des lch, einem bewuCten und 
einem unbewuCten Komplex gleichzeitig angehoren konnen, ohne daB die beiden 
deswegen weniger voneinander getrennt waren2 ). Wenn man sich die Hirnfunktionen 
unter dem Bilde von Schwingungen vorstellt, so kann man sich auch denken, daB 
zwei oder mehrere vollstandige lche in dem namlichen Funktionskomplex vor
handen seien, indem dieser mehrere distinkte, im Sinne SEMONS homophone Schwin
gungsgruppen enthalt, deren Bestandteile durch die Homophonie unter sich enge, 

1) Die Qualitat der Stichempfindung, isoliert fUr sich genommen, konnte nicht 
die gleiche sein. Und 0 h die BewuJ3tseins quali tat sel b8 t eine andere sein 
miiJ3te oder sein konnte? Kann iiberhaupt die Qualitat "hewuJ3t" verschie
gene Nuancen haben? 

2) -aber die SpaJtung der Psyche nach gefiihlsbetonten Komplexen hei der Schizo
phrenie vgl. STAUDENMAYER, Die Magie als experimenteHe Naturwissenschaft. Akadem. 
Verlagsges., Leipzig 1912 und BLEULER, Gruppe der Schizophrenien. ASCHAFFENBURGS 
Handb. der Psychiatrie. Wien u. Leipzig, Deuticke, 1911. 
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aber nur indirekt mit den andern Funktionen verbunden sindl). Natiirlich wird 
die <Jkonomie der Rindenfunktion diese Moglichkeit, wenn iiberhaupt, nur hochst 
selten verwirklichen. Aber es gibt Krankheitszustande bei der Schizophrenie, 
die an solche nebeneinanderlaufende Seelen denken lassen. 

Wir sehen also im Zentralnervensystem nicht nur die uns bekannten 
Bedingungen des BewuBtseins erfiillt, sondern wir miissen uns auch eine 
Wahrnehmung (ob innere oder auBere, ist nach dem Friiheren gleich
giiltig), mit andern Worten ein BewuBtsein, als notwendige Folge 
der bekannten Funktionen desselben denken (natiirlich in der bisherigen 
Ableitung am sich bewegenden Stein, die das Zustandekommen eines lch, 
einer Person und begrifflicher Vorstellungen nicht beriicksichtigt, eines 
ganz rudimentaren, wie es wohl auf gewissen niederen Stufen der Tierreihe 
existi'O)ren wird). Es fehlt deshalb jeder Grund, noch andere Be
dingungen des BewuBtseins zu suchen als die oft genannten 
des Gedachtnisses und der funktionellen Einheit, oder gar in 
dem BewuBtsein etwas zu sehen, was mit der iibrigen Natur 
auBer Zusammenhang ware. Wenn eineFunktion Gedachtnis und 
Einheit hat, so kann sie sich in einem ganz andern Sinne verandern als 
irgend etwas in der physischen Welt, in die der Begriff der Ver
anderung nur von einer Psyche hineingetragen werden kann. 

Man kann nicht einwenden, in jedem Moment sei alles Gegenwart, 
es miiBten also im eNS. zwei Zustande in einer Einheit einander kennen 
auch ohne Gedachtnis, z. B. ein optischer und ein gleichzeitiger aku
stischer zur Rinde kommender Reiz. Abgesehen davon, daB eine solche 
"Kenntnis" ohne zeitliche Dauer schwer vorzustellen und sicher be
deutungslos ware, wiirde eben in diesem FaIle das Wahrnehmungsgefalle 
fehlen. Wir nennen die beiden ankommenden Reize zwei Funktionen; 
in Wirklichkeit besteht aber bei einem solchen ZusammenflieBen ohne 
Gedachtnis nur eine, die Resultante beider: im Parallelogramm der 
Krafte der Physik enthalt die Diagonalbewegung nur eine Richtung 
und nichts mehr von den beiden sie zusammensetzenden Kraften; in 
einem (kontinuierlichen) elektrischen Strom sind die verschiedenen Quellen, 
die ihn speisen, nicht mehr enthalten. Kiinstlich allerdings konnen wir 
die Diagonalbewegung wie den Strom wieder zerlegen, aber in ganz be
liebiger Weise in zwei oder viele Krafte und in unendlich viele unter 
sich verschiedenartige Kraftquellenkombinationen. DaB zwei Funktionen 
in der Resultante enthalten sind, und welche, kommt erst zum Ausdruck, 
wenn neben der Diagonalbewegung wenigstens einer der urspriinglichen 
StoBe noch vorhanden ist; erst dann hat man eine Zweiheit, einen Ver
gleich, ein Wahrnehmungsgefalle. Wir konnten auch einen akustischen 
und einen optischen Reiz gar nicht auseinanderhalten, wenn sie immer 
in genau gleicher Weise gleichzeitig eintrafen. Die Funktion andert 
sich erst prinzipiell, sobald die friiheren Momente im gegenwartigen ent
halten sind, sobald neben einem Zustand mit diesen beiden Funktionen 
auch ein Zustand mit nur einer derselben vorhanden ist. 

Wohl noch wichtiger ist folgendes: lch habe oben gesagt, Vergangen
heit und Zukunft seien "momentan vergleichbar" nebeneinander. 
Das ist kein Widerspruch mit der eben gemachten Dberlegung. Der 
prinzipielle Unterschied zwischen dem Zusammen zweier Sin-

1) Dber die dieser Vorstellung der Homophonie zugrunde liegende Auffassung des 
Neurokymablaufes vergleiche Kapitel Psychokym. 
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nesreize und dem Zusammen der Vergangenheit mit der Gegen
wart liegt darin, daB nicht bloB zwei Funktionen vereinigt 
sind, sondern daB in der Verbindung des Engramms der Ver
gangenheit mit der gegenwartigen Funktion die Veranderung 
en thaI ten is t. W ir geben uns zwar manchmal den Anschein, wie 
wenn wir in unserem Gedachtnis eine Reihe von isolierten Ereig
nissen verwahrt hatten, hochstens zeitlich geordnet wie Perlen an einer 
Schnur. Das ist selbstverstandlich nicht richtig. Die einzelnen Perlen, 
d. h. die Erinnerungsbilder von Ereignissen und Dingen sind von uns 
durch nachtragliche komplizierte (Abstraktions-) Arbeit herausgehobene 
und halb oder ganz aus dem kontinuierlichen Flusse des Geschehens 
isolierte sekundare Gebilde, nicht primar abgegrenzte Engramme des 
Erlebensl). Diese sind keine Vielheit, sondern es gibt in Wirk
lichkeit nur ein unverarbeitetes Engramm, das mit dem Augen
blick der ersten Funktion der Hirnrinde beginnt und konti
nuierlich 2) fortgesponnen wird bis zum Tode derselben. In 
dem Engramm seIber ist also die Veranderung, die Verschieden
heit, die Vergleichsmoglichkeit enthalten, und zwar nicht nur 
die Verschiedenheit der einzelnen Momente der Vergangenheit, 
sondern auch die wichtige Verschiedenheit der Vergangenheit 
von der Gegenwart. Jeder neu hinzukommende Reiz, jedes neue 
Erlebnis ist eine Veranderung des lch, nicht ein Vorgang, der neben 
dem lch, wenn auch in einer . gewissen Verbindung mit ihm, ablauft. 
Es sind bildlich ausgedruckt nicht zwei Kurven, die zwar einander irgend
wie beeinflussen, aber sonst nebeneinander laufen, sondern es besteht 
nur eine einheitliche Kurve, die durch das neue Erlebnis in bestimmter 
WeiEe verandert wird. lrgendein neuer psychischer Vorgang, eine Wahr
nehmung ist eine Veranderung einer kontinuierlichen Kurve, 
nicht eine neue Kurve. Es ist dann Sache der Abstraktion 3), diese 

1) Mit Verstand zu verstehen. Das urspriingliche psychische Geschehen ist ein 
Kontinuum, das erst durch Zusammenbringen mit friiheren Erlebnissen (Abstraktion) 
in die einzelnen Bestandteile (einzelnen Vorstellungen) zerlegt wird. Wenn nun aber 
einmal Vorstellungen abgegrenzt sind, so werden sie als solche erlebt; dadurch 
entstehen direkte Vorstellungsengramme, die aber bei jeder Ekphorie wieder nur in einem 
einheitlichen Zusammenhang existieren. (Siehe die zweitfolgende FuBnote.) 

2) Ohnmachten, ev. Unterbruche durch den Schlaf und iihnliches vorbehalten, 
was hier nicht in Betracht kommt. 

3) Die Einheit und Kontinuitiit des psychischen Vorganges steht in einem gewissen 
Gegensatz zu der phylogenetischen Entstehung der Psyche, der bei oberfliichlichem Zu· 
sehen geradezu als Widerspruch erscheinen konnte. Einerseits ist es keine Frage, daB die 
Psyche einheitlich ist, daB sie als solche genommen in einem gegebenen Moment eine Un· 
zahl von Farbenflecken und Schattierungen und Schallqualitaten und Beriihrungen usw. 
in sich begreift, und daB dieses diffuse Gebilde erst durch Zusammenordnung der Einzel· 
heiten nach bestimmten Gesichtspunkten und Ignorierung des groBten Teiles derselben. 
also durch einen Abstraktionsvorgang in die einzelnen Dinge, auf die man reagieren kann, 
zerlegt wird. So sind die Tatsachen aufzufassen, wenn wir von der fertigen Psyche des 
hoheren Geschopfes ausgehen. Phylogenetisch verhiilt sich aber die Sache 
umgekehrt; da ist die Zerlegung der Welt in einzelne Bilder, die Ab· 
straktion, das fruher Vorhandene, das Primiire. Das Nervensystem enthiilt 
eine Vielheit von Apparaten, von denen jeder in Form von Reflexen und Trieben nicht 
auf das ganze Weltbild, sondern nur auf ganz bestimmte Teile desselben, d. h. auf be· 
stimmte Einzelreize reagiert. Ein Schlag auf die Patellarsehne, ein plOtzlich auf das Auge 
zukommender Lichteindruck, ein Geschmacksreiz IOsen, jeder Vorgang fUr sich, im Prinzip 
unabhiingig von allem andern, was sonst noch wahrgenommen wird, eine bestimmte 
Reaktion aus und nur diese. Fur den Frosch existieren (wenigstens als reizauslosende 
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Veranderung als eine Einheit, sagen wir als die Wahrnehmung eines 
Baumes oder als einen bestimmten BegrifI herauszuheben und abzu
grenzen. Zwischen dem Ich des vorhergehenden Momentes und dem 
des jetzigen, zwischen verschiedenen Vorstellungen, die sich folgen, ist 
nicht eine Verschiedenheit wie die zweier Perlen an der Schnur, die nur 
von einem Geist gesehen werden kann, der die Perlen beide fUr sich 
erfaBt hat und nebeneinander stellt, und nicht eine wie die zweier 
gleichzeitigen Sinnesreize, die im Gehirn in eine Funktion zusammen
flieBen und nur durch sekundare Arbeit kunstlich getrennt, d. h. als 
getrennt gedacht werden konnen, sondern es ist eine Verschiedenheit, 
die in der Sac he selbst liegb. Das kleinste Stuck ekphoriertes Engramm 
an sich enthalt Verschiedenheiten seiner einzelnen Abschnitte unterein
ander und mit der Vergangenheit und damit das, was ich mit einem 
der fertigen Psyche entnommenen Ausdruck als "Vergleichsmoglichkeiten" 
bezeichnen kann, die aber hier ohne beobachtendes Subjekt gedacht sein 
sollen - und deshalb doch existieren. Das kann ioh mir nicht 
anders denken, als daB in der Gesamtfunktion eine Art Kennt
nis der Verschiedenheit, ein rudimentares Wahrnehmen, ein 
e lementares BewuBtsein liege. 

Die ganze Uberlegung ist eine Prazision des cogito ergo sum. Schon DESCARTES 
hat den Unterschied gegenuber dem unrichtigen ambulo ergo sum bemerkt. Ohne 
psychische Funktion, oder nach dem Obigen ohne Gedachtnis, gibt es fUr irgend. 
ein Ding kein Sein - kein subjektives: das Ding kann sick nicht wahrnehmen, 
kein objektives: es kann nichts anderes wahrnehmen. (Ein objektives Sein kann 
es fUr einen beobachtenden Dritten haben; das hat fur es keine Bedeutung.) Wir 

Vorgange und deshalb wahrscheinlich iiberhaupt) die Mehrzahl der Schalleindriicke, die 
der Mensch beachten kann, nicht, wahrend das leise Summen einer Fliege oder deren 
Bewegung sofort seine Aufmerksamkeit und Reaktion erregt. In der Psyche nun werden 
eine Menge solcher Apparate (lange nicht aile, z. B. viele der reflektorischen Funktionen 
nicht) zusammengefaBt in eine Einheit. Dennoch ist ihre Einzelfunktion und damit die 
Heraushebung, die Abstraktion, schon bei ihrer Ankunft etwas Gegebenes, ahnlich (aber 
nicht gleich) wie der General die Berichte iiber die Einzelwahrnehmungen und Einzel
handlungen der untergebenen Offiziere entgegennimmt und dirigiert; sie kommen ihm 
schon gesondert an, und scheinbar hat er sie in eine Einheit zusammenzusetzen. Fak
tisch aber bilden sie durch die Tatsache, daB sie aile in die namliche Psyche aufgenommen 
werden, schon eine Einheit. 

Es mag vielleicht auffallen, wenn ich den Vorgang der Heraushebung eines Einzel
dinges aus dem raumlichen und zeitlichen Kontinuum des unverarbeiteten Weltbildes 
als Abstraktion gleichstelle dem Vorgang, der z. B. aUs einer Menge von uns gefallenden 
Dingen den Begriff der Schonheit bildet. Und der Unterschied zwischen beiden Funk
tionen wird noch groBer erscheinen, nachdem ich selbst den einen auf vorgebildete unter· 
oder vorpsychische Apparate zuriickgefiihrt habe, wahrend niemand von einem Frosch 
die Bildung eines Begriffes, wie des der Schonheit erwarten wird. Zunachst aber ist es 
in beiden Fallen insofern der gleiche Vorgang, als aus dem Kontinuum der Psyche eine 
Einzelheit herausgehoben wird; die Reflex- und Triebapparate heben das Gemeinsame 
aus Reizgemischen, die das Zentralnervensystem treffen, heraus; die hochste psychische 
Abstraktion tut genau das gleiche und nichts anderes; die Abstraktion ist also eine all
gemeine Funktion des Zentralnervensystems, und es ist zunachst einmal gleichgiiltig, ob 
sie vom obersten Zentrum oder von einem der untern ausgeiibt werde. Aber noch mehr: 
das obige Bild vom General, der die Berichte seiner Untergebenen sammelt, ist insofern 
nicht richtig, als die Berichte auf dem Tisch nicht zusammenflieBen, wohl aber die gleich
zeitigen Funktionen der Psyche, sonst ware diese nicht einheitlich, und sonst konnten wir 
nicht die primaren Assoziationskomplexe durch Nebeneinander und Nacheinander kon
statieren. Die Psyche hat also doch auch die einfachsten Sachen, sagen wir die Dinge 
aus dem diffusen Weltbild, selbst zu abstrahieren; es wird ihr das durch die unterge
ordneten Apparate und die ganze phylogenetische Vorgeschichte hochstens leichter ge
macht, indem gewisse Gruppen schon besonders fest assoziiert bei ihr ankommen. 
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kiinnen nun aber das cogito urn drei Schritte zuriickfiihren oder, verstandlicher 
ausgedriickt, in drei Stufen ableiten: memini, ergo mutor - mutor, ergo comparo -
comparo, ergo cogito - cogito, ergo sum. 

Man kann das namliche noch von andern Gesichtspunkten aus an
sehen, von denen ich noch einen nur andeuten will. 

Die mnemische Funktion ist eine zeitlich kontinuierliche. Wenn 
ein neuer Zustand eintritt, wird sie modifiziert, wahrend die physische 
einfach aufhort und durch eine andere, resp.einen anderen Zustand 
ersetzt wird. Wenn man sich in der Physik gelegentlich ausdriickt: 
Ein Balken "erfahrt" einen Druck, so ist damit nichts Psychisches, keine 
Wahrnehmung, keine bewuBte Funktion gedacht. Es ist aber unrichtig, 
daB der Balken etwas erfahrt, denn zu der Zeit, da ein Druck auf ihm 
lastet, existiert der Balken ohne Druck nicht mehr. Die mnemische 
Funktion aber, die "erfahrt" etwas, sie bleibt bet'ltehen, und es geschieht 
an ihr eine Veranderung. "Erfahren" ist hier zwar zunachst auch un
psychisch gedacht. lch meine aber, daB zwischen diesem beispielsweisen 
Erfahren eines einfachen Druckes mit Fortbestehen des vorherigen druck
losen Zustandes und dem bewuBten, psychischen, ein Unterschied nicht 
bekannt, ja nicht denkbar ist, und daB mit andern Worten ein solches 
"Erfahren il ein (im Keim) psychisches, bewuBtes sei. 

F. Die bewuBte Person, das bewuBte leh. 
Das im vorhergehenden abgeleitete "BewuBtsein" ist noch etwas 

recht Unbestimmtes, eine QuaHtat; unsere Psyche aber ist eine bewuBte 
Personlichkeit, eine empfindende und handelnde Einheit mit bestimmtem 
lnhalt und bestimmten Grenzen. Wie sie sich aufbaut, HeBe sich zwar 
auch auf der Grundlage des bisher Ausgefiihrten zeigen. Doch scheint 
es mir interessanter, sich klarzumachen, wie die bekannten physischen 
Funktionen des eNS., unter denen natiirlich dem Gedachtnis wieder die 
wichtigste Rolle zukommt, von selbst und notwendig eine Person ge
stalten, die zur bewuBten werden muB. Einen Grund, daran zu zweifeln, 
daB diese konstruierte Person diejenige sei, welche wir an uns und an 
andern wahrnehmen, gibt es nicht. So bekommen wir Gelegenheit, den 
eben gemachten Gedankengang in einem neuen Zusammenhang zu wieder
holen und von einer andern Seite aus zu beleuchten. Er wird dadurch 
an Wahrscheinlichkeit gewinnen. 

Folgende Tatsachen sind ohne Voraussetzung des BewuBtseins, resp. 
der innern Beobachtung, an andern Menschen, die sich tiber ihre innern 
V organge nicht au Bern, an kleinen Kindern und Geisteskranken und an 
Tieren nachweisbar. 1m Keim sind sie auch (auBer 7 und 8) bei des 
GroBhirns beraubten Tieren in den niederen Zentren zu sehen. 

1. Das Zentralorgan ist so eingerichtet, daB daselbst von der Peri
pherie ankommende Reize sich in ganz bestimmter Weise in zentrifugale 
Funktionen umsetzen. Einem bestimmten Reiz entspricht - gleichen 
Zustand der Zentralorgane vorausgesetzt - eine bestimmte Bewegung, 
Sekretion oder Hemmung usw. 

2. Der zentrifugale Effekt verschiedener gleichzeitig oder rasch nach
einander ankommender Reize ist gewohnlich nicht gleich der Summe 
der von jedem Einzelreiz allein angeregten Erscheinungen. Die ankom
menden Reize beeinflussen sich· somit in gewisser Weise und treten mit-
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einander in Verbindung ("Assoziation"). Diese verbundenen Reize konnen 
oft als ein neues Ganzes aufgefaBt werden (z. B. Bewegungen zur Er
haltung des Gleichgewichtes beim enthirnten Frosch, ausgehend von 
komplizierten Tast- und kinasthetischen Empfindungen). 

3. Das Zentralnervensystem, in besonders hohem Grade die Hirn
rinde, hat die Fahigkeit, durch jeden in ihm ablaufenden Vorgang 
bleibend oder auf langere Zeit so verandert zu werden, daB ein gleicher 
Vorgang ein folgendes Mal leichter abIauft. Die gesetzte Veranderung 
wird das Engramm genannt. 

Kommen gleiche (oder ahnliche) Reize wie diejenigen, die das En
gramm gesetzt haben, im Zentralorgan an, so wird das Engramm "wieder 
belebt", " ekphoriert" , d. h. der namliche Vorgang oder ein analoger lauft 
von neuem abo 

Folge dieser Bildung von Engrammen ist das Gedachtnis (in physio
logischem Sinne, d. h. ohne Riicksicht darauf, ob die Wiederholung des 
Vorganges bewuBt werde oder nicht) und der fordernde EinfluB der 
Dbung. 

4. Zur Ekphorie eines Engrammes sind nicht identische, sondern 
nur dem urspriinglichen ahnliche Reize notig. Waren bei del" Anregung 
des urspriinglichen Prozesses mehrere Sinnesreize vorhanden, so geniigt 
haufig zur Reproduktion des Vorganges das Ankommen eines einzigen 
oder mehrerer Teilreize. 

5. Haufig zugleich oder nacheinander ablaufende Prozesse haben 
die Tendenz, in ihren Reproduktionen auch wieder zugleich oder nach..: 
einander abzulaufen. 1st also dem Vorgang a unmittelbar der Vorgang b, 
auf diesen C. •. gefolgt, so werden bei Wiederholung des Vorganges a 
sehr leicht b, c ... ebenfalls wiederholt: "sie werden durch Assoziation 
von a aus ausgelost". Auch hier braucht das wiederholte a nicht absolut 
identisch zu sein mit dem ersten a, ebenso wie das wiederholte (repro
duzierte) b, c. " niemals absolut identisch ist mit dem urspriinglichen b, 
c . .. Die so entstandenen Verbindungen von Engrammen sind unter 
Umstanden so fest ge£iigt, daB sie nur theoretisch in ihre Komponenten 
zerlegt werden konnen (z. B. die zum Auslosen einer beliebigen koor
dinierten Bewegung notigen kinasthetischen Engramme). Sie konnen 
unter sich wieder Verbindungen zu hoheren Einheiten eingehen usw. 

6. Wird irgendein Engramm, einmal oder ofter, zugleich mit einem 
neuen Vorgange (z. B. Sinnesreiz) ekphoriert, so wird es mit dem Engramm 
des neuen Reizes ebenfalls verbunden. Modifikationen, welche der neue 
Sinnesreiz in dem Ablauf des Prozesses gesetzt hat, verandern dieses 
Engramm 1), so daB unter Umstanden bei Ekphorie derselben der Vor
gang mit der gesetzten Modifikation ablauft. 

7. Die Tatigkeit aller unserer Organe wird vom GroBhirn aus be
einfluBt. Dies ist in zweckentsprechender Weise nur moglich, wenn 
das GroBhirn dieselbe in Ursachen und Wirkungen kontrollieren kann, 
wenn also zentripetale Reize von allen Korperorganen zur Hirnrinde 
geben. 

8. Die Erregungen von allen Sinnesorganen werden ebenfalls zum 
GroBhirn geleitet. 

1) In Wirklichkeit Bchaffen Bie ein neueB Engramm, was hier auszufiihren zu weit· 
Hiufig ware. Siehe "Gediichtnis". 
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Zu den Engrammen, die am haufigsten, ja fast bestandig, und immer 
unter sich kombiniert, teils von auBen, teils durch Assoziationen ange
regt werden, gehoren diejenigen, welche unsere Personlichkeit betreffen. 
Jeder Brief, den ich erhalte, zeigt mir meinen Namen; die gewohnte 
Assoziation erregt das Engramm desselben jedesmal, wenn ich unter
schreibe. Anreden als Direktor, als Doktor, Meldungen der Warter, 
Klagen der Kranken, Anordnungen der Regierung, Wahrnehmungen 
meines Biiro, meiner Amtswohnung usw. wiederholen sich unzahlige 
Male in den verschiedensten Kombinationen; dazu kommen die Erinne
rungsbilder dessen, was ich in vorhergegangenen ahnlichen Fallen schon 
gedacht, getan, gesprochen habe. Eine groBe Zahl meiner Handlungen 
hat eine Beziehung zu meiner amtlichen SteHung und ware in der \'" eise, 
wie sie geschieht, nicht moglich ohne Ekphorie dieser Beziehung. Aus 
diesen Einzelheiten muB sich ein besonders fester Komplex von En
grammen zusammensetzen, der fast den ganzen Tag mehr oder weniger 
stark, bald mehr in diesen, bald mehr in jenen Komponenten angeregt 
wird: Der Begriff meiner amtlichen Stellung. Ebensolche Komplexe 
bilden sich fiir mein Privatleben, meine Familienbeziehungen, meine 
Verhaltnisse zu Bekannten usw. und haben sich friiher gebildet, in der 
Schule, wahrend meines ganzen Bildungsganges. Die letzteren, die En
gramme aus einer ganz anderen Zeit, werden durch ahnliche Situationen 
natiirlich nicht mehr erregt, haben aber durch die haufige Anregung 
in der Vergangenheit, sowie ihre bestandige assoziative Wiederbelebung 
in der Gegenwart besonders leichte Anspruchsfahigkeit erlangt. Ein 
ahnlicher Komplex bezieht sich auf meinen eigenen Korper, den ich 
zum Teil (Gesicht, Gehor, Geruch, Getast) wahrnehme ganz wie einen 
fremden Gegenstand, zum Teil in zwar analQger, aber nicht identischer 
Weise (doppelte Empfindungen durch den Tastsinn, wenn ich mit der 
Hand einen andern Korperteil beriihre; Schmerz, kiniisthetische Gefiihle 
usw.). Hinzu kommen aIle meine gegenwartigen und friiheren 
Strebungen und Affekte usw. Wahrscheinlich spielen auch die Organ
reize, die ja bestandig dem Gehirn zustromen, eine ziemliche Rolle, 
wenn ich auch ihre Bedeutung nicht so . sehr hoch anschlagen mochte, 
wie ich in meiner ersten Publikation im AnschluB an damals gelaufige 
Vorstellungen getan habel). Natiirlich fehlen in der Person auch nicht 
die aktuellen "zentralen Tatigkeitsgefiihle" WUNDTS; da sie aber nur 
momentan sind, konnen sie fiir den Begriff der einheitlichen Person im 
Sinne dieses Abschnittes nicht sehr wichtig sein. Aber ihre En-

1) Viele legen der Person die aktuellen und erinnerten Empfindungen der Korper. 
lichkeit zugrunde. Mit dies en bsstandig anwesenden Paychismen muB jeder andere psy
chische Vorgang in Verbindung kommen, so daB sie eine gewisse Zentrale bilden, von der aus 
Assoziationsbahnen zu jeder einzelnen Vorstellung gehen. Sie konnen also auch die sonst 
nur nach dem linearen Schema der zeitlichen Einordnung zusammenhangenden Erleb
nisse enger zusammenhalten. Vielleicht ist diese Badeutung iibsrschatzt worden; wir 
benutzen in unserem bswuBten Dsnken diese Zsntrale kaum je, wail wir die Korp3r
empfindungen nicht bsachten, und ich finde auch (im Gagensatz zu manchen Autoren) 
als Grundlage einer veranderten Parsonlichkeit gawohnlich psychische Momente, wahrend 
wir Veranderungen der Korperempfindungen, auch wenn sie vorhanden und baschreibbar 
sind (Schizophrenie), wilnigstens nicht direkt mit dem Personlichkeitswechsel in Ver
bindung bringen konnen. Dar Hans Schulze wird nicht deswegen Napoleon, weil er seino 
Eingeweide anders spurt als vorher, sondern weil er den Ehrgeiz hat, etwas zu sein, wie 
Napoleon es war. 

B leu I e r, Elementarpsycllologie. 4 
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gramme, die Erinnerungen an unser Wollen und Handeln, miissen einen 
bleibenden und wichtigen Bestandteil der Person bilden. 

Alles dieses in eine Einheit vereinigt und nichts prinzipiell anderes 
(auBer dem BewuBtsein) finden wir auch bei der psychologischen Ana
lyse unserer Personlichkeit, un seres lch 1). Wir durfen also auch jenen 
physiologischen Komplex Personlichkeit nennen mit dem Vorbehalt, 
daB wir ihn uns deswegen noch nicht als bewuBt vorstellen. Die Per
sonlichkeit muB durch die bestandige Anregung der namlichen Kompo
nenten, die sich in unzahlbaren Kombinationen immer wieder gruppieren 
und wiederholen, ein besonders festes Gefiige erhalten. Sie bildet al'3o 
eine Einheit, die sich auch, da fast zu jeder Zeit ein Teil dieser En
gramme sich in Tatigkeit befindet, mit einer groBen Anzahl neu an
kommender Reize (Erfahrungen) verbinden muB. Doeh werden wohl 
niemals aIle ihre unzahligen Komponenten gJeichzeitig in Erregung sein, 
sondern nur ein verhaltnismaBig kleiner Teil derselben. In dieser Be
ziehung IaBt sich der Begrifi der Personliehkeit etwa dem des "Publi
kums" eines bestimmten Lokales vergleichen. Vnter demselben befinden 
sich Stammgaste, die niemals fehlen; andere sind gewohnlich zu trefien, 
wieder andere Eeltener; manche Personen kommen nur einmal, viele 
nur bei bestimmten Anliissen; das Lokal ist bald starker, bald weniger 
besueht, immer aber reprasentiert das Publikum d~sselben eine irgendwie 
eharakterisierte Einheit. - Die neuen Erlebnisse werden also nie mit 
der ganzen Personliehkeit in all ihren zeitweiligen Bestandteilen direkt 
verbunden, sondern nur mit bestimmten Gruppen. Da aber der leh
komplex so fest gefugt ist, konnen immerhin die indirekten Verbindungen 
leieht benutzt werden. 

Dieser kontinuierlieh zusammenhangende Komplex besitzt nun in
folge seiner aeht aufgezahlten physiologisehen Eigemchaften im Sinne 
der Ausfiihrungen des vorigen Abschnittes Gedachtnis, Dauer und Ein
heit. Veranderungen, die an ihm geschehen, neue Erlebnisse, sei es in 
Gestalt von Sinnesreizen oder von innerem Gesehehen (Denken, affektive 
Regungen, Handlungen, alles Vorgange, die als Funktionen des Zentral
nervensystems abzuleiten sind) 'mussen ibm folglieh bewuBt werden. Er 
wird zum bewuBten leb, zur bewuBten Person. 

"Sich seIber" nimmt er wahr, indem die einzelnen Komponenten
gruppen, die ihn zusammensetzen, kommen und verschwinden; man 
nimmt sieh je nach der Konstellation als Mensch, als Gelehrter, als 
Ehegatten uSw. wahr, wobei beliebig viele der ubrigen Komponenten 
mitklingen konnen; die Strebungen kommen als aktuelle und als Ge
dachtnisbilder zur Ekphorie, ferner so, daB jede einzelne Empfindung 
z. B. ein Schmerz oder ein empfundener innerer Vorgang sich als Ver
anderung des lchkomplexes darstellt 2). 

1) Auch andere sahen in ihr nur ein "Biindel ' von Vorstellungen (HUME) oder ein 
"Biindel von Trieben" (BENECKE). Wir finden in unserer Personlichkeit beide Dinge. 

2) Das ist wohl das Wichtigste der Selbstwahrnehmung. Es kommen aber noch 
allerlei Komplikationen hinzu, z. B. daB wir einen psychischen Vorgang eigentlich erst 
nachtriiglich am Erinnerungsbild beobachten konnen, weil wiihrend des Vorganges unsere 
Aufmerksamkeit, unser BewuBtsein, auf den Inhalt des Vorganges gerichtet ist. Es kommt 
hier u. a. auch wieder die oben angetonte aber nebensiichliche Frage in Betracht, ob der 
bestehende Zustand den vorhergehenden oder den kommenden wahrnehme (siehe im 
Kapitel Empfindungen, Wahrnehmungen usw. die Diskussion der Wahrnehmung psychi
scher Vorgiinge). 
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Alles, was das Ich verandert, wird bewuBt, wohl in dem Grade 
der Ausbreitung, vielleicht auch der Starke der Veranderung. Was 
nicht an daR Ich assoziiert wird, verandert es nicht und wird deshalb 
nicht bewuBt; was viele Verbindungen mit ihm hat, wird klar oder 
stark bewuBt, was wenige, und namentlich wenige direkte, Assoziationen 
zum momentanen Komplex hat, wird wenig bewuBt. So erklaren sich 
unter normalen Verhaltnissen die Grade des BewuBtseins. Schwan
kungen derselben konnen aber natiirlich auch auftreten durch Storungen 
im Ichkomplex, im Ablauf der Assoziationen iiberhaupt, im Schlaf, bei 
Intoxikationen, krankhaften Geisteszustanden. 

Es gibt noch andere Zusammenhange, die wenigstens mit groBer 
Wahrscheinlichkeit darauf schlieBen laEsen, daB ein Vorgang durch As
soziation an den Ichkomplex bewuBt werde: 1. Selbstverstandlich 
ist alles, was bewuBt ist, assoziativ mit dem Ich verbunden. 
Was nicht verbunden ist, kann nicht bewuBt sein. 2. Folglich ist auch 
alles Unverbundene unbewuBt. 3. DaB aber, und inwiefern, alles Un
bewuBte ohne Verbindung mit dem Ich sei, mnB erst untersucht werden. 
Obschon jeder bestandig eine groBe Masse unbewuBter Vorstellungen 
und unbewuBter Strebungen mit sich herumtragt, sehen wir fiir ge
wohnlich keine Wirkungen des UnbewuBten auf das lch; wir wissen 
aber, daB jede Vorstellung ihre Wirkung auf die mit ihr verbundenen 
anderen Psychismen hat; innerhalb der bewuBten Funktionen sehen wir 
es, und fiir die unbewuBten beweist es mit groBer ,tV ahrscheinlichkeit 
der Umstan,d, daB die Resultate unbewuBter Arbeit in manchen Schop
fungen, und die unbewuBter Komplexe, die wir als Halluzinationen, 
Wahnideen und andere Krankheitssymptome und in anderen Formen 
auch beim Gesundenzu sehen bekommen, im Prinzip genau wie die 
bewuBten gebildet sind. Auch zeigt die Physiologie des Nervensystems 
bestiindig Assoziationswirkungen, die den psychischen gleichartig sind 
(z. B. Reflexdirektion durch zentripetale Reize). Daraus diirfen wir 
schlieBen, was keine Wirkung auf einen Funktionskomplex zeige, sei 
nicht assoziativ mit ihm verbunden. Nun gibt es aber eine kleine 
Schwierigkeit: In AusnahmefaIlen, namentlich in Krankheiten, haben 
doch unbewuBte Komplexe Wirkung auf das BewuBtsein. Man haBt 
jemanden oder macht einen Besuch, ohne den Grund zu kennen, der 
im UnbewuBten steckt. Die Erfahrung zeigt nun, daB diese Wirkungen 
nicht auf direkten Assoziationen beruhen, sondern auf umwegigen. Wenn 
z. B. bei Psych analyse der Grund eines solchen Verhaltens bewuBt wird, 
beachtet man genau die niimliche Art Neuassoziation wie beim gewohn
lichen Erinnern. Das niimliche Verhalten finden wir ausnahmslos bei 
Gesunden, wenn unbewuBte Funktionen bewuBt werden. Das Unbe
wuBte ist also, wenn iiberhaupt, nicht direkt mit dem Ich ver
bunden, sondern irgendwie anders, auf Umwegen durch ver
mittelnde Assoziationen, vielleicht auch nur durch ungenii
gende Zahl der Verbindungen oder auf irgendwelche andere 
Weise, die sich nicht einer gewohnlichen Assoziation ver
gleichen laBt, wie wir sie dann beobachten, wenn der Psychis
mus bewuBt wird 1). Es kann z. B. von der unangenehmen Vorstellung 

1) Das Bild homophoner und heterophoner Schwingungen erlaubt noch eine andere 
Vorstellung von den Verbindungen, s. Abschnitt Psychokym. 

4* 
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der Untreue des Geliebten, die verdrangt worden ist, nur der Affekt, 
also die Einstellung zu den Erlebnissen, als frei flottierende oder auch 
ganz unbewuBte Depression auf die Assoziationen oder einzelne mimische 
AuBerungen wirken. Es wiirden dann, in dem Bilde der Schwingungen 
ausgedriickt, nur die Schwingungen, die dem Affekt entsprechen, mit 
dem lch verbunden, nicht aber diejenigen, die der Vorstellnng der Un
treue zugrunde liegen. Das kann man sich gerade an diesem Bilde 
leicht vorstellen, obschon Affekt nnd VorstellUng der Untreue eine Ein
heit sind: Das lch ware wie ein Resonator nur auf den Affekt abgestimmt, 
nicht aber auf die Untreue. 

Auf ahnliche Art ist wenigstens wahrscheinlich zu machen, daB 
alles mit dem lch Verbundene bewuBt ist, nur miissen wir uns 
klar sein, daB es eben aHe Dbergange von intimster zu ganz lockerer 
Verbindung der VorsteHungen gibt, und die bewuBt machende Verbin
dung mit dem lch einen gewissen Grad verlangt, worunter wir in 
erster Linie die Zahl der Verbindungen zu verstehen haben. 
Alles worauf ich die Aufmerksamkeit richte, ist so lange bewuBt, weil 
alle meine Schaltungen darauf eingestellt sind. Wenn ich aber auf 
einer StraBe ein Haus unter vielen anderen sehe, so bleibt es in den 
meisten Fallen ohne geniigende Verbindung mit meinem lch; der An
blick bleibt mir unbewuBt, wenn nicht irgendein zufalliges Ereignis, 
z. B. ein Traum, ihn reproduziert. In vielen Fallen habe ich aber einen 
fliichtigen Blick darauf getan, vielleicht weil ein Blumenstock mir auf
fiel oder ein Vogel mich gerade in dieser Richtung sehen lieB. Ein 
solches Erlebnis ist nur "wenig" bewuBt und wird sofort nachher definitiv 
fiir die Erinnerung unzuganglich, wenn nicht etwas ganz Besonderes die 
Ekphorie begiinstigt, und auch wenn mir noch einmal etwas davon in 
den Sinn kommt, handelt es sich nur urn eine fliichtige nnd nichts
sagende Erinnerung. Ganz anders, wenn ich das Haus wirklich mit 
Interesse betrachtet habe. Es werden dann aIle seine Eigenschaften, die 
GroBe, die ungefiihre Zahl der Fenster, der Stockwerke, seine Bauart, 
der asthetische Eindruck, seine Bewohner mit ihren verschiedenen Be
ziehungen gedacht, d. h. mit dem lch verbunden und engraphiert. Aber 
nicht nur die Eigenschaften des Hauses spielen eine groBere Rolle, son
dern namentlich auch meine Beziehungen zu ihm; meine asthetischen 
Gefiihle, meine pekuniaren Vorstellungen, meine Beziehungen zu den 
Bewohnern, seien sie wirkliche oder bloB vorgestellte, und noch sehr 
viele andere Teile meines lch spinnen Faden zu der VorstelIung des 
Hauses. Ein solches Erlebnis hat verhaltnismaBig inti me Verbindungen 
zum lch und wird nnter allen U mstanden bewuBt. Es ware nun mog
lich, daB das Haus, auf das ich nur einen fliichtigen Blick getan, oder 
sogar eines, das ich in keiner Weise beachtet hatte, spater auf irgend
einem U mwege meine Assoziationen doch beeinflussen wiirde, sei es 
durch die Affekte, sei es im Traum, sei es, weil ein ahnliches Haus mir 
in die Augen fallt: das konnte dann mich an die StraBe erinnern, an 
der ich das erste Haus gesehen, ohne daB ich wiiBte, warum. Oder es 
konnte mir eine bestimmte Stimmung, die ich beim ersten Anblick des 
Hauses hatte, zuriickrufen. In allen solchen Fallen besteht zwar ein 
gewisser Grad von Verbindung zwischen dem lch und einer unbewuBten 
Vorstellung; die Verbindung ist aber nur unbedeutend. 

Alles BewuBte also ist durch viele Verbindungen mit dem 
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leh assoziiert. Alles UnbewuBte ist gar nieht oder nur in ge
ringem Grade, nebensaehlieh, mit irgendeiner mehr oder 
weniger isolierten Funktion des leh oder auf Umwegen, nie
maIs intim, mit diesem verbunden. Alles Unverbundene ist 
unbewuBt. Alles intimerVerbundene ist bewuBt. Daraus foIgt: 
Entweder die Verbindung mit dem leh ist die Ursaehe der bewuBten 
Qualitat; oder die bewuBte Qualitat ist die Ursaehe der intimen Ver
bindung; oder beide zusammen haben eine gemeinsame Ursaehe. 

DaB die letztere Mogliehkeit realisiert sei, dafiir haben wir keine 
Anhaltspunkte. DaB die bewuBte Qualitat die Ursaehe der Verbindung 
sei, ware uns unverstandljeh; wir kennen die Assoziationswege im Be
wuBten aus innerer Erfahrung, und aus ihren Wirkungen sehen wir, daB 
sie im UnbewuBten die namliehen sind. Die bewuBte Qualitat hat also, 
soweit Beobaehtungen reiehen, keinen dirigierenden EinfluB auf die 
Assoziationen, so daB sie besondere Verbindungen begiinstigen wiirde; 
warum soIl sie gerade die mit dem leh nieht nur begiinstigen, sondern 
notwendig maehen? Die Assoziation an das leh ist aber, wie wir gesehen 
haben, unter allen Umstanden eine notwendige Bedingung des Be
wuBtwerdens. Andere Bedingungen, die hier in Betraeht kamen, kennen 
wir nieht, trotzdem wir jahrzehntelang gesueht haben. Dagegen konnen 
wir aus dieser Bedingung das BewuBtsein erkHiren. All das sprieht 
dafiir, daB die Verbindung mit dem leh die wesentliehe Bedingung, 
"die Ursaehe" der bewuBten Qualitat eines psyehisehen Vorganges seL 
AuBerdem dlirfen wir nieht vergessen, es kann kein BewuBtsein an sieh 
geben, ebensowenig wie ein Gesehenwerden an sieh, sondern nur ein 
BewuBtsein fiir eine bestimmte Personliehkeit, fur ein psyehisches Wesen, 
auch wenn dieses nur aus einzelnen weniger aktuellen und ekphorierten 
Vorgangen bestehen wiirde. Mit diesem, komplizierten oder rudimentaren, 
Wesen muB das bewuBt Gewordene in Beziehung stehen, wie das Ge
sehene mit einem Sehenden -- und andere als assoziative Beziehungen 
kennen wir nieht innerhalb der Psyche und des Zentralnervensystems. 

So finden wir liberall da, wo die Vorstellungen an ihrer Verbindung 
mit dem leh verhindert werden, aueh AbsehluB derselben vom BewuBt
sein. lrgendwelehe starke, zentralnervose oder psyehische Vorgange 
hemmen die iibrigen an ihren Assoziationen; eine starke Blendung 
hemmt die Assoziationen einer Rede, der wir zuhoren soIl ten ; das meiste 
von ihr bleibt unbewuBt. Dureh Stichproben, die naehtraglich im Ge
daehtnis auftauehen, kann man sieh aber iiberzeugen, daB die Rede doeh 
ins Gehirn gekommen, aber nieht dem damaligen leh assoziiert worden 
ist. Affekte und speziell die Aufmerksamkeit hemmen und bahnen die 
Assoziationen, und wenn dabei die Af!soziation ans leh in Betracht 
kommt, so geht das BewuBtwerden oder UnbewuBtbleiben den Bahnungen 
und Hemmungen parallel. Die Personliehkeit will einem Vorgang ihre 
Aufmerkmmkeit sehenken, wobei die andern Vorgange von der Asso
ziation amgesehaltet werden. Oder die Person vertragt z. B. die Vorstel
lung, daB ihr Geliebter ein Schuft sei, nicht; dieselbe wird von der Person 
abgesperrt (ihre Assoziation mit dem leh unmoglieh gemacht) und bleibt 
unbewuBt. In der Pathologie, namentlich bei Sehizophrenie und den 
Neurosen, sehen wir die beiden Vorgange einander immer parallel gehen, 
so daB sieh die Vorstellung geradezu aufdrangen muB, daB die unbe
wuBten Funktionen die dem leh nieht assoziierten, die bewuBten die 
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(intim) mit ihm verbundenen seien. Widerspriiche gegen diese 
Vorstellung oder nur Schwierigkeiten in ihrer Anwendung im 
konkreten Fall babe ich in den 40 J ahren, in denen ich sozu
sagen taglich dar auf fahndete, nie finden konnen. 

In einem fruheren Kapitel haben wir das BewuBtsein aus dem Ge
dachtnis abgeleitet; die Funktion des einen Augenblicks nimmt die des 
andern wahr. In diesem Abschnitt lieBen wir das BewuBtsein durch 
Assoziation eines zentralnervosen Vorganges mit dem Ich entstehen. 
Das ist kein Widerspruch. 1m ersteren FaIle handelt es sich urn Be
wuBtsein im allgemeinen, es mag so elementar sein, wie man es sich 
nur den ken kann. In dem zweiten Falle wird einem komplizierten Ich 
ein Vorgang bewuBt, der selbst auch ein komplizierter mit Vorstellungen 
verbundener ist. Auch das Icb selbst muBten wir ein bewuBtes nennen, 
weil seine einzelnen Teile, wenn sie mit ihm assoziiert werden, Be
wuBtsein bekommen. 1m Prinzip aber sind beide Vorgange 
absolut identisch; es handelt sich nur urn einen Unterschied 
der Komplikation. Die Verbindung irgendeines nervosen (oder un
bewuBten) Vorganges mit dem Ich wird diesem nur dadurch bewuBt, 
daB es eine Veranderung erfahrt und dabei doch den vorhergehenden 
Moment, resp. Zustand, als Engramm festhalt und mit ihm zu einer 
Einheit verschmilzt. Ob es sich aber darum handle, daB von einem 
N eugeborenen irgendein Lichtschein empfunden wird, oder darum, daB 
die ganze Personlichkeit eines KANT die Gottesidee erfasse, das bleibt 
sich in bezug auf den BewuBtseinscharakter gleich. 

Es ist also denkbar, daB unsere Psyche der "von innen" gesehene 
Komplex von Hirnfunktionen ist, der die Person im obigen Sinne bildet: 
fur mich ist es mehr: eine Annahme, der ich nicht entgehen kann, und 
die keinen Schwierigkeiten begegnet. Nirgends so deutlich wie in diesem 
Zusammenhang sieht man, wie die Funktion es ist, die bewuBt wird, 
das Bundel von Vorstellungen und Trieben, wie "die Seele" kein Ding, 
keine Substanz, kein Wesen ist, sondern ein Komplex nervoser Funk
tionen, der vermoge seiner Eigenart in Gedachtnis und Integration seine 
eigenen Veranderungen kennt, mit anderen 'Vorten ein BewuBtsein hat, 
"von inn en " gesehen werden kann. In gewisser Beziehung deckt sich 
dies mit Anschauungen WUNDTS von der AktuaIitat der Seele und denen 
von BERGSON, NATORP und andern, die die Seele ein Werden, Fieri, oder 
ein Tun, Facere, nennen. Doch entspricht das Wort" Werden" nicht ganz 
der Sache, weil nicht aus etwas anderem oder aus nichts eine Seele 
wird; diese ist da, aber als ein "Geschehen", welchem Begriff das 
Fieri eher entsprechen konnte. Ein Tun ist die Seele insofern nicht, 
als kein Subjekt hinter ihr ist, das handelt. Die Art des Geschehens 
ist im Sinne umerer Anschauungen durch den bestimmten Ausdruck 
und Begriff der Funktion zu prazisieren. 

G. Die gro6e Lucke. 
Haben wir uns die Natur der Psyche inkl. BewuBtsein als zentral

nervose Funktion vorstellbar gernacht, so fehlt uns doch noch eines zurn 
fertigen Verstandnis: Woher stammen die Quali taten1 Warum 
kornm t der dem Ich sich assoziierende Schallreiz als Ton, der 
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Lichtreiz als Farbe zur inneren Anschauung? So hilflos ich zur
zeit dieser Frage gegeniiberstehe, so wenig kann ich beweisen, daB sie 
unrichtig gestellt oder unlosbar ware. Es fehlen uns eben die Anhalts
punkte: Wir kennen von der Natur der neuropsychischen Vorgange fast 
nichts und haben keine Ahnung, wie sich der durch kurze Licht
schwingungen in der Retina ausgeloste und im Gehirn umgearbeitete 
Reiz verhalt zu dem von langen Schwingungen oder zu dem im Gehor 
von Schallwellen ausgelosten; da wir uberhaupt von den Sinnespsycho
kymen nur Eigenschaften kennen, die jedem anderen Psychokym ebenso
gut zukommen. fehlt um jede Vergleichsmoglichkeit. Ein Stuck des 
Problems allerdings konnen wir ein wenig erleuchten: Wir miissen uns 
denken, daB die subjektive Lust und der Schmerz die von innen ge
sehene "Annahme" und "Ablehnung", die Fo~derung und Hemmung 
des lch sei, die das Wesentliche des objektiven Affektes ausmachen. 
In der Melancholie werden wohl die meisten Reize, die meisten Psy
chism en ube~haupt abgelehnt; in der Manie haben wir umgekehrt ein 
deutliches Bediirfnis nach auBeren und inneren Reizen, resp. Erlebnissen. 
Von innen gesehen ist das psychischer Schmerz bei dem einen, Euphorie 
bei dem andern Zustand. Man kann aber auch nach der alten Vor
stellung sagen, weil in der Melancholie die Erlebnisse unangenehm, in 
der Manie angenehm sind, werden sie im einen Fall vermieden, im 
andern gesucht. Das ist kein Grund gegen un sere Annahme, die die 
innere und auBere Beobachtung als ErECheinungsweisen der namlichen 
Funktion betrachtet. 

Die Annahme einer Vorstellung kann nur als etwas wie Lust, 
die Ablehnung nu1' als etwas wie Unlust oder Schmerz zur inneren 
Darstellung kommen. Wahrend wir uns vorlaufig ein unserem jetzigen 
Weltbild ganz gleichwertiges vorstellen konnen, in dem wie in einem 
photographischen Negativ das Helle uns als dunkel und umgekehrt er
scheinen wiirde, wahrend wir nicht einmal Anhaltspunkte haben zu ent
scheiden, ob nicht mein Nachbar schwarz so sieht wie ieh weiB und 
umgekehrt, so konnten wir niemals Lust und Un lust verkehren; die An
nahme und die Ablehnung liegen eben in gleicher Weise in dem von 
innen gesehenen Affekt wie in dem objektiven. Aueh die verschiedenen 
Qualitaten der Affektivitat sind von diesen Anschauungen aus etwas 
Selbstverstandliches. Die Ablehnung eines Nadelstiehes ist eine ganz 
andere als die einer Speise, an der wir den Ekel gegessen, oder eines 
Menschen, der uns Boses getan - nicht nur in bezug auf das Objekt, 
sondern auch in bezug auf die damit verbundenen Reaktionen: korper
liches Ausweichen beim N adelstich, Reizungen der Schlundmuskulatur, 
der Verdauungssekretionen und ahnliches bei der Speise, angstliches 
Sich-Verbergen oder wiitende Angriffe oder Beherrschung einer dieser 
Tendenzen beim Anblick des Dbeltaters. Wir konnen uns schlieBlich 
auch denken, daB das Wollen, die Ausiibung einer Handlung sich un
gefahr so darbieten miisse, wie sie es in Wirklichkeit tut; kurz, da, wo 
wir vom inneren Vorgang etwas wissen, konnen wir auch bis 
zu einem gewissen Grad verstehen, warum er uns subj ektiv 
so erseheint. 

Bei den Sinnesqualitaten und damit den Qualitaten unserer V or
steHung der AuBenwelt stehen wir vorlaufig vor einem Schein absoluter 
Willkiir. Hell konnte uns ebensogut als dunkel, blau als rot oder als 
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ein Klang oder als ein Gescbmack erscbeinen. Vielleicht k6nnen ein
mal die Sekundarempfindungen 1) uns Hinweis auf die N atur der Unter
scbiede der einzelnen Sinnesqualitaten geben; jedenfalls mii/3te man mit 
ihnen rechnen. 

Ich habe in den Zusammenhiingen der Sinnesempfindungen Anhaltspunkte 
fur die Unterscheidung gesucht. Wenn ich auch dabei bis jetzt kein Gluck hatte, 
so mogen doch die eingeschlagenen Wege angedeutet sein, sei es zur Warnung, 
sei es zur Benutzung fur andere. 

Das Wichtigste fUr ein reagierendes Wesen ist gar nicht der Sinneseindruck 
selbst; es braucht mir nicht zum BewuBtsein zu kommen, daB der Apfel, den ich 
sehen und essen mochte, rot und gelb ist; ich brauche in ihm nur ein Etwas zu 
sehen, das ich mit GenuB essen kann. Das Wichtigste ist die Tendenz zum Er
greifen und Essen, die dem Anblick anhaftet. Ich muB mir deshalb vorstellen, 
daB in einfacheren Psychen nur diese Tendenz das wesentliche Unterscheidungs. 
merkmal eines Apfels von einem anderen Dinge bilde, und daB eine Farbe als Rot 
oder Gelb von ihnen gar nicht abstrahiert werde. Beim Anl?Jick der blauen Honig
blume wird wohl in der Biene nichts vorgehen, das etwa der Uberlegung entspriiche: 
blau - Honig - hinfliegen - saugen, sondern es wird etwas wie ein einheitlicher 
Psychismus ausgelOst werden, der sich vielleicht bezeichnen lieBe: angenehm + darauf hinfliegen + saugen. Nun sind die Farben allerdings Unterscheidungs
mittel fur die verschiedenen auszulOsendenReaktionen; es bleibt aber noch zu 
untersuchen, ob das abstraktive Herausheben der Farben bloB zu der allgemeinen 
funktionellen Eigenschaft des Menschen gehore, alles mogliche zu abstrahieren 
und in den Kreis seiner WiBbegierde zuziehen, auch wenn es ihm direkt nichts 
nutzt, oder ob es einen elementaren Grund habe. Ein gewisser Nutzen allerdings 
liegt schon in der leichteren Verstandigungsmoglichkeit, die uns die gesonderte 
Auffassung der Sinnesempfindungen bringen. Es ist leichter einem Kinde zu sagen: 
bring mir den blauen Rock, als bring mir den Rock, den ich vor 13 Tagen angezogen 
hatte. Ich glaube aber vorlaufig nicht, daB ein solcher indirekter und speziell 
nur auf die Menschen zugeschnittener Nutzen etwas mit der Abstraktion und 
namentlich der spezifischen Gestaltung des subjektiven Sinnesbildes zu tun habe, 
obgleich ich die auffallende Schwierigkeit kenne, die es Kindern bereitet, Farben 
unterscheiden und richtig benennen zu lernen. 

Man wird diese Fragen nicht miiBig finden angesichts der Tatsache, daB z. B. 
die schluBartigen Funktionen, die )lns die Vorstellung der Entfernung oder die 
Zusammensetzung der Sinnesempfindungen zu bestimmten Dingbegriffen und 
Wahrnehmungen liefern, nicht bewuBt werden. Es ist nun allerdings gut moglich, 
daB die lokalisierende Funktion von subkortikalen Zentren so vorgearbeitet ist, 
daB sich die Rinde kaum mehr mit ihr zu beschiiftigen hat, weil ja auch die rinden
losen Wesen der Verarbeitung ihrer Empfindungen zu Lokalisationen fur ihre 
Orientierung bediirfen. Gibt es aber auch eine Art subkortikaler Verarbeitungen 
der Empfindungen zu Wahrnehmungen1 Unsere menschliche Wahrnehmung setzt 
das individuelle (Rinden-) Gediichtnis voraus; aber konnen die rindenlosen Ge
schopfe wirklich ganz ohne ein Analogon der Wahrnehmung sein 1 Solche Analoga 
waren wohl Kombinationen von ("unbewuBten") Empfindungen mit rudimentaren 
Engrammen der fruheren Reaktionen und konnten auch in unseren basalen Zentren 
noch existieren und dann irgendeine Vorverarbeitung der Empfindungen zuWahr
nehmungen bilden, die die Rinde benutzen konnte. Doch muB das Wesentliche 
unserer Wahrnehmungsfunktion in der Rinde verlaufen; und wenn wir nichts von 
dem Vorgang ihrer Zusammensetzung aus Sinnesempfindung und Engrammen 
bemerken, so mussen wir an Kurzschlusse und Automatismen denken, wie wir 
sie bei and ern Automatisierungen beobachten. Warum aber werden die Farben 
und Tone nicht auch durch solche automatische Kurzschlusse dem BewuBtsein 
entzogen1 

Ich habe auch versucht, dem Problem dadurch niiherzukommen, daB ich 
mich fragte, was fur Qualitiiten fur die einzelnen Sinne notig seien, habe mir aber 
noch lange nicht alles ausdenken konnen. .~uniichst ist allgemein festzustellen, 
daB wir kontinuierliche Reihen oder Ubergange der AuBenwelt, die fUr 
uns von Bedeutung sind, auch als kontinuierliche gleichgerichtete Veranderungen 
wahrnehmen mussen. An sich ware es ja denkbar, daB Schwarz, WeiB und eine 

1) BLEULER, Zur Theorie der Sekundarempfindungen. Zeitschr. f. Psycho!. 65, 1912. 
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beliebige (aber beschrankte) Anzahl von Grau ganz verschiedene Qualitaten waren, 
die sich nicht von selbst in eine Reihe ordneten, sondern erst dadurch als eine Reihe 
erschienen, daB uns die Erfahrung sie als Abstufungen kennen lassen wiirde (z. B. 
bei allmahlicher zeitlicher oder lokaler Abnahme der Beleuchtung). Es ware dann 
einfach der Intellekt, der diese Qualitaten als Abstufungen von mehr oder weniger 
Licht erkennen lassen wiirde. Wenn aber erst die Erfahrung zeigen miiBte, daB eine 
bestimmte Nuance, die wir als Grau bezeichnen, eine Stellung zwischen WeiB und 
Schwarz hat (und nicht etwas ganz anderes ist, z.B.Rot), und wenn sie zeigen miiBte, 
welche Stellung in der Skala vonGrau sie hat, dann konnte man mit den Zwischen
stufen, die man zum ersten Male sieht, nichts anfangen; man konnte nicht inter
poheren; von einem Helligkeitsgrad, den man zum erstenmal sahe, wiiBte man 
nicht nur nicht, wo er seine Stellung zwischen WeiB und Schwarz hatte, sondern 
auch, ob er zwischen Blau oder Griin, vielleicht gar, ob er ein Ton oder eine Farbe 
ware. Ein ganz liickenlose Reihe der Schattierungen nicht nur zwischen WeiB 
und Schwarz, sondern iiberhaupt bei allen Farben zwischen hell und dunkel ist 
aber zur Erkennung des Weltbildes durchaus notwendig, da die Helligkeiten uns 
ganz wesentlich helfen miissen, die Tiefendimension zu konstruieren, und es dabei 
gar nicht auf die absolute Helligkeit ankommt. So kann auch eine Flache in der 
Dammerung weniger Licht liefern als eine andere im Sonnenschein, und doch kann 
die erste weiB erscheinen und die zweite schwarz. Auch alle and ern quantitativen 
Abstufungen miissen wir aus dem gleichen Grunde direkt als Abstufungen wahr
nehmen, namentlich auch die Bewegungen im Raum1 ) und die sich verandernden 
Schnelligkeiten. 

Umgekehrt miissen den wahrgenommenen Abstufungen solche in der AuBen
welt parallel gehen. Da wir bei jedem neuen inneren Vorgang, stamme er aus den 
Sinnesorganen oder handle es sich um Dosierung einer Muskelkontraktion, inter
polier~n, so miiBten wir ohne diesen Parallelismus in unseren Lokalisationen in 
den Schatzungen der Kraft und Wege der Bewegungen oder in der Konzentration 
von Geschmackstoffen in unserer N ahrung bestandig fehl greifen. 

Wo es sich um absolute Verschiedenheiten handelt, brauchen wir die Ab
stufungen nicht direkt wahrzunehmen: Rot geht nur bei physikalischer Auf
fassung, wenn die Lichtschwingungen immer kiirzer werden, in Blau iiber. Psy
chologisch erscheinen uns die beiden Farben als qualitativ verschieden, und um
gekehrt ist Spektralviolett psychologisch gar nicht eine einheitliche Farbe sondern 
eine ¥ischung von Rot und Elau. 

Ahnlich wie Abstufungen und Reihen miissen sich noch andere Verhaltnisse 
des Physischen im Psychischen analog den Verhaltnissen der Dinge an sich aus· 
driicken, wenn das Weltbild fiir unsere Reaktion auf die Umgebung brauchbar 
sein soll. Doch konnen wir mit solchen Betrachtungen in der Erkenntnis der Quali
taten nicht weiterkommen. 

Vielleicht kann man aber einmal herausbringen, warum Licht uns als Licht 
und nicht als etwas anderes, Z. B_ als Schall erscheint. Stellen wir uns einmal 
vor, was einem Farbenhorer leicht wird, daB wir die Retina,reizungen durch das 
Licht psychisch in Schallqualitaten darstellen soUten. Bis zu einem gewissen Grade 
ware es ohne weiteres moglich, und man konnte sich mit solchen Sinnesbildern 
gewiB einigermaBen im Raum orientieren. Die Unterschiede in der Lokalisations
scharfe, die beim Gesicht viel genauer ist als beim Gehor, wiirden sich natiirlich 
sofort umkehren, wenn Tone durch die Retina wahrgenommen wiirden. Aber 
einige Schwierigkeiten ergaben sich doch: Das Gesicht unterscheidet sich von allen 
andern Sinnen dadurch, daB bei ihm Abwesenheit von Reiz auch ein Reiz ist, der 
Schwarz erzeugt, genau wie ein anderer Rot. Ein solches Verhalten ist notwendig; 
denn Gegenstande, die das Licht verschlucken, sind ebensogut Gegenstande wie 
solche, die die Lichtstrahlen zuriickwerfen, wahrend Stellen und Zeiten, wo nichts 
zu horen ist, fiir uns selten positive Bedeutung haben. Wir nehmen vermittelst 
der Retina das Kontinuum des Weltbildes wahr, mit dem Gehor nur das, was tont. 
Man konnte auch mit der Schallskala die Farbenskala nicht gut vollstandig dar
stellen; die U nterschiede innerhalb einer Oktave, wie sie allein bei den Farben in 
Betracht kommen, sind bei ihr zu klein und nur sehr relative, quantitative, wahrend 
zwischen Rot und Griin oder beliebigen anderen Farben psychisch ein qualitativer 
Unterschied besteht. Wenn die Farben den Schall bezeichnen sollten, so stehen 
wieder zu wenig relative Unterschiede zur Verfiigung. Es mag auch erwahnt werden, 

1) Dabei ist es ganz gleichgiiltig, ob sich bei gewissen Betrachtungen die Bewegung 
eines Korpers und del' Raum selbst als kontinuierlich bezeichnen lasse oder nicht. 
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daB beim Licht die relative Starke, beim Schall die absolute bedeutungsvoller ist. 
Ein besonders wichtiger Unterschied wird der der Verschmelzung sein; Farben, 
die am namlichen Orte gleichzeitig gesehen werden, verschmelzen miteinander 
zu einer Einheit, die manchmal die Komponenten gar nicht erkennen laBt (Griin 
aus Gelb und Blau, WeiB aus Komplementargemischen) oder doch nur ungeniigend 
und zu einer Einheit hoherer Ordnung verschmolzen (Blaugriin; Violett aus Rot 
undBlau), wahrend anderseits auch eine physikalisch einheitliche Farbe wie Violett 
oder Purpur des Spektrums als zusammengesetzt erscheint. Auf dem Gebiete der 
Tone aber werden auch so komplizierte Gemische wie ein Konzert zerlegt, so daB 
man jedes Instrument, ja bei einem Chor jeden einzelnen Sanger besonders hort, 
auch wenn das Lokal so einheitlich ist wie eine Phonographenmembran. Eine 
gewisse Analogie zu den Mischfarben haben wir immerhin bei den Vokalen, die 
psychisch nicht zu analysieren sind, und in gewissem Sinne bei Harmonien und 
Melodien, bei denen wir allerdings neben der Einheit die Teile doch noch wahr
nehmen1 ). 

Da man nicht weiB, wie viele von den spezifischen Eigenschaften der Sinnes· 
empfindungen dem aufnehmenden Organ und wie viele der Psyche angehoren, 
diirfte man daran denken, es waren Tone durch Retinaerregungen und Licht· 
empfindungen durch Gehorreizungen moglich von der Art, daB diese Schwierig. 
keiten vermieden wiirden. Aber es gibt wohl noch manche solcher Differenzen 
wie die aufgezahlten, und wenn schlieBlich aIle iiberwunden waren durch Ver
anderungen der Schallqualitaten auf der einen Seite und Veranderungen der Licht
eigenschaften auf der andern, so fragt es sich, ob nicht aus der Schall. eine Licht· 
empfindung geworden ware und umgekehrt. Oder beim Geschmack miiBten wir 
uns fragen, ob nicht jede Empfindung, die der Zusammensetzung aus den 
Reizen der wenigen Geschmacksendigungen mit den entsprechenden zungen· 
motorischen, speichelsekretorischen und and ern Funktionen entspricht, zur Ge
schmacksempfindung wiirde. 

Konnte man aIle diese Dinge zu Ende denken, so ist es nicht ausgeschlossen, 
daB man einmal ungefahr verstehen wiirde, warum die kortikale Folge der Ohr
reizung von innen als Schall, die der Retinareizung als Licht empfunden wird, 
vielleicht sogar, warum innerhalb der Lichtempfindungen WeW gerade als WeW 
und nicht als Schwarz erscheint usw. Jedenfalls aber darf man auch hier nicht 
ein hochmiitiges Ignorabimus aussprechen, oh'ne nachgewiesen zu haben, 
daB es berechtigt ist. 

H. Die Einheit der Funktion. 
Der Begriff der "Einheit" der zentralnervosen Funktion bedarf einer 

Klarung. Er wird auf ganz verschiedene Dinge angewandt, die aus
einanderzuhalten sind. 

1. Die Einheit der psychischen Elementarfunktion, die 
ne ben dem Gedachtnis eine der beiden wesentlichen Be
dingungen des BewuBtseins ist, das ZusammenflieBen oder die all
gemeine gegenseitige Beeinfiussung aller verschiedenen gleichzeitigen psy
chischen Funktionen in der Hirnrinde, etwa nach dem Bilde einer kom
plizierten elektrischen Anlage, in der die Elektrizitat aus verschiedenen 
Quellen zusammenfiieBt oder durch Induktion sich beeinfiuBt: Das ist 
die Einheit, von der wir bis jetzt immer gesprochen haben. Sie muB 
zunachst eine funktionelle 8ein und ist als solche leicht nachzuweisen: 
schon in der Pedpherie sehen wir Reize zusammenfiieBen und Bahnungen 
und Hemmungen bewirken (Herz; Vasomotoren; Darmbewegung und 
Sekretion). Die zentralnervosen (physiologischen) Funktionen konnen 

1) Es mag kein Zufall sein, daB gerade die Vokale und bei musikalischen Leuten 
die Melodien und Akkorde resp. Harmonien besonders starke und einheitliche Photismen 
(Schallfarben) besitzen, wahrend der musika1isch einfachere Trompetenton mit seinen lebo 
haften Obertonen sehr haufig gesprenkelt oder Bonstwie verschiedenfarbig erscheint. 
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einander hemmen (die meisten widersprechenden Funktionen, starke 
Sinnesreize, beliebige andere Reflexe; Schockerscheinungen usw.), fOrdern 
(gleichsinnige und sich summierende) oder modifizieren (die lokalisatori
schen Empfindungen, die Koordination der Reflexe). N amentlich im 
letzeren FaIle konnen wir uns leicht vorstellen, wie das Zusammen
flieBen eine Einheit hoherer Ordnung hervorbringt. Wenn z. B. der 
Wischreflex dirigiert wird von den kinasthetischen Empfindungen, die 
die Lokalisation der gereizten Hautstelle· und die Ausgangsstellung des 
Beines definieren, so kann nicht jedes Empfindungselement fur sich 
allein einen Beitrag zur motorischen Koordination der notwendigen 
Muskeln liefern; sondern es muB etwas, was wir psychisch als Zielen der 
Bewegung nach dem gereizten Punkte bezeichnen mussen, das direkt 
Leitende sein. Es ist das eine Einheit und zugleich eine "Funktion 
hoherer Ordnung", die Eigenschaften hat, die nicht in der Funktion der 
einzelnen Komponenten liegen. Auf psychischem Gebiete ist diese Art 
Einheit fUr jeden von vornherein gegeben; wir wissen, daB aIle einzelnen 
psychischen Vorgange in gleicher Weise wie in der Physiologie auf
einander einwirken. Gleichzeitige Reize summieren sich, wenn sie ahn
Hche Reaktion bewirken, hem men sich, wenn sie verschiedene oder gar 
entgegengesetzte Tendenzen hervorbringen. Wie sehr sogar die ein
fachsten psychischen Funktionen von gleichzeitigen andern abhangig 
sind, zeigt der Simultankontrast. In dem komplizierten Gebiet des 
Denkens sehen wir, wie jede Konstellation ihre besondere Schaltungs
steHung hat, in der ganzen Psyche die zum Thema gehorigen Ideen 
bahnt, andere hemmt. Die AfIektivitat bahnt und hemmt wieder die 
Vorgange in ihrem Sinne. . . 

Auf psychischem Gebiet kennen wir eigentlich nur Wirkungen von 
hochkomplizierten Einheiten. Die "Konstellation" inklusive die ganze 
Hierarchie von Zielvorstellungen, die unsere Assoziationen leiten, ist etwas 
unendlich Zusammengesetztes, das einheitlich wirkt. Wir durfen ruhig 
sagen, jeder psychische Vorgang, wo auch im Gehirn seine primaren, 
d. h. auslosenden Elemente lokalisiert seien, beeinfluBt jeden andern, 
verschmilzt in irgendeiner Beziehung mit den and ern zur Hervor
bringung einer gemeinsamen Wirkung. Die Gesamtpsyche, das Ich in 
seiner unvorstellbaren Kompliziertheit, reagiert jeden Moment als ein 
Ganzes. Geschmack und Geruch sind in manchen Beziehungen auf
fallend hilflos bei geschlossenen Augen, d. h. wenn gar nicht dazu
gehorige, aber gewohnlich mit ihnen verbundene Vorstellungen ausfallen 
(Unterscheidung von wei Bern und rotem Wein, guten und schlechten, so
gar brennenden und ausgeloschten Zigarrenusw.) Und Hirnschadigungen 
konnen diese Integration noch besonders hervorheben, so beim Apo
plektiker, der in der einen Konstellation ein Wort, einen Satz aus
sprechen, eine Bewegung ausfUhren kann, in der andern nicht (vgl. die 
v. MONAKowsche Diaschise). 

2. Diese "funktionelle" Einheit setzt sich zusammen aus raum
licher 1) und zeitlicher Einheit. Die erste ist ohne weiteres gegeben, 
indem die einzelnen Elementarfunktionen in der Hirnrinde in ein kon
tinuierliches Leitungsnetz einmunden, in welchem die hohern psychi-

1) Raumlich im Sinne der objektiven Hirnfunktion, nicht der von innen gesehenen 
Psyche. 
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schen Gebilde bis jetzt keine Lokalisation entdecken lieBen, also offen
bar iiber die ganze Rinde sich verbreiten, womit nicht gesagt sein soIl, 
daB aIle Rindenelemente in gleicher Weise an solchen Funktionen 
teilnehmen. 1m Gegenteil, Physiologie und Psychologie verlangen da
neben eine weitgehende Isolierung mit Schaltungseinrichtungen, die ge
wiB nur zum Teil so zu denken ist, daB .verschiedene Funktionen 
innerhalb der namlichen Organteile isoliert nebeneinander ablaufen, son
dern daB bei den verschiedenen psychiEchen Vorgangen die einzelnen 
Teile wenigstens relativ weniger oder mehr zu funktionieren haben, so 
daB die Isolierung eines Begriffes, einer Idee von andern zugleich eine 
andere Verteilung des Psychokyms in den verschiedenen Elementen
gruppen bedeutet. Nur so konnen wir uns erklaren, daB die Nerven
zentren nicht ein Klumpen Kolloid sind, sondern daB sie sich in ein 
unendlich kompliziertes Gewirre von Fasern aufsplittern, und daB offen
bar diese Komplikation, und nicht die bloBe Masse, der Differenzierung 
und Ausbildung der psychischen Fahigkeiten entspricht. Immerhin 
handelt es sich da im Prinzip vielleicht nur um ein Vorwiegen ver
schiedener Elemente bei verschiedenen Psychismen; ich kann mir gut 
denken, daB die namliche Elementenkombination die verschiedensten 
psychischen Gebilde hervorbringen kann, sowie der namliche Geigen
boden aIle Klange wiedergibt, oder wie die Reizung der namlichen 
Gruppe von Retinazapfen verschiedene Farbenempfindungen produzieren 
kann, je nachdem die einzelnen Zapfen in verschiedenen Verhaltnissen 
gereizt werden. 

Die raumliche Einheit ware also vorlaufig in etwa folgender Weise 
zu denken: Sie ist nicht punktformig, sondern besteht in der Ausbrei
tung aller psychischen Prozesse iiber die namliche Hirnrinde. Dabei 
kommt aber vielleicht jeder Funktion eine andere Verteilung iiber die 
Elemente der Rinde zu, so daB die einen mebr, die andern weniger 
mitschwingen, moglicberweise sich sogar manchmal nicbt alles, oder nie 
alles, erheblich an der Funktion beteiligt. Da docb recht viel Psychi
sches - namentlich zentrifugales und zentripetales - in einem gewissen 
Sinne lokalisiert ist (aphasische, apraktische Storungen, Ausfall der op
tisch en oder der musikalischen Vorstellungen, anderes Triebleben bei 
Verletzungen des Stirnhirns als des Okzipitalhirns usw.), und die den 
Leistungen parallel gehende uniibersehbare Kompliziertbeit des Rinden
baues eine verschiedene Wertigkeit der einzelnen Elemente bochst wahr
scheinlich macht, kann man sich am ehesten vorstellen, daB die Eigen
art jeder Funktion nicht nur an eine bestimmte Qualitat des Neurokym
ablaufes (bildlicb: Schwingungsform) gekniipft sei, 80ndern auch an be
stimmte Verteilungen des N eurokyms, z. B. fur optiscbe Vorstellungen 
v orw i egen d in der fossa calcarina, fiir mt>torische in den Zentral
windungen oder von da ausgehend resp. dahin sich konzentrierend. 
Der nicht spezifische Teil der Rinde wurde dann mehr als Resonanz 
teilnehmen, resp. beeinfluBt werden im Hemmen und Bahnen bestimmter 
Wege, in den Schaltungen, und Eeinerseits die spezifiscbe Funktion bem
men und babnen und leiten. Eine solche Vorstellung scheint mir zur
zeit wider.spruchslos und unserem gesamten jetzigen Wissen am besten 
zu entsprechen. Sie hat auch den Vorteil der Analogie mit niedrigeren 
Organen, z. B. dem Ruckenmark, dessen einzelne Funktionen in bestimmt 
lokalisierten Apparaten ihren Sitz haben, aber durch Fernwirkung ein-
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ander beeintlussen. Nur hat im Riickenmark die isolierte Funktion die 
wichtigste Bedeutung, die diffuse Beeintlussung eine hochst untergeord
nete, wahrend es sich in der Psyche der Rinde umgekehrt verhalt. 

Keine so einfache Vorstellung ist die zeitliche Einheit der Ele
mente. Die nervose Funktion ist ja, wie die Physiologie lehrt, kein 
Zustand,sondern eine stete Schwankung; nul' Veranderungen wirken 
reizauslosend und das Neurokym ist, soweit wir wissen, kein kontinuier
lieher Strom (der Tetanus besteht aus Serien momentaner Reize; AHes
oder Nichtsgesetz; Refraktarstadium usw.), wenn auch in den Zentren 
eine "Verlangsamung" des Ablaufes und eine Summierung sukzessiver 
Reize eintreten kann (die N atur der Summierung kennt man meines 
Wissens noch nicht). Auch die Psyche nimmt nur Differenzen wahr 
und kann eine Vorstellung nicht unverandert festhalten. Nur die peri
phersten Funktionen, die Empfindung eines dauernden Reizes, Farbe, 
Schall, und die Aufreehterhaltung einer tetanisehen Kontraktion sind 
von der psychischen Seite nicht deutlich als kontinuierliche Schwan
kungen erkennbar; aber gerade bei diesen ist die rhythmisehe Natur 
ihres physiologisch zuganglichen Anteils schon langst erwiesen 1). 

Dadurch, daB wir im Psyehokym mit Schwankungen oder Stromen 
nur kurzer Dauer zu reehnen haben, wird die Vorstellung der zeitlichen 
Einheit einer Mehrzahl solcher Strome ersehwert, besonders, wenn wir 
noeh daran denken, daB wenigstens auf physiologischem Gebiet nach 
Ablauf eines jeden einzelnen Stromelementes ein Refraktarstadium ein
tritt. N oeh komplizierter wird die Vorstellung dadurch, daB Rinden
iunktionen sich iiber ein ausgedehntes Gebiet verbreiten. 

Es ware zwar denkbar, daB ein ganz elementarer neuropsychischer 
Vorgang in einer einzelnen Zelle ablaufen wiirde, deren Funktion man 
auch zeitlich als eine Einheit betrachten diirfte; abel' zu der Zelle ge
horen die leitenden Dendriten und der Achsenzylinder, von den en 
namentlich der letztere in den groBeren Gehirnen schon eine ganz erheb
liehe Lange besitzen kann. AuBerdem wissen wir aus Anatomie und Phy
siologie, daB aueh der einfachste Vorgang niemals in einem einzelnen 
Element abHiuft, und vor aHem haben wir es im Zentralnervensystern 
hoherer Tiere wohl nie mit der Wirkung eines einzelnen Elementar
vorganges zu tun, sondeI'll mit einer Komplikation, z. B. schon beirn 
€infachen Wisehretlex des Frosches, del' eine groBe Zahl kinasthetiseher 
und zentrifugal koordinatoriseher Reize enthalt. N oeh komplizierter 
sind unsere psyehischen Gebilde, die Vorstellurigen, Ideen usw., die 
unzweifelhaft iiber die ganze Rinde verbreitet sind, sowie eine Schmerz
empfindung (ohne die Lokalisation) der ganzen Rinde angehOrt. Die 
Sehaltungswirkung einer Idee, einer Gemiitsbewegung, erstreekt sich 
unzweifelhaft iiber das ganze Gehirn. 

Ein wirksamer neuropsychischer Funktionskomplex verbreitet sich 
also von einzelnen Brennpunkten aus im Gehirn, und er besitzt seine 
individuelle Eigenart erst durch das Zusammenwirken quantitativ un
gleich verteilter lokalisierter Funktionen und hat, z. B. in den Schaltungen, 
wieder als Ganzes EintluB auf das ganze Gehirn. Die Verbreitungs-

1) Unter pathologischen Urnstanden solI auch eine I{alluzination kontinuierlich 
sein konnen. Wir wissen zu wenig von der Natur der Halluzinationen, urn diesen Urn
.stand in Rechnung zu ziehen, wenn es sieh wirklich so verhalt. 
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geschwindigkeit muB also im Verhaltnis zu der Dauer eines 
neuropsychischen Vorganges sehr groB sein, damit aIle diese 
verschieden lokalisierten Q ualitaten und Kombinationen und 
Wirkungen noch eine funktionelle Ei nheit sein konnen. 

Diese Einheit der elementaren Funktion muB ja auch eine elemen
tare sein, nicht eine solche, die erst der Beobachter hineinlegt, wie die 
Einheit der "Bewegung" eines Kinobildes, die nur durch Zusammen
setzung eines unzusammenhangenden Nacheinander verschiedener Loka
lisationen entsteht. Wellenbewegungen voneinander unabhangig gedachter 
Molekiile sind keine solche Einheitl). Auch wenn wir zwei l!-'liissigkeiten 
misehen, haben wir keine Einheit in dem gewiinsehten Sinne. Die 
beiderartigen Molekiile sind nebeneinander. Ieh denke mir, daB 
wohl nur die Funktion, die Energieform eine solche Einhei t 
darstellen konne. Diese mul3 dureh die ererbten und erworbenen 
N ervendispositionen, die sie durchIauft, oder in denen sie entsteht (in 
versehiedenen Dimensionen?) qualitativ modifizierbar sein. Nur so kann 
sie den Forderungen gereeht werden, die ihre Funktion an sie stellen 
muB. Es ist aber gleichgiiltig, ob wir diese Forderung zur Er
kUirung der nervosen oder der psyehisehen Erseheinungen 
stellen: die Anspriiehe sind genau die namlichen. 

Da wir weder die Natur der neuropsychisehen "Energie" noeh ihre 
Qualitaten kennen, konnen wir uns zur Zeit keine Vorstellung iiber die 
Art und das Zustandekommen einer solehen Einheit machen. Ein Bild 
mag statt dessen angefiihrt werden. In den Tonen eines Orehesters 
haben wir (abgesehen von den zeitlichen Verhaltnissen) eine Einheit der 
Funktion, die als solche von der einzigen Schall platte des Telephons 
wiedergegeben wird. Das Cortische Organ ist ein Analysator, der die 
einzelnen Tone isoliert, so daB unsere Psyche sie einzeln oder als von 
ihr neu zusammengefaBte Einheit des Zusammenklangs erfassen kann. 
DaB die Molekiile oder andere Elemente des zerebralen Kolloids einer 
so unendlich komplizierten Funktion fahig sein konnen, wird vielleicht 
verstandlieh, wenn wir daran den ken, daB ein Element der liehtleiten
den Substanz gleichzeitig von nahezu unendlich vielen Richtungen in 
Schwingung versetzt wird und in jeder dieser Riehtungen ihre zuge
horige Schwingung weitergibt. 

Hier konnten Studien iiber die Natur des (zentralen) Neurokyms 
ankniipfen. Ob die beliebten Vorstellungen von Schwingungen allem gerecht 
werden konnen, ist mir fraglich. J edenfalls ware das Wesentliche nicht Schwingungen 
der Molekiile, sondern Schwingungen der Energie. Von physikalischen Vorstel. 
lungen, die man wenigstens als Analogien herbeiziehen konnte, seien erwahnt die 
Schwankungen eines elektrischen Feldes, die sich mit ~~chtgeschwindigkeit iiber 
die ganze Welt verbreiten, und die Schwerkraft, deren Ubertragungsgeschwindig
keit jedenfalls nicht geringer ist. 

Gegeniiber diesen enormen Geschwindigkeiten geben Studien iiber Prasenz
zeit psychophysischer Erscheinungen verhaltnismaI3ig groBe Zahlen, die aber 
sicher nicht den zeitlichen Elementen entsprechen, denn wir reagieren viel schneller. 
Gleiche Reize summieren sich noch bei 0,4" Intervall, unterschwellige Pfotenreize 
plus entsprechende unterschwellige Rindenreize bewirken noch Zuckungen, wenn 
die Zeitdifferenz 0,6" betragt (EXNER). Nach S'rERN2) hat die Gegenwart eine 
Dauer von ca. 0,6". Noch langer dauern die primaren Gedachtnisbilder: Wenn 
man etwas ansieht oder anhort und rasch die Augen schlieBt oder der Schall aufhort, 

1) Vg!. immerhin Kapitel Psychokym. 
2) Psychische Prasenzzeit. Ztschr. f. Psycho!. u. Physio!. d. Sinnesorgane. 13, S. 324. 
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hat man kurze Zeit nachher noch ein Erinnerungsbild mit besonderer Scharfe, 
an dem man nochNeues bemerken, einzelne Teile zahlen kann usw. Es ist also 
im Nervensystem und in der Psyche doch etwas vorhanden, was 
eine gewisse Dauer hat, jedenfalls eine groBere als die der Ele
mentarstrome. 

3. Eine ganz andere Art zeitlicher Einheit der Psyche driickt 
sich darin aus, daB wir objektiv und subjektiv im jetzigen Moment die 
namlichen sind wie in friiheren Zeitpunkten. Dies wird durch die En
graphie gewahrleistet 1), ist aber nicht so einfach, wie man sich gewohn
lich vorstellt. JAMES2) hat versucht, die Komplikation unter folgendem 
Bilde darzustellen: Dem gegenwartigen Augenblick gehOrt die Gegen
wart an, aber auch die ganze Vergangenheit mit ihrem Engrammschatz; 
er ist wie der Fiihrer einer Herde. 1m folgenden Moment ist ein neuer 
Fuhrer hinzugekommen, der den ersten in die Herde (der Vergangen
heit, der Engramme) eintreten laBt und von ihm und zugleich von del' 
ganzen Herde Besitz nimmt usw. Die Sache ist in Wirklichkeit noch 
komplizierter, einmal dadurch, daB jeder zuriicktretende Moment seine 
ganze Vergangenheit beibehalt; diese ist also in dem Engramm jedes 
Momentes besondel's enthalten. Das lch des 2~. September 1918 2 Uhr 
3 Min. nachm. sieht ein Kanguruh. Es bildet sich der Komplex: Bis
heriges lch + Kanguruh. Das friihere lch (ohne Kangul'uh) besteht 
aber als Engrammkomplex weiter. 1m nachsten Moment findet das lch 
das Kanguruh komisch; nun entsteht der neue Komplex: lch + Kan
gul'uh + Komisch-finden; daneben bleibt der Komplex lch + Kanguruh 
als Engramm. Noch komplizierter muB der Vorgang erscheinen, wenn 
wir uns klarmachen, daB wir mit dem Kanguruh und dem Komisch
finden nur hervorragende Punkte in einer ganz kontinuierlichen 
Kurve herausgehoben haben, in del' jedes Stiickchen in sich, nicht 
bloB hinter sich, die ganze Vergangenheit enthalt. 

Nun aber gibt es Stol'ungen in dieser Einheit. Nicht nur, daB die 
meisten Erinnerungen nur potentia und nicht aktuell vorhanden sind. 
Manche Erinnerungsreihen werden zu bestimmten Zeiten, bei bestimmter 
Konstel1ation unekphorierbar oder sind nur bei bestimmter Konstellation 
zu ekphorieren. Da ist das lch in bezug auf diese Engrammgl'uppen 
praktisch nicht zusammenhangend; wenn es sich erinnert, ist es ein 
anderes, als wenn es sich nicht erinnert. In Krankheiten, namentlich 
Hysterie und Schizophrenie, kann der Zusammenhang mehr oder we
niger vollstandig unterbrochen werden, so daB wir statt del' Einheit der 
Person mehrere Personen nacheinander im namlichen Gehirn sehen 
(alternierendes BewuBtsein). Als eine Unterbrechung der zeitlichen Ein
heit sind auch die Amnesien zu el'wahnen. 

4. Viel diskutiert ist die Einheit der Psyche im Nebeneinandel', 
namentlich die Einheit der Strebungen, des Wollens. Die Theo-

1) Entgegen friiheren Ansichten (LEIBNIZ, CARTHESmS u. a.) kommt es dabei gar 
nicht auf die Kontinuitat des Bewulltseins an (bei diesen Leuten allerdings nicht ganz 
der namliche Begriff wie bei uns), sondern auf die Kontinuitat des Inhaltes. Das BewuBt
sein kann durch Hirndruck, Hirnerschiitterung, Narkose, epileptischen Anfall (vielleicht 
sogar Schla£) fiir eine Zeit unterbrochen sein, die Kontinuitat der Person wird deshalb 
nicht gestort, da die Kette der Erinnerungen nach der BewuBtlosigkeit wieder an das 
Stiick vor derselben ankniipft. Eine Art inhaltlicher Unterbrechung besteht bei alter
nierendem BewuBtsein und ahnlichen Zustanden. 

2) JAMES, The principles of Psychology. London, Macmillan, 1891. Vol. T. S.339. 
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retiker behaupten meist ihr Vorhandensein. Der Praktiker und Beob
achter sieht etwas ganz anderes: Eine Menge von Trieben und Instinkten 
und Strebungen nebeneinander, die sich gegenseitig fOrdern oder hemmen, 
im letzteren Fall einen Kampf fiihren, der hart werden und lange 
dauern kann, der fUr den einen Zeitpunkt die Herrschaft iiber unsere 
Handlungen dem einen, im andern Zeitpunkt bei wenig anderer psychi
scher oder physischer KonsteIlation dem andern zukommen laBt; ja wir 
sehen antagonistische Triebpaare in uns, die offenbar zur Regulierung 
der Psyche ebenso notwendig sind, wie die antagonistischen Muskeln, 
die Beschleuniger und Verlangsamer der Herzaktion, die GefaBerweiterer 
und die GefaBverengerer, die innersekretorischen und iiberhaupt phy
siologisch ·chemischen Gegensatze: wie Liebe und HaB; Aggressionslust und 
Furcht; Kampflust und Friedensliebe; Lust sich zu betatigen und Lust 
an der Ruhe; Mitleid und Qualtrieb; positive und negative Suggestibi
litat und viele andere Paare, die aIle das Verhalten des namlichen Indi
viduums regulieren. Die Seele ist also funktionell ebensowenig punkt
formig wie raumlich. 

AIle diese Strebungen vereinigen sich in der Arena der Hirnrinde 
{funktionell ausgedriickt, der Personlichkeit), die je nach ihrer Anlage 
und je nach ihren Engrammen (Erfahrungen) den Ausschlag zu geben 
versucht und gewohnlich auch geben kann, aber nur zu oft schon im 
Normalen keinen Entscheid treffen kann oder bald dem einen, bald 
clem andern Interesse reeht gibt, wie man sich ausdriickt, d. h. entweder 
unentschlossen bleibt oder der Spiel ball der Triebe wird. 

Diese Art Einheit der Strebungen im namlichen Moment 
ist, soweit sie existiert, eine Einheit der Schaltungen 1). Wenn 
eine Idee, ein Gefiihl, eine Strebung so stark iiberwiegt, daB 
sie alIe Schaltungen beherrscht, das Widerstrebende absperrt, 
das Unterstiitzende zuflieBen laBt, so ist die Psyche einheit
lich. Diese Einheit betrifft auch die zeitliche Kontinuitat; 
sie wird zur Beharrlichkeit des Strebens, wenn dieses Db er
gewicht der einen Funktion anhalt. 

In der Schizophrenie sehen wir die an sich schon unvoIlkommene 
Einheit von Wollen oder Streb en oft vollstandig zerrissen. Nach- und 
nebeneinander beherrschen einzelne Triebe die Psyche oder auch nur 
die ausfiihrenden Extremitaten. Auch diese Zersplitterung ist nichts als 
eine Folge von Abspaltungen, eine Wirkung der Schaltungskraft der 
Affekte, der die geschwachten Assoziationstendenzen nur ungeniigenden 
Widerstand entgegenzusetzen vermogen. 

Auch der mehr intellektuelle Teil kann auf diese Weise gespalten 
aein: Der namliche Patient ist je nach Konstellation der Schultze oder 
der Kaiser oder der Papst oder ein Tier usw. 

Wer nicht unsere verschiedenen Strebungen in ihrer relativen und 
- in pathologischen Zustanden manchmal absoluten - Selbstandigkeit 
kennt, wird niemals imstande sein, die Neurosen zu verstehen. 

In diesem Sinne ist die Seele funktionell teilbar. 
Die Psyche ist noch in einer ganz andern Richtung zerlegbar: Be

wuBtsein, Dberlegung, Wollen sind Dinge, die in gewisser Be
ziehung voneinander unabhangig sind. Dberlegung und Wollen 

1) Siehe Ka pi tel "Schal tungen" . 
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konnen ohne BewuBtsein vorkommen, Wollen auch ohne Dberlegung. 
und ein elementares BewuBtsein ist, wie in Abschnitt E ausgefiihrt, 
wenigstens theoretisch denkbar ohne Dberlegung und Wollen. (V gl. auch 
unten die Grenzen des Psychischen.) 

Es enthalt unzweifelhaft auch etwas Richtiges, wenn GOLTZ sagt, 
die Seele sei mit dem Nervensystem anatomisch teilbar, wenn wir 
auch z. B. iiber die Existenz seiner Riickenmarksseele nichts wissen. 
Auch beim Menschen sitzt noch etwas von den AfIekten in der Thalamus
gegend. Die Strebungen, oder doch ihre Quellen, sind verschieden loka
lisiert; Herde im Stirnhirn machen einen andern Menschen aus uns; ein 
Teil der Hemmungen ist von uns genommen. Umgekehrt geniigt eine 
Hemisphiire zur Erhaltung der Psyche. Der SchluB ist wohl unabweis
lich, daB also wenigstens theoretisch eine Trennung der Psyche in zwei 
nebeneinander funktionierende Hemispharenseelen moglich ist. lch 
habe sogar einmal einen Fall beobachtet, wo die beiden Seiten sich zu 
bekampfen schienen 1). (Die Sektion ergab, wie ich hier nachtragen will, 
makroskopisch den gewohnlichen Paralysebefund und keine besondere 
Degeneration des Balkens.) 

5. Mit diesen Andeutungen haben wir auch Stellung genommen zu 
der Einheit des BewuBtseins. Bezeichnet man mit dem Worte Be
wuBtsein etwas Inhaltliehes, den zusammenhangenden Komplex psychi
scher Funktionen, so haben wir ersehen, daB der Zusammenhang auf 
versehiedene Weise unterbroehen werden kann. Bezeiehnen wir nur die 
bewuBte Qualitat, so kommt der BegrifI der Einheit iiberhaupt nieht 
mehr in Betraeht. Es gibt eine (zerstorbare) Einheit der Engramme, 
d. h. eine zeitliehe Einheit der Person, eine Einheit der verschiedenen 
Strebungen in den Entseheiden, die die Person in die Wagsehale wirft, 
u. dgl. Die bewuBte Qualitat jedoeh kann, aber braueht nicht einem 
einheitliehen Komplex anzugehoren; eine Riickenmarksseele und andere 
Unterseelen sind "moglieh". 

Dies alles sind nur Andeutungen, die aber geniigen mogen. um 
diese Art Einheit zu eharakterisieren. Betraehtet man die Saehe phylo
genetiseh, so ist diese Auffassung direkt gegeben. Wir sehen in der 
aufsteigenden Tierreihe eine Menge von naeh Segmenten und 
Funktionen getrennten Apparaten, die in den hoheren Zentren 
und zuletzt in der Hirnrinde einigermaBen zusammengefaBt 
und kontrolliert werden. Wenn es aber ein phylogenetisehes 
Ziel sein sollte, die gesamte Zentralnervenfunktion mit ihren 
Strebungen in der Rinde in eine Einheit zusammenzufassen, 
so ist die Entwieklung beim Mensehen noeh nieht am Ende an
gelangt, sondern am Anfang; denn die einzelnen App!Lrate 
fungieren immer noeh fiir sieh vom Riiekenmark bis hinauf 
zu den hoehsten Spezialzentren. 

1) BLEUI.ER, Hatbaeitiges Delirium. Paychiatr .. neurol. WS. 1912, Nr. 34. Diese 
laterale Spaltung ist in keiner Weise zu parallelisieren den schizophrenen, hysterischen 
llnd normalen Spaltungen und Abspaltungen der Psyche. Die eine Hirnhalfte repra3entiert 
im wesentlichen die ganze Funktion der Payche, wie der (langsgeteilte) halbe Sartorius 
die ganze Funktion des Muskels. Bei den funktionellen Spaltungen aber fallen bestimmte 
Tatigkeiten aus, oder die Einzeltatigkeiten funktionieren selbstandig, ohne Koordination 
mit den andern, ja oft gegeneinander. 

B leu I e r, Elementarpsychologie. 5 
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J. Die Grenzen des Psychischen. 

Unser BewuBtsein ist eine Funktion eines mnemischen Organismus, 
den wir genauer vorHiufig nur in der Form eines eNS.s kennen. W 0 

eine solche - oder gleichwertige - Einrichtung fehlt, kann ein ahn
liches BewuBtsein nicht vorkommen. Diejenigen, die im BewuBtsein 
etwas ganz Besonderes, etwas, das mit der physischen Welt uberhaupt 
keinen Beriihrungspunkt hat, sehen, kommen da allerdings aus nega
tiven Grunden zu anderen Vorstellungen. Sie machen darauf aufmerksam, 
daB ein sich phylogenetisch oder ontogenetisch entwickelnder Organismus 
nicht auf einmal etwas prinzipiell Neues aus sich heraus schaffen konne; 
daraus folge, daB, weiI der Mensch BewuBtsein habe, auch die Amobe 
BewuBtsein besitze und dann auch die Atome, aus denen sich die Amobe 
zusammensetze, und da neuestens auch die Atome zerlegbar sind, schIieB
Hch auch die Elektrone usf. bis ins unendlich Kleine. So lange wir aber 
in die Atome kein Gedachtnis hineindenken, konnen wir ihnen kein 
BewuBtsein zuschreiben. Es ware nicht nur ein BewuBtsein ohne Inhalt, 
sondern ganz abgesehen von dieser Unmoglichkeit konnte da niemals 
ein BewuBtsein uberhaupt vorkommen und wenn man es sich noch so 
"rudimentiir" denken wollte 1). Fur uns ist die Sache sehr einfach. In 
der Entwicklung unseres Nervensystems ist das BewuBtsein eine Funk
tion, die iihnlich wie die Fiihigkeit des Hustens auf tritt, wenn die be
treffenden Organe vorhanden sind, vorher aber auch nicht "im Keirn" 
vorhanden ist. Das Neue liegt in der Komplikation; ob man es "prin
zipiell neu" nennen wolle, ist Geschmackssache. Jedenfalls ist das Be
wuBtsein eine jener Funktionen, die dem einzelnen Teil nicht zukommt, 
sondern nur einem Ganzen, so wie das, was den Begriff der Lokomotive 
bildet, nirgends in den einzelnen Eisenstucken liegt, die sie zusammen
setzen. 

WUNDT2) sagt: "Wir wurden dem Zusammenhang der psychischen 
Vorgiinge selbst verstiindnislos gegenubersteben, auch wenn uns der Zu
sammenhang der Gehirnvorgiinge so klar vor Augen stiinde, wie die Mecha
nismen einer Taschenuhr". Er verzichtet aber gewiB zu fruh. Wenn 
wir z. B. die den Begriffen entsprechenden Vorgange im Gehirn kiinnten, so 
wurden wir sehen, wie diese einander foigen, einander "assoziieren " , 
ganz so wie die Riiderbewegungen der Taschenuhr; denn bei dieser 
kennen wir ja auch nicht die Zusammenhiinge, wie die gespannte Feder 
in Bewegung kommt, wie ein Rad die Bewegung auf ein anderes uber
triigt. Und nach dem Obigen konnten wir noch mehr sehen: AuBer in 
den Dbergangsfiillen wurden wir objektiv - durch AnalogieschluB, der 
so viel Wahrscheinlichkeit hiitte wie irgend eimir - bestimmen konnen, 
ob BewuBtsein vorhanden sei oder nicht. 

1st die Psyche eine Funktion des Zentralnervensystems, so haben 

1) Gegeniiber andern Anwendungen solcher Vorstellungen ist noch zu bemerken, 
daB ein Atom- oder ZellbewuBtsein das BewuBtsein komplizierter Geschopfe nicht "erkUi,rt "; 
jedes BewuBtsein muB aus seiner eigenen Einheit besonders aufgebaut werden. Auch 
wenn wir ein Zell- und ein Riickenmarks- und ein StammganglienbewuBtsein haben, so 
bilden diese keinen Bestandteil unseres RindenbewuBtseins. Deshalb konnen wir direkt 
nichts von sol chen unteren BewuBtseinen wissen. 

2) Phys. Psych. 6. Auf!. III. 754. 
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wir Psyche vorauszusetzen, wo ein Zentralnervensystem Gedachtnis und 
Einheit der Funktion garantiert. Leider ist aber mit diesem selbstver
standlichen Satz gar nichts Konkretes gesagt. Gedachtnis und Einheit 
sind relative Begrifle; von welchem Grad ihrer Ausbildung an wollen 
wir von Psyche reden? oder - noch schwieriger - von wo an diirfen 
wir ein BewuBtsein erwarten? Geniigen das geringe Gedachtnis des 
Riickenmarkes und seine verhaltnismaBig wenigen Verbindungen wirk
Hch zur Annahme einer Riickenmarksseele? Oder: das Riickenmark hat 
eine Spur Gedachtnis. Folgt daraus, daB es eine Spur BewuBtsein hatl)? 
Was ist "eine Spur BewuBtsein" 2)? Ferner: Wo fangt das BewuBtsein 
in der aufsteigenden Tierreihe an? Konnen nicht auch altere Einrich
tungen als das N ervensystem BewuBtsein hervorbringen? Der N erv ist 
ja nur eine Spezialisierung der dem Protoplasma eigentiimlichen Fahig
keit, Reize aufzunehmen und in Reaktionen zu verwandeln und weiter-

1) Am lockendsten ist die Frage nach einem KleinhirnbewuBtsein. Das Kleinhirn 
scheint ein entwickeltes Gedachtnis zu haben, nimmt man doch an, daB die feineren Be
wegungen, die so viel trbung verlangen wie die Sprache oder das Violinspiel, ganz besonders 
yom Kleinhirn abhangig seien. Es ist aber, wie es scheint, ein rein motorisches Organ, 
bekommt vielleicht weder Gehors- noch Gesichts- noch Tasteindrucke. Wie miiJ3te sich 
da ein BewuBtsein machen? Ferner scheint es keine weiBen "Assoziationsfasern" zu haben; 
ist das nicht ein Zeichen ungenugender Vereinheitlichung der lokalen Funktionen, oder 
dann Ausdruck des gleichwertigen bloB additiven Zusammenarbeitens del" einzelnen Ele
mente? WeiB man einmal mehr von der Physiologie des Kleinhirns, so wird sich die Frage 
nach der Existenz und Art einer Kleinhirnseele, die neben dem RindenbewuBtsein exi
stierte, behandeln lassen, ohne Phantasterei zu treiben. 

2) Man spricht auch von "rudimen tarem" BewuJ3tsein. Was ist dabei zudenken? 
Die bewuJ3te Qualitat kann vielleicht starker oder schwacher, mehr oder weniger aus
gesprochen sein, kaum aber rudimentar. Und doch scheint der Ausdruck den Vorstellungen, 
die wir uns machen mussen, entsprechend. Es handelt sich eben zunachst um Abstufungen 
dessen, was man sonst den "Inhalt des BewuJ3tseins" nennt, das was bewuBt wird. Da 
ist es gleich klar, daB, wenn der fliegende Stein ein Gedachtnis hatte, das irgend etwas 
von der fruheren Orts beziehung ne ben einer aktuellen aufbewahren wiirde, er dann zwar "etwas 
von einer Bewegung" wahrnehmen muBte, niemals aber das, was wir bei unserern aus
gebildeten Begriffen unter Bewegung verstehen. Das Wesentliche aber des BewuJ3tseins 
ware bei jeder physikalischen Funktion, die Gedachtnis und Einheit besitzt, vorhanden, 
irgendeine Art Wahrnehmung des veranderten Zustandes, und zwar auch dann, wenn 
das Gedachtnis sich nur auf einen Bruchteil einer Sekunde erstrecken wiirde. Es wiirde 
ihm ein undifferenziertes Etwas bewuJ3t; von einem "Wissen" ware keine Rede; das wiirde 
eine Vielheit genauer Vorstellungen voraussetzen. Ein niederes Tier, das einen Schmerz 
fUhlt, wird diesen zwar insofern lokalisieren, als es mit den geeigneten Bewegungen darauf 
reagiert; aber mehr als etwas, das wir mit dem Ausdruck "allgemeines Unbehagen" be
zeichnen konnen, wird es wohl nicht empfinden. Sehen wir doch noch bei kleinen Kindern, 
mit den wir uns schon einigermaBen verstandigen konnen, daJ3 sie manchmal nicht wissen, 
"wo sie der Schuh druckt". Ein "klares" BewuJ3tsein, Vorstellungen von Situationen mit 
ihren Konsequenzen, von Dingen, von Grund und Ursache, ein "Erkennen" usw. kann 
natiirlich erst vorkommen, wenn das begriffliche Denken ausgebildet i"t (der Ausdruck 
"klar" bezieht sich hier gar nicht auf das BewuBtsein in unserem Sinne, sondern auf Vor
stellungen und eventuell trberlegungen, d. h. auf seinen Inhalt). Und gar ein BewuJ3tsein 
der eigenen Person (nicht etwa eine elementare Unterscheidung derselben von der AuBen
welt) kann erst vorkommen, wenn eine begriffliche Person ausgebildet ist. All das verlangt 
eine Komplikation des' Gedachtnisses, wie wir sie nur bei den hochsten Geschopfen, viel
leicht nul' bei den Menschen beobachten. 

AuBerdem muB es natiirlich Abstufungen in der Starke der bewuBten Qualitat von 
Null bis zum Maximum geben, etwa so wie trbergange von voller Ruhe zu schnellster Be
wegung vorkommen. Wenn die Produktion oder der Ablauf des Psychokyms gehemmt 
ist, beim Hirndl'uck, bei Vel'giftungen, Hirnerschutterungen, ohnmachtahnlichenZustanden 
usw., muB die bewuJ3te Qualitat irgendwie weniger intensiv sein als sonst, denn bei Zunahme 
der Storung wird die 'Fimktion, die Psychokymbewegung null. 

5* 
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zuleiten. Ware dann die Langsamkeit der Leitung mit einem ent
sprechend langsameren Ablauf der Neurokymwelle verbunden, so konnte 
die "Welle" dennoch iiber das ganze Organ des ZusammenflieBens (in 
solchen Fallen vielleicht das ganze Geschopf) sich verbreiten, bevor sie 
abgelaufen ist. Unter diesen Umstanden ware auch ohne Gehirn eine 
Zusammenfassung verschiedener mnemischer und aktueller Funktionen 
zu einer Einheit und damit eine Art BewuBtsein moglich. All das ist 
noch nicht auszuschlieBen. 

Wirwissen auch, daB es in den Pflanzen Reizleitungen gibt, daB 
aIle Teile des Individuums irgendwie beeinfluBt werden von dem 
Zustand beliebiger anderer 1). Inwiefern diese Einfliisse Engramme 
machen, und ob diese ekphorierbar sind, ist eine im Prinzip beant
wort bare Frage, nur muB man noch viel mehr Beobachtungen haben. 
Wenn ja, miiBte man nach den Grundlagen eines PflanzenbewllBtseins 
suchen. Inwiefern wiirde die Langsamkeit der Reizleitung bei den 
Pflanzen ein eventuell vorhandenes BewuBtsein anders gestalten als das 
unserige 1 

Aber noch mehr. Die Frage nach BewuBtsein und die nach Uber
legung decken sich, wie oben angedeutet, nicht. Das eine ist d.~nk
bar ohne das andere, jedenfallsUberlegung ohne BewuBtsein. Uber
legung ist zunachst die Bildung von neuen Funktionskomplexen nach Analogie der in
individuellen Erfahrung: Das Kind hat sich an der Kerzenflamme gebrannt und 
den Finger zuriickgezogen. Bei einer neuerlichen Annaherung einer Flamme zieht 
es ihn wieder zuriick, aber bevor es sich gebrannt hat. Der die Reaktion aus· 
losende Schmerz ist als Engramm aufbewahrt und durch den Anblick der Kerzen· 
flamme ekphoriert worden, und auBerdem ist das Zuriickziehen des Fingers seIber 
direkt mit dem Anblick der Kerzenflamme assoziiert worden (vgl. die Assoziations· 
reflexe). Beim Nachgraben urn einen Baum sieht man jedemsal die Wurzeln: 
Der Begriff Baum wird so mit dem Begriff Wurzeln assoziiert, daB gegebenen. 
falls an die Vorstellung (oder Wahrnehmung) des Baumes ohne weiteres die der 
Wurzel assoziiert wird, was der Logiker in die Form kleidet: jeder Baum hat Wurzeln, 
dies ist ein Baum, also hat er Wurzeln. 

Es gibt nun aber phylogenetisch erworbene Engramme in den Reflexen und 
lnstinkten. Die Spinne mit ihrem ziemlich armseligen Gehirn macht komplizierte 
Netze, die sie der Umgebung anpa13t. Vogel stellen sich fliigellahm, "um" Feinde 
yom Nest wegzulocken. Sogar beim Menschen, wo der ganze Denkappara:t ein 
plastischer geworden ist, d. h. wo nur individuell erworbene Engramme zur Uber. 
legung benutzt werden, bestehen recht weit ausgebildete angeborene Denk· 
tendenzen, wie die zur Schaffung der Vorstellung yom Kreislauf des mensch. 
lichen Lebens, der Verjiingung der Alten zu Neugeborenen nach dem Muster 
des Vogels Phonix (nachweisbar bei Kindern, bevor eine klare Vorstellung des 
Todes sich ausgebildet..llat). Konnten diese Engramme nicht Gelegenheit zu einer 
Art phylogenetischer Uberlegung, ja einer Art BewuBtsein2 ) geben YAuch diese 
Fragc scheint mir nicht unbeantwortbar, wean einmal mehr Material iiber die 
Variabilitat namentlich der lnstinkte gesammelt ist. Damit wiirden neolamarckisti. 
sehe ldeen verstandlich, d. h. eine Zielstrebigkeit der Entwicklung und vielleicht 
auch relativ plOtzliche Spriinge, wie sie eben die Uberlegung hervorbringt. Das 
plastische Zentralnervensystem der hoheren Tiere ermoglicht cine Anpassung in 
Bruchteilen einer Sekunde, und nach einer oder wenigen entspre()henden Erfah· 
rungen; die Art hatte dazu beliebig lange Zeitraume zur Verfugung und miiBte 

1) Es sollen sogar die Verbindungen der pflanzlichen Zellen in zahllosen aufhrst 
feinen Fadchen kontinuierlichen Protoplasmas, die von einer Zelle zur andern gehen 
(,.Desmoplasma"). nachgewiesen sein. 

2) Nach FOREL und andern sind die Instinkte bewuBt erworben und dann auto
matisiert. wie viele menschliche Fahigkeiten, Radfahren. Schl'eiben usw. Ich kann mir 
nicht denken. daB ein Spinnenhirn die Bautechnik seines Netzes bewuBt erfinden kiinnte, 
auch nicht in kleinen Schrittchen. 
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statt weniger Erfahrungen deren eine groBe Menge benutzen. Allerdings ist noch 
eine Schwierigkeit. Es wird lange nicht jedes Rebhuhn fliigellahm. Das Genm 
muBte also die Erfahrungen Einzelner benutzen konnen, wie das Individuum mit 
plastischem Gehirn die Erfahrungen Anderer benutzt. Sei dem wie ihm wolle, 
auch die Instinkte sind gewOlden, sind Anpa~Bungen an die Forderungen der 
Existenz - also auch plastisch, aber statt in Sekunden in Jahrhunderttausenden. 
Der Unterschied ist ein relativer. 

Wenn nun aber eine phylogenetische Uberlegung existieren sollte und so viel 
Zeit und so viele Erfahrungen zur Verfugung hat, braucht es dazu ein Gehirn Y 
Genugen denn nicht die Engramme und die Leitungsfiihigkeit der Korperzellen ~ 
Phylogenetisches und individuelles Gediichtnis haben die letztern bekanntlich 1). 
Wurde die Frage einmal bejaht, so ware wieder zu untersuchen, ob "phylogenetische 
Uberlegung" auch mit einer Art BewuBtsein verbunden sei - da wir die Be
dingungen und das Zustandekommen des BewuBtseins kennen 
konnen, haben wir wenigstens potentia 0 bjektive Kriterien, und 
die Frage ist kein Unsinn. Jedenfalls benutzt auch die phylogenetische 
Entwicklung des Korpers und seiner Funktionen Erfahrung und Gediichtnis zur 
Anpassung des Genus. 

Fragen wie die, ob auch groBere Komplexe wie das Sonnensystem 
(FECHNER) oder gar das Weltall eine Art BewuBtsein haben konne, wollen 
wir der Zukunft zu diskutieren iiberlassen, urn wieder in die Tierreihe 
zuriickzukehren. 

Da streitet man sich iiber die Frage: Instinkt oder Dberlegung? 
ja dariiber, ob iiberhaupt eine Tierpsychologie moglich sei. Wir 
miissen natiirlich annehmen, daB wenigstens bei den hoheren Tieren eine 
qualitativ der unsern analoge Psyche existiere, wenn auch die quanti
tativen Unterschiede in den allgemeinen Funktionen (Dberlegung, pla
stische Intelligenz) wie in den Spezialleistungen (Geruchspsyche des 
Hundes) enorm verschieden sein miissen. Dabei aber solI man sich 
hiiten, Intelligenz mit bewuBter Dberlegung zu identifizieren. 

Beim Tier wie beim Geisteskranken, der uns keine Auskunftgibt, 
beim Taubstummen und beim kleinen Kind beobachten wir Reaktionen, 

1) Wie sehr die Gesamtfunktionen in jeder einzelnen Zelle irgendwie latent vor
handen sind, zeigen die Regenerationen. Viele Pflanzen konnen aus kleinen Bruchstucken 
das Ganze bilden. Aus dem Arm einer Hydra wird ein neues Tier. Noch bei Wirbeltieren 
kann eine Linse aus der Regenbogenhaut gebildet werden, wenn die urspriingliche 
Anlage zerstort wir'd usw. Dabei gibt es noch irgendeine Reizleitung und Abstimmung 
der einzelnen Tendenzen in jeder Zelle auf diejenigen in andern Zellen, und sogar schop
ferische Resultanten im WUNDTschen Sinne, irgendeine Tendenz zur Erhaltung oder 
Bildung der einzelnen Organe und zum harmonischen Zusammenexistieren einer Totalitat 
von Organen. Werden Planarien in kleinere Stucke zerschnitten, so kann sinh aus jedem 
Stuck ein ganzes Tier bilden, indem nicht nur aus dem vorhandenen Material das 
Fehlende erganzt, sondern auch das Vorhandene auf die GroBe umgearbeitet wird, die dem 
gesamten Materialvorrat entspricht. Jede einzelne Zelle muB also irgendeine Art Kunde 
davon haben, was in jeder andern vorgeht, und was das fUr die Gesamtheit des Korpers 
fUr eine Bedeutung hat. Und noch mehr: diese Nachrichten mussen irgendwie zu etwas 
integriert werden, das analog ist den Gesamtvorstellungen und den Zweckhandlungen 
der Psyche. Viele Funktionen halten sich in derTierreihe nicht an phylogenetisch starre 
Rezepte, sondern genugen je nach den Umstanden dem namlichen Zweck mit verschiedenen 
Mitteln: zur Durchf\ihfung der optischen Akkommodation z. B. sollen je nach Umstanden 
aIle physikalischenMoglichkeiten bei den verschiedenenTieren benutzt sein(Anderung in der 
Kriimmung der Linse oder in deren Entfernung von der Retina oder in deren Brechungs
index). Kurz, die Komplikation der Beziehungen zwischen den einzelnen nicht nervosen 
Organelementen ist nicht weniger groB als die der die Psyche bildenden Funktion des 
Nervensystems. (Vielleicht kommt man doch einmal dazu, auch zwischen den Keimzellen 
und den individuellen Erfahrungen des ubrigen Korpers irgendeine Resonanz zu finden 
trotz des bisherigen Scheitern des Nachweises von Vererbung erworbener Eigenschaften? 
Siehe Abschnitt Gedachtnis.) 
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die denen, die wir an uns psychisch nennen, nicht gleichzustellen eine 
unbegriindete Marotte ware. Die allgemeinen Reaktionen und die Hand
lungen unserer vollsinnigen Mitmenschen sehen wir immer als psychisch 
an, obschon wir meist gar keine und oft nur unvollkommene Kunde 
dariiber haben, ob sie ein BewuBtsein besitzen 1). Es gibt also eine 
Tierpsychologie so gut wie eine Psychopathologie. 

Eine andere Frage ist die nach der Begrenzung der psychischen 
Funktionen nach unten. Beim Menschen werden wir vorlaufig nur 
plastische Rindenfunktionen zur Psyche zahlen; denn nur diese haben, 
soviel wir wissen, die psychischen Eigenschaften des BewuBtseins (un
seres BewuBtseins), der plastischen Dberlegung, des ausgebildeten 
individuellen Gedachtnisses, wenn ich auch wie REICHARDT vermute, daB 
gewisse affektive Funktionen aus dem Hirnstamm (noch?) nicht vollstandig 
hinaufgewandert seien. Bei den hoheren Wirbeltieren wissen wir iiber 
die untere lokale und funktionelle Grenze der plastischen Funktionen 
und damit der dem menschlichen analogen Psyche noch ganz Ungenii
gendes zur Entscheidung der Frage. Bei den Vogeln ist wohl die Rinde 
zu wenig entwickelt, um Trager ihrer vielseitigen plastischen Intelligenz 
zu sein; diese wird in der Hauptsache tiefer liegen. 

"Psychisch" und "bewuBt" deck en sich iiberhaupt in keiner Weise. 
Der Philosoph, fiir den es ja in solchen Dingen nur Geschmackssachen 
gibt, mag allerdings beide Begriffe identifizieren. Er verzichtet aber mit 
dieser Beschrankung der Psyche auf kausales Verstiindnis der psychischen 
Vorgange. Wir wollen auch nicht mit WUNDT behaupten, es gebe keine 
unbewuBten Funktionen, sondern nur' "unbemerkte". Was eben das 
BewuBtsein in seiner Psyche nicht bemerkt, ist unbewuBt. 

In der verstehenden Psychologie und namentlich der Psy
chopathologie miissen wir diese unbewuBten Funktionen des
halb zur Psyche rechnen, weil sie mit den bewuBten zusammen 
eine kausale Einheit bilden, die sonst rettungslos zerrissen 
wird. lch kenne aber auch somt keinen naturwissenschaftlichen Grund, 
die Psyche auf die bewuBten Funktionen zu beschranken. 

Man konnte das auch rein phanomenologisch nicht scharf durch
fiihren, weil das BewuBtsein etwas Relatives ist objektiv und 
su bj ekti v. Wir haben schon gesehen, daB wir nicht wissen, wo es in 
der Tierreihe oder in der Hierarchie der zentralnervosen Apparate auf
tritt. Aber auch bei sich seIber kann oft der ehrlichste Mensch und 
beste Selbstbeobachter nicht sagen, ob ein Motiv, ja eine kleine Hand
lung, bewuBt oder unbewuBt war. Die Starke der bewuBten Qualitat 
eines psychischen Vorganges kann eben von null bis zum Maximum 
schwan ken - soweit wir wissen, je nach der (von der Zahl der Ver
bindungen abhangigen) Innigkeit, Ausdehnung, Direktheit der assozia
tiven Verb in dung mit dem Ich, vielleicht auch abhangig von Unter
schieden der Dynamik, der Intensitat. 

Besonders deutlich in hysteriformen Zustanden und bei der Schizo
phrenie sehen wir vollstandige Abspaltungen einzelner Funktionen yom 
bewuBten Ich: Automatische Handlungen, bei denen der Patient voll-

1) Auch wenn sie mir das sagen, weiB ich genau genommen nicht, ob sie sich nnter 
BewuBtsein das namliche vorstellen wie ich. Die inhaltlichen Wahrnehmungen nnd Vor
stellnngen sind gewiB bei verschiedenen Lenten verschieden (Farbenblinde!). 
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stan dig passiver Zuschauer ist. Das beste Beispiel ist das automatische 
Schreiben, zu dem z. B. spiritistische Medien so leicht zu erziehen sind. 
Sol chen Automatismen steht bisweilen ein groBer Teil des Engramm
schatzes und der Intelligenz des Mediums zur VerfUgung. Ob sie etwas 
wie ein BewuBtsein besitzen, habe ich noch nicht herausgebracht, eben
sowenig, wie ich die Frage nach BewuBtseinsquaIitat der viel haufigeren 
vollstandig abgespaltenen Teilpsychen bei Schizophrenen im einzelnen 
Fall auch nur mit Wahrscheinlichkeit beantworten konnte. 

So ist das BewuBtsein und die ganze Psyche etwas Unabgrenzbares. 
Es ist moglich, oder doch noch nicht abzuweisen, daB es an ganz verschie
den en Orten entstehe; es ist nicht auszuschlieBen, daB im namlichen 
Geschopf· mehrere Psychen oder mehrere BewuBtseine ganz verschiedener 
Art bestehen: Abgespaltene Komplexe der menschlichen Rindenplastik, 
"Seelen" des Riickenmarks und anderer Zentren, phylogenetisches Be
wuBtsein innerhalb des namlichen Gehirns mit der Individualpsyche, ja 
sogar eine bewuBte Psyche aus Funktionen der Korperorgane ist moglich 
- nur miiBte sie natiirlich unserer Rindenp3yche noch weniger gleichen 
als das Sum men eines Kafers einem Vortrag. 

K. Die Bedeutung des Bewu6tseins. 
Viele suchen nach einem Zweck, einem Nutzen des BewuBtseins; 

ihm soIl es zu verdanken sein, daB wir uns seIber kennen, daB wir 
etwas von uns wissen, daB wir uns in Andere einfUhlen konnen. Man 
denkt auch daran, daB es die Dberlegung fordern oder gar moglich 
mach en solI und ahnliches. Fiir letzteres hat man einen gewissen An
haltspunkt darin, daB eben BewuBtsein beobachtet oder angenommen 
wird, wo man Dberlegung findet, und namentlich auch darin, daB fUr 
gewohnlich die Scharfe, Klarheit und Allseitigkeit der Dberlegung und 
der Grad des BewuBtseins einer Denkoperation einander parallel geben. 
Das halb unbewuBte Denken ist oft ein ungeniigendes, oberfHichliches, 
und das ganz unbewuBte, wie es sich namentlich in Krankheitszustanden 
offenbart, erweist sich meistens als minderwertiges, ja oft als geradezu 
unlogisches, dereierendes 1) Denken. 

Anderseits wird immer wieder hervorgehoben, wie gerade viele Pro
dukte des Genies aus dem UnbewuBten stammen, und wenn man genau 
zusieht, so spielt bei jedem Menschen das UnbewuBte eine Hauptrolle 
gerade bei den wichtigsten EntschlieBungen, die unser Leben dirigieren. 

Die ganze Kontroverse beruht auf einer unrichtigen Auffassung. 
Introspektion, sich selbst kennen, ist nicht identisch mit der bewuBten 
Funktion. Es gibt inneres bewu6tes und unbewu6tes Erkennen, wie es 
bewu6tes und unbewuBtes Erkennen der AuGenwelt gibt2). 

1) Siehe Abschnitt Denken. 
2) Damit taucht eine neue Frage auf: Unterscheidet sich dennoch das unbewuBte 

psychische Geschehen vom phyaikalisch·chemischen? Eventuell inwiefern? leh fuhle 
mich nicht sicher, im folgenden die ganze Antwort zu geben. 

1. Unter "unbewuBt" verstehen wir immer nur "dem leh unbewuBt". Wie frUber 
ausgefUbrt, ist es ja nieht ausgesehlossen, daB diese abgespaltenen (unbewuBten) Funk
tionen wieder eine Art BewuBtsein haben, nur nieht unser BewuBtsein. 2. Dem nicht
psychischen Gasehehen fehlt das Gedii.chtnis; es kann also aueh nieht in rudimentiirer 
Form irgend etwas von einer bewuBten Qualitiit an sich haben. Und es hat keine Er-
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Diese Tatsache ist unangenehm fiir unsere bisherige Terminologie, 
die "Introspektion" und "von inn en sehen" immer identisch mit "be
wuBt werden" gebrauchte. Da dies der bisherigen Bedeutung dieser 
Ausdrucke entsprach, hoffe ich einerseits doch verstanden worden zu 
sein, und konnte ich anderseits auf ihre Benutzung nicht verzichten, 
wenn ich nicht die Pyramide von der Spitze aus aufbauen wollte. Wir 
wissen aber von nun an, daB auch von dem, was innen geschieht, nur 
ein Teil bewuBt wird. 

Suchen wir uns nun ein Bild des physischen Vorganges einer kompli
zierten Dberlegung zu machen, z. B. einer sehwierigen Diagnose, bei der 
wir nicht nur die Momente positiver und negativer Bedeutung zusammen
zuordnen, sondern auch ihren Wahrscheinliehkeiten nach quantitativ zu 
werten, auf der positiven und negativen Seite zu addieren und die beiden 
Sum men der Wahrseheinlichkeiten voneinander abzuziehen haben. So 
wenig wir von dies en physischen Prozessen wissen, so sicher konnen 
wir doch sagen, daB wir, auch wenn wir jedes einzelne Moment in seiner 
Verlaufsrichtung und seiner Starke bestimmen konnten, nicht imstande 
waren, die Resultante zu berechnen; handeltes sieh doch nicht bloB um 
Zusammensetzung einer Kurve aus vielen gleichartigen anderen, wie 
z. B., wenn wir die Sehallkurve eines Konzertes bereehnen wollten, 
sondern um die Verteilung des Neurokyms in dem unendlich kompli
zierten Gefleeht der Hirnfaserung. Von innen aber erkennen wir dieEe 
Momente alle mehr oder weniger deutlich und konnen sie in ihrer Be
deutung wurdigen. 

Nehmen wir einen komplizierten Vorgang in der AuBenwelt, die 
Bewegung eines in einem Bache schwimmenden Blattes. Wir kennen 
im allgemeinen restlos die Kriifte, die die Bewegung in jedem einzelnen 
Momente leiten: Die Sehwerkraft, die das Wasser flieBen macht und 
aueh ein wenig auf das Blatt wirkt, das spezifische Gewicht des Wassers, 
die innere und auBere Reibung, usw. usw.; aber wenn wir nun den 
Lauf des Blattes fUr jeden Moment bestimmen wollten, so fehIt uns jede 
Moglichkeit, auch nur ungefahr der Aufgabe nachzukommen. Konnte 
das aus Bach und Blatt zusammengesetzte Funktionssystem aber den 
Vorgang von innen sehen, so wurde es die Kriifte, die auf das schwim
mende Blatt wirken, aIle in jedem Moment einzeln wahrnehmen und 
zu einer Einheit zusammensetzen, deren Resultante mit der Bewegung 
des Blattes ubereinstimmen wiirde. Das Funktionssystem wurde empfinden, 
warum es sich EO und nicht anders bewegt und wohin der Strom geht -
nur ware der Begriff des "Warum?" und des "Wohin?" ein anderer, als er 
uns objektiv erscheint, und die einzelnen Krafte, die fur uns physische 
Energie sind, waren fUr das wahrnehmende System irgend etwas Ahnliches 
wie fUr uns die Motive. 

fahrung, weder bewuBt noeh unbewuBt. 3. Aueh wenn es eine Erfahrung, ein Wissen 
hatte, konnte es diese Dinge nieht benutzen, weil es keine Zweeke, keine Ziele hat. Unser 
Zweekbegriff litBt sieh nur auf einen OrganisIDus anwenden, der besondere Einriehtungen 
hat, sieh zu erhalten. Die Erhaltung der physisehen Dinge oder Funktionen ergibt sieh 
von selbst, indem diese sieh in ein Gleiehgewieht einstellen; wo kein Gleiehgewieht ist, 
existiert niehts. Irgend etwas wie ein Zweek ist also in der bekannten physikalisehen Welt 
nieht denkbar, und von einer unbekannten IaBt sieh niehts denken. 

Einen anderen Zweekbegriff als den aus dem Erhaltungsbediirfnis der Lebewesen 
abgeleiteten kennen wir nieht, trotzdem man vieles dariiber fabelt. 
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Noch an manchen anderen Orten erweist sich die direkte Beobach
tung "von innen", sei sie bewuBt oder unbewuBt, derjenigen mit Zwischen
schaltung der Sinne iiberlegen. Man kann theoretisch den Verlauf eines 
Geschosses bis zu beliebiger Dezimale berechnen; im konkreten FaIle 
aber stimmt die Berechnung nie genau, wei I der Wind, die optischen 
Verhaltnisse der Luft und manches andere, das die Rechnung nicht be
riicksichtigen kann, mitspricht. Die Mathematik kann nur die gr6beren 
Anhaltspunkte (namentlich bei der Konstruktion der SchieBwaffen) geben, 
das iibrige besorgt das EinschieBen, d. h. die Beobachtung des Einschlag
ortes und die tastende Richtung des Geschiitzes nach diesem Indikator. 
Jeder, der einen Gegenstand nach einem Ziele wirft, der Wilde, der 
kleine Vogel mit dem Blasrohr trifft, der friihere Finne, der die Arm
brust auf die Magengegend stemmte und doch das auf dem Baume sich 
bewegende Eichhorn traf, haben durch die Erfahrung das "GefUhl" ge
wonnen, wie sie zielen miissen. Mit dem BewuBtsein und mit der Dber
legung haben sole he Kiinste nichts zu schaffen. Wir waren absolut 
auBerstande, die zeitliche und dynamische Dosierung der Muskelinner
vationen fUr eine beliebige Bewegung auch des einfachsten Tieres nach 
Berechnungen auszufUhren. Das N ervensystem aber, das in jedem Mo
mente Kunde vom Erfolg hat, die folgenden Innervationen darnach 
rich ten kann, das aus friiheren (individuellen oder phylischen) Erfah
rungen fUr jede Bewegung die notwendige Starke zu interpolieren ver
mag, das alle diese Erfahrungen zu der Einheit "so und so viel mehr rechts 
oder nach oben richten", zusammenfaBt, vollfiihrt die schwierigsten 
Kunststiicke von der Balance und der Fortbewegung eines gehenden, 
schwimmenden oder fliegenden Tieres bis zu der Feinheit eines Violin
spieles oder eines Gemaldes. Die Analyse eines Konzertphonogramms, 
die zugleich eine Synthese zu komplizier~en Resultanten in Melodie und 
Aufbau ist, und an der ein Physiker sein ganzes Leben reehnen k6nnte 
ohne zu Ende zu kommen, besorgt unser Gehirn wahrend des Anh6rens 
ohne merkbaren Zeitverbraueh. (Zwar maeht schon das Kortisehe Organ 
eine Analyse, indem es jeden einzelnen Ton in eine mimerisch und 
dynamiseh bestimmte Kombination von N ervenreizen verwandelt. 1m 
psyehisehen Organ aber flieBen aIle diese Reize wieder zu einer Einheit 
zusammen, die noeh einmal von innen analysiert werden muB.) So 
richtet sieh die zentralnervose Funktion nach Komplikationen von Fein
heiten der Abstufungen, wie wir sie auf dem Wege fiber unsere Sinne 
niemals benutzen k6nnten, maeht aber dabei keinen Unterschied zwischen 
bewuBt und unbewuBt. UnbewuBt bleiben auch hier die auf vorgebil
deten Apparaten oder infolge von Dbung und KurzsehluB "von selbst" 
ablaufenden Funktionen; bewuBt werden diejenigen, die neuer Einstel
lungen bediirfen, dam it eine Menge von Erfahrungen benutzen, von dem 
Beobaehten und Wollen des lch abhangig sind, und deshalb in viel
facher Verbindung mit dem Ichkomplex stehen. 

So ist der Vorteil der Introspektion und diese selbst in bezug auf 
das Verstehen komplizierter Verhaltnisse nicht von der bewuBten Qualitat 
abhangig. Es ist auch nicht so, daB wir, wie einzelne wollen, dureh 
das BewuBtsein in unserem Selbsterkennen eine Kenntnis mehr haben 
unddank dem BewuBtsein auch iiber uns selbst denken konnen. Diese 
Funktionen konnen genau so gut unbewuBt sein wie diejenigen, die sieh 
auf die auBern Dinge beziehen, und sie sind es auch haufig. Aueh unser 
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UnbewuBtes richtet sich nach dem, was in uns vorgeht, ganz wie nach 
den auBeren Situationen. 

Das BewuBtsein soIl uns ferner noch ein Verstandnis Anderer, ein 
Einfiihlen, vermitteln. Auch das ist nicht richtig. Schon der Saugling 
hat ein angeborenes Verstandnis fiir GefiihlsauBerungen anderer; es wird 
ihm aber die Bedeutung der SchmeicheIlaute der Mutter doch wohl 
kaum zum BewuBtsein kommen; bestimmte Tone lOsen einfach bei ihm 
bestimmte Affektlagen aus. Wenn der Erwachsene sieht, wie jemand 
wiitend wird, nachdem er eine Ohrfeige bekommen h~t, so verbindet er 
die beiden Geschehen ohne weiteres kausal: Er assoziiert die Reaktion, 
die er beim Andern gesehen, an die namliche Reaktion, die die Vor
stellung oder Erfahrung der Ohrfeige bei ihm auslOst. Das wiirde er 
aber ganz in gleicher Weise tun, wenn ihm von der ganzen Sache 
nichts bewuBt ware. Sein Neurokym, seine Organisation lehnt die 
erhaltene oder gesehene Ohrfeige ab, ob bewuBt oder nicht, ist gleich
giiltigl ). 

Nun durchdenken wir aber ein Problem, das uns "stark" oder 
"klar" zum BewuBtsein kommt, besser als ein anderes, das uns gar nicht 
,oder nur als unbestimmtes "Gefiihl" bewuBt wird; halb und ganz auto

. matische Handlungen sind meist nur den gewohnlichsten Umstanden 
angepaBt. Hier ist aber die intensive bewuBte Qualitat nicht Ursache, 
sondern Folge der zahlreicheren Verbindungen des Problems oder der 
Handlung mit dem Ich. Es ist zwar denkbar und kommt gewiB nicht 
so selten vor, daB ein Problem unter Herbeiziehung aller notwendigen 
Assoziationen ohne Verbindung mit dem lch oder nur mit schwacher 
Verbindung richtig gelost wird; aber fiir gewohnlich hat eine allseitige 
Dberlegung auch eine allseitige Verbindung mit dem lch, wobei das 
Numerische des Vorstellungsvorrates weniger in Betracht kommt, als 
aIle dIe Strebungen, Erwartungen und Befiirchtungen, die mit der Losung 
oder Nichtlosung des Problems zusammenhangen. So ist das inten
sive BewuBtsein eine zwar nicht absolut notwendige, aber 
doch nur a'usnahmsweise fehlende Begleiterscheinung der all
seitigen und energisch betriebenen Dberlegung. Gleich verhalt 
es sich mit der lntelligenz iiberhaupt. Je 'zahlreicher und spezialisierter 
die Engramme und die Verbindungen sind, urn so hoher die lntelligenz, 
aber auch um so ausgesprochener sind die Bedingungen vorhanden, aus 
denen BewuBtsein folgt. 

So sind bewuBt und unbewuBt einerseits, und von innen und 
von auBen' sehen anderseits zwei ganz verschiedene Gegensatze. 
Eine lntrospektion ist wie der lnhalt einer Wahrnehmung oder 
Vorstellung der AuBenwelt nur bewuBt, insofern sie mit dem 
bewuBten lch assoziativ verbunden ist. In der AuBenwelt sieht 
das lch seine zentripetalen Funktionen, in der lnnenwelt intra
kortikale Vorgange. Letztere kann es zwar nicht mathematisch 
erfassen, aber dafiir, weil es die entsprechende Funktions
schwankung direkt wahrnimmt, in ungleich groBeren Kom
plikationen iibersehen, als wenn die Sinne zwischen den Ge
genstand und die zu beobachtende Neurokymveranderung ge
schaltet sind. 

1 Vgl. "Kausale und verstehende Erkliirungen" im Abschnitt tiber die Kausalitiit. 
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BewuBtsein erscheint uns bis jetzt als ein "Nebenprodukt" der In
telligenz, nicht aber als ein Epiphanomenon in dem Sinne, daB es ganz 
unabhangig von den iibrigen seelischen Funktionen fUr sich allein Be
stand hiitte. 

Zwar ist das BewuBtsein fUr uns, oder sagen wir genauer, fUr sich 
seIber, natiirlich das Wichtigste, was es gibt. Die ganze Welt braucht 
nicht zu existieren, oder sie kann untergehen, oder es kann ihr geschehen, 
was mag, das ist fiir unsere bewuBte Person gleichgiiltig, wenn diese 
nur sich gliicklich fiihlt. In der objektiven Welt aber spielt es, so 
weit wir bis jetzt wissen, keine groBere Rolle, als z. B.die weiBe Farbe 
un serer Knochen, die fUr unsern Organismus bedeutungslos ist, aber 
ihre Notwendigkeit darin hat, daB die Knochen aus phosphorsaurem 
Kalk bestehen, der uns weiB erscheint. 

Diese Einsicht ist fUr un sere auf menschliche Verhaltnisse zuge
schnittene Eitelkeit nicht gerade angenehm. Das kann indessen nichts 
schaden - wird aber auch wohl kaum etwas niitzen. 

III. Der psychische Apparat. 
INHALT. Der Naturwissenschafter sieht im Zentralnervensystem (eNS.) einen 

Apparat mit organisch bedingter Fahigkeit, in bestimmter Weise zu reagieren und 
zu streb en. Dieser ist in Reaktionen ~tnd in Tendenzen phylogenetisch angepa(Jt an 
das Verhaltnis seiner Bedurfnisse zur Umgebung. 

In der aufsteigenden Tierreihe kommt individuelles Gedachtnis hinzu, das eine 
A ufschiebung und Summation zeitlich auseinanderliegender Reize erlaubt, vor aHem 
aber die individuelle Erfahrung zur A npassung der einzelnen A kte zur Verfugung 
stellt. 

Ganz von selbst folgt daraus auf der einen Seite die Intelligenz und auf der andern 
das Bewu(Jtsein. Die Genese des letzteren ist im vorhergehenden Abschnitt beschrieben; 
es bleibt noch die Untersuchung der reagierenden, anpassenden und strebenden Funk
tionen. 

Einleitung. 
In unserer Welt unterscheiden wir totes Material und Lebewesen, 

zu welch letzteren wir auch uns zahlen. 
Die Lebewesen, die da sind, erhalten sich, sonst waren sie nicht 

da. Zur Erhaltung ist notig die Benutzung der Umgebung und die 
Vermeidung von Gefahren, d. h. Reaktion auf Reize der Umgebung. 
Die Reize miissen von dem Lebewesen in spezifischer Weise aufgenom
men ("wahrgenommen") und so verarbeitet werden, daB dieses zweck
entsprechend je nach der Qualitat (und Quantitat) derselben verschieden 
reagiert; die Reize unterscheiden sich also in bezug auf den Reaktions
apparat und die auszulOsenden Reaktionen (psychisch ausgedriickt: das 
Tier muB viele verschiedene Reize "unterscheiden" konnen). Die Reak
tion muB so eingerichtet sein, daB auf die verschiedenen Reize je die 
niitzlichen Reaktionsbewegungen gemacht werden. 

Das Lebewesen reagiert aber nicht bloB auf Reize, es handelt auBer
dem "von innen. heraus", es bedarf der "spontanen Aktivitat" , der 
"Triebe". Schon das befruchtete Ei entwickelt sich von innen heraus 
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weiter; nachher sucht das Geschopf Nahrung durch Aussendung von 
Wurzeln oder durch Ortsveranderung oder auf irgendeine andere Weise; 
es such t aktiv in irgend einer primitiven Form das andere Geschlecht 
auf, auch wenn noch kein Geschlechtsreiz auf es wirkt usw. 

Zwischen Reaktion und Trieb besteht keine Grenze. Nicht nur ein abstrakter 
"Nahrungstrieb", sondern auch der fiihlbare Hunger, treibt zum Aufsuchen von 
Nahrung, die Sexualspannung zum Aufsuchen des Partners; man nennt auch diese 
Handlungen triebhafte; in bezug auf das psychische Geschehen, wenn man bei 
primitiven Geschopfen den Ausdruck brauchen darf, sind es aber Reaktionen auf 
Reize. Man kann sich zwar ausdriicken, daB das Ei eine Tendenz besitze, sich zu 
entwickeln. Wir wissen aber, daB diese "angeregt" wird durch die Verbindung des 
eigenen Kernes mit dem Spermakopf, und daB die Anregung ersetzt werden kann 
durch chemische Reize. Die Tranendriise sezerniert zwar auf gewisse Reize be
sonders stark, ist aber auch sonst in gewissem MaBe bestandig in Tatigkeit. Der 
Unterschied zwischen Reaktion und spontaner Aktivitat kann also wohl nicht prin
zipiell sein. 

J edes Lebewesen besitzt somit aus seiner Organisation 
heraus eine Aktivitat auf Reiz und eine spontane Aktivitat, 
Reaktionsfahigkeit und Trie be oder Stre bungen, Dinge, die 
aber ineinander iibergehen und biologisch nicht prinzipiell 
zu trennen sind. 

Solche Funktionen kommen dem ganzen Geschopf wie jedem ein
zelnen Teil desselben zu. Bei den einfachsten Lebewesen sehen wir 
noch keine Differenzierung, keine besonderen Organe fUr die einzelnen 
Funktionen. Die hoheren Pflanzen besitzen mancherlei Spezialisierungen, 
Apparate fiir Assimilation, Zirkulation, Geschlechtsfunktion, Stiitze usw., 
gerade aber fUr diejenigen Funktionen, die uns hier besonders inter
essieren, die Reiz aufnehmenden, leitenden und abgebenden sind bei 
den Pflanzen die Organe noch nicht recht be-kannt, wenn sie iiberhaupt 
herausdifferenziert sind (einige Sinnesorgane sind beschrieben, z. B. eine 
Art Augen bei der Hainbuche J. Bei den hoheren Tieren haben wir durch
gehende Spezialisierungen fUr diese Funktionsgruppen: Sinnesorgane 
fiir die Reizaufnahme und, indem jedes Sinnesorgan nur auf bestimmte 
Reize gestimmt ist, fur eine primare Unterscheidung; dann Reaktions
organe und zwischen den beiden Gruppen reizleitende und event. 
Reize ordnende und umwandelnde Organe, das Nervensystem mit 
seinem Zentralorgan. 

Diese Einrichtungen, wie das ganze Tier und aIle andern seiner 
Apparate, benutzen zunachst die phylogenetische Erfahrung. Das ge
schieht auf verschiedene Weise. Am einfachsten entsteht eine Anpassung 
durch Variation und Ausle8e: Variationen, die unzweckmaBig sind, fUhren 
den Untergang des Geschopfes oder der Art herbei. Giinstige Variationen 
erlauben ihm Dasein und Vermehrung. Es sind also nur diejenigen 
Formen vorhanden, die aus in ihrer Summe giinstigen Variationen ent
standen sind. 

Andere Entwickluna:s\"\'ege als Variation und Auslese des Geeignetsten 
sind denkbar, sogar wahrscheinlich; wir kennen sie aber noch nicht. 
Fiir uns geniigt es, sich einen Begriff von der Anpassung oder noch 
besser von dem AngepaBtsein zu machen. 

Die phylische Anpassung kann naturlich nur Riicksicht nehmen 
auf diejenigen Verhaltnisse, die sich im Laufe der Generationen immer 
wiederholen. Fiir Situationen, schadliche und vorteilhafte, die bloB dem 
Individuum begegnen, kanri sie sich nicht einrichten. Die hungrige 
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Spinne stiirzt sich viele Male auf denselben N agelkopf, weil so aus
sehende Dinge fUr sie gewohnlich etwas Fressbares sind. Das Kiiken 
folgt dem ersten Gegenstand, den es sich bewegen sieht, auch wenn er 
nicht die Mutter ist; die Motte fliegt ins Licht, obschon sie darin ver
brennt; die RehgeiB kennt ihr Zicklein nicht mehr, wenn Menschen es 
intensiver beriihrt haben, und lal3t es verhungern. 

Diese Nachteile, daB vom Individuum immer wieder die namlichen 
schlechten Erfahrungen gemacht werden miissen, und daB die Reak
tionen nur auf eine Nebensache antworten und deshalb in ungewohn
lichen Verhaltnissen gleich in die Irre gehen, konnen vermieden werden 
durch Benutzung der individuellen Erfahrung. Dazu bedarf das 
Tier einer Nachwirkung, einer Aufbewahrung der Erfahrungen, damit 
sie in spaterer ahnlicher Situation verwendet werden konnen: des indi
viduellen Gedachtnisses. Andeutungen eines solchen Gedaehtnisses 
finden wir schon bei Infusorien, die z. B. den Weg zu einer bestimmten 
Art Futterergreifung abkiirzen lernen; ferner in den peripheren N erven 
und in den unteren N ervenzentren; kompliziertere Gedaehtnisfunktionen 
sehen wir aber immer an ein Zentralnervensystem 1) gekniipft. Ais AuBe
rungen desselben erkennen wir vielleicht zuerst die Moglichkeit des 
Wiederauffindens der Wohnung, dann des Futters an einer bestimmten 
Stelle und event. die Vermeidung einer Situation, die schon einmal Ab
wehr erzeugt hat, 

Beispiele bei niederen Tieren: Ein Raubfisch ist durch eine ihm unsichtbare 
Glasplatte von den Speisefischen getrennt. Auf der J agd nach diesen stoGt· er 
sich die Schnauze an; nach wenigen Versuchen gibt er die Jagd auf: er "weill", 
daG er unter diesen U mstanden nichts erreichen kann als Schmerz und richtet 
sich darnach. Gibt man einer springenden Spinne eine mit Terpentin bestrichene 
FUege, so hiipft sie zuerst einige Male darauf, dann die folgenden Tage nur je einmal. 
Ein (fiir sie ungenieGbares) Kaferchen betastet sie, wendet sich ab und kiimmert 
sich dann die nachsten Stunden nicht mehr urn dasselbe2 }. 

AuBer der Benutzung friiherer Erfahrung zur abandernden An
passung von Reaktionen an neue Situationen hat das Gedachtnis noch 
einen gewissen Wert darin, daB es erlaubt, eine Reaktion, an der das 
Geschopf verhindert ist, hinauszuschieben, bis es frei ist: Die Biene 
hat irgendwo gute Beute gesehen, wird aber vom Wind vertragen, oder 
das Wetter erlaubt ihr sonst nicht gleieh das fertige Sammeln. Sie wird 
am folgenden Tage hinfliegen. 

N oeh wiehtiger ist, daB eine aufgesehobene Reaktion oder nur ein 
Reiz oder eine Tendenz zu einer Reaktion, die urigeniigend waren zur 
Auslosung der Handlung oder zur Dberwindung der Widerstande, als 
Strebungen au£bewahrt bleiben konnen, die sich dann zu den durch 
neue Reize ausgel6sten gleiehartigen Tendenzen summieren, so daB 
schlieBlieh eine Mehrzahl schwacher Reize doch zu einer Wirkung kommen 
konnen, und "viele N adelstiehe" den Menschen oft erst nach vielen 
Jahren zur Explosion bringen (vgl. Gelegenheitsapparate). 

1} Es wii.l"e interessant, einmal nach Spuren individuellen Gsdii.chtnisses bei Pflanzen 
zu suchen. Vielleicht gehort es dazu, wenn Pflanzen, die aUs der Siidhii.lfte der Erde in 
die Nordhalfte versetzt werden, die Reaktion auf die Jahreszeiten umkehren. E. BECHER 
(Fremddienliche ZweckmaBigkeit der Pflanzengallen. Leipzig, Veit & Co., 1917, 139) hat 

.bei Mimosen vergeblich engraphische Assoziationen hervorzurufen versucht. 
2) DAHL, Vierteljahrschr. f. wissenschaftl. Philosophie. IX. 1885. 
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Auch diese Funktion der Summation unterschwelliger Reize finden wir bereits 
in den tiefsten Zentren, doch nur bei sehr beschrankten Zwischenraumen, die 
oft eine Sekunde nicht erreichen. So erweist sich der Unterschied zwischen dem 
Gedachtnistier und dem bloll organisch reagierenden auch in dieser Beziehung 
nicht als absoluter, so groll er der direkten Beobachtung erscheinen mull. 

Ein individuelles Gedachtnis kann nur dann einen erheblichen Wert 
bekommen, wenn es das ganze Tier betrifft, wenn die verschiedenen 
Einzelapparate in einer Zentralstation zusammengefaBt sind. Bei der 
phylogenetischen Anpassung versteht es sich von selbst, daB alle Einzel
funktionen trotz ihrer weitgehenden Selbstandigkeit und ihrer Variabilitat 
im Laufe der Zeiten in harmonischer Weise zusammenarbeiten. Ein 
Geschopf, das mit Vorliebe Blatter fressen wurde, aber nur am Boden 
kriechen konnte oder der Fleischnahrung bedurfte, ware nicht existenz
fahig. Die Einheit der Reaktion wird deshalb auch bei komplizierten 
Wesen fruh irgendwie einigermaBen gesichert (die einzelnen Arme des 
Seesterns haben ziemlich groBe Selbstandigkeit; dane ben aber wird 
lokomotorisch doch das ganze Tier einheitlich dirigiert). Das individuelle 
Gedachtnis find en wir deshalb deutlich entwickelt nur in einem Zentral
nervenknoten (Gehirn). 

Ein primitives Gedachtnis ist ohne BewuBtsein denkbar und kommt 
offen bar auch wirklich vor ohne BewuBtsein und kann in folgender 
Weise sich ausdrucken: Eine bestimmte hohe oder niedrige Temperatur 
schadigt ein Geschopf; es besitzt einen Reflexapparat, der es aus Stell en 
mit dieser Temperatur sich fortbewegen laBt. Unter bestimmten Um
standen sei nun die groBere Warme mit irgendeinem besonderen physi
kalischen oder chemischen Reiz, z. B. dem Auftreten von Licht so ver
bun den, daB der Bereich des Lichtes zeitlich oder raumlich groBer ist 
als der der schadigenden Warme ("Hitze"). Lichtempfindung geht dann 
dem Reflex oder Tropismus voraus. 1st sie in ihrer Dauer verlangert, 
"engraphiert", so wird dieses Engramm mit dem spateren Reflex 
irgendwie verbunden, "assoziiert". Das hat zur Folge, daB der Reflex
apparat von nun an auch auf Erscheinung des Lichtes in Aktion treten 
kann, wahrend er phylogenetisch, der Anlage nach, nur auf den Hitze
reiz eingestellt war. DaB diese Ersetzung des einen Auslosungsreizes 
durch andere nicht nur moglich, sondern tatsachlich ein gewohnliches 
Vorkommnis in jedem mit Gedachtnis ausgerusteten NS. ist, beweisen 
unter anderem die PAWLOW-BECHTEREwschen Studien tiber Assoziations
reflexe an Menschen und Tieren. 

Mit dieser Aufbewahrung von Vorkommnissen in fortwirkenden 
Gedachtnisbildern ("ekphorierbaren Engrammen") in Verbindung mit 
den organischen Reaktionsfahigkeiten und Trieben ist im Keim aUes 
vorhanden, was zu einer Psyche notwendig ist. Wir konnen die Psyche 
objektiv zergliedern wie wir wollen, wir finden nichts Neuesdarin, son
dern nur Entwicklung oder Komplikation dieser Funktionen. Erst 
aber das Gedachtnis bringt in die niederen zentralnervosen 
Funktionen das Neue hinein, das die Funktion zur eigent
lich psychischen 1) stempelt. Das komplizierteste Lebewesen ware 
ohne Gedachtnis eine Maschine, ein Automat. Mit dem Gedachtnis 
kommt die individuelle Anpassung und das Plus, das bis jetzt der ganzen 

1) Die Instinkte lassen hier wir unberiicksichtigt. 
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iibrigen Welt als etwas Besonderes gegeniibergestellt worden ist, aber 
wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, niehts als eine unaus
weichliche Folge dieser funktionellen Einrichtungen ist, das Bewu8tsein. 

Was mit Hilfe des Reflexapparates, der nach bestimmten Erfah
rungen auch auf Licht statt bloB auf Hitze reagiert, geschieht, konnen 
wir ohne irgend etwas hineinzulegen in Worten ausdriicken, die die 
wichtigste psychische Funktion, das Denken, bezeichnen: Das Tier hat 
"erfahren", daB auf Licht der schadigende Hitzereiz gefolgt ist. Es 
zieht den "SchluB" eines gewissen zeitlichen Zusammenhanges (es ist 
hell geworden, also wird es warm werden) und "handelt" darnach, 
indem es sich schon auf Lichtreiz zuriickzieht, statt nur auf Hitzereiz. 
Oder in ein Beispiel vom Menschen iibersetzt: Das einjahrige Kind 
halt seinen Finger an die Kerzenflamme, brennt sich; der Schmerz 
veranlaBt es, den Finger zuriickzuziehen. Nun "weiB" es, "daB die 
Kerzenflamme den hingehaltenen Finger brennt"; es zieht von nun an 
den Finger schon auf den optischen Reiz der sich annahernden Flamme 
zuruck: es "fiirchtet" die Flamme oder die Nahe der Flamme. Sieht 
man hier ab von dem BewuBtwerden der Funktion, so ist sie prinzipiell 
durchaus identisch mit der, die das niedrige Tier aus der Erfahrung 
auf Lichtreiz statt auf Warme reagieren laBt. Das Kind wird ohne 
weiteres verschiedene Kerzenflammen und iiberhaupt jedes Feuer fiirchten, 
ebenso wie das hypothetische primitive Tier auf jedes Licht sich zuruck
zieht. Es wird also von einer verallgemeinerten Erfahrung, von etwas 
wie einem aus der Erfahrung abstrahierten Begriffe geleitet. In gewohn
lichen logischen Formeln ausgedruckt wiirde das, was in ihm vorgeht, 
(abgesehen vom BewuBtsein) heWen: "Wenn ich das Feuer beriihre, 
macht es mir Schmerz. lch fiirchte Schmerz. lch beriihre also das 
Feuer nicht" oder "ich furchte deshalb auch das Feuer, das mir Schmerz 
bringt". Die Reaktion des gebrannten Kindes enthalt also aIle Ele
mente des Denkens, Abstraktion, Assoziation nach Ahnlichkeit der Er
fahrung, Kausalitat, SchluBvermogen. Das Denken stellt sich, wie spater 
genauer ausgefiihrt werden soIl, als eine bloBe Weiterbildung dieser 
Reaktion dar, ohne daB etwas Neues hinzugekommen ware. Das Denken 
ist die lntelligenzfunktion; es ist also mit dieser Einrichtung auch die 
lntelligenz gegeben. 

A. Das Gedachtnis. 
INHALT. Erinnerung, Ubung und Summation von Reizen beweisen, dafJ Funk

tionen im CNS_ und in der Psyche Spuren hinterlassen, die nachher wieder zuiihnlichen 
oder gleichen Funktionen A nla(J geben. Die Spuren nennt man "Engra,mme"," wenn 
sie wieder in Tiitigkeit kommen, werden sie "ekphoriert". Der Begriff der Engramme 
lii(Jt sich sowohl aus psychologischen wie aus physischen Erfahrungen ableiten," er ent
hiilt auch nichts daruber, wie man sich diese Gediichtnisspuren denken soll. Fur den
jenigen, der die ldentitiit der psychischen Vorgiinge mit gewissen zentralnervosen an
nimmt, sind natiirlich psychische Erinnerungsfiihigkeit und engraphische Spur im 
CNS. das niimliche. Die Engramme sind sehr wahrscheinlich gleichartig mit den aller
dings auch noch anatomische 17 erbindungen voraussetzenden Dispositionen des N erven
systems, die einen Reflex, einen lnstinkt oder irgendeine andere angeborene Reaktions
weise besorgen. Phylische Reflexe und I nstinkte, ekphorierte I ndividualengramme und 
aktuelle zentralnervose V orgiinge bilden zusammen so untrennbare Einheiten, und 
kOnnen einander so deutlich ersetzen, da(J man diese V orgiinge als prinzipiell identisch 
ansehen mU{3. Wir bilden in den Gelegenheitsapparaten durch psychische Einstellung 
ganz gleiche Einrichtungen, wie wir sie angeboren in den Reflex- und lnstinktapparaten 
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vorfinden. Die angeborene zentralnervose Anlage besteht also nicht blofJ in einer anato
mischen Einrichtung, sondern auch in einer Mitgift von Engrammen. Das gibt AnlafJ 
zu recht weitgehenden Vermutungen uber die Engrammnatur der Gene und den Zu
sammenhang des Lebens mit derjenigen Energie, die uns vielleicht etwas spezialisiert 
im N eurokym entgegentritt. 

Die Engramme dauern so l!fnge als das Gehirn, das sie triigt, wie unter vielem 
anderen das besonders deutliche Uberdauern der Jugenderlebnisse in den Erinnerungen 
organisch Geisteskranker beweist. EinAbblassen und Verschwinden der Engramme gibt 
es nicht; was uns einen solchen Eindruck macht, ist eine Bildung von V orstellungen 
mit H ilfe der Wahrnehmungsengramme, wobei die assoziativen (ekphorischen) Zugiinge 
zu den letztern als unnutz und storend fur den gewohnlichen Gebrauch schwer gang bar 
gemacht werden. Die Erinnerungen an eben vergangene Erlebnisse, die "nachbelebten" 
Engramme behalten ihre sinnliche Lebhaftigkeit gewohnlich nur einen Bruchteil einer 
Sekunde bis einige Sekunden, funktionieren aber noch viel liinger, so dafJ fur uns jede 
Handlung oder z. B. ein ganzer Vortrag, den wir anhOren, eine Einheit bildet, in de,' 
nicht nur die momentanen Eindrucke, sondern alles vorher dazugehorige Erlebte ent
halten ist. Wenn die Sinneseindrucke nicht verarbeitet werden, bleibt die Zugiinglich
keit zu ihren Engrammen hiiufiger erhalten (neben der Aufmerksamkeit Wahrgenom
menes taucht besonders oft mit sinnlicher Deutlichkeit auf; Traumbilder bringen gern 
gerade das im Wachen nicht Beachtete ); die Erinnerungsbilder werden ekphorierbarm' 
durch eine Art "Reifung", die nicht nur darin besteht. dafJ dieselben in bequemere Be
griffe umgewandelt werden, sondern offenbar auch darin, dafJ sie mit anderen Erleb
nissen in assoziative Verbindung gebracht werden. Bei jeder Ekphorie wird das En
gramm wieder zu neuen Verarbeitungen benutzt, indem es in neue Zusammenhiinge 
gebracht wird, namentlich enthalten die jeweilen neuesten Vorstellungen irgendw.fe die 
fruheren. Die Verstiirkung der Erinnerungsfiihigkeit und die Wirkung der Ubung 
mufJ ein iihnlicher V organg sein, indem die Engramme des fruheren Erlebnisses Bestand
teU des neuen iihnlichen Erlebnisses werden, und sq. eine Summierung der assoziativen 
Energien bewirkt wird. Bei jedem Lernen oder Uben ist die Absperrung. unnotiger 
assoziativer Bahnen so wichtig, wie die "Einschleifung" der geubten. J ede Ubung setzt 
also zugleich H emmungen fur manq"[l,erlei V orgiinge in Gedanken und Bewegungen 
voraus. AufJerdem spielen bei der Ubung Abkurzungen mit, iihnlich wie bei Kurz
schlussen in einer elektrischen Anlage; was zuerst uber das ganze 1ch ging, kann in 
direkter assoziativer Verbindung zwischen Reiz und Erfolg zur automatischen Funk
tion werden. 

Ob die Engramme auch in gewohnlichem Zustande der Latenz irgendwie ein 
wenig tiitig sind, ist eine nebensiichliche Frage. Sehr wahrscheinlich ist es der Fall 
in Form der gewohnlichen LebensiiufJerungen, wie wir sie (allerdings in minimalster 
Form) sogar noch bei jedem keimfiihigen Samenkorn annehmen mussen; aber das, 
was man unbewufJte Funktion nennt, sind ekphorierte Engramme. 

Die Engramme sind zuniichst zeitlich verliingerte Empfindungen resp. Wahr
nehmungen; aber, wie oben angedeutet, werden gewohnlich nicht die direkten Engramme 
der Erlebnisse benutzt, sondern Neubildungen, die mit Hilfe dieser direkten Engramme 
erst geschaffen werden. 

Die Ekphorie geschieht, soviel wir wissen, immer auf dem Wege der Assoziation. 
Engramme werden durch iihnliche Erlebnisse oder durch V orstellungen, die fruher mit 
ihnen gleichzeitig oder u1!mittelbar nacheinander stattgefunden haben, wieder belebt. 
Die Assoziationen nach Ahnlichkeit und die nach zeitlichem (oder riiumlichem) Zu
sammenhang sind psychologisch identisch (siehe Abschnitt Denken). Je mehr Asso
ziationswege zur Ekphorie eines Engrammes vorhanden sind, um 80 leichter ist, alles 
andere gleichgesetzt, die Ekphorie. 1nsofern aber viele Assoziationsmoglichkeiten 
eine A uswahl notig machen, bilden sie auch eine Erschwerung. N amentlich storen 
iihnliche V orstellungen die Ekphorie von iihnlichen, wenn sie nicht unter einem gemein
samen Gesichtspunkt vereinigt sind. Die Affekte haben einen grofJen EinjlufJ auj die 
Erinnerungsfiihigkeit. Was man gern erinnert, wird auch leicht erinnert (vgl. FREUD). 
Was zur Zeit des Erlebens mit Ajfekt betont war, wird, alles ubrige gleichgesetzt, leichter 
erinnert als gleichgultiges Material. Aktueller Ajfekt, namentlich iingstlicher, kann 
die Ekphorie hindern (Ajjektstupor). Sind die 1deenassoziationen oder das 1ch zur 
Zeit der Ekphorie ganz anders geschaltet, als zur Zeit der Engraphie, 80 jehlen die Wege 
zur Ekphorie (Amnesie nach Diimmerzustiinden). 

Die Behauptung, dafJ Siiuglinge kein Gediichtnis haben, ist unrichtig. jWan 
engraphiert im Gegenteil nie so viel N eues wie im ersten Lebensjahr. 

Man hat im Gediichtnis verschiedene Richtungen und Anlagen unterschieden, 
ohne dieselben systematisch abzugrenzen. So sprach man von einem logischen oder 
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judiziosen, einem schlagfertigen, einem unfangreichen Gedachtnis. Ferner konnen 
verschiedene Verar.~eitungen des Materials verschiedene Reproduktionsweisen be
dingen (mehr als Ubersicht, oder mehr in Einzelheiten und ahnliches). Das Wieder
erkennen beruht darauf, dafJ durch eine neue Erfahrung die gleichwertigen fruheren 
Engramme wieder ekphoriert werden, wodurch ein viel komplizierterer Psychismus ent
steht, als bei dem ersten Erleben, so dafJ die beiden V orkommnisse sich unterscheiden. 

Krankhafte Storungen des Gediichtnisses sind die Gedachtnishalluzinationen, die 
Konfabulationen, die Pseudologie, die Gedachtnisillusionen, die identifizierenden Ge
dachtnistauschungen, die Kryptomnesien. Bei der Gediichtnisstorung der organischen 
Geisteskrankheiten ist typisch, dafJ die Ekphorierbarkeit der frischen Engramme un
gleich mehr leidet, als die der alteren. Der Wernickesche Begriff der Merkfahigkeit 
ist in der Pathologie direkt falsch, auch in der Psychologie des Gesunden sehr mifJver
standlich und deshalb durch den der Engraphie zu ersetzen. 

Wir erinnern uns subjektiv an friihere Erlebnisse; wir konstatieren 
aber auch objektiv an Tieren Gedachtnisfunktion: Stentor und Vorti
zellen, nervenlose Geschopfe, kiirzen, wenn ihnen mehrfach in gleicher 
Weise Futter geboten wird, die Bewegungen, die zur Aufnahme fiihren, 
ab 1); Schmetterlinge beriihren gewisse Punkte immer wieder; viele Tiere 
finden ihre Futterplatze oder namentlich ihre Wohnung wieder; eine 
Menge von Funktionen werden durch Dbung erleichtert; sie laufen 
widerstandsloser ab, konnen schondurch Teilreize, durch schwachere 
Reize, durch andere, bloB ahnliche Reize ausgelost werden 2); iiberhaupt 
lauft jeder psycbische Vorgang um so leichter ab, je ofter er :;:ich wieder
holt. Auch die Summation von schwachen Reizen, die einzeln keine 
Reaktion ausl6sen, seien es unterschwellige oder bemerkbare, ist eine 
Gedachtnisfunktion, wenn auch vielleicht nicht eine ganz identische mit 
den eben erwahnten Beispielen, indem - wenigstens in den unteren 
Zentren - nur kurze Intervalle Summation erlauben, wahrend aller
dings "die vielen Nadelstiche", die den Menschen schlieBlich zur Ex
plosion bringen, sich auf Jahrzehnte verteilen konnen 3). 

Bei der Erinnerung muB eine dem friiheren Vorgang wenigstens 
ahnliche, bei der Wiederholung einer eingeiibten Bewegung genau die 
namliche Funktion wieder ablaufen. Diese Vorgange zeigen, daB 1. durch 
ein Erlebnis eine Veranderung (Engramm) gesetzt wird, die den Ablauf 
eines gleichen oder ahnlichen Vorganges ermoglicht oder erleichtert, 
2. daB diese Veranderung erhalten bleibt, und 3. daB sie unter be
stimmten Umstanden wieder in Tatigkeit gesetzt (ekphoriert)4) werden 
kann. Die Engramme werden um so wirksamer, je haufiger der nam
liche Vorgang abgelaufen ist. Immerhin gibt es taglich unzahlige ein
malige Erlebnisse, die doch erinnerungsfahig bleiben. Eigentlich geiibt 
wird nur ein kleiner Teil. Dieser automatisiert sich leicht, d. h. kann 
unbewuBt ablaufen. 

Ais En'gramm fixiert wird alles, was wir erleben, sei es 
unbewuBt oder bewuBt, sei es mit oder ohne Aufmerksamkeit erfahren 
worden. Das zeigen Tausende von Stichproben bei zufalligen Erinne
rungen, im Traum, Experimente in der Hypnose, ferner die Erfahrung, 
daB die unbedeutendsten Veranderungen auch an Dingen auffallen, die 

1) JENNINGS, Modificability in Behavior, J. experim. Zoology II, 1905, S. 485 u. a. 
2) Es gibt auch Anordnungen, wo durch die Dbung die Auslosbarkeit beschriinkt, 

der auslosende Reiz immer schiirfer von andern abgegrenzt wird (z. B. bei den Assoziations
reflexen). 

3) Siehe Kapitel- Psychokym. 
4) Nomenklatur nach SEMON. 

B leu Ie r, Elementarpsychologie. 6 
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man sonst gar nicht beachtet. Es ware auch nicht abzusehen, wo das 
Gedachtnis eine Grenze mach en soUte zwischen den Erlebnissen, die es 
fixieren soIl, und den andern. DaB wir nur einen ganz kleinen Bruch
teil alles Erlebten wieder erinnern konm~n, beruht auf den Mechanismen 
des Erinnerns nicht der Engraphie. 

Wie sich die Engraphie quantitativ bei den niederen Tieren macht, ware 
sehr interessant zu wissen. Man kann ja in ihre kleinen und einfachen Nerven
knoten nicht die Mannigfaltigkeit unserer Gehirne hineindenken, obgleich ein noch 
viel kleineres Ding, z. B. der Spermakopf einer Ameise, wenigstens in der Anlage 
eine nicht geringere Menge von Reflexen und komplizierten Instinkten und Trieben 
enthalten mull - neben all den abertausend anderen Erbeinheiten organischer 
und chemischer Natur. Die niederen Tiere nun werden sich um das Weltall nicht 
viel kiimmern und wohl nur registrieren, was sie brauchen, um sich zum Nest, 
zu einmal entdeckten N ahrungsquellen oder Feinden zu orientieren. Frosche rea
gieren nur auf wenjge Gehorseindriicke: Summen von Insekten, Tritte und viel
leicht noch einiges Ahnliche; ob sie andere Tone gar nicht wahrnehmen (sei es im 
Gehor oder in den einzelnen Hirnabteilungen resp. in dem, was man geneigt ist, 
bei ihnen als Psyche zu bezeichnen), ist bis jetzt nicht nachgewiesen, obschon 
es an der negativen Schwankung1 ) wenigstens theoretisch zu erkennen ware. J eden
falls aber fehlt den niederen Wesen iiberall da, wo sie die Eindriicke nicht direkt 
brauchen, die Differenzierung; die Spinne verwechselt einen Nagelkopf sogar 
mit einer rrellbaren Fliege; da darf man als gewill annehmen, dall sie ihn noch 
weniger von einem andern dunkeln Fleck ahnlicher GroBe unterscheiden kann. 
Ich glaube nicht einmal, daB eine Maus einen Of en und ein Klavier und einen 
Blumenstraull als solche unterscheide, sondern nur insofern, als ihr diese Dinge 
Unterkunft oder Nahrung oder Gefahr oder Anhaltspunkte zur Orientierung bieten. 
So miissen die niederen Tiere nur einen auBerst beschrankten Teil von unserem 
Weltbild aufnehmen, weil sie die ungezahlten Sinneseindriicke, die wir als Dinge in 
Gruppen einteilen, nicht aus dem Chaos einiger Gesamteindriicke herausarbeiten. 

Die Eigenschaften der Engramme. Der Begriff der Engramme 
an sich ist weder ein hirnphysiologischer noch ein psychologischer; er ist 
einfach der Ausdruck der Tatsache, daB durch ein Erlebnis eine Verande
rung gesetzt wird, die einen dem Erlebnis gleichen oder ahnlichen Ab
lauf erleichtert oder ermoglicht. Solche Veranderungen sehen wir in 
der Psyche und in den Funktionen des eNS.; ob die beiden Verande
rungen identisch seien, ob das Eine das Andere bedingt, wo uberhaupt 
die Veranderung ihren Sitz habe, ist bei der Setzung des Begriffes offen 
gelassen. Fur uns allerdings ist das psychische Engramm iden
tisch mit dem physischen, oder anders ausgedruckt: auch das 
psychische Gedachtnis ist eine Funktion des eNS. Wir finden 
Gedachtnis denn auch im Keim schon in den peripheren Nerven, die 
Summationserscheinungen und eine gewisse Dbungsfahigkeit zeigen, 
namentlich aber bei den Reflexen. 

Die Engramme sind offen bar prinzipiell nicht verschieden vOn den 
phylogenetisch erworbenen zentralnervosen Einrichtungen (Reflexen usw.). 

Man pflegt sich diese letztern falschlicherweise nur als anatomische 
Gebilde vorzustellen, die wie eine elektrische Anlage die ankommenden 
Energien in entsprechende Erfolgsorgane leiten. Nur Wenige machen sich 
eine klare Vorstellung davon, daB es sich selten, wenn uberhaupt, um eine 
bloBe Weiterleitung von Neurokym handelt, sondern um eine Auslosung 
einer Funktion durch den Reiz. Die Funktion (z. B. ein Kratzreflex) 
hat wieder ihre besondere Energiequelle, und - woran nun offenbar 

1) Negativ Elektrischwerden einer Stelle des Nervensystems im Moment ihrer Ak
tivitiit bzw. des Durchtritts einer Neurokymwelle. 
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gar nicht gedacht wird - eine Plastizitat, eine Bildsamkeit je nach den 
begleitenden Umstanden, die nicht in anatomisch vorgebildeten 
Einrichtungen, sondern nur in einem Zusammenwirken von 
vielen Neurokymfunktionen begriindet sein kann. 

Die Bildsamkeit der Reflexe, die z. B. je nach der Aus
gangsstellung des reagierenden Gliedes ganz andere Muskeln 
in Bewegung setzt, ist natiirlich in bezug auf den Neurokym
vorgang prinzipiell das namliche wie die Plastizitat der 
Psyche. Der Unterschied zwischen Reflex und Psyche liegt nur im 
individuellen Gedachtnis, das dem ersteren praktisch fehlt, beim zweiten 
aber erlaubt, daB nicht nur gleichzeitige, sondern auch friihere Erfah
rungen die Reaktion beeinflussen. 

Anatomisch HiBt sich zurzeit der Unterschied zwischen den beiden 
Einrichtungen nicht so bestimmt definieren. Selbstverstandlich bilden 
beim Reflex die anatomischen Anlagen den wichtigsten Teil, und die 
bildsamen, aus einer Art phylisch vererbter Engramme bestehend, 
treten zuriick. Bei der Psyche konnten wir uns vorstellen, daB ana to
misch gar nichts besteht als eine mit Gedachtnis ausgeriistete Masse 
mit ihren zentripetalen und zentrifugalen Verbindungen, in der auBer
dem die Aktionsrichtungen als ererbte Engramme vorhanden und die 
Anpassung an die Umgebung im einzelnen der Erfahrung, d. h. den 
individuell erworbenen Engrammen iiberlassen ware. Doch laBt die 
Analogie zu den unteren Organen vermuten, daB die verschiedenen 
Strebungen, die Richtungsbestimmungen unseres Handelns, die uns be
stimmte Einfliisse und Tatigkeiten aufsuchen, andere vermeiden lassen, 
auBerdem irgendwie mit Hilfe anatomischer Einrichtungen zustande 
kommen. 

Die Identitat der phylischen mit den individuellen Engrammen zeigt 
sich in den verschiedensten Richtungen. Wir konnen durch Engramme 
genau gleiche Apparate· schaffen, wie die N atur sie vorgebildet hat, 
wenn wir uns z. B. "einstellen", auf ein rotes Licht mit der linken, auf 
ein griines mit der rechten Hand zu reagieren 1). Wir konnen vorge
bildete und erworbene Funktionen als ganz gleichwertige Bestandteile 
zu einer Einheit zusammenstellen: das oben supponierte Tier, das auf 
Licht reagieren lernt wie auf die schiidliche Wiirme, verbindet die 
Fluchtreaktion, die ausphylogenetischer Anlage die Hitze vermeidet, 
mit dem Lichtreiz; der Lehrbube, der gewohnt ist,. auf bestimmte Be
merkungen seinerseits oder auf bestimmte Handbewegungen seines 
Meisters eine Ohrfeige zu spiiren, weicht dem Schmerz automatisch aus, 
schon bevor die Ohrfeige gefallen ist. Ebenso in den Assoziations
reflexen. Dberhaupt lassen sich die Reflexe durch Ekphorate genau in 
gleicher Weise beeinflussen, modifizieren und hem men wie durch gleich
zeitige frische Reize. In unseren Strebungen und Wollungen, in der 
Ausiibung der menschlichen und tierischen Instinkte, mischen sich neue 
Reize, Ekphorate individueller Engramme und phylogenetisch vorgebil
deter Mechanismen zu einer kaum mehr zerlegbaren Einheit. Das ist 
nur dann leicht verstandlich, wenn die drei Vorgange sich prinzipiell 
nicht unterscheiden. Die angeborene zentralnervose Anlage be
stande a;lso nicht nur in einer bestimmten anatomischen und 

1) Siehe Gelegenheitsapparate. 
6* 
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chemischen Organisation, sondern auch 10 einer Mitgift von 
Engrammen. Damit ist auch gesagt, daB die Engramme nicht aufge
speicherte Energie (W ERNICKE) sondern eine Dis po sit ion fur eine be
stimmte Funktion sind. 

IDie Gleichsetzung der neuen individuell mnemischen Apparate mit den phylo
genetisch mnemisch vorgebildeten Reflex- und Instinktapparaten muB natiirlich 
einmal bedeutungsvoll werden fiir das Verstandnis un serer N ervenfunktionen aus 
der Organisation des Nervensystems. Hinter den Engrammen steckt ja, trotz 
einiger grober Versuche fUr eine solehe Annahme, nichts, was irgendwie anatomisch 
fallbar ware. Die Engramme miissen unsichtbare Veranderungen in den sichtbaren 
(materiellen) Elementen Bein. Nun ist selbstverstandlich eine Reflexfunktion in 
der anatomischen Anordnung der Bahnen und Zentren mitbegriindet. Zum Zu
standekommen des Patellarreflexes ist eine Verbindung zwischen sensiblem Organ 
in der Sehne iiber das Riickenmarksgrau zum Quadrizeps nicht zu entbehren. 
Wir konnen uns aber die vielseitige Beeinflussung aueh eines so einfaehen Reflexes 
viel besser denken, wenn wir nicht bloll mit einem stanen Leitungssystem zu tun 
haben, sondern auch mit Tendenzen innerhalb desselben nach Analogie der durch 
die individuelle Erfahrung in Form von Engrammen gesetzten. Und wollen wir 
nicht nur ganz einfache Reflexe sondern die Instinkte und Triebe aus dem Nerven
system ableiten, so wird uns eine starre anatomisehe Einrichtung erst recht un
fallbar; urn so eher aber konnen wir uns eine Art Abstimmung des Nervensystems 
nach Art der Engramme denken, die sieh auf alle Teile iibertragen kann (siehe 
spater: Lokalisation der Triebe). 

'Venn die Strebungen, wie Futter suchen, Nestbau, Fortpflanzungstrieb, 
in allen ihren Einzelheiten und Komplikationen allein in der anatomischen (und 
chemischen) Organisation eines bestimmten Apparates des Zentralnervensystems 
begriindet waren, konnte man sich nicht recht vorstellen, wie die ganze Personlich
keit dadurch im gleichen Sinne beeinflullt wird. Lokalisierte Funktionen wie Reflexe 
(ob sie nun auf bloller Organisation oder zugleich auf engraphieartiger Erbmasse 
beruhen), beherrschen die Personlichkeit nicht so wie der Sexual- oder Nahrungs
trieb. Dagegen wisBen wir, dall die psychischen Funktionen, bestehen sie aus neuen 
Prozessen (Wahrnehmungen) oder in Ekphoraten, das ganze Nervensystem in seinen 
Schaltungen beeinflussen; die Funktion des Psychokyms an sich iBt eben etwas, 
das sich diffus verbreiten kann, ohne an bestimmte Elemente gebunden zu sein; 
die namliche "Schwingungsart" des Neurokyms kann sich wohl iiber die ganze 
Rinde, wenn nicht iiber das ganze Nervensystem verbreiten, nicht aber ein durch 
die Lokalisation in einen bestimmten Apparat in seiner Eigenart definierter ProzeB. 

Noch ein weitel'er Unterschied zwischen anatomisch und engraphlsch besteht 
darin, dail jede durch die Organisation begriindete Funktion an eine bestimmte 
Menge von Masse, eben diesen Apparat, gebunden ist, und daB der Apparat mit der 
Komplikation der Funktion in Masse und anatomischer Komplikation zunehmen 
mull. Weder die Komplikation eines einzelnen Apparates noch die Summe vieler 
einzelner Apparate laBt sich nun aber in einem Nervensystem von bestimmter 
GroBe beliebig vermehren, etwa dadurch, dall man die elementaren Bestandteile 
verkleinert. Bei der Grolle der Kolloidmolekiile und ihren Distanzen sind wir 
mit den feinsten Nervenstrukturen, die eben an der Grenze der Siehtbarkeit sind, 
schon unheimlich nahe auch an die Grenze der denkbar feinsten Elemente ge
kommen; wird doch eine in der Organisation bedingte Funktion nur durch die 
Kombination einer Vielheit von Molekiilen moglich. Wenn wir also in dem winzigen 
Gehirnknoten eines eben aus dem Ei geschliipften Spinnchens die Komplikation 
eines Apparates suchen wollen, der neben tausend andern Dingen z. B. den Netzbau 
mit allen seinen Anpassungen an jede beliebige Umgebung zustande bringt, oder 
wenn wir die Summe von individuellen und sozialen Instinkten nebst den Gleich
gewichtsbewegungen irgendeiner kleinen Ameise in eine entsprechende Anzahl 
von besonderen Hirnapparaten verlegen wollen, so wiirde uns wahrscheinlich nieht 
die notige Zahl von Molekiilen zur Verfiigung stehen. Da wird uns die Vorstellung 
vertrauter, dail die namliche Masse verschiedener "Schwingungen" in beliebigen 
Komplikationen fahig ist, dail diese das Wesentliehe sind, und dall die anatomisehe 
Organisation mehr der Zu- und Ableitung der Reize dient, als der qualitativen 
Differenzierung derselben. Auf die namliche Vorstellung sind wir ja mit beinahe 
zwingender Notwendigkeit auch von anderer Seite gekommen, soweit es die psychi
schen Funktionen betrifft, die ganz diffus in der Hirnrinde lokalisiert sind, so 
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daB die namliehen Elemente an ungezahlten versehiedenen Funktionen beteiligt sein 
mussen. 

Beruht das phylogenetisehe Gedaehtnis wie das individuelle auf Engrammen, 
so verstehen wir das einheitliehe Zusammenspiel der angeborenen Einriehtungen 
mit Ekphoraten individuellen Ursprungs und aktuellen Reizen von auBen und 
innen. Es wird dann aueh wahrseheinlieh, daB das individuelle Gedaehtnis als 
organisierte Funktion sieh erst aus dem phylogenetisehen entwiekelt habe, das 
ja das altere ist, obsehon das einzelne Gesehopf es ist, das die Reize aufnimmt. 
Die Empfindliehkeit des phylisehen Gedaehtnisses ist aber so zu denken, daB 
hoehstens von Generation zu Generation haufig wiederholte ahnliehe Erfahrungen 
ein wirksames Engramm hinterlassen konnen (ieh kenne die Sehwierigkeiten der 
phylisehen Benutzung von Erfahrungen, weiB z. B., daB ein Sehmetterling seinen 
N aehkommen so viel wie niehts von seiner Erfahrung hinterlassen kann, weil seine 
Generationszellen schon reif sind, wenn er Sehmetterling wird). J edenfalls sind 
fUr die Art nur sieh immer wiederholende Erlebnisse von Bedeutung. 

A us blieke. Ieh vermute, daB ein genaueres Studium der Eigensehaften 
der Engraphie uns AufsehluB geben konnte uber die N atur nieht nur der nervosen 
Funktionen, sondern der Lebensfunktionen uberhaupt, und daB umgekehrt bessere 
Kenntnis des phylisehen Gedaehtnisses Licht auf die Engramme des Individuums 
werfen wiirde. Gibt es ein phylogenetisehes Gedaehtnis in dem Sinne, daB die 
Gleiehheit der Funktion von Eltern und neuen Generationen auf einer Ekphorie 
phyliseher Engramme beruht, so sind aueh die Gene Engramme, so daB eine erb
liehe Eigensehaft, sagen wir die Fahigkeit, in einem besonderen Apparat zu ver
dauen, aueh schon in den Genen vorhanden sein muB und sieh einerseits den Magen
darmkanal mit seiner absondernden und motorisehen Tiitigkeit sehafft', andernteils 
im fertigen Organismus oder speziell in dessen Darmtraktus die Verdauungs
funktion ekphoriert, sobald Speisen eingefUhrt werden. Auf solehen und noeh 
anderen Wegen kommt man zu Ansiehten, wie sie SEMON in seiner Mneme, ohne 
auf das Wie naher einzugehen, entwiekelt hat. 

Nun hat man sieh die Erbeinheiten, die Gene, in der Biologie als Mole
kularstruktur, eine Art materieller Organe (Biophoren) vorgestellt. Man hat 
sogar Anhaltspunkte gefunden, sie in den Chromosomen, wenn diese Stab
ehenform angenommen haben, zu lokalisieren; WEISMANN nimmt an, daB dureh 
allgemeine Ernahrungsstorungen einzelne Gene unter Erhaltung der ubrigen ver
niehtet werden konnten. Und dennoeh bietet diese Vorstellung zu viele Sehwierig
keiten. 

Zunaehst einmal sind aueh dann, wenn man nur die allgemeinsten Grund
Hnien der Entwieklung in die Gene zu verlegen versueht, und dem Individuum 
die Ausbildung der Einzelheiten aufs Weitherzigste uberlassen moehte, der Gene 
so viele vorauszusetzen, daB man mit der Molekulzahl der Chromosomengarnitur 
einer Keimzelle lange nieht mehr auskommen kann. Man kann doeh nicht wohl 
anders als wenigstens einmal ein Gen fUr jeden einzelnen Muskel annehmen. Nun 
aber besteht dieser aus einer groBen Menge von Fasern. Man konnte sieh zunaehst 
denken, daB das Gen die Bildung und Gestaltung und Anordnung derselben dem 
Individuum uberlasse, das sie naeh irgendeinem allgemeinen Prinzip oder einer 
diffusen Wirkung entstehen lasse. Aber auch dann muBte man voraussetzen, 
daB dieses Allgemeine nur auf dieses Gen mit der gerade entstehenden Anordnung 
der Fasern reagieren konnte; ware das Gen etwas anders in seinen Wirkungen, 
so muBten also doeh andere Faseranordnungen entstehen; das Gen muB also 
gerade dieser Faserordnung und keiner anderen entspreehen, es muB, wenn aueh 
vielleicht nieht allein, doeh die einzelnen Fasern in ihrer Individualgestaltung 
und ihrer besonderen Anordnung enthalten, sieh dadureh von andern mogliehen 
Genen unterseheiden, und wenn es gestort wurde, so wurde auch die Faseranordnung 
gestort. Kurz, der Feldherr kann den untergeordneten Organen nur dann die 
Ausfiihrung eines allgemeinen Planes uberlassen, wenn diese speziell dafiir gedrillt 
sind, d. h. auf unsere Gene ubertragen: aueh wenn wir nur ein allgemeines Gen 
fiir einen jeden Muskel voraussetzen, so muB «.J:ieses Gen wieder Untergebene fUr 
jede einzelne Faser enthalten. Die namliehe Uberlegung kann man aueh wieder 
in bezug auf die Muskelkastehen iIi jeder einzelnen Faser machen, wenn man 
nieht annehmen will, daB wir damit an ein Ende kommen, indem die Muskel
kastehenanordnung wie ein Kristall von den Molekularkraften gebildet werde; 
aber dann muB man wieder voraussetzen, daB im Gen die Entstehung gerade soleher 
Molekiilkomplexe vorgebildet sei. All das miiBte vererbt werden, entspraehe 
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also wieder Genen niederer Ordnung!). Wieviel Gene miiilten sein, urn das mensch. 
liche Gehirn zu bilden ~ oder urn das unendli.ch komplizierte chemische Gleich· 
gewicht aller Korperorgane untereinander zu unterhalten oder die einzelnen dabei 
beteiligten chemischen Agentien und Reaktionen zu schaffen Y Dann die Gene 
der Reflexe und Instinkte nur einer Ameise in ihrer Kompliziertheit und Abstufung 
und Variabili.tat iiberhaupt~ Unser Verstand kann ja nicht einmal etwas so Ein
faches wie einen Kratzreflex iibersehen, wahrend die im Chromosom moglichen 
Molekiilzahlen noch vorstellbar sind. Auch kann man nicht einmal mit der bloilen 
Aufzahlung solcher schon aus vielen Genen zusammengestellten Funktionen fertig 
werden. Sobald wir UIlS fUr ein einzelnes Gen eine Zahl von Molekillen vorzustellen 
versuchen, die es innerhalb eimis Chromosoms enthalten konnte, so erscheint sie 
uns fUr die Bildung eine:,; solchen Organs zu klein. In cinem winzigen Spermakopf 
machen die Chromosomen nur einen Teil aus. Von reinem Eiweiil konnen nach 
einem hiesigen Chemiker im Kubikmikron nicht mehr als etwa 12 Kubikmillimikren 
enthalten sein. Die EiweWmolekiile, von denen die lebenden wohl die komplizier
testen sind, konnen nach allgemeiner Annahme nicht sehr weit von der ultra
mikroskopischen Sichtbarkeit entfernt sein. So konnte NXGELI von der in dieser 
Beziehung ahnlichen Keimchentheorie sagen: "Wird die Menge der Keimchen so 
hoch angenommen, als es die Darwinsche Theorie wirklich verlangt, so ergibt sich 
auch fiir klein ere Phanerogamen, dail ihre einzelligen Keime millionenmal groiler 
sein muilten, urn aIle Keimchen bloB in der Form von Eiweiilmolekiilen oder klein
sten Mizellen aufzunehmen." 

Sind solche materielle Biophoren-Gene iiberhaupt moglich, so weiil man, 
nicht recht, wie sie wirken sollen. SolI jedes Gen aus einer Gruppe von Molekiilen 
bestehen, (lie sich zu den betreffenden Organteilen entwickeln T Dann miiilte die 
Molekiilgruppe als solche zugleich die Engramme produzieren konnen, die not
wendig sind fiir die priifoJ"mierten Tatigkeiten im CNS. (Reflexe, Instinkte, viel
leicht auch Zellentwicklung), oder es miiilten diese materiellen Gene zugleich noch 
Trager von Erb-Engrammen sein. Wenn nun doch vererbbare Engramme notig 
waren, so verliert die Annahme von molekularen Genen ihre Existenzberechtigung. 
Da ferner das Zellprotoplasma einen wesentlichen Anteil an der Bildung der Organe 
nimmt, miiilten die Molekiil-Gene sich mit ihm irgendwie mischen2 ). Es gibt aber 
wieder Griinde dafUr, dail auch spater die Gene in Biophorengestalt in den Kernen 
enthalten seien, und die Verbindung von kernlosen Seeigeleiern mit dem Sperma 
einer andern Art, sowie die Versuche von GurHRIE3), wenn sie sich bestatigen, 
wiirden beweisen, dail Erbmasse sowohl in den Kernen wie im Protoplasma vor
handen ist. Mischen sich die Gene nicht direkt mit dem Protoplasma, beeinflussen 
sie es nur, so muil man wieder eine besondere Kraft annehmen, die von den Bio
phoren-Genen auf das Protoplasma wirkt. Stellen wir uns noch das Zusammen
wirken von materiellen Genen vor; eine Haaranlage verlangt eine Mehrzahl von 
Genen nur fiir die Farbe; dann gibt es Gene fiir die Verteilung der Farben (ein
farbig oder gefleckt), fUr die Dichte des Pelzes, die Lange, die Dicke, die Ge
staltung (kraus oder schlicht) des einzelnen Haares und gewiil noch sehr viele 

1) Nicht ganz niitig ist es anzunehmen, daB jedes Blatt, das ein Baum wahrend seines 
ganzen Lebens hervorbringe, durch ein Gen bestimmt sei. Es konnte ein Gen genugen, 
das etwa die Tendenz hatte, bis zu einem gewissen Sattigungsgrad an jedem geeigneten 
Platz ein Blatt hervorzubringen. Wird eines vernichtet oder im Herbst abgeworfen, 
so schafft das Bedurfnis ein neues Blatt. Bei den Muskelfasern kann man die Vorstellung 
nicht so leicht vereinfachen, weil die verschiedenen Fasern einander nicht gleichwertig 
sind, jede einen bestimmten Ort, eine den speziellen Verhaltnissen angepaBte Lange und 
Zahl der Muskelkastchen und eine bestimmte Innervation besitzen muB. Eine solche 
Anpassungsfahigkeit miiBte wohl fUr ein aUgemeines Muskel-Gen (nach Art des oben 
angenommenen Blatt-Gens) eine so komplizierte Formel verlangen, daB sie kaum denkbarer 
ware als die eines besonderen Gens fur jede einzelne Faser. 

2) Das scheint sich wirklich so zu verhalten, da auBerhalb des Vermehrungsstadiums 
die Grenzen zwischen Chromosomen und Protoplasma der Keimzellen verwischt sind. 
Vg!. auch die Theorien von GRAWITZ und anderen, die Zellen aus Zwischensubstanz oder 
an kernfreien Stellen, z. B. einer Muskelfaser, entstehen lassen. 

3) Further results of transplantations of ovaries in chickens. J. exper. Zoo!. Bd. V, 
S.563. Ref. Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbio!. 1909, 392. Vertauschung der Eierstiicke 
bei weiBen und schwarzen Hennen zeigten starken EinfluB der Adoptivmutter auf die 
Produkte ihres eingepflanzten Eierstockes. 
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andere. Es wird nun nicht recht vorsteIlbar, wie sich aIle diese Komponenten zu 
del' Einheit des wirklichen Haares zusammensetzen sollen, indem an eine allgemeine 
"Haaranlage" sich diese Gene angliedern, wahrend uns von den psychischen Funk· 
tionen her geliiufig ist, wie ekphorierte Engramme sich zu einer wirklichen Einheit 
zusammenfiigen, ohne deshalb ihre Individualitat zu verlieren. 

Wie sollen nun starre Organe wie die Biophoren .. die Variabilitat, die An· 
passungsfahigkeit an neue Verhaltnisse im Innern und AuBern ermoglichen ¥ Wie 
sollen Variationen entstehen ¥ Soll etwa jede Generation wahrend der phylischen 
Entwicklung des Magendarmkanals ein Molekiil mehr zu gewissen Genen hinzu· 
fiigen, urn den Magen auf eine hohere Stufe zu bringen? Wenn die verschiedenen 
Erbeinheiten aus Molekular·Genen bestiinden, so miiBten sie sich irgendwie ziemlich 
scharf abgrenzen, wenn wir uns auch vorstellen diirften, daB sie Gruppen bilden, 
die bald als Ganzes wirken, bald in verschiedener Weise zersplittert werden konnen. 
Trotz aller schematischen Mendeltheorien war abel' bis jetzt ein solches Verhalten 
aus den Tatsachen nicht zu erweisen. Man kann verhaltnismallig wenige Erb· 
einheiten als wirkliche Einheiten abgrenzen und hat auch von diesen zu gewartigen, 
daB sie sich noch auflosen. Dnd zwischen Mendelscher und intermediarer Vel'· 
erbung gibt es alle Ubergange usw. 

Alle diese Schwierigkeiten werden geringer odeI' fallen ganz weg, wenn man, 
ausgehend von der tatsachlichen Leistung der Engramme im fertigen Organismu8, 
die Gene als Engramme betrachtet. Zunachst einmal kann die namliche Mole· 
kularmasse Trager vieler Engramme sein, odeI' die namlichen Molekiile konnen 
sich einzeln oder in Gruppen an verschiedenen Engrammen beteiligen, ja es besteht 
die Moglichkeit, daB Krafte, die feineren Strukturen als den Molekeln entsprechen, 
mitwirken odeI' gar das Engramm bilden. Auch eine Lokalisation ist moglich, 
sei es, daB, wie es bereits angenQmmen werden muBte, ein ganzes Gen.Engramm 
in einem bestimmten Teil eines Chromosoms lokalisiert ware, odeI' daB, wie wahl'· 
scheinlich bei den Engrammen des Gehirn~, ein bestimmter Teil besonders wichtig 
fiir die Funktion des Gens ware, so daB sein Wegfall seine Wirkung ganz odeI' teil· 
weise aufheben wiirde 1). N eben diesel' Lokalisation ware doch eine beliebige 
Diffundierbarkeit garantiert, die erklaren konnte, daB auch das Zellprotoplasma 
nicht ohne EinfluB auf die Gestaltung des spateren Individuums ist, und die endlich, 
ohne die unwahrscheinlich grobe Keimchentheorie zu benutzen, ein Mitschwingen des 
Keimplasmas mit den Erfahrungen der Korperzellen und damit die Vererbung 
erworbener Eigenschaften erklaren konnte, wenn dieses immer wieder auftauchende 
Postulat einmal zu beweisen ware2 ). Die Regeneration und die Bildung von Pflanzen 

1) So sehr die Vorstellung von den ausschlieBlich in den Chromosomen lokalisierten 
Genen an Breite gewonnen hat, sie erscheint doch immer etwas zu schematisch, als daB 
man aIle Zweifel unterdriicken konnte. Erst unmittelbar vor dem Druck werden mir die 
GRAWlTZschen Schlummerzellen bekannt, die sogar aus Interzellularsubstanz entstehen 
sollen, und heute kaum mehr geleugnet werden konnen. Die GRAWITzsche Vorstellung 
laBt sich wohl nur mit der Engrammtheorie vereinigen, die zwar gewisse Zentren der Mneme· 
funktion in die Biophoren verlegen, aber zugleich auch voraussetzen kann, daB das ganze 
Protoplasma und die lebende Substanz iiberhaupt die Einwirkung dieses Engramms spUrt 
und behalt. Es wiirde dann nicht mehr heiBen: omnis cellula e cellula, sondern omnis 
cellula ex engrammatophoro, d. h. aus einer Substanz, die Engrammtrager ist. Dabei 
ware das gestaltende Prinzip das Engramm (das natiirlich die Eigenschaften der Molekiile 
benutzt); es kann das vorhandene substanzielle Material anders aufbauen, ein Individuum 
in zwei teilen; es kann aber auch anderes Material aufnehmen, es seinem Mikroorganismus 
assimilieren und ihm seine eigenen Engramme mitteilen. Gegen die begrenzte Lokalisation 
der Anlagen in den Chromosomen spricht auch die Tatsache, daB ein einzelnes Chromosom 
unter Umstanden, wenn es abgesprengt wird, wieder eine volle fortpflanzungsfahige Zelle 
bilden kann (JUEL), oder daB ein Infusoriumstiick sich zu einem vollen Tier regeneriert, 
wenn es nur einen Teil des Kerns besitzt. 

2) Es gibt Verhaltnisse, wo der Wirt in so raffinierter Weise den Bediirfnissen seines 
Parasiten entgegenkommt (z. B. gewisse Pflanzengallen), daB die bisherigen Erklarungs. 
prinzipien aIle glatt versagen; eine anpassende Auslese in den Wirtsgenerationen zugunsten 
des Parasiten ist doch wohl ausgeschlossen. Da laBt sich trotz ihres phantastischen Aus· 
sehens die Gedankenverbindung nicht ganz unterdriicken, daB Engramme von Proto· 
plasma zu Protoplasma iibertragbar sind, so daB nach unseren jetzigen Kenntnissen die 
Moglichkeit nicht auszuschlieBen ist, daB das Verhalten der Galle, soweit es bloB dem 
Parasiten niitzt, eine Funktion des letzteren ist, die in Form von Engrammen von seiner 
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aus kleinen Bruchstiicken beweist, daB manche (aile') Korperzellen die Gene des 
ganzen Individuums in sich haben, und daB die Zellen voneinander so deutliche 
und funktionsauslosende Kunde haben, daB sie je nach den gegenseitigen Be· 
d iirfnissen und nach denen des Gesamtorganismus neue Organe schaffen. Aus 
der Engrammatur lieBen sich allein oder doch leichter verstehen die Wiederholung 
der Phylogenese durch die Ontogenese, der Funktionswechsel von Anlagen (ein 
Teil des Unterkiefers wird zu Hammer und AmboB), eine oU w\rmutete Ten· 
denz, eine Eigenschaft in bestimmter Richtung zn entwickeln, die unscharfe Ab· 
grenzung der Erbeinheiten, ihre Zedegbarkeit nach verschiedenen Richtungen, 
das Nebeneinanderbestehen von intermediarer und Mendelscher Vererbung, der 
Wechsel der Dominanz mit der Entwicklung, das Auftreten von atavistischen 
Erscheinungen, wenn diese wirklich auBerhalb der Mendelschen Gesetze vorkommen, 
das Bestehen von latent en Dispositionen abgesehen von der Rezessivitat, die 
scheinbar unvermittelt zur Mutation fiihren, der Artbeeinflussung durch Warme 
und Kalte, wie sie STAND FUSS an Schmetterlingen nachgewiesen, die in der Re· 
generation nach Verwundungen oder Amputationen oder Teilungen sich aus· 
driickende Integration der Funktion, die Heraushebung eines Zweckes, der mit 
verschiedenen Mitteln erreicht wird (die Retina kann die empfindenden Elemente 
auBen oder innen haben; eine Art Linse kann nach Herausnahme der urspriing. 
lichen auch aus Elementen der Regenbogenhaut gebildet werden; die optische 
Akkommodation geschieht nach ganz verschiedenen Prinzipien. Und dennoch 
entstehen bei ganz verschiedenen Tierklassen analoge (nicht homologe) Augen 
nach wenigen Bauplanen). Bei sich entwickelnden Amphioxuseieru konnen nach 
der ersten Teilung die beiden Zellen voneinander getrennt werden, wobei jede 
sich zu einer Larve entwickelt, die zwar nur die Halfte der normalen Zellenzahl 
und damit nur die halbe GroBe der normalen besit2;t, aber ein ganzes Tier darstellt. 
Umgekehrt konnen bei Askariden und Seeigeln durch Zusammenschmelzen von 
zwei Eiern Riesenembryonen erzeugt w.erden. Der Organismus halt also in der 
Entwicklung einen allgemeinen "Plan" fest, auch wenn einzelne scheinbar vorge· 
bildete Teile verdoppelt oder halbiert werden, vielleicht auch ganz fehlen. 

Die Richtigkeit des urspriinglichen Mutationsbegriffes im Sinne plotz. 
licher Umgestaltung einer Anlage ist noch lange nicht bewiesen. Wenn, wie 
z. B. OTTO NXGELI annimmt, eine Anzahl unserer erblichen Krankheitsanlagen 
(wie Migrane, Sechsfingerigkeit, Bleichsucht) als Mutationen aufzufassen sind, so 
entstehen in verschiedenen Stammen ungefahr gleichartige Mutationen. Das wiirde 
die auch sonst wahrscheinliche Voraussetzung beweisen, daB die plotzliche Urn· 
gestaltung iiberhaupt nicht existiert, sonderu daB in der Organisation des Genus 
vieledei Entwicklungsmoglichkeiten vorhanden sind, von denen in einem Individuum 
je nach Umstanden die eine oder die andere aktuell werden kann. Man kann auch 
bei den STANDFussschen Kalte· und Warmeschmetterlingen, die arktische oder 
siidliche Formen nachahmen, nicht an eine Umgestaltung, eine Neuformation 
den ken, sondern nur an spezielle Entwicklungsformen von Organismen, in deren 
Natur es liegt, bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Gestaltungen an· 
zunehmen. Auch die biologischen Variationen der Bakterienstamme, bei denen 
teilweise jetzt schon Reversibilitat bekannt ist, kann doch wohl nicht anders er· 
klart werden. Liegen nun in den einzelnen Organismen verschiedene 
Entwicklungsmoglichkeiten, so kompliziert das entweder den Be· 
griff des Gens oder die Menge der anzunehmenden Einzel·Gene 
noch weiter in uniibersehbarer Weise und macht die Vorstellung mate· 
rieHer Gene noch unmoglicher. 

N ur Engramm.Gene haben feruer quantitativ und qualitativ die Variations· und 

Substanz auf diejenige der anliegenden Wirtszellen iibergegangen ist. Eine Schwache 
dieser hochstens heuristisch zu verwertenden Idee sehe ich weniger darin, daB sie ungewohn. 
lich und meinetwegen phantastisch erscheint, sondern darin, daB sie (gerade wie die Anpas. 
sungstheorien von der andern Seite) nur die eine Halite des zusammenhii.ngenden Ganzen 
beriicksichtigt, das darin besteht, daB eben bei den Lebewesen eine Galle und ein Parasit 
einander entsprechen wie ein InsektenrUssel und eine Bliitenkonfiguration oder wie der 
Penis einer Insektenart der Vagina der namlichen Art. Ich mochte also nicht etwa die 
"Theorie aufstellen", daB die Pflanzengallen in ihrer Form und ihren Wandlungen durch 
die Engramme der Parasiteneier bestimmt werden; aber es scheint mir nicht unwichtig, 
an diesem Beispiel darauf aufmerksam zu machen, was Engrammgene moglicherweise aUes 
leisten konnen. 
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Anpassungs. und Entwicklungsfahigkeit, die wir beobachten und die bei Biophoren. 
Genen nicht leicht vorstellbar ware. Engramme von Vater und Mutter, die nicht 
ganz identisch sind, konnen(miissen indes nicht) sich leicht zu einer einheitlichen Wir· 
kung integrieren, ganz wie verschiedene ldeen in einem Gehirn. Von Molekular· 
Genen ist das nicht recht vorstellbar. Engramme konnen Erfahrungen summieren, 
neue Erfahrungen miiBten ein Biophoren.Gen in seinem Bestand umbilden, Be· 
standteile miiBten abo und zugehen, umgelagert werden, wobei die biologische 
Wertigkeit desselben nicht in Frage gestellt werden diirfte, so daB das Gan immer 
wieder als etwas Ganzes und gegeniiber den andern Genen und den Lebensanforde· 
rungen Harmonisches funktionieren wiirde; Engramm.Gene konnen einfach durch 
die Erfahrung ein wenig modifiziert werden, wie wir die Muskelkoordinationen 
beim Anfassen eines sich bewegenden Korpers dadurch modifizieren, daB wir sie den 
durch die Augen wahrgenommenen Ortsveranderungen des Gegenstandes an· 
passen, wobei, wenn wenigstens die Analogie mit den psychischen Engrammen 
soweit ins Einfache hinab Geltung hat, die Anpassung nicht eine zufallige, sondern 
eine im Prinzip gerichtete und zugleich kontinuierlich (nicht bloB sprungweise) 
modifizierbare ware. In letzterer Beziehung kann man wahrscheinlich noch weiter 
gehen. Wir sehen, daB die Gene alle harmonisch zusammenarbeiten1), von den 
unendlich vielen Moglichkeiten der Dysharmonie wird so wenig Gebrauch ge· 
macht, daB die Lebewesen sich in Individuen und Arten erhalten, und die vor· 
kommenden Variationen meist nur lebensmogliche Kombinationen schaffen. Eine 
Anpassung aneinander ev. an leitende "Prinzipien" kann nur eine Funktion, 
nicht eine Summe von Strukturen leisten, wenn wir auch so weit ins Elementare 
gehen konnen, daB wir z. B. das Sonnensystem mit diesen Dingen parallelisieren, in 
dem alle Storungen sich von seIber ausgleichen, obgleich keine Planetenbahn ge· 
andert werden kann, ohne daB alle and ern sich mit ihr abfinden, sich in ein neues 
Gleichgewicht setzen. N ach Analogie der Biophoren.Gen.Organisation miiBte 
die Anpassung so geschehen, daB bei jeder Storung die einzelnen Planeten ihre 
Masse und Bewegungstendenz anderten. Wenn ich da von einem "Prinzip" ge· 
sprochen habe, so darf man die Analogie mit unseren als ldeen ausgedriickten 
psychischen Prinzipien recht weit treiben. Unter Funktionen, wie wir sie bei 
Engrammekphorien uns vorzustellen haben, gibt es schopferische Resultanten 
als Abstraktionen, nicht bloB in dem Sinne, wie eine Lokomotive aus iliren Bestand· 
teilen gebildet wird. 

Jedenfalls beweisen die Regenerationen, daB die einzelne Korperzelle nicht 
nur irgendwelche Nachrichten vom Befinden der iibrigen Zellen, sondern auch 
von dem des Ganzen erhalt, und daB sie bestrebt ist, das letztere nach dem ur· 
spriinglichen Plan harmonisch zu gestalten. Das geht so weit, daB eine heraus· 
genommene Linse von einem and ern Teil des Auges ersetzt werden kann (allerdings, 
so viel ich weiB, nicht funktionsfahig), und daB die Stiicke einer Planarie, die sich 
zum Tier erganzen, die vorhandenen Teile so umschmelzen, daB ihre GroBe dem 
vorhandenen Bildungsmaterial entspricht, so daB die Proportionen der alten und 
der neugebildeten Teile richtig sind. lch iiberlasse es andern, zu entscheiden, 
ob man daraus LAMARCKistische Entwicklungsfunktionen ableiten konne. Jeden
falls aber folgt aus all dem, daB die Erbeinheiten nicht bloB oder gar nicht ein 
bestimmtes Quantum (Lange, Breite, Starke, Farbe), sondern ein Verhal tnis, eine 
Beziehung zwischen verschiedenen Einheiten ausdriicken. Das Gen, das die GroBe 
des Auges bestimmt, verlangt nicht sound so viel Millimeter Durchmesser, ev. 
bei Nahrungsmangel soundso viel Prozente weniger, sondern die AugengroBe 
ist (auch noch) eine Funktion der Beziehung zu allen andern Genen des Auges und, 
wenn man es ganz genau nehmen will, zu allen andern Genen des Korpers. Ein 
Gen ist iiberhaupt nicht eine Tendenz, eindeutig bestimmte Eigenschaften zu bilden 

1) Die VeranderWlg einer Eigenschaft in einem Organismus ist nicht moglich, ohne 
daB aIle andern sich mit ihr in ein neues Gleichgewicht stellen. Diese AnpasSWlg der Wl· 
ziihlbaren Eigenschaften an die AnderWlg einer einzelnen ware schwer denkbar aus bloBer 
Auslese des ZufiUligen; viel eher ist anzWlehmen, daB die Eigenschaften aufeinander wirken. 
Eine solche FWlktion, Bowie die VereinigWlg zu Resultanten, die UnterordnWlg Wlter einen 
allgemeineren "FWlktionsplan", die Integration, liegt in der Natur der Engramme. Schon 
die Symmetrie der Entwicklung bei der ersten HalbteilWlg setzt etwas wie eineIntegration 
voraus. - EtWBS, das wie eine Assoziation aufgefaBt werden kann (nicht muB), driickt sich 
darin aus, daB gewisse Aszidien, die Au~en urn MWld Wld After hahan, urn jede irgendwo 
kiinstlich gemachte KorperoffnWlg Augen bilden. 
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sondern je nach Vmstanden diese oder jene Eigenschaftenzuentwickeln. lch 
kann immer noch nicht darum herumkommen, die sogenannten Mutationen 
auf diese Weise aufzufassen; wie sollte man sonst erklaren, daB die namlichen 
Mutationen vielfach entstehen (in der Pathologie die Migrane, die Sechsfingerigkeit 
und vieles andere). 

Diese Andeutungen mogen geniigen, solange man nichts als Vermutungen 
auBern kann. Es ware aber eine dankbare Aufgabe zu untersuchen, ob nicht die 
Art der Variabilitat der Gene Anhaltspunkte gibt zur Entscheidung der Frage, 
ob die Gene funktionelle Engramme oder materielle Organe sind. 

Das Gedachtnis wird wohl auch einmal die En tstehung von speziellen Organen 
erklaren. Wenn in einer undifferenzierten Zellenmasse zwei voneinander entfernte 
Punkte oft mit- und nacheinander gereizt werden (oder in Tatigkeit kommen), 
so entsteht eine engraphische (und zugleich assoziative) Verbindung zwischen 
beiden. Die Verbindung wird dabei die Linie des geringsten Widerstandes bevor
zugen oder am starksten benutzen und damit am starksten verandern. Eine Stelle 
sezerniert besonders oft. Die Sekretion wird immer leichter vor sich gehen, der 
betreffende mit dem Engramm der Sekretion besetzte Zellhaufen wird zu einer 
Art Driise. DaB aus diesem zunachst rein funktionell engraphischen Organ, das 
sein Analogon hat in den Gelegenheitsapparaten der Hirnrinde, ein anatomisches, 
histologisch sich von der Umgebung unterscheidendes Organ entsteht, ist wieder 
eine Gedachtnisleistung. Bestimmte Stoffe werden an dieser Stelle haufig assimiliert 
und dissimiliert; ihre Anhaufung beziehungsweise Abfuhr muB also besonders 
geiibt werden. Sie werden sich als solche oder in Vorstufen in dem Substrat der 
Engramme anhaufen, kurz das Organ mull in seinem chemisch-molekularen Bestand 
verandert werden, und das ganz allgemein, denn der Kampf anderer Molekiile, 
die an der Leistung nicht teilnehmen, urn die Existenz wird erschwert, sie nehmen 
ab oder verschwinden, das ganze Gleichgewicht ist anders eingestellt. 

Ob auBerdem zur Erklarung der histologischen Differenzierungen noch ein 
besonderer formativer Reiz der Engramme auf ihre Trager angenommen werden 
muB, mochte ich noch nicht entscheiden. Vielleicht schafft die Funktion selbst 
bestimmte Zusammenlagerungen der verschiedenen Molekiilgruppen (Zufuhr und 
Abfuhr, Diffusionsverhaltnisse), vielleicht hilft auch die gestaltende Eigenschaft 
der Molekiile (in ahnlicher Weise wie bei Kristallen) mit. 

Bestehen solche Differenzierungen innerhalb einer einzigen Zelle, so konnen 
sic sich ohne weiteres durch Teilung vererben und in den folgenden Generationen 
immer mehr ausbiIden. Bei den Metazoen miiBte nur das Engramm ohne das 
Organ in die Keimzelle iibergehen. Aber nicht nur das Engramm der Funktion, 
sondern auch das der Entstehung eines Organes, so daB diese aus einer ontogene
tischen eine phylogenetische wiirde. Wir wissen wohl noch zu wenig, als daB es 
sich lohnte, diese Vorstellungen noch mehr auszubauen; cs geniigt vorlaufig zu 
zeigen, daB die Auffassung der Gene als Engramme denkbar ist. Sehen wir von 
einer Generation zur andern nichts von Engraphie, so ist das nur selbstverstand
lich; wenn nicht die zufalligen Erfahrungen eines lndividuums seine Erbmassen 
in einseitiger Weise umbiIden und damit fur die gewohnlichen Verhaltnisse un
brauchbar machen sollen, so darf nur eine Summierung, "Ubung" und "Abstrak
tion" des Gewohnlichen sich durchsetzen, und dazu stehen unbegrenzte Zeitraume 
zur Verfiigung. 

Es wurde frUber hervorgehoben, daB das Gedachtnis eine allgemeine 
Funktion des lebenden Protoplasmas ist, die nur in unserer Hirn
rinde eine besondere Ausbildung erlangt hat. Wenn nun die Entwick
lung aus dem Ei und die Funktion der Organe nichts anderes sind als Engramm
ekphorien, so weill man nicht recht, was irgendeiner andern Lebensfunktion noch zu 
tun iibrig bleibt. Mit anderen Worten, mit dem Gedachtnis, das die Erlj.altung und die 
Fortpflanzung besorgt, ist eigentlich fast oder ganz alles gegeben, was wir vom Leben 
kennen. Gibt es nun noch etwas anderes, das am Aufbau des Lebens beteiIigt sein 
muBY Wir wissen es nicht. Jedel!-.falls konnen wir unsere jetzigen Kenntnisse 
so ausdriicken: daB Leben ist eine Aullerung von Eigenschaften des Kolloids, die 
wir nicht abzugrenzen vermogen von den mnemischen Eigenschaften. 

Suchen wir uns nun klarzumachen, was die Ekphorien im Organismus alles 
bewirken, so stollen wir auf eine andere Gedankenreihe, die sich auf der Suche 
nach dem Ursprung und dem Wesen des Lebens wohl jedem aufgedrangt hat: 
Fermente, Katalysatoren und andere ahnliche Korper, die in irgendeinem chemischen 
Milieu zusammengebracht werden, schaffen ein Behr labiles Gleichgewicht von 
Substanzen und Kraften, das manche EigenBchaften mit dem Leben eines Or· 
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ganismus gemein hat. Dnd wir find en immer mehr, daB die chemischen Vorgange 
und damit alle andern im Korper mit solchen Stoffen zusammenhangen. Die Er· 
haltung eines Gleichgewichtes ist ferner eine allgemeine Funktion von chemischen 
oder dynamischen Systemen und auch von komplizierteren (Sonnensystem; aber 
auch Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Tieren)l). Wenn ich Zeit hatte, wiirde 
ich untersuchen, ob die beiden relativ einfachen Funktionen des Lebens, die dyna· 
mische des Gedachtnisses und die chemische zusammen "das Leben" bilden konnten. 
Wiirde die Frage bejaht, so waren wir allerdings noch nicht am Ende; das wichtigste 
neue Problem ware dann das der Natur der Energieform, die wir in dem Gedachtnis 
tatig sehen. Ware diese eine noch unbekannte Form, so wiirde das nicht etwa 
vitalistische Anschauungen begriinden, die den lebenden Organismus durch ein 
Plus prinzipiell unterscheiden wollen von der iibrigen Welt. 

Eine dritte Theorie kniipft an die halb durchlassigen Membranen an mit ihrem 
verschiedenen elektrischen Potential auf jeder Seite. Auch sie ist noch nicht fertig 
durchdacht. 

Wir haben zwingende Griinde anzunehmen, daB die Engramme, 
wenn sie einmal gesetzt sind, so lange dauern, wie das Gehirn, 
das sie tragt; die engraphische Veranderung im Kolloid ist 
irreversi bel. Man stellt sich zwar allgemein vor, daB die Engramme 
mit der Zeit "abblassen", sich verwischen wie eine FuBspur im Sande 
oder ein FluBbett, in dem kein Wasser mehr lauft. Wir werden sehen, 
daB die dieser Auffassung zugrunde liegenden Tatsachen anders zu er
klaren sind. So ist das Erinnerungsbild eines Gegenstandes, das so viel 
blasser und unbestimmter ist als das Wahrgenommene, nicht die direkte 
Ekphorie der Wahrnehmung, sondern die einer nachtraglichen Be
arbeitung, die zwar das urspriingliche Engramm bestehen laBt, aber 
dessen ekphorische Zuganglichkeit herabsetzt, indem sie an seine Stelle 
die zum Leben besser brauchbare oder meist allein brauchbare "V or
steHung" setzt. (Siehe folgendes Kapitel.) Dafiir zeigen uns Tausende 
von Stichproben, daB alles sich so engraphiert, wie es erlebt wird, und 

') Es scheint gar nicht anders moglich, als daB aIle VerhiHtnisse einem Gleichgewicht 
zustreben; der Stein fiilIt so lange, bis ein Widerstand die Wirkung der Erdschwere kom
pensiert. Das Sonnensystem fiilIt nicht zusammen, weil es eben von jeher so weit "zu
sammengefallen" ist, daB Anziehungen und Zentrifugalkriifte miteinander im Gleichgewicht 
sind. Das Wasser flieBt abwarts, bis aIle Teilchen gleicher Rohe unter gleichem Druck 
stehen. Eine Art vermehrt sich, bis ihre Lebensbedingungen eine weitere Vermehrung 
nicht mehr zulassen. Parasiten und Wirte miissen in einem Gleichgewicht der gegenseitigen 
Schadlichkeit und Widerstandsfiihigkeit stehen: eine Parasitenart kann ihrer Wirtart 
auf die Dauer nur so weit schadlich sein, als sie sie nicht ganz vernichtet, sonst konnten 
beide Genera nicht mehr da sein; und der Wirt vermag den Parasiten nie ganz umzubringen, 
sonst ware dieser nicht mehr da; andern sich die VerhiHtnisse z. B. durch Verschleppung 
eines Parasiten in andere Gegenden, so muB sich ein neues Gleichgewicht herausstellen, 
das allerdings in einem solchen FaIle in der Vernichtung der einen oder beider Arten be
stehen kann. 

Erklart werden muB also nicht das Gleichgewicht, sondern die Abweichung Yom 
Gleichgewicht. Dnd da fallt die Frage nach dem Rhythmus des Lebens zusammen mit 
der, warum das Weltall nicht iiberhaupt in Ruhe ist. Einen lebenden Organismus, das 
Individuum wie das Genus, konnen wir vielleicht als ein System auffassen, das gain Gleich
gewicht erhalt wie das Sonnensystem, wobei beim einen wie beim andern sowohl das innere 
Gleichgewicht wie das der Wechselbeziehungen mit der AuBenwelt in Betracht kommt. 
Wir hatten dann den Rhythmus wenigstens zum Teil als Oszillationen zur Riickkehr zu 
einem allgemeinen Gleicligewichtszustande aufzufassen. DaB dieser nicht schon besteht, 
ware leicht zu denken, solange man sich nach der Gastheorie aIle Elemente der Welt 
als lauter Molekiile vorstellt, die sich ungeordnet bewegen und so "zufallig" zur Bildung 
von Agglomeraten fiihren miissen, von denen man sich einzelne ungestraft so groB vor
stellen kann wie die ganze uns bekannte Welt. DaB aber diese Molekiile nicht das letzte 
sind, wissen wir schon jetzt, und an der Bildung der "Welt" wird noch vieles beteiligt ge
wesen sein, was wir nie kennen. 
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daB die Engramme weder ausloschen noch sich verandern. Wer sich 
das nicht gleich denken kann, der wird den notigen Respekt vor dem 
Gedachtnis des lebenden Kolloids bekommen, wenn er sich vergegen
wartigt, daB es Tiere gibt, die sich seit den altesten geologischen Zeiten 
gleich erhalten haben, und daB die phylischen Engramme auch der
jenigen friiheren Lebewesen, die sieh zu den jetzigen Formen fortent
wickelt haben, doch in irgendeiner Weise weiter wirken (wie z. B. die 
Kiemenanlage beim Menschen). 

Wir kennen zwar einige wenige Tatsachen, die auf eine Fliiehtig
keit der individuellen Engramme im fortlebenden eNS. hindeuten: 
Bienen, die auBerhalb ihres Starkes narkotisiert worden sind, sollen ihre 
Heimat nieht mehr finden. Wenn das bedeutet, daB gewisse narkotisehe 
Staffe die Engramme verniehten konnen, so ist das wenigstens kein 
physiologischer Vorgang und einer, der beim hoheren Tier und speziell 
beim Menschen iiberhaupt in der Weise nieht zu konstatieren ist, wenn 
aueh vulgar die Meinung herrscht, daB eine ehirurgische Narkose nicht 
nur die bereits vorhandenen Engramme sondern auch das Gedaehtnis 
fiir spatere Erlebnisse sehadigen konne. Die Reaktionsveranderungen, 
die man am Stentor hervorbringen kann, sollen nach etwa fUnf Stunden 
voriibergehen; das hat aber wohl guten Grund darin, daB die Reaktion 
nur fiir eine bestimmte Art der Futterdarreiehung gut ist und fUr andere 
FaIle wieder abgestellt werden muB. Es ware interessant, den Versuch 
auch auf die Frage auszudehnen, ob die Ausbildung der neuen Reaktions
weise bei Wiederholung des Versuchs spater irgendwie zeitlich abgekiirzt 
ist (Dbungsersparnis) 1). Beim Mensehen sehen wir alltaglieh, daB im 
Gegensatz zu der gewohnlichen Ansehauung bei diffuser Schiidigung der 
Rinde (organische Psychosen) oder voriibergehender Folgen von Gehirn
erschiitterung die altesten Engramme ihre Wirksainkeit am spatesten 
verlieren; ihre Ekpboriefahigkeit ist die solideste, und wenn von den 
Erinnerungen der letzten J ahrzehnte nichts mehr zuganglich ist, kommen 
oft wieder Bilder aus der Jugend, die Jahrzehnte lang nicht mehr vor
handen schienen, zum BewuBtsein, nicht selten mit solcher sinnlicher 
Lebhaftigkeit, daB die Kranken sie mit der Wirkliehkeit verweehseln. 
Umgekehrt konnen auch bei schweren organischen Gedaehtnisstorungen, 
in denen schein bar alles gleich wieder vergessen wird, auch einzelne 
frische Erinnerungen dureh zufallige, namentlich affektbetonte Erelgnisse 
ekphoriefahig bleiben, oder einzelne Male in Halluzinationen oder Wahn
ideen auftauchen, und durch die Ersparung beim Auswendiglernen von 
sinnlosen Silbenpaaren kann man noch nach einem Jahre die Wirkung 
der scheinbar spurlos verwischten Engramme der friiheren Dbung nach
wei sen. 

HELLPACH 2) erzahlt von einem Senilen, der fUr die letzten 20 Jahre vollig, 
fiir Jiinglings- und Mannesalter fast vollig amnestisch war und nur wenige Kind
heitserinnerungen besaB, der aber von Erinnerungen aus allen Lebensperioden 
formlich iiberfallen wurde, wenn er einmal eine starke Dosis Alkohol zu sich nahm. 
Auch im Fieber und vor dem Tode solI eine "Regression" des Gedachtnisses statt-

1) Bei der Kiichenschabe bleibt die durch elektrische Schlage verkehrte Licht
reaktion 4-55 Minuten bestehen. Spater konstatiert man noch trbungsersparnis (SZy
MANSKI, Anderung des Phototropismus durch Erlernung. Arch. f. d. ges. Physiologie 
144, 1912, S. 132.) 

2) Psychologie der Hysterie, S.461. 
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finden, so daB nur noch friihere Erinnerungsbilder zur Verfiigung stehen, und zwar 
auch solche, die vorher dem Kranken nicht mehr zuganglich waren, also vernichtet er
schienen. Beispiele siehe in RIBOT 1) und CARPENTER2). 

Durch einzelne, aber doch relativ haufige Erfahrungen in unseren 
Traumen, in plotzlich auftauchenden besonders lebhaften Erinnerungen, 
in lebhaften Vorstellungen bei kiinstlerisch angelegten Naturen oder ex
perimentell in der Hypnose konnen wir zeigen, daB die Erinnerungsbilder 
dauernd vorhanden sind, und zwar mit der urspriinglichen sinnlichen 
Frische. lch habe sehr schlechte optische Erinnerungsbilder. Von den 
Personen, die Jahrzehnte lang um mich sind, habe ich viel mehr einen 
Eindruck als eine eigentliche optische Vorstellung. Wenn ich aber in 
einem Tage 14 und mehr Stunden mikroskopiert hatte, so konnte ich 
namentlich im Dunkeln ganz scharfe mikroskopische Bilder vor mir 
sehen, die ich so gut hatte zeichnen konnen wie das wirkliche Praparat. 
Oder wenn Einer von denen, die ich mir gar nicht vorstellen kann, 
irgendwie ein wenig anders aussieht als sonst, so fant es mir auf. Ahn
liche Erfahrungen macht jeder, der sich beobachtet. 

Eine Fahigkeit wie Schwimmen und ahnliches, was nicht sekundar 
gehemmt wird durch ahnliche Funktionen (im Sinne von RANSCHBURG), 

bleibt nitCh vielen Jahren der Nichtiibung erhalten S). Eine bestimmte 
Affektreaktion aus der Pubertat kann nach mehr als fiinfzigjahriger Ver
drangung wieder ganz frisch zum Vorschein kommen. 

Abgesehen davon, daB mit dem Altern der Engramme ihre Wider
standsfahigkeit gegen bestimmte, die Ekphorie hindernde Schadigungen 
wie Hirnatrophie, gewisse Vergiftungen (Fieber u. a.) zunimmt, was 
nicht einmal ganz sicher auf Veranderung des Engrammes seIber be
ruhen muB, sondern auch Folge von vermehrten Verbindungen sein 
konnte, fehlen alle Anhaltspunkte, um eine Umgestaltung der 
Engramme anzunehmen. Wenn uns das Haus, das wir in der Kind
heit bewohnt, spater viel kleiner vorkommt, als wir uns vorstellten, so 
hat eben der MaBstab, unsere KorpergroBe, sich in der Zwischenzeit 
verandert. Wir korrigieren Tausende von Erinnerungen nicht bloB in
folge des Nachweises, daB sie falsch sind, sondern viel haufiger aus dem 
eigenen Gedachtnis heraus. Bei den Gedachtnisillusionen der Geistes
kranken laBt sich mit einiger Geduld an haufigen Stichproben nach· 
wei sen, daB die urspriinglichen Engramme noch vorhanden sind, daB 
also nicht ein umgeandertes Engramm, sondern ein neugeschaffenes vor
liegt, neben dem das urspriingliche weiter besteht. Wenn sich z. B. ein 
Paranoiker beklagt, daB der Pfarrer gestern in der Predigt die und die 
Anspielungen auf ihn gemacht habe, so kann man regelmaBig, wenn 
auch nur mit groBer Miihe, noch yom Patienten selbst feststellen lassen, 
welche W orte der Geistliche gebraucht hat, die dann gar nicht mit den 
zuerst angegebenen und zunachst hartnackig festgehaltenen iiberein
stimmen. 

1) Les maladies de la memoire. 8. Aufl. Alcan, Paris 1893. 
2) Mental Physiology, 7. Ed., London 1896. 
3) Etwas anders eine nicht geiibte Sprache, die durch die Beniitzung anderer Wege 

des Ausdrucks der Gedanken direkt abgespalten, in einem gewissen Sinne verdrangt wird. 
Eine Sprache, die nur in der friiheren Kindheit gebraucht worden, ist spater besonders des
halb schwer zuganglich, weil in der Zwischenzeit die Personlichkeit und ihr Ideenkreis 
stark geandert hat, so daB von diesem aus keine direkten Assoziationsbahnen zur nicht 
mehr geiibten Sprache vorhanden sind. 
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Vor allem aber ist die sinnliche Auspriigung und Leb
Jzaftigkeit, die "Leibhaftigkeit", die der oberfHichlichen Be
obachtung nur der aktuellen Empfindung und hochstens den 
primaren Engrammen (s. gleich unten) anzugehoren scheint, 
nicht der "abblassenden" Veranderung unterworfen, die man 
glaubt schon nach wenigen Augenblicken konstatieren zu 
konn.en. Unmittelbar nach einer Wahrnehmung haben wir von ihr in 
dem "primaren Erinnerungsbild" oder dem "nachbelebten Engramm" 
meist eine so lebhafte Vorstellung, daB wir oft noch Einzelheiten daran 
beobachten, die wir wahrend des bestehenden Sinneseindrucks nicht 
wahrnahmen. Wir konnen namentlich gehorte W orte unmittelbar nach
her noch wiederholen, unter Umstanden bis zu einem ganzen Hexameter 
in einer unverstandlichen Sprache, Schliige der Uhr noch zahlen, Einzel
heiten in einem Bilde sehen, aber fiir gewohnlich nur wenige Sekunden 
lang. Dann "verblaBt" das Erinnerungsbild rasch; der Vorgang und 
damit der Unterschied der primaren und der spateren Engramme sind 
jedem ohne weiteres geHiufig (vgL Bildung der Vorstellungen). Wenn wir 
aber glauben von einer Person, von einer Landschaft oder irgendeinem 
andern Ding nur ein ganz undeutliches und "blasses" Bild behalten zu 
haben, so beweist uns ein Traum oder sonst eine Vorstellung unter be
sonderen Umstanden auf einmal, daB wenigstens einzelne Bestandteile 
mit voller sinnlicher Scharfe fixirt geblieben sind. Auch die Hypnose 
oder eine Halluzination kann manchmal zeigen, daB irgendein Sinnes
bild mit einer Scharfe erhalten ist, die der der Wahrnehmung gleich
kommt. DaB iiberhaupt unsere Erinnerungsfiihigkeit, die Lebhaftigkeit 
der Vorstellungen, kein MaBstab ist fiir die Erhaltung und die Be
schaffenheit der Engramme, erhellt ohne wei teres daraus, daB wir uns 
die namlichen Dinge bald nur blaB und unklar und stark schematisiert, 
bald aber viel ahnlicher den Wahrnehmungen vorstellen, auch wenn 
diese Ahnlichkeit nur selten bis zur Identitat geht. Ferner daraus, daB 
wir unzahlige Dinge zu einer bestimmten Zeit nicht zur Verfiigung, 
"vergessen", haben, an die wir uns zu andern Zeiten wieder erinnern. 
Wenn wir eine StraBe, die wir gegangen sind, auch eine, die uns wohl be
kannt sein soUte, beschreiben sollen, so steht uns nur sehr wenig Material 
zur Verfiigung. 1st aber irgendwo eine Veranderung gemacht worden an 
einem Gebaude, ein Baum geschnitten worden oder irgendeine andere 
Kleinigkeit umgewandelt, so fallt uns das so fort auf, d. h. wir mer ken 
den Unterschied gegeniiber dem friiheren Eindruck, der also erhalten 
sein muB. Vor einiger Zeit beobachtete ich hypnagogisch einige nicht 
zusammenhangende Zweige mit Birnbaumblattern so klar, daB ich die 
Blatter zu zahlen anfangen konnte 1); auf jedem Blatt Bah ich den Reflex 
von der Sonne, die Farbe war ein lebhaftes Griin, das mir aber durch 
ein besonderes Timbre auffiel, das ich nur mit besonders lebhaften 
Farben einer Kamera auf einer Mattscheibe vergleichen konnte. Trotz 

1) Beilaufig sei fur andere ahnliehe Beobaehtungen erwahnt, daB ein bestimmter 
Zweig im Zentrum des Gesiehtsfeldes war, daB aber die ubrigen, stark peripheren, kaum 
weniger deutlieh waren, jedenfalls viel deutlieher als beim Wahrnehmen, das ieh naehher 
studierte. Ieh konnte keine einzelnen Blatter an einem Zweige zeiehnen, der auf eine 
Distanz von 5 m nur 60 em vom Bliekpunkt entfernt ist. - Naehtraglieh finde ieh noeh 
die namliehe Verdeutliehung peripherer Bilder auch bei JOH. MUELLER (JASPERS, Allgem. 
Psyehopathologie. Berlin, Springer, 1913. 1. Auf!. S 34). 
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allen Suchens fand ich das Original erst am folgenden Tage; es war das 
Spiegelbild von einem Birnbaumrand, gesehen in einem Fensterfiiigel 
mit dunklem Hintergrunde; das Bild war deshalb so schmal, weil das 
Fenster fast senkrecht gegen mich gestellt war, und aus dem namlichen 
Grunde des schiefen Winkels wurde ein ausnahmsweise lebhaftes Bild 
refiektiert. W ohl jeder, der sich genau beobachtet, hat schon Ahnliches 
erlebt. 

DaB die urspriingliche Beobachtung des Baumbildes eine unbewuBte 
war, scheint mir bedeutsam. Auch sonst habe ich hundertfaltig die 
langere Zuganglichkeit von Wahrnehmungsengrammen heobachtet, die 
mir zunachst unbewuBt waren. lch gehe an einem Buchladen vorbei, 
etwas ganz anderes denkend; erst zehn und noch mehr Schritte nach
her lese ich noch einen Titel; mit etwas beschiiftigt, hore ich den Stun
denschlag nicht; wie ich aber z. B. mit dem Niederschreiben eines 
Satzes fertig bin, hore ich ihn nachtraglich mit voller Deutlichkeit, so 
daB ich (bis 5) nachzahlen kann. Musikalische Leute werden wohl unter 
solchen U mstanden viel langere Tonfolgen in primaren Engrammen 
wahrnehmen. - Auch dieses Verhalten spricht dafiir, daB bei unbe
wuBten Erlehnissen eine Verarbeitung ausfallen kann, die sonst gewohn
lich stattfindet und urn so intensiver ist, je bewuBter man sich mit der 
Sache beschaftigt. Auf anderenGebieten kennen wir Gleiches, indem 
ins UnbewuBte verdrangte Vorstellungen und Affekte ein halbes Jahr
hundert lang unverandert liegen bleiben konnen. So hebt auch der 
Traum manchmal von einem Eindruck des Vortrages gerade diejenigen 
Bestandteile heraus, die im Wachen nicht beachtet worden waren. 

GROSSI) nennt die Nachbelebtheit der Engramme "Sekundarfunktion" und 
gibt ihr wichtige Beziehungen zu normalen und krankhaften psychischen Erschei
nungen (z. B. erklart er die Ideenflucht aus verminderter Dauer derselben). Dieser 
Gedanke ist gewiB fruchtbar; unbegriindet aber ist des Auton; Annahme, daB die 
Nachbelebtheit ein Reizzustand sei infolge Regeneration des durch die primare 
Funktion verbrauchten Energievorrates. 

lch habe lange Zeit versucht durch Vbung die Dauer der primaren 
(nachbelebten) Erinnerungsbilder zu verlangern, hatte aber nicht nur 
keinen Erfolg, sondern ich bekam sehr bestimmt den Eindruck, daB die 
Wendung der Aufmerksamkeit auf diese Dinge den ProzeB des "Ver
blassens" nur beschleunigte, so daB ich immer weniger Einzelheiten 
nachtraglich sehen konnte. Auch diese Beobachtungen, die Jahrzehnte 
vor der jetzigen Deutung gemacht worden sind, scheinen in der nam
lichen Richtung zu weisen. 

Die Erinnerungsfiihigkeit der Engramme scheint in einem gewissen 
Grade von einer Art Reifung derselben abhangig zu sein. Wir sehen 
dabei ab von den Konstatierungen des Laboratoriums, daB die Repro
duktion nach einer gewissen Zeit viel leichter ist als zu einer anderen, 
wobei es sich meist urn Sekunden oder Bruchteile von sol chen handelt, 
und irgendeine Periodizitat der nervosen Funktion im Spiele zu sein 
scheint. Dagegen ist von verschiedenen Seiten konstatiert, daB irgend
welche Erinnerungsbilder, mit denen man sich nicht beschaftigt, ekpho
rierbarer werden konnen. Man kommt oft bei einer Vbung nicht mehr 
recht weiter, so beim Schlittschuhlaufen, Maschinenschreiben und vielen 

1) Die zerebr. Sekundarfunktion, 1902 und Dber psychop. Minderwertigkeiten. Wien, 
Braumiiller, 1909. 
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ahnlichen Dingen; nimmt man die Versuche nach einer Pause von Tagen 
oder Wochen, ja nach Monaten, wieder auf, so konstatiert man, daB es 
viel besser geht. So kann es bei kleinen Kindern wie bei Erwachsenen 
sein. 1m Laboratorium hat man nachgewiesen, daB starker gefiihlsbetonte 
Wahrnehmungen oder geistige Arbeit vorhergehende Wahrnehmungen 
"ausloschen" oder hemmen 1) oder Erinnerungen an schwache· Sinnesein
driicke verloren gehen, wenn diesen starkere folgen 2). N ach dem Schlaf 
sitzt manches Gelernte besser als vorher, umgekehrt wird die Erinne
rungsfahigkeit herabgesetzt, wenn gleich nach einer Einpragung eine 
andere geistige Arbeit unternommen wird; die psychische Verdauung 
wird dann gestort 3). Auch KRAEPELIN fand nach BUMKE 4), daB er sich 
nach einer gewissen Zeit der Sammlung besser iiber die Eindriicke in 
einem Konzert Rechenschaft geben konnte als unmittelbar nachher. Ein 
SchUler mag den Unterricht ganz gut auffassen; wenn er nehenbei kein 
Interesse dafiir zeigt, und mit um so mehr Eifer Allotria treibt, so wird 
das Gelernte auch bei sonst gutem Gedachtnis vergessen oder bleibt als 
totes unbrauchbares Material liegen. MULLER und PILTZECKER haben 
gezeigt, daB je vier Lesungen an drei verschiedenen Tagen mit Repro
duktion nach 12 Minuten nach der letzten Lesung bessere Resultate 
haben als 14 Lesungen unmittelbar nacheinander und Reproduktion wie 
im ersten Fane. 

Es besteht also kein Zweifel, daB ganz ohne unser Zutun 
durch eine unbewuBte Arbeit im Wachen oder im Schlafe die 
Engramme benutzbarer gemacht werden konnen, wenn nur 
diese Arbeit nicht aktiv durch andere Tatigkeit gestort wird. 

W orum es sich dabei handelt, zeigt vielleicht am besten die Aus
drucksweise KRAEPELINS, die voraussetzt, daB die Erlebnisse bei dieser 
unbewuBten Arbeit in engere Verbindung mit unserem sonstigen Wissen 
gebracht werden. Auch dieser ProzeB bedeutet darnach nicht eine Um
bildung der Engramme, sondern Neubildung, die das urspriingliche 
Material benutzt, aber als solches bestehen laBt, wie ein Lichtdruck eine 
photographische Platte. Es mogen auBerdem die Erinnerungen in zum 
Vorstellen oder zum Denken handlichere Formen verarbeitet werden. 

Einen besonderen EinfluB der Verarbeitung siebe bei den ver
schiedenen Arten Gedachtnis bei Imbezillen. 

Eine weitere Verarbeitung der Engramme, an die man ge
wohnlich gar nicht denkt, findet jedes einzelne Mal statt, wenn 
eines ekphoriert wird. Ein Engramm kommt, wenn iiberhaupt, gewiB 

1) DE HAAN, Zuriickgreifende Verdrangung von Bewu13tseinsinhalten Diss. Gro
nigen 1918. Ref.: Ztschr. f. d. ges. N. u. Ps. 17, 1918, S. 1l. 

2) WIERSMA, Psychische Nachwirkungen. Ztschr. f. d. ges. N. u. Ps. Or. 35, 1917, 
S. 196. Vg!. auch SWIFT, Studies in the Psycho!. and Physio!. of Learning. Amer. J!. of 
Psycho!. 14, S.201-25l. Ref.: Ztschr. f. Psycho!. 41, 1906, S. 195. (Spielen mit 2 Ballen 
nach 3 Monaten.) 

3) GAUPP, Schlaflosigkeit. Deutsch. Kongr. f. inn. Medizin. 1914. TROEMNER, 
Berl. k!. Wochenschr. 1910. LIPPS, Leitfaden der Psychologie. Leipzig 1903. MORGEN
TALER, Gedachtnis, S. 9. S. A. Mediz. Klinik, 1912, Nr. 38 u. 39. LAY, Ztschr. f. Erforschg. 
u. Behand!. d. jugend!. Schwachs. 0, 1910. VOGT, Zentralb!. f. N. u. Ps. 1904, S.29. 
SPECHT, Neue Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Sinnesfunktionen durch ge
ringe Alkoholmengen. Zeitschr. f. Pathopsych. 1915, S.180. Ebenso: Zur Analyse der 
Arbeitskurven. Ztschr. f. piidag. Psychologie 1910. 

4) Die Diagnose der Geisteskrankheiten. Wiesbaden, Bergmann, 1919. S.67. 
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nur ausnahmsweise als Rohmaterial, so wie es einmal gebildet worden 
ist, zur psychischen Wirkung oder gar zum BewuBtsein; wir finden es 
jedesmal in neuen Kombinationen, gerade wie wir die Empfindungen 
nie als solche erfahren, sondern nur als Wahrnehmungen. Die Ekphorie 
ist niemals eine bloBe Wiederbelebung einer Disposition, etwa wie man eine 
elektrische Glocke beliebig oft einschaltet, sondern eine neue Bildung von 
Kombinationen an Hand der friiheren Engramme. Jedes gebrauchliche 
Engramm besteht also aus der Kombination einer groBen, oft unge
heuerlichen Anzahl von Einzelengrammen. Jede folgende Benutzung 
schafft wieder eine neue Gestalt, die bei wenig gebrauchten Vorstellungen 
deutlich von den friiheren abweicht, bei schon oft vorgekommenen nur 
unmerklich. (Vgl. die analogen Ausfiihrungen in dem Abschnitt tiber 
die Vorstellungen.) 

Wie wenig es sich bei den gewohnlichen Erinnerungsbildern urn Original. 
engramme, sondern urn Verarbeitungen handelt, zeigt am besten der Vergleich 
zweier vorgestellten Intensitaten. Das gebrauchliche Erinnerungsbild eines in 
unmittelbarer Nahe abgefeuerten Schusses und das ahnliche, aber in bezug auf 
Intensitat des Inhaltes maximal verschiedene eines Knalles beim Aufschlagen 
eines niederfallenden kleinen Lederballs unterscheiden sich nicht in bezug auf 
irgend etwas, das man Intensitat der Vorstellung nennen konnte. Das gewohnliche 
Erinnerungsbild enthalt von diesem Unterschied nicht mehr als irgendein Bericht 
dariiber, in dem wir von einem starken und einem schwachen Knall reden. Ich 
mochte sagen, das gewohnliche Erinnerungsbild ist wirklich nichts 
anderes als ein Bericht, .!Ier nur einen minimen Teil des Erlebten gleichsam 
als Muster reproduziert, das Ubrige aber durch Symbole ersetzt. Ich kann uber 
die Musik und das Libretto einer Oper verstandlich erzahlen, und dabei gar nichts, 
oder nur wenig einer Arie und vielleicht mit Hilfe einer Zeichnung ein wenig von 
der Szenerie oder der Gestalt eines Schauspielers darstellen, so wie ich es gesehen. 
Ein solcher Bericht sind die meisten der gebrauchlicheren En
gramme. Wahrend ich (der Verfasser) mir einen Knall ohne besonderen Grund 
geradezu niemals mit auch nur der leisesten Spur der akustischen Komponente 
vorstelle, sondern nur mit seinem Photism a, das die Ton-Nuance und die Starke 
in "optischer" Darstellung enthalt, bin ich unter andern U mstanden doch fahig, 
auch akustische Vorstellungen so lebhaft sinnlich zu bilden, daLl sie mit frischen 
Eindriicken zu verwechseln sind (z. B. die Stimme einer Person, wenn ich ihre 
Photographie sehe). Interessant mag sein, daB ich bis zu Ende meiner Studien
zeit glaubte, Tone in der Vorstellung nicht akustisch reproduzieren zu konnen. 
Ich habe es erst spater gelernt, wenigstel1s soweit bewuLlte klare Vorstellungen 
in Betracht kommen. 

Eine wirkliche Veranderung der Engramme k6nnte ihre Ver
starkung durch Wiederholung sein. Genau genommen gibt es 
aber keine Wiederholung; denn nicht nur gibt es niemals zwei an sich 
ganz gleiche Erlebnisse, sondern in unserer Psyche ist nichts isoliert, 
und die mit einem Erlebnis verbundene psychische Umgebung variiert 
regelmaBig; das kritische Erlebnis selbst aber wird mindestens dadurch 
ein anderes beim zweiten Male, daB eben nur das zweite Erlebnis das 
Engramm des ersten ekphoriert; im zweiten Male findet also ein 
Wiedererkennen oder ein ahnlicher Vorgang statt, der beim ersten 
Male nicht ablief. Das Wiedererkennen eines Dinges oder einer Person 
ist niemals gleich der ersten Wahrnehmung. Da man im Prinzip bei 
Wiederholungen eines Erlebnisses die einzelnen Male auch im Ge
dachtnis auseinanderhalten kann, so ist auch direkt bewiesen, daB das 
erste Engramm nicht im zweiten aufgeht, sondern daB ein neues neben 
dem ersten gebildet wird. 

Was ist nun unter dies en Umstanden die Verstarkung, 
die Dbungsfahigkeit? Nach zweimaliger Ausfiihrung einer Handlung 

Blenler. EleIl1entarpsychologie. 7 
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oder einer gedanklichen Assoziation bestehen zwei Engramme; das alte 
ist ein Bestandteil des neuen, weil es mit dem zweiten Erlebnis ekpho
riert wurde; beide wirken in gleicher Richtung; so konnen wir uns, 
wenigstens an einer Art Bild vorstellen, wie die Verstarkung, die leich
tere Ekphorierbarkeit zustande kommt. 

Es kommen aber noch andere Momente hinzu. Bei jeder Wieder
holung sind wieder andere Nebenfunktionen (z. B. Vorstellungen) vor
handen, die mit der Hauptfunktion verbunden sind, so daB jedesmal 
eine ganze Anzahl neuer Assoziationen mit dem wiederholten Vorgang 
gebildet werden, und dessen Engramm wieder auf neuen Wegen ekpho
riert werden kann. 

Andere neue Wege entstehen dadurch, daB schon nach einmaligem 
Erleben eine Reihe von Einzelfunktionen, die nacheinander ablaufen 
sollen, unter einheitlichen Gesichtspunkten zusammengefaBt werden, oder 
daB die einzelnen Glieder besondere Beziehungen untereinander be
kommen, die die Ekphorie erleichtern. Diese Ausarbeitung wird durch 
Wiederholung immer intensiver. Eine mehrfach gehorte Geschichte wird 
besser "iiberblickt". 

Bei der Dbung kommt in Betracht, daB Vertrautheit mit einer Auf
gabe den hemmenden Stupor vermeiden hilft, der sonst neuen Aufgaben 
gegeniiber so leicht auftritt; ferner wird der geeignetste Weg gefunden, 
die beabsichtigten Bewegungen zu machen und die nicht dazugehorigen 
auszuschlieBen. 

Letzteres namentlich ist sehr wichtig. Wie bei den Assozia
tionen des Denkens ist bei den korperlichen Fertigkeiten die 
Absperrung der tinrichtigen und unnotigen Bahnen mindestens 
so wichtig wie die Auffindung der richtigen. Das Neugeborene 
besitzt schon eine Anzahl von Fertigkeiten, z. B. Fassen, sich mit den 
Handen halten, die aber nur ausnahmsweise beniitzt werden konnen, 
weil allgemeine Muskelbewegungen eine jede fortdauernde Koordination 
storen. Beim Radfahren braucht man zuerst wegen der Innervation 
einer Menge unnotiger oder geradezu antagonistischer Muskeln ganz 
ungleich viel mehr Kraft als naoh geniigender Dbung 1). DaB Lernen 
und Dben nicht nur ein Setzen neuer Assoziationen bedeutet, sondern 
ebensosehr ein Absperren anderer Assoziationen, wird meist zu wenig 
beachtet. Durch Dbung gewinnt man nicht nur neue Fahigkeiten, son
dern man verschlieBt sich auch andere. 

Bei den meisten Dbungen ist wichtig die Bildung von Abkiirzungen 
("KurzschluB"), indem man z. B. beim Radfahren im Anfang sich iiber
legt, daB die Lenkstange nach der Seite des drohenden Falls zu drehen 
ist, nach und nach aber diese Bewegung ohne Eingreifen der Dberlegung 
macht, wie der Wurm, der yom Licht ins Dunkle geht, um die Hitze zu 

1) Der Nachteil, den der neugeborene Mensch gegeniiber den meisten Tieren hat, 
ist zugleich seine Starke. Er bringt weniger artmaBig vorgebildete Mechanismen mit ihrer 
beschrankten Anpll8sungsmoglichkeit auf die Welt; dafiir eine Hirnrinde, in der alles mit 
aHem zusammenflieBt, nicht nur die neuerworbenen Reize und ihre Engramme, sondern 
auch die noch erhaltenen in unteren Zentren ausgebildeten, von vierhandigen Vorfahren 
iiberlieferten Fertigkeiten, wie das Tragen des ganzen Korpers mit den einen Il8tformigen 
Gegenstand umklammernden Randen. Nur auf diese Weise kann die individuelle Er· 
fahrung die unendliche Mannigfaltigkeit von Verbindungs. und Absperrungsmoglichkeiten 
bewirken, die den Menschen auszeichnen. 
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vermeiden: Es wird einfach die Empfindung des Schwankens nach der 
einen Seite ohne den Umweg iiber das bewuBte lch assoziativ ver
bun den mit der entsprechenden Korrekturbewegung. Damit sind auch 
aIle die Fehierquellen ausgeschaltet, die so gefahrlich sind, wenn die 
Funktion iiber die komplizierte Psyche geht. 

Die Engramme sind also gar nicht zu vergleichen vom Wasser ge
grabenen Rinnen, die sich, wenn kein Wasser durchlauft, verwischen 
und durch erneutes DurchflieBen vertiefen. Sie sind eher wie ein 
Palimpsest, das immer wieder neu iiberschrieben wird, zwar mit dem 
namlichen W orte, aber jedesmal in anderen Zusammenhangen. Die ein
zelnen Engramme sind aUch nicht wie Steine, die man beliebig zu 
immer wieder neuen Mosaikfiguren zusammensetzt, schon weil sie nichts 
lsoliertes sind; jede neue Erinnerung eines Engramms, jede Wieder
erinnerung, ist ein neues Erlebnis, das seinerseit3 wieder engraphiert 
wird, und von dem das Ekphorat des friiheren Engramms ein Teil ist, 
und das seIber wieder engraphiert wird, d. h. es entsteht durch die 
Wiederholungen eine Einschachtelung von Engrammen fast bis ins Un
endliche, die noch dadurch kompliziert wird, daB eben kein Engramm 
und kein Erlebnis isoliert ist, sondern jeder einzelne Teil einer kom
plexen Vorstellung auf verschiedene Weisen mit einer Menge anderer 
Dinge zusammenhangt. Wird das· namliche Engramm haufiger erregt, 
so entstehen Abkiirzungen dieser Vorgange durch Neubildung von zu
sammenfassenden Vorstellungen und durch Kurzschliisse in den Ver
bindungen. Wenn ich das Iateinische Wort pater zum ersten Male hare, 
so wird es engraphiert in Verbindung mit dem Wort und mit dem Be
griff "Vater". Das nachste Mal, da ich es hare, wird es wieder ek
phoriert mit seinen friiheren Zusammenhangen; ebenso, wenn mich der 
Lateinlehrer fragt, was heiBt "Vater" ? Das zweite Mal erinnere ich 
mich deutlich an das erste Mal, vielleicht auch noch beim dritten an 
das zweite und erste Mal. Dann aber wird aua diesen Erfahrungen ein 
abgekiirzter oder allgemeiner Begleitbegriff gebildet, der etwa zu dem 
Pater hinzufiigt: "das schon Bekannte" (die Empfindung des Schon
erlebt), und nach und nach verschwindet auch diese Vorstellung wieder 
aus dem BewuBtsein, indem einfach "automatisch" durch das Wort der 
Begriff "Vater" und durch den Begriff im Zusammenhang mit lateini
scher Rede das Wort "pater" ekphoriert wird. Aber jede dieser Ek
phorien wird wieder besonders engraphiert mit ihren eigentiimlichen 
Zusammenhangen - ich weiB, daB und unter welchen UmEtanden ich 
gestern und heute das Wort gedacht habe - und in jeder derselben 
steckt etwas von jedem der friiheren pater-Erlebnisse. 

Eine Frage untergeordneter Bedeutung ist die, ob die Engramme 
bestandig in schwacher Funktion oder, auBer im ekphorierten 
Zustand, wirklich nur latente Dispositionen sind. Da aIles 
Leben mit Energieproduktion verbunden ist, und Reize erst mit dem 
Tode aufhoren, ist es schon von vornherein nicht wahrscheinlich, daB 
die Engramme ganz in Ruhe bleiben konnen. Wir sehen denn auch 
an der Veranderung ihrer Ekphorierfahigkeit durch die Zeit, daB sie als 
lebende Organismen zu gelten haben. Auch die latenten Einstellungen 
scheinen zu beweisen, daB sie immer einen EinfluB auf das Denken 
haben konnen. lch suche z. B. einen Namen, kann ihn aber viele Tage 
lang nicht finden und denke nie mehr daran. Dann, bei einem be-

7* 
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liebigen AnlaB, taucht der Name auf oder zunachst eine Assoziation, 
von der aus er zu finden ist, und dann finde ich ihn auch. Die ganze 
unbewuBte Einstellung der Aufmerksamkeit auf bestimmte bloB zu er
wartende Ereignisse ist vielleicht nur verstandlich unter der Annahme, 
daB die Engramme bestandig irgendeinen Grad von Funktion haben. 

M tiLLER und PILTZECKER haben experimentell nachgewiesen, daB 
auch nicht aktuelle (nicht merkbar ekphorierte) Vorstellungen hemmend 
auf andere einwirken konnen. Es ist auch sonst wahrscheinlich, daB 
die Denkrichtung von den latenten Engrammen mitbestimmt wird, und 
ziehen wir die Konsequenzen des Vorhergehenden, so mussen wir ver
muten, daB die ganze Personlichkeit nicht nur deshalb aus der Ver
gangenheit aufgebaut sei ("der Mensch stammt aus seiner Jugend", FREUD), 
weil viele der fruheren Erlebnisse bewuBt oder unbewuBt immer wieder 
reproduziert werden, sondern weil auch die nicht ekphorierten einen 
gewissen, allerdings schwer abzuschatzenden EinfluB auf unser Wesen 
auszuuben vermogen. 

Deshalb aber konnen wir uns nicht der Ansicht von FREUD an
schlieBen, der zu seinem UnbewuBten auch die latenten Engramme 
rechnet. Was bei den FREuDschen Mechanismen aus dem UnbewuBten 
wirkt, das sind nicht "latente" sondern ekphorierte Engramme, wenn 
auch davon dem BewuBtsein direkt nichts bekannt wird. Aber wir 
merken uns, daB aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen latenten und 
ekphorierten Engrammen kein absoluter Unterschied besteht, indem auch 
die latenten eine gewisse Funktion besitzen; doch muB fur gewohn
lich ein so starker Unterschied yom einen zum andern be
stehen, daB wir ihn fur die meisten Betrachtungen als absolut 
ansehen durfen, denn bei unseren bewuBten und unbewuBten 
Erinnerungen haben wir es ausschlief3lich mit ekphorierten, 
niemals mit latenten Engrammen zu tun. 

Die Funktion der Engramme. Ein Engramm hat zunachst 
die Eigenschaft und Bedeutung einer verlangerten Wahr
nehmung. Was wir in einem Moment wahrnehmen, ist uns im fol
genden noch lebendig, noch bewuBt, so daB ein Nacheinander als eine 
Einheit wahrgenommen werden kann. Die Laute setzen sich zu Worten 
zusammen, die W orte zu Satzen und von einer langen Rede bleibt 
wahrend des Anhorens ein Zusammenhang der ganzen Entwicklung 
aktuell. Einen groBeren Gegenstand, eine Landschaft, eine Situation 
ubersehen wir nur mit vielen Blicken, empfinden aber alles als ein 
raumliches Nebeneinander, ohne fur gewohnlich den zeitlichen Aufbau 
des psychischen Bildes zu bemerken. Wir wiederholen einen vorge
sprochenen Satz so automatisch, wie wenn wir ihn noch horen oder 
Ie sen wurden, zeichnen eine Figur nacb, wah rend wir bei den einzelnen 
Strichen nicht mehr auf die Vorlage, sondern nur auf unser Zeichnungs
papier blicken. Wir verbinden die jetzigen Erlebnisse assoziativ mit den 
vorhergehenden, was nicht moglich ware, wenn die letzteren nicht mehr 
(als Engrammfunktion) existieren wurden. 

Die Psychologen, die die MerkfahigkeiY) vom Gedachtnis trennen 
wollen, rechnen gewohnlich (offenbar ohne sich daruber klar zu sein) 
diese nachbelebten Engramme nicht zum Gedachtnis, priifen aber dann 

1) Veq:d. s. 110. 
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doch nicht das Nachsprechen, sondern die gewohnliche Ekphorie nach 
Erloschen des Nachlebens der Engramme. Man denkt iiberhaupt zu 
wenig daran, daB schon das un mittel bare N achsprechen eine 
Nachdauer des Sinneseindruckes, irgendeine Art Engramm, 
v erlangt. Wir haben nun nicht die geringsten AnhaltApunkte, daB das 
nachbelebte Engramm siCh von dem wiederbelebten (ekphorierten), das 
einmal untatig gewesen, unterscheide, und konnen uns iiberhaupt nicht 
vorstellen, daB es zwei Arten Engramme geben solI, eine fUr die un
mittel bare Nachdauer und eine fiir die Wiederdauer der Erfahrungen. 

DaB ein frisch geschaffenes Engramm noch belebt ist, erscheint uns selbst· 
verstiindlich; es ist ja im Zusammenhang mit dem Psychismus, der es schaUt; es 
ist aber nicht zu verwechseln mit Nachbildern, die offenbar ein viel periphererer 
V organg sind. 

Trotzdem wir die Identitat der den beiden zeitlich verschiedenen 
Nachwirkungen zugrunde Iiegenden Engramme annehmen miissen, unter
scheidet doch jedermann zwischen den unmittelbaren, nachbelebten, und 
den wiederauftauchenden, ekphorierten, Erinnerungen und zwar nicht 
nur aus ihren zeitlichen Zusammenhangen, sondern inhaItlich. Denn ein 
nachbelebtes Engramm hat zunachst einen Bruchteil einer Sekunde bis 
mehrere Sekunden lang die namlichen Eigenschaften, . wie ·das aktuelle 
Erlebnis, "verblaBt" dann aber sehr rasch, und bei spateren Ekphorien 
erscheint es gewohnlich nur als ein Schemen seiner friiheren sinnlichen 
Gestalt. 

Was wir ekphorieren, ist namlich nur ausnahmsweise ein 
urspriingliches (unverarbeitetes) Engram m, sondern ein N eu
gebilde, die Vorstellung, die mit Hilfe des Engrammes und meist noch 
mancher anderer Wahrnehmungen und ihrer Relikte, durch Abstraktion 
geschaffen worden ist, wie wir mit Hilfe photographischer Platten eine 
Typenphoto darstellen, ohne dabei die Platten umzuarbeiten oder zu zer
storen. Der wichtigste Teil dieses Verarbeitungsprozesses namentlieh in 
bezug auf die Ausschaltung der sinnlichen QuaIitat erfolgt also schon wah
rend der Nachdauer. Doch wird gewiB manches aueh spiiter noeh we iter 
entwickelt (so bei komplizierteren Ideen), und jedes Engramm kann an 
spateren Vorstellungsbildungen entsprechenden Inhalts wieder teilnehmen. 
AuBer Funktion gesetzt wird also das nachbelebte Engramm offenbar 
durch diese Verarbeitung, die etwas Neues, die erste Funktion Hemmen
des schafft und an seine Stelle setzt. Wird das Engramm nicht ver
arbeitet, was namentlich bei unbewuBten Sinnesempfindungen haufig der 
Fall zu sein scheint, so kann es seine Frisehe behalten (man kann die 
SchHige der Uhr erst nach einiger Zeit noeh ziihlen; das Beispiel von 
den hypnagogisch gesehenen Baumasten S.94). Dadureh wird auch ver
standlich, warum mir die nachbelebten Erinnerungen um so raseher 
entwischten, je mehr ich die Aufmerksamkeit darauf wandte. 

Die Verarbeitung der Engramme zu Abkiirzungen und Verallgemei
nerungen hat im ganzen groBe Vorteile, in Ausnahmsfallen aber auch Nach
teile, die uns erst den ganzen Mechanismus zum BewuBtsein bringen. 
Wir sind aus guten Griinden nicht darauf eingestellt und eingeiibt, die 
einzelnen Dinge, wie wir sie gesehen haben, zu reproduzieren; solche 
Engramme waren fUr das Denken und noch mehr fur das Sprechen von 
einer unertraglichen U mstandlichkeit (die Sprache Primitiver abstrahiert 
ungeniigend, kann· z. B. nicht von einem Menschen im allgemeinen reden, 
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sondern nul' von einem erwachsenen Mann, der links in erreichbarer 
Nahe neben mir steht usw. Vgl. den Abschnitt "Vorstellungen"). Wenn 
wir aber einmal ein Ding aus der Erinnerung zeichnen sollten, so geht 
es sehr schlecht. Haben die Allgemeinvorstellungen den Vorteil, daB 
sie leichter assoziierbar sind (u. a. hat "Werkzeug" viel mehr assoziative 
Verwandtschaften als "Hobel"), so werden diese Abkiirzungen in Einzel
fallen zu we it getrieben, und wir werden zuweilen dadurch gestort, daB 
wir von einer zu erinnernden Sache oder gar einem Wort zunachst nur 
einen ganz allgemeinen unbestimmten Begriff ekphorieren, mit dem wir 
nichts Recb,tes anzufangen wissen. Diese unangenehmen Folgen der ver
allgemeinernden und abkiirzenden Verarbeitung der direkten Erfahrungen 
sind aber verhaltnismaBig seltene Ausnahmen. 

Die Ekphorie der untatig gewordenen Engramme - auf 
psychischem Gebiete die Erinnerung - geschieht, soviel wir wissen, 
immer auf dem Wege der Assoziation 1), d. h., wenn wieder ein ahnlicher 
Reiz kommt, so tritt das Engramm in Wirksamkeit; neuer Lichtreiz 
lOst bei dem hitzeempfindlichen Tier die Fluchtbewegung aus; wenn wir 
ins Wasser kommen ohne auf Grund zu stehen, werden automatisch die 
Schwimmbewegungen ausgelost; wenn ich meinen Namen schreiben 
soIl, laufen die erlernten Schreibbewegungen ab; wenn ich den Namen 
Alexander hore, so denke ich an Alexander den GroBen oder irgendeinen 
andern Mann dieses Namens, der in meinem Hirn engraphiert ist. Kurz 
wir haben die "Assoziationen" nach Ahnlichkeit (Gleichheit existiert in 
Wirklichkeit nicht), Kontrast und zeitlicher und raumlicher Kontiguitat, 
Vorgange, die in ihrer Natur ziemlich selbstverstandlich sind, obschon 
man dariiber sehr viel zu red en fiir gut findet. Nur muB man sich bei 
allen diesen Dingen klar sein, daB wir es mit einer Psyche oder einem 
eNS. zu tun haben, d. h. Dingen, in denen nicht isolierte Vorgange 
sondern nur sehr komplizierte existieren. Wir verwundern uns des
halb nicht, daB der Speichelreflex nur dann eintritt, wenn das Tier 
nicht gesattigt ist, oder daB die Konstellation, die Zielvorstellung, die 
Auswahl der Assoziationen mitbedingt. Wir werden, wenn wir bei der 
Erzahlung einer Schlacht von "Pulver" reden horen, nicht an Mor
phium denken, wohl aber, wenn wir das namliche Wort in der Kranken
behandlung vernehmen. Auf viele Ideen, die wir haben, sind an sich 
Tausende von Assoziationen gleich moglich, und dennoch wird die Aus
wahl meist so eindeutig bestimmt, daB wir sie gar nicht bemerken. Den 
vielen Moglichkeiten gegeniiber bestehen ebenso viele Bestimmungen; 
denn jeder einzelne Bestandteil einer Idee bahnt die ihm ahnlichen 
oder mit ihm verbundenen und hemmt die iihrigen, so daB nicht viele 
Wege offen bleiben. In vielen Fallen ist allerdings schon eine ganz 
geringe Kombination von Vorstellungen zur eindeutigen Bestimmung 
einer Assoziation geniigend, so wenn wir fragen, wie die Hauptstadt 
von Deutschland heiBe. (Weiteres iiber Bestimmung der Assoziationen 
durch Konstellation und Ahnlichkeit sowie iiber die Polarisation der 
Engramme, die Einseitigkeit der Richtung vom friiher erlebten zum 
folgenden Ereignis, und der Umkehrung der Assoziation gibt das Kapitel 
iiber das Denken.) 

1) Ein spontanes (periodisches)Auftauchen von Erinnerungen wird u.a. von SWOBODA 
und von FLIESS behauptet, aber nicht iiberzeugend bewiesen. 
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J e mehr Wege zur Ekphorie eines Gediichtnisbildes vorhanden 
sind, urn so leichter wird einer gefunden. Die Zahl der Assoziationen 
ist abhangig einesteils von der Anlage des Gehirns (InteUigenz), das 
reich oder arm an Assoziationswegen sein kann, andernteils von der 
Erfahrung. Was man allseitig durchdacht, in alle moglichen Beziehungen 
gebracht hat, wird nicht mehr vergessen, urn so schneller etwas Unver
standenes, ein chinesisches Gedicht, das ich hore. (Letzteres allerdings 
auch deswegen, weil mir die Worte ungewohnt sind; ich kann das Ganze 
nicht in bekannte, d. h. geiibte Einzelheiten zerlegen.) So sind u. a. 
selbst gemachte Assoziationen leichter zu reproduzieren als von auBen 
gegebene, schon weil sie aus dem vorhandenen Assoziationsschatz heraus 
entstanden sind. 

Bei vielen Moglichkeiten spielt aber die Auswahl eine groBe Rolle 
im Sinne der Erschwerung. Es braucht weniger Zeit, das erste 
Drama von Schiller zu nennen als ein beliebiges von Schiller; Asso· 
ziationen auf irgendein Wort, die ganz frei sind, brauchen mehr Zeit, 
als wenn man sie zum voraus genauer bestimmt, indem man z. B. Dber
ordnungen verlangt. Je mehr "Xhnlichkeiten" zur Auswahl vorhanden 
sind, urn so schwieriger die Auswahl und dam it die Assoziation. Das 
namliche formuliert RANSCHBURG dahin, daB ahnliche Funktionen, die 
nicht das gleiche Ziel haben, einander hemmen, ein sehr wichtiges Gesetz, 
das in erster Linie unser Vergessen beherrscht. 

Der Deutschschweizer verliert in einem andern deutschen Kanton 
sehr rasch die Fahigkeit, seinen Dialekt rein zu sprechen; ein Aufenthalt 
von Jahrzehnten in einem welschen Kanton bleibt meist ohne diesen 
EinfiuB. Zwei ahnliche N amen oder Zahlen oder auch kompliziertere 
Dinge zu merken, ist viel schwieriger als zwei verschiedene. Der SchUler 
soll "Aristoteles" sagen, ein Name, der ihm schon gelaufig war; nun 
hat er kurz vorher von Aristides gehort, und so kommt ihm statt des 
richtigen dieser Name, erst noch halb verstiimmelt, in den Sinn; aber 
"Aristoteles" kann er einfach nicht finden. 1st, wie haufig, auf diesem 
oder ahnlichen Wegen die suchende Psyche auf falsche Assoziations
bahnen gekommen, so ist das beste Mittel, etwas ganz anderes zu denken, 
sich irgendwie abzulenken, worauf sich oft auf einmal die gesuchte Er
innerung einstellt. Die neue Konstellation hindert dann die Ekphorie 
nicht mehr. 

Einen besonders groBen EinfiuB auf die Erinnerungsfiihigkeit be
sit zen die Affekte. Auch hier wird wie im gewohnlichen Denken das 
gebahnt, was dem aktuellen Affekt entspricht, das Entgegenstehende 
gehemmt. Der namliohe SchUler, der ein hiibsches Gedicht nach einer 
oder wenigen Lesungen fiott auswendig weiB, kann sich stundenlang 
abmiihen, urn ein paar Verse aus einem Kirchenliede, das ihm lang
weilig vorkommt, in den Kopf zu bringen. Wer ein angeborenes In
teresse fUr Zahlen hat, besitzt auch ein gutes Zahlengedachtnis 1). Was 
man ungern erinnen, namentlich wenn es die eigene Person herabsetzt, 
wird schwer oder gar nicht ekphoriert 2); Schmerz wird relativ rasch 

1) Alierdings kommt dazu, daB der Zahlenmensch seine Zahlbegriffe in besonders 
viele Beziehungen bringt, die ihm die Ekphorie erleichtern. 

2) Das ist zwar gewohnlich so, aber im Prinzip nur richtig, soweit nicht. andere 
Mechanismen die negative Affektwirkung storen. In der depressiven, d. h. unangenehmen 
Natur eines Affekts liegt allerdings die Tendenz, ihn mit der Vorstellung, die ihn tril.gt, 
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"vergessen". So wird die Erinnerung an das eigene Leben immer nicht un
betrachtlich gefalscht. Manchmal taucht eine "Deckerinnerung" statt 
einer unterdriickten auf. Wieder andere Engramme werden zwar ekpho
riert, aber nicht mit dem Ich verbunden, bleiben also unbewuBt. Allen 
diesen Dingen kommt schon fiir das Alltagsleben, noch mehr 
aber fiir die Psychopathologie eine sehr groBe Bedeutung zu. 
Sie sind namentlich von FREUD studiert worden, auf des sen 
Schriften hier verwiesen sei. 

Was iiberhaupt zur Zeit des Erlebens mit AfIekt betont war, bekam 
dadurch lebhafte Assoziationen mit der ganzen Personlichkeit, die ja 
wahrend dieser Zeit in allen Beziehungen intim mit dem afIektbetonten 
Ereignis verbunden ist. So hat man friiher beim Setzen von Mark
steinen die Jungen gepriigelt, damit sie die Stellen dauernd im Ge
dachtnis behalten. Handelt es sich aber um einen Affekt, der die As
soziationen, das Denken, stark und allgemein beeinfiuBte, einen schweren 
W ut- oder Angstanfall, namentlich bei sehr afIektiven oder mit geringer 
intellektueller Widerstandsfahigkeit ausgeriisteten Leuten, so wird der 
Unterschied zwischen der Zusammensetzung der Personlichkeit im Anfall 
und auBerhalb desselben zu groB, als daB eine geniigende Anzahl brauch
barer Assoziationswege vom Ruhezustand in die Engrammgruppe der 
Aufregung fiihren konnte. Wir beobachten deshalb nach einem Zucht
hausknall und ahnlichen schweren Erregungen, namentlich bei Psycho
pathen und GeistesEChwachen, regelmaBig eine teilweise oder vollstandige 
Amnesie, und bei Gesunden eine liickenhafte und nampntlich auch ge
falschte Erinnerung (Aussagen tiber eine Rauferei, in die die Zeugen 
afIektiv verwickelt waren, auch wenn sie nicht als Mittater in Betracht 
kommen). Auch der AfIektzustand wahrend der Ekphorie hat verschie
dene Bedeutung. 1st man "gut aufgelegt", so stromen aIle Erinnerungen 
leichter zu. Eine Hemmungdes dem Affekt nicht Passenden und eine 
Forderung des ihm Entsprechenden ist manchmal auch auBerhalb der 
eigentlichen logischen Operationen deutlich. Besonders wichtig ist der 
Affektstupor (Examenverwirrung), der namentlich durch angstliche 
Affekte hervorgerufen wird. Angst ist die Reaktion auf die Vorstellung 
einer Bedrohung, der man sich nicht gewachsen fiihlt. Da gibt es ent
weder ein riicksichtsloses Davonlaufen oder ein Nichthandeln, um nicht 
selbst in die Gefahr zu laufen, um sich nicht bemerkbar zu machen, 
sich einem Feind nicht gefiihrlich zu zeigen: Gedanken und Bewegungen 
stehen still: Angststupor, Angststarre vieler Tiere. Bei unbehilflichen 
Leuten wird diese Reaktion viel zu ausgesprochen, und zu oft auch da 
ausgelost, wo sie nicht am Platz ist, so daB die Betroffenen in jeder 
ein wenig angstlichen Situation eine Sperrung der Gedanken haben, die 
sie nicht iiberlegen, die Erinnerungen nicht finden laBt. 

Da die Ekphorie auf den Assoziationsbahnen geschieht, ist es selbst
verstandlich, daB ein verandertes Ich nicht die namlichen Erinne
rungen zur Verftigung hat wie das Vorhergehende. So sehen wir nach 

auszuschalten. Aber auch die negativen Affekte haben wie aile andern die Tendenz, sich 
durchzuEetzen. Je nach Anlage Und zufalliger psychischer Umgebung kann auch einmal 
die letztere die machtigere sein: der Stachel bleibt im Herzen; dieses kann ihm gegenliber 
sogar immer empfindlicher werden, so daB schlieBlich auch die entferntesten Anspielungen 
die unangenehme Idee samt ihrem Affekt zum BewuBtsein und zur Herrschaft liber die 
Personlichkeit bringen. Solche Faile haben aber meist etwas Krankhaftes. 
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Dammerzustanden mit ihren AssoziationsstOrungen in der Regel voll
standige oder teilweise Amnesien; es kann aber sowohl bei hysterischen 
wie bei epileptischen wie bei toxischen Dammerzustanden (auch beim 
bloBen Rausch) vorkommen, daB in einem folgenden ahnlichen Anfall 
die Erinnerung wieder zuganglich ist, weil eben diejenigen ldeenkombi
nationen wieder existieren, die in assoziativer (zeitlicher und logischer) 
Verbindung mit den Erlebnissen waren. So drangen sich in einem 
spateren Anfall des manisch-depressiven Irreseins die Erinnerungen aus 
den friiheren gleichartigen Anfallen manchmal in geradezu Histiger Weise 
auf. So erinnern wir uns bewuBt mp-ist nur an Geschehnisse, die wir 
auchbewuBt erlebt haben, namentlich wenn die Aufmerksamkeit dabei 
darauf gewendet war, wahrend unbewuBt Erlebtes nur zufallig einmal 
auftaucht (der EinfluB der Aufmerksamkeit wahrend des Erlebens be
steht allerdings auch darin, daB sie moglichst viele passende Assoziationen 
schafft). DaB wir uns an unsere erste Lebenszeit so wenig erinnern, 
hat auch seine Griinde in der raschen Umbildung der Psyche in den 
ersten Jahren. Die allgemeine Konstellation eines sechsjahrigen Kindes 
ist von der des sechs Wochen alten Sauglings in bezug auf eingesam
meltes Erfahrungsmaterial gewiB viel verschiedener als von der eines 
in der Familie aufgezogenen Hundes, soweit wenigstens die namlichen 
Sinneseindrticke in Betracht kommen (wenn wir also die Geruchsempfin
dungen des Tieres nicht berticksichtigen); der Hund hat fertige lokale 
und orientierende Anschauungen, der Saugling nur rudimentare, die 
erst noch in bestandigem Wandel begriffen sind. Auch die Begriffe 
selbst, wie z. B. der der Mutter, werden in den beiden Altern des Kindes 
in hochstem Grade verschieden sein. So sind Ausgangspunkte sowohl 
wie Ziele der Assoziationen beim Saugling und dem Sechsjahrigen so 
verschieden, daB die beiden Wesen unmoglich die namlichen Wege be
nutzen konnen. Man hat in der griinen -Tischpsychologie aus dem 
Mangel an Erinnerungsfahigkeit geschlossen, daB das Kind im ersten 
halben Jahre noch kein Gedachtnis habe; in Wirklichkeit nimmt es in 
keiner Lebensperiode so viel Neues an Kenntnissen und Dbung auf. 
FREUD nimmt an, daB nach dem Sauglingsalter die verschiedenen, bei 
jedem Kinde von ihm vorausgesetzten abnormen Richtungen des Sexual
triebes verdrangt werden, und daB damit die iibrigen Erlebnisse dieser 
Zeit ins UnterbewuBte gerissen werden. lch kenne keine geniigenden 
Griinde fUr diese Ansicht. 

Wir haben oben angefUhrt, daB die Engramme unbeschrankte Dauer 
haben. DaB man dennoch die meisten derselben nicht mehr zur Ver
fUgung hat, daB man beim Auswendiglernen so viele Zeit und An
strengung braucht, beruht, abgesehen von der oben beschriebenen Ver
arbeitung, zu einem wichtigen Teil darauf, daB die vielen ahnlichen 
Assoziationen einander hemmen. Wenn ich innert eines langeren Zeit
raumes nur eine einzige Jahrzahl hore, so bleibt sie; muB man die un
sinnige Masse von Jahreszahlen fiir die Geschichtsmaturitat auswendig 
lernen, so sind nur wenige sicher ohne sehr viele Wiederholungen. Der 
Name des ersten Schiffes, das ich auf einer groBeren Reise benutzte, 
kommt mir so selbstverstandlich ins Gedachtnis wie die Bezeichnung 
Tisch. Auf die Namen der folgenden muB ich mich besinnen. 

Die Auffindung von Engrammen kann erleichtert werden dadurch, 
daB sie unter einen hohern Gesichtspunkt geordnet sind. Die Einzel-
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heiten einer Gesehiehte wiirde man viel leiehter vergessen, wenn sie 
nieht mit logischer Notwendigkeit zusammenhingen; eine Deduktion, die 
man nicht versteht, ist schwer zu behalten; sinnlose Silben haften viel 
besser, wenn sie als Rhythmus betont werden usw. leh brauche das 
nieht weiter auszufiihren,· da es bekannte Dinge sind. 

Ebenso wird die bloBe Konstatierung geniigen, daB es versehie
dene Formen des Gedaehtnisses gibt, das rein meehanische, das 
nur wiederholt, was und wie es erlebt worden; das logisehe, oder 
judizi6se, oder wie man es noch nennt, das eben die Einzelheiten 
nicht nach den erlebten Zusammenhangen ordnet, sondern nach selbst
gemachten logischen Verbindungen. Auch die Begriffe des schlag
fertigen oder des umfangreichen Gedachtnisses und ihre Gegen
satze brauchen nicht erlautert zu werden. 

Unsere Auffassung findet eine beachtenswerte Stiitze in den Beobachtungen 
von GOLDSTEINl), der die bloBe "Einpragung", d. h. die Benutzung weJl.ig ver· 
arbeiteter Engramme unterscheidet von dem "assoziativen Gedachtnis", d. h. der 
Benutzung stark verarbeiteter und mit andern Vorstellungen in Verbindung ge· 
brachter Engramme. Er redet geradezu von zwei Arten des Gedachtnisses. Die 
Erinnerungsfahigkeit nach langerer Zeit steht in direktem Verhaltnis zur Asso. 
ziationsfahigkeit, wahrend die Reproduktion nach kurzer Zeit (wenigen Minuten) 
davon unabhangig ist und eher durch viele Assoziationen gestort wird. Imbezille 
lernen oft sinnlose Silben und Zahlen, iiberhaupt Material mit geringer Assoziations· 
moglichkeit leichter als assoziationsreiches (Bilderversuche). Unmittelbar nach 
der Einpragung haben sie einen auffallend geringen AbfaH der Erinnerungstiichtig. 
keit; schon nach 24 Stunden aber ist der Erinnerungsverlust ein groBerer als bei 
Normalen. Ablenkung durch Beschaftigung zwischen Einpragung und Ekphorie 
stort urn so mehr, als sie ahnliches Material bietet. AuBerdem kommt es beim 
Gedachtnis noch auf die Erfassung des Materials durchdie Aufmerksamkeit, auf 
die "apperzeptive Anlage" an. 

Dieses Verhalten ist von unserem Standpunkte aus selbstverstandlich: 1. Das, 
was GOLDSTEIN die Einpragung nennt, ist bei uns das Zuganglichbleiben der rohen 
oder wenig verarbeiteten Engramme. Da die Verarbeitung die urspriinglichen 
Engramme unzuganglich macht, wirkt der Mangel an Assoziationen, die die Ver· 
arbeitung bedingen, fiir die Reproduktion unverarbeiteter Engramme begiinstigend. 
Die Erinnerungsfahigkeit mull aber ceteris paribus nach der Einpragung rasch 
abnehmen, weil wenige Wege zur Ekphorie fiihren und neue Erlebnisse und Ein· 
steHungen keine Verbindungen mit den Engrammen haben2). Ablenkung stort 
die Reproduktion der assoziationslosen Einpragung, und zwar ahnliches Material 
mehr als fremdes, weil das erstere doch eine gewisse Verarbeitung bewirkt, nament· 
lich aber auch die Auswahl der Wege erschwert3 ). 2. Je verarbeiteter ein Engramm 
ist, urn so mehr Beziehungen hat es mit irgendwelchen anderen Ausgangspunkten, 
urn so leichter ist es zu ekphorieren. Da diese Verarbeitung Zeit braucht, werden 
die verarbeiteten, assoziationsreichen Vorstellungen nicht nur bei groBerer Asso· 
ziationsfahigkeit besser reproduziert, sondern auch bei grollerem Zwischenraum 
zwischen Engraphie und Ekphorie. 3. Eine weitere Stufe der Erinnerungsfahig. 
keit wird erreicht durch die Subsummierung der einzelnen Begriffe und Ideen 

1) Merkfahigkeit, Gedii.chtnis und Assoziation, Zeitschr. f. Psychol. 41, 1906, S.38. 
2) Dara1l8 erklart sich, daB ganz primitive, ja debile und ungebildete Menschen 

manchmal ihre Lebensgeschichte chronologisch genau mit beliebig vielen Einzelheiten 
und besonders anschaulich erzahlen konnen, wahrend reichere Personlichkeiten nur bei 
besonderer kiinstlerischer Begabung dazu fahig sind. (Vgl. z. B. "Dulden ". A1l8 der 
Lebensbeschreibung einer Armen. Hera1l8gegeben von BLEULER. Miinchen, Reinhardt.) 
Dahin gehort es auch, daB der Arzt, namentlich bei Halbgebildeten, oft so viel Miihe hat, 
eine Beschreibung der Symptome dessen, was die Kranken flihlen, zu erhalten; sie konnen 
mit aU ihren vielen Worten nur die Ursache der Symptome, die sie sicheinbilden, statt jener 
selbst, geben oder ihre pathologische Auffassung und die Folgen, nicht aber, was man 
haben soUte. 

3) Vgl. auch die Resultate von RANSCHBURG in BUMKE, Diagnose der Geisteskrank. 
keiten. Wiesbaden, Bergmann, 1919. S.83. 



Das Gedachtnis. 107 

unter allgemeinen Gesiehtspunkten, d. h. dureh die intellektuelle Verarbeitung 
des Materials. Eine Geschiehte, deren Pointe man verstanden, die Beschreibung einer 
Pflanze, die man in eine Klasse eingereiht hat, wird nieht so leicht vergessen, weil 
einmal der allgemeine Gesichtspunkt wie alle Allgemeinheiten leieht zu ekphorieren 
ist, und anderseits die Einzelheiten ihre Verbindungen mit diesem allgemeinen 
Gesichtspunkt haben, unter dem sie sieh oft von selbst logisch oder naeh einem 
System ordnen. Das ist wohl das, was GOLDSTEIN als Wirkung der "Apperzeptions
anlage" bezeiehnet. 

Die Gedachtnisfunktion verhalt sich uberhaupt in gewisser Be
ziehung umgekehrt wie die Intelligenz. Es ist selten, daB der namliche 
Mensch sowohl die wenig verarbeiteten, wie auch die zu Begriffen und 
Ideen abstrahierten Erfahrungen zu seiner Verfugung hat. Wer ein 
besonders scharfes Gedachtnis hat, produziert meist wenig Neues, denn 
er verarbeitet nicht. FOREL sagte, das Vergessen sei eine Bedingung 
der Intelligenz. Der Intelligente behalt ceteris paribus mehr die be
quemeren, aber auch weiter tragenden Resultate seiner begrifflichen 
Bearbeitungen zu seiner Verfugung als die Einzelheiten, aus den en er 
sie abstrahiert hatl). Die sogenannten Rechengenies mit ihrem fabel
haften Gedachtnis und unmittelbaren Vorstellungsvermogen fUr Zahlen
reihen sind meist mehr oder weniger schwachsinnig. 

KRAEPELIN vermutet auch, daB die Gedachtnismenschen weniger 
schlafen mussen, weil sie im Schlaf nicht verarbeiten. Ein bekannter 
Gelehrter mit einem phanomenalen Gedachtnis schlief anhaltend nur 
vier Stunden. DaB wir im Schlafe nicht nur un sere Engramme ver
arbeiten, sondern uns auch mit vielen andern Schwierigkeiten des Lebens 
abfinden, ist bekannt. Ob aber der Traum zu solchen Leistungen notig 
sei, wie KRAEPELIN meinte, ist mir fraglich. 

Fur die ganze psychische Einrichtung sehr bezeichnend ist die Be
ein£lussung der Erinnerungsfahigkeit durch bewuBte vorherige 
Einstellung (s. Gelegenheitsapparate). Wenn man sich auf bestimmte 
Zeit oder bei einer bestimmten Gelegenheit, oder auf irgendein Signal 
hin etwas zu tun vornimmt, so wird es, wenn die Zeit oder die Gelegen
heit oder das Signal da ist, in der Regel assoziiert, ja nicht selten sogar 
automatisch ausgefUhrt. Die AusfUhrungen posthypnotischer Befehle 
zeigen das namliche in besonders scharfer Auspragung. Man hat auch 
nachgewiesen, daB dasjenige, was fUr einen bestimmten Zeitpunkt gelernt 
worden ist, nach diesem Zeitpunkt auffallend rasch vergessen wird, 
und die Kenntnisse der gewesenen Maturanden sind recht geeignet, 
die Ergebnisse der Laboratoriumsversuche zu stutzen. 

Eine besondere Art der Erinnerung ist das Wiedererkennen. 
Man spricht von einer etwas ratselhaften "Qualitiit" des schon Erlebten. 
Die Sache ist aber, so weit es nur diese Funktion betrifft, sehr einfach 
und selbstverstandlich. Es ist doch ein wesentlicher Unterschied, ob ein 
Erlebnis zum ersten Male vorkomme und erst engraphiert werde, oder 
ob es auf ein altes ahnliches Engramm stoBe. Dabei sind, wie die 
Selbstbeobachtung ohne weiteres konstatieren liiBt, zwei Dinge ausein
anderzuhalten: Erstens die einfache Tatsache, daB der jetzigen Wahr
nehmung die fruhere durch Ekphorie assoziiert wird, worin eben das 

1) Zur Aufbewahrung der farbigen Einzelheiten konnen andere Tendenzen mitwirken, 
z. B. kiinstlerisches Bediirfnis nach Anschaulichkeit. Ferner neigt die weibliche Psyche mit 
ihrer Wertschii.tzung konkreter Ziige (namentlich auf personlichem Gebiet) besonders 
stark dazu. 
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liegt, was man die "Qualitat des Schon-erlebt" genannt hat; dann aber 
die ganze psychische Umgebung; fragt man sich: Habe ich dieses Gesicht 
schon einmal gesehen? so orientiert man sich instinktiv am liebsten 
daran, daB man nach Assoziationen des Eindruckes sucht; dann kommt 
man darauf, daB es mit einem bestimmten Ort, einer Zeit, einem ge
wissen Erlebnis assoziativ verbunden ist, womit nicht nur gegeben ist, 
daB man das Gesicht schon einmal gesehen, sondern auch, wo und unter 
welchen Umstanden das war. Da eben nicht nur das isolierte Engramm 
der ersten Begegnung, sondern auch viele seiner Zusammenhange ek
phoriert werden, so stoBt die "Erinnerung" zunachst auf den ganzen 
Begrifl des Dinges oder der Person, und dann noch auf deren auBere 
Zusammenhange. Man wird nicht nur auf das Schon-erlebt aufmerksam, 
sondern auch eventuell auf den Namen der Person, deren Stellung in 
der Gesellschaft und uns gegeniiber, den Eindruck, den sie auf uns 
gemacht; mehr oder weniger deutlich werden auch die begleitenden 
U mstan de , die Einreihung der er~ten Begegnung in Zeit und Ort mit
ekphoriert; ist die Wahrnehmung eine gewohnte, so werden nicht die 
einzelnen Male der Begegnung ekphoriert, sondern eben die daraus ab
strahierte Gesamttatsache, daB das der und der Freund, der Verwandte, 
der Nachbar sei, Begrifle, die aIle friiheren Erfahrungen irgendwie ent
halten. 

Der Erklarung bediirfen noch die Paramnesien. Fiir die Hallu
zinationen des Gedachtnisses und die Konfabulationen 1) haben wir 
im gesunden Leben Analogien: Wenn man sich irgendeine fliichtige 
Handlung, namentlich etwas zu sagen, lebhaft vorgestellthat, so kann 
man nachher im Zweifel sein, ob man den Vorsatz ausgefiihrt habe, und 
es wird jedem einmal begegnen, daB er glaubt, etwas gesagt zu haben, 
was er sich nur vorgestellt hat. So wird das Engramm der Vorstellung 
mit dem der geschehenen Handlung verwechselt, besonders wenn mit 
dem ersteren auch die begleitenden Umstande klar gedacht worden sind. 
Wir konnen uns nun den ken , daB solche Vorstellungen, die im Unbe
wuBten abgelaufen sind, bei Schizophrenen nachher bewuBt ekphoriert 
und dann mit wirklichen Erlebnissen verwechselt werden; dies ist um 
so leichter, wenn die Kritik eine ungeniigende ist, oder wenn nicht nur 
ein in der Luft stehendes Ereignis, sondern auch noch dessen Umgebung, 
der AnlaB, wo das geschehen, wer dabei war, usw. lebhaft mitvorgestellt 
war, oder wenn es in eine wirkliche psychische Umgebung hineingesetzt 
wird. 

Kiimmern wir uns um das UnbewuBte nicht, obgleich die meisten 
schizophrenen Gedachtnishalluzinationen ihm entspringen, so konnen 
wir den Vorgang, der die Gedachtnishalluzination zustande bringt, etwa 
folgendermaBen auffassen: die Vorstellung einer Begebenheit bekommt 

1) Halluzinationen des Gedachtnisses: Es taucht plotzlich und unvermittelt 
die (meist recht genaue) Erinnerung an ein Erlebnis auf, das in Wirklichkeit gar nicht statt
gefunden hat (wohl nur bei Schizophrenen.) - Konfabulation: Das Bediirfnis etwas 
zu erzahlen, zu blagieren, auf eine Frage zu antworten, schafft momentan die bestimmte 
Vorstellung, etwas erlebt zu haben, wobei diese Vorstellung durch neue Einzelbediirfnisse 
bestandig weiter ausgebaut werden kann (in typischer Weise zur Ausfiillung der Ge
dil.chtnisleere wohl nur bei den organischen Psychosen.) Gedii.chtnisillusionen, Par
amnesien im IJhgeren Sinne, sind Umgestaltungen wirklicher Erinnerungen, die 
bei jedermann vorkommen, aber bei Geisteskranken oft stark iibertrieben werden. 
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die Farbe des "Erlebt", wenn sie in ahnlicher Weise ausgebildet wird, 
wie die bewuBt werdenden Erinnerungen, und wenn sie assoziativ in 
den Zusammenhang von einer mehr oder weniger bestimmten Vergangen
heit eingereiht wird. lch kann mir vorstellen, daB ich einem Gewitter 
zuschaue, oder ich kann mich erinnern, daB ich gestern nachmittag 
umdrei Uhr Zeuge eines Gewitters war. 1m ersteren Falle fehlen alle 
zeitlichen Beziehungen der Vorstellung, und es wird in diese Vorstellung 
des "dem Gewitter Zuschauens" nichts Bestimmtes, Sinnliches eingehen, 
nicht ein bestimmter Donnerschlag, bestimmte Blitze iiber einer be
stimmten Stelle einer bestimmten Gegend von einem bestimmten Stand
punkt aus gesehen, meine eigene SteHung und meine Gefiihle; ebenso 
werden fehien alle zeitlichen Beziehungen zu einer gleichzeitigen und 
unmittelbar vorangehenden und nachfolgenden Umgebung, zu den Er
l.ebnissen eines bestimmten Tages iiberhaupt, wie sie bei einer Erinne
rung in der Regel mitklingen und das psychische Gebilde zeitlich 10-
kalisieren. 1m Kapitel iiber die VorsteHungen werden wir sehen, wie 
sehr diese ctwas Flief3endes sind, wie ein relatives Mehr oder Weniger 
von Teilekphorien in einer Vorstellung entscheidet, ob es sich um bloBe 
Vorstellung handle, oder ob das Gebilde als Wahrnehmung imponiere 
und so zur Halluzination werde: die Vorstellung eines "Berges" ist fiir 
gew6hnlich eine sehr vage; sie kann aber durch Aufnahme von Einzel
heiten, die einen bestimmten Berg von einer bestimmten Seite aus cha
rakterisieren, und namentlich von sinnlichen Engram men , .immer pla
stischer werden, bis sie in dieser Beziehung mehr einer Wahrnehmung 
als einer Vorstellung ahnlich wird. Auf gleiche Weise kann sie Material 
aufnehmen, das sie einer Erinnerung von etwas Erlebtem gleich macht. 
Wie bei den Halluzinationen der Wahrnehmung die Ankniipfung an die 
wahrgenommene Umgebung, so kommt hier die assoziative Verbindung 
und Einreihung in die Ereignisse eines bestimmten Tages hinzu, ein 
Vorgang, der auch nur einen quantitativen Unterschied gegeniiber dem 
gesunden Geschehen bedeutet. 

So sehen wir, daB zwischen Wahrnehmungshalluzinationen, Ge
dachtnishalluzinationen, Wahnideen, autochthonen Ideen und den andern 
ahnlichen psvchischen Gebilden kein prinzipieller Untersohied besteht: 
es erscheint fast gleichgiiltig, welche von diesen Formen ein krankhafter 
Psychismus annehme, und Schizophrene konnen oft beim besten Willen 
nicht sagen, welcher spezieHen Art ein Wahngebilde angehOrt. 

Wenn man etwas in einem bestimmten Zusammenhang bringen 
soIl, wenn man etwas wiinscht oder fiirchtet, oder namentlich wenn man 
sich zu entschuldigen hat, ordnen sich die Tatsachen zunachst immer 
im Sinne der Rechtfertigung, und wohl niemand ist ganz frei von solchen 
Gedachtnisillusionen, von der Versuchung, wenigstens im ersten Augen
blick auch neue Einzelheiten als erlebt hinzuzudenken. Man wird auch 
leicht rechtfertigende Erlebnisse aus andern Zusammenhangen in den 
aktuellen hineinbringen usw. Die letzteren Zutaten haben zuletzt den 
Charakter des Erlebten und konnen ihn vielleicht auf das Ganze iiber
tragen. Es k6nnte auch sein, daB die momentan gebildete Vorstellung 
schon im nachsten Augenblick als Engramm ekphoriert wird, so daB sie, wie 
man es bei der Entstehung von Gedachtnishalluzinationen hat annehmen 
wollen, kurz nach ihrer Entstehung wieder in Form einer Erinnerung 
auftaucht. Es ist mir indessen sicher, daB in allen diesen Dingen nicht 
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nur ein einziger Mechanismus mitspricht, sondern verschiedene, so daB 
das namliche pathologische Symptom aus mehreren Wurzeln entstehen 
kann. 

Die identifizierenden Gedachtnistiiuschungen, bei denen man 
falschlich das Gefuhl hat, ein eben ablaufendes Ereignis habe man schon 
einmal erlebt, kann ich noch nicht erklaren. Ganz in der Luft stehen 
Theorien wie die, daB das Ereignis in der einen Hirnhalfte etwas ver
spatet wahrgenommen werde, so daB es bereits auf ein Engramm in der 
zweiten Hiilfte stoBe. 

Eher verstandlich sind die Kryptomnesien, bei denen man glaubt, 
etwas selbst zu kombinieren, was man in Wirklichkeit von einem andern 
(gelesen oder gehort) hat (ein Kritiker schreibt eine Kritik, die schon 
in einer andern Zeitung steht; Helen Keller dichtet den "Winterkonig", 
den sie irgendwo einmal gelesen, aber im BewuBtsein vollstandig ver
gessen hat). Hier werden Engramme ohne die andern urspriinglich mit 
ihnen zusammenhangenden Assoziationen ekphoriert; an Stelle der letz
teren treten die Verbindungen der neuen psychischen Umgebung; der 
Vorgang ist ein bloBer Grenzfall des gewohnlichen psychischen Geschehens, 
in dem ja niemals aIle Assoziationen einer Vorstellung ekphoriert werden, 
sondern nur eine Auswahl. 

Sowohl bei Kranken wie bei N ormalen ist der Ausfall von 
Erinnerungen, das Verges sen, wohl immer ein Versagen der 
Ekphorie, nicht ein Zugrundegehen der Engramme, wenn auch 
mit den sensorischen und motorischen Rindenflachen wichtige Bestand
teile derselben zerstort werden mogen. v. MONAKOW nimmt auch bei 
Apraxie an, daB die unbrauchbar gewordenen erworbenen Bewegungs
formeln nicht ausgefallen seien, sondern nur ihre Ekphorierbarkeit ein
gebuBt haben, und bei organischen Geisteskrankheiten, d. h. bei schweren 
diffusen Reduktionen der Hirnrinde, laBt sich trotz scheinbaren sofortigen 
Verlusts aller frisch en Erlebnisse in tausend Stichproben und in der 
abgekurzten Zeit beim Wiedererlernen von fruher eingepriigten Silben
paaren das Fortbestehen der Engramme nachweisen. 

Fiir das Verstandnis der Gedachtnisfunktion mag es einmal wichtig 
werden, daB bei diffuser Reduktion der Hirnrinde, also bei den orga
nischen Geisteskrankheiten die Erinnerungsfahigkeit abnimmt und 
zwar in ganz ungleich starkerem MaBe fUr die neueren Erinnerungen 
als fiir die friiheren; Erlebnisse aus der Kindheit konnen sogar mit 
einer solchen Frischeerinnert werden, daB der Kranke sie halluzina
torisch wieder durchlebt, wahrend aus dem Mannesalter nichts mehr 
ekphoriert werden kann. (Die WERNICKEsche Formulierung von der ein
scitigen Zerstorung seiner "Merkfahigkeit" ist falsch. Auch die vor 
der Krankheit engraphierten Erlebnisse werden im umgekehrten Ver
haltnis zu ihrem Alter vergessen. Der Begriff der Merkfahigkeit ist 
uberhaupt ein sehr miBverstandlicher und durch den klaren der En
graphie zu ersetzen.) 

Leicht verstandlich ist auch, daB bei organischen Alterationen eine 
Funktion, Gleiches vorausgesetzt, um so leichter gestort wird, je be
wuBter sie ist. Substantiva fallen bei aphasischen Storungen am ehesten 
aus, und von diesem wieder die konkreten fruher als die abstrakten,. 
wahrend Partikeln oft auch bei Schwerkranken noch erhalten sind. Je 
automatischer eine Funktion ist, um so beschriinkter sind ihre Bahnen;. 



Das Gedachtnis. 111 

sie ist im Nachteil dann, wenn die Funktion von verschiedenen Stellen 
aus ausgelost werden muB; die wenigen Bahnen sind dann schwerer 
aufzufinden. 1st aber eine Funktion nur von einer einzigen Vorstellung 
aus zu assoziieren, so bekommt eine solche einzige Verbindung schon 
durch die Dbung eine besondere Festigkeit; auslosende und ausgeloste 
Funktionen werden geradezu zu einer funktionellen Einheit. Taucht 
wahrend des Sprechens das Verhaltnis der Nebeneinandersetzung zweier 
Vorstellungen auf, so ist das Wort "und" das gegebene und nur dieses; 
es bedarf zur Auslosung keiner anderen Direktiven, keiner Wahl mehr 
wie bei andern Wortern, auf die besondere Konstellation ist keine Riick
sicht zu nehmen, und so lauft die Maschine eben automatisch in der 
Richtung des "und". Substantive und Verben aber konnen in den ver
schiedensten Verbindungen gebraucht werden, und man kann auch 
wahlen, welche unter mehreren man zum Ausdruck der namlichen Idee 
verwenden wolle, so daB die Richtung sofort ungeniigend bestimmt ist, 
sob aid eine Komponente ausfallt oder unklar angetont wird. Je kon
kreter ein Begrift ist, um so weniger Bedeutung hat fiir ihn das ihn 
bezeichnende Wort; in der psychischen Darstellung des Begriffes "Tisch" 
ist das Wort gar nicht notig, und wenn es auch mitassoziiert ist, so 
spielt es doch eine viel geringere Rolle dabei als die Vorstellung des 
Tisches selbst; diese allein ist beim gewohnlichen Denken verbindung
tragend; man denkt in den gewohnlichen Dberlegungen den Begriff 
iiberhaupt oft (viele Leute meist) ohne das Wort. Bei abstrakten Vor
stellungen dagegen bildet das Wort die bequemste und klarste Kompo
nente, die am leichtesten bestimmte Assoziationen auslosen und von 
auBen angeregt werden kann. 

Wenn wir etwas fassen wollen, so ist die einzige Assoziation der 
FingerschluB; wenn man aber den Auf trag bekommt, die Finger zu 
schlieBen, bedarf es eines komplizierten Vorganges, nur zur Vorstellung 
zu kommen, was man eigentlich machen solI, und auBerdem ist die 
Assoziation der Bewegungsauslosung eine ganz ungewohnliche, so daB 
sie von Gesunden oft nicht gleich gefunden wird, wie jeder Nervenarzt 
weiB, der zwecklose Bewegungen auf Befehl machen laBt. So muB sie 
bei ungewohnlichem Zustand des N ervensystems leicht versagen. Hier 
kommt allerdings noch etwas anderes hinzu: die FaBbewegung hat 
jedenfalls in unteren Zentren einen eigenen Mechanismus, und ich kann 
nach Analogie mit andern Funktionen nicht zweifeln, daB, wenn die 
Hirnrinde versagt, die tieferen Mechanismen wieder eintreten, hier for
dernd und ersetzend, an andern Orten storend. Auch bei peripherer 
Reizung kommt bei FunktionsausfaU des obersten Zentrums der alte 
Babinski oder der v. Monakowsche Reflex wieder zum Vorschein. 
. Anmerkung. Wahrend der Korrektur kommt mir zu Gesicht E. BECHER, 
Uber physiologische und psychistische Gedachtnishypothesen (Arch. f. d. ges. 
Psychol. 1916, S. 125). Ich bin erschrocken iiber die Nai vi tat der An
sichten, die der Autor als physiologische Gedachtnishypothesen 
vorfindet, und in denen er dann sehr leicht das Unzulangliche der physiologischen 
Hypothese iiberhaupt nachweisen zu konnen glaubt, wahrend er in Wirklichkeit 
nur Einfaltigkeiten bestreitet, die den Hirnphysiologen nichts angehen. Es sollen 
Einwande gegen die physiologische Gedachtnishypothese sein, daB alle die un
zahligen optischen Bilder in die namlichen Hirnteile kommen, daB mehrere gleiche 
akustische Empfindungen getrennt registriert werden, oder daB Assoziationen auf 
Gesichtsempfindungen stattfinden, die bei der Engraphie yom gelben Fleck, aber 
bei der Ekphorie von einer andern Retinastelle aus ausgelost werden. Ich mochte 
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Leute, die so bedenklich kindische Begriffe von einer Rindenfunktion. haben, dan 
sie solche Aufassungen (wenn sie wirklich noch vorkommen) ernst nehmen konnen. 
dringend vor biologisch-psychischen Studien warnen und namentlich bitten, dieses 
Buch ja aus der Hand zu legen; sie konnen nur MWverstandnisse. daraus heraus
lesen. 

BECHERS psychistische Hypothese ist Iiir un sere Auffassung der Hirnphysio
logie ganz unnotig; und das ist gut; denn sie versetzt einfach die Assoziationen, 
die sie sich im Gehirn nicht vorstellen kann, in eine besonders supponierte Seele, 
der man aIle Eigenschaften zuschreiben kann, die das Herz begehrt, da man sie in 
diesem Sinne nicht kennt, und man nicht untersuchen kann, ob die Eigenschaften 
dort fehlen. Da ist's wie mit der Unsterblichkeit, die KANT hier nicht fand, aber 
in die intelligible Welt versetzte. Doch war KANT wenigstens konsequent, wenn 
er auch mit seiner Unsterblichkeit "keinen Staat machen" wollte. BECHER aber 
kann doch noch die Hirnvorgange nicht entbehren, wenn er die psychischen Storun
gen bei Hirnverandernngen und Vergiftungen erklaren mochte. Wozu denn aber 
der Sprung ins Leere' 

Dan so kindliche Auffassungen der Hirnvorgange und ihres Zusammenhanges 
mit der Psyche, wie sie oben angedeutet wurden, noch in neuerer Zeit benutzt 
werden konnen, macht mich fiirchten, meine kurzen Andeutungen iiber Psychokym 
und Lokalisation im Gehirn mochten nicht geniigen, eine Vorstellung zu geben von 
den Grundlagen unserer Anschauungen. lch weW mir aber auch jetzt noch nicht 
anders :m helfen als zu warter, bis die Einwande kommen. Es brauchte ja ein 
besonderes Buch, all das Zeug wegzuschaffen, das dereierendes und unvorsichtiges 
Denken hineingelegt hat. Die Aufgabe besteht eben zum geringsten Teil darin, die 
Eigenschaften der elementarsten Vorgange positiv festzustellen, sondern darin, 
unrichtige Anschaunngen aus dem Wege zu raumen. 

B. Aufnahme und erste Verarbeitung des Materials: 
Empfindung, Wahrnehmung, Abstraktion, Begriff, Vor

stellung, Sinnestauschungen. 
1NHALT. 1. Das Problem. Wenn wir im folgenoen von Halluzinationen 

reden, so den ken wir nur an diejenigen, die aus Vorstellungen entstehen, nicht an 
diejenigen, die eigentlich illusionistisch umgedeutete Parasthesien sind. Man hat ge
meint, M itwirkung der peripheren Sinnesorgane oder subkortikaler H irnteile oder auch 
der primaren Endigungszentren der Sinnesfasern in der Rinde zur Erklarung des 
Halluzinationsvorganges herbeiziehen zu mussen. Oder man dachte daran, dafJ die 
Starke einer Vorstellung ihr sinnliche Kraft geben kiinne. AUe diese Theorien halten 
vor der K ritik nicht stand. 

2. "Projektion nach aUfJen. Wahrnehmung und Vorstellung. Die 
I nhalte unserer PSY.fhischen Vorgange ordnen sich durch ihre assoziativen Zusammen
hange und durch Ahnlichkeiten ganz von selbst in zwei Reihen. Die Einzelheiten der 
einen Reihe haben unter anderen besonderen Eigenschaften enge Beziehungen zu unseren 
kinasthetischen VorsteUungen (Empfindungen), die anderen gar keine_ 1nnerhalb 
der ersten Gruppe Keben sich Untergruppen.vo'N, immer sich in dhnlicher Weise wieder
holenden Empfindungszusammenhangen heraus und bilden die Dingvorstellungen. 

Die Zusammenhange und ihre Abgrenzungen werden bestimmt teils durch die 
iiu{Jere Erfahrung, teils nach sich wiederholenden in der Organisation liegenden Reak
tionen aus bestimmten Gruppen der Sinneseindrucke. 

Unter diesen (aber allerdings offen bar nicht, ohne da{J die Einreihung schon 
primM geschieht) zeichnen sich die von unserem Kiirper ausgehenden Empfindungen 
besonders aus. Viel spater werden die psychischen Vorgdnge (wie Empfinden, Wahr
nehmen, Erinnern, Denken) von deren I nhalten deutlich abgesondert. Es entsteht die 
bewuf3te psychische Reihe. Diese, in Verbindung mit dem Kiirper, bildet das 1ch 
des Naiven. 

Durch den gewiihnlichen Assoziations- und Abstraktionsvorgang wird der 1nhalt 
der psychischen Vorgdnge in 1nnenwelt und Auf3enwelt geordnet. Es gibt kein Proji
zieren nach auf3en, sondern gewis8e,zusammenhange und eventuell die Gebilde, aus denen 
sie bestehen, nennen wir die A ufJenwelt. Andere Zusammenhange nennen wir die 
lnnenwelt. Die letztere wird, wenn auch nicht genau lokalisiert, irgendwie "in uns" 
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verlegt, weil sie mitunserem Korper eng zusammenhangt,. im ubrigen jehlen ihr die 
Dimensionen des Raumes, oben unten, vorn hinten, links und rechts. 

3. Unterschied zwischen Wahrnehmung und Vorstellung. Diegewohn
lich angegebenen U nterschiede in sinnlicher K rajt, A nschaulichkeit, Deutlichkeit, V oll
stdndigkeit, Stdrke, Konstanz, Lokalisation sind alle ungenugend zur Erkldrung der 
U nterschiede von Wahrnehmung und Vorstellung. Es ist allein der psychische Zusam
menhang, der bei der Unterscheidung der beiden Psychismen mafJgebend ist. Schon die 
W ahrnehmungist eine Bearbeitung der Sinnesempfindungen nicht blofJ in ihrer Zu
sammenjas8ung, sondern auch insofern, als sie manches ignoriert, was der Empjindung 
angehOrt, und datur manches aus fruheren Erjahrungen hinzusetzt. Vor der eigent
lichen Wahrnehmung mufJ eine, wenn auch noch so primitive V orstellung des Dinges 
entstanden sein. Die ausgebildete V orstellung ist gegenuber der Wahrnehmung eine 
weitere Bearbeitung zum Zwecke der Orientierung und zu dem des Denkens. Dazu ist 
die Einbeziehung von sinnlichen Engrammen, die genau die Empjindungen reprodu
zieren kOnnten, zwar moglich, aber meist unnutz oder gar hinderlich. Sie wird deshalb 
ausgeschlossen. Es fehU den V orstellungen fur gewohnlich die sinnliche Frische, die 
A nschaulichkeit. 

4. Empfindung, Wahrnehmung, Vorstellung, ihre Entstehung. 
Aus dem Ohaos, in dem in der ersten Lebenszeit die psychischen Vorgdnge zusammen
fliefJen, muss en die sich wiederholenden Gruppen mit Hilfe des Geddchtnisses, in wel
chem dhnliche neue Erlebnisse die fruheren ekphorieren und mit ihnen assoziiert werden, 
sich zu Vorstellungen herausheben. Treten wieder analoge Empfindungsgruppen, 
wenn auch nur in wenigen Bestandteilen, auf, so werden die ubrigen Bestandteile aus 
der fruheren Erfahrung ergdnzt: Wahrnehmung. Geschieht die Ergdnzung in fal
scher Weise, so entstehen III u s ion 13 n. Der ganze V organg ld{Jt sich unter dem Bilde 
einer Typenphotographie darstellen, wobei. nur zu bemerken ist, dafJ die ursprungliche 
Einzelplatte dabei nicht vernichtet, sondern jedesmal ein neues Bild mit Hilfe der fru
heren Engramme geschaffen wird. Der ndmliche Vorgang, der aUf diese Weise einzelne 
Dingbegriffe, Mutter, Tisch U8W. bildet, fortgesetzt, fuhrt zur Abstraktion, wobei 
von der einfachsten Form derselben, z. B. der des Tisches aus der allgemeinen Wahr
nehmung des Zimmers, bis zu der hOchsten Begriffsbildung des philosophischen Denkens 
nichts N eues hinzukommt. 

Die einfache Empfindung kommt direkt nicht zur psychischen Kenntnis. 
Der primare Vorgang fur unser Bewu{Jtsein ist die Wahrnehmung. Der Begriff der 
einzelnen Empfindung wird erst durch die ndmliche Abstraktion herausgehoben, die 
wir uberall tdtig gesehenhaben. Die V orstellungen, seien 1313 die einfacher Dinge, oder 
die abstrakter, sind nicht eine stereotype M unze, sondern wandelbare Gebilde, die bei 
jedem einzelnen Auftauchen wieder eine andere Gestalt annehmen, bald nur wenig ab
weichend von fruher, bald in den verschiedensten Richtungen verdndert, abgekurzt, 
ergdnzt und dergl. 

Die Vorstellungen sind uberdauernde (wenn auch zu ihrem besonderen Zweck 
etwas umgearbeitete) Wahrnehmungen. Sie dienen unter anderm zur Orientierung im 
Raum und zur richtigen Reaktion, und werden zu diesem Zwecke genau im Raum 
lokalisiert. In zweiter Linie dienen sie zum Denken, zur Bildung neuer Kombinationen,. 
dazu mussen sie sich von den sinnlichen Bestimmtheiten der Empfindungen und Wahr
nehmungen moglichst frei machen,. sie .sind "blasser" und abstrahiert,. die Abstraktion 
besteht ubrigens nicht nur in einem Vberbordwerfen von Einzelheiten, sondern auch 
in der Bildung einer hOheren Einheit,. der ganze Vorgang ist prinzipiell nichts N eues, 
sondern basiert auj den gleichen M echanismen, die auch die Wahrnehmung bedingen,. 
so fuhrt die weitestgehende Abstraktion die Vorstellungen niemals aus dem Wahr
nehmungsraum hinaus. 

5. Die H alluzinationen. Die ndmlichen Unterschiede wie zwischen Wahr
nehmungen und Vorstellungen bestehen zwischen Halluzinationen und Vorstellungen. 
Was eine V orstellung zur H alluzination machen kann, das ist in erster Linie positiv 
die Assoziation der Vorstellung mit bestimmten Lokalzeichen, namentlich mit den 
Wahrnehmungen der Umgebung, so dafJ sie lokalisierend in diose eingereiht werden, 
und negativ die fehlende Empfindung des assoziativen Zusammenhangs oder ihrer 
assoziativen Ursache mit dem 1ch uberhaupt, so da{J sie jur das 1ch von aUfJen kommen, 
wie eine W ahrnehmung. Weniger notwendig, als man sich gewohnlich vorstellt, aber 
oft mit dem Halluzinationsvorgang verbunden und die Anschaulichkeit der Trug
wahrnehmung bedingend, ist die Ekphorie wenig oder gar nicht verarbeiteter Engramme 
der Sinnesempfindungen, die die ursprunglichen Farben, Formen, Tone darstellen. 
N amentlich bei optischen Halluzinationen ist dabei die Vollstdndigkeit des Bildes, 
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bei Stimmen die genaue akustische A uspriigung der einzelnen Laute von Bedeutung 
Auf3erdem kommt es in manchen Beziehungen auf die Kritik an; wenn sie die krank
hafte N atur des Truggebildes erkennt, sind V orstellungen mit unverarbeiteten sinnlichen 
Engrammen, guter Vollstiindigkeit und voller Einreihung in die Umgebung Pseudo
halluzinationen. Wenn sie ungenugend ist, echte Halluzinationen. 

6. Verhiiltnisse, aus den en H alluzinationen entstehen. So treten 
Halluzinationen zuniichst uberall da auf, wo Schwiiche der Schaltungspannung auch 
ungewohnte Bahnen einzuschlagen erlaubt, wo deshalb die primiiren Engramme nicht 
mehr unterdruckt werden, und die assoziativen Beziehungen eines psychischen I nhaltes 
zu einer der beiden Reihen, der psychischen oder der physischen gelockert sind, so daf3 
cine gcnau lokalisierende assoziative Verbindung von Vorstellungen mit den Lokal
werten einer bestimmten Stelle der Auf3enwelt entstehen kann, und wo die Kritik wenig
stens in dieser Richtung 1 ) mangel haft ist. Das alles ist im Traum, bei vielen Ver
giftungen und in der Schizophrenie der Fall. Wo wir Verdriingung ins Unbewuf3te 
haben, bei Schizophrenie und Hysterie kommt von selbst die Note des Fremden, von 
auf3erhalb des bewuf3ten 1ch Kommenden, dazu. 

Zu diesen Dispositionen, die die M oglichkeit des Halluzinierens schaffen, 
kommen dann noch innere Bedurfnisse, Wunsche, bestimmte Dinge wahrzunehmen; 
die Moglichkeit zum Halluzinieren wird benutzt, indem die dazu notwendigen Ver
bindungen wirklich hergestellt werden. 

1. Das Problem. 
Die Besehreibung von Empfindung, Wahrnehmung und Vorstellung2) moehte 

ieh an dem Problem der Halluzinationen entwiekeln. Das Kapitel war als selb
standiger Aufsatz ausgearbeitet; dabei zeigte sieh, dail die Fragen naeh der N atur 
und den Untersehieden von Wahrnehmung und Vorstellung wie viele andere 
Probleme an Hand der Pathologie besser zu beleuehten seien, als wenn systematiseh 
die normalen zentripetalen Funktionen und dann die daraus resultierenden Be
griffe und die Vorstellungen besehrieben wiirden. Ieh ~iige deshalb den Aufsatz 
mit den notwendigen Kiirzungen und einigen sonstigen Anderungen hier ein. 

Infoge des Ausgangs von den Halluzinationen werden die Eigensehaften 
und Untersehiede der Wahrnehmungen und Vorstellungen an gegenstandliehen 
Psyehismen, nieht an einfaehen Tonen oder Liehterseheinungen entwiekelt. Was 
aber von den komplizierteren Gebilden gesagt wird, gilt aueh von den ein
facheren, man miiilte von den letzteren prinzipiell genau das Gleiche sagen. Die 
leichte Arbeit, die folgenden AusfUhrungen aueh fUr einfaehere Verhaltnisse an
zuwenden, darf ich wohl dem Leser iiberlassen. Ieh moehte nur andeuten, 
dail aueh die oft als Empfindungen bezeiehneten einfacheren Wahr
nehmungen von Tonen oder Farben, in der Beziehung, auf die es hier 
ankommt, keine elementaren Empfindungen sind, sondern Wahr
nehmungen genau wie die Wahrnehmungen eines Gegenstandes. Wir 
horen niemals einen Ton an sich, sondern einen Gloekenklang, einen 
Trompetenton, einen Sehrei, sehen nieht eine Farbe, sondern eine 
farbige Flaehe oder einen farbigen durehsiehtigen Kor-per usw. 

Die krankhaften Sinnestausehungen werden in Illusionen und Halluzinationen 
eingeteilt. Die Illusionen sind Wahrnehmungen,. die gefalseht werden durch 
nicht dazugehorige Zutaten, dureh Weglassungen und Veranderungen in den Kom
plexen gewohnlieher Sinnesempfindungen. Halluzinationen sind fiir die Psyche 
Wahrnehmungen wie jede andere, entstehen aber von innen, nieht dureh Reizung 
der Sinnesorgane von auilen. 

Pseudohalluzinationen sind Halluzinationen, die vom Patienten als solche 
erkannt werden. Sie haben auffallend haufig vollkommene sinnliche Deutlieh
keit, wohl deshalb, weil sie sonst nieht beaehtet wiirden. JASPERS will sie, nament-

1) Einseitige Mangelhaftigkeit der Kritik sehen wir bei allen katathymen Erschei
nungen, auch wenn eine allgemeine Starung zugrunde liegt. 

2) Empfindung, Wahrnehmung und Vorstellung haben leider einen dreifachen 
Sinn: 1. das Empfundene, Wahrgenommene, Vorgestellte, der Inhalt, 2. das Empfinden, 
Wahrnehmen, Vorstellen, der psychische Vorgang, 3. beides als Einheit gedacht, 
bald in unabsichtlicher Unklarheit verquickt, bald mit BewuJ3tsein als ein einhei tlicher 
Begri ff. Wir reden in diesem Kapitel zunachst nur vom Inhalt. 
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lich gestiitzt auf eine Bemerkung KANDINSKY s, der seine eigenen Pseudohallu
zinationen nicht einmal ins Augenschwarz lokalisierte, zu den Vorstellungen zahlen. 
Ich halte eiue solche Diskussion fUr unnotig. Sicher gibt es Pseudohalluzinationen, 
die sehr genau im Raum lokalisiert werden l ). Die sinnliche Deutlichkeit und die 
Art des Auftretens und Verschwindens haben sie mit den Halluzinationen gemein
sam; daB die Kritik des Patienten selbst sie mehr oder weniger sekundar als eine 
subjektive Schopfung erkennt, nahert sie den Vorstellungen - aber nur wenig, 
sonst ware eiu Ohrenlauten auch eine Vorstellung; die Psyche empfindet ja nicht, 
ob der Ursprung der Sinnestauschung im peripheren Sinnesorgan sei, wie beim 
Ohrenlauten, oder im Gehirn, wie bei der Pseudohalluzination. 

Der Unterschied zwischen Pseudohalluzination und Vorstellung mit sinnlicher 
Deutlichkeit besteht in der Art des Auftretens und der Lokalisation, Dinge, die 
bei der Vorstellung einen ganz bestimmten Charakter haben, der gerade den Pseudo
halluzinationen fehlt; diese "erscheinen" ganz wie ein auBeres Ding, das plotzlich 
wahrgenommen wird, und sind an einer ganz bestimmten Stelle der AuBenwelt 
lokalisiert genau wie die wirklichen Dinge. Auch den sinnlichsten (anschaulichsten) 
Vorstellungen dagegen fehit im gewohnlichen Leben die genaue Lokalisation, 
ferner werden sie unter normalen Verhaltnissen immer assoziativ von andern 
Psychismen aus angeregt, oder sind sie wenigstens yom Gedankengang fUhlbar 
abhangig. 

Ein Teil der als Halluzinationen bezeichneten Sinnestauschungen sind illusio
nistisch ausgelegte Parasthesien infolge von Reizzustanden im Nervensystem: 
die farblosen, beweglichen, kleinen mUltiplen Tiervisionen der Alkoholdeliranten 
sind Umdeutungen von kleinen Schatten- und Helligkeitserscheinungen; viele 
Korperhalluzinationen der Schizophrenen sind ahnliche falsche Auslegungen von 
Parasthesien infolge reizender Prozesse oder Giftwirkungen im Gehirn. Ihnen 
gegeniiber stehen die in die auBere Realitat projizierten Vorstellungen, wie sie 
sich am reinsten in hysterischen Zustanden find en. Die erste Klasse sind in bezug 
auf die AuBenwelt Halluzinationen, in bezug auf den psychischen Vorgang Illusionen 
und in ihrem Mechanismus ohne weiteres klar. Die Schatten werden als Tiere 
verkannt, wie wir beim Einschlafen Gerausche als W orte verkennen. Nicht so 
die zweite Kategorie, die aus Vorstellungen entstehenden Halluzinationen, mit 
denen wir uns im folgenden allein beschaftigen. 

Natiirlich gibt es Mischfii,lle verschiedenster Art. Wenn z. B. das Herz des 
Deliranten anfangt zu versagen, macht die Angst aus den Schatten statt der in
differenten Tiere drohende Gestalten. Oder eine leichte Dysasthesie bleibt un
beachtet und wirkungslos, bis ein psychisches Bediirfnis sie zu einer Halluzination 
umgestaltet. Oder eine schizophrene Korperhalluzination ist urspriinglich bloBe 
Umdeutung einer Parasthesie, wird dann aber durch die Gewohnheit auf psychi
schem Wege auslosbar, ohne daB die Pariisthesie dazu den AnstoB geben oder auch 
nur wahrend des Halluzinationsvorganges vorhanden sein miiBte. Wahrend bei 
den hysterischen Halluzinationen keine element are Denkstorung vorhanden ist, 
beruht bei den schizophrenen die Fahigkeit zum Halluzinieren offenbar auf einer 
Assoziationsanomalie, die vielleicht auch die Empfindungen abnorm gestaltet 
und so indirekt zum Halluzinieren nach dem ersten Schema beitragt. Auf aIle 
solchen Komplikationen nehmen wir im folgenden keine Riicksicht, sondern wir 
werden ganz unabhangig davon zu verstehen suchen, wie aus einer Vorstellung 
eine Halluzination werden kann. 

So viele Theorien die Genese der ideogenen Halluzinationen auch verstandlich 
machen sollen, aus guten Griinden hat keine Anklang gefunden. Merkwiirdig 
Naive haben sich vorgestellt, daB zur Halluzination, d. h. zur "Projektion einer 
Vorstellung nach auBen"2), eine riicklaufige Erregung des Sinnesorganes not-

1) Ein Patient BONHOEFFERS (Konstitut. Wachtraurne, Monatsschr. f. Psych. u_ 
Neur.34, 1913, S. 512 u. '513 sah sich selbst so lebhaft, daB er die Tendenz hatte, sich aus
zuweichen. 

2) Der Ausdruok ist gebrauchlich und wird verstanden, ist aber sehr ungenau, indem.: 
er nicht Vorstellungsakt und Inhalt unterscheidet und nicht darauf Riicksicht nirnrnt,. 
daB die Inhalte aller die AuJ3enwelt betreffenden Vorstellungen nach aul3en projiziert 
werden, wenn auch in anderer Weise als die der Wahrriehrnung. Urn nicht einen neuen 
Ausdruck einfiihren zu rniissen oder schleppend zu werden, beniitzen wir den gebrauch-
lichen. ' 

8* 
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wendig sei, weil eben im gewohnlichen Leben nach auBen projiziert wird, resp. 
als Wahrnehmung gilt, was durch die Sinne eingeht. Dagegen liiBt sich neben man
chern anderen folgendes sagen: Die ganze Theorie niitzt nichts, denn zur psychischen 
Wahrnehmung kommt doch nur die Rindenfunktion; wenn nun der halluzina
torische Vorgang einen genau wie die sinnliche Wahrnehmung abgestuften und 
zusammengesetzten Reiz in die Peripherie schicken kann, so kann er auch einen 
solchen Reiz direkt an diejenige Stelle schicken, die die gewohnlichen Sinnes
erregungen zum BewuBtsein bringt; letzteres ware viel einfacher und ich mochte 
sagen naturgemiiBer; denn die Hirnrinde ist dazu gemacht, zusammenhangende 
Funktionskomplexe ebensowohl durch zentrale wie durch periphere Anregung 
hervorzubringen, wahrend das periphere Sinnesorgan, einschlieBlich seine Zu
leitungen bis zur Rinde, dazu gar nicht eingerichtet ist, und es wirklich unverstand
lich ware, warum vom "Vorstellungszentrum" aus ein Reiz zuerst zur Ankunfts
stelle a der Sinnesempfindungen in der Rinde - nur von dort aus konnte er ja zur 
Sinnesflache kommen - und dann von da in widernatiirlicher Weise zur peripheren 
Sinnesflache reisen solI, bloB damit er (unverandertY) wieder an die Stelle a zuriick 
komme und da, wo er schon war, endlich perzipiert werden konne. Warum wird 
er nicht bei seiner ersten Anwesenheit in den Sinneszellen perzipiertY Die Re
perzeptionstheorie, die die V orstellungen unter Mithilfe von "Sinneszellen" en t
stehen laBt, begniigt sich denn auch mit dieser einen Anwesenheit des Reizes 
in "Perzeptionszentren", und wir haben doch keine Anhaltspunkte dafiir, daB 
fiir die Bedeutung eines Funktionskomplexes in einem zentralen Gebilde der Aus
gangsort oder die Richtung des auslosenden Reizes von Belang sei. Es ist 
iibrigens ganz sicher, daB dieser Umweg iiber die Sinnesflache wirklich vermieden 
wird, schon deshalb, weil die allermeisten Halluzinationen, wie jeder Beobachttnde 
weill, trotz ihrer sicheren Projektion nach auBen in sehr vielen Beziehungen gar 
nicht die Qualitaten der Reizungen von Sinnesflachen besitzen l }, indem Ihnen 
ja gerade die sinnliche Lebhaftigkeit der wirklichen Sinnesempfindungen so oft 
abgeht; ob man ihm Gedanken macht oder Stimmen, kann der Halluzinant oft gar 
nicht unterscheiden. Man vergillt auch, daB dann z. B. die Gesichtshalluzinationen 
mit den Bewegungen der Bulbi, die Gehorshalluzinationen mit denen des Kopfes 
wandern miiBten, was ziemlich selten vorkommt. 

Es gibt sogar Leute, die besonders im Hinblick auf die Auslosung von Hallu
zinationen durch periphere Reizung den ganzen Vorgang in das Sinnesorgan ver
legen wollen. Da die Halluzinationen meist nicht ungeordnete Elementarempfin
dungen, sondern Begriffe und Ide~n ausdriicken, braucht man diese Vorstellung 
nicht ernst zu nehmen. Und zum UberfluB kann man ungehindert weiter halluzi
nieren nach Zerstorung des entsprechenden Sinnesorganes. Andere haben des
wegen eine Mitwirkung bloB der basalen Zentren verlangt. Das hat 
einen gewissen Sinn deswegen, weil von da aus jedenfalls nebst der Hauptempfin
dung des Sinneseindruckes (Farbe, Schall usw.) eine groBe Menge von reflektorischen, 
ordnenden, einreihenden Empfindungen zum Gehirn gehen, die wohl die meisten 
Vorstellungen nicht zu begleiten pflegen. Aber wenn solche Begleitempfindungen 
zur Projektion nach auBen wirklich notwendig waren, so konnten sie ja einfacher 
in der Hirnrinde selbst als in den entfernten Basalzentren angeregt, d. h. mit
halluziniert werden. 

Wieder urn eine Stufe denkbarer ist die Vorstellung, daB die lebhafte Mit
wirkung von kortikalen "Perzeptionszentren" das Ausschlaggebende 
sei. Bei jeder Vorstellung wiirden diese "schwach" erregt. Entsteht in diesen 
Zentren ein krankhafter Reiz, so nimmt er subjektiv die Form einer "Perzeptions
halluzination" an, die nicht im Zusammenhang mit dem iibrigen Denkinhalt ist, 
sich z. B. durch abgerissene Kiirze charakterisiert und gern stereotypen Charakter 
hat. Wird die Reizung des Perzeptionszentrums deshalb zu stark, weil das Vor
stellungszentrum ihm abnorm starke Reize schickt, oder verminderter Widerstand 
der Reizleitung vorliegt, so entstehen "Apperzeptionshalluzinationen", die dem 
Denkinhalt entsprechen (am innigsten in dem "Gedankenhoren"). Wir werden 
sehen, daB die Theorie dem Aufbau der Wahrnehmunp:en und Vorstellungen wider
spricht: vor allem aber kennt die Beobachtung diesen Unterschied von Perzeptions
und Apperzeptionshalluzinationen nicht: Halluzinationen, die" mit dem bewuBten 
Gedankengang im Zusammenhang sind, konnen ebensogut wie solche, die in allen 

I} Vgl. z. B. SCHROEDER, Von den Halluzinationen. Monatsschr. f. Psych. u. 
Neur., 37, 1915. 
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Beziehungen aus dem UnbewuBten auftauchen, aIle Charaktere annehmen, wenn 
auch aus sonst verstandlichen Griinden eine gewisse Vorliebe fiir die von der ab
gelehnten Theorie vorausgesetzten Kombinationen nicht zu leugnen ist. 

Grob hylozoistisch mutet die WERNICKEsche Theorie an: der Autor hat die 
Sperrungen und Ausschaltungen von gewissen Bahnen bei der Schizophrenie fiir 
lokale Blockierunge.J:l des Nervenstromes angesehen, die eine Anstauung und damit 
einen irregularen Ubergang irgendwelcher Reize auf andere Bahnen bewirken, 
von welch letztern fiir die Halluzinationen der Einordnung der Reize nach be
stimmten Korperteilen dienende Zellen von Wichtigkeit waren. Ihre Reizung 
wiirde den namlichen Effekt haben wie die Erregung der Sinnesflachen. 

Nun kennen wir im Nervensystem weder eine Blockierung, noch eine Stauung1 ) 

in diesem Sinne, wir konnen uns auch nicht vorstellen, wie solche zufallig herum
vagierende Reize nicht etwa zu Elementarhalluzinationen, sondern zu bestimmten 
Ideen entsprechenden Worten und Visionen werden konnten, und auBerdem ist 
es gar nicht gesagt, daB die Halluzinationen ein Plus von Reiz bedeuten; im Traum, 
vielleicht auch im Fieber und manchen Schwachezustanden, entsprechen sie nach 
allem, was wir wissen, umgekehrt einem NachlaB der Energie, resp. einem Minus 
von Psychokym. 

Von ARISTOTEJ,ES iiber HUME bis in die neueste Zeit wird von Vielen der 
Unterschied von Wahrnehmung und Vorstellung (und damit zwischen Halluzi
nation und Vorstellung) darin gesehen, daB die ersteren der starke, die 
letzteren der schwache Vorgang seien. Eine solche "Erklarung" wurde 
das Strafrecht als einen Versuch mit untauglichen Mitteln bezeichnen. Fur die 
Messung der Starke psychischer Vorgange fehlt uns doch jedes MaB; soweit wir 
aber aus der Starke der eintretenden sinnlichen Reize und der abgehenden Reak
tionen schlieBen durfen, hat die Unterscheidung mit dynamischen Verhaltnissen 
gar nichts zu tun: der leiseste sinnliche Reiz wird meist mit Sicherheit nach auBen 
projiziert, wahrend Vorstellungen, die zu den starksten Reaktionen fiihren, beim 
Gesunden ihren Charakter beibehalten. Wo wir in die psychischen Mechanismen 
hineinsehen, bedingen immer die Art und Zahl der Assoziationen und nicht die 
Starke des einzelnen Vorganges die wesentlichen Richtungen des G~schehens. 
Die Liicke in unserem Wissen ist also nicht so empfindlich. Wir diirfen auch auf 
die weniger wesentliche Rolle der dynamischen Verhaltnisse gerade daraus schlieBen, 
daB sie sich uns nicht zu erkennen geben. (Vgl. auch das Alles- oder -Nichts-Gesetz, 
das jede nervose Dynamik auf die Zahl der arbeitenden Elemente zuriickfiihrt.) 

Recht sonderbar erscheint die Theorie von STOECKER2): Halluzinationen ent
stehen dadurch, daB entgegenstehende Affekte die Vorstellung fiir einen Augen
blick oder dauernd als etwas Fremdes erscheinen lassen, wobei Reizzustande und 
Ahnliches das Zustandekommen des psychischen Gebildes unterstiitzen. Die Vor
stellung wird aber erst nachtraglich durcheine Erinnerungsfalschung "schlag
artig" in eine Halluzination umgewandelt. Nun gibt es massenhaft Halluzinationen, 
die sich schon primar, beim erste:l BewuBtwerden ihres Inhaltes, als solche dar
stellen. An der Mitwirkung entgegenstehender Affekte ist aber etwas Richtiges. 
Wir pflegen das durch die Vorstellung von ins UnbewuBte verdrartgten Komplexell 
auszudrucken. 

2. AuHenwelt, lnnenwelt, leh. "Projektion nach auHen". 

Fur Viele ist es uberhaupt unmoglich, sole he Dinge zu verstehen, 
fO fur diejenigen, die schon an dem "Problem" scheitern, wie denn die 
Seele, die in unserem Korper sitze, Vorgange in ihr an einen ganz an
deren Ort, "nach auBen" verlegen konne, wo sie gar nicht ist 3). Fur 

1 Die Ansammlung gleichgerichteter unterschwelliger oder irgendwie an der Wirkung 
gehinderter Reize auf reflektorischem und psychischem Gebiet ist etwas ganz snderes, 
ebenso der Dbergang der Reize auf einen weiteren Kreis von ReaktionsorgsnEn, wenn 
die adaquate Bewegung irgendwie unmoglich geworden ist. 

2) Genese der Halluzinationen. Ztschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 50, 1919, S.291. 
3) Z. B. O. SCHUI.TZE, Grundsatzliches und Kasuistisches liber die Bildung von Be

griffen. Arch. f. Psychiatri€ 59, 1918, S. 547. "Die Sinneserscheinungen sind so gut wie nie 
an den Stellen lokalisiert, wo das Gehirn auf ihre Entstehung auslosend wirkt. ' "Unser 
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den Naturwissenschafter, und man soUte meinen fur jeden denkenden 
Menschen, existiert diese Frage gar nicht: W ir kennen psychische Vor
gange (die wir als Wahrnehmungen und Vorstellungen und ahnliches 
bezeichnen); ihr Inhalt ordnet sich von selbst in zwei Reihen, deren 
Einzelbestandteile unter sich, nicht aber mit den en der anderen Reihe 
zusammenhangen. Die eine dieser Reihen nennen wir die AuBenwelt; 
sie ist durch eine Anzahl Eigentumlichkeiten charakterisiert und zu
sammengehalten, z. B. durch ihre exakten Beziehungen zu unseren 
kinasthetischen Empfindungen. Die andere Reihe hat keine solchen 
Beziehungen: Wir nennen sie die Innenwelt, das Psychische. 

Die Einteilung ist aber nicht so elementar, wie es aus dieser und 
den haufigsten Beschreibungen scheinen mochte: das Neugeborene nimmt 
wahr und reagiert auf Wahrnehmungen; ich sage nicht "es empfindet" 1); 
denn, sobald es reagiert, hat e3 eine Auslese getrofien, also nicht einen 
primitiven Wahrnehmungsakt getan. Wenn wir uns auch nicht mehr 
an jene Zeit erinnern, so konnen wir doch aus dem, was wir aus ein 
wenig spaterer Zeit wissen, was wir an den Kindern selbst beobachten, 
und was auch vom naiven Erwachsenen gedacht wird, schlieBen, daB 
fUr das BewuBtsein des Kindes (in welchem Zeitpunkt BewuBtsein auf
tritt, wissen wir nicht) zunachst nur der Inhalt seiner Wahrnehm ungen 
existiert, nicht das Sehen der Mutter, sondern die Mutter. Es unter
scheidet noch nicht Wahrnehmungsakt und Inhalt; es hat auch nicht 
zuerst Einzelempfindungen, die es dann zu Wahrnehmungen zusammen
setzt. Fur die Psyche, in der ja aIle Empfindungen zusammenflieBen, 
muB zun~chst ein Chaos existieren, eine Empfindung, die erst durch 
die Erfahrung in Einzelwahrnehmungen zerlegt, und als zusammen
gesetzt erkannt werden kann 2). Aus dieser Einheit werden nun be-

Gehirn erzeugt die Sinneserscheinungen; kein Mensch weiB, weshalb sie an Stellen auf
treten, die weit Yom Gehirn entfernt sind. Nirgends entsteht ein raumlicher Zusammen
hang zwischen Ursache und Wirkung." "Es scheint eine actio in distans vorzuliegen." 
Verwechslung von Funktionen und Inhalt. - Gleich verstandnislos ist das BERGSONSche 
"nous repla<;ons les perceptions dans les choses" (zitiert nach ZIEHEN). Auch Metaphysiker 
(z. B. DEussEN) gehen von ahnlichen Vorstellungen aus, die die so einfache Wirklichkeit 
hoffnungslos mit sinnlosen Einbildungen vermengen und verwirren. 

1) "Empfinden" ist der elementare Vorgang: eine Farbe, ein Schall wird empfunden; 
ein Gegenstand wird wahrgenommen, indem die Empfindung Komplexe 
fruherer ahnlicher Empfindungen, die fur uns den Begriff eines Dinges 
re prasen tieren, e kphoriert. 

2) So im PL'inzip und insofern, als die funktionelle Einheit eines Organismus von 
Anfang an gewahrleistet sein muB: schon ein so einfaehes Wesen wie eine Amobe kann 
nieht zugleich nach zwei S)iten fliehen oder streben, eine Fliege nicht zugleich fressen 
und das Weibchen aufsuchen. Ein gewisses lsolieren einzelner Komplexe muB aber schon 
der Bildung der Psyche parallel gehen, so daB, sobald man von der Existenz einer Psyche 
sprechen kann, auch schon eine gewisse, wenn aueh unvollkommene Scheidung in einzelne 
Funktionskomplexe, embryonale Wahrnehmungen besteht. leh schlieBe das daraus, 
daB phylogenetiseh und ontogenetiseh zuerst die einzelnen Apparate vorhanden sind, die 
beim hoheren Tier erst sekundar in der Hirnrinde eine zusammenfassende Oberinstanz 
bekommen. Ein Reflex reagiert nur auf einen bestimmten R~iz; andere R3ize existieren 
fUr ihn nicht, auBer wenn sie ihn (auf Umwegen) hemmen oder fordern. Den Reflexen 
der verschiedenen Zentren von den niedersten bis hinauf zur Hirnrinde selbst entsprechen 
bestimmte Empfindungen sowohl des Reizes wie der dazugehorigen Bewegung. 
Da ist es selbstverstandlich, daB solche Empfindungsgruppen von Anfang an ein besonderes 
inneres G3fUge, starkere Festigkeit der inneren assoziativen Verbindungen und damit eine 
Art Abgrenzung gegenuber der ubrigen gleichzeitig bestehenden Empfindungsmasse 
bekommen. Deswegen bleibt aber in dieser relativ einheitlichen Funktion der Akt einer 
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stimmte Komplexe als Reaktionseinheiten 1) oder, wie wir sie spater 
nennen, als Dinge herausgehoben. 

Da ist z. B. die Mutter, d. h. das, was spater die Mutter genannt 
wird, zuerst bestehend aus einer verhaltnismaBig geringen Anzahl, wenig, 
aber nicht etwa gar nicht, verbundener Empfindungen von Warme, 
Hungerstillen, Geriichen, Tastempfindungen, bestimmten Farbenflecken 
(diese wohl verhaltnismaBig spat, weil sie nur in groBerer Komplikation 
einen Erkenntniswert haben), das was auf Schreien herkommt, das worauf 
das Kind mit bestimmten Gefiihlen und Bewegungen reagiert usw. Diese 
Empfindungen einzeln und in groBeren Gruppen haben bestimmte Be
ziehungen zu seinen aktiven und passiven kinasthetischen Empfindungen, 
Reflexen, Trieben usw., Beziehungen, die andern Reizen £ehlen. Alles 
zusammen bildet den primaren Begriff der Mutter, von dem gewiB erst 
spater das, was der eigenen Reaktion angehort, z. B. die Empfindung 
des Saugens, abgetrennt wird, so daB dann nur der Komplex der En
gramme (mehr oder weniger verarbeiteter) sinnlieher Empfindungen in 
dem definitiven Begriff der Mutter bleibt. So mit allen Gegenstanden 
der AuBenwelt. 

Sehr friih (vielleieht schon vor der Geburt?) wird eine zweite Reihe 
von psyehisehen Vorgiingen unterschieden: das, was man spater mit leh 
zu bezeiehnen lernt. Dieser Komplex hat ganz andere Qualitaten und 
Verbindungen als die von den fremden Dingen ausgehenden Empfin
dung en; zu ihm gehort zunaehst der Korper, den man sowohl sehen als 

Isolierung doch notig. Gerade der eben ausgefiihrte Vorgang ist die Isolierung. Ich stelle 
mir vorlaufig vor, daB gewisse dieser Abgrenzungen schon intrauterin geschehen. Sollte 
aber die Vorstellung recht haben, daB die Psyche als solche erst mit der Geburt mit einer 
gewissen PlOtzlichkeit funktioniert - dann allerdings ware das Chaos, aus dem die Ein
zelheiten isoliert werden mussen, im striktesten Sinne zu verstehen. 

1) Es ist selbstverstandlich, daB die Abgrenzungen eigentlich nach praktischen Griin
den, d. h. nach unseren verschiedenen Reaktionen, gemacht werden, wenn es uns auch 
so vorkommt, daB an sich ein Ding yom andern oder von der Umgebung uberhaupt sich 
unterscheide. Jedes Geschopf nimmt diejenigen Reize auf, die es braucht, und wenn es 
nicht ein Mensch ist, kiimmert es sich kaum urn die andern. Ich denke mir, daB auch unter 
den Beziehungen und Zusammenhangen, die wir verarbeiten, im Prinzip eine Auslese 
nach praktischen Gesichtspunkten stattfindet. Doch werden eben die praktisch wichtigen 
Zusammenhange, aus denen wir Einheiten bilden, zusammenfallen mit denen, die objektiv 
das Wesentliche waren (wenn es in diesen Dingen etwas Objektives gibt). Wir vermuten 
also, es sei nicht nur praktisch notwendig, daB das Kind den Begriff der Mutter bildet, 
sondern es sei auch von auBen gegeben, daB die verschiedenen Empfindungen, aus denen 
sich der Begriff zusammensetzt, gewohnlich in Gruppen vereinigt vorkommen. Moglicher
weise aber kommen noch andere Beziehungen zwischen den wahrzunehmenden Kraften 
vor, so das man auch ganz andere Arten von "Dingen" zusammensetzen konnte. Der 
Frosch "hort" nur eine Auslese von Tonen; viele Ameisen und der Maulwurf sind blind 
geworden, nachdem sie die Gesichtsbilder nicht mehr benutzten. 

Die isolierende und die zusammenfassende Heraushebung derjenigen Reizgruppen 
(Einzelreize kommen kaum in Betracht), die eine bestimmte Bedeutung fiir die Existenz 
des Geschopfes haben, wird phylogenetisch in den verschiedenen vorgebildeten Apparaten 
fur Reflexe und Instinkte besorgt, von denen jeder auf bestimmte Reize eine bestimmte 
Reaktion ausfiihrt. Ontogenetisch geschieht das in der plastischen Rindenfunktion durch 
die einzelnen Bedurfnisse. Dabei wird die. Zusammengehorigkeit und Abgrenzung (was 
eigentlich dasselbe ist) eines Komplexes sowohl durch die Zusammengehorigkeit der auBeren 
Vorgange wie durch das Bediirfnis bestimmt, und beide Bestimmungen fallen meist zu
sammen. Wir werden schon aus Griinden des gewohnlichen Zusammentreffens den Hund 
mit Kopf und Leib und Beinen und Schwanz als eine Einheit betrachten, und nicht den 
Kopf zu einem bestimmten Teil der Umgebung und den Schwanz zu einem anderen rechnen. 
Zugleich verlangt das Reaktionsbediirfnis, daB wir das ganze Tier als eine Einheit behandeln 
nnd von der Umgebung abgrenzen; denn nur damit konnen wir etwas anfangen. 
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auch betasten kann, von dem man beim Betasten zwei Empfindungen 
hat, dessen Gestaltung mit den aktiv und passiv kinasthetischen Empfin· 
dungen in mathematisch exakter Weise bis in aIle Nuancen hinein ver
bun den ist. Wenn er von auBen beriihrt, von Licht getroffen wird, so 
entstehen wieder eigenartige Empfindungen (sensorische, Reflexe, Triebe, 
aktive Bewegungen usw.). Gewisse Empfindungen wie Bauehweh, Kollern 
im Leib haben aussehlieBlieh Beziehungen zu dem Komplex, den man 
spater den Korper nennt. Dadureh, daB in den Empfindungen und allen 
andern Psychismen der Vorgang yom Inhalt abgesondert und so fUr 
sich wahrgenommen wird, entsteht eine dritte Reihe, eben die der psy
ehischen Vorgange. Aueh sie entbehrt vollstandig der Beziehungen, 
die die Fremddinge miteinander verbinden, und besitzt zugleich einen 
groBen Teil derjenigen Beziehungen, welche die Korperwahrnehmungen 
auszeichnen: z. B., der lokalisatorischen, "das" Sehen, Fiihlen, Denken, 
'Vollen, kurz unsere psychisehen Tatigkeiten 1). Diese Reihe wird zu
sammen mit den Korperwahrnehmungen zu der Einheit des (naiven) 
leh verschmolzcn, Die letztere Reihe allein wird erst spat 2) (und viel
leicht bloB yom Kulturmenschen) vom Korper abgesondert und als 
Innenwelt der AuBenwelt gegeniibergestellt, zu welch letzterer dann 
in dieser Auffassung der andere Teil des leh, unser Korper, zahlt. Man 
hat dann nur noch Innenwelt und Au Benwelt. Das leh ist dann in 
nicht zu klarer Begrenzung eine Zusammenfassung der Innenwelt eines 
Individuums als wahrnehmender und handelnder Komplex. Ein wieder 
etwas engeres lch mit Beziehung auf seine ganze Stellung im Leben 
und namentlieh auf seine es von andern unterseheidenden Reaktions
arten wird als Personliehkeit bezeichnet. 

Die Innenwelt, die aus Vorgangen besteht, besitzt unter andern die 
Eigentiimlichkeit, daB jedes einzelne Geschehen erst nachtraglieh, nieht 
wahrend seines Ablaufes beobaehtet werden kann. Wah rend wir eine 
Raupe beobachten, konnen wir nieht zugleieh beobachten, was dabei in 
uns vorgeht, was die Beobachtung selbst fUr ein Vorgang ist. Wollen 
wir das letztere, so miissen wir die Beobaehtung der Raupe aufgeben; 
wenn wir das Tier auch noch vor uns sehen, so ist dieser Akt des Vor
siehsehens etwas ganz anderes als die Beobachtung, die wir studieren 
moehten. Man ist also darauf angewiesen, die Raupe zu beobachten 
wie sonst, und dann nachtraglich das entstandene (vielleieht noeh 
naehbelebte) Engramm des ganzen Beobaehtungskomplexes zu zergliedern, 
und den Tatigkeitsteil zu studieren. 

Das kommt nieht bloB davon her, daB wir die Aufmerksamkeit 
(fUr gewohnlieh) nur auf cincn Gegenstand riehten kOnnen. Wir konnen 
uns dieEen Umstand ohne wei teres wegdenken; er gehort nieht zu den 
prinzipiellen Eigemehaften unserer psyehisehen Organisation. Ja, es 

1) Als Tatigkeiten werden aile diese Veranderungen des Iehkomplexes, aueh die 
Sinnesempfindungen, empfunden; noeh der naive Erwaehsene "sieht" und "hort" und 
"empfindet", er ist Subjekt und weill nieht, dall das sinnliehe Empfinden eine passive 
Erregung seiner Sinnesorgane und damit seiner Psyche ist. Sogar das Leiden ist ihm etwas 
Aktiv€s ("ieh Ieide"; anders in dem Ausdruek: "es tut mir weh"). 

2) Dall die Innenwelt sehr viel spater zum klaren Bewulltsein kam, zeigt sieh aueh 
darin, dall die Bezeichnungen der seelischen Vorgange fast aile der Aullenwelt entnommene 
Symbole sind: Neigung, Tendenz, Trieb, Absicht, Gefiihl, Seele selbst und Spiritus und 
Anima, Ziel, Zweek, Motiv, Grund, begreifen, niedergeschlagen, fromm, feige, Rat, raten HSW. 
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kommt z. B. bei Schizophrenen nicht so selten vor, daB sie gleichzeitig 
zweierlei Dinge beobachten; andeutungsweise kann das jeder; man er
zahlt von Casar, daB er mehrere Dinge nebeneinander tun konnte, und 
gerade jetzt berichten die Zeitungen von einem Japaner, Kajiyama, der 
fiinferlei nebeneinander bewaltigen solI: Zeitungslesen, Aufschreiben, was 
er liest, am Telephonein Gesprach anhoren, die telephonisch an ihn ge
stellten Fragen beantworten, und eine Kopfrechnung ausfiihrenl). 

Eine prinzipiell uniiberwindbare Schwierigkeit, eine Unmoglich
keit, sein psychisches Geschehen in gleicher Weise zu beobachten wie 
das aul3ere, ergibt sich daraus, daB der Beobachtungsvorgang Objekt der 
Beobachtung werden solI. Von dem Augenblick an, da ich das unter
nehme, ist eine zweite Beobachtung eingerichtet, eben die des ersten 
Beobachtungsvorgangs; die Psyche ist also nun im besten FaIle in einer 
Doppeltatigkeit, nicht mehr in der vorhergehenden allein, und was ich 
innerlich beobachte, ware etwas ganz anderes, als was ich mir zum Ziele 
gesetzt hatte. Auch die Beobachtung der Raupe selbst, fUr sich allein 
genommen, ware eine andere geworden, indem nicht mehr die ganze 
Psyche daran teilnimmt. Schalten wir in der Vorstellung die beiden 
Geschehen hintereinander statt nebeneinander, so ist es nicht besser. 
Das lch beobachtet die Beobaehtung der Raupe; dann ist aueh es in 
seiner friiheren Form nicht mehr da, es ist kein leh mehr vorhanden, 
das die Ritupe beobaehtet; fUr die letztere Beobaehtung fehlt in gewissem 
Sinne das Subjekt; ein solches kann also weder beobaehten, noeh be
obaehtet werden. Jedenfalls ist dann die Psyche, die man beobaehten 
will, nicht mehr die namliche, wie die, die die Raupe beobaehtete, und 
der Vorgang der Beobaehtung der Raupe selbst ist im besten FaIle ein 
anderer, wenn er nicht ganz aufhort. - Machen wir die namliche Dber
legung statt im Hinblick auf den ganz aktiven Vorgang der Beobaeh
tung mit Bezug auf den mehr passiven der Empfindung, so erseheinen 
die Verhaltnisse vielleieht zunachst weniger durehsiehtig, aber bei ge
nauem Zusehen erweisen sie sich als gIeieh: das leh antwortet zunaehst 
nur auf den lnhalt der Empfindung, und die Heraushebung des 
Empfindens selbst ist ein sekundarer Vorgang. 

Soviel ieh weiB, ist dieses Problem nieht klar zu Ende gedaeht worden. Es 
fallt schlieBlieh zusammen mit dem, wie "unser Geist sich selbst beobachten konne". 
In letzterer Beziehung hat man sich u. a. mit einem Wort geholfen, das fUr nie
manden einen Sinn hat, wenn es nicht nur die Tatsache mit einem Wort statt mit 
einem Satze beschreiben soll, daB wir uns selbst beobachten: man sagte, der Mensch 
sei Subjekt-Objekt. Ieh glaube aber, von unserem Standpunkt aus sei es moglieh, 
das Problem dem Verstandnis urn einen Schritt naherzubringen, wenn ieh mir auch 
bewuBt bin, noch nicht alles erledigt zu haben. 

Ein Reiz (die von einer Raupe ausgehenden Liehtstrahlen) trifft unser Auge 

1) Wir mussen auch in so komplizierten Fallen, noch vielmehr bei Casar, daran 
denken, daB die Aufgaben doch in einem zeitlichen Nacheinander Ij,usgefiihrt werden, indem 
im einen Moment ein Stiickchen von der einen, im andern eines von der andern weitergefUhrt 
wird; doch ware der Unterschied kein ganz prinzipieller, indem ja wahrend der einen 
Dberlegung die andere doch immer aktuell (als nachbelebtes Engramm) im Geiste behalten 
werden mliBte, damit sie sofort wieder aufgenommen werden kann. Auch mussen auBere 
Handlungen, wie Sprechen und Schreiben, zusammenhangend fortgefiihrt werden; das 
ware nun infolge von Einstellung von Gelegenheitsapparaten nicht ganz undenkbar; 
jeder uberlegt sich ja wahrend des Sprechens, was er weiter sagen wolle; aber wenn nicht 
dann und wann bei neuen Wendungen eine Stockung eintreten soli, so muB doch eine eig<mt
liche Kontinuitat paralleler Vorgange vorhanden sein. 
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und lOst in dem Komplex der psychischen Vorgange, auf den er trifft, eine Ver
anderung aus, die wir als Wahrnehmung bezeichnen. 

Da ist nun zuerst eine begriffliche Schwierigkeit zu erledigen. Mit dem Worte 
"Veranderung" bezeichnen wir einen Begriff, den wir wieder zerlegen in den Vor
gang der Veranderung und den Inhalt der Veranderung, das anders Werden 
und das anders Werden. Man konnte sich vorstellen, daB das erste das Objekt 
ware, das der Psychologe beim Studium des Aktes der Wahrnehmung zu beob
achten hatte, wahrend das zweite den Inhalt der Wahrnehmung bilden wiirde. 
Ich wei13 aber nicht nur nicht, ob das in irgendeinem Sinne zutrifft, sondern auch 
nicht, ob diese Unterscheidung fiir die innere Wahrnehmung iiberhaupt. einen Sinn 
hat, und eventuell unter welchen UmstandenY In bezug auf welche UbedegungT 
Es ist mir geradezu wahrscheinlich, daB es nicht der Fall ist, daB nur ein Geschehen 
wahrgenommen wird, nicht ein Inhalt des Geschehens. Doch konstatiere ich, daB 
ich diese schwierige Gedankenreihe bis jetzt nicht fertiggedacht habe. 

Fiir unsere Frage aber ist festzustellen, daB wir nicht das abstrakte Geschehen 
beobachten wollen, wenn wir eine Wahrnehmung studieren, sondern die Art der 
Tatigkeit unserer Seele; wir beobachten also einesteils die Raupe, andern
teils wollen wir wissen, was in unserer Seele aktiv und passiv dabei geschieht. 

Da kommt nun folgendes in Betracht: das optische Sinnesbild der Raupe setzt 
eine komplizierte Veriinderung in den Funktionskomplex der Rinde. Ein ganz 
bestimmt abgegrenzter Teil der Veranderung lOst Reaktionen in den Sehorganen, 
den Eindruck der Farbe, der Form, den Begriff Raupe, eventuell Freude oder 
Abscheu oder Interesse aus: ein anderer Teil bewirkt weitergehende Veranderungen 
in der ganzen Psyche: auf einem Umweg iiber die Vorstellung der Raupe wird 
ausgelost Freude oder Abscheu, direkt aber vieles andere, eben noch nicht recht 
Studiertes oder Definiertes, Aufmerksamkeitszuwendung, begleitende Empfin
dungen der Tatigkeit des Auges (Bewegungsimpulse und -tendenzen, Reflexe), 
Hemmungen anderer psychischer Vorgange und ahnliches. Fiir gewohnlich ist nur 
der erste Teil, "die Raupe", der Verbindungstriiger; von ihm oder zu ihm gehen alle 
assoziativen Verkniipfungen. Der andere Teil bleibt ganz oder im wesentlichen 
ohne Assoziationsverbindungen mit andern Dingen, und nur in losem Zusammenhang 
mit dem Ich, d. h. er bleibt wenig bewuBt. Wenn ich aber diesen Teil beobachten 
will, so muB ich ihn zu diesem Zwecke innig mit meinem Ich verbinden, so wie 
sonst den Raupenteil, mit andern Vorstellungen von Augeneinstellung, Sinnesermii
dung, Aktivitiit und Passivitat des Ich assozieren, kurz diese Gruppe zum Verbin
dungstriiger machen1 ). Damit ist auch gesagt, daB unter gewohnlichen Umstanden 
dadurch die Verbindungen der erst en Gruppe gehemmt werden. Ware es aber 
moglich, beide Assoziationsgruppen nebeneinander funktionieren zu lassen, so 
wiire doch das, was man beobachtet, nicht mehr die Wahrnehmung der Raupe, 
sondern die Wahrnehmung der Raupe plus Selbstbeobachtung, ein subjektiv 
und objektiv ganz anderer Vorgang. 

Genau so, wenn ich einen and ern psychischen Vorgang beobachten will, 
z. B. eine Bewegung. Abgesehen von dem iiuBern Vorgang der Bewegung des 
Gliedes, der uns hier nicht beschiiftigt, nehmen wir einen Komplex von Muskel- und 
Gelenkempfindungen wahr, wie bei jeder anderen Sinnesempfindung (Analogie 
mit dem optischen Bilde der Raupe). Was wir dabei tun, konnen wir uns als Willens
akt voraus vorstellen oder nachtriiglich ekphorieren, aber nicht gleichzeitig be
obachten. 

Die drei Reihen, AuJ3enwelt, Innenwelt, Ich, von welch letzterem 
ein Teil der AuJ3enwelt, ein anderer der Innenwelt angehort, haben 
untereinander sehr wesentIiche Verschiedenheiten in ihren Zusammen
hangen. Das V er hal tni s der Einzelheiten in der Reihe der mit der 
Kinasthetik verbundenen WahrnehmungsinhaIte nennen wir den Raum 2 ). 

Da wir unseren Korper auch mit den Sinnen wahrnehmen, wird er in 
den Raum hinein lokalisiert, wie ein anderer Wahrnehmungsinhalt. In
sofern ist er auch fiir den Naiven ein Bestandteil der AuJ3enwelt. Die 
psychische Reihe der inneren Tatigkeiten wird an den namlichen Ort 

1) Das geschieht, wenn die Strebung nach Erforschung dieser Zustande groJ3er ist 
als die nach Wahrnehmung der Raupe. 

2) Siehe das besondere Kapitel. 
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lokalisiert wie der Korper, man kann sogar £riih, wenn nieht von An
fang an, noeh spezieller angeben, das Sehen wird in die Augen, das 
Horen in die Ohren, das Tasten und die andern· "niedern" Sinnes
empfindungen in den empfindenden Korperteil verlegt. Die Affekte ver
legt man hauptsaehlieh in die Brust, weil daselbst die starksten afIek
tiven Funktionsveranderungen in Herztatigkeit und Atmung vor sieh 
gehen. Dahin wird iiberhaupt das ganze leh in erster Linie lokalisiert; 
wer "leh" sagt und dem Nachdruck geben will, deutet unweigerlich auf 
rlie Brust. Der Traum, die kindliche Phantasie, das Marchen weiB zu 
erzahlen, wie jemandem oder "mir" der Kopf abgehauen worden, wie 
der namliehe "Jemand" oder "lch" ihn wieder gefunden und sich auf
gesetzt hat. Das Denken, heiBt es, "fiihle" man im Kopf. Das wird 
bei den Einen mehr oder weniger riehtig sein, bei andern sieher gar 
nieht. Es gibt ja beim angestrengteren Denken gewisse Mitbewegungen 
resp. Spannungen der Muskeln am Kopfe; und diejenigen, die besonders 
in Worten denken, werden bestimmte ortliche Beziehungen zu den 
Sprechorganen spiiren; aber auch in der Brust hat man Begleitempfin
dungen des Denkens, und viele naive Vorstellungen versetzen auch die 
denkende Seele dahin; ich erinnere mich selbst noch aus meinen ersten 
Jahren, daB ich verwundert war, als,ich horte, daB man im Kopf denke, 
und mein noch nicht vierjahriger Junge behauptet, er habe (zum Unter
schied von den Tieren) ein Herz, das konne schwatzen und weinen (er 
kennt die Lokalisation der Herzgegend). Jedenfalls ist es eine un
sinnige Verkennung der Verhaltnisse, wenn man meint, daB man das 

.Denken deshalb in den Kopf verlege, weil man mit dem Gehirn denke. 
Der von auBen bestimmte Ort der psychischen Funktion hat 
mit der subjektiven Einreihung derselben in raumliche Ver
haltnisse auch gar nichts zu tun. 

Die Lokalisation des Denkvorganges ins Gehirn ist eine 0 b j e k
tive (das Subjekt weiB iiberhaupt nichts von einem Gehirn). Sie wird 
- abgekiirzt ausgedriickt - daraus erschlossen, daB wir bei Hirn
alterationen Anderer (Schlagen auf den Kopf, Krankheiten usw.) Ver
anderungen der Psyche und speziell des Dellkens sehen, die wir einiger
maBen jenen Hirnveranderungen parallelisieren konnen. 

Subjektiv und an sich gibt es keine Lokalisation eines psychischen 
Vorganges, die in irgendeiner Beziehung der objektiven Lokali:;;ation 
entsprechen wiirde, und keine Lokalisation iiberhaupt auBer der zunachst 
ganz unraumlichen in das lch. lnsofern aber der Korperanteil des 
lch in den auBeren Raum sich einordnet, wird er - und damit 
sekundar das ganze Ich - in diesen lokalisiert. In einen sp:lziellen 
Korperteil (also auch das Gehirn) kann subjektiv ein psychischer Vor
gang nur insofern lokalisiert werden, als lokalisierte Begleiterscheinungen 
das bedingen (Beispiel: Verlegung der Gefiihle in die Brust, wo Atmung 
und Herztatigkeit beeinfiuBt werden); dabei ist es ganz gleichgiiltig, wo 
in Wirklichkeit der Vorgang ablaufe (wir glaubell, mit den Handen, 
unter Umstanden sogar mit einem Stabe zu tasten, mit den Augen zu 
sehen, wahrend die psyehischen Empfindungs- oder Wahrnehmungsvor
gange in Wirklichkeit in der Hirnrinde ablaufen). 

Die naive Ansicht hat aber recht, soweit es sich urn die raumliche 
Zuordnung handelt: die entsprechenden Empfindungen haben ihre (raum
lichen) Beziehungen zu ihren Sinnesorganen genau wie irgendein 
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auBerer Gegenstand. Wir tasten mit den Randen, wie wir mit ihnen 
etwas fassen; die Tastempfindungen und das FaEsen sind gleicherweise 
mit bestimmten kinasthetischen, unsere und der Rande SteHung be
treffenden 'Empfindungen verbunden. Analog die Augenmuskeln und 
die vom Licht getroffenen Retinastellen. 

Die Frage nach der direkten Lokalisation psychischer Vorgange im Raum 
beruht auf der namlichen absoluten Verkennung del" wirklichen Verhaltnisse, wie 
das BeEremden dariiber, daB es moglich sei, "trotz" umgekehrter Retinabilder die 
Welt auErecht zu sehen. Das AuErecht- oder Umgekehrtstehen der Retinabilder 
hat mit der richtigen Lokalisation, mit dem Aufrechtstehen des Weltbildes im 
aller absolutesten Sinne gar nichts zu tun; beide Dingc haben weder Beriihrungs
noch Vergleichspunkte. Man konnte das ganze Hirn umdrehen, wenn nur die 
Verbindungen zwischen Retinabild und den iibrigen sensibeln und den motorischen 
Apparaten erhalten bleiben, die Psyche wiirde nichts davon merken, ebensowenig, 
wie es in den Erfolgsapparaten einer elektrischen Anlage darauf ankommt, ob 
das Schaltbrett horizontal oder senkrecht gestellt werde. Auch die Retinabilder 
konnten beliebig gedreht, sogar zu beliebig vielen Stiicken auseinandergerissen 
sein (wenn nur nach bt;~timmten Regeln), das wiirde unsere Raumvorstellungen 
nicht verandern. Zum Uberfiuil hat man versuchsweise mit Prismen die Retina· 
bilder aufrecht gestellt, woran sich die Psyche in zwei Tagen gewohnte, so dail sie 
die Welt wieder aufrecht sah. Wer die umgekehrten Retinabilder in Beziehung 
bringt mit der raumlichen Lokalisation in der Psyche, der tut genau dasselbe. 
wie der, der voraussetzt, dail die Gehirnfunktion, die uns als Blau zum Bewuiltsein 
kommt, auch blau sei, oder diejenige, die einen Ton darstellt, auch tone (auch 
dieser Unsinn ist wirklich angenommen worden). Die Psyche seIber oder irgendein 
wichtiger Vorgang in ihr ist weder aufrecht noch nicht-aufrecht, ebensowenig, wie 
sie blau oder hart ist. Hier, zwischen psychischem Vorgang und seinem Inhalt, 
gibt es "nur einen Sprung", nicht aber zwischen Wahrnehmungs- und Vorstellungs
raum, d. h. zwischen dem Raum des Inhalts der Wahrnehmung und dem des In
halts der Vorstellung (wie JASPERS meint). 

Unser (naives) lch besteht also aus Korper und Psyche. Beide zu
sammen werden in den auBeren Raum eingereiht, sind also da lokali
siert, aber in verschiedener Weise. Auch die psychische Funktion ist 
lokalisiert in unserem Korper; sie ist irgendwo im Raum 1). Sie hat 
aber keine raumdimensionalen Eigenschaften, keine Lange, keine GroBe, 
kein oben, kein links. Es ist ein direkter Widerspruch mit den Tat
sachen, wenn behaup~et wird, daB die Psyche nicht lokalisiert sei. Sub
jektiv ist sie ein Teil unseres lch, und dieses ist in den auBerenRaum 
lokalisiert. Objektiv verlaufen die psychischen Vorgange diffus in der 
Rinde. Ein noch durchsichtigerer WiderEpruch ist es, fiir den lnhalt 
der Vorstellungen einen besonderen Raum anzunehmen, einen Raum, 
von dem aus zu dem auBeren Raum, dem der Wahrnehmungen, es 
keinen Dbergang gebe. 

So sind lnnenwelt und A uBenwelt, aber auch lch und 
psychischer Vorgang, Begriffsbildungen, die sich in keiner 
Weise von anderen Begriffsbildungen unterscheiden. Einander 
ahnliche und assoziativ zusammenhangende Elemente werden 
von andern Elementengruppen, die andere Ahnlichkeiten und 
andere Zusammenhange besitzen, abgegrenzt und als Einheiten 
zusammengefaBt. Die Empfindungen werden nicht in eine vor ihnen 
bestehende AuBenwelt hineinlokalisiert, sondern die Zusammenhange der 
Empfindungen bilden erst diese AuJ3enwelt mit ihrem Raum. Wenn 
die Zusammenhange einmal herausgehoben sind (es braucht nicht be-

1) Ebcnso ist sic zei tlich lokalisicrt wie jcder andere Begriff. 
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wuBt zu sein), dann kann man sich ja ausdrucken, eine neue Empfin
dung werde in den schon bestehenden Raum lokalisiert, wenn sie mit 
den Raumvorstellungen assoziativ verbunden wird. Aber prinzipiell ist 
damit nichts Neues gesagt; es ist der gleiche Vorgang wie bei der Ab
trennung der AuBenwelt von der Innenwelt. 

3. Unterschied zwischen Wahrnehmung und Vorstellung. 

Nach JASPERS!) unterscheiden sich Wahrnehmung und Vorstellung 
zunachst durch Leibhaftigkeit auf der einen und Bildhaftigkeit 
auf der anderen Seite. Was mit den beiden Ausdrucken bezeichnet 
wird, wird meist richtig verstanden 2). Der Unterschied ist aber nicht 
ausschlaggebend, wenn man nicht die Vorauli:setzung des zu Beweisenden, 
eben die vorhandene oder fehlende Projektion nach au Ben, in die Be
griffe der Leibhaftigkeit und Bildhaftigkeit einschlieBen will. Pseudo
halluzinationen konnen die denkbar stiirkste Leibhaftigkeit besitzen und 
aIle Qualitiiten von Wabrnehmungen haben, so daB sie nur mit dem 
Verstande von ihnen unterschieden werden konnen, etwa wie Obren
lauten von anderem Lauten; ecbte fur unanfechtbare Realitiit angesehene 
aber gedankenhafte Halluzinationen ermangeln der Leibhaftigkeit. Jeder 
Normale hat gelegentlich, ein Kunstler mancbmal, Vorstellungen von 
groBer Leibhaftigkeit, obne deswegen sich zu tiiuschen. 

Zur nLeibhaftigkeit" gehOrt zuniichst einmal die sinnliche Qualitiit 
von blau, warm usw., etwas, das man nicht beschreiben kann, das aber 
jedermann kennt. In den Vorstellungen fehlt sie gewohnlich. Die 
meisten Erinnerungsbilder sind "blaB", ebenfalls eine nicbt zu beschrei
bende, aber wohl von jedem gekannte Qualitat, auch wenn man den 
Ausdruck fur andere Sinne als das Gesicht, z. B. fUr den Geschmack 
braucht. Man stellt sich nun vor, daB diese Blasse eine Folge des 
Ubergangs der Empfindungen in Engramme oder eine Abscbwachung 
der urspriinglichen Engramme sei, so daB jede Erinnerung an eine 
Empfindung eine blasse ware, oder wiirde. Das ist unzweifelhaft falsch. 
Wir engraphieren alles, auch die Empfindungen so, wie sie empfunden 
werden, und diese Engramme sind auch potentia aIle in dieser Gestalt 
ekphorierbar, so daB zwischen der urspriinglichen Empfindung ansich 
und dem ekphorierten Engramm derselben kein bekannter Unterschied 
besteht. Jeder von uns hat gelegentlich, und wenn es nur in 
den Traumen ware, Halluzinationen oder Vorstellungen mit 
voller Sinnlichkeit der Farben oder anderer einzelner oder 
aller Komponenten. Experimentell lassen sich in der Hypnose unver
arbeitete Sinnesengramme ekphorieren. Schizophrene statten nicht selten 
ihre gewohnlichen Vorstellungen willkiirlich oder gegen ihren Willen mit 
sinnlicher Lebhaftigkeit aus. Auch daB uns an bekannten Dingen jede 

1) Psychopathologie. Berlin, Springer, 1920. 
2) Bei JASPERS allerdings scheint Leibhaftigkeit identisch mit Wahrnehmungs. 

qualitiit; bei una meint der Ausdruck im Gesichtsbild die bestimmte Farbe, bestimmte 
Umrisse, GroBe, Lokalisation, eventuell die Greifbarkeit und ebenso bestimmte Empfin
dungen anderer Sinne, also etwas Ahnliches wie "sinnliche Frische', sinnliche Lebhaftig
keit, Anschaulichkeit. All das haben lebhafte Pseudohalluzinationen, wenn auch meist 
bei ihnen nur eine Sinnesqualitat, die des Gesichtes, in Betracht kommt. Meistens decken 
sich allerdings der JASPERsche Begriff und der unsrige. 
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Anderung der Farbe oder einer andern sinnlichen Qualitat auffallt, ist 
bei der RegelmaBigkeit und Empfindlichkeit dieser Reaktion kaum an
ders als durch unveranderte Sinnesengramme zu erkIaren. 

Wenn man' also nicht annehmen will, daB die Farben (und andere 
Sinnesqualitaten) a priori in uns stecken, sind sie als Engramme er
halten. Die Blasse der Erinnerungsbilder gehort einem neuen 
Psychismus an, der mit Hilfe des urspriinglichen Engramms 
nachtdiglich durch einen Abstraktionsvorgang geschaffen wor
den ist (s. Abschn. Gedachtnis). 

Das gesehene leuchtende Blau bleibt dabei als Engramm bestehen, 
ist aber fUr gewohnlicb, aus Griinden, die wir spater erwahnen werden, 
der Ekphorie nicht zuganglich. Das vorgestellte blasEe Blau enthalt nur 
einige wenige Komponenten dessen, was uns blau in der Empfindung iEt, 
namentlich das, was wir den "Eindruck" nennen, Ebenso von warm. 
Von Tonen stellt man sich, wenn man Farbenhorer ist, statt des akusti
schen Eindruckes unter U mstanden nur das Photism a vor usw. 

Etwas anderes ist es, wenn man den Empfindungen eine im Wesen 
allen gemeinsame Empfindungsqualitat in dem Sinne zuschreibt, daB 
eben der Vorgang als Empfindung gegeniiber bloBer Reproduktion da
durch gekennzeichnet sei. WERNICKE meint, das komme von dem Reiz
zustand bestimmter Zellen her, die der ankommende Sinnesreiz passiere, 
und die er "Korperzellen" nennt, wei 1 ihre Erregung die Korperlich
keit, den Ursprung des Vorganges von einer peripheren Stelle anzeige. 
\Vir kennen keine Anhaltspunkte fiir diese Vorstellung, wenn nicht, daB 
die Eintrittstelle eines Reizes in das Organ der Psyche fiir diese nicht 
gleichgiiltig ist. Jedenfalls miiBten bei lebhaften Vorstellungen und 
beim Halluzinieren diese Zellen oder die Erinnerung an ihre Tatigkeit 
auch vom Zentrum aus so gereizt werden konnen, daB ein Vorgang er
folgt, der von einer SinneEempfindung nicht zu unterscheiden ist. Damit 
faUt aber die ganze Bedeutung der Annahme dahin. 

Auch die bestimmte und vollstandige Zeichnung der Wahr
nehmung ist kein wirkliches Kriterium. Richtig ist ja, daB die Wahr
nehmungen im allgemeinen eine groBe Vollstandigkeit und Bestimmt
he it besitzen, die den Vorstellungen meist abgeht, wenn auch Eagar bei 
deq. ersten lange nicht alle Bestandteile zum BewuBtsein kommen. Man 
sieht einen Hund in einer bestimmten GroBe, Farbe, Haltung, Rasse und 
Individualitat, bestimmter Beleuchtung, Lokalisation usw. Der vor
gestellte Hund hat h6chst selten solche Eigenschaften. Er kann auch 
nur ein Hund iiberhaupt sein. Es iEt aUerdings behauptet worden, daB 
man sich einen Allgemeinbegriff gar nicht vorstellen konne. Das ist 
wahr ode'r falEch je nach dem Begriff, den man mit "Vorstellen" be
zeichnet. Wenn ich 1) Z. B. in der Geometrie von einem Dreieck im 
aUgemeinen rede, so ist es durchaus nicht richtig, daB ich mir dabei 
nur ein bestimmtes, rechtwinkliges oder gleichseitiges oder ungleich
seitiges Dreieck denken oder vorstellen konne; ich operiere dabei wirk
lich nur mit einem Allgemeinbegriff, dem gar nichts von jenen speziellen 
Eigenschaften zukommt, ebenso wie ich mir ohne zwingenden AnlaB 
niemals einen Hund denke, dem Rasseneigenschaften oder eine bestimmte 
SteHung, GroBe usw. zukommt. Erst wenn ich aus der allgemeinen Vor-

1) Von Person zu Person sind offen bar in dieser Beziehung groJ3e Unterschiede. 
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stellung etwas ganz anderes mache, wenn ich ein bestimmtes "Beispiel" 
oder sonst eine "lebhaftere" Vorstellung haben mochte 1), dann kommt 
das Bediirfnis, einige solche Einzelheiten in die Vorstellung eintreten zu 
lassen. Ja in vielen Vorstellungen ist iiberhaupt gar nichts mehr vom 
sinnlichen Eindruck, man benutzt statt dessen ein Symbol, z. B. in meiner 
Vorstellung einer Melodie (ich bin unmusikalisch) liegt ohne besondere 
Anstrengung auch gar nichts mehr vom akustischen Eibdruck; in einer 
geometrischen Berechnung wird n verwendet, ohne daB man sich jedes
mal klar macht, es sei das Verhaltnis von Halbmesser zum Kreisumfang. 
Dennoch sind solche. Unterschiede nicht wesentlich. Wie viele nebel
haften Wahrnehmungen, wie viele Halluzinationen mit subjektiv abso
lutem Wahrnehmungscharakter sind hochst unbestimmt und unvoll
standig; und wenn auch (abgesehen von den Pseudohalluzinationen) ganz 
genaue und vollstandige Vorstellungen selten sind, so kommen sie doch 
viel zu haufig vor, als daB sie iibersehen werden diirften. Ich kenne 
eine Malerin, die z. B. in zwei Sitzungen ein (ausgefiihrtes) Portrat 
zeichnet, das von niemandem erkannt wird und auch von der Psyche 
des Modells nichts gibt. Nachher sieht sie, besonders nachts, das Bild vor 
sich, erkennt die Mangel unp. korrigiert sie aus der Erinnerung so, daB die 
Ahnlichkeit nichts zu wiinschen iibrig laBt, und der Ausdruck mehr gibt 
als bei manchem Kiinstler von einem gewissen Namen. Ihre Vor
stellung ist, wenigstens in der Beziehung, worauf es beim 
Zeichnen ankommt, genauer und vollstandiger als ihre Wahr
nehmung. Das ist deshalb moglich, weil aIle Empfindungsengramme 
aufbewahrt werden. Damit sie aber eine reproduzierbare Form dar
steIlen, miissen sie in ihre feinsten raumlichen Beziehungen (beim Por
trat auch in die zum mimischen Ausdruck notwendigen) zueinander gesetzt 
und diese Beziehungen aufgefaBt werden. Das braucht Zeit und kann 
statt im Moment der Wahrnehmung auch' erst nachtraglich geschehen. 

Die sinnliche Frische (Anschaulichkeit), die weiter angefiihrt 
wird, ist ebensowenig ausschlaggebend. JASPERS seIber muB zugeben, 
daB sie bei Vorstellungen vorhanden sein kann, wie er meint allerdings 
nur in "hochstens einzelnen Elementen"2). Sie kann aber auch in allen 
Elementen da sein, so in den Vorstellungen von Kiinstlern, in Pseudo
haIluzinationen, in den Bildern, die man z. B. nach ermiidendem Mikro
skopieren beim SchlieBen der Augen sieht. Umgekehrt fehlt sie ganz 
haufig den Halluzinationen und manchen undeutlichen und schwachen 
:w ahrnehmungen, wo man sich fragt, ob man wirklich etwas sehe und 
hore, wenn man nicht wieder den Begriff der sinnlichen Frische so er
weitert, daB eine Setzung des zu Beweisenden darin liegt. 

Etwas mehr Richtiges liegt in der Konstatierung, daB die Wahr
nehmungen eine deutliche Konstanz haben (wei! sie durch den dauernden 
Reiz von auBen unterhalten werden), wahrend die Vorstellungen zer
flattern und nicht festgehalten werden konnen. Nun werden aber "zer
flatternde" au Berst fliichtige Wahrnehmungen und Halluzinationen, die 

1) Wenn ich z. B. zu einer geometrischen ErUiuterung ein Dreieck zeichnen will, 
so weil.l ich in der Regel noch beim Ziehen der ersten Linie nicht, was fUr eine Art 
Dreieck ich darstellen werde; meist ist die Vorstellung noch in manchen Teilen unbe
stimmt, wenn ich zum Ziehen der dritten Seite ansetze. 

2) Das setzt ebenf.alls die unveranderte Erhaltung und Ekphorie wenigstens der 
Engramme jener "einzelnen Elemente" voraus, 
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es doeh gibt, deswegen nieht mit Vorstellungen verweehselt, und umge
kehrt gibt es unter krankhaften Umstanden Vorstellungen, die eine ge
wisse Konstanz haben, und Pseudohalluzinationen, die trotz trefflieher 
Konstanz nieht als Realitat angesehen werden. 

Die Wahrnehmungen sollen unabhangig vom Willen sein, die 
Vorstellungen lenkbar und erzeugbar. Die Formulierung laBt etwas zu 
wunsehen ubrig. Aueh die Existenz der Wahrnehmung ist vom Willen 
abhangig, indem ieh meine Sinnesorgane (in gewissem Sinne aueh die 
Aufmerksamkeit) auf sie wende, oder nieht, indem ieh das Sinnesorgan 
versehlieBe usw. Man so lIte sagen: die Vorstellung ist anders vom 
Willen abhangig als die Wahrnehmung. Diese versehwindet, wenn wir 
den Sinn versehlieBen oder wegwenden, die Vorstellung, wenn wir etwas 
anderes denken. Aueh insofern besteht ein Untersehied, als die Qua
litiit der Wahrnehmung vom Willen zwar nieht unter allen Um
standen 1), aber doch fUr gewohnlieh unabhangig ist, wahrend die der 
Vorstellungen in ziemlich weitgehendem MaBe, aber gar nieht immer 
und nieht in allen Beziehungen, vom Willen gelenkt werden kann. Eine 
direkte deutliehe Empfindung2) der "Passivitat" der Wahrnehmungen 
besteht, wie fruher angedeutet, gar nieht, wahrend viele Vorstellungen 
sieh sogar beim Gesundeil und noch viel mehr beim Kranken ohne 
oder gegen den Willen aufdrangen, jedenfalls die von JASPERS heraus
gehobene Aktivitatsempfindung vermissen lassen. 

Wiehtiger ist es wohl, daB der Inhalt der Wahrnehmung uns fremd 
gegenubersteht, wahrend wir iiber den der Vorstellungen frei verfUgen; 
dieser ist unser Eigentum geworden. Der ganze Vorgang und damit in 
gewisser Beziehung auch sein Inhalt ist in unser Ich lokalisiert ver
moge der engen Assoziation mit den iibrigen psychisehen Vorgangen; 
er bildet einen Teil des leh. Der Inhalt der Wahrnehmungen dagegen 
hat seine direkten Beziehungen zum auBeren Raum und seinen Gegen
standen, eine ganz bestimmte Lokalisation in der AuBenwelt, Beziehungen 
zu unseren Bewegungen und unseren Sinnesorganen. Urn mit der Hand 
oder mit dem Bliek von meinem Tisch zu meinem Stuhl zu kommen, 
muB ieh ganz bestimmte Bewegungen machen, die mit einem Stellungs
empfinden in streng definiertem Verhaltnis stehen. Der Akt der Wahr
nehmungen selbst wird begleitet von allerlei Reflexen und Bewegungs
tendenzen. Wir konnen auf sie reagieren, auf die Vorstellungen nur, 
wenn sie gerade der Wirkliehkeit entspreehen. 

So finden wir in den beiden Vorgangen der Wahrnehmung und 
der Halluzination selbst nur begleitende Unterschiede aber keine Kri
terien, die eine Unterseheidung mit Sicherheit gestatten. G. F. LIPPS 
behauptet deshalb mit Andern, daB nur die psyehisehe Umgebung die 
Unterscheidung gestatte, vor aHem sei ausschlaggebend, daB andere Per
sonen unsere Vorstellungen nieht wahrnehmen konnen; er meint sogar, 
daB wir ohne das letztere Unterscheidungszeichen die beiden Dinge 
nirht auseinander halten konnen 3), was nun sieher nieht riehtig ist; auch 

1) Man kann z. B. in den Vexierbildern die Katze oder den Baum sehen. 
2) Der Naive hat im Gegenteil die Empfindung, daB das Sehen vom Auge zum Korper 

gehe. Etwas Passivesliegt nur darin, daB wir zu der Wahrnehmung nichts hinzu und nichts 
wegtun konnen, aIs das Sinnesorgan zu- und wegwenden; das ist aber sekundar. 

3) In HINTERMANN, Exper. Untersuchungen der BewuBtseinsvorgange. Diss. ZUrich 
1917. 
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der Vereinzelte besitzt doch eine ganze Menge von brauchbaren Unter
scheidungszeichen, wenn diese auch in Ausnahmefallen einmal versagen. 
Aber es bleibt die Tatsache bestehen, daB von allen Eigenschaften der 
beiden Funktionen selbst weder eine einzelne noch ihre Summe eine 
sichere Unterscheidung erlaubt. Wir konnen geradezu sagen, die fiir 
die Hauptbedeutung (die Direktion unseres Handelns) wesent
lichen Bestandteile von beiden Funktionen seien die nam
lichen 1). Sie werden aber das eine Mal von den Sinnen, das 
andere Mal von den Vorstellungen aus angeregt. Dber den 
Realitatswert dea Inhalts der beiden Gebilde war man lange im un
klaren; hat man doch den Vorstellungen (Ideen) groBere Realitat zu
schreiben k6nnen, als den Wahrnehmungen. 

Die Unterschiede sind aber fiir das Realitatsurteil nicht nur un
wesentlich; wir beobachten auBerdem, daB es eine kontin uierli che 
Stufenleiter vom einen zum andern gibt. 

Vorstellungen k6nnen ohne jeden Sprung immer an Lebhaftigkeit 
zunehmen, bis sie zu Halluzinationen werden, d. h. bis ihr Inhalt den 
vollen Charakter der Realiat bekommt2). G. F. LIPPS driickt das nam
liche Verhaltnis in etwas anderem Zusammenhang mit den Worten aus: 
"aUe VorsteUungen haben die Tendenz zum vollen Erleben zu kommen, 
d. h. leibhaftige Halluzinationen zu werden"; WUNDT schreibt den Vor
stellungen das "Streben" zu, in Einzelbilder iiberzugeben. 

Da es sieh urn versehiedene Bearbeitungen hand elt , fiir die wir sonst ohne 
Widersprueh das Blld einer Typenphoto benutzen werden, miiehte es. auffalIen, 
daB die Entwieklung von der Wahrnehmung zum Begriff nieht sprunghaft vor sieh 
geht. In d~~ser Beziehung stimmt der Vergleieh mit der Photographie eben nieht, 
wie diese Ubergange beweisen, wie aber aueh sonst aus unseren Ansehauungen 
von den Vorgangen in der Psyche sieh ergeben wiirde. Aueh diese Verarbeitungen 
sind eben etwas Kontinuierliehes, indem, wenn z. B. zwei Wahrnehmungen des 
namliehen Gegenstandes zu einer Vorstellung kombiniert werden, nieht alle die
jenigen Bestandtelle der Wahrnehmungen auf einmal wegfalIen, die nieht beiden 
Wahrnehmungen gemeinsam waren, oder die deutliehen Farben eines Gesiehts
bildes auf einmal unterdriiekt werden, sondern so, daB diese Eigensehaften 
allmahlieh zuriiektreten, wie wir es am naehbelebten Engramm unmittelbar naeh 
einem optisehen Eindruek beobaehten kiinnen, wenn aueh hier der ProzeB besonders 
rasch ablauft. Umgekehrt laBt sieh bei dem Sinnlieherwerden einer Vorstellung 
oft eine allmahliehe Verdeutliehung, ein allmahliehes Leibhaf~!gerwerden des Ge
bildes direkt b.eobaehten, wenn aueh dabei die sprunghaften Anderungen die ge
wiihnliehen zu sein seheinen (wenigstens bei mir). 

Fiigen wir noch hinzu, daB es manchmal schwer ist, in de r E r
innerung Vorstellung und Erlebnis zu unterscheiden, und daB auch 
der Gesunde da sich manchmal t1i.uscht; so haben wir Unterschiede und 
Ahnlichkeiten von Wahrnehmungen und Vorstellungen wohl in allen 
wichtigeren Punkten gezeichnet. 

Die Unterschiede sind notwendig schon deshalb, weil wir Vorstellungen 
und Wahrnehmungen unterscheiden miissen, aber auch deshalb, weil die 
beiden Funktionen nicht nur gleichen, sondern auch noch ganz verschie
denen Zwecken dienen, obwohl die Vorstellungen nichts als zeitlich ver
langerte Wahrnehmungen sind. Hatten die letzteren ihre ganze sinnliche 

1) Daa war auch zu erwarten, weil die einfacheren Vorstellungen ala verHi.ngerte 
Wahrnehmungen teilweise zum gleichen Zwecke da sind wie die frischen Wahrneh
mungen. 

2) Auch daraus sieht man, daB kein "Sprung" ist vom Raum des Vorstellungsinhaltes 
~um Raum des Wahrnehmungsinhaltes. 

B 1 e u 1 e r, Elementarpsychologie. 9 
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Deutlichkeit, z.E. als ekphorierte genaue Erinnerungsbilder einzelner Wahr
nehmungen, so kamen sie mit den aktuellen Wahrnehmungen in Konfiikt. 
Gedankenh6ren ist bei Geisteskranken ein sehr st6rendes Symptom, und 
'i'ESLA 1) litt bis zu seinem zw6lften Jahr darunter, daB seine Vorstellungen 
sinnliche Deutlichkeit bekamen. SCHILDER 2) zeigt, daB Vorstellungen und 
Wahrnehmungen im Sehfeld miteinander in Wettbewerb treten k6nnen, 
was die Identitat ihrer Lokalisation und Art beweist: wenn man sich 
lebhaft ein Ding hinter einem Vorhang vorstellt, verschwindet del' Vor
hang an del' betreffenden Stelle nahezu oder ganz (ich kann das be
statigen). Ferner macht er daranf aufmerksam :!), daB man sich bei ka
lorischer Reizung des Ohres, wenn gesehene senkrechte Linien schief 
erscheinen, senkrechte Linien auch nicht vorstellen kann. Es be
gegnet auch jedem Gesunden, daB er einmal lebhafte Vorstellungen von 
Jucken oder vom Rollen eines ungeduldig erwarteten Wagens fUr Wahr
nehmungen halt. 

Wahrens der Korrektur fin de ich eine hiische Arbeit von LINDWORSKY 
(Wahrneh. u. Vorstellung Ztsch. f. Psyhhol. 80. 1918. 203), del' in bezug 
auf Raumlokalisation und die Unterschiede und Zusammensetzungen der 
Wahrnehmungen und Vorstellungen zu prinzipiell den namlichen Ansichten 
kommt. Er berichtet iiber interessante Versuche von PERKY, der sich 
eine Orange vorstellen lieB, wahrend er ohne Wissen del' Versuchsperson 
ein ganz schwaches Bild der namlichen Frucht auf einen Schirm warf. 
Die Versuchspersonen hielten das letztere fUr ihre Vorstellung. MARTIN 
(ebenda) lieB neben einem wirklichen Puppenkopf einen zweiten sich 
vorstellen, der sich dann in den wesentlichen Dingen nicht vom ersten 
unterschied. Ferner GRUENBAUM (Vorstellg. del' Richtung und Augen
bewegen. Ned. Tydschr. v. Geneesk. 63. 2014. 1919. Ref. Ztschr. f. d. g. 
Neur. u. Ps. 19. 412) darauf aufmerksam gemacht, daB den Vorstellungen 
einfacher Objekte im Raum Augenbewegungen in entsprechender Rich
tung vorangehen, und Unterdriickung dieser Bewegungen die vorstellende 
Lokalisation erschweren. All das spricht deutlich gegen JASPERS Ansicht. 

Die Vorstellungen dienen auch zum Denken; schon damit man die 
Analogien von einer Erfahrung zur andern ziehen k6nne, die Mutter in 
verschiedenen Distanzen, Stellungen, Kleidern erkenne, darf das Erinne
bild keine sklavische Wiederholung del' sinnlichen Wahrn~hmung sein; 
urn gar allgemeiner denken zu konnen, muB man mit Abstraktionen 
operieren, denen nur eine Auswahl del' Eigenschaften einzelner Wabr
nehmungen oder gar nichts mehr davon, sondern nul' Verhaltnisse zu
kommen. Wahrnehmungen und Vorstellungen sind zu ver
schiedenen Zwecken gemachte verschiedene Bearbeitungen 
auBerer Empfindungen. Die "Blasse", die "Unvollstandigkeit" 
del' Vorstellungen iElt nicht eine Schwache derselben, sondern 
eine N otwendigkeit. Je mehr man im Denken und in del' Abstrak
tion geiibt wird, d. h. von del' Kindheit bis zum hOheren Alter, urn so 
mehr nimmt die Fahigkeit ab, die urspriinglichen Engramme del' Sinnes
empfindungen zu ekphorieren. Je alter man ist, urn so "unanschau
licher" werden die Vorstellungen. 

1) LAUDER BRUNTON, J. ment. science 1904, S.239. 
2) Wahn und Erkenntnis. Berlin, Springer, 1918. 
3) Studien iiber den Gleichgewichtsapparat. Wiener kl. Wochenschr. 1918, Nr. 51. 
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Bei der eigenen Orientierung oder der Lokalisation der Vorstellung 
im Raum bedarf es ihrer sinnliehen Komponenten nieht, sondern nur 
ihrer raumliehen Beziehungen. leh brauehe mir keine sinnliehe Einzel
heit eines Dinges vorzustellen, wenn ieh es suehe oder ihm im Dunkeln 
ausweiehen will. N oeh weniger benutze ieh flir gewohnlieh sinnliehe 
Komponenten eines BegrifIes im Denken. Wenn ieh an meinen Vater 
denke, so ist es sein Charakter, seine Stellung in der Familie oder zu 
mir selbst und ahnliehes, das notwendig ekphoriert werden muB; wie er 
aussah, ist meist ganz gleiehgiiltig. DaB gar AllgemeinbegrifIe und Ab
straktionen nieht nur der sinnlichen Engramme nicht bediirfen, sondern 
daB durch deren Mitekphorie der ganze Zweck der Abstraktion vereitelt 
wiirde, ist selbstverstandlich. Es ist also eine seltene Ausnahme, daB 
auch sinnliehe Engramme benutzt werden konnen oder diirfen; nur die 
komplizierteren, Beziehungen ausdriiekenden Komponenten sind Asso
ziationstrager und werden auf assoziativem Wege direkt erregt und he
nutzt. So konnen wir uns nicht wundern, wenn die sinnliehen En
gramme prinzipiell yom gewohnlichen Denken ausgesperrt werden; sogar 
im Traume sind andere als optische und kinasthetische HaHuzinationen 
von sinnlicher Frische selten und auch von den lebhaften visueHen 
Bildern wird in den haufigeren Traumformen nur so viel ekphoriert, 
als notwendig ist. Wirklich leibhaftig wird gewohnlich im Traum von 
einer halluzinierten Person nur ein kleiner Teil gesehen; das Dbrige ist 
mehr vorgestellt als gesehen. Man versuehe nur, sich eine gut erinnerte 
Traumfigur in allen Einzelheiten vorzustellen, ihre Raltung, ihre FiiBe, 
ihre Kleider; da wird sich zeigen, wie unvergleichlich mehr fehlt als 
halluziniert ist. 

4. Em pfindung, Wahrnehmung, Vorstellung, ihre Entstehung. 

Oben haben wir die ersten Empfindungen eincs Neugeborenen mit 
einigen Vorbehalten als ein Chaos bezeichnet, aus dem einzelne Teil
empfindungen erst sekundar herausgehoben werden, sei es, weil sie sich 
in ahnlicher Weise wiederbolen 1), sei es, weil ihnen bestimmte Reak
.tionen entsprechen. Diese Heraushebung ist nur moglich mit Hilfe des 
Gedaehtnisses. Der S. 119 in Andeutungen beschriebene Komplex 
von Empfindungen, aus dem sich "die Mutter" als Ding der AuBenwelt 
zusammensetzt, ist dadurch entstanden, daB eine Menge von Empfindungs
komplexen naeheinander erlebt wurden, die aUe etwas Gemeinsames 
hatten, das in diesem Falle zunachst wohl vor aHem in dem Zusammen
hang mit dem Saugakt und anderen angenehmen Empfindungen und 
GefUhlen und der Beseitigung von Unannehmliehkeiten besteht. Naeh 
und naeh wird das optiscbe Bild eine dominierende SteHung bekommen 
wegen seiner Bedeutung fUr die Orientierung. Der ganze Vorgang laBt 
sieh mit der Darstellung einer Typenphoto vergleichen: das Engramm 
eines Empfindungskomplexes (die Platte Nr. 1) wird, wenn ein ahnliches 

1) Es ist interessant, sich vorzustellen, daB es unmoglich ware, etwas herauszuheben, 
wenn nicht Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten in dem Chaos sich wiederholten. Lauter 
Verschiedenheiten konnten nicht geordnet werden, jede Einzelheit ware gleichwertig 
jeder andern; lauter Ahnlichkeiten willden nur eine einzige Abstraktion ergeben, die, 
weil sie keinen Gegensatz hatte, nicht abgegrenzt werden, nicht zum BewuBtsein kom
men und iiberhaupt keine Bedeutung in irgendeinem Sinne erhalten konnte. 

9* 
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erlebt wird, ekphoriert ("Assoziation dunch Ahnlichkeit"). Die Platte 
Nr. 1 und das neue Erlebnis 2 werden zusammen auf eine Platte (Nr.3) 
neu photographiert, wodurch nur das Gemeinsame zur klaren Darstellung 
kommt. Ein drittes ahnliches Erlebnis ekphoriert diese Typenphoto 
(Platte Nr. 3) nebst den Engrammen der beiden ersten Erlebnisse, was 
alles zusammen mit dem neuen Eindruck wieder auf eine Platte (Nr.4) 
photographiert wird, und das wiederholt sich so oft, als die Mutter 
wieder wahrgenommen wird, so daB auf den neuen Typenbildern das 
Gemeinsame immer mehr herausgearbeitet wird, das Verschiedene immer 
mehr zuriicktrittl). So entsteht der Begriff der Mutter 2). Es ist aber 
eine ganz ungeniigende und falsche VorsteBung, die man etwa ausdriickt: 
ich sehe einen Baum; dieser ekphoriert aBe friiheren Bilder von Baumen, 
und so entsteht die Typenphoto. Ich "sehe" eben niemals einen Baum, 
wenn ich unter "sehen" nicht wie vulgar bereits die Heraushebung des 
Baumes an Hand des schon gebildeten Baumbegriffes verstehe, sondern 
ich sehe viele Farben und Schattierungen und Formen, aus denen ich 
den Baum unter gewissen Voraussetzungen heraushebe wie auch unge
zahlte andere Dinge, die Wiese, auf der er steht, bestimmte Personen, 
die in seiner Nahe sind, eine Bank, ein Haus, die Apfel, die an ihm 
hangen, seinen Stamm; zugleich werden die gleichzeitigen Worte und 
andere Schallempfindungen, Geriiche, mein eigenes Kleid, meine 6rtliche 
und zeitliche Situation, auch meine innere Situation, meine Stimmung 
usw. usw. 3) zusammen als eine gewisse Einheit erlebt und engraphiert 
und miiBten ohne besondere Auswahl aIle wieder mitekphoriert werden, 
und jede Einzelheit miiBte wieder neue solche Bilder ekphorieren. Es 
kann auch nicht so sein, daB obne wei teres, wenn wir einen Baum sehen, 
nur aIle Bilder mit einem Baum ekphoriert wiirden, wodurch scblieBlich 
auch der Begriff des Baumes entstehen k6nnte. Denn auf diese Weise 
konnte die Assoziation nur gehen, wenn man den Begriff des Baumes 
schon besaBe; sonst ware ja nicht abzusehen, warum nur gerade die Bilder 
mit Baumen ekphoriert werden sollen und nicht auch alle die mit 
Apfeln, oder mit einem Haus oder mit einem Kleid, wie icb oder irgend
eine der anwesenden Person en es trug, oder mit gleicher Stimmung, 
oder mit einem gleichen dabei geborten Wort, wobei erst nocb jedes 
dieser ekpborierten Bilder einige Tausend andere nach gleichem Prinzip 
ekpborieren miiBte. 

Eine andere Art Sichtung liegt, wie in anderem Zusammenbange 
ausgefiihrt, bereits in den nerv6sen Apparaten, und zwar schon in den 
untern: die einfachsten Reflexe heben nur einzelne Reize zur Reaktion 
heraus, wenn noch so viele andere Empfindungen zustromen; der Knie
reflex antwortet nur auf eine bestimmte Reizung einer bestimmten Sebne. 

1) Inwiefern der ProzeB vereinfacht wird, wenn die Mutter zum tausendsten Male 
wahrgenommen wird, lassen wir hier ununtersucht. 

2) In diesem Abschnitt ist nur derjenige Akt der Heraushebung von Einzelheiten be
schrieben, der zur Bildung von Dingbegriffen fiihrt. Daneben gibt es eine andere Form, 
die z. B. bei der Urteilsbildung eine Rolle spielt: wenn zu einer Gleichformigkeit oder 
dem Gewohnten etwas "anderes" hinzukommt, oder wenn etwas weggeht, resp. durch 
etwas anderes ersetzt wird, oder sich BOnst verandert, so wird das Ersetzte und das Er
setzende herausgehoben (soweit es beBonders beachtet, "apperzipiert ' wird). 

3) Das geht so weit, daB man sich wirklich Behr haufig einen bestimmten Baum 
nur mit einer groBen Zahlsolcher Einzelheiten zusammen wieder vorstellen kann, und zwar 
Ruch noch nach Jahrzehnten. 
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Genau so die komplizierteren Funktionen, die ebensowohl psychisch wie 
reflektorisch genannt werden konnen: ein vom Feuer gebranntes Geschopf 
bildet bei jedem Anblick, der als Komponente ein Feuer enthiilt, die 
Tendenz zu fliehen. Durch den Fluchtreflex wird der Anblick des Feuers 
aus dem ganzen Komplex der Wahrnehmungen, die eine groBe Zahl 
von "Nebenumstanden" enthalten, herau8gehoben, besonders betont, ab
gegrenzt und in eine besondere Beziehung zum Ich gesetzt. Schon da
durch wird eine Auslese bedingt, so daB der Anblick einer beliebigen 
Umgebung (Kiiche, Stube, freiesFeld, andere Menschen dabei oder nicht 
usw.), in der ein Feuer in der Nahe ist, wenigstens in erster Linie Bilder 
ekphoriert, die ein Feuer enthalten. Aus dem "in erster Linie" wird 
ein "nur" dadurch, da!) jeder Psychismus entgegenstehende hemmt; 
wenn unser Ich von der Feueridee und der Fluchttendenz besonders in 
Anspruch genommen ist, so werden abgesehen vom Feuer und den 
Wegen zur Flucht alle andern Psychismen gehemmt, vor aHem die die 
80nstige Umgebung betreffen, die Kiiche, die Person en usw. Diese werden 
also nicht a8EOziiert und k6nnen folglich nicht zur Wirkung kommen. 
Wenn das Kind Hunger hat, werden diejenigen Bilder besonders lebhaft 
ekphoriert, die mit dem Hungerstillen, also der Mutter, im Zusammen
hange sind, die andern werden unterdriickt; damit ist die Auswahl 
gegeben. Wir konnen uns auch mehr psychisch ausdriicken, ohne im 
Prinzip etwas zu andern: im Blickpunkt der Aufmerksamkeit sind immer 
nur einzelne Reizgruppen, wodurch immer eine Auswahl stattfindet. 

Die Tatsache, daB das Kind, wenn es das Feuer fiirchtet, unter 
aHem gleichzeitig Erlebten und unter seinen Engrammen nur diejenigen 
assoziiert, in denen Feuer einen Bestandte.il bildet, beruht auf einem 
allgemeinen Prinzip. In irgendeiner Gruppe von Empfindungen oder Vor
stellungen oder irgendwelchen andern Psychismen, wird ein einzelner 
Bestandteil durch Interesse, durch Wiederholung, durch Wechsel, kurz 
durch irgendeinen der bekannten Einfiii8se, die die Schaltungen stellen, 
herausgehoben und damit zum Assoziationstrager; er wird, wie man 
in der physiologischen Chemie sagt, haptophor. Hat das Kind infolge 
friiherer schlimmer Erfahrung Angst vor dem Feuer, so wird aus allem, 
was es momentan empfindet, gerade das Feuer herausgehoben, und nur 
an diesen Teil der Erfahrung kniipfen sich weitere Assoziationen. Inter
essiert man sich fUr die Verschiedenheiten unter den Gegenstanden, so 
werden die einzelnen Eigenschaften, die wir als blau, viereckig, groB 
bezeichnen, die Assoziationstrager und fiihren damit zur Abstraktion 
dieser Vorstellung (blau usw.) im allgemeinen. Achte ich auf die Be
ziehungen der Gegenstiinde zu mir, so werden Psychismen, wie "schon", 
"schlecht" und "niitzlich", aEEoziationstragend. Verfolge ich Geschehnisse 
statt Dinge, wird alles das a8soziiert, was spater als Allgemeinbegriff, 
als "gehen", "fallen", "Bewegung", "Handlung", "Geschehnis", bezeich
net wird. 

All das folgt von selbst aus den Schaltungen, wie wir spater 
sehen werden. 

Es ist nun moglich, und mir sogar nicht unwahrscheinlich, daB 
schon phy logenetisch eine gewisse vage Tendenz des kortikalen Psycho
kyms besteht, die einzelnen gleichartigen Engrammgruppen herauszuheben, 
so daB, wenn wir Landschaften mit Baumen, dann wieder mit Hiiusern, 
dann mit heiden zusammen, dann ohne beides, dann mit Biiumen und 
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einer Briicke, dann mit einer Briicke und Hausern usw. sehen, die Kom
plexe von Haus, Baum, Brocke eine gewisse Selbstandigkeit bekommen. 
Ein prinzipieller Unterschied gegeniiber der ersten Auffassung besteht 
allerdings dabei nicht, sondern nur ein quantitativer, da wir ja, wenn 
wir 0 berhaupt reagieren, auf einen Baum anders reagieren als auf 
ein Haus, und da, wenn wir nicht reagieren, doch in jedem Reiz eine 
gewisse Tendenz liegt zu reagieren, die wenigstens assoziativ mitbestim
mend wirken muB. Auch wenn wir sagen worden, die Prozesse der 
Wahrnehmung und der Begriffsbildung he ben das Wesentliche vom Un
wesentlichen hera us, worden wir nichts N eues hinzufUgen. Das Wesent· 
liche ist eben in erster Linie das, worauf wir reagieren, und das, was 
sich immer wiederholt. 

So wie wir hier die Entstehung der Wahrnehmungen beschreiben, 
wird mit Recht auch die Begriffsbildung geschildert. Begriffsbildung 
und Wahrnehm ung sind Vorgange, die nicht voneinander zu 
trennen sind. Wie wir sie in unserer Beschreibung nicht auseinander
halten konnen, so sind auch beide Tatigkeiten im Anfang der onto
genetischen Entwicklung eins. Eine gesonderte Art Wahrnehmung wird 
erst moglich, wenn wenigstens rudimentare Begriffe sich gebildet haben, 
und durch neue solche Wahrnehmungen werden die Dingbegriffe weiter 
ausgebaut. Es ist zu vermuten, daB schon wenige Wochen nach der 
Geburt solche (unbewuBte) Begriffsrudimente gebildet seien. 

In der Wahrnehmung liegt wie in der Begriffsbildung nicht bloB 
ein Herausheben und Zusammenbringen des Ahnlichen und eine Ab
grenzung und ein AusschluB des Unahnlichen, sondern auch noch etwas 
Schopferisches. Die Gestaltsauffassung 1) ist natorlich ein besonderer 
Akt, aber in gewissem Sinne for die Psyche (nach WITASEK) so primar 
"wie die Einzelauffassung". Man konnte ebensogut sagen, es seien 
beide Funktionen sekundar, indem sie eben eine (vorpsychische) Ver
arbeitung des theoretischen Empfindungsmaterials sind. 1m gleichen 
Sinne sind sekundar oder primar die Melodien und Harmonien, die wir 
aus Folgen und Zusammenklangen von Tonen heraush6ren, ohne des
wegen die Auffassung der einzelnen Tone aufzuheben. Beim Sprechen 
horen wir bloB die Worte; das Kind und der Primitive haben gro-Se 
Miihe, die einzelnen Laute zu isolieren. In jeder Wahrnehmung stecken 
aber auch hineingearbeitete Beziehungen der Teile eines Dinges unter
einander (z. B. tragende und getragene Organe eines Ganzen), ferner die 
Bedeutung des Dinges fUr uns oder die auBere Umgebung und vieles 
andere. Alles das ist so selbstverstandlich, daB diese Andeutungen wahl 
genogen mogen. 

1st nun auf irgendeine Weise einmal ein groBerer Teil des Gleich
artigen und Zusammengehorigen in unserem Weltbild herausgehoben, so 
wird alles neu Hinzukommende, das man sieht, von selbst durch die 
Grenzen der umgebenden Dinge als eine Einheit und als etwas beson
deres herausgearbeitet, ganz abgesehen von dem affektiven Interesse, das 
das Unbekannte bei jedem Menschen und bei vielen 'fieren erregt. Es 

1) WITASEK, Assoziation und Gesta1teinprligung. Ztschr. f. Psychol. 79, 1918. Ref. 
Ztschr. f. d. g. Neur. u. Psych. 21, 1920, S. 10. Ferner WERTHHEIMER, Ref. Ztschr. f. 
d. g. Neur. u. Psych. 21, 1920, S. 193. 
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bedarf dann nicht mehr einer besonderen Reaktion oder eines besonderen 
Verhaltnisses zu uns, urn solche Dinge herauszuheben, sei es als ver
bindungtragend fur die Leitung der weiteren Assoziationen, sei es fUr 
unsere Einzelwahrnehmung. 

Ea ist vielleicht besonders darauf aufmerksam zu machen, dall ich hier die 
Begriffsbildung aus Einzelerfahrungen nicht in der Weise habe entstehen lassen, 
dall die einzelnen Engramme als solche in den neuen Komplex eingehen, dall 
sie umgestaltet werden, sondern so, dall jedes Engramm (bildlich: jede Platte) 
erhalten bleibt, und dall dazu ein neues Engramm (die Typenphoto) geschaffen 
wird, von dem ihre Reproduktionen, nicht aber sie selbst, einen integrierenden 
Bestandteil bilden. Die Originalplatten, wie jede Typenplatte, bleiben aufbewahrt 
und konnen nachher in beliebigen Kombinationen zu neuen Typenphotos ver
wendet werden. (Vgl. Kapitel Gedachtnis1 ).) 

Wir haben uns bei der Beschreibung der Abstraktion und der Verwertung der 
Wahrnehmungen und ihrer Engramme nicht darum gekiimmert, ob der Begriff 
eines Einzeldinges (bestimmte Person) oder ein Sammelbegriff (Mensch) oder ein 
Abstraktum (Menschheit) gebildet werde. Der Prozell ist iiberall der gleiche: 
es treten die sinnlichen Bestandteile zuriick, und von den iibrigen werden nur ge
meinsame in den Begriff aufgenommen (mit vagem Bewulltsein der Schwankungs
breiten usw.). Bloll, wenn wir einen Gegenstand, ein Ereignis nur einmal gesehen 
haben, tritt nur der erste Vorgang, der Abbau des Sinnlichen in Funktion. Es gibt 
dabei nichts zusammenzusetzen. Schliemich wird fiir jeden Begriff eine so starke 
Abkiirzung geschaffen, dall wir von einem "Symbol" reden konnen. Wenn wir 
an den Begriff Mensch denkeu, so ist nur ganz wenig von dem psychisch aktuell, 
was ihn zusammengesetzt hat, und fiir Viele scheint das Wort der Hauptreprasentant 
des Begriffes. Fiir andere sind es andere Bestandteile, z. B. das Photisma des 
Wortes, das eventuell ungefahr die Umrisse eines Menschen annehmen kann usw. 
Je nach dem Zusammenhang, oder nach der Lebhaftigkeit des Vorstellens kann 
aber von den iibrigen Bestandteilen ein immer grollerer Teil zum Bewulltsein 
kommen; es iat, wie wenn aHe Teile des Begriffes in dem Symbol enthalten, aber 
fiir gewohnlich nicht beachtet waren. Wenn ich z. B. an Karlsruhe erinnert werde, 
habe ich nur eine ganz vage Vorstellung seiner Lage im Badischen, und daB es die 
Hauptstadt des Landes ist. Nun bekomme ich eine Einladung hinzugehen. Da 
fiigt sich die genaue Vorstellung der Reiseroute hinzu, ferner mir bekannte 
Einzelheiten iiber den Weg vom Bahnhof zum Versammlungslokal und manche 
andere mir bekannten Einzelheiten in der Stadt. 

Andere Umarbeitungen erkennen wir z. B., wenn wir uns an ein einzelnes 
Kunstwerk erinnern; es bleibt der Ort, wo es war, eventuell der Kiinstler, der es 
geschaffen, wenn er eine Beziehung zu unserem sonstigen Wissen hat, der Ein
druck, den das Werk auf uns gemacht, und ahnliches in den Begriff verschmolzen. 
Von einem kombinierten Ereignis, einem Drama, bleibt in erster Linie der Zusam
menhang als Begriffdes Dramas. So ist die Begriffsbildung etwas Schopferisches, 
nicht nur indem das Wesentliche herausgehoben wird, und die Einzelleiten mit
einander in Beziehung gebracht werden, sondern auch, indem die Erfahrung in 
bestimmte Beziehungen mit unserem iibrigen Wissen und Fiihlen gebracht wird. 

Insofern als der erste der Mutter angehorige Empfindungskomplex 
von einem folgenden wieder ekphoriert wird, macht das Kind eine rudi
mentare Wahrnehmung. Wollen wir aber den BegrifI der Wahrneh
mung im namlichen Sinne fassen, wie wir es beim alteren Menschen 
zu tun gewohnt sind, so muss en wir sagen, das Kind kann die Mutter 
erst wahrnehmen, wenn es den "Begriff der Mutter" gebildet hat; die 
neue Erfahrung ekphoriert den Begriff der Mutter, das Kind "erkennt" 
die Mutter. Der Unterschied gegenuber dem oben als rudimentar be
zeichneten Vorgang ist allerdings ein rein gradueller. 

Die Wahrnehmung ist ein Vorgang von einer Komplikation, die 
nicht leicht zu uberschauen ist. Nicht nur im Dunkeln oder sonst bei 

1) Es ist ein iihnlicher Vorgang, wenn wir eine Tonfolge zur Melodie zusammensetzen, 
ohne daB deshalb die einzelnen Tone aus der Wahrnehmung verschwinden. 
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unvollstandigen Wahrnehmungen tun wir oft viel mehr hinzu, als in 
der Empfindung gegeben ist. Wenn ich eine Taschenuhr in irgendeiner 
Ansicht sehe, so fiige ich den ganzen Begriff der Uhr hinzu, ja bei einem 
einfachen Korper, wie einer Kugel, setze ich (zunachst ganz unberech
tigterweise) hinzu, daB die Riickseite ebenfalls konvex und nicht hohl 
sei. Wie wenig man diese Zutaten im Wahrnehmungsvorgang bemerkt, 
zeigen die Zeichnungen kleiner Kinder und primitiver Erwachsener, die 
gar nicht fahig sind, auch nach dem Modell zu Papier zu bringen, "was 
man sieht", sondern etwas darstellen, das sie aus anderen Erfahrungen 
"wissen 1), Unser Wahrnehmen ist iiberhaupt viel mehr, als man sich 
denkt, ein Illusionieren. Wir merken gar nicht, daB uns das Telephon 
einzelne Laute gar nicht wiedergibt, bis wir ein unbekanntes Wort, 
z. B. einen N amen auffassen soIl ten; wir iibersehen Druckfehler, manch
mal ganze sinnlose Worter, richtige an ihrel' Stelle sehend. Und es 
kommt dabei vor, daB wir falsch gelesene Buchstaben gerade besonders 
deutlich zu sehen glauben, also Vorstellung ausdriicklich mit Empfindung 
verwechseln. An die krankhaften lIlusionen brauche ich nur zu er
innern. Wenn der Alkoholiker statt einer Brille ein Fernrohr sieht, so 
ist der Vorgang der Wahrnehmung nicht prinzipiell verandert, sondern 
bloB stark karikiert. So kommt es auch beim Erkennen viel weniger 
auf die Sinnesscharfe als auf die psychische Einstellung zu den Empfin
dungen an. lch kannte eine Dame mit iiber zwanzig Dioptrien Myopie 
und auBerdem ganz ungeniigender Sehscharfe, die ohne Brille regelmaBig 
die ersten Veilchen aus den Wiesen heimbrachte. Die Primitiven haben 
keine wesentlich scharferen Sinne als wir, aber sie heben andere Empfin
dungskomplexe heraus und erganzen sie auf andere Weise ala wir. Dafiir 
konnen sie oft ein Bild nicht erkennen, weil sie unsere SchwarzweiBkunst 
und unsere Perspektive nicht auslegen gelernt haben. . 

So gibt es ganz verschiedene Arten des Sehens. An den namlichen 
Objekten sehen Kiinstler, Dichter, Arzt, Botaniker, Entomologen oft 
ganz verschiedene Dinge und Zusammenhange. 1m Nachbild und im 
Traum 2) kann man ganz andere Einzelheiten einer Wahrnehmung re
produzieren, als man beim sinn lichen Eindruck beachtet hatte. In den 
Pareidolien (Auslegung von Klecksen, Wolken, Tapetenblumen usw.) faBt 
man den namlichen Eindruck in ganz verschiedener Weise auf. Ja die 
Verwertung von Empfindungen ist so sehr abhangig von der psychischen 
Umgebung, daB unser Geschmack und Geruch oft ganz hilfslos ist, 
wenn das Gesicht ausgeschlossen wird (Spezial£all der Diaschise von 
MONAKows im Normalen). 

Das namliche treffen wir bei elementareren Vorgangen aus del' 
Wahrnehmung. Unter gewohnlichen Umstanden sehen wir einen Kreis 
rund, ein Rechteck rechteckig, ganz unabhangig davon, in welcher Pro-

1) VERWORN, der das "physioplastisch" genaue vom "ideoplastischen" Zeichnen 
unterscheidet, meint, das komme von den Ideen, die man dem Kinde anerzogen habe. 
Die genaue Beobachtung des kindlichen Zeichnens zeigt, daB das eine Taus chung ist. Das 
Kind kann die urspriinglichen sinnlichen Engramme mit ihren Zusammenhiingen nicht 
ekphorieren, und benutzt Bearbeitungen, die fUr den Zweck der Zeichnung ungeniigend 
sind, so wenn es die Arme an den Kopf setzt, ein Auge neben das Gesicht zeichnet. Auch 
der Erwachsene zeichnet die Dinge nicht gleich, wie er sie gewiihnlich sieht, sondern in 
irgendeiner leicht vorstellbaren Stellung, einen Menschen im Profil oder genau von vorn. 

2) POETZL, Experimentell erregte Traumbilder. Ztschr. f. d. g. Neurol. u. Psychiatrie. 
Or. 37, 1917, S.278. 
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jektion die Dinge sich unserer Retina bieten 1); daB ein Ding in zwei 
Metern nur noch halb so groB erscheine, wie in einem, daB ein Feder
halter oder die Hand, sich vergr6Bern oder verkleinern, wenn man sie von 
und zum Auge bewegt, sieht primar trotz aller Gegenbehauptungen kein 
Mensch. Die Perspektive der Maler ist viel mehr aus der Dberlegung 
als aus der Erfahrung herausgewachsen 2). Die meisten Beleuchtungs
abstufungen nehmen wir weder bewuBt noch unbewuBt als solche wahr, 
sondern als Konstituenten unserer stereoskopischen Empfindungen, d. h. 
als Tiefenempfindung. Der Maler braucht Jahre, um sie geniigend als 
Helligkeiten sehen zu lernen. 

Die Empfindung gibt keine Lokalisation, keine Form; Lokalisation 
und Form sind Verhaltnisse, Inbeziehungsetzungen von vielen aktuellen 
und ekphorierten Empfindungen und ganzen Empfindungskomplexen zu
einander, also schon weitgehende Verarbeitungen. Kommt die Einreihung 
optischer Empfindungen in die Flache durch relativ einfache Bearbei
tung zustande, so ist die Ableitung der optischen Tiefendistanz aus den 
Unterschieden der beiden Retinabilder, den Abstufungen der Helligkeiten 
und den Verhaltnissen der Perspektive schon recht kompliziert. Wie 
wenig der einzelne Reiz auch bei den einfachsten Reaktionen zu be
deuten hat, kann beispielsweise die Miicke zeigen, die ins Licht fliegt, 
- aber nur wenn es um das Licht herum dunkel ist. Die Umgebung 
ist hier nicht deswegen ein wichtiger Faktor fiir die Bedeutung des 
Einzelreizes, weil, wenn sie auch hell ware, jede Stelle der Retina ge
reizt wiirde, so daB die unendliche Zahl der Tropismen einander hem men 
wiirde, wie die beiden Heubiindel Buridans Esel, sondern deswegen, 
wei I die reizende Funktion, der helle Fleck, eben nur in dem Unter-
schied zur Umgebung besteht3). . 

Am besten kann man sich vielleicht die Kompliziertheit solcher 
Verbiiltnisse klarmachen an der Wahrnehmung einer durchsichtig far
bigen Fliissigkeit in einem durchsichtigen GefaB: da die Fliissigkeits
schichten von jedem Standpunkt aus ganz verschieden dick sind, hat 
eine homogene Fliissigkeit im durchfallenden Licht an den verschiedenen 
Stellen ganz verschiedene Farbenintensitiiten, und wenn wir diese Ver
schiedenheiten nicht ganz genau werten gelernt hatten, so daB jeder 
Fiinfzigstel eines Millimeters Flache im Verhaltnis zur Form in unserer 
Erwartung ganz genau seine bestimmte Farbenintensitat besitzt, so 
k6nnten wir die Fliissigkeit nicht als gleichmaBig gefarbt erkennen. Da 
wo man die raumlichen Verhaltnisse ungeniigend iibersieht, oder wenn 

1} Die genaue En·face· Vorstellung ist eine Endstellung, die optisch nur ausnahms· 
weise vorkommt. Sie ist aber nicht nur diejenige, die sich am scharfsten und bequemsten 
charakterisiert, sondern auch diejenige, die den Gliedbewegungen entspricht, die man 
zu machen hat, urn die Form darzustellen. Zeichnet man einen 'Yinkel ab, so kfunmert 
man sich urn die Perspektive, die Form des Retinabildes nicht, sondern man richtet sich 
so ein, daB die Kopie bei gleicher Projektion dem Original gleich erscheint. 

Bei Hirnverletzten kann die Umsetzung der perspektivischen Verkiirzung in die 
gew6hnte En-face·Vorstellung gest6rt sein, so daB der Patient statt des Kreises ein Oval 
sieht, wenn das Bild nicht ganz senkrecht vor seinem Auge liegt. 

2} Obschon dann und wann ein kiinstlerisch angelegtes Kind instinktiv perspekti. 
visch zeichnet. 

3) Die Kompliziertheit der Gebilde, die fiir die Psyche als elementar gelten miissen, 
ist natiirlich manchen andern auch bekannt. (Vgl. z. B. POPPELREUTER, Ordnung des Vor. 
stellungsablaufes. I. Teil. Sammlung zur Abhandlung zur psychol. padag. Arch. f. d. 
ges. Psychol. III. Band.) Sie wird aber immer noch zu wenig gewiirdigt. 
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die Farbenunterschiede ungewohnlich groB sind, wie bei einer auf 
unebenem Grund ausgegossenen Fliissigkeit, wo die Dicke der Schicht 
leicht um das Tausendfache oder mehr schwanken kann, sieht man dann 
auch meist die diinnere Schicht als schwacher gefarbt. Wenn man nicht 
noch viel kompliziertere Verhaltnisse von Farbung zur Form annehmen 
will, so muB man voraussetzen, daB wir beim Anblick einer solchen 
Fliissigkeit sofort einen MaBstab bekommen, wie intensiv die Farbung 
bei einer bestimmten Dicke der Schicht erscheinen muB, und daB wir 
diese Kenntnis bis auf einen kleinen Bruchteil eines Millimeters genau 
verwenden konnen, so daB wir einesteils die Abstufungen gar nicht als 
solche, sondern nur als Formkomponente sehen, andernteils die Fliissig
keit trotz der verschiedenen Farbensattigung ihres optischen Bildes yom 
Maximum bis Null als homogen beurteilen. Dabei schlieBen wir eben
sogut von der bekannten Form auf die entsprechende Farbenintensitat 
wie umgekehrt. Mit den HelIigkeiten jeder beliebigen Oberflache in ihren 
Beziehungen zur allgemeinen Beleuchtung verhalt es sich iibrigens nicht 
anders. Wir werten alltaglich verschiedene Helligkeiten der Teile eines 
Gegenstandes als ganz gleich, die die Photographie als sehr verschieden 
wiedergibt, d. h. wir erkennen die GleichmaBigkeit der Helligkeit des 
Gegenstandes trotz der UngleichmaBigkeit der Beleuchtung, sehen aber 
ohne besondere Dbung die letztere nicht. 

Das psychische Gebilde, mit dem die Erkenntnis der Welt 
begin nt, ist also die Wahrnehmung, nicht die Empfindung. 
Vor ihr ist nur das Chaos aller gleichzeitigen Empfindungen verschmolzen 
in eine (mit Verstand zu verstehen; vgl. oben S. 118). Aus ihm heben 
sich ganze Komplexe, nicht einzelne Empfindungen heraus, denen eine 
bestimmte Reaktion entspricht, und die als haufiges Nach- oder Neben
einander auftreten: die Dinge, zunachst als etwas, fUr das wir keinen 
anderen Ausdruck haben als den des "BegrifIes", das aber gewiB lange 
nicht anders als in der Form der Wahrnehmung zur bewuBten Erkennt
nis kommen kann. Werden die Sinne wieder durch die yom (auBeren) 
Ding ausgehenden Energien gereizt, so wird durch Ahnlichkeitsassozia
tionen der ganze einmal gebildete Komplex, der BegrifI, angeregt: es 
entsteht eine Wahrnehmung (der Mutter, der Milchflasche, einer Kugel). 

Der Begriff ist zwar eine Zusammensetzung oder Typenphoto von 
Empfindungskomplexen, aber die einzelne Empfindung ist deswegen doch 
nicht das primare psychiRche Gebilde, sondern sie ist in funktionellem 
Sinne vorpsychisch. Allerdings sind einfachere Reflexe Reaktionen auf 
bloBe Empfindungen; die Psyche aber antwortet wohl nur auf Dinge 
und ganze Situationen, wenn auch die letzteren unter Umstanden recht 
elementar sein mogen. Das Kind fUrchtet nicht die Helligkeit, sondern 
das Feuer, an dem e8 sich gebrannt hat. Und sogar wenn ein Hund, 
der einen spazierengefUhrten Lowen ofIenbar fUr seinesgleichen halt, und 
seine Witterung nehmen will, "vor Schreck" ohnmachtig zusammenbricht, 
so ist nicht anzunehmen, daB die bloBe Geruchsempfindung diese Wir
kung gehabt habe, sondern ihr Zusammenvorkommen mit dem groBen 
Tier. Wir kennen die Empfindungen gar nicht direkt, sondern 
nur aus der abstrahierenden Dberlegung, so daB sie wohl erst 
beim gebildeten K ulturmenschen eine gewisse Realitat bekommen. Ganz 
so wie wir aus der abstrahierenden Zusammensetzung von ahnlichen 
Empfindungskomplexen den BegrifI einer Person, eines Dinges ableiten, 
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so bilden wir den BegrifI der Empfindung: wir erfahren einerseits Empfin
dungskomplexe, von denen die blaue Farbe ein Bestandteil ist, andere 
ohne diese; aIle mit der blauen Komponente ekphorieren einander nach 
den Gesetzen der Ahnlichkeitsassoziationen; was in der Typenphoto des 
allgemeinen Erlebnisses ubrigbleibt, ist die Farbe Blau, deren BewuBt
werden wir (viel spater) als eine einfache Empfindung bezeichnen, ob
schon wir wissen, daB auch diese abstrahierte Empfindung von Blau 
noch kein Element ist: sie wird lokalisiert, besitzt also Lokalzeichen, 
hat Ausdehnung, Form, bestimmte Helligkeit, Nuance, Sattigung, und 
vielleicht noch andere Einzelqualitaten, die hochstens in gleicher Weise 
herausgehoben werden konnen, wie "blau" selbst. Ebenso bei jeder 
andern Empfindung, Ton, Warme, Schmerz, kurz wir haben nicht einmal 
Worte, um wirklich einfache Empfindungen zu bezeichnen 1). 

Durch abstrahierende (vorpsychische) Verarbeitungen der Empfin
dungen entstehen (zunachst latente) Begriffe; durch Kombinationen 
neuer, zum groBen Teil erst in ahnlichen Verarbeitungen bewuBt wer
dender Empfindungen (man denke an die Schattierungen) mit Begriffen 
entstehen die Wahrnehmungen. Diese sind also zwar fiir unser 
BewuBtsein das Erste; aber ihrer Entstehung nach sind si e 
komplizierte Verarbeitungen von frischen Empfindungen zu
sammen mit Engrammkomplexen, die man als "Begriffe der 
Dinge" bezeichnen kann. 

Fur gewohnlich bildet die Anregung durch das, was wir Em pfindung 
nennen, und diese selbst, also die lebendige Farbe, der lebhafte Klang 
usw., in relativ wenig verarbeiteter Form einen Bestandteil der Wahr
nehmung: dieser Bestandteil £ehlt gewohnlich der VorsteIlung. Das ist 
der einzige Unterschied, zwischen beiden psychischen Gebil
den, den wir objektiv erfassen konnen; er ist aber nicht ein 
prinzipieller, immer vorhandener, nur ein oft zu konstatie
render. 

Der sinnliche Eindruck lebt trotzdem als Engramm unver
andert weiter und kann potentia durch Ekphorie zu jedem psy
chischen Gebilde wieder zugezogen werden. Ekphorate von sinn
licher Lebhaftigkeit mischen sich denn auch bei jedermann gelegentlich 
einmal in die Vorstellungen, und im SchafIen manches Kunstlers bildet ein 
solches Verhalten eine gewisse RegelmaBigkeit. In beiden Fallen aber 
werden die Vorstellungen nur ganz ausnahmsweise mit Wahrnehmungen 
verwechselt. OfIenbar gibt es auch umgekehrt Wahrnehmungen, deren 
sinnliche Komponente so schwach und unklar ist, daB sie diejenige einer 
gew6hnlichen Vorstellung nicht iibertrifft. Und in den Pseudohalluzina
tionen haben wir intrapsychische Gebilde, die an sich in keiner Weise 
von den Wahrnehmungen unterscheidbar sind, aber infolge einer sie be
gleitenden Kritik doch nicht mit diesen verwechselt werden, zugleich 
aber auch sich durch ihre sinnliche Komponente und ihre scharfe Lo
kalisation in die AuBenwelt ohne weiteres vor den Vorstellungen aus
zeichnen. Eigentliche Halluzinationen aber entbehren der sinnlichen 
Komponente sehr haufig und werden dennoch mit einer Dberzeugung, 

1) ZIEHEN nennt die Eigenschaftsabstraktionen (wie blau) Isolationsvorstellungen 
oder Merkmalvorstelhmgen, die zusammensetzenden (Haus, Stadt). komplexe Vorstel
lungen. 
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die durch nichts ins Schwan ken gebracht werden kann, als Wahrneh
mungen aufgefaBt. 

Auch die sinnliche Komponente ist also nicht ein abso
lutes Unterscheidungszeichen zwischen Vorstellung und Wahr
nehmung. Die Ekphorate von Engrammen iiberdauernder Er
lebnisse konnen deshalb an sich nicht von den frischen Erleb
nissen, und waren es sinnliche Empfindungen, sicher unter
schieden werden. 

Der Unterschied selbst zwischen frischer Empfindung und Ekphorat 
verwischt sich iibrigens noch mehr, wenn wir daran denken, daB eben
sowohl die Empfindungen zum groBen Teil gar nicht direkt, sondern 
nur in Bearbeitungen zum BewuBtsein kommen (Helligkeitsempfindungen 
als raumliche Dimensionen usw.), wie auch die Engramme unzweifelhaft 
nicht direkt verwendet werden, sondern bei jeder Benutzung in statu 
ecphorandi zur Schopfung eines neuen psychischen Gebildes dienen 
miissen, wie die Original platte zur Anfertigung der Typenphoto. Erst 
der neu gebildete Psychismus hat praktische Bedeutung und nur dieser 
kann (fiir gewohnlich) zum BewuBtsein kommen. Er enthalt zwar nicht 
einen unmittelbaren Abklatsch des friiheren Erlebnisses, sondern eine 
Verarbeitung desselben, aber auch die Wahrnehmung enthalt zu einem 
groBen Teil nur Verarbeitungen derjenigen sinn lichen Vorgange, die uns 
unter Umstanden noch als die periphersten wahrnehmbar sind. 

In der Bildung des Begriffes eines Einzeldinges, z. R der Mutter, 
ist das Wesentliche die Abstraktion, d. h. die Zusammensetzung von 
verschiedenen Erlebnissen unter Ausscheidung des nicht Gemeinsamen. 
Das, was man in der Grammatik Abstraktion nennt, ist genau der nam
liche Vorgang, dessen Fortsetzung von der Empfindung von Gruppen 
von Sinnesreizen iiber die Bildung von Begriffen des konkreten Gegen
standes zu den Allgemeinbegriffen und schlieBlich zu den allerabstrak
testen Vorstellungen fiihrt, ohne daB irgendwie etwas N eues hinzuge
kommen ware. Wie aus den verschiedenen Einzelerfahrungen iiber die 
Mutter der Begriff der Mutter gebildet wird, ganz so entsteht aus den 
Erfahrungen iiber viele EinzelmenscheIl der des Menschen im allge
meinen, und auf ahnliche Weise der des lebenden Wesens bis zu den 
abstraktesten Begriffen. Es ist immer der namliche Vorgang der Typen
photographierung des Ahnlichen, wie in der Psychologie schon allgemein 
bekannt, nur geht in die abstrakteren Begriffe sehr wenig bloBe Sinnes
erfahrung ein, dafiir aber viel Verarbeitung derselben im Sinne von 
Verhaltnissen der Erfahrungen zueinander. Wie man aus der Erfah
rung von vielen gehenden Geschopfen den Begriff des Gehens abstra
hieren kann, bildet man aus bestimmten Formen von Nacheinander 
den der Kausalitat, aus bestimmten Formen von Nebeneinander den des 
Raumes usw. 

Das gegebene Schema ist gewiB richtig fiir die ersten Lebenszeiten. 
lch glaube nicht, daB es dem Kinde moglich ware, begrifflich (im 
rudimentarsten Sinne) einzelne Gegenstande, die es nur einmal sieht, 
herauszuheben. Die Umbildung der Dingbegriffe kann man oft ver
folgen. Fur eines meiner Kinder war das Wesentliche an mir wochen
lang der Teil des weiBen Hemdes, den der Westenausschnitt freilaBt; 
auf andere weiBe FJecke von ahnIicher Form reagierte es wie auf mich; 
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spater war ich ihm ein vorwiegend musikalischer Begriff, weil ich ge
legentlich versucht hatte, ihm zu singen. 

Von selbst und gewiBnoch im ersten Jahr wird auch der Begriff 
des Dingbegriffes abstrahiert und schematisiert (selbstverstandlich, ohne 
daB irgend etwas, von dem, was wir hier ausdriicken, klar erfaBt oder 
iiberhaupt nur in Spuren bewuBt wiirde). Das Kind hat bald viele 
Dinge wahrgenommen; bemerkt es nun wieder Empfindungskomplexe 
mit ahnlichem Zusammenhang, wenn auch nur ein einziges Mal, so sind 
sie ihm wieder das namliche, d. h. Dinge, wie die friiher bemerkten; 
durch Assoziation nach Xhnlichkeit wird die Abstraktion gemacht und 
zwar nun einzeitig. 

Weniger beachtet wird es, daB auch die Vorstellungen gar nicht 
die stereotype Miinze sind, mit der man unter ihrem Namen der Bequem
lichkeit halber in der Psychologie zu operieren beliebt. Es gibt je nach den Zu
sammenhangen und der Zeit, in der die Vorstellungen gebildet und benutzt (ek
phoriert) wird, vielerlei Vorstellungen, die ich d urch das Wort "H und" bezeichne. 
Das eine Mal denke ich mir das Tier als Sauger, dann als Hausfreund oder Jagd
gehilfe; als nahe oder ferne, als groBes oder kleines Tier, usw.; ich mocbte sagen, 
jedesmal, wenn ich den Begriff beniitze, wird er neu gebildet (wobei die friiheren 
Vorstellungen "Hund" in abgekiirzter Weise als integrierender Bestandteil in 
den neuen Begyiff eingehen; jeder der friiheren bleibt dabei als selbstandiges Engramm 
bestehen). Bei jeder Beniitzung des Begriffes hebe ich dasjenige besonders heraus, 
oder lege ich das besonders hinein, was in dem speziellen Zusammenhang gerade 
von Bedeutung ist, und unterdriicke ich, was im gegebenen Falle bedeutungslos 
ist. Wilde zeichnen an Figuren den Mund nicht, wenn die Nase mit einem Ring 
geschmiickt ist, die Nase nicht, wenn die Lippe den Ring tragt. Der Traum und 
die schizophrenen Halluzinationen geben oft von einem Ding nur gerade den Be
standteil, den man braucht. 

Auch die Wahrnehmung trifft ihre Auswahl. Wenn wir eine Rede 
horen, beachten wir den Inhalt oder die Sprache, oder die Stimme, oder 
die affektive Betonung, selten alles zusammen, uberhoren auch die 
meisten Nebengerausche; der Maler muB sehen lernen, was fUr ihn 
wichtig ist. Da aber das Gedachtnis alles engraphiert, auch das, 
was man nicht bewuBt wahrnimmt, hat es die (allerdings re
lativ selten benutzte) Moglichkeit, nachher in der Vorstellung 
wieder alles zu reproduzieren, so daB diese volle sinnliche Kraft 
haben kann oder wie bei unserer Malerin 1) mehr bietet, genauer und 
voIlstandiger ist, als die mehrstundige Wahrnehmung. Moglich und 
nicht unwahrscheinlich ist auch, daB in jenem FaIle die Vorstellung eine 
Bearbeitung der ursprunglichen Sinnesengramme wiedergab, die unbe
wuBt das heraushob, was zum Zeichnen notig war. 

Die Bedeutung der Vorstellungen kann man sich vielleicht am 
besten auf folgende Weise klarmachen: lch sehe ein Zimmer an und 
schlieBe die Augen. Obgleich ich nichts mehr wahrnehme, kann ich 
mir den Raum mit seinem lnhalt so "vorstellen", daB ich blindlings 
herumgehen, die Richtung nach einzelnen Gegenstanden oder Personen 
bezeichnen konnte. So lange ich nur e i n Buchergestell voll Bucher 
hatte, konnte ich im Dunkeln, bloB der Vorstellung folgend, jedes be
liebige Buch ohne eigentliches Tasten herausgreifen. - lch werde von 
irgendeinem Feinde verfolgt und renne davon. lch brauche nun den 
Feind weder zu sehen noch zu horen, stelle mit vor, daB er hinter mir 
ist, event. sogar in welcher Distanz er mir folgt, ob er naher kommt 

1) S. 127. 
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odeI' ich mich von ihm entferne. - Eine Maus rennt hinter ein Mobel; 
ich erwarte sie auf der andern Seite und stelle mil' zugleich VOl', wie 
sie in dem Winkel zwischen Wand und FuBboden weiterlauft odeI' event. 
sich hinter einem FuB des Mobels versteckt. - lch stelle mil' Rom VOl', 
in bestimmter Richtung und Entfernung von mir aus, mit seinen Ge
bauden usw., so daB ich hinreisen und die Gegend bestimmen konnte, 
wo ich die Stadt betreten werde. 

])araus geht hervor: 
1. ])er lnhalt der Vorstellungen bestimmter Dinge wird 

ganz in denselben Raum projiziert wie del' der ent
sprechenden Wahrnehmungen. 

2. ])ie Vorstellungen sind ihrer Bedeutung nach zeit
lich verlangerte, "iiberdauernde Wahrnehmungen ". 
wenn auch meist wei tel' umgearbeitet. 

Die" uberdauernde Wahrnehmung" dient zunacbst zur Orien
tierung im Raum. Mit del' Komplikationsmoglichkeit del' Engramme 
in der aufsteigenden Reibe der Gedachtnistiere bekommt sie abel' in 
allmahlichem Dbergang noch eine in ihrer hochsten Entwicklung neu er
scheinende Bedeutung: die del' Kombination der Erfahrung zu (Ana
logie )schlUssen. lch kann die Vorstellung del' Maus nicht nur dazu 
verwenden, dem Tier abzuwarten, wenn es hinter einem Mobel durch
lauft, ich kann mil' auch aus del' Erfahrungmerken, daB eine Maus 
uberhaupt die und die Gewohnheiten zeigt, wenn sie verfolgt wird, und 
mein Handeln darnach einrichten. Zu diesel' Denkfunktion brauche ich 
aber nicht mehr den Begriff der speziellen Maus mit ihrer Lokalisation 
hinter dem bestimmten Mobel, sondern den einer Maus iiberhaupt in 
ganz verschiedenen Lokalisationen, ja ich kann fUr meine Zwecke del' 
Jagd Erfahrungen an anderen Tieren als Mausen benutzen. 

Die Lokalisation des Vorstellungsinhaltes unterscheidet sieh also 
nicht dadureh von der des Wahrnehmungsinhaltes, daB sie in einem 
prinzipiell anderen Raum stattfindet, EOndern dadurch, daB sie freiel' 
ist - aber immer innerhalb des gewohnlichen Raumes. ])ie 
Lokalisation des Wahrgenommenen ist gebunden durcb dessen Verhaltnis 
zu den Sinnen, namentlich den kinasthetischen. lch kann einen wahr
genommenen Gegenstand nul' dahin lokalisieren, wo ich ihn sehe oder
greife; die Lokalisation des Vorgestellten kann ich beliebig andern; ich 
kann mil' die Maus oder eine abstrahierte beliebige Maus hinter einem 
andern Schrank vorstellen. lch weiB aber dann, daB ich m ir etwas 
vorstelle, was mit den Tatsachen nicht stimmt (wenn es die 
Maus hinter dem ersten Schrank ist), oder daB ich einfach "ver
mute" oder "rate", wo sie ist, odeI' daB ich eine Fiktion mache
(mit del' "beliebigen" Maus). lcb kann mil' vorstellen, daB icb ein 
sichtbares oder vorgestelltes ])reieck auf ein anderes lege, daB ich die 
Apfel vom Baume herunterhole, odeI' daB sie geholt seien, daB der ab
wesende Freund bei mil' sei. 

leh brauche also das Vorgestellte 
1. zur bestimmten Orientierung genau wie das Wahr

genommene, wobei es wie dieses lokalisiert ist, 
2. aber auch zum Denken, wobei ich in der Lokalisa

ti on freier bin, ohne irgendwie aus dem gew ohn
lichen Raum herauszukommen; 
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das Vorgestellte wird niemals in einen "andern" Raum versetzt. Einen 
solchen kennen wir nicht. 

Man sagt, Abstracta werden prinzipiell anders lokalisiert als Concreta oder 
gar nicht; sie werden indessen nur unbestimmter und freier lokalisiert. Wie ich mir 
eine beliebige Maus ohne besonderen Grund immer "irgendwo" auf oder in der Erde 
vorstelle, so den Mut all? Eigenschaft der Menschen auf der Erde, ebenso die Farbe 
Blau, den Kredit, die Uberzeugung; "Schonheit" kann ich beliebig in den ganzen 
Raum versetzen, insofern ich nicht denke, daB ein Schonheit empfindendes Wesen 
dazu gehore, ebenso "Beziehung" usw. 

Zum Denken sind die Verallgemeinerungen unentbehrlich. Ich 
mochte wissen, wie viele Kammern das Herz des Wals besitzt; dazu 
reihe ich ihn an Hand irgendeines einzelnen oder mehrerer gemein
samer Merkmale (Assoziation durch Ahnlichkeit) in die Saugetiere ein, 
in deren Begriff es liegt, daB sie ein vierkammeriges Herz haben, und 
damit ist die Frage beantwortet. Nach Analogie dieses Beispiels 
wird unser ganzes Handeln gelenkt und geschieht unser Denken 
vom einfachsten bis zum abstraktesten und kompliziertesten 
SchluB. 

Und dabei leisten die abstrakten Begriffe das namliche, was z. B. 
der Buchstabe 'Jl in der Geometrie: sie setzen Abkiirzungen fiir Massen
erfahrungen und Verha.ltnisse, die sonst uniibersehbar waren. Man stelle 
sich vor, man miisse in einer komplizierten physikalischen Gleichung, 
statt mit Buchstaben und Zahlen, nicht nur mit den durch diese be
zeichneten Begriffen, sondern mit den Wahrnehmungskombinationen, aus 
denen sie gebildet sind, operieren, oder in einer botanischen Dberlegung 
statt mit "Baum" mit der Summe aHer einzelnen Baume, die man ge
sehen. Wie miihsam ware es, wenn irgendein bestimmtes Erlebnis, eine 
Geschichte, unser ganzes bisheriges Leben, urn vorgestellt zu werden, 
jedesmal von Anfang bis zu Ende im Gedachtnis abschnurren miiBte, 
wie es erIebt worden. Schon wahrend der Erfahrung und nachher bei 
jeder Erinnerung bilden wir zusammenfassende Allgemeinvorstellungen 
(nicht nur eine), die spater wieder benutzt werden, wobei Einzelheiten nur 
ausnahmsweise, meist dann, wenn sie notig sind, zur Erinnerung kommen. 

Es leuchtet ohne weiteres ein, daB wir zu allgemeinen Schliissen 
nur solche psychische Einheiten brauchen konnen, die eben den Massen
erfahrungen entsprechen. Wenn wir den Begriff Hund im zoologischen 
Sinne benutzen sollen, so darf er keine bestimmte Farbe oder GroBe 
oder Rasse oder gar SteHung und Raumlokalisation enthalten. Es ge
hort dem Allgemeinbegriff nur das allen Hunden Gemeinsame an und 
auBerdem irgendeine vage Vorstellung von den Variationsmoglichkeiten, 
also, daB er nicht so groB ist wie ein Elephant oder eine Maus, sondern 
sich in der Mitte zwischen diesen GroBen halt, daB er nicht blau und 
griin, aber weiB und schwarz und braun und rot sein kann. Die zum 
abstrakten Denken dienenden Begriffe d urfen also meist von 
den sinn lichen Qualitaten nichts mehr enthalten, wenn sic 
brauchbar sein sollen. Sie sind zwar auch iiberdauernde Wahr
neh mungen, aber in einer starkeren Bearbeitung (im Sinnc 
der Typenphoto) als die, welche wir zur unmittelbaren Be
nutzung der Erfahrung anwenden. Etwas prinzipiell Neues 
aber gibt es nicht vom einfachsten Begriff eines einzelnen 
Gegenstandes bis zum abstraktesten Begriff, den ein Philosoph 
ausdenkt. 
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Auch die abstrakten Begriffe sind iiberdauernde Wahrnehmungen 
aber nicht eines einzelnen Dinges oder Vorganges, sondern von vielen 
Verhaltnissen und Vorgangen. Auch sie sind in die gewohnliche Welt 
lokalisiert, nur eben in abstrakterer Weise. Bei der Bildung des Be
griffes "Tugend" haben wir nach Moglichkeit von allen raumlichen Be
ziehungen abstrahiert. Dennoch liegt es in seinem Wesen, daB er sich 
auf Geschopfe unserer Welt einschlieBlich uns seIber bezieht. Er ist 
eben das fUr unsere moralischen GefUhle Gemeinsame an dem Eindruck, 
den aIle guten Handlungen und Unterlassungen, die wir erfahren haben, 
auf uns machen. 

Abstraktionen haben ferner die Bedeutung, daB sie nicht bloB das 
der bisherigen Erfahrung Entsprechende erkennen, zum voraus berech
nen lassen, sondern daB sie neue Kombinationen zu bilden gestatten. 
lch habe niemals einen blauen Hund gesehen, aber nachdem ich die 
Begriffe des Hundes und des Blau einmal abstrahiert habe, kann ich 
aua einem Dingbegriff die durch die Erfahrung gegebene Farbe heraus
nehmen und ihm eine andere geben. So kann ich mir einen blauen 
Hund vorstellen. Der Erfinder der Flugmaschine hat zunachst noch 
keine gesehen; er kombiniert sie aus friiher abstrahierten Vorstellungs
elementen. 

Sind sowohl Wahrnehmungen wie Vorstellungen kompli
zierte gleichartige Verarbeitungen des namlichen Sinnes
materials, und sind die Vorstellungen eigentIich nich ts als 
verlangerte und meist, aber nicht immer, etwas starker ver
arbeitete Wahrnehmungen, so begreifen wir ohne wei teres, daB 
die beiden Psychismenarten nicht so scharf getrennt sind, wie 
man sich gewohnlich vorstellt, ja daB sie ineinander iiber
gehen und miteinander verwechselt werden konnen. Wenn ich 
ein Geldstiick vom Tisch nehme und einem andern gebe, so bemerkt 
dieser nicht, daB es auf dem Wege von mir zu ihm in meiner Hand 
verschwunden war. Dem Wilden kommt fUr gewohnlich gewiB nicht 
zum BewuBtsein, ob er ein Tier, das auf der einen Seite hinter seine 
Hiitte gegangen und auf der andern hervorgekommen ist, hinter der Hiitte 
wahrgenommen oder sich nur vorgestellt hat. Beides ist ihm hier 
eines usf. Er verwechselt aber auch sonst seine Vorstellungen so sehr 
mit den direkten Erfahrungen, daB er iiberhaupt gar nicht den nam
lichenallgemeinen Begriff der Realitat hat wie wir. Aber auch uns 
wird die Vorstellung von Jucken leicht so lebhaft, daB man sie fUr eine 
Wahrnehmung halt. Einen mit Ungeduld erwarteten Wagen glaubt man 
oft roll en zu horen. 

Je mehr man sich in der Verarbeitung und logischen Verwendung 
seiner Vorstellungen von der sinnlichen Erfahrung entfernt, um so groBer 
wird die Gefahr, daB auch der Kulturmensch sich tauscht. Umgekehrt 
tragt aber auch eine VorsteUung um so eher den Charakter einer Wahr
nehmung, je mehr unverarbeitete oder je weniger verarbeitete, also der 
Sinnesempfindung am nachsten stehende Engramme und je weniger zur 
Hauptvorstellung nicht passende Einzelheiten 1) in sie eingehen. 

1) Wenn ich mir einen Hund leibhaft vorstellen oder wenn ich ihn halluzinieren soll, 
so kann er nicht zugleich lange und kurze Ohren, braun und zugleich weiB sein, Dinge. 
die dem allgemeinen Begriff Hund im gewissen Grade angehor.en. 
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Da die Sinnesempfindungen so gut engraphiert werden wie die 
iibrigen Vorgange in der Hirnrinde, stehen ihre Engramme bei der je
weiligen Vorstellungsbildung potentia zur Verfiigung. Sie werden aller
dings, wie friiher erwahnt, aus guten Griinden fUr gewohnlich nicht 
benutzt, sind deshalb den Meisten gar nicht willkiirlich zuganglich. Ich 
kann mir wohl eine Farbe, einen Geschmack. eine kinasthetische Emp
findung mit nahezu oder ganz sinnlicher Deutlichkeit vorstellen, schwerer 
aber einen Ton und nie einen ganzen Gegenstand. Anderen Leuten 
aber, wie z. B. Kiinstlern, stehen auch die Engramme von Sinnes
empfindungen so gut zur Verfiigung. daB sie nach einer solchen Vor
stellung malen konnen, oder ein alter Grieche behaupten kann, Aphro
dite in Person habe ihm gesessen. Bei Primitiven unterscheiden sich 
die physioplastischen Zeichnungen von den ideoplastischen 
(VERWORN) dadurch. daB die ersteren weniger oder unter Umstanden 
gar nicht verarbeitete Engramme benutzten, die letzteren nur stark ver
arbeitete. 

5. Die Halluzinationen. 
Das Gesagte liiBt sich ohne weiteres zum Verstandnis der Hallu

zinationen verwenden. 
Den meisten bisherigen Theorien, die die Halluzinationen erklaren 

sollen, liegt der Begriff der Reperzeption zugrunde; man denkt sich 
Sinnlichkeit und Projektion nach auBen eng verbunden, die erstere die 
letztere wesentlich bedingend. Bei jeder Vorstellung fin de ein gewisses 
Mitklingen von ehemaligen sinnlichen Empfindungen statt. Sei das Mit
klingen sehr stark, oder sei es ausgedehnt auf viele sinnliche Elemente 
(die wirklichen Farben, Formen, Distanzen usw.) oder beides zusammen, 
so werde die Vorstellung zur Wahrnehmung resp. zur Halluzination. 
Es ist nun selbstverstandlich. daB die Starke und Anzahl der sinnlichen 
Qualitaten in einem psychischen Gebilde die Auffassung desselben als 
Wahrnehmung (Halluzination) begiinstigt, aber ausschlaggebend ist sie 
nach dem friiheren nicht. 

Die Dberlegung bleibt die gleiche, wenn wir den Reperzeptions
vorgang nach unserer Auffassung denken: die Vorstellung wird um so 
sinnlicher, anschaulicher, je weniger verarbeitet (der sinnlichen Empfin
dung naher stehend) die Engramme sind, die in sie eingehen, und je 
mehr dieser Elemente sie enthii.lt; aber sie wird auch bei einem Maxi
mum solcher Bestandteile, das in Qualitat und Zahl.(Vollstandigkeit)l) 
genau der Wahrnehmung entsprechen wiirde, noch nicht zur (subjektiven) 
Wahrnehmung, sondern nur zur Vorstellung mit sinnlicher Deutlichkeit 
oder hochstens zur Pseudohalluzination 2). 

Umgekehrt mangeln diese Bestandteile den Halluzinationen nicht 
nur hiiufig, sondern mehr als nicht, und zwar nicht nur den schizo
phrenen, sondern auch anscheinend ganz lebhaften hysterischen; und 
wenn man in der Hypnose ein Bild auf ein Blatt Papier suggeriert, und 
die Versuchsperson auch bei klarem BewuBtsein der Dberzeugung ist, 

1) Ein Gegenstand mit aHen seinen Merkmalen, nicht nur "Hund" im allgemeinen, 
auch nicht nur ein bestimmter Hund, sondern dieser in bsstimmter SteHung, Entfernung usw. 

2) Die Intensitat, die Starke eines Vorgangas ignorieren wir hier, und zwal' deshalb, 
weil wir nicht andel's konnen, und weil wir keinen Grund haben, in ihr etwas fUr unsere 
Dberlegungen Wichtigeszu vermuten. 

B leu I e r, Elementarpsychologie. 10 
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ein ganz gewobnliches scharfes Bild vor sich zu haben, so deckt der 
Auftrag, die Grenzen nachzuzeichnen, bei den nicht zeichnerisch Begabten 
ganz schwere Defekte des Bildes auf. 

Die sinnliche Komponente, die Vollstandigkeit, die Leb
haftigkeit, die Leibbaftigkeit, die Anscbaulichkeit einer Vor
stellung, aIle diese Eigenschaften sind also nicht maBgebend, 
nur begiinstigend fiir die Projektion in die Realitiit der Au Ben
welt. Sie konnen einerseits feblen bei sicherer Projektion, 
und anderseits vorhanden sein, ohne daB deswegen aus der 
Vorstell ung eine Hall uzination wiirde. 

Das wesentliche Unterscheidungszeicben liegt in der psy
chis chen Umgebung, den assoziativen Zusammenhangen des 
Gebildes, das als Wahrnehmung oder als Vorstellung erkannt werden 
soIl, wie die G. F. Llppssche Schule richtig annimmt. 

Wir setzen voraus, daB unser antikerMaler an die korperliche An
wesenbeit seiner Gottin geglaubt habe; die Erscheinung war "also" eine 
Halluzination. Hiitte er daran nicht geglaubt, oder wiirde einem mo
dernen Psychiater ein Heiliger oder ein Einhorn mit der namlichen 
Deutlichkeit erscheinen, so konnten wir hochstens von einer Pseudo
halluzination reden. Dberhaupt kommt es bei diesen Unterschieden in 
hohem Grade auf die Kritik an; im ersten Moment kann mancher 
irgendeine Erscheinung fUr Wirklichkeit halten, die er gleich darauf in 
ihrer Natur erkennt. Umgekebrt erfaBt der besonnene Geisteskranke 
manches als Pseudohalluzination, was ihm gleich nachher in einem 
Augenblick der Verwirrung als Wirklichkeit vorkommt. Man wendet 
hier gleiche und iihnliche Kriterien an, wie bei der Unterscheidung 
von Ohrenliiuten oder einer anderen Pariisthesie von auBenbedingter 
Empfindung. 

Zur Kritik verwenden wir unter anderem ganz im allgemeinen das 
U ngewohnte, mit den bisherigen Erfahrungen in irgendeiner der vielen 
moglichen Beziehungen nicht im Einklang Stehende. Eine Stimme von 
einem Orte her, wo niemand iEt oder nacb alIer Erfabrung niemand 
sein kann, muB als etwas Besonderes auffallen, ebenso ein Mensch, der 
auf einmal in unserer Nahe gesehen wird, ohne daB wir sein Kommen 
bemerkt haben, oder der aus der Mauer tritt oder in der Luft schwebt. 
Die Vision kann sich so von andern Dingen oder Wesen unterscheiden, 
daB man sich gleich sagen muB, "so etwas gibt es nicht"; oder die 
Stimme sagt unsere aktuellen oder friiheren Gedanken, die kein anderer 
Mensch wissen kann usw. usw. An solchen Zeichen erkennen ja die 
Schizophrenen meistens die Halluzinationen, zwar nicht als solche, aber 
als das Besondere, dem sie eben ihrer Meinung nach ausgesetzt sind. 

Die Kritik kann nicht nur ein Gebilde als krankhaft, unreal, er
scheinen lassen, sondern sie kann den ganzen psychischen Vorgang 
hemmen. Wenn wir uns klar sind, daB ein im Dunkeln gesehener 
Baumstumpf nicht ein Mensch ist, so konnen wir oft in dem Baum
stumpf auch mit aller Anstrengung den Menschen nicht mehr sehen, 
der uns einige Augenblicke vorher erschreckte oder verwunderte. In 
dem Moment, wo der Alkoholdelirant, oder auch ein Vorstellungshallu
zinant, ins Leere greift statt an einen Menschen, verschwindet auch die 
optische Erscheinung meistens. 

Am wichtigsten ist die Einreihung des psychischen Gebildes. 
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Der Vorgang der VorBtellung selbst hat seine Erkennungszeiehen na
mentlieh darin, daB er dureh Assoziationen geleitet wird; wir kennen 
in der Regel gut die Wege, auf denen wir eine Vorstellung assoziieren. 
Wir kennen aueh die ganz anderen Wege, auf denen wir zu einer 
Wahrnehmung kommen; es sind bestimmte Riehtungen der Sinnesorgane, 
Offnen der Augen, etwas in den Mund nehmen (letzteres fiir die Wahr
nehmung von Gesehmaeken); wir kennen ferner Zusammenhange in der 
AuBenwelt, die un sere Wahrnehmungen bestimmen: wenn ieh in meinem 
Zimmer bin, so weiB ieh, daB ieh das Meer nieht sehen kann, oder daB, 
wenn ieh die Wellingtonia sehen will, ieh in einer bestimmten Riehtung 
aus dem Fenster blieken muB. Nehmen wir nun an, die Wellingtonia 
sei nieht mehr da; da kann ieh sie mir vorstellen wie vorher; sehen 
kann ieh sie nieht mehr; kommt mir nun aber doeh ein Bild des 
Baumes zur Erseheinung, wenn ieh in der bestimmten Riehtung aus 
dem Fenster sehe, nieht aber wenn irgendeine Assoziation mieh an den 
Baum denken laBt, so wird es sehwerlieh alB eine Vorstellung zu er
kennen sein, dafiir aber den Eindruek einer Wahrnehmung machen, Bei 
es nun deutlieh und vollstandig oder nieht. Dureh die Riehtung, in 
der ieh das Bild sehe (vielleieht aueh noeh dureh andere Zeiehen), ist 
aueh bereits inhaltlieh seine Stelle im Garten bestimmt, die sieh nieht 
wie bei einer Vorstellung beliebig andern liiBt und aueh nieht die Un
bestimmtheit der Vorstellungsiokalisation hat. An dieser falsehen Wahr
nehmung der Wellingtonia konnte mir hoehstens auffallen, daB ieh sie 
nieht so genau oder nieht so vollstandig sehe wie die andern Baume. 

Schon die assoziative Einreihung unter die andern Dinge im Raum, 
die Unsiehtbarkeit der hinter ihr liegenden Dinge, iiberhaupt die ge
naue Einordnung in den Sehraum mit seiner Bestimmtheit statt in 
den Vorstellungsraum, der unter ahnliehen Umstanden dureh Abstrak
tion nur ein lokalisatorisehes Ungefahr kennt, maeht die Vorstellung bei 
ungeniigender Kritik zu einer Halluzination, bei geniigender zu einer 
PseudohaHuzination. Treten nun aber noeh Engramme der Farben und 
genaue Formen in das Bild ein, so kann mir iiberhaupt niehts mehr 
auffallen; ieh muB glauben, die WeHingtonia stehe da, soweit nur meine 
faiBehe Wahrnehmung in Betraeht kommt. Da indessen die primaren 
Sinnesengramme zum Halluzinieren nieht notig sind, kann 
jede beliebige Verarbeitung und selbst Abkiirzung eines Gegen
standsbildes zur Halluzination werden; es konnen aueh solehe 
Bilder extra beim HalluzinationBvorgang, vielleieht fiir denselben - in 
neuen Kombinationen der Empfindungen - gesehaffen werden. 

Bei Gehorhalluzinationen, speziell Stimmenhoren, hat der Vorgang 
deB HaHuzinierens noeh weniger Sehwierigkeiten: die Stirn men tauehen 
meist aUB dem UnbewuBten auf; sie sind also dem Patienten und seinem 
Gedankengang ebenso fremd wie gehorte Worte. In den meisten Fallen 
mag das aHein ziemlieh zur Halluzinierung der VorBtellung geniigen, 
namentlieh dann, wenn die Kranken beim besten Willen nieht imstande 

. sind, zu sagen, ob man ihnen Gedanken oder Stirn men "maeht", d. h. 
wenn die sinnliehen Empfindungsbestandteile ganzlich fehlen. Haufig 
werden sieh aber einige wIehe beimisehen und in vielen Fallen nahezu 
so viele wie bei der wirkliehen Wahrnehmung, so besonders bei dem 
Gedankenhoren, das darin besteht, daB jeder Gedanke, gleieh naehdem 
er gedaeht ist, noeh einmal reproduziert wird, aber mit der Binnliehen 

10* 
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Deutlichkeit gesprochener W orte. Manchmal ist der Vorgang noch ein
facher, indem zu dem in Worten gefaBten Gedanken gleichzeitig die 
entsprechenden Sinnesengramme reproduziert werden, so daB man die 
eigenen Gedanken direkt hort. Dies ist einer der selteneren FaIle, wo 
die Leibhaftigkeit, die Sinnlichkeit, das Wichtigste an der Halluzination 
ausmacht; immerhin kann dabei die Qualitat des Fremden, von auBer
halb der Psyche Kommenden nicht fehlen, da die Assoziation von den 
Gedanken zu den akustischen Engrammen nicht bewuBt wi rd. 

Fiir aHe Vorstellungen, die nicht wie Worte, Musik, Knallen von 
Schiissen notwendig einen bestimmten zeitlichen Verlauf haben, bildet 
die mangelnde Dauer einen recht stark empfundenen Unterschied 
von den Wahrnehmungen. Wahrnehmungen bekommen durch das be
standige Zustromen der Sinnesreize fast beliebige Dauer, "Vorstellungen 
zerflattern und zerflieBen und miissen immer von neuem erzeugt werden" 
(JASPERS). Der Unterschied ist aber nicht prinzipiell. Genau genommen 
haben auch die Wahrnehmungen keine Dauer; sie sind in jedem Augen
blick etwas anderes und erneuern sich bestandig. Auch bei der groBten 
Aufmerksamkeit schwanken sie in dar Intensitat hochgradig; die Eigen
schaften, die man beachtet, sind immer wieder andere; nur der peri
pherste, sinnliche, Bestandteil scheint nicht zu wechseln. Umgekehrt 
haben manche Vorstellungen Dauer, sogar recht lange, so die un serer 
Lokalisierungen: jede meiner Handlungen an einem bestimmten Ort 
wird von der Vorstellung dieses Ortes, und zwar nicht bloB des sicht
baren Teiles des Lokales, begleitet und mit ihr assoziiert, wie man aus 
der Einreihung der Handlung im Gedachtnis ersehen kann. Wahrend 
ich hier Notizen mache und zusammenstelle, verlaBt mich keinen Augen
blick die Vorstellung, daB meine Schreibmaschine hinter mir sei, wenn 
sie auch sehr schwach und von wechselnder Intensitat sein mag. Die 
Zielvorstellung einer Rede darf den Redner keinen Augenblick verlassen. 
Der Maler, der aus dem Gedachtnis malt, kann seine optischen Vor
stellungen festhalten; im Affekte oder im Fieber hat auch der nicht 
Geisteskranke manchmal andauernde Vorstellungen, "von denen er nicht 
loskommt", und der Psychotische beklagt sich nicht so selten iiber ahnliche 
Erscheinungen, die zwar in der Intensitat schwanken mogen, aber nicht 
in jedem Moment neu erzeugt werden. Es liegt also nicht im Prinzip 
der Vorstellungen, daB sie zerflattern; sondern ein groBer Teil derselben, 
diejenigen, die wir im Denken brauchen, haben nur durch ihre Fliichtig
keit praktischen Wert und sind deshalb fUr gewohnlich nur in dieser 
Weise geiibt; andere, wie die orientierenden1 ), sind umgekehrt auf lange 
Dauer eingestellt. So ist es nichts Neues, wenn in der Halluzination 
auch eine fiir gewohnlich fliichtige Vorstellung Dauer bekommen kann; 
aber es kann besonders stark mitheifen, dem psychischen Gebilde den 
Charakter der Wahrnehmung zu geben. 

Vor den Vorstellungen haben die Wahrnehmungen noch das voraus, 
daB sie von Reflexen und reflektorischen Tendenzen begleitet werden, 
ausgelost durch die Empfindungen (Pupillenveranderungen, refiektorische 
Blickrichtungen; Kopfdrehungen auf Schall; Gliederbewegungen auf Haut
reize usw.). Es ist moglich, daB die Empfindungen dieser reflektorischen 
Vorgange, obschon sie nur ausnahmsweise zum BewuBtsein kommen, 

1) Natiirlich sofort nicht mBhr, wenn ich sie isoliert und bewuBt festhalten will • 
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eme gewisse Rolle bei der Unterscheidung von Vorstellung und Wahr
nehmung zu spielen haben. N achgewiesen ist es nicht. Sollten sie mit
bestimmend wirken bei der Halluzinierung von Vorstellungen, so ware 
es natiirlich leicht denkbar, daB die entsprechenden Empfindungen bei 
einer Halluzination mitekphoriert wiirden. 

Die Pseudohalluzinationen, die eine Mittelstellung zwischen den 
gewohnlichen Halluzinationen und den Vorstellungen einnehmen, lassen 
sich beschreiben und verstehen als Vorstellungen, die fremd erscheinen 
deshalb, weil sie aus dem UnbewuBten auftauchen, die aber recht voll
standige sinnliche Engramme ekphorieren; ihre pathologische Natur wird 
aber erkannt, namentlich deshalb, weil die Kritik erhalten geblieben 
ist. Letzteres kann vielerlei Griinde haben, auf die hier nicht einzu
gehen ist. 

Bei Schizophrenen sehen wir nicht 80 selten die Umkehrung der 
Realitatsauffassung, indem die wahrgenommenen Dinge als nicht wirklich 
erscheinen, wahrend den halluzinierten der volle Wirklichkeitswert ver
liehen wird; so erscheinen die wirklichen Menschen als "Masken" oder 
"fliichtig hingemachte Manner". In diesen Fallen ist die Projektion der 
Wahrnehmungen nach auBen ganz normal; auch die primare Verarbei
tung der Empfindungen zu Wabrnebmungen wird kaum gestort sein. 
Das Abnorme wird wohl in einem komplizierten unrichtigen Realitats
urteil liegen, das eben die halluzinierte Welt aus bekannten Griinden 
fUr wichtiger und damit fiir wirklicher halt als das, was der Gesunde 
die Realitat nennt. . 

Eine ahnliche, wenn aucb element.are Storung ist geeignet, den 
Charakter der Empfindungen zu beleucbten, die haufig bei Melancho
likern vorkommende Erscheinung, daB optisch alles grau scheint, die 
Speisen keinen Geschmack zu haben scbeinen, "wie Stroh", "wie Pa
pier" schmecken; wenn man aber die Sinnesempfindungen priift, so 
sind sie normal. Es kann sich hier nicbt wohl um etwas anderes als 
eine ungeniigend differenzierte Stellungnahme handeln, wie auf affek
tivem Gebiet dem Melancholiker alles gleich schmerzlich erscheint. Wie 
seine affektive Stellungnabme nivelliert ist, so ist es auch eine Zutat 
unserer Psyche, die als Teil der Farben- und Geschmackeempfindungen 
seIber erscheint. Auch das ist wohl ein Fingerzeig, wie stark 
verarbeitet die scheinbar einfachsten psychischen Vorgange 
schon sind. Ich konnte die ErEcheinung einmal an mir selbst be
obachten, als ich einen Augenblick lang meinte, eines meiner Angehorigen 
leide an einer unheilbaren Krankheit. Das ganze Weltbild war mir 
(ohne weitere Dberlegung) einfach grau und blieb es noch viele Minuten 
lang, nachdem ich die ungliickliche Idee korrigiert hatte. So konnte 
ich konstatieren, wie ich bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit jede 
Nuance so gut unterschied wie sonst; dann schien es, wie wenn sich 
die Farben in ihrer Mattheit gewissermaBen aufdrangten, vielleicht im 
Gegensatz zu dem eintonigen Grau, in welchem mir die ganze Welt 
erschien, wenn ich nicht einzelne Farben besonders beachtete. 

6. Die Verhaltnisse, aus denen Halluzinationen entstehen. 

Woher kommen nun diese Assoziationsstorungen, die zu Halluzina
tionen fiihren? Wir sehen solche Tauschungen zunachst einmal dann, 
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wenn die Kritik aufhort, also bei irgendwie gehemmter Dberlegung, wo 
man die Widerspriiche der Halluzination mit der Wirklichkeit, vielleicht 
auch den Unterschied ,zwischen Wahrnehmung und Vorstellung nicht 
oder ungeniigend fiihlt Was das fiir eine Rolle spielt, zeigt .der Um
stand, daB Gesichtshalluzinationen in besonnenen Zustanden, und nur 
in diesen, unendlich viel seltener sind als die der andern Sinne, die 
nicht so leicht durch andere Erfahrungen kontrolliert werden wie eine 
Vision. Hierher gehOrt natiirlich auch der Glaube, der in vielen Fallen 
die Kritik ausschaltet. Bestimmte Formen von Halluzinationen sind nur 
da moglich, wo man an ihren Inhalt glauben kann. 

Am meisten aber werden Halluzinationen begiinstigt durch die
jenigen Assoziationsstorungen, die die AssoziationsdiszipIin aufheben und 
die geregelten Bahnen des Denkens storen (nicht solche, die bloB die Zahl 
der Assoziationen vermindern wie die organischen Geisteskrankheiten, 
die an sich kaum eine Tendenz zum Halluzinieren bedingen). In Be
tracht kommen in erster Linie die Schizophrenie, der Schlaf, dann 
manche Ersch6pfungszustande 1), starke Affekte, vielleicht~) auch gewisse 
Intoxikationen. Da ist nicht nur die Kritik vermindert, sondern der 
Vorstellungsvorgang selbst verliert seine Disziplin, so daB au13er den 
notwendigen Engrammen auch andere in ihm erscheinen, die nicht dazu 
gehoren, und geradezu schadlich sind, wie friiher ausgefiihrt; dazu ge
horen die primaren Engramme mit sinnlicher Frische, dann die An
kniipfung einer Vorstellung an eine bestimmte Stelle der AuBenwelt in 
der Weise, daB sie mit der Blickrichtung nach und von diesem Ort er
scheint und verschwindet. Dann entstehen allerlei abnorme Gebilde, 
den en der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Vorstellung abgeht; 
statt einer Vorstellung kann eine Wahrnehmung entstehen, und das 
wird sehr oft geschehen, teils weil die Verlegung nach auBen das Pri
mare ist, teils weil Affektwirkungen es verlangen, und das Auftauchen 
aus dem UnbewuBten manchen pathologischen Vorstellungen den 
Charakter des von auBen Kommenden verleiht. Die" Vorstellungs
spannung" , die Kraft, die die Elemente der Vorstellungen in den rich
tigen Bahnen und Kombinationen halt, ist nicht eine ad hoc erfundene 
Theorie. Wir konnen unter normalen VerhliJtnissen viele der primaren 
Engramme und Beziehungen nicht ekphorieren, auch wenn wir uns noch 
so sehr anstrengen, oder ich mochte sagen, um so weniger, je mehr wir 
uns anstrengen. Genaue Vorstellungen mit sinnlicher Komponente kom
men am ehesten bei NachlaB der Strammheit des Denkens, bei Er
schopfung, beim Einschlafen, im Fieber vor. Interessant ist der von 
JASPERS 3) berichtete Fall eines Fieberkranken, der sich das Schachspiel 
genau vorstellen konnte, wahrend er vorher und nachher dazu nicht 
fahig war. Hierher geh6rt auch die alltagliche Beobachtung, daB man 
im Fieber mit groBer Leichtigkeit aus Tapetenblumen oder irgend 
welchen Flecken Fratzen herauserkennen kann, die man nach Ablauf 
der Krankheit nicht mehr findet. Es ware einfach, die Vorstellungs-

1) Die farbigen Pareidolien J. v. MULLERS verstarkten sich durch Fasten zu "wunder
barer Lsbhaftigkeit", 

2) "Vielleicht - deshalb, wail diejenigen' Intoxikationshalluloinationen, die ich 
bsobachten konnte, illusionierte Nervenreize waren. 

3 ) JASPERS Psychopathologie. Berlin, Springer, 1920. 
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spannung als eine Seite der aUgemeinen ASSoliationsspannung 1) aufzu
fassen; vorlaufig geht das nicht an, da der sich in den logischen Fehlern 
zeigende SpannungsnachlaB bei der Schizophrenie nicht im direkten 
Verhaltnis zu der Starke der Halluzinationsneigung bei diesen Kranken 
zu schwanken pfleg~. Gibt es doch recht dissoziierte Kranke, die wenig 
halluzinieren und umgekehrt. Man kann aber deshalb noch nicht be
haupten, daB die beiden Arten von Spannung ganz unabhangig vonein
ander seien; es spielen eben da noch manche andere Dinge mit, wie die 
Komplexwirkungen, die Abspaltungen und Verdrangungen, die die Hallu
zinationen begiinstigen, aber die Assoziationsspannung unberiihr~ lassen. 
Affektive Bediirfnisse vor allem begunstigen die Entstehung von Hallu
zinationen, sobald einmal der N achlaB der Vorstellungsspannung dies 
erlaubt. Der Wunsch oder die Angilt, etwas Bestimmtes wahrzunehmen, 
kann sieh dann ohne weiteres nach bekannten Gesetzen realisieren. 
Vielleicht besteht also doch ein enger Zusammenhang zwischen beiden 
Arten von Spannung. 

Eine besonders wichtige Rolle spielt beim Halluzinationsvorgang 
das UnbewuBte.Psychische Gebilde, die ihm entsteigen, haben schon 
an sich den Charakter des Fremden, von auBen Kommenden, im gleichen 
Sinne wie ihn die Wahrnehmungen besitzen, also die Tendenz, entweder 
als Zwang oder als Wahrnehmung empfunden zu werden. Dem Unbe
wuBten sind auch aIle Assoziationen zuganglich, so daB '\1on da aus leicht 
auch ohne besondere Storung der Vorstellungsspannung primare (sinnliche) 
Engramme ekphoriert und zum Bestandteil psychischer Gebilde gemacht 
werden konnen. 

Da die einzelnen Komponenten der Wahrnehmungen, die Farben, 
Formen, GroBenverhaltnisse usw., bei jedem Menschen schon fruh durch 
Abstraktion isoliert worden sind, konnen sie als Elemente in beliebigen 
Kombinationen in die Halluzinationen eingesetzt werden, so daB man 
auch Dinge halluzinieren kann, die man nie wahrgenommen 
hat2). Es ist geradezu selten, daB die Halluzination etwas reproduziert, 
genau wie man es erfahren hat, und wenn (>s einmal vorkommt, laBt 
sich nachweisen, daB ein besondera starker Affekt daran hangb (auBer 
im Traum), wo einzelne an einem der unmittelbar vorhergehenden Tage 
gehorten Worte, Satze, Zahlen halluziniert werden, auch wenn sie ganz 
gleichgiiltig sind. Sie werden vom Traumzweck einfach als Material be
nutzt wie irgendein wahrend des Schlafes erfolgender Sinnesreiz). 

Bei Hysterischen finden wir die Absp],ltungen von ganzen Kom
plexen ins UnbewuBte oft in ausgesprochenem MaBe; die Kranken 
konnen sich deshalb nicht bewuBt sein, daB ihre Halluzinationen in 
ihnen seIber aus ihren Vorstellungen entstanden sihd. Eine elementare 
Denkstorung fehlt ihnen allerdings; dafiir besitzen ihre Affekte eine ab
norm groBe Schaltungskraft, die nicht nur alles, was zur Stimmung nicht 
paBt, auszusperren vermag (in einem Dammerzustand fast die ganze 
Wirklichkeit), sondern der Psyche auch Bahnen zuganglich machen kann, 
die, wie die Einfiiisse auf die korperlichen Funktionen, dem Normalen 
verschlossen sind, und von denen fUr unser Thema die Ekphorie der 

1) BLEULER, Storung der A'!8oziationsspannung, ein Elementarsymptom der Schizo
phrenien. Eine Hypothese. Ztschr. f. Psychiatrie 74, 1918, S. 1. 

2) 1m gleichen Sinne wie man neue Vorstellungen bilden kann. 
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primaren sinnlichen Engramme in Betracht kommt, so daB die Kranken 
die kompliziertesten halluzinatorischen Gebilde mit aller Einnlichen Deut
lichkeit ausstatten konnen. 

Wir verstehen nun auch die extrakampinen Halluzinationen 1), 

die durch Zuhilfenahme von Reizen im Sinnesorgan - auch wenn man 
dieses im allerweitesten Sinne von der Retina bis zur Okzipitalrinde 
faBte - niemals zu erklaren waren. Kommt es nur auf den psychi
schen Zusammenhang an, so kann eine beliebige optische Vorstellung, 
auch wenn sie auBer das Gesichtsfeld verlegt wird, in den meisten Be
ziehungen ebensogut in die AuBenwelt eingereiht werden wie sonst (nur 
daB sie dann nicht von dem Offnen der Augen und der Stellung des 
Gesichts abhangig ist), und die sinnlichen Empfindungsengramme konnen 
ebensogut mit einer solchen Halluzination kombiniert werden, wie mit 
einer, die ins Gesichtsfeld lokalisiert ist. Sie beweisen besonders dra
stisch die ldentitat des Raumes der Vorstellungs- und der Wahr
nehm ungsinhalte. 

Nicht ganz befriedigend konnen wir bis jetzt die Tatsache erklaren, 
daB viele Patienten gerade im auBeren Larm Stimmen horen oder Ge
schmackshalluzinationen haben, wahrend sie essen, oder, was allerdings 
selten ist, hauptsachlich am Tage Visionen haben, wahrend andere gerade 
unter solchen Umstanden von den Sinnestauschungen verschont bleiben. 
Wir k6nnen annehmen, daB die Reizung der Sinnesflachen durch Ahn
lichkeitsassoziationen die Ekphorie der Sinnesengramme begiinstigt, daB 
das Essen nur den "AnlaB" gibt, jetzt im UnbewuBten die Vorstellung 
und damit auch den Geschmack von Gift hervorzurufen. Wir wissen 
auch, daB manche der Stimmen, die aus wirklichen Gerauschen heraus
zukommen scheinen, Illusionen aus Teilt6nen des Geramches sind, neben 
denen das ganze GerauEch noch wahrgenommen wird. Der GeAunde 
kann das beim Eimchlafen und beim Erwachen ebenfalls an sich be
obachten. Auch auf optischem Gebiet kann z. B. irgendein Flimmern, 
das durch die Augenlider hindurch perzipiert wird, als ein sich drehendes 
Rad mit glanzenden Speichen und daneben doch noch als allgemeines 
Flimmern erscheinen. Wenn umgekehrt die Stille der Nacht oder des 
Gefangnisses zu Gehorshalluzinationen, das Dunkel zu Visionen diEpo
niert, so konnen wir daran denken, daB die wirklichen Wahrnehmungen 
wie alIe andern Psychismen ceteris paribus andere Psychismen hemmen, 
besonders diejenigen, die mit ihnen im Widenpruch stehen. Die opti
schen und akustischen Eindriicke des Tages werden wenig aufdringliche 
Halluzinationen, entstehen sie aus Reizen oder aus Vorstellungen, leicht 
"iibertonen". Wir konnen uns auch vorstellen, daB die entoptischen 
und entotischen Erscheinungen nur bei Amfall der sie hemmenden 
Sinnesempfindungen zur Wirksamkeit kommen und nur dann leicht in 
andere Wahrnehmungen umilluEioniert werden konnen 2). 

lch frage mich aber, ob nicht noch psychische Griinde, das Bediirfnis 

1) Man sieht den Teufel auBerhalb des Gesichtsfeldes, z. B. hinter sich; ein Geruch 
ist im Nacken; man spiirt auf der Hau' ("sieht" nicht) einen Wa8serstrahl aus einer be
stimmten Ecke des ZimmErs kommen u. dgl. 

2) Vielleicht hiingt es mit Bolch entotischen Reizen zusammen, wenn einzelne Pa
tienten nur beim Liegen oder umgekehrt nur in aufrechter Stellung halluzinieren. Die 
Stimmen bei Erkrankungen oder Elektrisation des Gehors mogen verschiedene Ursachen 
haben. 
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nach Reizen, nach Unterbrechung der Stille und ahnlic?-es mitwirken. 
Ferner ist am Tage die Kritik, der direkte Widerspruch der Visionen 
mit der Wirklichkeit, viel wirksamer, wahrend auf akustischem Gebiet 
wirkliche Worte den Unterschied von Stimmen empfinden lassen. 

Es ist kein Widerspruch, wenn wir oben angenommen haben, daB Sinnes
reize die Ekphorie der Engramme von friiheren Sinnesreizen fordern konnen, 
und daB wirkliche Wahrnehmungen das Zustandekommen von Halluzinationen 
hindern. Psychismen wie alle Vorgange im Zentralnervensystem 
konnen sich hem men oder fordern, j e nachdem sie das namliche 
Ziel haben oder nicht. Ferner werden Hemmungen der Halluzinationen durch 
Wahrnehmungen wohl hauptsachlich da ansetzen, wo die Halluzinationen zum 
BewuBtsein kommen, d. h. sie lassen sie nicht bewuBt werden, wahrend eine all
fallige Forderung des sinnlichen Bestandteiles im UnbewuBten ablaufen miiBte. 

Ohne geniigende Erklarung bleiben noch diejenigen Halluzinationen, die 
dem Patienten selbst konfus oder ganz unverstandlich sind. Zum Teil 
hangen sie gewiB wie die Traumkonf'usionen mit dem gestorten Gedankengang 
zusammen, der dem halluzinatorischen Zustande zugrunde liegt und im Spal
tungsirresein neben geordnetem Denken vorkommen kann. Dann konnen solche 
H alluzinationen Reizzustande des Gehirns sein, die halb systematisiert sind. N ach 
starkerer Anstrengung der Augen oder hypnagogisch kann man als eine Art Pseudo
halluzination Gebilde vor sich sehen, die der Tagesbeschiiftigung entsprechen, 
und zwar mit voller Scharfe; es brauchen aber nicht genaue Reproduktionen des 
Erlebten zu sein; die Erlebnisse sind vielmehr auch in solchen Fallen oft um
gearbeitet. Es ist nun leicht denkbar, daB die Umarbeitung von f'unktionell syste
matisierten Reizzustanden zu Halluzinationen nicht gut gemacht wird, so daB 
unverstiindliche und verworrene Gebilde entstehen. Wenn ich im Traum etwas lesen 
solI, so kommt es zuweilen vor, daB ich die sinnlichen Engramme nicht aufbringe. 
Die Schrift ist undeutlich oder ohne Zusammenhang. Es ist vielleicht nicht Zufall, 
daB das manchmal nach einem Stadium auftritt, in dem ich ohne Schwierigkeit 
gelesen habe, aber, soweit ich mich auf die Traumerinnerung verlassen darf, oft 
indem ich die Schrift mehr vorgestellt als gesehen habe (natiirlich ohne dessen 
bewuBt zu werden). Ohne es genauer zu verstehen, konnen wir uns ferner denken, 
daB bei Leuten, die sonst unklar sind, sowohl der verstehende Anteil der Psyche 
wie der halluzinierende zu keiner klaren Leistung fahig sei; man kann sich auch 
erinnern an die FFREuDschen Erklarungen von verwirrten oder unverstandlichen 
Bildern im Traum, bei denen die Unklarheit selbst immer eine Bedeutung hat, 
eine Idee symbolisch darstellt; aber befriedigend sind solche Vorstellungen nicht. 

Nicht funktionelle Reizzustande werden selten andere als Elementarhalluzi· 
nationen hervorbringen: Gerausche, Blitze, Schatten, "elektrische" Empfindungen 
u. dgl. Wir wissen aber, daB Elementarhalluzinationen auch psychisch bedingt 
sein konnen - dann, wenn sie zu den ideellen Bediirfnissen gehoren: Man hat 
Angst erschossen zu werden und hort Schiisse, verbrannt zu werden und sieht 
Feuer; letzteres kann auch als Symbol der Liebe gesehen werden. Nicht ganz ver
standlich sind mir die Halluzinationen von Musik. Wir beobachten sie sehr haufig 
beim Delirium tremens, gewohnlich mit ausgesprochener Taktbetonung, konnen 
uns aber nicht recht denken, daB der bloBe Reizzustand des physischen Gehor
apparates (natiirlich des zerebralen) ganze Marsche hervorbringen konne, obschon 
die iibrigen Halluzinationen des Delirium tremens sicher umillusionierte Parasthesien 
sind, und obschon die Vorliebe fUr den stark markierten Takt auf irgendeinen 
Hirnvorgang schlieBen laBt. Wir beobachten Musik ferner bei Ohnmachten und bei 
Ertrinkenden, aber auch hier nicht recht verstandlich, insofern es sich urn aus
gearbeitete Musik und nicht bloB urn ein Durcheinander von Tonen handelt. Ander
seits gehort Musik zu den Ekstasen, die bei Hysterischen wohl rein psychogen 
entstehen, bei Schizophrenen und Epileptischen aber anatomischen und toxischen 
Hirnreizungen gemischtmit psychischen Bediirfnissen entspringenl). Wenn wir 
iiberhaupt einleitend die Halluzinationen eingeteilt haben in Reiz
und Vorstellungshalluzinationen, so sind wir uns klar, daB in man
chen Fallen beides zusammenwirkt, teils in dem Sinne, daB das 
Korperliche die Disposition zur psychogenen Halluzination gibt, 

1) Konnte man aus dieser anscheinenden Sonderstellung der Musik vielleicht etwas 
schlieBen zum Verstii.ndnis der psychischen Bedeutung dieser Kunst? 
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teils so, dail nebeneinander beide Arten von Halluzinationen vor
kommen; letzteres wird namentlich bei den Korperhalluzinationen der Schizo
phrenie der Fall sein, die, wie mir scheint, nicht alle aus Parasthesien entstehen, 
und in jedem Falle so stark umgearbeitet sind, dail der psychogene Antell der 
wichtigere ist. Wenn aus irgendwelchen genitalen Elementarempfindungen die 
Halluzination einer Schandung durch Tiere mit Umdrehen des Uterus wird, so 
scheint mir der psychische Antell doch groiler als bei den Tiervisionen der Alkoho
liker, die aus Schatten- und Lichtflecken entstehen, besonden da die personliche 
Beziehung und Stellungnahme zu den Halluzinationen bei den Alkoholdeliranten 
(wenn nicht Herzschwache zu viel Angst und damit Komplexe hineinbringt), 
fast Null, beim Schizophrenen aber maximal ist. Man kann sich indessen bei den 
Tiervisionen fragen, ob nicht noch eine besondere psychische Geneigtheit dazu 
gehore, aus den beweglichen kleillen und multiplen Lichterscheinungen gerade 
Tiere zu machen. Unbedingt notwendig erscheint uns ein besonderer Mechanismus 
allerdings nicht, da multiple, kleine, sich bewegende Dinge meist Tiere sind. 

An Hand dieser Vorstellungen konnen wir einen groilen Tell der spezifischen 
Eigentiimlichkeiten der Halluzinationen in den verschiedenen Krankheiten und 
Krankheitszustanden verstehen. Wir leiten die eigenartigen Halluzinationen 
des Delirium tremens aus den Reizzustanden der Gesichts- und Hautnerven ab, 
die Seltenheit ahnlicher Gehorshalluzinationen bei der namlichen Krankheit aus 
der relativen Immunitat des Acusticus gegeniiber denhier in Betracht kommenden 
Autotoxinen, die Seltenheit der Gesichtshalluzinationen auilerhalb der Delirien 
aus ihrem fiihlbaren Widerspruch mit der Realitat usw. N och gar nicht verstehe 
ich, warum im Schlaftraum die akustischen Halluzinationen so stark zuriicktreten. 

C. Das Denken. Die Assoziationen. Die Intelligenz. 
INHALT. Das Denken ist eine Folge der namlichen Einrichtungen des Gedacht

nisses wie die Begriffsbildung. Wie sich uns die Sinnesempfindungen gleichzeitig oder 
nacheinander in Gruppen bieten, so die Geschehnisse und die Beziehungen zwischen 
diesen Gruppen. Es gibt deshalb auch keine Grenze zwischen Begriffsbildung und 
Denken. Schon elementare Leistungen wie die der Entfernungsschatzung aus den op
tischen Empfindungen hat man ein SchliefJen genannt, insofern mit Recht, als es genau 
der gleiche Vorgang ist wie bei einem Schlusse, mit Unrecht, wenn man voraussetzt, 
dafJ alles SchliefJen bewufJt sein musse. Das Kind schreit nach der Mutter, indem es 
gar nichts anderes als die Erfahrung wiederholt, dafJ auf Schreien die Mutter kommt 
und ihm Behagen bringt. Wenn es auch nicht in die Form einer gewohnlichen tJber
Zegung gekleidet wird, so ist es doch gleichwertig dem, was wir in den Worten ausdrucken.
"wenn ich schreie, kommt die Mutter, ich mochte dafJ die Mutter kommt, also schreie 
ich". Die Beziehungen "weil", "deshalb", "wenn", "obgleich", "daher", ergeben 
sich aus den Zusammenhiingen von selbst; auch ist z. B. die finale Beziehung durch 
die blofJe assoziative Zusammenstellung gewisser Vorstellungen.. in einer psychischen 
Einheit hergestellt. Ebenso ist es mit den Beziehungen der Ahnlichkeit, Gleichheit. 
Verschiedenheit. Das Urteil entsteht dadurch, dafJ ein Teilerlebnis (z. B. heifJ) durch 
das Erleben selbst oder durch A nalogieassoziationen aus der Gesamtvorstellung ( Milch) 
herausgehoben und mit der letzteren wieder in assoziative Verbindung gebracht ldrd 
(die Milch ist heifJ). Zwingende Urteile ~!nd nur solche, bei denen im Begriff des Gegen
standes das von ihm A usgesagte liegt. Ahnlich bei den SchlUssen. Dahin gehoren die 
mathematischen Urteile und SchlUsse, die indessen auch zweifelhajt werden konnen, 
nicht nur wenn sie zu kompliziert sind, um klar und restlos ubersehen zu werden, sondern 
auch wenn man vergifJt, inwiefern die benutzten Begriffe abstrahiert sind. Der Begriff 
der mathematischen Gleichheit ist ein relativer. Begriffe wie Unendlichkeit una Null 
haben recht verschiedene Bedeutung. Jedenfalls stammen auch die mathematischen 
Urteile ebensogut aus der Erfahrung wie die Kenntnis eines Gegenstandes. Das Schlie
fJen wiederholt Uberhaupt nur die Zusammenhiinge der Erfahrung. Der pythagoreische 
Lehrsatz lafJt sich aus sechs Erfahrungen und acht Analogieassoziationen beweisen, 
wenn einige geometrische Grundbegriffe wie Dreieck, rechter Winkel vorhanden sind. 
Der blofJ gedachte Versuch ist eine klare A nalogie des Erlebten. An dem Beispiel der 
Erfindung der Flugmaschine lafJt sich zeigen, wie man auf Neues kommt. Ein Denk
vorgang lafJt sich ebensogut wie die Begriffsbildung rein physisch (hirnphysiologisch) 
darstellen. 

All gem e i n e s. W ie die V orstellung eine ekphorierte (uberdauernde) Wahrnehmung 
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einzelner Dinge ist, so ist das Denken eine Ekphorie iiberdauernder Wahrnehmung 
der Zusammenhiinge der Dinge. 

Die A ssoziationen. Es gibt keinen sc,.har/en Unterschied zwischen Yorstel· 
lung en und ihren Zusammenhiingen oder den Ubergiingen von einer V orstellung zur 
andern. Denkt man sich als eine bequeme Abstraktion die Vorstellungen statisch, 
wobei das Denken von einer zur anderen geht, so kommt man z~m Begri/f der A ssozia
tion, der nicht ein einheitlicher ist: 1. Assoziationsstiftung durch gleichzeitiges 
oder Nacheinandererleben zweier Psychismen. 2. Die beiden Psychismen bleiben 
assoziiert in ihren Engrammen, so dafJ 3. Ekphorie des einen Engramms die Tendenz 
hat, das andere zu ekphorieren, "zu assoziieren". 4. Gleichzeitig ablaufende Vor
giinge beein/lussen sich, sind also irgendwie funktionell verbunden, assoziiert. 
Die Assoziationssti/tung ist nicht blofJ etwas Positives, sondern in ihr liegt zugleich 
ein A usschlufJ oder wenigstens eine H emmung anderer Wege des Gedankenganges. 

In den Begriff der Assoziation darf nichts Riiumliches oder gar Anatomisches 
hineingedacht werden. Er ist vorliiu/ig rein psychisch aufzu/assen. 

Die Assoziationssti/tung geschieht allein durch Gleichzeitigkeit oder N achein
ander zweier Erlebnisse. Die Ekphorie benutzt diese erworbenen Verbindungen (Asso
ziation durch Gleichzeitigkeit und N ache,!nander). Es gibt aber auch eine urspriingliche 
nicht erworbene Assoziation, die durch Ahnlichkeit. Sie ist eine allgemeine Eigenschaft 
der zentralnerviisen Funktion, im Keime schon bei jeder Reaktion auf Reiz bemerkbar. 
Die erworbene Ass!!ziation durch N eben- und N acheinander ist eigentlich nur ein 
Spezialfall dieser Ahnlichkeitsassoziation. Gleichh~itsassoziation im strengsten Sinne 
gibt es nicht. Was man so auffafJte, sind alles Ahnlichkeitsassoziationen. DafJ die 
Ahnlichkeitsassoziation das Primiire is.{, driickt sich auch darin aus, dafJ das, was man 
lernen mufJ, nicht das Erkennen des Ahnlichen und Gleichen ist, sondern das Unter
scheiden. J e einfacher die Psyche, um so weniger U nterscheidungen, um~o griifJer die 
Reizbreite, welche gleiche Reaktion erzeugt. Je griifJer die Erfahrung und Ubung, um so 
feiner die Unterscheidung. Wenn das Substrat der Psyche gestiirt ist in organischen 
H irnkrankheiten, so leidet die U nterscheidung schon der einzelnen Empfindungen, 
aber auch der Begri/fe und Ideen. .. 

Allein aus diesen Assoziationen nach Erfahrung und nach Ahnlichkeit entsteht 
noch kein Denken. Es kommt dazu die Zielvorstellung, die in ihrem wichtigsten Teil 
von den Strebungen gegeben wird. Das Denken hat ja einen Zweck. Die ganze Ziel
vorstellung besteht aus einer komplizierten H ierarchie von V orstellungen, die alle die 
Schaltungen in ihrem Sinne stellen, so dafJ die Richtung der Gedanken, die A uswahl 
unter den unendlich vielen miiglichen Assoziationen eine gegebene wird. Ein jeder 
Bestandteil des Denkzieles bahnt die zu ihm passenden Assoziationen und hemmt die 
ihm nicht entsprechenden. Die Komplikation dieser K onstellation ist aber so grofJ, 
dafJ sich die Bahnen nie mit der Sicherheit eines physikalischen Experimentes berechnen 
lassen. Man kann so wenig wie bei Wetterprognosen wissen, ob man alle Faktoren in 
Bereohnung gezogen hat. DUTch die Konstellation wird auch bestimmt, an welchen 
Bestandteil eines Begriffes sioh die niichste Assoziation anknup/t, welcher Bestandteil 
"verbindungtragend" ist. 

Diese Gesetze des Denkens sind also die der Assoziation. Diese sind die der Ekpho
rie. Die Ekphorie ist in Art und Inhalt bestimmt duroh die Engraphie, in ihrer Aus
wahl durch die angeborenen im eNS. liegenden Triebe. Die Engraphie ist eine iiber
dauernde Erfahrung. So sind die Gesetze des Denkens die der Erfahrung. 

Verschiedene Arten des Denkens. Ein einzeitiges (oder mehrdimensio
nales) Denken komplizierter Ableitungen ist miiglich und kommt in vielen instink
tiven Reaktionen, im intuitiven Denken, in pliitzlicher Gefahr und sonstigen Aus
nahmezustiinden vor. Sonst verliiuft der Denkvorgang linear. Doch kann man unter 
Umstanden zwei und mehrere Themen nebeneinander denken. In der Schizophrenie 
sind solche Leistungen nicht selten, wobei allerdings hiiufig die eine unbewufJt vor 
sich geht. 

Das wissenschaftliche Denken kann sich von dem gewohnlichen Denken 
nur durch griifJere V orsicht, genauere Prufung aller V oraussetzungen und Schlusse 
unterscheiden. 

Das dereierende (autistische) Denken. Das Denken mufJ sich von skla
vischer Wiederholung fruherer Erlebnisse losmachen und mUfJ Analogien wiederholen, 
nicht Gleichheiten, wenn es fur neue Situationen nutzlich sein, zu N eukombinationen 
fiihren soll. W ie weit die A nalogien im allgemeinen gehen durfen, ist naturlich nicht zu be
stimmen. Manche Analogie, die heute als selbstverstiindlich erscheint, ist morgen als 
unrichtig erkannt, und manche, die heute als unmiiglich gilt, ist morgen Tatsache. 
AufJerdem ist das Denken in entfernteren Analogien eine notwendige ttbung wie das 
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Spiel des Kiitzchens. So ist es unvermeidlich, dafJ das Denken auch uber die Wirk
lichkeit hinausgeht, und bestimmte Kriifte (Drang nach Erkenntnis, nach Erfullung 
beliebiger W unsche) treiben geradezu, es da zu mifJbrauchen, wo es den Verhiiltnissen 
nicht mehr gewachsen ist, also zu falschen Schliissen fuhrt. Wenn uns die Realitat 
W unsche, wie die nach Liebe, nach Geltendmachung der Person, nach Erkenntnis der 
Weltzusammenhiinge, nach ewigem Leben, nicht gewahren kann, so denkt man sich 
ihre Erfullung aus, im Traum des 1'ages und der Nacht, in Mythologien, Religionen, 
Dichtungen, in den Wahngebilden der Geisteskranken, in symbolischen Symptomen 
der N eurotike1·. Solche Gedankenverbindungen, die von der Realitiit beliebig weit ab
sehen, sind auch nicht an die strengen logischen Formen gebunden; statt dieser leiten 
vage Analogien, Symbole aller Art, die an die Stelle von Wirklichkeiten treten, Klang
assoziationen, Verdichtungen mehrerer Begriffe zu einem, paralogische Ideengange uber
haupt die Assoziationen; Widerspruche konnen unbemerkt neben einanderstehen: das 
dereirende (auti sti s che) Denken. Da gerade die wichtigsten Ziele unseres Denkens, 
denen unter anderem der Glaube angehOrt, unsern tiefsten I nstinkten entsprechen, ist es 
ganz selbstverstandlich, dafJ man die Resultate dieser Denkformen trotz ihres mangelnden 
Realitiitsgehaltes hOher einschiitzt, seine Personlichkeit 'r.'/,ehr fur sie einsetzt, und 
sich mehr dafur opfert als fur Realitaten. Das dereierende Denken kann die Begeisterung 
fur manches Gute und GrofJe hoher anfachen und oft mehr Trost spenden als die aus 
Gutem und Bosem gemischte W irklichkeit und das realistische kuhle Abwiigen. A uch 
geschieht es oft, dafJ man mit Recht etwas glaubt, ohne es strikte beweisen zu kOnnen, 
z. B. in psychologischen Dingen, d. h. man denkt mit Recht ohne ganz sicheren Beweis; 
solches Denken mUfJ aber in bezug auf Erfolg wie in der V orstellung des Denkenden 
als realistisches gewertet werden. - Zu einem gewissen Teil deckt sich die Phantasie 
mit dem dereierenden Denken. J e hOher eine Psyche steht, um so mehr Gelegenheit und 
Trieb zum Dereieren und um so grofJere Disziplin und Fiihigkeit zur U nterscheidung 
von Dereismen und W irklichkeit mUfJ sie haben, um nicht fehlzugehen, d. h. um 
Wirklichkeit von Hirngespinsten zu unterscheiden. Das dereirende Denken kommt 
bei jedem Menschen vor, je weniger Kenntnisse von der Wirklichkeit man besitzt, um 
so weiteren Raum mUfJ es, alles andere gleich gesetzt, einnehmen, indem es die Lucken 
des Wissens ausfullt. Metaphysik und ein ziemlicher Teil der Philosophie, beide in
sofern sie reine Metaphysik und reine Philosophie sind, sind mehr oder weniger de
reierend. 

Das dereierende Denken kommt uberall vor, wo die W irklichkeit innere Bedurf· 
nisse gar nicht oder ungenugend befriedigen kann (Mythologie, Zauber, Tagtriiume, 
Dichtung), und wo die Assoziationsspannung vermindert ist (Traum, Schizophrenie, 
Fieber, manche Vergiftungen), selbstverstiindlich immer mit logischen Denkformen 
gemischt, aber in sehr verschiedenem Grade. 

Vnter dem etwas einseitigen Gesichtspunkte der Begriffsbildung 
haben wir im vorigen Kapitel die Verarbeitung der Engramme und 
ihrer Verbindungen betrachtet. Genau die gleichen Eigenschaften 
und Vorgange und nichts Neues finden wir im Denken 1). 

1) Nicht ganz mit Unrecht nennt Fritz Lux in Mannheim eine Vorrichtung, wo das 
Gedachtnis des einmal magnetisierten Stahls zu einer durch die "Erfahrung" frillier ein
tretenden wiederholten Reaktion fiilirt, eine "denkende Maschine" (ZUrcher Post 
2. IV. 21). Es stromt Wasser in das Innere eines Raumes mit elastischen Wanden; die 
herannahende Wasserwelle wirft schon vor dem Eintritt einen Lichtstrahl auf eine Selen
zelle, wodurch ein elektrischer Strom geschlossen und ein Stab aus weichem Eisen vor
iibergehend magnetisiert wird. Gleich nach dem schlieBt der 'Oberdruck im Raum einen 
zweiten elektrischen Kontakt, wodurch ein Stahlstab magnetisiert wird. Folgt nun eine 
neue Wasserwelle, die das Selen belichtet und so den Eisenstab wieder magnetisch macht, 
so wirken wahrend dieser Zeit die beiden Magnete, der dauernde aus Stahl und der momen
tane aus Eisen, zusammen und schlieBen die Eintrittsoffnung "prophylaktisch" wie ein 
Organismus, der Erfahrung gesammelt hat. Durch eine kleine Austrittsoffnung flieBt das 
Wasser wieder langsam aus, wodurch der 'Oberdruck aufhort, die Eintrittsklappe ge
offnet und das Spiel von neuem ermoglicht wird. Es scheint mir, die Vorrichtung lieBe sich 
wirklich zu einem Modell des Denkapparates entwickeln. Wenn man z. B. die Funktion 
des durch die Selenzelle gehenden Stromes so mit einem den VerschluB hemmenden und 
einem fordernden Mechanismus in Verbindung broohte, daB, je nach der Tatigkeit des einen 
oder andern derselben, der Lichtstrahl die Schlie/3ung der Kammer auslOsen oder unter-
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Schon in den Abstraktionen, die wir (nicht ganz richtig) als etwas 
Statisches, Feststehendes ansehen und u. a. Begriffe nennen, driicken 
sich gar nicht nur inhaltliche Erfahrungselemente, sondern ebensogut 
deren Verbindungen aus: Wenn das Kind nicht die Einzeleindriicke des 
Gesichts, Gehors, Getasts, der Warme, des Geruchs, Geschmacks usw. in 
dem zeitlichen und raumlichen Nach- und Nebeneinander, wie sie ihm 
von der Erfahrung geboten werden, fixieren wiirde, so k6nnte es sie 
nicht zu der Einheit der Begriffe kombinieren. 

Die Erfahrung zeigt nun, daB die Begriffe wieder unter sich be
stimmte, wenn auch viel wechselndere Verbindungen besitzen, und daB 
gewisse Folgen sich immer wiederholen wie: nUnbehagen - Schreien
Mutter kommen _. Trinken oder Trockenlegen - Behagen". Diese 
Reihen zeichnen sich von den bisher besprochenen u. a. dadurch aus, 
daB sie immer in der gleichen Richtung gehen; wahrend von der Mutter 
bald das Gehor, bald das Gesicht die erste Kunde bringt, geht die obige 
Erfahrungsreihe stets vom Unbehagen zum Trinken. Wenn also ein 
U nterschied in der Raschheit und Sicherheit der Fixierung solcher 
Folgen gegeniiber den Begriffen besteht, so kann es nur der sein, daB 
sie im Verbaltnis zu der Haufigkeit des Vorkommens noch rascher und 
bestimmter engraphiert werden. So kommt zu der organisch vorgebil
deten Folge "Unbehagen - Schreien" als weiteres Glied gleich in den 
ersten Tagen hinzu "Mutter und Behagen" 1). Die ganze Reihe wird 
wohl schon durch Dbung leicht ablaufend, inkontinent, gemacht. Un
behagen ist aber auch identisch mit dem Triebe, der jetzigen Situation 
zu entgehen, Behagen identisch mit dem, sie zu erhalten - oder eine 
solche Situation aufzusuchen, wenn sie nicht vorhanden ist. Zunachst 
sind das Fliehen aus der unlustigen Situation und das Gewinnen einer 
behaglichen ebenfalls identisch; das Unlust empfindende Gesch6pf andert 
{wenn keine andere Richtungsbestimmung der Reaktion vorhanden ist) 
auf Geratewohl bestandig die Situation, bis es in eine kommt, die ihm 
Lustempfindungen bringt; das sehen wir beim Neugeborenen immer, 
und beim Tiere dann, wenn wir es in Situationen bringen, fUr die es 
keine speziell angepaBten Reaktionen besitzt: Es zappelt oder schIagt 
oder beiBt um sich ohne spezielles Ziel und ohne. sich um die Integritat 
seines eigenen K6rpers zu kiimmern (die Analogie beim entwickelten 
Menschen ist der Wutaffekt), oder es flieht mit derselben Riicksichts
losigkeit auf alles, was nachher kommt, und auf die Gefahr hin, sich gerade 
dadurch ins Verderben zu bringen (Durchbrennen eines Pferdes, blinde 
Panik des Menschen). Fiir die durchschnittlichen Situationen aber be
sitzt das Tier seine reflektorischen oder instinktiven Reaktionen, die 
geeignet sind, ihm Lust und damit Erhaltung zu bringen; es kann sehr 

lassen wiirde, so hatten wir nicht nur Gedachtnis sondern zugleich die assoziative Beein
flussung durch gleichzeitige andere Vorgange, wie wir es bei einem Reflex treffen, dar
gestellt. Ohne etwas prinzipiell Neues hinzuzufiigen, lieBe sich auch ein zweiter Stahl
stab mit Selenzelle einfiigen, der unter bestimmtenUmstanden magnetisiert wiirde und 
dadurch die Vorgange beeinflussen konnte. Wir hatten dann sogar die assoziative Ekphorie 
zweier Engramme nachgeahmt, zwar nicht ganz gleich, aber sehr ahnlich wie beim Denk
vorgang. 

1) Urn diese Zeit ist der Begriff der Mutter natiirlich noch nicht eigentlich gebildet. 
auah wenn man darunter nur ein Rudiment verstehen will. Offenbar werden die beiden 
Dinge "Mutter" und "Bahagen" erst spater auseinandergehalten und sind zu dieser Zeit 
noah eine Einhsi t. 
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geschickt der Unlust entfiiehen oder Lust aufsuchen. Das Gedachtnis
geschopf aber, das den wichtigsten Teil seiner Reaktionen erst aus der 
Erfahrung gewinnt, muB zuerst die Erfahrung sammeln. Das tut es 
mit einer merkwiirdigen Raschheit. Kaum hat der Saugling die Asso-
" U b h S h' ( Mutter} d t zlatIOnen " n e agen - c relen - {B h gewonnen, so wen e 

t e agen 
er sie auch an. Er antizipiert die Lust, die die Mutter ihm bringen 
wird, in der Assoziation und schreit deshalb auch, "urn sich durch die 
Mutter Lust verschaffen zu lassen", oder einfacher und der werdenden 
Psyche des Sauglings besser angepaBt ausgedriickt, das Schreien wird 
leichter ausgelost, weil es dem Trieb nach Behagen assoziiert 
wird. Sobald das Kind nicht Behagen spiirt, hat esnun den Trieb, 
iiber Schreien Behagen zu gewinnen. DaB dem so ist, ist leicht zu be
weisen: springt die Mutter- auf jeden Quiek des Kindes bei Tag und bei 
Nacht herbei, so schreit es aIle Augenblicke, wahrend dasselbe Kind, so
lange es gesund ist, die ganze Nacht durchschlaft, wenn die Mutter nul' 
dann reagiert, wenn es notwendig ist. 

Solcher Leistungen der Erziehung, des Verstandes oder der Ge
w6hnung oder wie man sie nennen soIl - auf dieser Stufe sind diese 
Dinge aIle identisch - ist jedes normale Kind in den ersten Tagen 
fahig. lch konnte eine Gedachtniswirkung einmal schon unmittelbar 
nach der Geburt konstatieren, wahrend das Kind zur Seite gelegt war, 
weil die Hebamme zuniichst noch sich mit der Mutter beschaftigte: Es 
fuhr ganz ungeordnet mit seinen Handchen herum, geriet, anscheinend 
zufallig, mit dem Daumen in den Mund, flng sogleich zu saugen an, aber 
die unzweckmaBigen Impulse rissen ihm den Finger nach wenigen Ziigen 
wieder aus dem Munde; es fand aber den Mund verhaltnismaBig rasch 
wieder und nachher noch einige Male und zwar jedesmal rascher. Es 
wurde dann zum Baden weggeholt, durch welche Ablenkung diese erste 
psychische Leistung spurlos "verwischt" wurde. 

Das Kind, das nach der Mutter schreit, fiihrt eine Zweckhandlung 
aus, ebenso wie es eine Zweckunterlassung begeht, wenn es die ganze 
Nacht nicht nach der Mutter schreit, die doch nicht kommt. Schreien 
bringt ihm dann nicht immer Lust, sondern auch Unlust in Form all
gemeiner Ersch6pfung und Ermiidung der Stimmorgane. Es "zieht 
dann vor", in den Situation en ohne Lust oder mit geringer Unlust nicht 
zu schreien. Es ist gar kein prinzipieUer Unterschied zwischen diesen 
Handlungen und z. B. der meinigen, wenn ich jetzt iiber das Denken 
schreibe: lch argere mich iiber den vielen Unsinn, den man dariiber 
auBert; ich besitze den fiir meine Mitmenschen gefahrlichen, aber viel
leicht in seinen Motiven doch nicht zu tadelnden Trieb, andere von 
falschen Ansichten zu befreien; deswegen habe ich schon seit langem 
Beobachtungen gemacht, die mir zeigen sollten, was richtig ist, und nun 
eine Gelegenheit benutzt oder gemacht, dariiber zu schreiben. lch habe 
ja auoh bemerkt, daB man mit Reden und Schreiben etwas zur Anderung 
der Ansichten Anderer tun kann, wie der Saugling duroh Schreien 
Anderungen seiner Entfernung von der Mutter bewirkt. Allerdings hat 
dieser an fangs keine klare Vorstellung davon, was die Mutter und was 
das Herbeirufen ist; er denkt auch gar nichts anderes als den Zweck, 
und folglich auoh den nioht, wie wir ihn denken, da ein Gedanke nul' 
im Unterschied zu andern klar werden kann, wahrend ioh viele Dinge, 



Das Denken. 159 

die da in Betracht kommen, der Menschen Schwachen und Tugenden, 
alten Zopf und Neuerungssucht it tout prix, Druckkosten und Verlags
schwierigkeiten nebenbei zu iiberlegen habe. Aber das sind keine 
prinzipiellen Unterschiede, die den Mechanismus der Reaktion in Denken 
und Handeln betreffen wiirden, sondern nur Unterschiede der Erfahrung 
und des Handlungszieles. 

Wir haben hier bei dem Saugling Denken und Handeln noch als 
eine Einheit betrachtet und gewiB mit Recht. Spater werden die Vor
gange oft (gar nicht immer) getrennt: Das Kind wird die Assoziation 
"Mutter herbeirufen" haben, bevor es sie ausfiihrt, indem Hemmungen 
dazwischen kommen. Es wird die Handlung erst ausfiihren, wenn bess ere 
Gelegenheit ist, d. h. wenn die Hemmungen wegfallen oder wenn sie 
durch die zunehmende Starke des Unbehagens iiberwunden werden. Es 
wird zuerst die Assoziation, also im Keime den "Gedanken", haben, die 
Mutter herbeizurufen. Wird ihm bewuBt, daB es sieher die Mutter 
rufen werde (sob aid die entgegenstehenden Hemmungen wegfallen), so 
hat es einen "Vorsatz", einen "EntschluB" gefaBt. 

AuBerdem werden natiirlich bald auch Assoziationen gebildet, die nicht 
direkt zum Handeln fiihren: Mutter geht ans Klavier - Musik; Mutter 
setzt den Hut auf - Mutter geht aus; Dunkel werden - Bett gehen; 
Tag werden - aufstehen; Wolken - Regen; Naschen - Ohrfeige. 

Aus allen solchen Verbindungen entsteht das Denken. Wir finden 
im Denken nichts, das sich nicht darauf zuriickfiihren lieBe. Wir konnen 
auch auf diese Weise unsere Gedanken Anderen ausdriicken, so in den 
primitiveren Hieroglyphenschriften und im Verkehr mit Taubstummen, 
die un sere Spraehzeichen nicht gelernt haben. Wir machen z. B. die 
folgenden Zeichen nacheinander: Sonntag, Du, betrunken; Sonntag, Du, 
nicht ausgehen. Nun weiB der Schuldige, daB er. getadelt wird, weil er 
am letzten Sonntag betrunken war, und daB er am nachsten Sonntag 
deshalb nicht ausgehen darf. 

Nun aber die Beziehungen "weil" und "deshalb" und so noch 
viele andere, die wir durch "wenn" und "obgleich" und "nachher" usw. 
ausdriicken; diese ergeben sich aus den Zusammenhangen, die wir hier 
nicht genannt haben. Wenn ich die Reihe "Sonntag, Du, betrunken" 
mime, so heiBt das an sich noch nicht, daB der Taubstumme getadelt 
wird, sondern bloB, daB er am Sonntag betrunken war. Mein Gesicht 
zeigt ihm aber, daB das nicht als Lob aufzufassen ist wie bei einem 
Studenten. Diese meine Stellungnahme brauche ich nicht absichtlich zu 
mimen; die begleitende Mimik ergibt sich mir von selbst 1). Fiir das 
"Wen" und "Dehalb" geniigt hier die einfache Folge. Der Mann weiB 
aus meiner Demonstration, daB die beiden Dinge aufeinander folgen. 
Wenn ihm das Nichtausgehen Unlust, das Ausgehen Lust bereitet, so 
muB sich das Nichtbetrinken iiber die Folge "Betrinken - nicht aus
gehen" assoziieren mit dem Trieb auszugehen, das Trinken mit der Er
fahrung des Nichtausgehens, in der die Unlust, das Vermeidenwollen 
liegt. Es wird also ein Trieb in ihm geschaffen, sich nicht zu betrinken 

1) Das "Sonntag Du nicht ausgehen" bezieht sich auf den nachsten Sonntag; das 
ergibt sich aus dem Zusammenhang, denn am vorhergehenden Sonntag war der Delinquent 
ja aus und betrunken. Diese Erganzung ist allerdings beim Denken, wo die beiden Sonntage 
sonstwie auseinandergehalten werden, nicht notig wie hier beim mimischen Sprechen. 
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und auszugehen, und einer, das Trinken mit dem Nichtausgehen zu 
meiden. Durch die bloBe assoziative Zusammenstellung der 
verschiedenen Dinge in einer psychischen Einheit ist die 
"finale" Beziehung hergestellt. 

Das Kind kann die Erlebnisse "Naschen - Ohrfeige" verschieden 
verbinden, so daB es in Worte gefaBt heiBt: Wenn ich nasche, so 
kommt die Ohrfeige, oder weil ich nasche ..... oder nachdem ich ge
nascht, oder obgleich ich die Erlaubnis zum Essen von der Mutter 
hatte.... Diese Beziehungen sind ebenfalls bloB etwas Assoziatives. 

Hat das Kind zugleich mit der Nebeneinanderstellung "Naschen -
Ohrfeige" die zeitliche Einreihung, den Zeitbegriff assoziiert, so liegt 
in der bloBen Zusammenstellung der drei Dinge das "N achher". Es 
k6nnte das auch ausdriicken in der Zusammenstellung "um 5 Uhr habe 
ich genascht - um 5.05 habe ich die Ohrfeige bekommen"; wobei es 
ebenfalls gar nichts hinzugemacht hat, um eine Beziehung herzustellen. 
Es legt nun, wenn es "nachher" sagt, keinen Wert auf eine so genaue 
Zeitbestimmung, sondern es hat bloB das zeitliche Verhaltnis iiberhaupt 
ins Auge gefaBt, d. h. etwas, was es aus einer Menge solcher zeitlichen 
Folgen abstrahiert hat in der gew6hnlichen Weise, weil aUe etwas Ge
meinsames haben. Das "N achher" liegt also ebensowohl in der spe
ziellen Zusammenstellung 

{ Naschen} . Ohrfeige zur bestlmmten Zeit, 

wie in der Zusammenstellung 
Naschen - Ohrfeige - Zeitbegriff. 

Hinzugetan ist von der Psyche nichts, als die Gedachtnisfunktion. Die 
Beziehung lag im Erleben, genau wie sie im Erleben liegt, wenn wir 
eine Beziehung von oben und unten feststellen: Das Dach ist "auf" dem 
Hause; d. h. wir haben beim Blick yom einen zum andern die Be
wegung zu machen, die wir als aufwarts und abwarts bezeichnen; diese 
Bewegungen unterscheiden sich von andern und sind deshalb abstraktiv 
herausgehoben worden, so daB sie vom fertigen Menschen ohne weiteres 
an die Vorstellungen (oder den Anblick) des Daches und des Hauses 
assoziiert werden k6nnen. Wiirde der Begriff "auf dem Hause" zum 
ersten Male gebildet, bevor sich diese Abstraktion des "auf" und "unter" 
vollzogen hatte, so ware die Zusammenstellung der drei Dinge Dach, 
Haus mit den Blickbewegungen, die von einem zum andern fUhren, 
nicht nur geniigend, um die Beziehung zu denken, sondern in der Zu
sammenstellung als Gedanken wie als Wahrnehmungen lage gerade die 
Beziehung. 

Man kann sich nun fragen, wenn die Nebeneinanderstellung ge
niigt, warum haben wir denn noch die vielen Begriffe der verschiedenen 
Beziehungen gebildet und die Worte, um sie auszudriicken ~ Es liegt 
darin. eine Abkiirzung, die Arbeit erspart, so gut wie in jeder anderen 
Abstraktion. Wenn man bei der Ohrfeige immer noch denken miiBte, 
urn 5 Uhr und urn 5 Uhr 05', so ware das eine Erwhwerung des ganzen 
assoziativen Prozesses, da solche genaue Daten nicht leicht zu erinnern 
sind, aber auch eine Erschwerung der allgemein zeitlichen Auffassung 
des bloBen N acheinander; man driickt etwas aus, das man nicht wissen 
will (die genaue Zeitbestimmung), und hebt dasjenige nicht heraus, auf 
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das es in diesem FaIle ankommt (das bloBe Nacheinander). Deshalb 
hat man sich diese Verhaltnisse aus dem Aufeinanderfolgen von ver
schiedenen Geschehen abstrahiert. 

Die Beziehungen der Dinge liegen also in den Erfahrungen; 
so weit sie uns bewuBt werden oder mit Beziehungsworten aus
gedruckt werden, sind sie eine Abstraktion aus vielen Erfah
rungen, die in ihrem Wesen nichts anderes ist als die Ab
straktion bei den Begriffsbildungen. 

Durch ganz gleiche Zusammenstellung entsteht die Beziehung "ob-

I . h" D' A . t' { Genascht - Ohrfeige } d d' g elO . Ie SSOZla IOn M tt I bt k' Oh f . 0 er Ie u er er au - eme r elge 
Reihe "genascht - Ohrfeige erhalten - Mutter erlaubt - keine Ohrfeige 
(d. h. ich habe fur das Naschen eine Ohrfeige erhalten, obgleich die 
Mutter es erlaubt hat) hat in der gleichzeitigen positiven und negativen 
Setzung der Ohrfeige gegenuber vielen anderen Zusammenstellungen 
etwas Besonderes, das als solches wahrgenommen werden kann, so gut 
wie Blau oder Hell. Solche Beziehungen des Gegensatzes oder Wider
spruches bezeichnen wir mit "obgleich" , haben aber nichts hinzugetan 
als die Zusammenstellung und evtl. die Abstraktion. 

Hat das Kind bei der Assoziation "genascht - Ohrfeige" keine 
weiteren Vorstellungen zugezogen, als daB die beiden Dinge einander 
regelmaBig folgen, so wird die Beziehung durch "wenn" ausgedruckt. 

Wird "Naschen - Ohrfeige" zusammengedacht mit irgendeiner 
Verhinderungs- oder Besserungsabsicht des Erziehers, so wird das Ver
haltnis mit "weil" bezeichnet. "Absicht" ist ein Begriff, der sehr fruh 
abstrahiert werden muBl): das Kind wird schon bald beim Herbeirufen 
der Mutter die Empfindung eigener Tiitigkeit haben oder sich der eigenen 
Tatigkeit bewuBt sein; ist es sich gleichzeitig des Streb ens bewuBt, Lust 
herauszuschlagen, so liegt in dieser Zusammenstellung der Begriff der 
Absicht wie in der Zusammenstellung gewisser Sinnesempfindungen der 
der Mutter. Durch Assoziation der Ahnlichkeit (Analogi e) wird die Ab
sicht, die zuerst nur das eigene lch betrifft, auch auf andere ubertragen, 
ihnen "zugeschrieben". In dem Begriff der Absicht liegt die Beziehung 
der Finalitat. 

Eine Menge von andern Beziehungen werden noch den apriorischen 
Fahigkeiten der Psyche zugeschrieben, sind aber in gleicher Weise wie 
das bisherige selbstverstandliche Folgen des Gedachtnisses, so di e der 
Ahnlichkeit, Gleichheit, Verschiedenheit. Es ist nun ja selbst
verstandlich, daB diese "Beziehungen" nicht in den Dingen liegen sondern 
nur in der Zusammenstellung von Begriffen der Dinge in eine Einheit, 
die erst die "Vergleichung" moglich macht. Das Zusammendenken von 
zwei Dingen muB einen ganz anderen Eindruck machen, je nachdem 
sie viele oder wenige oder gar keine gemeinsamen Eigenschaften haben. 
Auch diese Ei 5enschaften mussen wahrgenommen und abstrahiert werden; 
ihre Abstraktionen sind eben die Begriffe der Ahnlichkeit, Gleichheit, 
Verschiedenheit. 

In den Dingen liegen nur die einzelnen Eigenschaften; die Mohn
blume sendet "rote" Strahl en aus, die Nelke sendet "rote" Strahlen aus. 

1) Das Kind des Kulturmenschen braucht lange Zeit, um zu lernen, daB der Gegen o 

stand, der ihm wehtut, keine Absicht hat; der Primitive lernt es uberhaupt nie. 

B I e til er, Elementarpsychologie. 11 
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Das Gleichsein der Farbe der Blumen ist Resultat der Zusammenstellung 
beider im eNS.; der Begriff der Ahnlichkeit ist also von der Psyche 
gebildet, aber nicht auf eine andere Weise wie andere Begriffe; sie hat 
dabei nichts hinzugetan, aIles liegt in der allgemeinen Eigenschaft der 
Engramme. 

Gleich einfach erkHirt sich die Urteilsbildung 1). Das Kind mi::ichte 
seine Milch trinken; sie ist aber heiB. Hei/3 gehi::irt nicht zu seinem 
Begriff der Milch; es hat eine neue Erfahrung gemacht: Die Milch ist 
heiB. Es ist veranlaBt worden, an den Begriff der individuellen Milch 
den Begriff "HeiB" zu assoziieren. Damit hat eR ein Urteil gedacht. 
Es kann auch das Urteil bilden: Die Milch ist weiB. WeiB gehi::irt zum 
Begriff der Milch; es gibt aber Griinde, diese einzelne Eigenschaft heraus
zuheben, so wenn man ihm Kaffee statt Milch geben will, oder wenn 
man irgendeine anders aussehende Fliissigkeit als Milch bezeichnet, oder 
wenn es in der Schule die Aufgabe bekommt, die Milch zu beschreiben. 
In allen diesen Fiillen wird infolge von speziellen Assoziationen eine 
Eigenschaft und ein Begriff, zu dem diese gehi::irt, ekphoriert und in 
Zusammenhang gebracht. Die Assoziation "Milch - weiB", zusammen 
mit der Vorstellung, daB weiB eine Eigenschaft der Milch sei, ist ein 
U rteil. Das ist keine petitio principii. "Eigenschaft der Milch", "zur 
Milch gehi::iren", ist eine Von.tellung, die ganz friih in irgendeiner elemen
taren Form gebildet sein muB, weil viele Dinge Eigenschaften wechseln 
oder einerseits gemeinsame, anderseits verschiedene Eigenschaften haben. 
Wie die Beziehung der Eigenschaften zum Ganzen kann ich auch irgend
welche andere Beziehungen herausheben und damit ein Urteil bilden. 
Andere als Urteile bezeichnete Ideenassoziationen werden deshalb ge
bildet, wei I die Kette von Assoziationen, die wir "SchlieBen" nennen, 
dazu fiihrt; sie sind das Resultat des SchlieBens, so wenn ich sage: das 
BewuBtsein ist eine Folge des Gedachtnisses. 

Manche wollen im Urteil mehr sehen als die erfahrungsgemaBe 2) 
Verbindung von zwei Begriffen, eine Stellungnahme: "Der Himmel ist 
blau" setze die Stellungnahme der Bejahung voraus. Das ist nicht 
richtig; die Bejahung liegt in der durch Erfahrung gestifteten Asso
ziation. Etwas, das man Stellungnahme nennen ki::innte, liegt nur darin, 
daB man iiberhaupt in einem gegebenen Moment diese Assoziationen 
denkt statt irgend etwas anderes. Das hiingt ab von der Konstellation 
und unseren Strebungen (Interesse). (Siehe spiiter.) 

Bei subjektiven Urteilen, "dieser Ton klingt mir unangenehm", ver
halt es sich nicht anders. Nur die Erfahrung, daB der Ton mir unan
genehm klingt, hat das (latente oder ekphorierte) Urteil gehildet. Man 
kann ja im Urteil gar nicht anders Stellung nehmen, als man es tut; 
man kann nicht urteilen "das Gras ist blau" oder "das Gras ist nicht 
griin", solange die Assoziationstiitigkeit nicht geschiidigt ist. Man kann 
nur das Urteil ekphorieren oder nicht ekphorieren oder hei ~ bgeleiteten, 
durch SchlieBen gewonnenen Urteilen hilden oder nicht hilden. Aller
dings kann man denken "der Himmel ist nicht blau" - weil er vie! 

1) Urteil im Sinne der Logik, etwa: die Art, wie Erkenntnisse gedacht werden. Nicht: 
SchlieJ3en. 

2) Gemiil3 der direkten Erfahrung in: "die Milch ist weiB", der indirekten, mittel
baren, in: "das BewuBtsein ist cine Funktion des Gediichtnisses". 
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haufiger nicht blau ist als blau. Aber auch dann ist das Urteil als 
solches keine Stellungnahme, sondern eine Erfahrungssache. Etwas wie 
Stellungnahme liegt nur darin, daB ich mir in diesem FaIle einen nicht 
blauen Himmel als SUbjekt wahle, wie ich mir statt des sen eine Blume 
ala Subjekt hatte wahlen konnen. "Der Himmel" bezieht sich immer 
auf eine bestimmte Zeit, event. auf den von Wolken freien Tageshimmel, 
kurz auf einen abstrahierten Himmel, da es nicht Nacht, nicht wolkig, 
nicht Abendrot ist. ,.Der Himmel", der blau ist, ist also ein ganz an
deres Subjekt als "der Himmel", der nicht blau ist, und wenn eines 
von beiden einmal geEetzt ist, gibt es keine Stellungnahme, sondern eine 
einzige Assoziation. 

Man will auch zwingende von nicht zwingenden Urteilen unter
scheiden; "der Himmel ist blau" habe viel weniger Evidenz als ,,2x2=4" 
(KANT). GewiB schon deshalb, weil der Himmel nicht immer blau ist, wah
rend 2 X 2 immer = 4 ist, wei I es eben im Begriff von 2 X 2 und von 4 
liegt, daB sie, zahlenmaBig abstrahiert, einander gleich sind. Aber auch 
wenn der Himmel blau ware, hatte das Urteil keine absolute Evidenz. 
Man konnte sich einen andersfarbigen Himmel vorstellen, weil es nicht 
notwendig im Begriff des Himmels liegt, blau zu sein. Man kann sich 
auch eine nicht schwarze Kohle denken. Urteilen wir: "Cbemisch reines 
Wasser ist durchsichtig", so hat das auch eine gewisse zwingende Evi
denz; £'s gibt wirklich kein anderes reines Wasser - nach der bis
herigen Erfahrung; aber auch sie ist nicht absolut zwingend, weil die 
Durchsichtigkeit flir uns nicht im Begriff von H2 0 liegt; es ist ja denkbar, 
daB eine andere Form dieser chemiEchen Verbindung einmal ge£unden 
wiirde, die nicht durchsichtig ist, und die wir deshalb doch noch Wasser 
nennen wiirden (Diamant und Kohle); aber der Begriff Wasser ware 
dann ein anderer geworden. Sicher aber ist das Urteil, "das spezifische 
Gewicht des reinen Wassers ist 1", weil das im Begriff des spezifischen 
Gewichtes liegt, oder "azur ist blau", oder " (volle ) Dunkelheit ist schwarz", 
weil es im Begriff der Dunkelheit liegt, daB sie schwarz ist. Diese 
letztere Evidenz ist genau so groB wie die von 2 X 2 = 4; und solange 
ich unter "schwarz" nicht etwas Relatives, sondern den abi"oluten Licht
mangel verstehe, kann ich den Satz mit der gleichen Evidenz umkehren: 
"schwarz ist dunkel". Nehme ich die Begriffe "schwarz" und "dunkel" 
relativ, wie es im gewohnlichen Leben geschieht, so bleiben die beiden 
Satze so lange richtig, als ich fiir die Begriffe "schwarz" und "dunkel" 
den gleichen Grad der Relativitat annehme, d. h. die namliche Menge 
von Licht noch zulasse, urn den optischen Eindruck dunkel oder schwarz 
zu nennen. 

Eine besondere und etwas geheimnisvolle Stellung p£legen Manche 
namentlich den mathematischen Urteilen und Schliissen zuzuweisen 
(vgl. besonders KANT). Ich glaube mit vielen andern, von den en ich 
nur MACH nenne, zu Unrecht. Die Dberlegung "aIle Mpnschen sind 
sterblich, Hans ist ein Memch, also ist Hans sterblich", ist doch nicht 
weniger zwingend als die von 2 X 2 = 4, ja sie ist fiir ein Kind viel 
friiher verstandlich als die letztere. Das Zwingende der Mathematik 
kommt von ihrer Abstraktion her, die so weit geht, daB alles genau 
iibersehen wird, daB gegen die Anwendung der logischen Formel keine 
Einwendung mehr gemacht werden kann, indem keine andern Moglich
keiten iiberhaupt zu erwagen sind. Auch in der Mathematik hort die 

11* 
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Evidenz auf, wo man die Moglichkeiten nicht mehr ganz iibersieht, was 
beim Nichtmathematiker schon bei verhaltnismaBig geringer Abstraktion 
und Komplikation der Fall ist, und iiber die kompliziertesten Dinge 
streiten sich auch Mathematiker. Wenn der Beweis, daB Hans sterblich 
ist, ein weniger evidenter scheint als 2 X 2 = 4, so liegt das in den 
Grundlagen, nicht im SchluB; diese sind angreifbar, wenigstens in der 
Vorstellung; horen wir doch von Elias und dem ewigen Juden, daB sie 
nicht gestorben sind. Die Mathematik abstrahiert von allen Grundlagen 
im obigen Sinn. In ihren Formen miiBten wir Eagen: a =sterblich; 
b = a; also b = sterblich. 

Es gibt auch ernsthafte Leute, die meinen, die mathematische Evi
denz liege darin, daB man die Anschauungen gleich nachpriifen konne. 
Wer, der iiber die erste Klasse hinaus ist, priift denn eine Addition an 
konkreten Dingen nach? Wie viele SchUler und Lehrer haben schon 
den Pythagoreischen Lehrsatz auf diese Weise erprobt, bevor sie ihn 
glaubten? Und das wiirde nicht einmal viel niitzen, denn die Messung, 
die Erfahrung iiberhaupt, kann niemals die Genauigkeit der Mathematik 
erreichen. Man will ja gerade aus dem letzten Umstand die Unmaglich
keit der Erfahrungstheorie beweisen. Darin liegt aber eine lacherliche 
Verkennung der psychologischen Verhiiltnisse. Wir werden un ten den 
Pythagoreischen Lehrsatz ableiten und dabei von der Gleichheit der 
VerhaltniEse von Linienstiicken zwischen Parallelen ausgehen. Um die 
Exaktheit brauchen wir uns dabei gar nicht zu kiimmern; die ist eine 
Errungenschaft der allermodernsten Technik und hat bei der Bildung 
unserer geometrischen Begriife, die Tausende von Jahren alter sind, 
nicht das mindeste zu tun. Es kommt ja auch bei der Erfahrung nicht 
darauf an, ob die Dinge gleich sind, sondern ob sie uns als gleich er
scheinen. Bei der Begriffsbildung ist die gewohnliche Anschauung tatig 
gewesen, und die zeigt uns Dinge und GraBen, die untereinander "genau 
gleich" sind. Es fallt niemanden ein, die Blatter, die aus der Papier
schneidmaschine kommen, als ungleich zu bezeichnen, ja eine Menge 
Dinge, die von Hand gemacht sind, erscheinen uns ganz gleich und 
sogar solche, die in der Natur vorkommen. So haben wir den Begriff 
der Gleichheit vor allen Messungen, und mit diesem operieren wir in 
den geometrischen Deduktionen. Wenn dann hintendrein jemand mit 
dem Mikrometer nachmessen will, so geht das die Geometrie nichts an. 
Das namliche ist von physikalischen Deduktionen zu sagen. 

Die Mathematik nimmt aus den Erfahrungen nur die GroBenver
haltnisse heraus und abstrahiert sie, und zwar in der speziellen Form 
der Zahlung bzw. Messung. Die Art dieser Abstraktion, und wie weit 
sie getrieben werde, ist nicht so selbstverstandlich, wie man gewohnlich 
meint. Der mathematische Begriff der Gleichheit z. B. ist ein relativer. 
Es ist schon rein mathematisch nicht in allen Beziehungen richtig, wenn 
wir sagen, 2 X 2 = 4; denn auch die Mathematik unterscheidet 2 X 2 
von 4, sonst kame sie nicht in den Fall, sie einander gegeniiberzustellen. 
Wenden wir aber diesen Begriff der Gleichheit auf Dinge an, so paBt es 
das eine Mal, das andere Mal nicht. Dem Kinde, das schon mit Geld 
umgeht, kann man leicht beweisen, daB zwei halbe Franken einen ganzen 
aUEmachen. Aber ein Imbeziller behauptete mir, das sei nicht richtig; 
zwei halbe seien mehr wert, denn man miisse den ganzen Franken eher 
wechseln als die beiden hal ben und werde dann leichter betrogen. Zwei 
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halbe Brote sind niemals ein ganzes, sondern hochstens ein zerschnit
tenes; zwei halbe Schweine sind etwas anderes als ein ganzes. Diese 
Bemerkungen sind keine schlechten Witze; es ist wirklich manchmal 
notig, daB man darauf aufmerksam macht. Selbst die Geometrie unter
scheidet verschiedene Arten von Gleichheit. Die Gleichheit kat exochen 
(=) ist ihr die Gleichheit der GroBe; die der Form nennt sie Ahnlich
keit; die der Form und der GroBe zusammen Kongruenz. Wenn also 
der Mathematiker schreibt FHiche a = FHiche b, so sind a und b nur in 
ihren GroBenbeziehungen gleich. 

DasPferd ist ein Saugetier; der Igel ist ein Saugetier. Das kann 
ich in die Formel bringen: Pferd = Saugetier, Igel = Saugetier. Wenn 
ich die beiden Formeln subtrahiere bekomme ich: Pferd - Igel = 0 oder 
Pferd = Igel. Das scheint ein Un sinn , ist aber, soweit es das Prinzip 
betrifft, genau so wahr und so unwahr wie 2 X 6 = 4 X 3. Die Abstrak
tion ist nur eine ungewohntere. Statt "Pferd" kann ich "Saugetier" 
setzen in vielen zoologischen oder physiologischen Dberlegungen, in den 
gleichen Zusammenhangen auch statt Igel. Wenn ich schreibe Pferd 
= Saugetier, so abstrahiere ich von allen seinen Eigenschaften, die nicht 
jedem Saugetier zukommen, und solange ich diese Abstraktion gelten 
lasse, gilt auch Pferd = Igel und zwar genau mit der namlichen zwingen
den Sicherheit wie 2 X 6 = 4 X 3. Die Formel sagt, das Pferd ist ein 
Saugetier wie der Igel. Abstrahiere ich aber anders, so daB Arteigen
schaften in den durch die Zeichen "Pferd" und "Igel" bezeichneten 
Begriffen vorhanden sind, so ist das Gleichheitszeichen falsch und eben so 
die daraus folgende Formel Pferd = Igel. 

Absolut genau die namliche Dberlegung kann ich mit den Formeln 
2X6=12; 4X3=12; 2Xu=4x3 machen. Sie sind richtig, in
sofern ich aus allen den Zeichen nur den rein en Zahlenwert abstrahiere. 
Sie sind aber sofort falsch, wenn ich die Formeln wortlicher nehme. 
Wenn mir ein Stuck Land zum Kaufen angeboten wird von 2 X 6 einer 
bestimmten GroBe, so kann ich kein Haus darauf bauen, weil es zu 
schmal ist, wohl aber auf ein Stuck von 4 X 3. Wenn ich 6 Hennen habe 
und jede legt taglich ein Ei, so habe ich in zwei Tagen mein Dutzend, 
wenn ich aber drei habe, so muB ich vier Tage auf die gleiche Zahl 
warten - als Praktikus abstrahiere ich eben nicht von der Tatsache, 
daB eine Henne im Tag nur 1 Ei legt. Und wenn ich gar in 2 Tagen 
je 6 Franken verdiene, so habe ich am Ende derselben mehr, als wenn 
ich in 4 Tagen je 3 Franken verdiene, denn von den erst en gehen nur 
2 Tageskosten ab, von den letzteren 4. Vnd so weiter. - a X b ist 
gar nicht gleich a X - b. Fur eine Menge von Fallen ist es falsch zu 
sagen Va sei + x oder -- x, oder es sei + x und - x, ebenso wie es 
wenigstens dem Dilettanten manchmal Schwierigkeiten bereitet, daB man 
(- a)2 nicht zu unterscheiden pflegt von (+ a)2. 

Man mag sich streit en, ob 00 - 7 = 00 oder 00 - 7 <: 00 sei. Beides 
ist richtig oder falsch je nach dem Zusammenhang, der eine bestimmte 
Art Abstraktion verlangt. Abstrahiere ich von jeder GroBe, bilde ich 
also einen Begriff des Unendlichen, der nur aus Zahlenreihe und der 
Eigenschaft der Grenzenlosigkeit (nach oben) besteht, so ist 00 - 7 = (0 1); 

1) Es ist eigentlich nicht gerade geschmackvoH und enthiilt direkt einen FehJer, 
ZII verlangen, daB man von einem Begriffe aus, der keine bestimmt,e SteHung in der Zahlen. 
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beide entsprechen diesem Begriff. 00 - 7 ist eine eben so unbegrenzte 
Zahlenreihe wie 00. Ich muB mir aber klar sein, daB es in einem 
solchen Begriff iiberhaupt kein Mehr oder Weniger mehr gibt, 
so wenig als der Begriff "Giite" etwas von Zweibeinigkeit enthalt, obEchon 
der Mensch, von dem "die Giite" abstrahiert worden ist, zwei Beine 
hat. In diesem Begriff der unendlichen Zahl steckt neben der groBen
losen, in der Stellung der Reihe nicht bestimmten ZahF) nur die Grenzen
losigkeit. In diesem Begriff gibt es keine relative GroBe, weil von der 
Stellung in der Reihe abstrahiert ist. Wenn ich aber den BegrifI der 
unendlichen Zahl in mathematischen Formeln verwende, so bildet sie 
eine relative GroBe, indem sie in mathematische Beziehung gesetzt wird 
mit andern. Die Abstraktion geht dann nicht so weit; von dem ge
wohnlichen ZahlenbegrifI her bleibt die Relativitat der GroBe darin er· 
halten. Dann ist 00 - 7 < 00. Wurstle ich die beiden Abstraktionen 
i neinander, setze ich 00 als eine GroBe mit 7 in Beziehung, nehme aber 
das Resultat aus dem ersten BegrifI der bloBen Unbegrenztheit, dann 
erfolgt die flir diesen Fall unrichtige Gleichung 00 -7 = 00; denn das 
erste 00 ist ein ganz anderer Begriff als das zweite. Es ware in bezug auf 
den Fehler analog, zu sagen 5 Kirschbaume = 5 Baume, womit man nach 
mathematischen Gesetzen beweisen kann, daB 5 NuBbaume = 5 Kirsch
baume oder 1 Kirschbaum = 1 NuBbaum. So mit der unter diesen 
Voraussetzungen falschen Gleichung: 00 - 7 = 00. Ich setze mit gleichem 
Recht 00 - 8 = 00 und erreiche durch richtige Operationen der Sub
traktion beider Gleichungen den Unsinn - 7 + 8 = 0 oder 7 = 8. Das 
Resultat ist falsch, wei 1 ungleiche Abstraktionen einander gleich gesetzt 
worden sind. 

Ebenso hat die Zahl Null ganz verschiedene Bedeutungen, je nach
dem sie entstanden ist aus 2 - 2 oder au\'! 3 - 3 oder gar daraus, daB 
iiberhaupt nichts gesetzt ist; wenn einer mit null Hut ausgeht, ist es 
gar nicht gleichwertig, wie wenn er mit null Hose ausgeht. Von der 

Null, die aus ~ entsteht und eigentlich nicht null ist, wollen wir gar 
00 

nicht reden. Ein Beispiel, das vielen Leuten aufgefallen sein muB, ist 
die Ableitung der Lorentz-Transformation bei EINSTEIN 2). Er setzt: 
x - ct = 0 und x' - ct' = O. Daraus wiirde bei Gleichwertigkeit der Null 
hervorgehen: x - ct' = x - ct. EINSTEIN setzt aber: (x' - ct') = l (x - ct), 
leider ohne zu sagen, warum (inwiefern) die erste Formel falsch ware, 
was der Faktor list, und inwiefern dieser den Fehler korrigiert. 

Auch auBerhalb der Mathematik sind die Operationen mit GroBen
verhaltnissen etwas Alltagliches. Letztere werden nur weniger stark von 
den konkreten Dingen losgelost und nicht in mathematische Formeln 

reihe mehr hat, 7 Sehritte zuruckgehe. Man mag indessen in Gedanken von einem un· 
endlichen Hanfen Korner oder Sterne 7 Stuck wegnehmen und die Unendlichkeit des 
Haufens vor und nach der Operation konstatieren. Dabei werden aber doch dem Un· 
endlichkeitsbegriff wieder relative GroBenverhiiltnisse beigelE'gt; nicht nur 00 und 00 -7, 
sondern anch noch der unendliche Raum, in dem der unendliche Haufen Platz genug liil3t, 
urn 7 Korner wegzunehmen. 

1) leh weW, daB "grol3enlose Zahl", ails dem Zusammenhang gerissen, ein innerer 
Widersprueh wiire, hoffe aber hier verstanden zu werden. 

2) Dber die spezielle und die allgemeine Relativitiitstheoric. Braunschweig, Vieweg 
& Sohn, 1920. 8. Aufl. S.78. 
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gebracht. Jedermann operiert mit solchen Vorstellungen. Mit Zahl und 
Raum und Kraften geht man urn, ebensogut, wenn man nach einem 
Gegenstand langt, wie wenn der Primitive seine Hiitte baut. Es muB 
ein Kind recht klein sein, wenn es nicht bei der Auswahl zweier Apfel 
ceteris paribus den groBeren nimmt. Wenn es an der Turmuhr schlagt, 
so braucht man nicht zu zahlen, und nicht zu "wissen", ob es drei- oder 
viermal geviertelt hat, aber man weiJ3 dennoch, ob man eine ganz be
stimmte Zeit nachher den Stundenschlag zu erwarten hat oder nicht. 
Mein Vater konnte die Schaufeln der vorbeifahrenden Dampfschiffe (bis 
auf zwolf) zahlen, indem er mit den Lippen die Schlage derselben nach
machte, von denen immer einer nach einer Umdrehung starker war als 
die and ern gleichartigen. Dann verlangsamte er den Rhythmus all
mahlich so weit, daB er die Schlage zahlen konnte. Hier ist die ganz 
genaue numerische Messung deutlich das Primare, rein aus der Erfahrung 
Stammende, das eigentlich Mathematische das Sekundare. Wenn man 
an der blinden Schreibmaschine ein Wort zu unterstreichen hat, so 
guckt man nicht nach dem MaBstab, tippt aber doch gewohnlich die 
richtige Zahl von Strichen, wenn man sich wenigstens nicht durch Wen
den der Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeit die Unbefangenheit zer
stort hat. Ein Pferd, das gewohnt wurde je 30 mal den namlichen 
Weg zu machen, halt spater nach dem dreiBigsten Gang von selbst inne; 
ja Eidechsen schatzen Serien von zehn Bewegungen ab 1). Die Zeit 
schatzen wir im UnbewuBten oft sehr genau. Ein Hund kann sich den 
ziemlich komplizierten Fahrplan der Dampfschiffe mit seinen zeitlichen 
und lokalen Verhaltnissen merken. Krafte schatzen wir in komplizier
testen Verhaltnissen so genau ab, wie es niemals durch eine physikalische 
Messung und Berechnung erreicht werden kann, so z. B. wenn wir etwas 
nach einem bestimmten Ziel werfen oder wenn wir geigen. 1m ersteren 
Fall haben wir zu beriicksichtigen das Gewicht des Gegenstandes, die 
Anziehung der Erde, den Luftwiderstand, die zu gebende Beschleunigung, 
die Lange der Hebelarme unserer Armknochen fUr Kraft und fiir Last, 
die Energie jedes beteiligten Muskels in seinem Zusammenarbeiten mit 
den andern und, in jedem Zeitpunkt der Aktion, die Ausgangsstellungen 
der Muskeln, die inneren Reibungen und wohl noch manches andere~). 
Jedenfalls kennen wir einen groBen Teil der Dinge, die uns von der 
Mathematik gelehrt werden (2 X 2 = 4; die Seiten und die Winkel eines 
Quadrates sind gleich; die Gleichheit der StUcke von Parallelen zwischen 
Parallelen, viele Ahnlichkeitssatze und hundert andere Dinge), und be
nutzen sie haufig, lange bevor der Einzelne oder die Kulturstufe eines 
Volkes etwas von Mathematik weiB. 

In der Mathematik formulieren wir diese Kenntnisse nur anders, 
losen sie aus den gewohnten Zusammenhangen und bringen sie in an
dere Beziehungen und machen sie isoliert von den Dingen und Ge
schehnissen, an den en sie hangen, dem BewuBtsein, der bewuBten Be
rechnung, zuganglich. In Wirklichkeit kennt schon ein ordentlich be
gabtes Kind aus der Erfahrung sogar die WinkelgroBe eines Dreiecks 

1) SWINDLE, Dbsr einfache Bswegungsinstinkte und deren kunstliche Beeinflussung. 
Ztschr. f. Sinnesphys. 49, 1916, 247. 

2) Wir durfen vielleicht auch sagen, daB unsere nicht-nervose Organisation die 
Struktur der Knochenbalkchen. die Form der Knochen, die gi.instigste Weite der ArtE'rien 
und ahnliches sehr genau "berechnet.". 



168 Der psychische Apparat. 

oder Vierecks; es hat sie nur nicht gemessen in Graden oder Rechten 
und kann deshalb ohne weitere Dberlegung nicht sagen, daB die des 
Dreiecks 180 0 oder zwei Rechte betragt. Wenn man ihm aber drei 
Winkel so zusammenstellt, daB es sie in der Vorstellung zu einem 
Dreieck kombinieren kann, so weiB es leicht, ob sie "passen" (Versuche 
an einem 10 jahrigen Knaben und einem 13 jahrigen Madchen). So 
entsprechen denn auch die meisten mathematischen Definitio
nen gar nicht unseren gewohnlichen Vorstellungen. Sie sind 
Abkiirzungen, Abstraktionen zu ganz bestimmten Zwecken. 
Eine Gerade ist einem nicht durch Mathematik einseitig gewordenen 
Sinn nicht nur die kiirzeste Verbindungslinie zwischen zwei Punkten, 
sondern sie hat noch ungezahlte andere gleichwertige Eigenschaften, die 
sich in den Winkeln, in den Parallel en , bei Verschiebungen, beim An
einanderlegen, bei der Bewegung, wo sie allein die "Richtung" nicht 
andert, usw. zum Ausdruck bringen. Sie ist auch nicht optisch zu de
finieren als eine Linie, in der wir beliebige drei Punkte von einem 
Standpunkt aus zur Deckung bringen konnen (EINSTEIN); der Blinde hat 
den Begriff der Geraden so gut wie der Sehende. 

N eues lehrt uns die Mathematik genau in der namlichen Weise 
wie andere Dberlegungen, indem sie uns Verhaltnisse zum BewuBtsein 
bringt, die wir vorher nicht herausgehoben haben, indem sie die GroBen 
und Zahlen in Verhaltnisse oder Verbindungen bringt, in denen wir sie 
noch nicht betrachtet haben, und namentlich indem sie nach Analogie 
die gewonnenen Erfahrungen auf neue Einzelfalle anwendet, also z. B. 
die Distanz des Mondes nach Analogie von iiberseh- und meBbaren 
Distanzverhiiltnissen berechnet. 

Manche finden Scbwierigkeiten in den Bruchen und den negativen 
Zahlen und sucben sie auf merkwurdige Weise zu umgehen. J edes Kind, 
das halbe und Viertelsapfel unterscheidet, lernt daraus den Begriff der 
Briiche kennen, und Schulden und Schritte von einem Punkte in einer 
gewissen Richtung und dann wieder zuriick uber den Punkt hinaus, er
geben u. a. den BegrifI der negativen Zahl ohne wei teres. 

So finden wir bei der genauesten Untersuchung nichts in der Mathe
matik, das nicht aus der Erfahrung stammen wiirde, und wenn der 
Elementarlehrer seinen Kindern das Verstandnis der Zahlenverhaltnisse 
beibringt, so benutzt er mit Recht den Weg der Erfahrung, indem er 
die Zahlenverhaltnisse an einer Anzahl Stabchen oder Kugeln demon
striert, resp. von den Schiilern abstrahieren laBt, obschon mit sechs 
Jahren ein groBer Teil der Kinder die ZahlenbegrifIe schon weitgehend 
abstrahiert hat. In den folgenden Jahren zeigt er die Dinge nicht (auBer 
in gewissem Sinne in der Geometrie), aber er laBt sie sich vorstellen, 
und nur auf Grund konkreter Vorstellungen, d. h. Wiederholungen von 
Erfahrungen kann das Kind gewisse mathematische Verhaltnisse, wie 
die der Briiche "verstehen". Umgekehrt kann man einem Kind die 
Kongruenz zweier Dreiecke nicht erkIaren, solange es nicht genug Er
fahrungen gesammelt und verarbeitet hat. Das geometriEChe Verstandnis 
ware also, wenn iiberhaupt, in einem ganz anderen Sinne angeboren als 
z. B. die AfIektivitat. 

Das Schlie Ben. Die Fahigkeit zu schlieBen, Schliisse zu bilden, 
ist eine selbstverstandliche Folge des Gedachtnisses; dazu ist dieses da. 
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Wenn der Saugling mit seinem Schreien die Mutter herbeilockt, so sagt 
man noch nicht gern, er habe den "SchluB" gemacht: "Wenn ich schreie, 
so kommt die Mutter; ich mochte, daB die Mutter kommt; also schreie 
ich. " Der Ablauf der Assoziationsreihe ist zu elementar und zu wenig 
bewuBt; wir sind gewohnt, nur das SchluB zu nennen, bei dem die ein
zelnen Schritte auseinandergehalten werden konnen 1). Wenn aber das 
Kind nur wenig alter ist, so wird es z. B. die Assoziation bekommen 
"Mutter Rut aufsetzen - Mutter ausgehen". Damit sind die Be
dingungen fUr das Ziehen von Schliissen gegeben; denn wenn es die 
Mutter den Rut aufsetzen sieht, wird es assoziieren "ausgehen". Das 
driicken wir in der umstandlichen logischen Formel so aus: Wenn die 
Mutter den Hut aufsetzt, so geht sie aus; jetzt setzt sie den Hut auf, 
also geht sie aus. Solche Assoziationen machen wir den ganzen Tag zu 
tausenden, aber in der Regel in der einfachen, zuerst angedeuteten Form, 
naoh der auch die Psyche eines Hundes oder eines anderen Tieres mit 
Gedachtnis arbeitet. Wenn ioh einmal weiB, wo beim Menschen die 
Leber liegt, und ioh will sie perkutieren, so assoziiere ioh gleich das 
rechte Hypochondrium und klopfe dort; niemals werde ioh den Umweg 
machen: Jeder Mensch hat die Leber im rechten Hypochondrium; dies 
ist ein Mensch; also liegt seine Leber im rechten Hypochondrium. Der 
Umweg hat nur dann einen Sinn, wenn der SchluB so weit von der ge
wohnlichen Erfahrung abweicht, daB wir uns dessen bewuBt werden und 
seine Grundlagen genau kennen wollen. So assoziieren wir, wenn die 
Denkrichtung es verlangt, an jeden beliebigen Baum den Begriff der 
Wurzeln, die wir jedesmal, wenn wir andere Baume un ten angesehen, 
gefunden haben, und sagen uns nicht: "Jeder Baum hat Wurzeln; das 
ist ein Baum, also hat er Wurzeln." 

Was wir an friiheren Baumen gesehen, assoziieren wir an neue; 
was sich nach der friiheren Erfahrung des Kindes an das Aufsetzen des 
Rutes der Mutter anschlieBt, wird im speziellen neuen Fall erwartet. 
So hilft dank dem Gedachtnis die friihere Erfahrung uns in der Gegen
wart und der Zukunft zurechtfinden, indem wir von dem aktuellen Psy
chismus, der Auffassung eines Dinges, einer Lage, ahnliche Dinge oder 
Lagen, die friiher erlebt sind, wieder ekphorieren und von diesen die 
Folgen assoziieren. Irgend etwas anderes liegt auch in der komplizier
testen Denkfunktion nicht. 

Der Beweis des pythagoreisohen Lehrsatzes setzt sich zusammen 
aus vier Erfahrungen, die jedermann hat, und aus zweispeziellen, die der 
Beweisende ad hoc macht. Aus diesen Erfahrungstatsachen (Engrammen) 
werden acht analoge Assoziationen (Xhnlichkeitsassoziationen, Schliisse) 
gemaoht. (Begriffe wie Dreieok, Rechter Winkel, Parallele, Multiplikation 
sind vorausgesetzt, also nioht gezahlt.) 

1) Man streit3tsich allerdings dariiber. Beruht es, wie HEL~HOLTZ will, auf Schliissen, 
wenn wir die Distanz der Dinge aus den Verschiedenheiten beider Rstinabilder, der GroBe 
und der Luftperspektive und des Verhaltens zu unseren Bewegungen schatzen? Die Frage 
ist eine sehr unniitze; sie ist sinnlos ohne eine bssondere Dafinition des SchlieBens und 
keine Frage mehr, wenn die Definition gegeben ist. Der Vorgang der Distanzschatzung ist 
der narnlicbe, wie beirn Schlie Ben irn engsten Sinne; aber rnanche wollen ihn nicht zu den 
Schliissen zahlen, weil er ganz unbewuBt, unterpsychisch sei. Wie weit beirn Menschen 
die Hirnrinde dabei beteiligt ist, d. h. wie weit der Vorgang ein phylogenetisch organi
scher oder ein individuell eingelernter ist, wissen wir nicht. Jedenfalls ist er den Tieren 
ohne GroBhirn und auch so hoch entwickelten Geschopfen wie dem Kiiken angeboren. 
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Die Stucke je zwischen zwei Parallelen jeder der sie schneidenden 
Linien haben die namlichen Verhaltnisse zu den Stucken der andern 
Linien zwischen den namlichen Parallelen. Das ist eine Erfahrungs
tatsache; man sieht es und schatzt es richtig ab unter den verschieden
sten Umstanden; verkleinerte oder vergr6Berte Figuren werden im rich
tigen Verhaltnis gezeichnet, EOweit man zeichnen kann, und jedenfalls 

Abb. 1. 

in diesem Sinne verstanden; die Vergr6Berung und Verkleinerung durch 
verschiedene Distanzen werden richtig geschatzt und verwertet, ebenso 
die Verkurzungen in den Projektionen, in denen wir fUr gew6hnlich die 
Dinge sehen; diese werden einfach umgesetzt, so daB man ein Quadrat 
regelmaBig aIs Quadrat sieht und sich so vorstellt, obschon wir es nur 
selten direkt von oben in dieser Form 
wahrnehmen. Man hat also erfahren, daB 
die Verhaltnisse bestimmter Linienstiicke 
zwiwhen Parallelen zueinander gleich sind 
(Erfahrung I). Wenn wir nun, wie man 

_~ __ /7b 

c 

Abb.2. Abb.3. 

oft gesehen hat, in einem Dreieck eine Parallele zu einer Seite zieht 
(Abb.2), so hat man solche Verhaltnisse, was sich sofort zeigen HiJ3t, wenn 
man durch die gegenuberliegende Ecke die Parallele wirklich zieht. Oder: 
die ad hoc gezogene Linie zeigt uns, wenn wir sie nicht EOnst gleich sehen, 
die Ahnlichkeit mit den fruher angefuhrten Verhaltnissen (Erfahrung 
ad hoc I). ae, eb und ab einerseits, cd, db und cb anderseits sind 
solche StUcke zwischen Parallelen. Die Ahnlichkeitsassoziation sagt uns, 
daB sie je unter sich in gleichem Verhaltnis stehen (Assoziation 1). 
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leh driieke das in der iibliehen mathematisehen Abkiirzung aus: 
ae: cd = eb :db=ab: eb. 

Nun hat jedes normale Kind (namentlieh im zweiten Halbjahr) 
tausend und tausend Versuehe gemaeht, bewegliehe Dinge der versehie
densten Formen aufeinanderzulegen. Dabei maehte es die Erfahrung, 
daB Dreieeke (wie beliebige andere Formen) sieh gleieh bleiben, wie man 
sie aueh dreht oder aufeinander legt. Es hat die Vorstellung gewonnen, 
daB man zwei Dreieeke mit zwei gleichen Winkeln aufeinander legen 
kann (es wiirde allerdings zunachst lieber umgekehrt sagen: die Winkel 
sind gleich, wenn man sie aufeinanderlegen kann), und daB dabei die 
einander nieht deekenden Linien parallel 
werden. Das ist direkt durch Anschauung 
gewonnen und jedem gelaufig (Erfahrung II). 

Daran werden als Ahnliehkeitsassoziation 
die friiher erwahnten Verhaltnisse assoziiert. 
Mit andern Worten ausgedriiekt, heiBt diese 
Assoziation: die vorher genannten Verhaltnisse 
gelten bei beliebigen Dreieeken, die zwei 
Winkel gleieh haben (Assoziation 2). 

Nun kommt die zweite Erfahrung ad 
hoc (die wenigstens nieht allen Leuten im 
BewuBtsein ist): Wenn ieh eine Senkreehte 
vom reehten Winkel eines reehtwinkligen 

a 
Abb.4. 

Dreieeks auf die gegeniiberliegende Seite (Hypothenuse) ziehe, so sehe 
ich, daB solche Dreieeke mit Gleiehheit zweier Winkel entstehen (Er
fahrung ad hoc II). leh assoziiere wieder die friihere Erfahrung (Asso
ziation 3) und erhalte: 

a:d=c:a. 

Aus Erfahrung weiB ieh, daB ich gleiehes bekomme, wenn ieh mit 
gleichem die gleiche Operation mache (Erfahrung HI). leh multipliziere 
die Gleiehung mit a und mit d (Assoziation 4) und erhalte 

a2 = de. 

Auf ganz gleiche Weise erhalte ich (Assoziation 5) 

b2 = ec. 

Naeh der obigen Erfahrung addiere ieh gleiehes zu gleiehem und er
halte (Assoziation 6) 

a2 + b2 = dc + ec. 

leh weiB aus Erfahrung, daB 4 Zehner + 7 Zehner (oder statt Zehner 
beliebige andere Dinge oder GraBen) 11 Zehner sind (Erfahrung IV). 
Aus Analogie assoziiere ieh 

de + ee = (d + e) c (Assoziation 7). 

DaB d+e nicht nur gleieh groB, sondern identiseh ist mit e, sehe ieh; 
es handelt sieh nur um andere Namen fUr das namliehe (Assoziation 8). 
Damit ist der Beweis geleistet. 

leh habe im obigen vier Satze aus der Erfahrung abgeleitet. DaB 
man Dreieeke mit gleiehen Winkeln aufeinanderlegen kann, und daB 
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dann die dritten Seiten einander parallel sind, dieses Wissen scheint 
nicht angeboren zu sein, soweit man aus den Bemiihungen der Kinder, 
sich iiber diese Dinge Rechenschaft zu geben, schlieBen darf. Da ich 
mich bis in mein zweites J ahr zuriickerinnere, darf ich vielleicht auch 
anfiihren, dal3 ich mich, ohne spezielle Beispiele angeben zu konnen, an 
das bewul3te Suchen solcher Erfahrungen noch erinnere, namentlich auch, 
wie ich mir die Verhaltnisse einfacher Formen an einem zusammen
legbaren Mal3stab, den ich zum Spielen erhalten hatte, klarmachte. lch 
muB schon viel mehr als zweijahrig gewesen sein, als mir Raute und 
Rhombus in den Verhaltnissen, die hier in Betracht kommen, klar 
wurden. Dal3 die Grundsatze: Gleiches mit Gleichem mit gleicher mathe
matischer Operation behandelt gibt Gleiches und ad + b d = (a + b) d 
aus der Erfahrung stammen, kann wohl jeder Schullehrer bezeugen, der 
den Kindern die Saehe an Beispielen beibringt. 

Nieht so einfaeh verhalt es sieh mit den Verhaltnissen von Linien
stiieken zwischen Parallelen. Da jedes Tier, das sich mit den Augen 
orientiert, diese VerhaJtnisse beniitzt, sind sie unzweifelhaft schon in der 
Organisation tieferer Hirnteile voll abgeschatzt. Da aber das Menschen
kind auch in bezug auf die Orientierung ganz hilflos auf die Welt 
kommt und deutlich erst mit der Erfahrung sich orientieren lernt, ist 
fUr es wohl diese das Wesentliche, besonders wenn es sich um bewuBte 
Benutzung 1m Denken handelt. Wir kennen auch keine phylogenetischen 
Engramme, die die Hirnrinde zum Denken verwenden konnte (angeborene 
Ideen). Fiir unsere Vorstellungen vom Denken ware es ubrigens ganz 
gleichgiiltig, wenn gewisse Engramme phylisch statt individuell erworben 
waren. 

Andere SchluBformeln, wie die a fortiori, ergeben sich natiirlich 
auch aus der Erfahrung. leh sehe drei Dinge nebeneinander; a ist 
groBer als b, b groBer als c; da kann ich nicht anders als auch sehen, 
daB a groBer ist als c; und erst wenn ich beide nicht zu gleicher Zeit 
sehen kann, sondern nur einzeln mit b zusammen, so assoziiere ich die 
gewohnte Vorstellung in der Form einer besonderen Denkoperation. DaB 
die SchluBformeln, wie sie uns die Logik bietet, iiberhaupt aus der Er
fahrung, d. h. aus dem gewohnten ProzeB des SchlieBens, einfach ab
strahiert sind, wird wohl keines weiteren Beweises bedurfen. 

Eine andere Art der Benutzung der Engramme zum Denken ist 
die des bloB gedachten Versuchs. Wir haben oben gesagt, das Kind 
gewinne eine Menge von Kenntnissen uber die Formverhaltnisse da
durch, daB es Dinge von verschiedenen Formen aufeinander lege und 
aneinander halte. Nachdem es die Engramme der Formen gewonnen 
hat, braucht es dazu die wirkliehen Dinge nicht immer; es macht in 
einfachen Fallen den Versuch statt mit den Dingen mit seinen Engrammen 
von den Dingen, aber moglichst nach Analogie der Erfahrung. So 
braucht ein halbwegs intelligentes Kind die beiden ahnlichen Dreiecke 
nicht in Wirklichkeit aufeinanderzulp.gen, urn zu lSehen, daB die Seiten, 
die nicht zur Deckung gebracht werden, bei passendem Aufeinander
regen parallel sein mUEsen, und in der Schule werden gerade in der 
Geometrie bestandig sole-he Gedankenexperimente gemacht. 

Wenn man das Ratsel losen will, wie man es machen miisse, um 
den Wolf, das Schaf und den Kohl iiber den Flul3 zu bringen mit einem 
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Schiff, das nur zwei von diesen Dingen auf einmal tragen kann, so 
macht man in Gedanken das Experiment, bis es klappt. Sogar eine 
Menge physikalischer Vorstellungen gewinnt man in und auBer der 
Schule auf diese Weise. Die Frage, ob die Fallgesohwindigkeit abhangig 
sei vom absoluten Gewicht des fallenden K6rpers, wird man leicht 
damit beantworten k6nnen, daB man sich zwei fallende Ziegelsteine 
denkt, die natiirlich gleich schnell fallen wie einer; wenn sie sich ein
ander nahern, bis sie ganz verbunden sind, so zeigt die engraphierte 
Erfahrung, daB das auf die Fallgeschwindigkeit keinen EinfluB haben 
kann. Man hat auch nicht ganz mit Unrecht ein Gedankenexperiment 
in der Entdeckung KOEPPERNIGKS gesehen, der auf den EinfaH kam, 
sich die Sonne stillstehend zu denken und die Folgen zu berechnen. 

Nehmen wir noch ein Beispiel von mehr analytischem Denken. 
lch will die Beziehungen von Empfindungen, Wahrnehmungen, Begriffen 
studieren, nachdem die drei Begriffe schon gebildet sind. lch "sehe" 
dabei ein Buch. Nun assoziiere ich den Begriff der Empfindung an 
den Komplex des optischen Bildes des Buches; die Nebeneinander
steHung in der Psyche zeigt, wie die N ebeneinandersteHung von zwei 
Dingen in der AuBenwelt, ihre Beziehungen zueinander. Eine besonders 
enge Beziehung entsteht zwischen dem eckigen Fleck, den ich sehe, und 
seinen Schattierungen mit der Vorstellung der Empfindung, weil solche 
Elemente in dem Begriff der Empfindung enthalten sind. Umgekehrt 
fehlt Gemeinsames in dem Empfindungsbegriffe und dem, was erst die 
Wahrnehmung des Gegenstandes als K6rper und als Buch ausmacht, 
die Vorstellung einer hintern Seite, des Gewichtes, namentlich aber der 
Buchblatter mit ihrem Druck, die ich gar nicht sehe. 

Diese Teilvorstellungen assoziieren dafiir Tatsachen aus der friiheren 
Erfahrung und den Begriff der friiheren Erfahrung selbst, der EChon ge
bildet sein muB, wenn man iiber solche Dinge nachdenkt. Da ich be
achte, was in mir vorgeht, wird der Begriff der Assoziation ekphoriert 
und zwar in dem Zusammenhang, daB die Assoziation die Verbindung 
geschaffen habe. Das, was mit dem Begriff der friiheren Erfahrung ver
bunden war, betrachte ich naher und habe Assoziationen von einzelnen 
Teilen (z. B. Blatter) und von einzelnen friiheren Erfahrungen; ferner 
die Assoziation von "Verbindung" oder "Komplex". Bei weiterer Ana
lyse kame man zum Begriff des Buch begriffes, der sich aus den friiheren 
Erfahrungen durch Abstraktion gebildet hat .... 

Das mag geniigen, um zu zeigen, wie der Gedankengang nach den 
friiher gewonnenen Assoziationen und nach Assoziationen der A.hnlich
keit verliiuft, und eine schwache Vorstellung geben von der Komplika
tion von Elementen und Verbindungen, die man anfiihren miiBte, wenn 
man wirklich einen solchen Gedankengang bis zu allen seinen Urspriingen 
verfolgen wollte. 

Bei solchen Aswziationen ist keine bestimmte Bahn- und Be
wegungsrichtung von vornherein gegeben wie bei den Beispielen im An
fang des Kapitels: Unlust - Schreien - Mutter - Trinken. Gegeben 
sind allerdings gleichzeitig die Begriffe der Empfindung und der Wahr
nehmung des Buches; der erstere muB alw aus dem Komplex der 
Wahrnehmung den Empfindungsanteil besonders herausheben als Asso
ziation der A.hnlichkeit. DaB man den Rest nun besonders betrachtet, 
ist eine alte Dbung, die sich von selbst herausgebildet haben muB: 
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Jedesmal, wenn wir einen Gegenstand untenmchen, so erforschen wir 
einen Teil desselben nach dem andern. In der ursprunglichen Absicht, 
die Wahrnehmungen zu analysieren, zusammen mit der Tatsache, daB 
ein Teil als Empfindung erkannt worden ist, Iiegt der Fortgang der 
Assoziationen auf den Rest. Dieser, "bedruckte Blatter", "harter Deckel", 
die ganze Form usw. konnte an sich tausend Dinge assoziieren; die Wege 
werden aber dadurch beschrankt, daB die Vorstellung dieses Restes mit 
derjenigen der "Entstehung" oder "woher kommt es" verbunden ist, die 
in der gestellten Aufgabe liegt. Ich finde sogar in diesem FaIle nur 
einen einzigen Weg, und dieser fiihrt zu friiheren Erfahrungen und den 
Abstraktionen des Begriffes "Buch". In der Vorstellung "woher?" liegt, 
wie man sich ausdriickt, die Zielvorstellung. Man soUte aber sagen 
"eine" Zielvorstellung, denn es gibt noch viele andere innert des nam
lichen Gedankenganges, so das Hauptziel, die Zusammenhange zwischen 
Empfindung, Wahrnehmung und Begriff. Dem Hauptziel sind Neben
ziele untergeordnet, wie die Reise nach Hamburg bei einer Reise nach 
Amerika. 

Als Beispiel einer Erfindung sei die der Flugmaschine angefiihrt, 
wobei ich ausdriicklich hervorhe be, da13 ich die wirklichen 
Vorgange ganz ungeniigend kenne und also einen groBen Teil 
supponiere. Fiir unsere Zwecke ist das gleichgiiltig. Es kann folgender
maBen gegangen sein: 

Der Mensch hat das Bediirfnis, sich schnell von einem Ort zum 
andern zu bewegen. Er sieht die ftiegenden Tiere sich am schnellsten 
und anscheinend leichtesten fortbewegen. "Schnell sich fortbewegen" 
wird also assoziiert an "fiiegen", also auch der Wunsch, sich schnell 
fortzubewegen. So wiinscht der Erfinder nicht nur allgemein sich schnell 
fortzubewegen, sondern zu fiiegen. Er sieht: Die Tiere fiiegen mit 
Fliigeln. Diese Idee wird an das gewiinschte eigene Fliegen assoziiert 
durch Ahnlichkeit, er mochte fiiegen mit Fliigeln. Er hat aber keine 
Fliigel. Der Trieb, sich zu erwerben, was man wiinscht, liegt in der 
Organisation jedes animalischen Wesens; es seIber zu machen, ist mensch
licher Erwerb aus der Erfahrung, den wir hier a.ls schon bestehend 
voraussetzen. Der Mensch macht sich also Fliigel von Ikaros bis zum 
Schneider von VIm, kann aber nicht fiiegen, ohne recht zu wissen, 
warum. 

Nun wollen die Gebriider MONTGOLFIER kiinstliche Wolken machen, 
etwas, das in der Luft aufsteigt. Das assoziiert die warme Luft, die 
aufsteigt. Die ist aber noch keine Wolke; man sieht sie nicht und sie 
bleibt nicht beisammen. Wie der Hungrige in der AuBenwelt etwas 
sucht, bis er Speise findet, so der Erfinder in seinen Assoziationen; d. h. 
statt Bewegungen assoziiert er Engramme, in beiden Fallen nach be
stimmten Gesetzen. Hier muB er assoziieren Dinge, die zusammen
halten; die nachstliegende Assoziation ist die unzahlige Male erfahrene 
der Vmhullung oder eines GefiiBes. Die Kraft, die er zur Verfiigung 
hat, ist .sehr gering. Die Erfahrungsassoziation sagt, geringe Krafte 
konnen nur geringe Gewichte heben; diese beiden Assoziationen muB er, 
da sie alltaglich sind und wir immer Gewichte und die Krafte, die 
sie heben konnen abschatzen, gleich gemacht haben', so daB sie ihm 
kaum zum BewuBtsein gekommen sein werden. Das assoziiert sich zu 
dem Begriff der leichten Vmhiillung. Die leichte Vmhiillung muB nach 
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der alltiiglichen Erfahrung irgendein Gewebe oder ein Papier as so
ziieren: Die Montgolfiere ist erfunden. Da sie fiiegt, wird sie dem 
immer bestehenden Wunsch, Eelbst zu fliegen, assoziiert. Dem Wunsch 
entspricht sie aber nicht gut, u. a. wegen der Schwierigkeiten, die das Feuer 
mit sich bringt. Es werden also weitere Assoziationen gesucht: Die 
Vorstellung der leichteren Luft assoziiert die eines leichteren Gases: Der 
Kugelballon ist erfunden; man kann fiiegen - aber nur mit dem Wind. 
Man hat aber den Wunsch, an beliebige Stell en zu kommen. Er wird 
assoziiert an die Vorstellung des fiiegenden Ballons, d. h. man sucht 
den lenkbaren Kugelballon. Aus Analogie mit bestehenden Vehikeln 
wird die Schraube (und das Steuer) assoziiert, wahrscheinlich allerdings 
nie im praktischen Versuch, weil die Techniker, die solche Sachen aus
fiihren, in moderner Zeit zu gut iiber die Maglichkeit orientiert sind; 
urn so mehr aber setzen die Geisteskranken und die Witzblatter die 
Schraube an den Kugelballon. Endlich sind die schnellgehenden Mo
tor en erfunden. Sie werden dem Wunsch, mit dem BaIlon 7:U fliegen 
assoziiert und zugleich die bekannte Tatsache, daB der Widerstand mit 
dem Querschnitt senkrecht zur Richtung der Bewegung zunimmt, und 
daB eine Kugel schwer steuerbar ist: Der Zeppelin ist erfunden. Er 
erweist sich als zu schwerfallig. Der Wunsch besteht weiter, setzt nun 
aber bei einer anderen, friiher schon entstandenen, Gedankenfolgc an. 
Durch die Erfindung des Ballons ist der Begriff des Fliegens zerlegt 
worden in den des Aufsteigens resp. Getragenwerdens und den der 
Lenkbarkeit. Man 'war von dem ersteren ausgegangen und an kein 
befriedigendes Ende gekommen. LUJIENTHAL assoziierte den zweiten Be
griff an den Vogelflug, zunachst ohne sich groB urn den ersten zu kiim
mern, und machte sich wieder eine Art Fliigel, zugleich aber moderne 
Vorstellungen aus der Technik, die Bedeutung der zur Bewegungsrich
tung schiefen Flache an die Fliigelwirkung assoziierend und dam it hor
aushebend. So kam er auf seine Studien des lenkbaren Gleitfluges mit 
einer Art Fliigel, eine hahere Stellung, einen Anlauf und den Wind be
nutzend. Seine Ideen bewahrten sich nur zu schnell, so daB er, bevor 
er sein Instrument in die Gewalt bekommen, sich so hoch in der Luft 
halten konnte, daB er sich den Riicken brach, als er die Fiihrung ver
lor. An die Idee der schiefen Flache aber assoziierten die Gebriider 
WRIGHT das Schraubenrad mit dem schnellgehenden Motor: Das Flug
zeug war erfunden. 

Wie wenig besonderes in dem Denkvorgang liegt, zeigt vielleicht 
am besten die Maglichkeit, sich denselben rein physiologisch vorzu
stellen: ein Tier weicht der Warme aus; dann infolge von Erfahrung 
auch dem die Warme ankiindigenden Lichtreiz. Nun gibt es aber ver
schiedene Lichtarten, von denen die einen von Warme gefolgt sind, die 
andern nicht. Es wird nach und nach nur noch auf die erstere Gruppe 
reagieren (vgl. die experimentellen Assoziationsrefiexe). In seinem Nerven
system ist irgendwie die Lichtempfindung mit der Warmeempfindung (und 
der daraus entstehenden Reaktion) funktionell verbunden. Diese funk
tionelle Verbindung ist identisch mit einer Assoziation. Die Licht
empfindungen der zweiten Gruppen werden nicht mit der Reaktion ver
bun den oder sekundar bei der Dbung von ihr abgesperrt. Ware das, 
was wir hier rein objektiv als physiologischen Vorgang beschrieben haben, 
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bewuBt, und konnte das Tier in unseren Begriffen reden, so muBte es 
das namliche Erlebnis etwa folgendermaBen beschreiben: ich habe schon 
gemerkt, daB auf diese Lichterscheinung die verwunschte Warme kommt, 
und deshalb fliehe ich. Nun bin ich aber auch oft unnutz geflohen; 
das war bei Licht mit vielen violetten Strahlen. Davor fliehe ich nicht 
mehr. Die eine Gruppe von Licht ist gefahrlich, die andere ist nicht 
gefahrlich (Urteil). Dieses Licht enthalt keine violetten, aber viele roten 
Strahlen, es ist also gefiihrlich: vor dem fliehe ich (SchluB). 

Allgemeines. 
Der Denkakt beruht also auf den Assoziationsverbindungen, die die 

Eindrucke der AuBenwelt im Gedachtnis geschaffen haben. Wie die 
Vorstellung eine iiberdauernde Wahrnehmung einzelner Dinge 
ist, so ist das Denken eine Ekphorie von uberdauernden Wahr
nehmungen der Zusammenhange der Dinge, so daB in der Gegen
wart an bestimmte Verhaltnisse Zusammenhange assoziiert 
("aus Analogie geschlossen") werden, die wir jetzt nicht sehen, 
aber fruher erfahren haben. Wir benutzen nicht nur die gegen
wartigen Erfahrungen, sondern auch die friiheren. Es ist die namliche 
Gedachtnisiunktion, die sowohl die Begriffsbildung wie dasDenken 
hervorbringt; es besteht psychologisch kein prinzipieller Unterschied 
zwischen Dingen und Zusammenhangen der Dinge in ihrem Nach- und 
Nebeneinander; Dinge sind Zusammenhange ihrer (wahrgenommenen) 
Eigenschaften. Die Wahrnehmung ist die Gruppierung nach zusammen
gehorigen Sinnesempfindungen; die Assoziationsbahnen, auf denen das 
Denken ablauft, sind Engramme der Erfahrungen der Zusammenhange 
dieser Gruppen unter sich. Eigentlich sind ja Wahrnehmllngen und 
Vorstellungen und Denken fUr uns in gleicher Weise Geschehnisse und 
ihre Zllsammenhange, die in der Zeit ablaufen. Die Dinge bilden wir 
ja auch nur aus assoziativen Zusammenhangen, genau wie die Logik. 
So sind auch Dinge und Geschehen nicht zwei absolut verschiedene Be
griffe. Wir pflegen manches, was in der Zeit ablauft und also eigentlich 
ein Geschehen ist, ein Ding zu nennen, z. B. W orte, ein Konzert. 

Aber die innerbegrifflichen Assoziationsbindungen sind viel fester 
als die zwischenbegrifflichen - aus selbEtverstandlichen Grunden: Die 
Mutter hat schon fiir den Saugling eine enorme Zahl bestimmter Eigen
schaften, die ihr immer anhaften. Wenn ein Teil (eine Eigenschaft) der 
Mutter anwesend oder abwesend ist, ist es auch die ganze Mutter; aber 
die Mutter kann als Ganzes einmal da und ein andermal an einem 
andern Orte sein; sie kann jetzt das und im nachsten Augenblick etwas 
ganz anderes tun. 

Schon bei den einfacheren Schliissen im taglichen Leben rechnen 
wir nicht mit aHem, was in Betracht kommt; wir ignorieren Unwahr
scheinlichkeiten und geben uns nicht allzuviel Miihe, alles zu uberblicken, 
Ich hole mein Buch an einer bestimmten Stelle, weil ich es dort ab
gelegt habe, obne lange zu uberlegen, ob es jemand weggenommen haben 
konnte. Die Kinder gehen urn 8 Uhr in die Schule; es iEt 8 Uhr vorbei; 
ich denke fur gewohnlich nicht an aile die Moglichkeiten, die sie yom 
Schulgang abhalten konnten, und nehme an, die Kinder seien in die 
Schule gegangen. Aber auch der einfache Mensch kommt taglich in die 
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Lage, Schliisse zu ziehen, die bedeutend komplizierter sind als die an
gefiihrten, und bei denen er nicht alles iibersehen konnte, auch wenn 
er sich damr anstrengen wiirde; deswegen so viele Tauschungen. Wo 
die Logik eigentlich Neues zeigen will, rechnet sie iiberhaupt (auBer in 
del' Mathematik s. oben) nul' mit Wahrscheinlichkeiten. Von den Be
griffen abel' sind erst die kiinstlichen, stark abstrakten (wie Gott, Per
sonenrecht, Betrug), die keinen EinfluB auf die allgemeinen Denkformen 
haben, wandel bar in del' Menge und Art del' Bestandteile; im allgemeinen 
besitzt del' Begriff eines Dinges eine sehr weitgehende Abgeschlossenheit; 
wir kennen meist aIle wesentlichen Sinnesempfindungen, die ein Ding 
zusammensetzen; man kann nichts dazu und nichts davon tun (was aber 
gar nicht heiBen soll, daB ein Begriff bei jeder Ekphorie mit allen seinen 
Bestandteilen und jedesmal gleich gedacht werden. 1m Gegenteil hat 
ein Begriff jedes einzelne Mal, wo er gebraucht wird, seine besondere 
Gestaltung). 

So bei del' groBen Mehrzahl del' Dinge. In relativ sehr seltenen 
Fallen haben wil' zwar Dinge nul' ein odeI' wenige Male wahrge
nommen, odeI' wir haben gar nul' von ihnen gehort. Die Analogie 
zwingt uns abel', auch solche Dinge als unzerstorbare Zusammenkittung 
ihrer Eigenschaften anzusehen: Wahrend wir nul' in einer Stunde eine 
unzahlbare Menge von Eindriicken erleben, sehen wir doch ein ganzes 
Leben lang I?-ie, daB die verschiedenen Eigenschaften del' Dinge aus
·einanderflieBen odeI' sich prinzipiell andel'll, so daB z. B. ein Mensch 
auf einmal an Stelle des Kopfes Fliigel odeI' die Hohlung eines Kellers 
odeI' statt del' FiiBe einen Schliissel hatte. So muB nach kurzer Er
fahrung odeI' zugleich mit del' Bildung des Dingbegriffes ohne weiteres 
auch die Festigkeit del' inneren Verbindung, die Undenkbarkeit eines 
Auseinanderfallens gegeben sein. 

Immerhin sind auch die Dingbegriffe nicht absolut unantastbar. 
Del' Primitive kennt nicht einmal von seiner eigenen Personlichkeit 
ganz scharfe Grenzen; wenn er sich ein Barenfell angezogen hat, so ist 
.er in vielen Beziehungen, meist in allen, die er gerade denkt, ein Bar 
und nicht mehr ein Mensch; ein abgetrenntes Haar, eine Photographie 
reprasentiert ihn ganz, so daB ihm das geschieht, was man einem solchen 
Symbol tut; wenn seine Frau krank ist, benimmt er sich auch wie ein 
Kranker und nimmt unbedenklich das heilende Purgiermittel ein; die 
Mythologie kann Apollo zugleich als einen Mann und als eine Frau 
auffassen, oder irgendeinen Gott mit seinem Bild verdichten und dann 
wieder unabhangig von demselben denken. Auch beim modernen Kultur
menschen kann eine starke Aufmerksamkeitsstorung die Dinggrenzen 
verwischen, so daB Eigenschaften zweier Bekannten in eine einzige 
Personlichkeit verschmolzen werden, die weder der eine noch del' an
dere ist. 1m Traum gar fallen die Begriffe so gut auseinander wie die 
logischen Funktionen. 

In del' Pathologie finden wir zwar logische Storungen bei allen 
,Geisteskrankheiten, Begriffsauflosungen abel' nul' in der Schizophrenie. 
Bei genauem Zusehen erweist sich abel' auch dieser Unterschied nur 
als ein quantitativeI'. Alle logischen Storungen der nichtschizophrenen 
Psychosen riihren davon her, daB zu wenig Assoziationen herbeigezogen 
werden (Oligophrenien, organische), odeI' daB die Affekte einseitig be
,stimmte Assoziationen bahnen, andere hemmen und den logischen Wahr-

B leu I e r, Elementarpsychologie. 12 
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scheinlichkeiten einzelner Motive ein falsches Gewicht geben (aHe Psy
chosen, am wenigsten ausgesprochen bei den Oligophrenen). Nur bei 
den Schizophrenen k6nnen sowohl innerbegriffliche, wie logische Asso
ziationen, ich m6chte fast sagen beliebige, von der Erfahrung abweichende 
Wege einschlagen, und es k6nnen die Begriffe Vater und Mutter so in 
ihren Bestandteilen auseinandergerissen und falsch wieder in einen Be
griff zusammengesetzt werden, daB der Vater (nicht bildlich gemeint) 
von sich sagen kann, er habe sein Kind an seiner Brust genahrt. Sehen 
wir im iibrigen affektive Einfliisse die Logik falschen, so daB es beim 
Gesunden zu vielen Irrtiimern und beim Kranken zu Wahnideen kommt, 
so ist das gleiche, wenn auch in geringerem MaBe, von den Begriffen 
ebenfalls zu sagen; ein Mensch, der uns geargert hat, w'ird leicht zu 
einem schlechten Charakter umgestempelt; aber allerdings denkt sich 
auch der Krankste nicht leicht einen Hund mit fUnf Beinen oder mit 
blauen Federn. 

Die Assoziationen. 
Man hat alles Denken auf die "Assoziationsgesetze" zuriickfUhren 

wollen und meinte damit Assoziationen nach Gleichheit, Xhnlichkeit, 
Gegensatz und nach Neben- und Nacheinander. 

Vnter AEsoziationen stellt man sich Verbindungen von (mehr statisch 
gedachten) psychischen Vorgangen vor, wie Empfindungen oder Vor
stellungen. Es ist durchaus falsch, einen anatomischen Begriff daraus 
zu machen. Wird die Psyche aktiv aufgefaBt, so wiirde dem assozi
ierenden Denkvorgang das Bild eines Bahnzuges entsprechen, der von 
einer Station (= Vorstellung 1) zur andern fahrt und an jeder eine kurze 
Zeit anhalt. Denkt man sich die Psyche passiv, so wiirde in ihr wie 
in einer Zauberlaterne ein Bild nach dem andern erscheinen, aber so, 
daB jeweilen das vorhergehende den Grund abgabe flir die Darbietung 
des folgenden. Ich glaube nun nicht, daB es einen solchen scharfen 
Unterschied zwischen Empfindungen und Vorstellungen und eventuellen 
andern statisch gedachten Psychismen einerseits und den Verbindungen, 
den Assoziationen, anderseits gebe. Die Sache ist aber nicht so leicht 
vorstellbar und vorHinfig fUr mich wenigstens nnmoglich in Worten ge
niigend zu beschreiben. Ich brauche deshalb das iibliche nnd fiirdie 
meisten Zwecke ausreichende BUd der Vorstellungen mit ihren Verbin
dungen, den Assoziationen. 

Solche Verbindungen werden "gestiftet" dadurch, daB zwei Psy
chismen, z. B. Empfindungen oder Vorstellungen neben- oder nach
einander ablaufen. Wir sehen das daraus, daB spater die Wiederholung 
des einen Psychismus eine Tendenz hat, den andern zu ekphorieren. 
Diese gestifteten Assoziationen bleiben erhalten; das optische Bild einer 
Person "ist assoziiert" dem akustischen seiner Stimme. Was hier 
mit Assoziation bezeichnet wird, ist eine Disposition zur Ekphorie 
bestimmter Zusammenhange, ein dauernder Zustand. Wir nennen aber 
auch die unmittelbare Aufeinanderfolge der Vorstellungen, d. h. ein 
bestimmtes Geschehen, Assoziation. Diese wird bestimmt entweder 
durch Ekphorie der gestifteten zustandlichen Assoziationen oder durch 

1) Auch dieses Bild ist nur funktionell, nicht raumlich zu denken, etwa wie die 
Stimme im namlichen Kehlkopf von einer Tonhohe zur andern geht. 
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andere Zusammenhange vor allem nach Ahnlichkeit. Wenn ich die 
Stimme einer bekannten Person hore, tritt ihr optisches Bild als Vor
stellung auf, es wird assoziiert. Gleicherweise wird aber auch durch 
die Stimme einer Person die ahnliche einer andern assoziiert, die ich 
noch niemals in Verbindung mit der ersten gebracht habe. 

AuBerdem sind gleichzeitig ablaufende Vorgange meist asso
ziiert, indem sie einander beeinfiussen: Beim Bauch-Schwanzreflex der 
Katze ist die Empfindung <;ler Ausgangsstellung des Schwanzes mit dem 
Bewegungsimpuls des Reflexes assoziiert. Die Wahrnehmung des Weges 
und der HindernisEe leitet unsere Schritte; eine moralische Dberlegung 
hemmt eine angreifbare Handlung; zwei Motive, die in gleicher Richtung 
wirken, befordern die Reaktion; gegensinnige hemmen sie. - Vor aHem 
werden aktuelle Psychismen mit ekphorierten Engrammen friiherer Er
fahrungen verbunden. In einer Wahrnehmung sind gegenwartige Sinnes
empfindungen den Erinnerungen fruherer ahnlicher Erlebnisse assoziiert. 
Mit dem Anblick der Flamme wird die Erfahrung des Sichbrennens ek
phoriert und beide PsychiE'men zusammen bedingen das Ausweichen. 

Diese Bezeichnung von vier oder funf verschiedenen Dingen mit 
dem gleichen Wort fiihrt in diesem Fane fast nie zu MiBverstandnissen 
und mag deshalb beibehalten werden, damit nicht neue Ausdrucke ge
schaffen werden muss en (SEMON bezeichnet nur die Stiftung oder den 
Zustand der Verbindung zweier Psychismen als Assoziation;' die fort
laufende Assoziation von Begriffen im Denken nennt er Ekphorie; ich 
halte das nicht fur praktisch, wei! wir dann keinen Unterschied haben 
zwischen den beiden unentbehrlichen Begriffen der Wiederbelebung eines 
Engrammes schlechthin und der Erregung dieser Wiederbelebung durch 
den assoziativen Zusammenhang). 

Die Assoziationsstiftungen sind nicht bloB etwas Positives, sondern 
ebensosehr etwas andere Wege VerschlieBendes. Jede beliebige Ge
wobnung (Aussprache, Scbrift, und tausend andere) erschwert aIle Reak
tionen anderer Richtung. Je mehr ein Assoziationsreflex mit dem nam
lichen Reiz geubt wird, urn so praziser wird er auf diesen Reiz ein
gestellt, urn so enger wird die Gruppe von Ahnlichkeiten, die ihn hervor
rufen konnen. (Vgl. auch: Intelligenz.) 

Die Assoziationsstiftung geschieht wohl allein dadurch, daB 
zwei Psychismen neben- oder nacheinander ablaufen. Sie ist etwas 
Sel bstverstandliches, wenn man die bekannten physiologischen 
Eigenschaften des CNSs. im allgemeinen und des Gedaeht
nisses im Speziellen voraussetzt. Von physiologiseher Seite 
gesehene gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Vorgange wie 
Reflexe und Sinnesempfindungen beeinflussen einander, sie 
flieBen zu einer Einheit zusammen, wie wir aus der Resultante 
ersehen. Wird das Geschehen als Engramm festgehalten, so 
betrifft das naturlich die Verbindung so gut wie den Reflex 
und die modifizierende Empfindung. 

Bei der Ekphorie erst kommen die fruher genannten Gesichtspunkte 
der Gleichheit, Ahnlichkeit, des Gegensatzes in Betracht. Damit verhiilt 
es sieh folgendermaBen: Gleichheit psychischen Gesehehens gibt es nicht 
(vgl. unten die Anm.); statt Gleichheit ist also Ahnliehkeit zu sagen. Die 
heute gesehene Rose ekphoriert eine gestern gesehene, die nicht ganz 
gleich ist und nicht in ganz gleicher Stellung usw. gesehen wurde. 

12* 
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Ebenso die bloB gedachte Rose. Gegensatze Eind in bezug auf das, 
worauf es hier ankommt, Ahnlichkeiten; denn sie haben viele ahnliche 
Bestandteile, so schon den wichtigsten, die allgemeine Qualitat oder 
Dimension. Ob ich von Lichtschattierungen rede oder von Geriichen, 
ist ein viel wesentlicherer Unterschied, als ob ich innerhalb der Schat
tierungen von WeiB und Hell einerseits oder von Schwarz und Dunkel 
anderseits spreche. Der Unterschied zwischen "Peter ist klein" und 
"der Tisch ist viereckig", oder auch nur zwischen dem ersten Gedanken 
und "Peter ist dunkelhaarig" ist viel graBer als zwischen "Peter ist 
klein" und "Peter ist groB". Mehr oder weniger deutlich klingt geradezu 
bei dem Gedanken "Peter ist klein" noch mit: "Peter ist nicht groB", 
oder sogar "Peter kannte auch groB sein", sonst miiBte man ja nicht 
noch besonders sagen, daB er klein sei. Schon aus dem letzteren Grunde 
liegen auch die Gegensatze innerhalb der namlichen Qualitatsdimension 
einander viel naher als die Zwischenqualitaten; WeiB und Schwarz sind 
einander n.aher verwandt als WeiB und Grau oder gar WeiB und Griin. 
AuBerdem werden die Gegensatze so oft nebeneinander genannt, daB 
sie eine besondere assoziative Verbindung bekommen. Gerade daE', was 
man vermeiden will, wird bei tausend Handlungen des Alltags auto
matisch getan; der angehende Radfahrer fahl"t auf den gefiirchteten 
Stein; die Maschinenschreiberin schreibt in Fallen, wo die Wahl in 
Betracht kommt, die durchgestrichenen Warter. Weil das Wichtige, 
die Dimension iiberhaupt, den Gegensatzen gemeinEam ist, bezeichnen 
die alteren Sprachen die beiden Richtungen einer Dimension oft mit 
dem gleichen Wort: altus; schlecht = schlicht; Ahne war urspriinglich 
sowohl GroBvater wie Enkel (Enkel = Ahnchen); das englische bad hat 
den namlichen Stamm wie das deutsche besser, das lateinische calere 
wie das deutsche kalt usw. 1). Die begriffliche ZUEammengeharigkeit 
der GegenE'atze !,pielt eine bedeutsame Rolle im dereierenden Denken 
(s. S. 191), wobei ihre Ahnlichkeit dadurch besonders beleuchtet wird, 
daB es oft ganz gleichgiiltig ist, ob etwas als schwarz oder als weiB, 
positiv oder negativ gedacht und bezeichnet werde; das Wichtige i8t 
nur, daB iiberhaupt die betreffel1de Qualitatsdimension gedacht wird. 

Manche habe~ merkwiirdige Schwierigkeiten gegen die Annahme von Asso
ziationen nach Ahnlichkeit herausgetiiftelt. So meint NELSON 2 ), verschiedene 
N iiancen von Blau hatten keine gemeinsame Komponente. Eine ~91che konne 
also nicht aus der Erfahrung die Assoziationen bestimmen. Die Ahnlichkeits
assoziation miisse folglich einen andern Grund als die Erfahrung haben. Schon 
wenn NELRON psychische, bewuBte Erfahrung meint, so hat er unrecht; denn ver
schiedene Nuancen von Blau haben auch subjektiv fUr uns viel "Gemeinsames" 
sowohl in der Farbenvorstellung als in der Gefiihlsreaktion, die sie hervorrufen, 
und in der Bedeutung, den Zusammenhangen mit Dingen, die blau sind (keine 
Glockenblume hat genau die Nuance wie eine andere). Viele Nuancen haben also 
die gemeinsame Assoziation "Glockenblume". Der wichtigste Grund liegt aber 
nicht in der Psychologie, sondern in der Physiologie, der doch wohl auch ein Philo
soph EinfluB auf die Art des psychischen Empfindungsvorganges zugestehen wird: 
Ahnliche Farben erregen zum groBten Teil die namlichen Retina- und damit 
Nervenelemente, nur in etwas anderen Verhaltnissen. Die gemeinsame Komponente 
kann also nicht fehlen. Wiirden solche Leute beobachten statt tiifteln, so fiinden 
:sie, daB Assoziationen nach Ahnlichkeit die selbstverstandlichsten, die urspriing-

1) Vgl. FREUD, "Dber den Geg€nsinn der Urworte '. Jahrbuch fur psychoanaly
tische und psychopathologische Forschungen. Ed. II, S. 179. 

2) Die Reformation der Philosophie. Leipzig, Neuer Geist Verlag, 1918. 
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liehsten sind. Jeder Reflex antwortet auf eine ganze Kategorie von "ahnliehen" 
Reizen, die in anderer Beziehung untersehieden werden konnen. Der sieh wieder
holende ehemisehe oder optisehe Reiz, der das Tier vor der kommenden Hitze 
warnt (S. 78; 175), ist niemals genau identisch, nur ahnlich (wie iibrigens fast alle 
Reize, die Reflexe auslOsen). Deswegen hat er doch seine Wirkung. Psychologisch 
ansgedriickt: Die zweite ahnliche Empfindung hat die erste assoziiert. Das sind 
Selbstverstandlichkeiten, die sich nicht nur aus dem Zweck unserer nervosen Funk
tionen, sondern aus ~hrer Art seIber o~.ne weiteres ergeben. Wir konnten uns gar 
kein Nervenystem denken, das nicht Ahnlichkeiten bis zu einem gewissen Grade 
als Gleichheiten behandeln miifite, noch weniger als es der Technik gelungen ist, 
ein Schlofi zu erfinden, das nur ein einziger, dazu gehoriger Schliissel offnet. Was 
man lernen mufi, ist die U!}terscheidung, nicht die Zusammen
bringung des Gleichen und Ahnlichen: Das Kind verwechselt, wenn es 
£riih franzosisch lernen sonte, alle Worter auf -ette (serviette, assiette). Wenn 
man im Gedachtnis einen N amen sucht, kommen einem ahnliche Vorstellungen 
oder unbestimmte wie: Vokal a in der ersten Silbe, langer Name usw.; Material 
aus ahnlichen Komponenten ist schwerer 2i~ lernen als unahnliehes (RANSCHBURG); 
bei Unaufmerksamkeit verwechselt man Ahnliches; bei Hirn- und Geisteskrank
~eiten leidet in erster Linie das Unterscheidungsvermogen, nicht die Fahigkeit, 
Ahnlichkeiten zu benutzen; genau abgestimmte Assoziationsreflexe funktionieren 
(beim Hunde) im Schlaf auf breiten Reizvariationen, die Spinne hiipft auf einen 
schwarzen N agelkopf wie auf eine Fliege, der Grofizehenschenkelreflex wird, wenn 
er der beschrankenden Regulierung durch das Gehirn entzogen ist, fast von der 
ganzen Schenkelhaut aus auslosbar und verliert dabei die Modifikationen, die den 
verschiedenen Lokalreizen entsprechen_ 

Nicht genau der gleiche Vorgang ist es, wenn die VorsteHung (oder Wahr
nehmung) eines bestimmten Dinges die eines ahnlichen erweckt, und dabei die 
erste neb en der zweiten besteht, nicht sie ersetzt, d. h. wenn beide a:useinander
gehalten-- werden. Das geschieht aber auch bei dem, was man Gleichheiten zu 
nennen pflegt; sogar, wenn ich gestern ein Bild gesehen habe und das namliche 
unter moglichst gleichen Umstanden heute wieder sehe, halte ich die beiden Wahr
nehmungen auseinander_ Wer die Assoziationen aus Gleichheit versteht, darf 
sich iiber die der Ahnlichkeit nicht wundern_ 

In Wirklichkeit gibt es ja auf diesem Gebiete gar keine Gleich
heit, nicht nur, weil kein Reiz dem andern gleich ist oder weil die begleitenden 
Umstande immer verschieden sind, sondern vor aHem deshalb, weil die auf
nehmende Psyche selbst nach einem beliebigen Erlebnis gerade infolge dieses Er
lebnisses gar nieht mehr identisch ist mit der, die es erlebt hat. Jedenfalls ist sie 
insofern prinzipiell verandert, als die zweite Erfahrung auf das Engramm der ersten 
stofit und es ekphoriert. Wiedererkennen ist verschieden yom ersten Sehen. 

So ist es ganz falsch, wenn man behauptet, die Aneinanderreihung zweier 
gleichen Silben wie Sing·Sing, Toff-tOff, LUi, sei eine "Assoziation mit sich selbst". 
Die zweite Silbe ist eine ganz andere als die erste deshalb, weil sie eine zweite ist. 
Die Silbe allein existiert ja nicht, sondern nur in einer Verbindung; oder anders aus
gedriickt: Die Silbe ist Bestandteil einer Einheit, eines zweisilbigen Komplexes, 
in dem die Stellung einen bedeutenden Faktor ausmacht. Es ist psychisch genau 
wie in der Aussprache, in der die beiden Silben so stark unterschieden sind, dafi 
man z. B. in dem Wort Lili die beiden i ganz gut mit zwei verschiedenen BU4;lhstaben 
i?~zeichnen konnte ("Lili"gegen "Lili"). Die Aussprache seIber bildet aber zum 
Uberflufi einen Bestandteil der Silbe als Psychismus, so dafi dieser aueh dadurch 
von der andern Silbe unterschieden wird. 

Der Ekphorie (Assoziation) durch Ahnlichkeit liegt eine 
primitive Eigenschaftdes lebenden Organismus zugrunde, wie 
sie schon dadurch deutlich wird, daB der gleiche Reaktions
apparat nicht nurauf einen ganz speziellen Reiz, sondern auf 
eine ganze Klasse ahnlicher Reize antwortet. Das Elementare, 
das der Assoziation durch Ahnlichkeit zugrunde liegt, ist iilter 
als die Psyche, ja alter als das Nervensystem. Die Ekphorie 
infolge friiherer Assoziationsstiftung (durch Gleichzeitigkeit 
und Nacheinander) ist einerseits eine selbstverstandliche, da 
die Zusammenhange, speziell auch die zeitliche Folge in den 
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Engrammen ebensogut fixiert wird, wie das, was wir Begriffe 
oder Vorstellungen nennen. Andererseits aber ist sie nur ein 
Spezialfall der Ahnlichkeitsassoziation: zwei aus einem Komplex 
gleichzeitigen Geschehens abstrahierte Vorstellungen haben aIle iibrigen Be
gleitkomponenten gemeinsam, sind also iihnlich. Zwei nacheinander er
lebte Vorstellungen haben natiirlieh auch noch eine Menge von Kompo
nenten gemeinsam, die die Zeit des ersten Erlebnisses iiberdauern (z. B. 
nur schon die Einreihung in die Zeit), auBerdem aber deshalb immer viel 
anderes Gemeinsames, weil die Erlebnisse des vorangehenden Zeitpunktes 
im folgenden noch nachbelebt sind (wobei nicht nur an das Nachleben 
der Sinnesempfindungen, das nur Bruchteile einer Sekunde wahrt, sondern 
an langere Zeitraume zu denken ist) indem z. B. die Zeitraume eines 
Tages meist gut zusammenhangend registriert werden, was das Nach
leben gewisser einfacher Bearbeitungen der Erlebnisse beweist). 

Aus der Existenz von Assoziationen nach Ahnlichkeit ergibt sich 
ohne weiteres, daB das Denken nicht nur Erfahrungen benutzt, die genau 
gleich wie die sind, die das Problem steIlt, sondern aueh (oder eigentlich 
lauter) ahnliche. Wir denken nach Analogien der Erfahrung. 

Dabei brauchen die AEsoziationen aus zeitlichem N acheinander na
tiirlich nicht notwendig in der Richtung des Erlebens abzulaufen. Man 
macht sich indessen iiber die Polarisation der Engramme und die 
Umkehrung der Assoziationen leicht unklare Vorstellungen. leh 
muB mich hier auf einige Andeutungen beschranken. Man verwundert 
sich dariiber, daB ein Tier den Weg, den es einmal in einer bestimmten 
Richtung gemacht, wieder zuriickfinde. Man nimmt da zu Hilfe, daB 
z. B. ein Pferd auch nach ruckwarts sehe und deshalb die StraBen schon 
beim ersten Gang von beiden Seiten aus engraphiere. Aber aueh diese 
riickwartigen Bilder werden aIle in umgekehrter Zeitfolge fixiert, so daB 
sie statt zur Erleichterung der Findung des Riickweges eher AnlaB zu 
einer Konfusion geben mochten, wenn sie ohne weitere Verarbeitung 
benutzt wiirden. AuBerdem findet doch fiir gewohnlich auch der Mensch 
mit seinem nur nach vorn gerichteten Gesichtsfeld den Riickweg, wenn 
auch in ungewohntem Gelande deutlich EChwieriger als den wiederholten 
Hinweg, und gar bei einer blinden Ameise, die bloB die unzahligen Er
innerungsbilder ihrer mit den Tastern aufgenommenen topochemischen 
Emp.findungen zur Orientierung benutzt, fallen solche Dberlegungen ganz 
weg. Raumlich orientierende Engrammreihen konnen eben ohne wei teres 
umgekehrt ekphoriert werden, wie es zur Orientierung notig ist. Dazu 
bedarf es aber keines besonderen Mechanismus. Wir haben in zwei 
aufeinanderfolgenden Momenten des Hinweges nacheinander eine Si
tuation a und eine Situation b. die engraphiert werden. Beide Situationen 
haben vieles Gemeinsame. Damit ist die Moglichkeit der Ahnlichkeits
assoziation gegeben, und zwar unabhangig von der Richt.ung; das 
ekphorierte Engramrn a kann b ekphorieren wie umgekehrt. Auf der 
Riickkehr ist die Richtung vom Ende zurn Anfang durch verschiedene 
Konstellationsbedingungen, auf die hier nicht einzugehen ist, gegeben. 

Eine Polarisation der Engramme besteht aber doch. In den 
Engrammen selbst liegt die Wiederholung der Richtung der 
Erlebnisreihen. Fur den, der sich klargemacht hat, daB die 
psychischen Funktionen nicht.s Statisches, sondern ein bestan
diges FlieBen sind, ist das selbstverstandlich. Auch Gebilde, die 
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uns als eine zeitliche Einheit vorkommen, die Wahrnehmung einer Farbe 
z. B., laufen in der Zeit ab und waren nicht denkbar ohne Zeitdauer 
und damit Zeitfolge. Ein Wort hat nur einen Sinn, wenn es in der 
ihm eigenen Richtung gesprochen oder gehort wird, eine Melodie, riick
warts gespielt, ist etwas ganz anderes, und so noch tausend andere un
serer Begriffe und Tatigkeiten. Auf Blitz erwarten wir Donner, nicht 
aber umgekehrt; die Assoziation Blitz, die vom Horen des Donners aus
l2:elost werden kann, ist eine ganz andere als die, die nach dem ge
sehenen Blitz den Donner erwartet. Bei einem Assoziationsreflex lost 
der friiher in Verbindung mit dem Streichen der Sohle gehorte Ton 
den Plantarreflex aus, selten und nur in ganz anderer Weise der Plantar
reflex den Ton. Die Vorstellung von Braten oder Bratengeruch lost 
Speichelsekretion aus; Speichelsekretion ekphoriert aber nicht aIle die
jenigen Speisen und Geschmacke und Geriiche und Vorstellungen, die 
£riiher einmal Speichelsekretion angeregt haben. Auf motorischem Ge
biet konnen wir die zu irgendeiner Handlung notigen Muskelinnerva
tionen niemals umkehren; wenn man eine Bewegung umkehrt, riickwarts 
geht, einen Buchstaben von rechts nach links zeichnet, einen Kreis 
einmal nach links und ein andermal nach rechts beschreibt, so ist das 
keine umgekehrte Innervation der Muskeln, sondern eine Umkehrung 
der Wirkungen. 

Die letztere Funktion mag uns zeigen, worauf es ankommt. Riick
laufige Assoziationen sind keine Umkehr des ganzen psychischen 
Vorganges. Sondern es handelt sich um eine Umkehrung der Reihen
folge von Vorstellungen, die aus Stiicken des friiheren Erlebnisses ge
bildet worden sind. Wenn ich mir einen Weg umgekehrt vorstelle, so 
liiuft die Vorstellungsreihe gar nicht wie im verkehrten Kinographen 
kontinuif>rlich von hinten nach vorn ab, sondern einzelne Stuckchen der 
urspriinglichen Erlebnisreihe, die Vorstellung eines bestimmten Hauses, 
eines Platzes, die an sich nach vorn polarisiert ist, erweckt die Vor
stellung des vorhergehenden Hauses oder Platzes. Keine dieser ein
zelnen Vorstellungen enthalt etwas von einer Riicklaufigkeit; soweit sie 
das urspriingliche Erleben ohne starke Bearbeitung wiedergibt, ist sie 
deutlich rechtlaufig polarisiert, man denke an Erinnerungen aus einer 
Autofahrt. Aus der Erlebnisreihe werden bei der Umkehr zu 
Vorstellungen verarbeitete Stiickchen, die aIle oder meistens 
an sich nach vorwarts, jedenfalls nie nach riickwarts gehen, 
nach Art der gewohnlichen Ahnlichkeitsassoziationen in um
gekehrter Reihenfolge ekphoriert. Daher z. B. der Unterschied 
einer in Vorstellungen eingepriigten Reihe von einer motorisch geiibten: 
Kinder, die eben das Abc oder die Reihe der Monatsnamen gelernt, 
zeigen oft ohne jede Dbung keine merkbar groBeren Schwierigkeiten, 
die Folge riickwarts zu sagen. Sobald sie aber die Reihen motorisch 
iiben, so daB sie "mechanisch" ablaufen, wird der Unterschied zu un
gunsten der verkehrten Hersage immer groBer, offenbar nicht nur durch 
Erleichterung in der Richtung der Dbung, sondern auch durch Hemmung 
in der Richtung des umgekehrten Ablaufs. 

Die Existenz einer solchen Hemmung, die im speziellen Fall noch 
durch mehr Versuche sicherer nachzuweisen ware, wird auch durch ver
schiedene Analogien wahrscheinlich. Wenn man etwas in einer be
stimmten Nuance sehr gut geiibt hat, verliert man die Fahigkeit fUr 
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bloB ahnliche Funktionen (im Sinne von RANSCHBURG). Eine gelernte 
Zahlenreihe erschwert das Lernen einer ahnlichen; wer eine Sprache gut 
geiibt hat, verliert die Fahigkeit, eine andere ohne Akzent zu sprechen; 
Kinder erkennen zuerst Dinge und Bilder und Buchstaben ebensogut 
in einer beliebigen Stellung wie aufrecht; spater konnen sie nur schwer 
mehr lesen, wenn die Schrift nicht ungefahr aufrecht vor Ihnen liegt. 

Eine aktive Polarisation del' Ekphorie durch Hemmung der riick
laufigen Assoziationen ist auch sonst noch anzunehmen. Ohne sie miiBte 
wohl jeder Vorgang seinen jetzt oder fruher einmal vorhergehenden aus
losen, und das ganze Assoziationsspiel kame nicht vorwarts. In dem 
Abgelaufenen liegt zugleich das Erledigte ("Erledigt" im gleichen Sinne 
wie bei den Gelegenheitsapparaten: das, was vorher funktioniert hat, sei 
es im Erleben oder in der Zeitfolge der Engramme, wird abgestellt). 

Wenn beim Aufsagen des Abc b gesagt ist, besteht nur die Ten
denz coder d usw. zu sagen, nicht aber mehr a. Das driickt sich auch 
in den Verschreibungen und Versprechungen sehr deutlich aus: es kommt 
jedem Gesunden dann und wann vor, daB er ein Wort oder einen Laut, 
die in einen spateren Teil des Satzes hineingehoren, vorzeitig schreibt 
odel' spricht; eine nur geringe Anhaufung von solchen Fehlern aber, die 
Buchstaben oder W orte aus dem schon Erledigten bringen, ist Zeichen 
einer Krankheit. 

Eine andere Art Polarisation der Engramme entsteht durch den 
zeitlichen Zusammenhang, indem jedes folgende Gesamtengramm (d. h. 
nicht sekundar zerlegtes Engramm des gesamten Erlebens eines Mo
mentes) die vorhergehenden in sich schlieBt, nicht aber die nach
folgenden (vgl. Abschnitt Raum und Zeit). 

Mehr scheinbare Polarisationen entstehen dadurch, daB man yom 
Allgemeinen zum Speziellen schwerer fortschreitet, als umgekehrt 1), daB 
die weniger verarbeiteten Engramme schwerer zu ekphorieren sind als 
die verarbeiteten, und daB das Wiedererkennen leichter ist als das bloB 
assoziative Vorstellen. So wird man einen Buchstaben, den man zeich
nen kann, ein Wort, das man beim Sprechen in einer fremden Sprache 
braucht, immer wieder erkennen, wenn man es hort, nicht aber um
gekehrt. 

Wiedererkennen ist ein Spezialfall der Assoziation yom Speziellen 
zum Allgemeinen; jemanden oder einen Buchstaben aus dem Kopf 
zeichnen geht yom Allgemeinen zum Speziellen. 

Aus all diesen Assoziationen aber kann noch kein brauchbares 
Denken entstehen. Die vorgestellte Rose kann mich auf Dornen odt3r 
eine Kamelie oder ein Madchen, das ich mit der Rose gesehen oder 
verglichen habe, und noch auf tausend andere Gedanken bringen. Es 
mull noch die Auswahl und die Richtung des Denkens bestimmt werden. 

Da hat man teils an Verbindungen wie Oberbegriff zu Unterbegriff 
und umgekehrt gedacht, teils an logische Beziehungen, wie zeitliche 
Folge, Bedingung und namentlich Kausalitat. 

Die Verbindungen von Oberbegriff zu Unterbegriff, yom Allgemeinen 
zum Einzelnen und umgekehrt, sind uns nichts Besonderes. Mein Apfel-

1) Vgl. BLEULER, Ein Fall von aphasischen Symptomen UBW. Arch. f. Psychiatrie. 
26. 1892. 
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baum hat mit einem andern Baum oder sonst einer Pflanze eine Anzahl 
von Merkmalen gemeinsam, so daB es sich hier zunachst urn einfache 
Ahnlichkeitsassoziation handelt genau im gleichen Sinne, wie wenn ich 
an meinen Apfelbaum einen andern Apfelbaum assoziiere. Die spezielle 
Richtung vom Einzelnen zum Allgemeinen kanri aber einen besonderen 
Grund bekommen, wenn ich mir z. B. den ken will, in welche Begriffs
klassen die Einzeldinge gehoren, oder bei andern Gelegenheiten, d. h. 
wenn das Denkziel sie verlangt. Da sozusagen bei jeder Wahrnehmung 
eines Einzeldinges der Allgemeinbegriff mitklingt, muB daraus die Asso
ziation vom Speziellen zum Allgemeinen sehr erleichtert werden, so daB 
diese Form z. B. bei aphasischen oder sonst organischen Storungen am 
spatesten zugrunde geht (natiirlich gibt es noch andere Griinde fUr dieses 
Verhalten). Es wird aber auch durch die Gewohnheit der Assoziation, 
durch die Dbung in dieser Richtung eine gewisse Tendenz entstehen, 
an das Spezielle das Allgemeine zu kniipfen. Vom Allgemeinen zum 
Speziellen zu gehen, ist bekanntlich viel schwieriger, soweit es sich urn 
die bloBe Assoziation und nicht um einen SchluB handelt; denn von 
dem Begriff Baum aus gibt es unzahlige Wege zu den verschiedenen 
Einzelarten von Baumen, die erst zu wahlen sind. 

Die in logischer Beziehung wichtigste Bedingung eines geordneten 
und fruchtbringenden Gedankenganges ist die Wiederholung der Be
ziehungen der Erfahrung. Diese ist eine Assoziation nach Ahnlich
keit, die man hier Analogie zu nennen pflegt. In den vorhergehenden 
Beispielen vom Pythagoreischen Lehrsatz und der Erfindung des Flug
zeuges haben wir gezeigt, wie diese Benutzung der Erfahrung sich bei 
jedem einzelnen Schritt gestaltet. Es ist bemerkenswert, wie lange man 
das nicht eingesehen hat und geradezu die ldeen iiber die Wahr
nehmungen gestellt hat, wahrend es doch selbstverstandlich sein sollte, 
daB, wenn wir die Krafte der AuBenwelt benutzen oder auf diese ein
wirken wollen, wir uns nach den Beziehungen dieser Krafte zu richten 
haben und nicht nach irgendwelchen anderen Regeln, die ein Gott nicht 
nur unniitzer-, sondern schadlicherweise unserm Gehirn eingepflanzt 
haben mochte 1). Wie niitzlich uns bei diesen Denkoperationen AUge
meinbegriffe, Abstraktionen und Symbole sind, mag man ersehen, wenn 
man sich vorstellt, was fUr eine Arbeit es ware, nur den Typus eines 
Pferdes zu beschreiben, ohne sich einen Allgemeinbegriff von dem Ge
nus Pferd gemacht zu haben, oder wenn man eine komplizierte physi
kalische Rechnung ausfiihren miiBte statt mit einigenZahlen und Buch
staben mit all den einzelnen Erfahrungen, die diese Zeichen reprasen
tieren. 

Auch der Analogien nach der Erfahrung sind zu jeder Vorstellung 
noch viele. Auf die Auswahl hat in erster Linie das Denkziel Ein
fluB, die im gegebenen Moment herrschende Strebung, wie in den Bei
spielen zu ersehen ist. Es ist wieder eine Assoziation nach Ahnlichkeit, 
aber diesmal nicht Ahnlichkeit der Vorstellungen selbst, sondern ihrer 

1) Es gibt allerdings L9ute, die meinen, die Dinge mii3sen sich nach unseren Vor
stellungen richten. Andere meinen, unsere Vorstellungen seien die Dinge. E3 wal'e wirklich 
hiibsch von diesen L9uten, wenn sie uns einmal das R9sultat ihres Zuendedenkens aller 
Konsequenzen mitteilen wollten. Was haben der Baum, den der Philo30ph sich vor
stellt, und der, den ich mir voratelle, gem3insam? Wie verhalten sie sich iib9rhaupt zu
einander? 



186 Der psychische Apparat. 

Zusammenhange, ihrer Beziehungen zum Denkziel. lch iiberlege, ob ich 
ein bestimmtes Haus kaufen will; da werden die Vorstellungen der Vor
teile und Nachteile des Kaufes assoziiert. Vorteil und Nachteil wird 
allgemein vorgestellt und assoziiert und dann die speziellen Einzel
Vor- und Nachteile. Wenn man ein Tier jagen will, so werden aIle 
Regungen, die helfen konnen, das Tier zu erreichen, gebahnt, die nicht 
auf diesen Zweck hinzielenden gehemmt. Damit sind schon eine Menge 
Assoziationen amgeschlOEsen. In jedem Stadium der Jagd werden aber 
wiederum nur die im groBen und ganzen passenden Assoziationen zu
gelassen, so daB fiir jeden Augenblick die Auswahl, wenn nicht ein
deutig, so doch sehr klein wird. Genau so ist es bei einer theoretischen 
Dberlegung, wo das allgemeine Denkziel, z. B. die Erklarung der kausalen 
Zusammenhange oder der Beweis des Pythagoreischen Lehrsatzes, das 
Hauptziel darstellt; die Vorstellungen alles dessen, was schon bewiesen 
ist, und des sen, was nun im Moment zu beweisen ist, bilden die Unter
ziele, die natiirlich sehr mannigfaltig sind. In einer Abhandlung gibt 
es neb en dem allgemeinen Ziel der Darstellung das des Kapitels, des 
Abschnittes, des Satzes usw. (Hierarchie der Denkziele). 

Das was in der Psyche die Wirkung des Denkzieles ist, haben wir im Keirn 
auch in niederen Zentren: Bauchreiz macht beim Froschmiinnchen Umklammerung 
nur, wenn die Samenblasen gespannt sind; Speisegeruch macht keine Speichel
sekretion, wenn das Tier gesattigt ist; er ist noch beim Menschen angenehm, wenn 
man Hunger hat, unangenehm, wenn man iibersattigt ist. 

Die Denkziele entEprechen bestimmten Strebungen oder sind 
Strebungen, werden aber vom Verstande (dem assoziativen Gedachtnis
apparat) stark beeinfluBt; man kann nicht den Pytbagoreischen Lehr
satz beweisen wollen, wenn man nicht eine ziemliche Anzahl mathema
tischer Begriffe schon gemmmelt hat. Die Grundstrebung aber, die nur 
das Denken fiir ihre Zwecke benutzt, ist der elementare Wissenstrieb, 
der, geleitet durch irgendwelche Assoziationen, gerade auf das Thema 
dieses Lehrsatzes gekommen ist, wie der N ahrungstrieb des Primitiven 
sich einmal dieses Wild, ein ander mal jene Baumfrucht holt. 

Neben diesen Strebungen, die das eigentliche Ziel bestimmen, gibt 
es aber noch Leitschienen fiir das Denken, die im Prinzip dem asso
ziativen Apparat angehoren, wenn auch die Strebungen natiirlich in diese 
Mechanismen mit hineinspielen, wie die Assoziationen in den Strebungs
apparat. Wenn man gerade iiber ein chemisches Thema denkt und man 
hort von Wasser, so wird man Wasser in seiner chemischen Bedeutung 
assoziieren und nicht an seine anderen Beziehungen als Kraftspender 
oder Naturschonheit oder Gefahr der Dberschwemmung denken. J ede 
einzelne Idee, die wir haben, hemmt so die anderen, nicht zu 
ihr passenden und bahnt diejenigen, die nach dem gleichen 
Ziele zu fiihren geeignet sind. Diese allgemeine Eigenschaft aller 
zentralnerv6sen Funktionen erhalt beim Denkakt in der Form der K 0 n
s tell a t ion eine eigenartige Bedeutung. 

Wenn man in der Mathematikstunde ist, so denkt man an mathematische 
Themata; wenn dem Examenkandidaten in der Psychiatrie zufiUlig eine neuro
logische Frage gestellt wird, so kann er sie oft nicht beantworten, auch wenn er 
in anderem Zusammenhang gut dariiber beschlagen ist. Irgendein selteneres Wort, 
das ich gestern gehort, kommt mir heute unwillkiirlich in den Mund, auch ohne 
daB es mir besonders aufgefallen ware, usw. DaB mir oben ein Beispiel gerade 
von einem Hauskauf einfiel, riihrt davon her, daB ich in Unterhandlung wegen 
eines Hauskaufes bin. 
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Die Konstellation ist die Ursache, warum sich psychische 
Vorgange auch unter scheinbar einfachen Verhaltnissen nie 
mit der namlichen Sicherheit berechnen lasse n wie ein physi
kalisches Experiment. Sie bedeutet ein Hineinreden von Fak
toren, die wir kaum je aIle kennen konnen, und die sich genau 
genommen auch experimentell niemals in einem FaIle gleich 
gestalten lassen wie in einem andern l ). 

Wir sehen in der Konstellation wieder eine Wirkung der Schal
tung, die jeder psychische Vorgang, eine Idee, ein Trieb, vor aHem ein 
Affekt auf das ganze AEsoziationsgefiige ausiibt, indeJIl sie die Verbin
dungen so stellt, wie es dem herrschenden Vorgang entspricht. Diese 
Art Schaltung ist nicht nur ein Ausdruck, sondern geradezu die Ursache 
der Einheit der obersten zentralnervosen Funktionen. 1st unsere Auf
merksamkeit auf ein bestimmtes Experiment gerichtet, so wird alles 
andere iiberhort und iibersehen; ftieht das Tier angstvoll vor dem Feind, 
so bleiben die starksten freBbaren oder sexuellen Verlockungen unwirk
sam; wird man in einer anderen Sprache angeredet, als der, die man ge
wohnlich spricht oder denkt, so antwortet man in jener Sprache (voraus
gesetzt natiirlich,daB man sie beherrscht), ohne sich besonders dazu zu 
entschlieBen, ja oft ohne es nur zu merken; vielen Leuten fallt es ge
radezu schwer, in einer anderen Sprache zu antworten als in der, die sie 
eben horen, auch wenn die gehorte Sprache eine ihnen wenig gelaufige 
ist und sie sich der Muttersprache bedienen diirften 

Die Konstellation kann auch eine affektive sein. In der Triibsal 
werden traurige Vorstellungen begiinstigt, andere gehemmt. Gerade jetzt 
hore ich aus der Uhr heraus immer Gick-Gack, Gick-Gack, zum ersten
mal in meinem Leben. Die verursachende Konstellation besteht darin, 
daB ich etwas Heimweh nach dem abwesenden Kleinen habe, der das 
Tick-Tack so nannte. 

Allgemeine Schaltung und Konstellation bezeichnen also das nam
liche von verschiedenen Seiten. AIle anwesenden Vorstellungen, die ein
zelnen BegrifIe wie die Denk- und Strebungsrichtungen nebat ev. gleich
zeitigen Sinneswahrnehmungen zusammen sind zunachst als eine Einheit 
vorhanden und bestimmen in ihrer Resultante die engere Auswahl der 
Assoziationen nach Ahnlichkeit und Erfahrungsverbindungen. 1st nun der 
Begriff Wasser derjenige, von dem im gegebenen Moment die Assoziationen 
weitergehen sollen, so konnen sie ankniipfen an Wasser als H 20 oder 
als Kraftspender usw. Jede dieser Untergruppen des Begriffes Wasser 
kann Verbindungstrager werden und die Auswahl unter den Gruppen 
geschieht nach dem Thema, ob es ein chemisches oder ein mechanisches 
sei. Durch die Konstellation werden die einzelnen Gruppen 
innerhalb des Begriffes verbindungstragend (Assoziations
trager; in chemischem Bilde: haptophor). 

Eine besondere Art Bestandteil des Begriffes ist das Wort, das ihn 
bezeichnet und regelmaBig so enge mit ihm verbunden ist, daB man 
wirklich in gewisser Beziehung von "Bestandteil" 'reden darf. So wird 
es manchmal zum bequemen Assoziationstrager -, bequem, wei! es 
keiner weiteren Herbeiziehung des ganzen Komplexes bedarf, der den 

1) Der Unterschied der psychischen und physisch-experimentellen 
Kausalitat ist einer der Komplikation und nicht des Prinzips. 
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Begriff zusammensetzt - und wir haben statt einer Begriffsassoziation 
(Wasser - hydraulischer Druck) die fiir gewohnlich unbrauchbare Wasser
"Prasser". Zum Dichten und fiir Bierwitze ist eine solche Assoziation 
manchmal niitzlich. Beim genial en Dichter, der Reime braucht, ver
bindet sich das Bediirfnis nach dem passenden Ausdruck mit dem nach 
Reimen zu einer konstellierenden Einheit, so daB sich in der Regel 
dasjenige Wort einstellt, das den richtigen Sinn mit dem richtigen Reim 
verbindet. Der Reimschmied laBt bald merken, daB er nicht zu der 
Synthese beider Bedurfnisse kommen kann. In Krankheit spielen die 
W ortassoziationen aus verschiedenen Grunden eine groBe Rolle (z. B. 
Ideenfiucht bei der Manie). 

Manche finden eine Schwierigkeit darin, daB man beim Denken 
etwas aufsuche, das man nicht kenne, daB eine solche nur ge
suchte, aber noch nicht existierende Vorstellung die Assozia
tionen lei ten solI. Die Sache ist aber sehr einfach. Ich suche den 
N amen der beriihmten alexandrinischen Astronomin des Altertums. Da
mit ist eine gewohnliche Assoziationstendenz gegeben und eindeutig be
stimmt. Da'l was ich suche, kenne ich ja, nur von einer andern Seite; 
der gesuchte Name Hypatia ist ein Synonym zu der Vorstellung "be
riihmte alexandrinische Astronomin des Altertums". Dieser Begriff bildet 
zusammen mit der Vorstellung des Fehlens des Namens und mit dem 
Wunsche, ihn zu nennen, eine Einheit, deren nachstliegende Assoziation 
der Name ist, die aber unter Umstanden durch irgendeine Hemmung, 
durch einen anderen ahnlichen N amen oder eine falsche N ebenvor3tel
lung, die auf andere Bahnen weist, erschwert wird. Wird infoIge einer 
solchen Hemmung der Name nicht auf den ersten Anlauf ekphoriert, 
so kommen von selbst andere Assoziationen, die mit der Astronomin 
zusammenhangen, und von den en ein Teil infolge. dieses Zusammen
hanges geeignet ist, den Namen zu assoziieren, wie Alexandrien, ptole
maisches Weltsystem u. a. - Wird ein SchUler gefragt, wann die Schlacht 
am Issus war, so wird er an die Frage selbst 302 assoziieren, falls ihm 
das Datum gelaufig ist; "Schlacht am Issus" verbunden mit" wann?" haben 
als nachstgelegene Assoziation 332, wenn das Datum iiberhaupt gelernt 
worden ist. Mochte ich fiiegen, so assoziiert der Begriff des Fliegens 
zusammen mit dem Wunsch (als Einheit ausgedriickt: "Fliegen im 
Optativ") die Mittel dazu, FliigeI und allerlei Technisches. Kurz es ist 
nirgends etwas Besonderes, nirgends "ein Loch", nichts Negatives (was 
nicht heiBen soll minus a, sondern null), nichts Nicht-existierendes, nicht 
Vorhandenes, das die Assoziation dirigieren wiirde. Die Assoziationen 
werden von den vorhandEnen Vorstellungen aus dirigiert wie iiberall, 
und es ist gIeichgiiltig, ob die nachstliegende eine gesuchte sei odereine 
sonst sich darbietende. 

So beruht das Denken und unsere ganze Intelligenz auf einer im 
Prinzip hochst einfachen Einrichtung: Engraphie des Erlebten; Ekphorie 
nach Ahnlichkeiten resp. nach Analogien mit der Erfahrung. Die Ge
setze des Denkens sind die der Assoziation; diese sind die der 
Ekphorie; die Ekphorie ist in Art und Inhalt besti mm t durch 
die Engraphie, in ihrer Auswahl durch die angeborene n 
Iebenserhaltenden Reaktionen des eNS.s (Reflexe, Triebe, af
fektive Einstellungen); die Engraphie wiederum ist eine iiber
dauernde Erf ahrung. Die Endglieder der Kette hangen also 
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durch Vermittlung der Zwischenglieder so zusammen, daB die 
Gesetze des Denkens die der Erfahrung sind oder, anders aus
gedriickt, daB das Denken eine Au swahl von Erfahrungen re
produziert. Wenn KANT meint, die Verkniipfung (der Vorstellungen) 
sei kein Werk des bloB en Sinnes und der Anschauung, sondern das 
Produkt eines synthetischen Vermogens der Einbildungskraft, so kennen 
wir von dies em Vermogen nichts, wir miiBten denn die selbstverstiind
liche Funktion des Gediichtnisses, zu verschiedenen Zeiten Erlebtes in 
eine Einheit zusammenzustellen, so nennen. Jede "Synthese des Mannig
faltigen" iiberhaupt ist einfache Folge der Funktion des Gediichtnisses. 
Dieses gibt den einzelnen Wahrnehmungen in der Form von Vorstel
lungen Dauer, und erlaubt so, ihrer mehrere einander gegeniiberzu
stellen. Die Begriffe der Gleichheit, Ahnlichkeit, Verschiedenheit sind 
einfache Abstraktionen, indem die Zusammenstellungen von je zwei 
gleichen, ahnlichen oder uniihnlichen Vorstellungen einen verschiedenen 
Eindruck machen, wie zwei Tone anders zusammenklingen, je nachdem 
sie gleiche oder durch die niimliche Zahl teilbare oder gar nicht zu
sammenpassende Schwingungszahlen haben. Die Unterschiede zwischen 
den drei Arten "Zusammenkliingen" von Vorstellungspaaren "erden ab
strahiert und als Gleichheit, Ahnlichkeit und Verschiedenheit bezeichnet. 
Das Wort "Moglichkeit" bezeichnet zwei ganz verschiedene Begriffe: 
1. Es ist (mir) moglich, d. h. ich kann, wenn ich will und 2. ich kann 
den Eintritt eines Ereignisses nicht ausschlieBen, aber auch nicht sicher 
konstatieren. Wir beschiiftigen uns nur mit dem zweiten, der als etwas 
Besonderes der Sicherheit gegeniibergestellt wird. Wenn ich ein Er
eignis seIber wahrgenommen, so habe ich daran ausschlieBlich Assozia
tionen, die seine Realitiit, sein wirkliches Geschehen voraussetzen; eben so 
unter vielen anderen Umstiinden: Wenn es mir eine fUr glaubwiirdig 
gehaltene Penon berichtet; wenn ich Zeichen sehe, aus den en ich 
schIieBen muB, daB das Ereignis stattgefunden habe; oder in der Zu
kunft, wenn ich Zeichen sehe, auf die das Ereignis folgen muB usw. 
Die Assoziationen sind prinzipiell anders, "enn ich das Ereignis nicht 
gesehen habe, niemand glaubwiirdiger es erziihlt, ich keine Zeichen habe, 
daB es geschehen sei, aber auch keine, daB es nicht geschehen wi oder 
geschehen wird. Die Eigentiimlichkeit des letzteren Verhaltens abstra
hiere ich und bezeichne sie mit dem Namen "Moglichkeit". Werden 
zwei Vorstellungen zusammengebracht, von denen ich mir nur eine als 
real denken kann, von denen die logische Folge der einen die andere 
als negativ hinstellt, so entsteht wieder eine besondere, allen diesen 
Fallen zukommende l{esultante, die wir "Widerspruch" nennen. 

lch weiB sehr wohl, daB diese Dinge, wenn man nicht eine dicke 
Abhandlung schreiben will, um auf die assoziativen und Empfindungs
elemente zuriickzugehen, aus denen die Vorgange aufgebaut sind, sich 
nicht so beschreiben lassen, daB sie nicht mehr oder weniger nach 
Tautologie aussehen; aber ich glaube, daB man dennoch auf diese Weise 
zeigen kann, wie soIehe Begriffe nicht vorgebildete Kategorien, sondern 
einfache Abstraktionen wie aIle andern sind. 

Wenn das Denken auf einer Schaltung beruht, indem jeder Begriff die ihm 
verwandten auslost und das Denkziel die ihm entsprechenden Assoziationen bahnt, 
~ie andern hemmt, so muG man sich hagen: Ware nicht ein einzeitiges 
Denken komplizierter Zusammenhange moglich, so wie man die kom
ponierten eines komplizierten Begriffes, einer Idee, den Zusammenhang eines 
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Dramas gleichzeitig denkU Konnten nicht aIle Schritte einer Uberlegung Hiatt 
einzeln nacheinander und mit groBem Zeitverlust. ungefahr gleichzeitig gemacht 
werden ¥ Wenn man bedenkt, wie man oft die Losung irgendeines komplizierten 
Problems ganz plOtzlich vor sich sieht, was im Traum, in Gefahr, bei Inspirationen 
genialer Leute fUr verwickelte psychische Prozesse in einem Moment ablaufen, oder 
was wir alles fiir Nervenvorgange in einem kleinen Bruchteil einer Sekunde ab
laufen lassen, wenn wir z. B. etwas nach einem Ziel weden (S. 167) oder wenn wir 
einen Gedanken in einem gesprochenen Satz ausdriicken, so muB man sich sagen. 
daB es wenigstens unter gewissen Umstanden im eNS. Punktionen von einer un
faJ.lbaren Kompliziertheit gebe, die in einem Zeitraum vollzogen werden, der ein 
N acheinander aller Einzelheiten vollstandig ausschlieBt. Instinktive und unbe
wuJ.lte Prozesse haben jedenfalls eine besondere Neigung, in dieser Weise abzu
laufen. Die willkiirliche Aufmerksamkeitsspannung scheint das einzeitige Denken 
zu hindern. Bei der Auflosung des Denkvorganges im Traum kann man sogar 
riickwarts assoziieren, obne daI3 die Vorstellungsverbindungen zeitlich umgekehrl 
wiirden: man macht aus einem gehorten Ton, an dem man erwacht, eine Geschichte, 
die logisch mit dem Ton abschlieJ.lt und nur durch ihn ausgelost worden sein kann. 
- Vielleicht hangt die Seltenheit des einzeitigen Denkens damit zusammen, daJ.l 
das Handeln nur im N acheinander ablaufen kann. 

Etwas mehr wissen wir iiber die Frage, ob man nicht zwei Themen neben
einander denken konnte. Die Psyche ist eingesteIlt, in der Norm als ein einheit
licher Apparat zu fungieren; jede ihrer Tatigkeiten hemmt andere. Das ist sehr 
verstandlich; handeln kann man ja fiir gewohnlich doch nur einfach. Wir werden 
aber bei der Affektpsychologie sehen, daB doch Abspaltungen moglich sind, so 
daJ.l ein bestimmter Vorstellungskomplex, auch wenn er noch verarbeitet wird 
und viele Assoziationen herbeizieht, von der Person abgetrennt verlaufen kann. So
weit es sich um kompliziertere Denkfunktionen handelt, sind aber solche Leistungen 
Ausnahmen und meist krankhaft. Immerhin kann man nicht zweifeln, daLl auch 
der Gesund e in seinem UnbewuLlten vieles verarbeitet, und der Dichter und Kiinstler 
kann plotzlich ein fertiges Produkt in sein BewuLltsein springen sehen. 

Arten des Denkens. 
Man spricht von verschiedenen Denkarten. So soIl das wissen

schaftliche Denken sich von dem gewohnlichen unterscheiden. Wenn 
mit dem Unterschied ein prinzipieller gemeint ist, so ist das unrichtig; 
der Unterschied liegt nur darin, daB der Wissenschafter bloB mit scharfen 
Begriffen arbeiten, die Zulassigkeit der von ihm benutzten Analogien, 
die Beweiskraft seiner Schliisse in jedem einzelnen Fall genau priifen 
sollte, wiihrend das gewohnliche Denken sich in dieser Beziehung auf 
den Instinkt verliiBt oder, anders ausgedriickt, sich viele N achliissig
keiten erlaubt. Aber ein gewandter Kaufmann z. B. wird in dem, was 
sein Geschiift angeht, ebenso scharf denken, wie der Wissenschafter in 
seiner Disziplin. Er wird aber nicht bewuBt seine Denkgrundlagen 
priifen, wie es der Wissenschafter sollte (aber leider gar nicht immer 
tut). Manchmal aber wird unter dem wissenschaftlichen Denken ein 
Denken in den Begriffen einer bestimmten Wissenschaft oder die 
Kenntnis und Beachtung aller Klippen auf einem speziellen Gebiete 
verstanden. Diese Vorstellung hat natiirlich mit unserem Thema nichts 
zu tun. DaB das exakte, das mathematische Denken nichts prinzipiell 
Eigentiimliches ist, haben wir oben an einem Beispiel gezeigt 1). 

Andere Unterschiede werden mit den Ausdriicken der Dedukti on 
und Induktion bezeichnet. Dariiber ist nicht viel Neues zu sagen. 
Nach unserer und mancher anderen Vorstellung stammen die Allgemein-

') VgJ. BLEULER, Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine 
Dberwindung. Springer, Berlin, 1919. 
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vorstelIungen aus der Erfahrung und sind Abstraktionen derselben. Da 
man niemals alIe Mensehen auf ihre Sterblichkeit, alIes Blei auf seine 
Schmelzbarkeit untersuehen kann, begnugen wir uns bei der Bildung 
von Allgemeinvorstellungen mit einer begrenzten Zahl von Erfahrungen, 
oft ohne jedes Recht, oft aber auch mit einer relativen Bereehtigung, 
indem unter bestimmten U mstanden schon eine einmalige Erfahrung 
genugende Wahrscheinlichkeit fUr die Richtigkeit der Verallgemeinerung 
gibt, so wenn eine Krankheit, die bis jetzt als sieher unheilbar galt, 
nach einer bestimmten Medikation heilt l ). 

1st die 1nduktion, die Verallgemeinerung riehtig, so kann sie zu 
sicheren deduktiven Schliissen verwendet werden. 1st es sicher, daB 
alle Menschen sterblich sind, so darf man ruhig schlieBen, daB auch 
Peter es sei. Aber noch mehr als bei der 1nduktion ist bei der De
duktion sorgfaltig zu prufen, ob die Analogien auch stimmen, ob nicht 
nur alle Menschen, die wir bis jetzt beobachtet haben, sterblich seien, 
sondern auch, ob Peter in diese Kategorie Mensch gehore. Die Deduk
tion ist deshalb viel gefahrlicher als die 1nduktion, weil sie zunachst 
die Richtigkeit der 1nduktion voraussetzt und dann mit ihrem deduk
tiven Schlusse noch einmal eine Gefahr lauft. 

Etwas ganz anderes ist das intuitive Denken, das aus Wahr
nehmungen und Kenntnissen, die kaum oder gar nicht zum BewuBtsein 
kommen, unbewuBt seine Schlusse zieht. Es gibt Menschen, die nur aus
nahmsweise so denken andere, namentlich Frauen, haben ein ausge
sprochenes intuitives Talent. Bei diesen muG man annehmen, daG sich 
alIe wichtigen Schaltungen sehr leicht ohne Zutun des Willens nach 
dem Ziel rIChten, wahrend der bewuBt Dberlegende die einzelnen Sehal
tungen Sehritt fur Sehritt stellt. Die Sehaltungen der 1ntuitiven sind 
wie die Molekiile des weichen Eisens, die sich unter dem EinfluB eines 
Magneten aIle zusammen gleieh richten, wahrend die Deduktiven ihre 
Einstellungen nur gruppenweise nacheinarider auf das Ziel einstellen. 

Die Intuition in dies em Sinne ist also eine Art Allgemeinwirkung wenigstens 
auf das Denken und hat darln eine so groBe Verwandtschaft mit den Affektiv· 
wirkungen, daB man sich fragen muB, ob nicht das intuitive Denken eine Affekt
wirkung sei. Intuitive Leute (Frauen!) sind wohl aile affektiv, aber nicht aUe 
affekttven sind intuitiv. Welche Art Affektivitat gehort zur Intuition Y 

Uber den EinfluB der Affekte auf das Denken s. Kapitel Atfektivitat. 

Das dereierende Denken 2). 

Wenn wir spielend un serer Phantasie den Lauf lassen, in der My
thologie, im Traum, in manchen krankhaften Zustinden, will oder 
kann sieh das Denken urn die Wirkliehkeit nieht kummern; es verfolgt 
von 1nstinkten und Affekten gegebene Ziele. Fur dieses "dereierende 
Denken" 3), "die Logik des Fiihlem" (STRANSKY) ist charakteristisch, daB 

1) Siehe vorhergehende Note. 
2) Zum Teil Abdruck aus BLEULER, L3hrbuch der P3ychiatrie. B3rlin, Springer, 

1920. 3. Aufl. S. 34. 
3) V gl. BLEULER, Das autistische Danken. J ahrbuch fiir p3ychoanalytische und 

psychopathologische Forschungen. Bd. IV. 1912. Autistic thinking Am. JI. of Insanity 
Vol. LXIX, Nr. 5, 1913. Spec. Number. Ich habe es bis jetzt "autistisches ' D3nken ga
nannt, weil es im Autismus del' Schizophrenie zuerst gesehen wurde und dort am aus
gesprochensten in die Erscheinung tritt. Der Name wurde aber miilverstanden (sogar von 
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es Widerspriiche mit der Wirklichkeit unberiick8ichtigt HiBt. Das Kind 
und manchmal auch der Erwachsene traumen sich im Wachen als Held 
oder Erfinder oder sonst etwas GroBes; im Schlaftraum kann man sich 
die unmi:iglichsten Wiinsche auf die abenteuerlichste Art erfiillen; der 
schizophrene Tagli:ihner heiratet in seinen halluzinatorischen Erlebnissen 
eine Prinzessin. Die Mythologie liiBt den Osterhasen Eier legen, weil 
Hasen und Eier zufallig das Gemeinsame haben, daB sie als Symbole 
der Fruchtbarkeit der Ostara heilig sind. Der Paranoide findet eine 
Leinfaser in der Suppe; das beweist seine Beziehungen zu Fraulein 
Feuerlcill. Die Wirklichkeit, die zu solchem Denken nicht paBt, wird 
oft nicht nur ignoriert, sondern aktiv abgespalten, so daB sie, wenigstens 
in diesen Zusammenhangen, gar nicht mehr gedacht werden kann: Der 
Tagli:ihner ist eben als Verlobter der Prinzessin nicht mehr der Tag
lOhner, sondern der Herr der Welt oder eine andere groBe Persi:in
lichkeit. 

In den besonnenen Formen des dereierenden Denkens, vor allem 
in den Tagtraumen, werden nur wenig reale VerhaltnisEe weggedacht 
oder umgestaltet und nur einzelne absurde Ideenverbindllngen gebildet; 
um so freier aber verfiigen der Traum, die Schizophrenie und zum Teil 
auch die Mythologie, wo sich z. B. ein Gott selbst gebiiren kann, iiber 
das Vorstellungsmaterial. In diesen Formen geht der Dereismus bis 
zur Aufli:isung der gewi:ihnlichsten Begriffe; die Diana von Ephesus ist 
nicht die Diana von Athen; Apollo wird in mehrere Persi:inlichkeiten 
gespalten, in eine sengende und ti:itende, eine befruchtende, eine kiinstle
rische, ja, obgleich er fur gewi:ihnlich ein Mann ist, kann er auch eine 
Frau sein. Der eingesperrte Schizophrene fordert Schadenersatz in einer 
Summe, die in Gold trillionenmal die Masse unseres ganzen Sonnen
systems iibersteigen wiirde; eine internierte Paranoide ist die freie 
Schweiz, weil sie frei sein sollte; sie ist die Kraniche des Ibykus, weil 
sie sich ohne Schuld und Fehle fiihlt. Auch sonst wird leicht in Sym
bolen gedacht und Symbole werden wie Wirklichkeiten behandelt, ver
schiedene Begriffe werden zu einem einzigen verdichtet (die im Traum 
der Gesunden erscheinenden Person en tragen meistens Zuge mehrerer 
Bekannter; eine gesunde Frau redet, ohne es zu merken, von den 
"Hinterbeinen" ihres kleinen Kindes; sie hatte es mit einem Frosch 
verdichtet. In Kollektivschi:ipfungen (Mythologie, Sagen) gehen au~
nahmslos, und in Dereismen des Individuums meistens, mehrere Trieb
federn und intellektuelle Vorstellungen ein ("Dberdeterminierungen" 
nach FREUD). 1m Marchen vom Rotkappchen ist der Wunsch nach 
ewigem Leben, nach Wiedergeburt (was nicht ganz das gleiche ist), der 
Kreislauf des Lebens, der Tages- und Jahreszeiten (Rotkappchen = Sonne) 
dargestellt; in sehr vielen andern ahnlichen My then wird auch die Auf
erstehung des Phallus deutlich mit einbezogen; in andern der Odipus
komplex mit der Liebe des Vaters zur Tochter, der Eifersucht der Mutter 
auf die letztere, des Vaters auf den Sohn. 

Das dereierende Denken verwirklicht unsere Wunsche, aber auch 

JASPERS in seiner Psychopathologie). So war ich gezwungen, einen andern vorzuschlagen: 
Dereieren kommt von reor, ratus sum (ratio, res, real), logisch, der Wirklichkeitentsprechend 
denken. Dereieren ware also wortlich: Denken, das von der Wirklichkeit absieht oder 
abweicht. Weiterbildungen wie Dereist, Dereismus habe ich mir der Bequemlichkeit 
halber erlaubt zu bilden nach Analogie anderer MiLlhandlungen toter Sprachen. 
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un sere BefUrchtungen; es macht den spielenden Knaben zum General, 
das Madchen mit seiner Puppe zur gliieklichen Mutter; es erfUllt in 
der Religion unsere Sehnsucht nach ewigem Leben, nach Gerechtigkeit 
und Lust ohne Leid; es gibt im Marehen und in der Poesie allen un
sern Komplexen Ausdruck; dem Traumenden dient es zur Darstellung 
seiner geheimsten Wiinsehe und Befiirchtungen; dem Kranken schafIt 
es eine Realitat, die fiir ihn realer ist als das, was wir Wirklich
keit nennen; es begliiekt ihn im GroBenwahn und entlastet ihn von 
der Schuld, wenn seine Aspirationen scheitern, indem es die Ur
sache in Verfolgungen von auBen, statt in seine eigene Unzulanglich
keit legt. 

Trotzdem das dereierende Denken die gewohnlichen Erfahrungs
zusammenhange im Prinzip nicht ausschlieBt, ja oft (z. B. in der Dich
tung) in Einzelheiten selten von denselben abweicht, kann man doeh 
sagen, daB es seine eigenen Gesetze hat, die genauer zu erforschen 
eine dankbare Aufgabe ware. Die Logik ist eben im ausgesprocheneren 
dereierenden Denken nur Magd, und kann nicht die Fiihrung haben; 
sie hat weder iiberzeugende, noch Ideen bildende Kraft wie im Real
denken, und gerade an den Stellen, wo der Dereismus sich sehopferisch 
erweist, tauscht man sich regelmaBig, wenn man da Zusammenhange 
aus der Reallogik hineindenkt, zum mindesten beim ausgesprocheneren 
Dereieren, wie im Traum, in der Mythologie, in vielen AuBerungen des 
UnbewuBten, u. a. a. O. Wenn man es einmal unternimmt, das, was 
man okkultistische Phanomene nennt, wissensehaftlich zu studieren, so 
wird man wenig weiter kommen konnen ohne genaue Kenntnis der 
Gesetze des dereierenden Denkens im UnbewuBten. Eine Menge der 
scheinbar naheliegendsten Erklarungen der dereierenden Zusammenhange 
sind in Wirklichkeit unmoglich. Man hat viele Jahrzehnte lang die 
"Transformation" des Verfolgungswahnes in GroBenwahn daraus erkliirt, 
daB der Verfolgte sieh den ken miisse, wenn man so viel Miihe und 
Geld aufwende, um ihn zu verderben, so miisse er eine besonders wert
volle, hochgestellte Personlichkeit sein. Dieser SchluB ist im paranoiden 
Denken nahezu unmoglieh und hat sieh denn auch als falsch erwiesen. 
In der Mythologie, im Marehen, in der Sage sind nur ganz bestimmte 
Motive moglieh, vor allem nur solche, die nicht nur dem einzelnen 
Menschen, sondern der Gesamtheit derer, die die Phantasien gesehafIen 
und iiberliefert haben, angehoren. 

Erscheinen die Resultate des dereierenden Denkens an der realisti
schen Logik gemessen als barer Unsinn, so haben sie als Ausdruck oder 
Erfiillung von Wiinschen, als Spender von Trost, als Symbole fUr be
liebige andere Dinge doch eine Art Wahrheitswert, eine "psyehische 
Realitat", wie die Psychanalytiker Psychismen mit dereierendem Inhalt 
nennen, die einem inn ern Bediirfnis entspreehen. 

AuBer den afIektiven Bediirfnissen mogen auch inteIlektuelle im 
dereierenden Denken erfUllt werden, woriiber wir aber noch reeht wenig 
wissen; so wenn der Sonne, die iiber den Himmel wandelt, in der My
thologie FiiBe zugeschrieben werden, oder wenn sie in einem Wagen 
fahrt. In gewissem Sinne sind aber aIle "Bediirfnisse" afIektive; jeden
falls spielt die AfIektivitat beispielsweise auch dann sehr stark mit, 
wenn das dereierende Denken uns iiber die Entstehung der Welt und 
den Bau des AIls Auskunft zu geben . versucht. 

B leu I e r. Elementarpsychologie. 13 
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In seiner voUen Ausbildung seheint das dereierende Denken prinzipiell 
anders als das Erfahrungsdenken; in Wirkliehkeit aber gibt es alle Dber
gange von der geringen LoslOsung von den erworbenen Assoziationen, 
wie sie bei jedem AnalogiesehluB notwendig ist, bis zu der unbandigsten 
Phantasie. 

In gewissen Grenzen ist ja die Unabhangigkeit von dem gewohnten 
Gedankengang eine Vorbedingung der Intelligenz, die neue Wege finden 
will, und das Sichhineinphantasieren in neue Situationen, das Tagtraumen 
und ahnliche Beschiiftigungen sind unerlaBliche Dbungen der Intelligenz. 
HAHN!) macht sehr plausibel, daB der Wagen, der jetzt ein allgemeines 
Transportmittel ist und nachweislich zuerst der religiosen Symbolik diente, 
indem man damit die Sonne (Rad) und den Mond (Rind) herumfiihrte, 
aus der rituellen Zusammenstellung der beiden Symbole (Rad = Sonne, 
Rind = Mond) entstanden sei. 

Die Inhalte und Ziele solcher freien Gedankenbetatigungen 
sind natiirlich immer Strebungen, die unser Innerstes am 
tiefsten bewegen. Es ist deshalb ganz selbstverstandlich, daB 
man dereierende Ziele vie I hoher einschatzt als reale Vorteile, 
die sieh ersetzen lassen (vgl. spater: Glaube). So kommt es nicht 
nur zu der besonderen Wildheit der Religionskampfe, sondern es wird 
auch verstandlich, daB z. B. Tabuvorschriften oder peinlichste Bestre
bungen, vom Essen ja nichts iibrigzulassen, was einem Feinde Ge
legenheit zu einem schadlichen Zauber geben konnte, und ahnlicher 
Aberglaube dem Primitiven zu einer Fessel werden, deren Ertragbarkeit 
wir aueh dann noch nicht ganz verstehen, wenn wir sie mit der chine
sischen und europaischen Etikette vergleichen. 

Die (nicht wissenschaftliehe) Phantasie im vulgaren Sinne ist inso
fern dereierend, als sie sich um die Wirklichkeit nicht kiimmert (Tag
traume). Das undisziplinierte Denken dereiert iiberhaupt sehr leicht, 
und das Kind muB nicht lernen zu phantasieren, sondern nicht zu 
phantasieren, wo es nicht paBt, Phantasie und Wirklichkeit zu unter
scheiden. Ebenso ist unter vielen Umstanden das Liigen das Einfachere 
und Naherliegende. Ein Kind wird gefragt, ob es die Scheibe zerschlagen 
habe. Es assoziiert an "ja" die Priigel, die es bekommen soll, an "nein" 
Straflosigkeit. Es gehort also eine viel groBere Beherrschung, eine Art 
Heroismus und rein intellektuell eine besonders klare Unterscheidung 
von real und unreal dazu, urn ja zu sagen. Die Franzosen, difl die 
fonction du reel als die hochste bezeichnen, haben insofern recht. 
Sie vergessen aber, daB, um dereistisch zu denken, schon ein hoher 
Grad von Abstraktion und LoslOsung von der Erfahrung notig ist, 
so daBdas niedere Geschopf bis hinauf zum menschlichen Imbezillen 
starkeren Grades nur die fonction du reel besitzt und gar keine Vorstel
lung en hat, die es mit dem Realen verwechseln konnte. Es ist un
denkbar, daB ein Maikafer ein eingebildetes Blatt friat, oder fiir eine 
eingebildete Geliebte schwarmt, so sicher er das reale Blatt und das 
reale Weibchen auffindet. Die fonction du reel ist das Primare, 
und erst auf den hochsten Stu fen kommt mit der Intelligenz 
die Mogliehkeit zu dereieren hinzu, die starkere Abstraktion 
und Loslosung der Erfahrungsassoziationen, die e ine Unter-

1) HAHN, Von der Hacke zum Pflug. Leipzig, QueUe & Meyer, 1914. 
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scheidung von real und irreal zugleich notig macht und er
sch wert. Je tiefer wir in der Intelligenzreihe hinuntergehen, um so 
mehr rechnet das GeschOpf mit der Wirklichkeit, und schon bei hoheren 
Tieren wird die Phantasie recht wenig EinfluB haben. Alles, was lebt, 
hat Wirklichkeitsfunktion, und gewiB nur bei den hochsten Wesen kann 
die Phantasie Storungen hineintragen; aber, wenn ein Geschopf einmal 
so weit entwickelt ist, dann bedarf es wieder besonderer Arbeit, die Vor
stellungen, die die Wirklichkeit darstellen, und diejenigen, die sich zu 
we it von derselben entfernen, auseinanderzuhalten. Deshalb versagt im 
Traum, in der Schizophrenie, in organischen Psychosen die Unterschei
dung VOn Wirklichkeit und Phantasie sehr leicht. Aber die tiefstehen
den Oligophrenen haben viel weniger falsche Einbildungen als selbst 
die Gesunden. 

Es ist interessant, die U mstande zu verfolgen, die eine so starke 
Loslosung des Denkens von der Realitat bedingen: 1. Man denkt de
reierend iiberall da, wo unsere Kenntnisse der Realitat nicht ausreichen, 
und doch praktische Bediirfnisse oder unser Trieb nach Erkenntnis zum 
Weiterdenken zwingc, bei den Problemen iiber die Entstehung und den 
Zweck der Welt und der Menschen, iiber Gott, woher die Krankheiten 
oder das Dbel iiberhaupt'in die Welt gekommen, wie es zu vermeiden 
sei. Je mehr wir Kenntnisse der wirklichen Zusammenhange besitzen, 
um so weniger Platz bleibt fUr solche Denkformen; wie es Winter und 
Sommer wird, wie die Sonne iiber den Himmel wandelt, wie der Blitz 
geschleudert wird, und tausend andere Dinge, die fruher der Mythologie 
iiberlassen waren, werden jetzt vom Wirklichkeitsdenken beantwortet. 
2. W 0 die Wirklichkeit unertraglich scheint, wird sie oft aus dem Denken 
ausgeschaltet und durch lustbetonte Phantasien ertetzt. Auf diese Weise 
entstehen Wahnideen, traumhafte Wunscherfullungen in Dammerzustan
den und neurotische Symptome, die eine Wunscherfiillung in symboli
scher Form darstellen. 3. Wenn die verschiedenen gleichzeitigen Vor
stellungen nicht in dem einen Punkte des Ich zur logischen Operation 
zusammenfiieBen, konnen die groBten Widerspriiche nebeneinander be
stehen, eine Kritik kommt nicht in Betracht. Solche Verhaltnisse haben 
wir im unbewuBten Denken, vielleicht auch in einzelnen deliriosen Zu
standen. 4. In den Assoziationsformen des Traumes und der Schizo
phrenie sind die Affinitaten des Erfahrungsdenkens geschwacht; beliebige 
andere Assoziationen, durch mehr zufallige Verbindungen (Symbole, 
Klange usw.), namentlich aber durch AfIekte und allerlei Strebungen 
geleitet, bekommen die Oberhand 1). 

Ober den Nachla13 der Assoziationsspannung als Ursache dieser 4. Form 
des dereierenden Denkens s. Abschnitt Spannungen. 

Das dereierende Denken spielt auch beim Kultm'menschen noch eine gro13e 
Rolle in den religiosen Deduktionen, wo es ganz am Platze ware, wenn 
man sich nicht den Anschein geben wiirde, logisches Denken zu treiben und Wissen 
an Stelle von Glauben zu vermitteln. Auch die Philosophie, die sich ebenfalls 
erst spat von der Mythologie losgelost hat, schleppt noch einen bosen Ballast 
von dereierenden Gewohnheiten mit sich. Soweit sie Philosophie ist und nicht 
einfach Tatbestande untersucht und erklart wie eine andere Wissenschaft, denkt 
sie iiberhaupt nur dereierend. Das zeigt sich oft schon in der Zielsetzung. Der 

1) BLEULER, Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. In ASCHA~'TEN
BURG, Handbuch der Psychiatric. Wien, Deuticke, 1911. 

13* 
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Naturwissenschafter, der eine Lucke seiner Erkenntnis empfindet, untersucht, 
ob und wie dieselbe auszufUllen sei; dabei ist es ihm ganz gleichgultig, wie sie 
ausgefullt werde; es kommt fUr ihn nur auf den Grad der Wahrscheinlichkeit und 
auf die Bedeutung der neuen Erkenntnis fill die Gewinnung weiteren Wissens an. 
Viele Philosophen dagegen setzen sich zum voraus ein inhaltliches Ziel, eine Idee, 
die sie beweisen mochten. Dann muil es ihnen gehen wie allen Leuten unter solchen 
Umstiinden, sie beweisen wie der Religionsdogmatiker fur diejenigen, die es schon 
glauben, und es sind ihnen aIle Grunde gut, wie dem Advokaten, der angestellt 
ist, den Verbrecher reinzuwaschen. Da setzt sich ein Philosoph zum Ziel, z. B. 
die Existenz von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zu beweisen. Dabei liefert 
er eine richtige, aber vielleicht nicht so notige, vernichtende Kritik der ublichen 
Schein-Beweise. Sein Ziel verliert er aber deshalb nicht aus den Augen, und er 
erfindet neue Beweise an Stelle der alten, aber nach ihrem Muster: Er versetzt 
einfach diese Dinge, denen er die Existenz in unserer bekannten Welt versagen 
muilte, in eine eigens erfundene intelligible WeIt, die er seIber als eine inintelligible 
beschreibt (wenn man da von "beschreiben" reden darf); da die Seele der Erfah
rung in ihrem Willen gebunden ist, behauptet er kuhn, die Seele sei eben als Ding 
an sich frei; gern mochten wir ihm das verzeihen, denn da man von dem Ding 
an sich nichts weiB, kann man hineinlegen, was das Herz begehrt - wenn 
der Philosoph nur nicht selbst gesagt hatte, dail man von dem Ding nichts sagen 
durfe. Er vergiilt auch, dail der Begriff der Freiheit selbst ein Erfahrungsbegriff 
ist, von dem erst noch zu beweisen ware, dail er auf ein Ding an sich anwendbar 
ware; letzteres aber ist nicht nur nicht zu beweisen, sondern es wurde schon eine 
unheimliche Gleichstellung der beiden Welten verlangen. So hat KANT nichts 
Positives bewiesen, als dail auch ein so braver und so hochgescheiter Mann strau
chelt, wenn er ein quod erit demonstrandum an den Anfang seiner Untersuchungen 
setzt, und nicht sein Wunsch zufiillig mit einer Wirklichkeit zusammenfallt. 

Eine Metaphysik benutzt uberhaupt entweder gleichartige Voraussetzungen 
und die namliche Logik wie die ubrige Welt und die ubrige Wissenschaft und ist 
dann, oder insofern sie es tut, Wissenschaft wie eine andere, Physik im alten 
Sinne und nichts, was erst "nachhn" kommt; oder sie dereiert in ihren Deduktionen, 
und dann darf sie keinen Anspruch auf den N amen einer Wissenschaft machen, 
sondern sie pfuscht in dem Gebiet des Glaubens herum, den sie dazu herabwurdigt, 
Wissen und Wissenschaft zu heucheln. Eine viel geruhmte Metaphysik ist z. B. 
die von DEUSSEN; fiir uns ist sie eine Dereismensammlung. Da wird beispiels
weise behauptet, dail der Materialismus allem Tiefsten und Hochsten in der Philo
sophie und Religion Hohn spricht, dail seine Konsequenzen auf dem Gebiete der 
Moral heillos, trostlos und ruchlos sind, dail auf unserem Gemute schwer laste der 
Druck einer Welt, in der fUr Gott, Unsterblichkeit und Freiheit kein Platz ubrig
bleibt; im Gegensatz dazu will der Philosoph durch seine Arbeit das wissenschaft
liche Empfinden mit dem religiosen Fuhlen in Einklang bringen, indem er "auf 
dem Wege des sichersten Beweises" zu einer Weltanschauung fortschreitet, in wel
cher aIle wesentlichen Heilswahrheiten der Religion aus der Analyse der Erfahrung 
selbst gewonnen werden. Andere nennen das namliche unvorsichtiger "Wissen 
und Glauben in Einklang bringen". 1m Prinzip ist das ein Unsinn, weil Glauben 
kein Glauben mehr ist, wenn er bewiesen ist, und Wissen kein Wissen ist, wenn 
es ("nur") geglaubt ist. Auch kann man sich diese Aufgabe nur dann stellen, 
wenn das eigene Glauben mit (lem Wissen bewuilt oder unbewuBt fuhlbar nicht 
zusammenklappt, und man es zusammenpassen mochte, d. h. wenn es mit dem 
Glauben schon nicht mehr steht, wie es soUte; andere Leute, bei denen die 
beiden Dinge unabhangig voneinander sind oder sich erganzen, haben es nicht 
notig. Das eigentliche Christentum, der Glaube an die ErlOsung der Gliiubigen 
durch Christi Siihnopfer, hat nun mit Metaphysik nichts zu tun. Aber auf ihrem 
Boden kann man, wie der Erfolg zeigt, sich selbst etwas vormachen; also sucht 
man die Vereinig,:pg da - einen anderen, einen logischen Grund fUr die Herbei
ziehung solcher Uberlegungen kann ich mit dem besten Willen nicht finden. Wenn 
nun Wissen und Glauben nicht miteinander ubereinstimmen, so muil eines sich 
nach dem and ern rich ten, wenn es zum Klappen kommen soIl, und das trifft natiir
Hch immer das Gebiet, das bearbeitet wird, in diesem FaIle also das Wissen. 

Fiir den, der nicht zum voraus des Verfassers Ansicht ist, fiir den, der sich bei 
jeder Art Wissen wohl fiihIt, wenn sie nur genugende Sicherheit bietet, und der das 
Gegenteil der Ruchlosigkeit in den materialistischen Anschauungen sieht, fUr 
denjenigen, dessen Tiefstem und Hochstem diese nicht Hohn sprechen, und der 
nicht einmal versteht, warum man bei materialistischen Anschauungen nicht an 
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einen Herrgott glauben konne, hat also die Arbeit des Verfassers ihren eigentlichen 
Zweck verloren. Schaut aber fiir andere Zwecke, fUr die Wissenschaft, die Erweite
rung unserer Kenntnisse etwas heraus~ Da Verfasser ein bestimmtes Ziel im Auge 
halt, miissen wir uns nicht wundern, wenn er auf dieses hinlauft, ohne zu sehen, 
was fiir andere Wege rechts und links abgehen. In seinen Setzungen beschrankt 
er sich auf ganzlich in der Luft stehende Behauptungen, fUr die er nicht einmal 
einen Beweis versucht .. So sagt er, der Raumbegriff konne nicht aus der Erfahrung 
stammen, weil man sich nicht vorstellen konne, daB kein Raum sei, wohl aber, 
daB sich im Raum keine Gegenstande befinden. Warum solI man das nicht gerade 
aus der Erfahrung ableiten, die uns kein Aufhoren des Raumes, wohl aber Raum 
ohne Gegenstande zeigt' Er sagt, das Unendliche stamme nicht aus der Erfahrung, 
weil wir das Unendliche nicht erfahren konnen: Eine ganz grobe Erschleichung. 
Wir erfahren ja gerade alltaglich, daB wir im Raum an kein Ende kommen, und 
da lage der SchluB naher, daB wir uns gerade deswegen kein Ende denken konnen. 
DEussEN will aber aus diesem negativen Umstand des Fehlens eines Endes einen 
ganz andern, einen positiven Begriff machen: "das Unendliche"; und gerade 
den kann er sich gar nicht vorstellen, der BegrifE bleibt leer - ich wiirde sagen, 
weil er eben iiber die Erfahrung hinausgehen sollte. So ist auch der abstraktere 
Begriff der "Unendlichkei~.", soweit er vorstellbar ist, nichts anderes als der Begriff 
des Fehlens eines Endes. Ahnlich ist dem Verfasser das transzendentale BewuBtsein 
raum- und zeitlos, woraus er aber plotzlich eine positive raumliche und zeitliche 
Eigenschaft macht: Die Allgegenwart. Wenn etwas zeit- und raumlos ist, ist es 
weder allgegenwartig noch nicht allgegenwartig, wie etwas weder blau noch rot 
ist, wenn es farblos ist. Und dann kommt das schone Spiel, das von der idealisti
schen Phil080phie immer wieder variiert wird: Wir nehmen nur Vorstellungen 
wahr. Die Welt "ist" also unsere Vorstellung. Viele treiben nun den groben Un
fug, daB sie das "ist" des Vorstellungsinhaltes in das "ist" einer auBen gedachten 
Welt (die KANT Ding an sich nennt) um- und wieder zuriickzaubern, wie es ihnen 
paBt, aber ohne merken zu lassen oder selbst zu merken, daB es sieh urn zwei 
verschiedene Dinge handelt, einerseits: wir kennen die AuBenwelt nur durch unsere 
Wahrnehmung (Vorstellung); wir konnen ihre Existenz nicht beweisen, und wenn 
sie existiert, so ist das Blid, das wir uns von ihr machen, ein subjektives; in den 
Vorstellungen eines anderen Wesens mag sie ganz anders aussehen. - Anderseits 
auBerhalb unserer Vorstellungen existiert iiberhaupt nichts; der ganze Inhalt, 
nicht nur seine Form wird von uns geschaffen. DEussEN allerdings macht es etwas 
feiner oder komplizierter und deshalb undurchsichtiger. Er mochte nicht Solipsist 
werden und nieht die AuBenwelt leugnen. Er erklart also, die Welt existiere un
abhangig von seinem individuellen BewuBtsein; da sie aber fUr ihn nur in einem 
BewuBtsein existiert, erfindet er ein anderes BewuBtsein, ein transzendentales 
(andere nennen diesen Strohmann ex machina ein absolutes leh). DaB ein solches 
BewuBtsein im iibrigen nichts ist, ignoriert er, oder er tut, wie wenn es ein mog
licher Begriff ware. Da die Welt nach seiner Annahme schon vor seinem indivi
duellen BewuBtsein existierte, brauchte nur dieses transzendentale BewuBtsein 
auch vor ihm, d. h. von je her zu existieren, und die Sache ist wieder "erklart". 
Da aIle Leute die gleiche Welt sehen, ist ihr individuelles BewuBtsein ein Teil des 
transzendentalen BewuBtseins. Wie das denkbar sein solI, sagt er uns mit dem ganz 
undenkbaren Bilde, das transzendentale BewuBtsein sei einefj und habe doch in 
jedem von uns seinen Mittelpunkt. So erfindet er jedesmal, wenn er auf eine Schwie
rigkeit stoBt, einfaeh einen Begriff ohne diese Schwierigkeit. Darauf wird das 
Ganze zusammengesetzt nach dem Schema: Es gibt nur einen Gott; Gott Vater 
ist ein Gott; der H eilige Geist ist ein Gott; Christus ist ein Gott; also sind Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist drei und zugleich eines. Bei DEussEN find en wir 
ein BewuBtsein, das nicht allzu klar geschildert ist, aber jedenfalls nUl" als zeitliches 
erfahren und vorgestellt werden kann, dem man aber auf der einen Seite die Zeit
lichkeit nimmt, auf der andern in der Form der unbegrenzten Zeitlichkeit, der 
Ewigkeit, wieder gibt, das auch unraumlich ist, aber doch in jedem Gehirn ein 
Zentrum hat, so viele Zentren als Gehirne, das in seinen Teilen das eigene Gehirn 
von innen sieht, ganz von diesem abhangig ist in allen seinen Vorstellungen und 
doch sich die gleiche Welt bildet wie das Ganze. Und wozu nun aIle diese Wider
spriiche~ Urn den Fehler zu verdecken, daB man imAnfang gesagt hat: die Welt ist 
unsere Vorstellung, und dal"aus durch veranderte Auslegung des "ist" gemacht 
hat, sie "existiert" n ur in unserer Vorstellung, wahrend sie doch von uns vor
gestellt und ganz gut zugleich auBerhalb der Vorstellung existieren kann, nur 
nicht in der Weise, wie wir sie uns vorstellen. Der Mangel eines Beweises ihrer 
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Existenz ist kein Beweis gegen ihre Existenz. Die Angeklagte kann nicht beweisen 
daG sie keine Hexe ist, also ist sic eine Hexe. Sollte es der Welt einfallen, auGer
halb des BewuGtseins zu existieren, was ihr kein Philosoph verwehren kann, 
so ware das ganze Gemisch von ad hoc fabrizierten Dndenkbarkeiten umsonst 
gebraut. 
- DEussE~ findet mit Anderen das Ding an sieh in psychischen Vorgangen, 

im Willen, in den Ideen, merkt aber nicht, daG dieses direkt Erkannte eben gar nicht 
das Ding an sich sein kann. Das Ding an sich ist das Etwas, das unsere auGeren 
Sinne reizt und uns dadurch Veranlassung gibt zur Schopfung unseres Weltbildes. 
Die Ideen im PLATO-SCHOPENHAUER-DEUSsENschen Sinne sind etwas ganz anderes: 
Sie so mit dem Ding an sich verquicken, ist wie wenn man einen Hund und eine 
Bierflasche mit dem namlichen Worte bezeiehnen und in einen Begriff zusammen
ziehen wollte. DaG wir unsere Vorstellungen kennen, wuGte KANT auch, aber 
gerade ihnen setzte er gegeniiber das Ding an sich. DEus"ENs erkenntnistheoretische 
Anschauungen sind etwas ganz anderes als die KANTS; er hat iiberhaupt kein 
Ding an sich mehr, sonderu nur Vorstellungsinhalte, die yom Willen gesehaffen 
werden. 

Weil DEus"EN nicht mit den Augen des Beobachters, sonderu des wiin
schenden Dereisten sieht, findet er auch eine Menge Schwierigkeiten und sogar 
Widerspriiche, wo gar keine sind. Es ist ihm ein Widerspruch, daG der Inhalt der 
Vorstellungen naeh auGen projiziert werde. Fiir andere ist das etwas Selbstverstand
liehes, weil die Projektion naeh auGen niehts ist, als ein bestimmter Zusammen
hang der Empfindungen. Warum priift er nieht wenigstens die Ansehauungen 
der anderu, bei denen die Tatsaehen ohne Widersprueh nebeneinander stehen ~ 
Er hat in religiosen Vorstellungen ganz hiibsehe Begriffe gefunden von Verueinung 
des Lebens, die sieh aueh aus der naturwissensehatliehen Ethik so leieht verstehen 
und verteidigen lassen. Nun stellt er ohne jede Begriindung die ethischen Forde
rungen iiberhaupt als eine Verueinung des Willens zum Leben hin, wahrend sie fUr 
den Naturwissensehafter etwas so Selbstverstandliches sind wie die Verdauung, und 
die Verueinung des Lebenswillens in Wirkliehkeit zu etwas ethiseh Verwerfliehem, 
dem Selbstmord fiihren miiGte, wahrend die ethisehen Instinkte geradezu dazu 
da sind, Leben zu erhalten, das Leben des Genus, einer Mehrheit, unter Opferung 
des Interesses der Individuen, wenn notig um den Preis aueh des Lebens Einzelner. 
Die Vielheit der Dinge ist DEussEN bei seinem einheitlichen transzendentalen Be
wuntsein eine sonderbare Gesehiehte; aber das veranlaGt ihn nieht, die Richtigkeit 
seiner Annahmen zu iiberpriifen: Et is doeh en Pird drin (namlich in der Lokomotive, 
die lauft wie ein von einem Pferde gezogener Wagen). Das mag geniigen, wenll 
wir noeh daran denkell, daG diese namliehen Wege "des sichersten Beweises" andere 
Philosophen zu anderen Resultaten fiihren - entspreehend den anderu Zielen, 
die sie sich gesetzt. 

lch mochte nun nicht miBverstanden sein. lch weiB, daB es bei 
unserem Bediirfnis nach Zusammenhang sehr unbefriedigend ware und 
jede affektive Einstellung zum Glaubensinhalt unmoghch machen wiirde, 
wenn wir diesen ohne Diskussion bloB in dogmatischer Behauptung denken 
und form en wiirden; aber die dazu notwendige Logik ist eben eine Schein
Logik, wie der Glaube eiil Schein-Wissen. Ware sie eine echte Logik, so 
ware ihr Resultat Wissen, und der Glaube wiirde aufhoren. Dem Prediger, 
dem Politiker, der die Menge mitreiBt, bis zu einem gewissen Grade 
auch dem Dichter steht es sehr gut an, wenn er die Giite Gottes damit 
begriindet, daB er jeder groBen Stadt einen bedeutenden Verkehrsweg 
gegeben. der Partei das Paradies vormalt, das entstehen werde, wenn 
sie herrscht, an der Geliebten Gefallen findet, weil sie die schonste aller 
Frauen ist. Dnd wer die Erhabenheit der Sprache grieehischer My then 
in sophokleischem Gewande oder der Psalmen oder des Gedankenganges 
von der Erlosung in buddhistischer oder christlieher Gefiihlslogik nicht 
empfindet, den bedaure ich. leh weiB auch, daB der Lehrer irgendeines 
Dereismus unmoglich selbst sagen kann, daB er dereiere, sonst hort seine 
Scheinlogik auf, Seheinlogik zu sein - obsehon die Marchen als Marchen 
bezeichnet werden und doch noch jedes Kinderherz gefangen nehmen -
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da, wo der Schein das Wesentliche ist, zerstOrt man eben mit ihm das 
Wesentliche; man darf nicht im Theater statt des Hamlet den Schau
spieler Miiller sehen. lch weiB ferner, daB man im alltaglichen Leben, 
wenigstens bei un serer jetzigen Kulturstufe, logisches und dereistisches 
Denken nicht scharf trennen kann; aber im BegrifI der Wissenschaft 
liegt es gerade, daB man so scharf scheidet ala eben moglich; und dabei 
wird sich der Glaube selbst besaer befinden, als wenn er die Kritik 
herausfordert, durch die ihm jeder Schusterjunge beweisen kann, daB er 
sich auf Sinnlosigkeit oder Widersinn stiitzt. Glaube durch Wissenschaft 
erharten wollen, heiBt eben, statt der Kulissen ihre Schniire und Ge
stelle zeigen; und umgekehrt das Wissen mit Glauben verquicken, heiBt 
una ere Wiinsche und Befiirchtungen zum Richter iiber Wahr und Falsch 
machen. 

So "machen wir die Bahn fiir den Glauben frei",· unterscheiden uns 
aber dabei wesentlich von KANT: so weit wir Wissenschafter sind, darf 
sich der Glaube nicht auf Dinge beziehen, die wir wissen; ferner iiber
sehen wir nicht, daB der Glaube etwas individuelles ist; es gibt nicht 
einen aUgemein richtigen Glauben im gleichen Sinn, wie es ein allge
mein richtiges Wissen gibt, sondern nur Glaubensinhalte, die richtig 
sind fUr ganz bestimmte Menschen mit ihren besonderen Charakteren, 
Erfahrungen, Suggestion en und ihrem Wissen. Ais KAN'r den Inhalt 
der intelligiblen Welt diskutierte wie den der Erfahrungswelt, hatte er 
die Rolle des kritischen Wissenschafters mit der des Glaubensverkiinders 
vertauscht, vielleicht ohne es klar zU wissen, jedenfalls ohne seine Nach
beter vor Verwechslung zu warnen. 

Ais besondere Form des dereierenden Denkens mag die Bildung 
von Wahnideen herausgehoben werden. lndem die AfIekte das, was 
ihnen nicht entspricht, bahnen, das Entgegenstehende hemmen, so daB 
es in bestimmten Zusammenhiingen gar nicht oder mit ungeniigendem 
Gewicht gedacht werden kann, wird das Ergebnis der logischen Opera
tionen gefiilscht. Der Melancholische wird, wenn er an sein Vermogen 
denkt, bestiindig alle seine Schulden und Schwierigkeiten vor sich sehen; 
die Aktiven aber nicht ziihlen konnen, indem er sie teils fUr wertlos 
und unsicher halt, teils aber gar nicht in einen logischen Vorgang hinein
bringen kann. So kommt er zur Wahnidee verarmt zu sein. Der ona
nierende Schizophrene hat Angst, daB sein Laster bekannt werde. Be
merkt er, daB jemand ihn ansieht, so meint er, es sei wegen der Onanie. 
Die Selbstverstandlichkeit., daB man tausendmal ohne solchen Grund 
angesehen wird, kann nicht als Gegengewicht gebraucht werden. So 
sind die Wabnideen die krankhafte Verzerrung des Glaubens, nicht aber 
des lrrtums, wie oft gesagt wird. 

Die Intelligenz. 
INHALT. "Intelligenz" ist mehr ein praktischer als ein wissenschaftlicher 

Begriff. Es gibt keine einheitliche Intelligenz. Alles andere gleich gesetzt, ist die In
teUigenz jeweilen abhiingig von der Zahl der moglichen Assoziationen, von der Geschwin
digkeit des Zustromens derselben, von der Fahigkeit, die Erfahrungsassoziationen 
aU8 ihren Kombinationen herau8zulosen,- wenn die letztere Funktion zu leicht von· 
statten geht, fuhrt sie zu U nklarheit und gewissen Formen des hOheren BlOdsinnes. 
Affektives (intuitives, instinktives) Hineinfuhlen in die Absichten Anderer und in 
die Zusammenhiinge kann nutzlich sein, wahrend anderseits die Affekte durch ihre 
Beeinflu8sung der Logik oft die DenkresuUate fiilschen, Sind die Aftekte zu schwach, 



200 Der psychische Apparat. 

so fehlt der Antrieb zum Denken und Handeln (affektiver Blodsinn). Die Suggesti
bilitiit kann die intellektuellen Funktionen fOrdern bei der A ufnahme neuer I deen, 
aber auch schaden durch Liihmung der Kritik. Sehr wichtig ist der Stand der Auf. 
merksamkeit. Das Gediichtnis hat verschiedene Beziehungen zur I ntelligenz; natUrlich. 
mUfJ es dieser das Material liefern; aber die grofJte zur Verfugung stehende Menge 
ttnverarbeiteter Engramme ist nicht so wertvoll wie eine gute Verarbeitung und Zu· 
sammenfassung derselben. Eine lehrreiche Beleuchtung des Intelligenzbegriftes gibt 
das Sfudium der Blodsinnsformen, die unter sich prinzipiell verschieden sind. 

Der Intelligenzbegriff ist etwas sehr Kompliziertes und psychologisch 
ebensowenig wie der der Demenz klar umschreibbar. Beide Begriffe 
sind eigentlich nur praktische; die Fiihigkeit giinstiger Anpassung und 
Benutzung der Umstande ist Intelligenz, das Versagen Demenz (Schwach
sinn, Bl6dsinn). Akademische Strei tfragen, was bei Tieren Intelligenz 
sei, wo man sich bemiiht, sie von den Instinkten abzugrenzen, k6nnen 
wir hier iibergehen. Beim Menschen nun gibt es schon insofern nicht 
eine geschlossene einheitliche Funktion Intelligenz, als man auf dem 
einen Gebiete gut und auf dem and ern schlecht begabt sein kann, und 
iiberhaupt niemand fiir alles gleichmaBig entwickelte Fiihigkeiten besitzt. 
Immerhin ist die Zahl der m6glichen Assoziationen eine ziemlich 
allgemeine Eigenschaft, und von ihr ist die Intelligenz direkt abhangig. 
Wer wenig Assoziationen hat, kann nicht aIle zu einer Dberlegung not
wendigen zuziehen; er besitzt aber auch schon weniger Ideen, wei I er 
zu wenig Assoziationen aus der sinnlichen Erfahrung zu komplizierteren 
oder abgeleiteten Vorstellungen zusammensetzen kann. Er hat weniger 
und weniger richtige abstrakte Begriffe erwerben k6nnen. Es ist aber 
nicht richtig, daB der schwerer Oligophrene (angeboren Bl6d- oder 
Schwachsinnige) gar nicht abstrahieren k6nne; abstrahieren kann die ein
fachste tierische Psyche, und die ihr zugrunde liegende allgemeine Funk
tion ist alter als die Psyche. 

Ein zweites mehr allgemeines Erfordernis guter psychischer Lei
stungen ist eine gewisse Leichtigkeit, durch die Erfahrung er
worbene Assoziationen wenn n6tig 16sen zu k6nnen. Man muB 
nicht nur die einzelnen Eigenschaften einer Erfahrung richtig heraus
gearbeitet haben, man muB sie herausl6sen k6nnen wie Mosaiksteine, 
die man anders verwenden m6chte. Der Schwachsinnige kann oft einen 
Fall nicht anders denken, als er ist; er kann sich, solange die Mutter 
gesund ist, nicht vorstellen, was er tate, wenn sie krank ist. "Mutter 
gesund" ist ihm ein untrennbarer Begriff. Er k6nnte die Flugmaschine 
schon deshalb nicht erfinden, wei! er die Einzelheiten, die der Vogel 
zum Flug braucht, und diejenigen, die z. B. die physikalische Erfahrung 
iiber die schiefe Fliiche, iiber die Motoren zeigt, nicht von bestimmten 
Fallen, in denen er schiefe Fliichen oder Motoren gesehen hat, trennen 
(und damit anders zusammensetzen) kann. 

Die L6sbarkeit der Assoziationskomplexe kann aber auch 
zu groB sein. Der "h6here B16dsinn", "SalonbI6dsinn", der sich in 
der Gesellschaft bewegt, sich die auBeren Manieren, eine fremde Sprache, 
philosophisch sein sollende Ideen, mit einer gewissen Leichtigkeit an
eignet, vielleicht bis an die Universitaten kommen kann, aber im prak
tischen Leben scheitert, besitzt bei nur- zu viel Assoziationsm6glichkeiten 
eine zu geringe Festigkeit der Erfahrungsassoziationen. So werden Be
griffe, die immer den namlichen Inhalt haben soIl ten, einmal aus diesen, 
einmal aus jenen KomponentE!n zusammengesetzt; der Patient merkt 
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nicht, daB er unter dem gleichen Namen die verschiedensten Begriffe 
verwendet; so kommt er zu Unklarheiten und schiefen Schliissen. 
Die auffallenderen dieser Leute haben ein besonders psychisches Flair; 
sie k6nnen sich an die Welt sehr schlecht, aber urn so besser an 
die Psychen Anderer anpassen und sie nehmen und tauschen - aber 
eben nicht auf die Dauer. Es fehlt Ihnen auch meist die Fahigkeit, 
ihre Phan tasie geniigend von der Wirklichkeit zu unterscheiden, ein 
Defekt, an dem auch 'Leute mit gut begrenzten Ideen leiden k6nnen 
(Pseudologie). Die Fahigkeit, Wirklichkeit und Phantasie scharf zu 
trennen, vermeidet natiirlich eine Menge von Fehlern im Denken und 
Handeln, erhalt also die Intelligenz. Je starker aber die Phantasie, urn 
so schwieriger die Unterscheidung. Andererseits erscheint, alles iibrige 
gleichgesetzt, der Phantasiereichere als der Intelligentere. 

Die Geschwindigkeit des Assoziationszustromes kann die 
Intelligenz stark beeinflussen; der Treppenwitz, der (auBer durch affektive 
Einfliisse) durch Langsamkeit des psychischen Geschehens bedingt wird, 
niitzt nichts, und Schlagfertigkeit gilt als ein Zeichen von Intelligenz. 
Doch kann bei Leistungen, die man sich langer iiberlegen kann, der 
scheinbar Unbeholfene weiter kommen als mancher iiberraschende De
batter. Einen besonderen Vorsprung gibt das intuitive Denken: es 
zieht seine Schliisse im UnbewuBten aus meist ebenfalls nicht bewuBt 
wahrgenommenem Material und kann oft in einem Tempo eine kom
plizierte Dberlegung durchfUhren. Eine besonders gute Dberlegung wird 
zuweilen vorgetauscht, wo nur ein instinktives Hineinfiihlen in die 
Situation vorliegt (s. Affektivitat). Die mit dieser EinfUhlung verwandte 
SuggestibiIitat kann bei der Aufnahme von Ideen Anderer von Nutzen 
sein; dadurch, daB man sich auch Unsinn suggerieren lassen kann, wird 
sie aber auch oft gefahrlich. 

Die Intelligenz ist ferner in mehrfacher Beziehung von der Affek
tivitat abhangig. Wird diese iibermachtig, hat sie eine zu groBe Schalt
kraft, so ist die beste Intelligenz iiberall da verloren, wo starkere Affekte 
mitspielen, also gerade in den lebenswichtigsten Dberlegungen. Lebhafte 
Affekte falschen die Logik in der Richtung ihrer Strebungen, oder sie 
hemmen durch Affektstupor das Denken. Umgekehrt kann das Interesse 
fUr eine Sache ein Maximum von giinstigen Schaltungen bewirken; Leute, 
die auf irgendeinem intellektuellen Gebiete etwas Besonderes leisten, 
haben regelmaBig sowahl den Trieb, sich damit zu beschaftigen, als das 
notwendige Verstandnis und Erinnerungsverm6gen (man denke an groBe 
Musiker, Rechenkiinstler). Die gr6Bte Zahl der Assoziationen hilft dem 
Kinde in der Schule nichts, wenn ihm Konzentration und Tenazitat der 
Aufmerksamkeit fehlt. Wer Tiere zur Dressur auswahlt, priift in 
erster Linie ihre Aufmerksamkeit. Zu groBe Tenazitat kann aber auch die 
Herbciziehung notwendiger Assoziationen im richtigen Moment hemmen. 

Eine gute Erinnerungsfahigkeit ist natiirlich fiir die Dberlegung 
giinstig. Doch ist sie in gewissem Sinne umgekehrt entwickelt wie die 
Verarbeitung der Ideen; einesteils verhindert die Umbildung der Er
lebnisse zu entwickelteren Begriffen die Ekphorie der urspriingIichen 
Engramme, andererseits verfiihrt die Leichtigkeit der Reproduktion sinn
licher Wahrnehmungen dazu, sie nicht geniigend zu verarbeiten. Ein 
auffallend gutes Gedlichtnis ist deshalb ebensooft, wenn nicht noch 
6fters, mit schlechter Intelligenz verbunden als mit besonders guter. 
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Dies emlge Andeutungen, deren Tragweite am besten norh durch 
pathologische Erfahrungen, besonders die Gegeniiberstellung der De
menzformen beleuchtet werden. Der Manische in seiner Ideenflucht 
macht trotz der nur zu leicht zustromenden Assoziationen Dummheiten, 
weil er sich nicht Zeit nimmt. aIle notwendigen Ideen zuzuziehen, weil 
seine Zielvorstellungen die Schaltungen des Gedankenganges nicht be
herrschen, weil er infolge der einseitigen euphorischen Betonung die 
entgegenstehenden Griinde nicht ekphoriert oder nicht geniigend wertet. 
und weil ihm die Hemmungen, worunter die negative Suggestibilitat 
nicht zu vergessen ist, fehlen: eine Idee wird in Handlung umgesetzt, 
bevor sie gedacht wird. Der Melancholische ist auf einen engen 
Ideenkreis beschrankt, macht infolge einseitiger Schaltungen und falscher 
Wertungen der Ideen logische Fehler, die zu Wahnideen fiihren, und 
kann eine Menge Dinge gar nicht mehr iiberlegen, weil die Affekt
schaltung ihn daran hindert. Der Organische (Altersblodsinnige und 
Paralytiker) kann nicht aIle notwendigen Ideen zuziehen; es kommt ihm 
nur das, was gerade zu seinen aktuellen Affekten paBt, in den Sinn; 
auBerdem sind seine Affekte zu lebhaft und zu wechselnd, so daB sie 
ihn bald da-, bald dorthin reWen. Auch die Hemmungen fehlen, seine 
Phantasien werden ihm leicht Wirklichkeit. Vage Allgemeinheiten er
setzen klare und bestimmte Detailvorstellungen, die nur schwer hinzu
gezogen werden konnen. Auch der Oligophrene hat zu wenig AESO
ziationen, bildet deshalb zu wenig und oft falsche Abstraktionen, er 
kann die Sinnesempfindungen nur eine kurze Strecke we it verarbeiten, 
keine komplizierteren logiEchen Schliisse ziehen. 1st er erethisch, so 
hat er auBerdem ahnliche Ji'ehler wie der Manische; ist er apathisch, 
so fehlt der Trieb zum Denken; ist er in einem Ausnahmeaffekt, so sind 
die Schaltungen des Affektes gegeniiber den Assoziationsschaltungen 
iibermachtig und hindern das Denken: er handelt "triebhaft". Seine 
Gewohnheitsassoziationen sind so fest, daB er sie nicht losen und anders 
kombinieren kann. Beim Epileptiker werden die Vorstellungen wie 
beim Organischen aBgemein und unklar; die Ahnlichkeiten verschwimmen 
aber noch leichter zu Gleichheiten; der Gedankengang kommt nicht 
yom Fleck; die Zahl der Assoziationen wird geringer. Die iiberstarken 
Affekte iiberrumpeln leicht das schwache Denken. Beim Schizophrenen 
(Dementia praecox) i&t, wie im Traum des Gesunden, der Weg von einer 
Vorstellung zur andern nicht mehr durch die Gewohnheit und Erfahrung 
gebunden; es kommt in Begriffen und Ideen zu unzusammenhangenden, 
bizarren, unsinnigen Produkten. Die Affekte beherrschen deshalb sehr 
leicht die Logik und es kommt zu Wahnideen. Da das Triebleben dar
niederliegt, fehlt leicht Interesse und aktive Aufmerksamkeit und damit 
die Kraft der Konzentration und des Denkens und Wollens (affektiver 
B1odsinn). 

D. Die Kausalitat. Die Denknotwendigkeiten. 
INHALT. W ie alles logische Denken entstammt auch die kausale Ideenverbin

dung der Erfahrung. Ob diese aus mir selbst erzeugt sei, oder ob eine AufJenwelt 
existiere, die aUf unsere Sinne einwirken und aUf die wir einwirken, ist fur unsere 
Frage gleichgultig. W ir setzen aber, der bequemeren A usdrucksweisc zuliebe und 
um <lem Solipsismus zu entgehen, die Existenz der A ufJenwelt und ihre Wechselwirkung 
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mit unserer Psyche voraus 1 ). In dieser Welt gibt es etwas, was wir in unseren psy
chischen Symbolen als konstantes N acheinander bestimmter Ereignisse auffassen. Das 
Kausalitatsdenken besteht in nichts anderem als der Wiederholung dieser von auf3en 
gegebenen Zusammenhange in den namlichen Analogien und Abstraktionen, wie wir sie 
auf allen Gebieten des Psychischen sehen. Auch die "Notwendigkeit", kausal zu denken, 
stammt aus der Erfahrung und reicht nur so weit als die Erfahrung. Der allgemeine 
strenge Kausalbegriff ist eine Errungenschaft der modernen N aturwissenschaft. Die 
finale Form des Denkens ist nichts als ein kausales Denken, bei dem eine fruher erlebte 
Assoziation (Feuer - Schmerz - Finger zuruckziehen) identisch oder analog wieder
holt wird .. das Besondere liegt nur darin, daf3 wir diese Verbindung von innen sehen, 
und so den Zweck- und Motivbegriff damit verbinden, also in unwesentlichen Zusammen
hangen. Da viele ahnliche Zusammenhange fruher und deutlicher wahrgenommen 
werden, wird vom Kind und vom Primitiven das finale Denken viel zu weit ausgedehnt 
(eine der W urzeln der Personifikationen von Dingen und K raften, des Zauberglaubens J. 

Zufall ist ein relativer Begriff, eine so komplizierte Kausalitat, daf3 wir ihre 
einzelnen Bestandteile nicht ubersehen. Es ist kein prinzipieller Unterschied zwischen 
psychisch una physisch, daf3 das psychische Geschehen nicht zum voraus genau be· 
rechnet, nicht "eindeutig" aus den Ursachen abgeleitet werden kann, daf3 es "nur ver
standlich", nicht "kausal" bedingt ist. All das kommt nur von seiner Kompliziertheit 
und von dem falschen Gefuhl des Anders-handeln·kiinnens (vgl. Willensfreiheit). 

Denknotwendigkeiten. Auf3er der direkt durch die konstante Erfahrung 
bedingten Unausweichlichkeit bestimmter Assoziationen gibt es Denknotwendigkeiten 
insofern, als die Folgen in den Voraussetzungen enthalten sind .. das ist z. B. in vielen 
Urteilen, in jedem Syllogismus, in vielen mathematischen Ableitungen der Fall. 

Kausalitat und andere N otwendigkeiten des Denkens durfen nicht verwechselt 
werden mit Kausalitat und Notwendigkeit des auf3eren Geschehens, trotzdem nach 
unserer A nnahme die ersteren nur Folgen der letzteren sind. 

Obgleich sich aus aHem Bisherigen die Natur der kausalen An
schauungen und Gedankenverbindungen von selbst ergibt, mussen diese 
besonders erwahnt werden, weil man gewohnt ist, so viel daruber zu 
reden, resp, sO viel Unnutzes daruber zu denken. KANT meint, wenn 
die Kausalitat nicht a priori vorhanden ware, konnte man keine Er
fahrung sammeln. Wenn das EO zu verstehen ware, daB Erfahrung die 
Einwirkung der AuBenwelt auf unsere Psyche, und damit kausale Ver
haltnisse, voraussetze, so hatte wohl niemand etwas dagegen; das ware 
aber eine Kausalitat nicht als Kategorie in umerer Psyche, sondern in 
der AuBenwelt und ihren Beziehungen zu unseren Sinnen und unserer 
Psyche, ganz wie die gewohnliche Anschauung und die Naturwissen
schaft es sich vorstellt. Die Frage nach dem Ursprung unserer kausalen 
Vorstellungen ist dann erst zu losen: Sind die kausalen Vorstellungen, 
die wir in uns tinden, irgendein Abklatsch dieser auBern Kausalitat, 
oder sind sie nur eine Anschauungsform in unserer Psyche, der in der 
AuBenwelt nichts entspricht1 

Wir haben fruher gezeigt, daB wir entweder die Einwirkungen einer 
existierenden AuJ3enwelt auf un sere Sinne und Psyche annehmen oder 
Solipsisten sein mussen. 1m letzteren Falle ware nur ich, der Verfasser 
allein, von allen mir bekannten Dingen vorhanden, und meine au/3ere 
und innere Welt mit allen ihren Zusammenhangen von Ursache und 
Wirkung und von oben und unten und fruher und spater ware nur 
meine Halluzination. Mit einer sol chen Vorstellung zu rechnen lehnen 
wir wie jedermann abo 

Wir setzen also die (unbeweisbare) Existenz der AuJ3enwelt voraus 
und ebenso ihre Einwirkung auf un sere Sinne, die wir uns so vorstellen 

1) Die innere Erfahrung lassen wir zur Abkiirzung unberiicksichtigt; sie bringt 
natiirlich fiir lillS nichts Neues hinein. 
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miissen, daB bestimmte, irgendwie geregelte Analogien bestehen zwischen 
den Geschehnissen in der AuBenwelt, in unseren Sinnesorganen, in un
serer Psyche und in unsern Reaktionsorganen, den Muskeln, so daB 
nicht nur die AuBenwelt auf uns, sondern auch wir auf diese wirken, 
und das in einer Weise, die den D mstanden angepaBt ist und die Er
haltung des Organismus ermoglicht. Wiirden unter dieser Voraus
setzung die Beziehungen, die wir kausale nennen, nicht in 
genauer Analogie drauBen existieren, so miiBten wir jeden 
Augenblick in Konflikt mit der AuBenwelt kommen, statt daB 
wir diese zur Erhaltung unseres Lebens beniitzen konnten. 
Wir miissen also annehmen 1), ob wir wollen oder nicht, daB nicht nur 
die Welt, sondern auch ihre Kausalitat existiere, und daB die Kausalitat, 
die wir in uns tin den , irgendein Symbol von wirklichen Verhaltnissen 
drauBen sei, so wie die Vorstellung Rot ein Symbol von Verhaltnissen 
ist, die wir von einer andern Seite gesehen als Lichtschwingungen be
stimmter Lange bezeichnen. 

Fiir die Frage nach der Entstehung unserer kausalen Vor
stellungen sind aber diese erkenntnistheoretischen Dberlegun
gen gleichgiiltig. Auch bei solipsistischen Anschauungen wiirden wir 
uns fragen: Sind die kausalen Vorstellungen etwas Primares, eine Scha
blone, in die die Erfahrungen eingehen, und nach der sie geformt wer
den? Oder ist umgekehrt die Kausalitat aus den Erfahrungen abzu
leiten? 

Zur Beantwortung miissen wir von dem ausgehen, was wir be
obachten. Da sehen wir bestimmte, hauptsachlich zeitliche Zusammen
hange von Geschehnissen, wobei auf ein Ereignis immer ein bestimmtes 
anderes eintritt. Erfahren wir nur das eine, so miissen wir nach den 
Assoziationsgesetzen das andere assoziieren. Es gibt aber auch seltene, 
oft nur einmalige, Ereignisse, die wir in gleicher Weise verbinden, wenn 
sie uns aufgefallen sind, und mit einem gewissen Recht, weil eine all
gemeinere Dbersicht zeigt, daB auch diese Dinge, wenn sie sich wieder
holen, verhaltnismaBig leicht den namlichen zeitlichen Zusammenhang 
zeigen (Dbertreten des Meeres bei einem Erdbeben; die Mutter ist nicht 
mehr so stark, seit ein Briiderchen gekommen ist) 2). 

Gleiche Folgen mancher Ereignisse, wie wir sie an andern Dingen 
sehen, erfahren wir zu tausenden auch an uns; auch wir fallen um, 
wenn wir einen StoB erhalten, wobei wir einen engen Zusammenhang 
zwischen Starke und StoBrichtung und der Art unseres Falles konsta
tieren. Vor allem aber konnen wir selbst willkiirlich das erste Glied 
mancher Kausalreihe setzen und dann das oder die folgenden ablaufen 
sehen. Dnd noch mehr, bei der Ansicht unserer eigenen Reaktionen 
von innen wird uns ein Zusammenhang bewuBt, den wir mit Worten 
wie "weil" und "Motiv" bezeiehnen. Wei 1 du mich besehimpft, haue 
ich dich; weil du schon bist, liebe ieh dich; wei 1 ich dieh liebe, tue ieh 
dir Angenehmes. Man spiirt in diesen Fallen den Zusammenhang, ob
gleich man die Folge unterbreehen "konnte". 

1) Nicht als bewiesen, sondern als unausweichliche Vorstellung und Grundlage 
unseres Denkens und Handelns. 

2) Niiheres tiber Kausalannahme bei einmaligen Ereignissen siehe BLEULER, Das 
antistiRch.undisziplinierte Denken in dcr Medizin und seine Dberwindnng. Berlin, Springer, 
1919. S.151f. 
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Etwas anderes als bestimmte Formen von zeitlicher Folge finden 
wir in den kausalen VerhliJtnissen nicht. Den engeren "ursachlichen" 
Zusammenhang, warum ein gestoBener Korper in Bewegung kommt, 
kennen wir nicht; wir kennen nur die regelmaBige Folge unter be
stimmten Umstanden. Schon die Worte "Folge" und "folglich" driicken, 
wie die meisten kausalen Konjunktionen, eigentlich nur den zeitlichen 
oder raumlichen Zueammenhang aus (weil; denn; im Bayrischen nachher; 
puisque; da), wahrend altere Sprachen und jetzt noch dialektische Sprech
weisen einfach die Tatsachen nebeneinander stellten. Und wenn DAGUERRE 
die Ursache der Fixation seiner belichteten Platten, und ROENTGEN die
jenige eines Belichtungseffektes innerhalb der lichtdichten Umhiillung 
suchte, so priiften beide Forscher alle moglichen Reagentien und Mani
pulationen durch, und diejenige Applikation, nach der wieder eine 
Fixation oder eine Bromsalzzersetzung stattfand, en,ies sich dadurch 
als die Ursache. Nun gibt es massenhaft Folgen, die nicht kausal sind; 
das erweist sich dadurch, daB sie nicht regelmaBig sind (auch unter 
gleichen Umstanden) 1). Bei welchem Grad der Wiederholung oder der 
Seltenheit zweier zusammentreffender Ereignisse man einen ursachlichen 
Zummmenhang annehmen solI, ist nun sehr willkiirlich, da auch der 
Mensch, soweit es seinen bloB en Instinkt betrifft, nur auf die hiiufig 
vorkommenden Falle eingerichtet ist. So gibt es eine Menge von Ver
wechslungen des post mit dem propter, die sich fiir den naturwissen
schaftlichen Beobachter von selbst erklaren, 

Etwas Besonderes, das die Erfahrung nicht geben konne, soIl in der 
Notwendigkeit bestehen, kausale Verhaltnisse zu denken. Man konnte 
aber gerade diese Notwendigkeit, auch wenn man nicht wiiBte, daB sie 
vorhanden ist, aus der Erfahrung ableiten. Wenn wir eine bestimmte 
Folge von Ereignissen immer sehen, so muB mit Notwendigkeit auf 
die Erfahrung oder Vorstellung des einen die Vorstellung des andern 
8ssoziiert werden, genau so, wie es eine Notwendigkeit ist, sich den 
Himmel oben 2), die Erde unten zu denken. Und da wir jeden Tag Tau
sen de und aber Tausende von kleinen und groBen Geschehnissen mit 
solcher RegehnaBigkeit aufeinanderfolgen sehen bei jeder Bewegung, 
die wir machen, bei jedem Gegenstand, den wir aufnehmen oder ab
stellen, bei Tonen, die wir horen usw., muB dieses Verhaltnis der not
wendigen Folge abstrahiert und verallgemeinert werden, so daB es auch 
da meist assoziiert, mit Notwendigkeit gedacht werden muB, wo die 
RegelmaBigkeit der Folge nicht so evident ist oder, weil die Erfahrung 
ungeniigend ist, noch nicht so sicher abgeleitet werden kann. 

1) NatUrlich bekommen wir, wenn der Begriff der Kausalitat einmal ge
bildet ist, noch andere Zeichen fUr und gegen Annahme kausaler Zusammenhange. 
Wenn der Blitz in ein Haus schlagt, und dieses Feuer fangt, so ist es nicht bloB die Selten
heit beider Ereignisse, die uns annehmen laBt, daB der Blitz das Haus angeziindet habe, 
sondern fiir den Primitiven die Almlichkeit des Funkens mit dem Feuer und fUr den Kultur
menschen die Kenntnis der ziindenden Kraft des elektrischen Funkens. Umgekehrt werden 
wir bei einer Menge zeitlicher Zusammenhange kausale Beziehungen von vornherein aus
schlieBen, wenn wir uns (in Verwertung anderer Erfahrungen) keine Beziehungen und 
namentlich keine kausalen zwischen den beiden Ereignissen denken konnen. Der gebildete 
Kulturmensch denkt nicht an einen kausalen Zusammenhang, wenn ein Gewitter auf
hort, nachdem man einen HokuspokuB gemacht hat. 1m kausalen Denken geschieht nur 
das, was iiberall im richtigen Denken; wir lernen auch hier die friiheren Erfahrungen 
benutzen und nach Analogie derselben auf Neues schlieBen. 

2) Ein "unten" gedachter Himmel ist kein Himmel. 
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Es ist unter solchen Umstanden nicht der Zwang, so zu denken, 
Hondern die Unmoglichkeit, es sich anders zu denken, zu erklaren (hier 
wird letzteres nach allem, was wir iiber Abstraktion, Heraushebung von 
Einzelheiten und deren Neukombination gesagt haben, nicht notig sein). 

Die Notwendigkeit, kausale Beziehungen zu denken, reicht denn 
auch nicht mehr und nicht weniger weit wie die entsprechende Erfahrung. 
Wo wir die Ursachen oder die Folgen nicht sehen, werden sie auch 
nicht assoziiert, wenn nicht die aUermodernsten Ideen von Erhaltung 
der Energie und ahnliches ganz sekundar dazu veranlassen. Wer denkt 
denn daran, daB aIle seine Handlungen Ursachen weiteren Geschehens 
sind, daB, wenn er einen Gegenstand auf den Tisch abstellt, dieser und 
der Gegenstand warmer wird, daB jede "vergebliche" Anstrengung doch 
eine Folge hat, die man nur nicht beachtet oder nicht kennt; der Pri
mitive bis zum ungebildeten Kulturmenschen des zwanzigsten Jahr
hunderts, sie haben keine Ahnung davon, da.J3 jedes Geschehen eine 
Ursache hat; die Kinder und die Pflanzen wachsen - wer denkt an 
die Ursache? Ein feuchter Gegenstand trocknet, Brot wird hart, eine 
Frucht fault, Kautschuk verliert seine Elastizitat, der Of en wird kaIt, 
"das liegt in den Dingen"; aber nicht einmal das denkt man ohne eine 
besondere Fragestellung bewuBt und kIar, sondern man stelIt es sich 
nur ganz im allgemeinen so vor, weil eben die Assoziationen in der 
Erfahrung so gelenkt werden; das Anders-werden gehort zum Begritf 
des Dinge~; man denkt so wenig daran, das zu analysieren, als man 
denkt, eine Erdbeere konnte blau sein. Die Erfahrung gibt uns eben 
direkt keinen AnlaB, in dieser Richtung zu denken. 

Ein besonders lehrreicher Fall ist die vulgare Auffassung des 
Fallens. Man denkt auch da gewohnIich an keine Ursache; es liegt 
in dem vulgaren Begriff der Dinge, daB sie so lange fallen, bis sie von 
einer Unterlage getragen werden. Wenn man aber, was hie und da 
vorkommt. an die Ursache zu den ken veranlaBt wird, so denkt man 
an einen Zusammenhang von Fallen und der Richtung nach unten. Der 
Gegenstand falIt, bewegt sicb in einem bestimmten Sinne, weil das die 
Richtung nach unten ist; der Erfahrungszusammenhang geniigt zu einem 
Denkzwang, der von den aIten Atomisten bis zum Durchschnittsmpnschen 
im modernen Mitteleuropa mit seinen auswendig gelernten Phrasen von 
der Kugelform der Erde nicht iiberwunden werden kann. An die richtige 
Ursache, die Anziehung der Erde, denkt keiner derselben, weil er das 
nicht sieht; und er denkt auch nicht daran, daB es sich um eine konzen
trische Funktion nach einem Mittelpunkt hin handle, sondern er nimmt 
eine absolute und parallele Richtung an, entsprechend seiner Erfahrung. 

Da wo die zeitliche Abhangigkeit zweier Geschehen zwar konstant, 
aber die Folge nicht klar ist, tauscht man sich oft. lch erinnere mich 
noch gut an die Zeit, da ich gemeint habe, die Baume machen mit 
ihren Bewegungen den Wind, und von anderen Kindern habe ich das 
namliche erfahren. 

Eine andere Schwierigkeit, die die Erfahrung bietet, ist die, daB 
von einer Ursache mehrere Geschehen abhangig sind: Wenn der Luft
druck abnimmt, so sinkt das Barometer und dann gibt es Regen; wenn 
es Tag wird, so offnen der Backer und der Metzger die Laden. 1m 
Ietzteren FaIle wird man sich kaum je tauEchen, weil das Tagwerden, 
die gemeinsame Ursache mit ihren Folgen, zu oft erfahren wird; die 
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einzelnen Handlungen von Backer und Metzger miissen also richtig 
miteinander und mit ihrer gemeinsamen Ursache verbunden werden. 
Beim Barometer und Wetter aber ist die. gemeinsame Ursache nicht 
sichtbar, und da wird nicht nur von kleinen Kindem die Idee geauBert, 
ob man nicht schon Wetter machen konne dadurch, daB man das Baro
meter kiinstlich steigen macht, sondem der allergebildetste Kulturmensch 
hat gelegentlich einmal den Trieb, iiber das Barometer zu schimpfen 
oder es zu zerschlagen, weil es nicht steigen und dam it schon Wetter 
bringen will. 

Dberhaupt ist die kausale Verbindung von Geschehnissen, die in 
der Regel gleichzeitig oder nacheinander vorkommen, nicht eindeutig; 
entweder ist das eine kausal vom andern abhangig oder sie haben 
eine gemeinsame Ursache. Diese Unterscheidung verungliickt nun manch
mal, namentlich da, wo die Erfahrung die Zusammenhange nicht direkt 
zeigt. So kann es kommen, daB Barometer und Wetter in unmittelbare 
kausale Verbindung gebracht werden, oder daB sogar der Tag in den 
Mythologien von der Nacht geboren wird, oder eines meiner Kinder 
die namliche Idee botanisch ausdriickte: Mitten aus der Nacht wachse 
der Tag hervor. In Wirklichkeit sind beide Tageszeiten von der Drehung 
der Erde abhiingig. 

So sind die kausalen Beziehungen im Denken gar nicht so not
wendig und nicht so streng, wie viele uns glauben machen wollen. Das 
ungeschulte Denken macht alltaglich maEsenhafte falsche Verkniipfungen, 
lind, was bezeichnender, an vielen Orten fehlt ihm vollstandig das Be
diirfnis, Kausalitat in Ursache und Wolge hinzuzudenken. Sogar der 
Philosoph kann die Kausalkette an dem Gelenk zwischen Physis und 
Psyche zerreiBen lassen, obschon wir gerade da Zusammenhange nicht 
nur von auBen, sondern auch von innen zu erfahren meinen. Der 
strenge Kausalbegriff der modernen Wissenschaften gehort 
nicht dem natiirlichen Denken an, sondern ist in allen Be
ziehungen eine Errungenschaft der Forschung der Gebildeten, 
die ihn abstrahiert, an neuen Erfahrungen gepriift und an 
Hand dieser letzteren so verallgemeinert haben, daB in un
seren Augen jedes Geschehen seine Ursachen und seine Folgen 
haben muB. 

Beim Kind, beim Naturmenschen, ist das kausale Denken in seiner 
final en Form besonders gut ausgebildet. Auch das hat wieder seine 
Griinde in der Erfahrung. Die Zusammenhange der Geschehnisse in 
der AuBenwelt sind seinem Verstandnis nur zu einem kleinen Teil zu
ganglich. Der Teil aber, den der Mensch bewuBt benutzt. liegt durch 
Introspektion klar vor ihm. Er handelt den ganzen Tag zu bestimmten 
Zwecken, mit bestitnmten Motivierungen, und dem Kinde wird noch 
ganz besonders eingeblaut, daB es aus diesen und jenen Motiven die 
einzelnen Handlungen tun und andere lassen miisse. So suchen Kind 
und Primitiver aUs Analogie mit Vorliebe Motive auch da, wO nur 
physische Ursachen in Betracht kommen konnten (die "bose" Tischecke, 
an der man sich gestoBen). (Personifizierung der AuBenwelt, Zauber
glauben usw.) 

Da seit HUME noch viele andere die Kausalitat aus der Erfahrung 
ableiten, mogen diese Andeutungen geniigen. Ich beschranke mich auf 
den bloBen Hinweis darauf, daB es fiir ein Geschehen niemals nur eine 
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Ursache gibt, eine Erkenntnis, die zum AnlaB geworden ist, den Ur
sachenbegriff iiberhaupt aufzugeben und an dessen Stelle den der Be
dingungen (in der Mehrzahl) zu setzen. Mit unserem Thema hat das 
nichts zu tun. 

Es ist also nicht nur moglich, die kausalen Vorstellungen, 
nachdem man sie einmal gefunden hat, naehtraglich aus der 
Erfahrung abzuleiten, sondern aus den bloBen Voraussetzungen 
(die in Wirklichkeit jeder macht), daB es eine Erfahrung, wie 
wir sie kennen 1), gibt, daB ein Gedachtnis, wie wir es konsta
tieren, existiert, und daB un sere Denkgesetze auf diese Dinge 
anwendbar sind, miiBten wir die Bildung kausaler Vorstel
lungen mit zwingender Notwendigkeit erschlieBen, wenn wir 
sie noch gar nicht kannten. Noeh eine andere apriorische 
Kausalitat neben dieser aposteriorisehen, sieher vorhandenen 
anzunehmen, ist sinnlos, da dazu kein Grund besteht. Ware 
iibrigens die Kausalform des Denkens angeboren, so miiBten 
wir sie wieder in der namlichen Weise ableiten, nur aus Er
fahrung und Gedachtnis der Art statt des Individuums. Eine 
Kategorie im KANTsehen Sinne ware sie deswegen doch nicht. 

Trotzdem wir die kausalen Verbindungen sich beim Kinde ent
wickeln sehen, und wir noeh keine zwingenden Griinde zur Annahme 
einer Art phylischer (angeborener) Kausalitiitsfunktion besitzen, so ist 
doeh nicht auszusehlieBen, daB irgend etwas derartiges, das wir aller
dings noeh nicht naher definieren konnen, :;:chon in der Anlage sei. 
Vergessen wir nicht, daB jede Reaktion des Nervensystems eine Ein
wirkung von auBen und eine Einwirkung nach auBen 2), also im Prinzip 
ein kausales Zusammen ist. 

Die jeder unserer Funktionen innewohnende Kausalkette und die 
bestandige Dbung kausaler Zusammenhange konnte moglieherweise eine 
gewisse phylogenetische Disposition zu kausalem Denken geschaffen 
haben, sei es so, daB organische Denkeinriehtungen fUr diese Art Dber
legung besonders gut eingerichtet waren, vielleieht sogar sie begiinstigen 
wiirden, sei es, daB ein Trieb zum kausa.Ien Denken, zum Suchen nach 
Ursaehen und Folgen in uns lage. 

Wir haben nun noch keine Anhaltspunkte, daB die erstere Moglieh
keit, ein besonderes Entgegenkommen oder gar eine besondere Einrieh
tung des Gehirns fiir die Aufgaben des kausalen Denkens, realisiert sei. 
Wir sehen vielmehr, daB das gesamte Denken sich aus den Engrammen 
nach der individuellen Erfahrung bildet, und daB sieh daraus alles im 
Denken iiberhaupt ohne weiteres erklart und damit auch die Kausalformen, 
die in keiner Weise etwas Besonderes sind oder besondere 
Anspriiche an die Funk tion des Gehirns stellen. Da die sonst 
bekannte Einrichtung der Engraphie das kausale Denken genau so gut 
erklart, wie einerseits die logische Ordnung der Erlebnisse und ander
seits das Denken iiberhaupt, wissen wir vorlaufig nieht, was eine be
sondere Organisation fiir das kausale Denken Neues hinzufUgen konnte. 

1) Gleichgiiltig, ob sie solipsistisch halluziniert oder von einer existierenden Au13enwelt 
ind uziert sei. 

2) "Au13en bedeutet hier nicht notwendig au13erhalb des ganzen Korpers, sondern 
nur au13erhalb des reagierenden nervosen Organs. 
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Anders ist es mit einem aktiven Trieb zum kausalen Denken. 
lrgendein "Bediirfnis" in dieser Richtung entsteht schon nach den ge
wobnlichen Assoziationsgesetzen aus der einfachen Gewohnheit. Jeden 
Augenblick erleben wir kausale Zusammenbange. Wie alles sich Wieder
holende miissen auch diese kausalen Beziehungen als solche abstrahiert 
(es braucht nicht bewuBt zu sein) und zu einem Schema werden, nach 
dem, wenn ein erstes Glied gegeben ist, die folgenden Glieder im Denken 
wieder ablaufen. So miissen aus bloBer Assoziation nach Ahn
lichkeit und (individueller) Gewohnheit nicht nur die ein
zelnen speziellen Ursachen und Folgen, die wir schon erlebt 
haben, sondern kausale Beziehungen iiberhaupt besonders 
leicht assoziiert werden. Das heiBt, bei einer gewissen Hohe des 
Abstraktionsvermogens wird man nicht nur an den Rauch die bekannte 
Ursache Feuer assoziieren, sondern man wird auch da, wo man eine 
Ursache oder eine Folge noch nicht aus Erfahrung kennt, ein Asso
ziationsbediirfnis in dieser Richtung haben, beziehungsweise sie zu ken
nen suchen. 

Ein besonderes - wohl nur individuelles - Bediirfnis nach kau
salen Zusammenhangen muB auch dadurch entstehen, daB jedes Geschopf 
Triebe hat, irgendwie auf die AuBenwelt einzuwirken. Nun empfinden 
wir zwar den Zusammenhang zwischen unseren Willensregungen und 
den Bewegungen der Glieder nicht in Form einer Kausalkette; psycho
logiflch sind die Glieder Teile des lch, subjektiv scheint es der namliche 
Vorgang, der sich in den Bewegungen wie in der Willensregung aus
driickt. Aber wir konnen nicht alles, was wir wiinschen, direkt aus
fiihren, sondern brauchen dazu oft kausale Vermittlungen. Urn ein Tier 
zu fangen, muB man Fallen stell en oder Waffen vorbereiten, urn sich 
vor dem Regen zu schiitzen, ein Dach machen, urn das Verderben eines 
Speisevorrates zu vermeiden, die Ursachen der Verderbnis kennen. Man 
ist also nicht nur gewohnt, sondern auch gezwungen, nach kausalen 
Zusammenhangen zu suchen, die man benutzen kann. 

Da aber wird der Wunsch leicht Vater des Gedankens. Man mochte 
vieles bekommen oder tun, was man eigentlich nicht bewirken kann, 
z. B. seinen Feinden schaden, ohne daB sie es merken, resp. sich wehren 
und Rache nehmen konnen. Anderseits erlebt man selbst viel Ungemach, 
gegen das man sich nicht wehren kann; es sindhohere Machte da, die 
uns schaden; der Naive kann nicht anders, als sich diese Machte per
sonifiziert vorsteHen, da er die N aturkrafte noch nicht geniigend isoliert, 
abstrahiert hat. Wenigstens diese Gotter und Diimonen konnen also 
auf Wegen, die nicht jedem zuganglich, nicht so greifbar sind, etwas 
bewirken, warum nicht auch Menschen~ Auch auf diesem Wege muB 
man zum Zauberglauben kommen, der allerdings noch andere Wurzeln 
hat. Man darf also nicht auf das Apriorische der kausalen Auffassungen 
schlieBen deshalb, weil diese kausal gedachten Zusammenhange nicht 
aus der Erfahrung stammen konnen. Gibt es auch keinen Zauber, so 
gibt es Vorgange, die dem Primitiven mit seinen geringen Naturkennt
nissen analog erscheinen, und auBerdem glau bt man, nachdem die 
Idee einmal geschaffen und znr Kritik vorgelegt worden, solche Zu
sammenhange wahrzunehmen; und darauf kommt es ja aHein an; auch 
die Hartnackigkeit des Zauberglaubens stammt also aus Erfahrung, wenn 
auch aus einer mit ungeniigender Kritik verarbeiteten. 

B leu I e r, Elementarpsychologie. 14 
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Gewohnheit und praktisches Bediirfnis sind aber noch keine Zeichen 
eines eigentlichen Triebes zum kausalen Denken. Dagegen zeigt sich, 
daB unabhangig von dem, was wir sonst, namentlich in der Praxis, 
Intelligenz nennen, der Forschungstrieb, der doch in erster Linie die 
Ufsachlichen Zusammenhange erklaren mochte, bei den einzelnen Men
schen und den einzelnen Rassen ungeheuer verschieden entwickelt ist; 
seine Wurzeln sind also in der Anlage; es ist mir sogar wahrscheinlich, 
daB Bunde, Pferde und Vogel etwas wie einen Trieb nach Erkenntnis 
iiberhaupt und dam it auch speziell nach Kenntnis kausaler Zusammen
hange besitzen ("Neugierde"). 

So macht sich auch ein mittelmaBig angelegtes Kind bei den meisten 
neuen tatsachlichen Zusammenhangen irgendwelche kausalen Vorstel
lungen; wenn der Magnet Eisen anzieht und festhalt, so kommt aus 
ihm ein unsichtbarer Fade.n, der das bewirkt (darin liegt zugleich ein 
Beispiel, wie die kausalen Zusammenhange der Erfahrung entnommen 
werden). Auch die Energie, die von allen Volkern aufgewandt wird, 
um in den Mythologien den Ursprung und die Zusammenhange der Welt 
kausal zu erklaren, und die Gewalt, welche diese Phantasieschopfungen 
auf die Menschheit ausgeiibt haben, scheint auf etwas Triebhaftes in den 
kausalen Bediirfnissen zu deuten. Das ware aber nicht eine Denkkate
gorie, sondern ein Tuieb unter vielen andern, oder am wahrscheinlichsten 
nur .eine spezielle AuBerung des Wissenstriebes. 

Noch oft stellt man den kausalen Zusammenhangen den Zufall 
gegeniiber und meint damit einen objektiven Unterschied konstatiert zu 
haben. Auch der moderne Mensch, der etwas von den Naturgesetzen 
kennt und an sie glaubt, kann sich vorstellen, es sei zwar selbstverstand
lich nicht Zufall, sondern gesetzmaBig, daB zu einer bestimmten Zeit 
ein bestimmter Ziegel vom Dach falle; ebenso sei es gesetzmaBig, daB 
zu einer bestimmten Zeit ein Mensch an dieser Stelle vorbeigehe. Aber 
es sei Zufall, wenn beide Ereignisse so zusammentrefien, daB der Mensch 
von dem Ziegel getotet werde. Das ist eine bose Inkonsequenz des 
Denkens. lch setze keinen Leser voraus, der nicht annimmt, daB alles 
gesetzmaBig ablauft, will also nicht weiter ausfiihren, daB zwischen den 
ersten beiden Geschehen und dem dritten kein Unterschied besteht. 
Dann gibt es aber keinen Zufall? GewiB nicht - objektiv oder absolut. 
Zufall ist ein relativer Begrifi. Wenn wir von einem Geschehen die 
Ursachen nicht geniigend kennen oder nicht geniigend beriicksichtigen, 
so ist es in bezug auf die vorliegende Untersuchung zufallig. 
Zufallig fiel ein Ziegel yom Dach, da der Mann vorbei ging, und zu
fiillig ging der Mann vorbei, als der Ziegel herunterfiel. Die beiden 
Dinge haben fUr uns keinen kausalen Zusammenhang, weil wir im Welt
geschehen nicht so weit zuriickrechnen konnen, um festzustellen, warum 
zu der namlichen Zeit sowohl der Ziegel fallt, wie der Mann vorbei
geht. Wenn ich in einem Zug aus einer Urne mit 99 weiBen und einer 
schwarzen Kugel die schwarze herausziehe, so ist das Zufall, weil ich 
nicht weiB, warum ich gerade diese erwischt habe. Batte ich aber vor
her berechnen konnen, wie durch die verschiedenen Schiittelungen, mit 
denen ich die Kugeln gemischt habe, gerade die schwarze obenauf kam, 
und hiitte ich die Motive beachtet, die mich gerade an diese Stelle 
greifen lieBen, so wiirde ich nur noch dann von Zufall reden, wenn ich 
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gerade an den unbekannten Zusammenhang zwischen den Bewegungen 
der Kugeln in der geschiittelten Urne und meinen Motiven dachte; 
und noch weniger, wenn ich in taus end Ziehungen die schwarze Kugel 
zwischen 8- und 12 mal heraushole, weil das der Wahrscheinlichkeits
rechnung, resp. der berechneten Erwartung entspricht. \Venn ieh eine 
Erbliehkeitsforschung mache oder die Wirksamkeit einer iirztlichen Be
handlung statistiseh ergriinden will, so kann ich das Material nach be
liebigen Regeln auswahlen, also z. B. alles, was in dieses Spital kommt 
oder in jenes; ieh nehme an, daB der Zufall mir eine richtige Mischung 
bringe, wenn ich nur nieht eine Regel anwende, die das zu unter
suehende Merkmal beein1luBt. Alles, was das Merkmal nicht beein1lnBt, 
ist mir unter diesem Gesiehtspunkt Zufall; ich habe eine zufallige 
Auslese, die mir die Grundlagen zur Bereehnung geben kann. In einem 
andern Zusammenhang ware es aber nieht Zufall. lch mache z. B. eine 
Statistik iiber die Mortalitat des Typhus bei zwei Behandlungen. Die 
eine wird in einem Spital geiibt, wo mehr dunkle Patienten aufgenommen 
werden, die andere in einer Gegend mit mehr Blonden. Solange ich 
Grund habe, anzunehmen, daB der Typhus bei den verschieden pigmen
tierten Menschen gIeich verlaufe, betraehte ich die erwiihnten Verhalt
nisse als einen ?:ufalligen Nebenbefund; sobald ich aber den EinfiuB der 
Haarfarbe auf den Typhusverlauf untersuchen will, gilt die Auswahl nicht 
mehr als eine zufalIige, und so wird sie fUr die Statistik unbrauchbar. 

leh kann einen Taler mit Sicherheit so auf den Tisch werfen, daB 
der Kopf oben ist. lch kann ihn auch so werfen, daB er sich in der 
Luft um 1800 dreht; mit ganz seltenen Fehlern kann ich ihn sich noch 
um 360 0 drehen lassen. Von anderthalb Umdrehungen an wachsen die 
Fehler rapid und schon bei ca. drei Umdrehnngen ist mein Wille in 
dem Resultate nicht mehr bemerkbar. Von da an ist es "der reine 
Zufall", der bestimmt, wie der Taler zu liegen kommt, deshalb, weil ich 
die zu einer bestimmten Zahl von halben Umdrehungen notige Kraft 
nicht mehr abmessen kann. Wiirde ich mich aber etwas iiben, oder 
ware ieh ein Prestidigitateur, so wiirde die Vorausbestimmung durch 
meinen Willen vielleicht bis fiinf Umdrehungen reichen und der Zufall 
wiirde erst von da an beginnen. 

Von der Seite meines Willens aus gesehen, sind die wenigen Um
drehungen diejenigen, die sich vorausbestimmen lassen, und bei den en 
wir nichts von Zufall sagen mochten, so wie wir nicht vom Zufall 
sprechen, wenn wir den Loffel richtig zum Munde fiihren. Nachher aber 
konnen wir berechnen, wieviel mal unter Hunderttausenden von Wiirfen 
ich Kopf und wieviel Schild werfen werde - aber nur ungefahr; wenn 
die wahrscheinlichste ZahI von 50 000 zu 50 000 gerade herauskiime, so 
wiirde ich das wieder einen besonderen Zufall nennen. Und wenn ich 
anfangen wollte zn berechnen, wieviel mal Kopf und wieviel mal 
Schild geworfen wiirde von vielen Menschen, die die Aufgabe hatten, 
eins von beiden anfs Geratewohl hin zu wahlen, so erschiene wieder die 
Willensbestimmung als Zufall, und ich konnte berechnen, daB wieder 
Kopf und Schild gleichvieI mal geworfen wiirden (vorausgesetzt, daB 
nicht ein neu hineinkommendes Moment die Wahl von Kopf oder von 
Schild besonders begiinstigen wiirde; ja ich konnte ein solches Moment 
mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung erschlieBen, wenn die beiden Zahlen 
nicht ungefahr gleich ausfallen wiirden). 

14* 
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Man bemerkt an diesen Beispielen, daB der Ausdruck "Zufall" in 
den verschiedenen Zusammenhangen nicht genau die namliche Be
deutung hat. 

Interessant ist es, daB sich die ganze lebende Natur nur durch Zu
fall erhiUt: Es fehien Einrichtungen, die Ei und Sperma mit Sicherheit 
zueinander fiihren, so daB denn auch nur eine kleine Minoritat zur 
Vereinigung kornmt. Es ware denkbar, wenn auch "ein ganz merk
wurdiger Zufall", der, wenn man ihn berechnen konnte, gewiB in De
zillionen von Jahren noch nicht einmal vorkommen sollte, daB eines 
schonen Tages, ohne daB die jetzigen Verhaltnisse sich geandert hatten, 
nicht nur ein Genus, sondern die ganze Lebewelt unserer Erde aus
sterben wurde, weil kein Parch en sich zusarnmenfande. Was in De
zillionen von Jahren einmal vorkommen kann, kann gerade heute vor
kommen; denn der Zufall sagt uns nicht, daB ein solches Ereignis erst 
im dezillionsten Jahre eintrete. Es ist also eigentlich "Zufall", daB die 
Geschopfe sich erhalten; aber es ware ein noch groBerer Zufall, wenn 
ein Genus auf diese Weise einmal aussterben wurde. Auch diese beiden 
Begriffe von Zufall deck en sich nicht ganz. 

Man hat einen Unterschied konstatieren wollen zwischen 
psychischen Ursachen und physischen; die ersteren seien Zwecke 
oder Motive, die letzteren Ursachen im engeren Sinne, und innerhalb 
des Psychischen hat man das "weil" vom "damit", das Kausale vom 
Finalen trennen wollen. Solche Unterschiede haben fUr uns keine Be
deutung. Ob das gebrannte Kind seine Hand vor der Flamme zuruck
ziehe, weil es sich gebrannt hat oder dam it es sich nicht mehr brenne, 
ist gleichgiiltig; es ist der narnliche Vorgang von verschiedener Seite ge
sehen. Faktisch ist nur die Assoziation "Annahern der Flamme -
(Schmerz -) Hand zuruckziehen" gebildet worden. Wenn eine neue 
Flamme sich annahert, vollzieht sich die Assoziation, wie ein Uhrwerk 
bei einer Aus16sung 12 Uhr schlagt, weil es darauf eingerichtet ist. Fur 
das BewuBtsein des Kindes ist der Schmerz oder die Annaherung der 
Flamme ein Motiv zum Zuriickziehen der Hand, fiir den physiologischen 
Ablauf der Reaktion, die wir von auBen sehen, ist es eine Ursache. Auf 
nicht eigentlich psychischem Gebiet ist es ebenso: Wir horen oft, ein Re
flex oder irgendeine Einrichtung im Organismus sei so beschaffen, damit 
das Tier erhalten werde (Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft); man 
sagt aber auch, die Einrichtung hat sich so ausgebildet und ist so ge
blieben, weil sie das Geschopf in der Auslese begiinstigt hat (Hinblick auf 
die Vergangenheit). (Neolamarckisten wurden auch in diese Zusammen
hange etwas Psychisches hineindenken.) Fur die Bedeutung der Traume 
macht es allerdings einen Unterschied, ob ich meinen Feind in meinem 
Traum getotet habe, weil ich bestandig denke, wenn ihn nur der Teufel 
holte, oder damit ich ihn endlich los habe, wobei mir die Idee von 
seinem Tode bei dieser Gelegenheit zum ersten Male kommt, so daB ich von 
nun an auch im Wachen daran denke, ihn umzubringen. Der Unterschied 
liegt aber darin, daB ich im einen Fall nur das traume, was ich auch 
sonst fiihle, im andern aber im Traum meinen Gedanken eine neue 
Richtung gebe. Ich konnte im ubrigen das Weil und das Damit ohne 
weiteres vertauschen. 

In bezug auf die logischen Formen gibt es keinen Unterschied zwi
schen kausalem und finalem Denken; beim letzteren werden Determi-



Die Kausaliiat. Die Denknotwendigkeiten. 213 

nanten, die die Zukunft betrefien, mit einbezogen, wie wenn man eine 
Sonnenfinsternis vorausberechnet. Ein gewisser Unterschied liegt aber 
im Denkziel: Die finale Operation solI unser Handeln bestimmen, 
wahrend im kausalen Denken die gewonnene Erklarung unser Bedurfnis 
befriedigt. Die finale Funktion ist selbstvf'rstandlich fur den Primitiven 
die wichtigere, die kausale gewinnt eine groBere Bedeutung erst beim 
Kulturmenschen, der ein wachsendes Bedurfnis nach theoretischer Auf
klarung besitzt und zugleich die groBe Forderung schatzen gelernt hat., 
die ihm ein kausales Verstandnis der Zusammenhange fUr spater sich 
bietende Ziele liefert. 

Geisteskranke kehren nicht selten scheinbar die kausalen Verhaltnisse urn. 
Der Patient fiihrt sich schlecht auf, weil er in der Anstalt ist; von auBen gesehen 
ist er aber in der Anstalt, weil er sich schlecht auffiihr't. Abgesehen von kompli
zierteren Zusammenhangen, die auch mit der Kausalitiit nichts zu tun haben, 
handelt es sich in solchen Fallen meist urn eine falsche Auswahl der zu treffenden 
Reaktion. Es ist dem Patienten zu kompliziert zu denken: lch habe zwar den 
Trieb zu schimpfen, mich zu rachen, mich aufzulehnen gegen die ungerechte Ein
sperrung; ich will aber mi<:h fein artig auffiihren, damit man mich entlassen kann, 
wobei noch die richtigen Uberlegungen gemacht werden miissen, was fUr Motive 
die Arzte haben, ihn nicht gehen zu lassen - einfacher ist die Primitivreaktion, 
die eigentlich jedem am nachsten liegt, ablaufen zu lassen, d. h. auf eine als schlecht 
empfundene Behandlung zu pobeln. Der Kranke larmt unter Umstanden wirklich, 
wei! man ihn nicht gehen laBt, unterscheidet aber dieses "weil" nicht geniigend 
vom unrichtigen "damit". Manchmallarmt er aus ganz andern Griinden, aus Trieb 
von innen oder Aufregung, und dann rationalisiert er hintendrein sein Benehmen. 
Es handelt sich also in solchen Fallen urn ein 19norieren komplizierterer Verhalt
nisse und nicht urn eine Storung der Kausalitat. Dagegen fehlt den Schizophrenen 
haufig das Bed iirfnis nach kausalen Erklarungen; sie konnen die merkwiirdigsten 
(halluzinatorischen) Erfahrungen einfach hinnehmen. 

Ein anderer Unterschied zwischen psychischer und physischer Kau
salitat solI darin liegen, daB sich das physische Geschehen eindeutig aus 
den Ursachen ergebe, das psychische aber nur nach Wahrscheinlichkeit 
aus seinen Motiven (z. B. G. F. LIPPS). Das ist nun schon als Tatsache 
nicht ganz richtig. Soweit ein Unterschied besteht, ist er einer der 
relativen Komplikation und nicht des Prinzips. 1st einmal etwas ge
schehen, so konnen wir auf psychischem Gebiet dank der Introspektion 
die Ursachen, auch wenn wir sie Motive nennen, oft eindeutig erkennen 
und daraus die Folge ableiten; sehen wir eine physikalische Bewegung, 
so konnen wir das nicht; denn sie mag aus den verschiedensten Wir
kungen entstanden sein, die nur in die namliche Diagonale ihrer Krafte
Parallelogramme resultieren mussen. Um auch hier eindeutige Verhalt
nisse zu haben, muBten wir nicht nur die Bewegung des Korpers kennen, 
sondern auch aIle Nebenwirkungen, wie, wenn StoBe die Ursachen waren, 
die Elastizitats- und Warmewirkungen, die Bewegungen des stoBenden 
Korpers nach ihrer Einwirkung usw. 

N ehmen wir die gew6hnlichen Verhaltnisse des Alitags, so sind die 
psychischen Zusammenhange meist durchsichtiger als die physischen. 
Wir rechnen zwar auf das Fallen eines Gegenstandes, dem man die 
Unterlage entzieht, und auf einige ahnliche einfache Folgen auch auf 
physischem Gebiet mit gr6Bter Sicherheit; aber sobald es sich um die 
alitaglichen Komplikationen handelt, so zahlen wir auf nichts so be
stimmt wie auf die psychischen Reaktionen, Wir sehen eben psychische 
Zusammenhange nicht nur von au Ben, wie die physischen, sondern auch 
noch von inn en, und letzteres erlaubt uns sehr komplizierte Analogie-
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schliisee auch auf die andern Wesen mit gleicher Organisation. Trotz
dem 1) die psychischen Zusammenhange viel komplizierter sind als z. B. 
die meteorologischen, konnen wir unendlich viel leichter psychologisch 
prophezeien als meteorologisch. Millionen unserer psychischen Voraus
setzungen fiir die Zukunft bei uns selbst und bei unsern Bekannten 
realisieren sich; es fallen nur die ungeheuer seltenen Ausnahmen auf, 
wo wir uns tauschen. Unser ganzer Verkehr von Mensch zu Mensch 
beruht auf unseren psychologischen Voraussetzungen. Man verlaBt sich 
darauf, daB, wenn die Schulzeit aus ist, der Lehrer mit Dozieren auf
hort, aHe SchUler ihre Sachen nehmen und das Schulzimmer verlassen; 
die Arbeiter einer Fabrik tun am Ende der Arbeitszeit dasselbe, keiner 
bleibt, keiner steht auf den Kopf, keiner sprengt den Dampfkessel in 
die Luft oder tut iiberhaupt etwas von den Milliarden scheinbarer Mog
lichkeiten. Die liebende Mutter, die das Kind verloren hat, ist yom 
Siidpol bis zum Nordpol, von der altesten bis auf die neueste Zeit 
traurig. Man kann prophezeien, ein bestimmter Psychopath werde sich 
in einer bestimmten Kirche erschieBen, und es geschieht. 

Nirgends hat man so groBe Sicherheit, aus einer einmaligen Folge 
auf ursachlichen Zusammenhang der Ereignisse zu schlieBen, wie auf 
psychischem Gebiet 2), und fUr den Primitiven, der die Kausalitat der 
AuBenwelt noch ungeniigend kennt, sind die psychischen Zusammen
hange bei Menschen und Tieren diejenigen, mit denen er am sichersten 
rechnet und zwar so meisterhaft, daB er immer wieder den Kultur
menschen iiberlistet. In der physischen Welt gibt es fUr den Naiven 
massenhaft Ausnahmen: Seine Waffe versagt, er weiB nicht warum (d. h. 
er meint es zu wissen, indem er einen psychischen Grund hineinsetzt, 
den EinfluB irgendeines Zauberers oder Damons), der Wagen eines 
Europaers lauft, ohne daB ihn jemand zieht, ein BaIlon geht in die 
Hohe, ein FuB wird infiziert, die Sonne wird verfinstert, ein Blitz schlagt 
in eine Hiitte. Erst wenn man mit genaueren und vereinfachenden 
Methoden zu forschen anfangt, dann findet man jenen Unterschied, von 
dem manche Philosophen fabeln, da nur das physikalische Experiment 
sich so vereinfachen liiBt, daB man aHe in Betracht kommenden 
Erscheinungen beherrscht, wahrend schon der physiologische, noch mehr 
der zentralnervose und am ausgesprochensten der psychische Versuch 
infolge der Konstellation, des Hineinspielens einer uniibersehbaren 
Anzahl und Qualitat von Einfliissen niemals gestattet, in zwei Fallen 
wirklich gleiche Bedingungen zu schaffen. Auf psychischem Gebiet ist 
es prinzipiell ausgeschlossen, weil der zweite, anscheinend gleiche, 
Reiz auf das Engramm des ersten stoBt, das ihm einen andern Charakter 
gibt, als er bei seiner ersten Anwendung hatte, und die Verhaltnisse 
oft gerade da andert, wo sie ausschlaggebend sind. Wenn ZIEHEN meint, 
durch Darbietung des namlichen Reizschemas bei verschiedenen Kran
ken, und beim namlichen zu verschiedenen Zeiten, gleiche Assoziations
reize zu setzen, so tauscht er sich, wenn auch natiirlich mit diesen 

') Nach BLEULER, Das autistisch·undisziplinierte Denken in der Medizin und seine 
Dberwindung. Berlin, Julius Springer, 1919. S. 149. Von den Wahrscheinlichkeiten der 
psychologischen Erkenntnis. 

2) Ausftihrlicher in BLEULER, Das autistisch.undisziplinierte Denken usw. siehe 
vorhergehende Note. 
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Reaktionen, wie mit allen andern, gewisse interessante Beziehungen auf
gedeckt werden konnen. 

Auch JASPERS sieht in dem Zwingenden der physischen Zusammen
hange einen prinzipiellen Unterschied, den er in etwas anderer Beleuch
tung mit dem Unterschied von kausal und nur verstandlich iden
tifiziert. Diese Ansicht flingt an Schule zu machen, und es ist hohe 
Zeit, ihr energisch entgegenzutreten. 

Fiir den Naturwissenschafter ist es keine Frage mehr, daB aIle 
unsere Handlungen eindeutig bestimmt sind durch unsere Anlage und 
unsere Erfahrungen; er ist Determinist. Es ist hier nicht die Stelle, 
die Griinde fiir diese Ansicht anzufiihren; ich mochte nur darauf auf
merksam machen, daB nicht einmal KANT in der einzigen WeIt, die 
wir kennen, der der Er.scheinung oder der Erfahrung, eine besondere 
psychische Kausalitat gefunden hat, und er war ein gescheiter Mann, 
und hatte so guten Willen, eine zu finden, daB er sich zu dem Schnitzer 
verfiihren lieB, den freien Willen in eine andere Welt zu verlegen, von 
der er selbst sagt, man konne nichts von ihr wissen. Damit ist ge
sagt, daB die psychischen Vorgange im Prinzip ebenso kausal 
bedingt, und folglich kausal zu erklaren seien wie die physi
schen, und die prinzipielle Frage ist erledigt, und zwar gegen JASPERS. 

Wie kommt man dennoch dazu, dariiber zu reden, und gar das 
Gegenteil zu behaupten? Zunlichst weil man eben trotz allem Wissen 
immer wieder der Tauschung unterliegt, daB man auch anders handeln 
konnte, und diese Moglichkeit auch in andere hineinlegt. Da s ist 
aber ein Fehler, den man nicht mehr weiterschleppen soUte. 

Es gibt aber noch ein "anders Konnen", das mit dem der Willens
freiheit gar nichts gemein hat, aber hier damit verquickt wird: ein Ast 
wird vom Winde gebrochen und fliUt dicht neben einer Statue zu Boden: 
"es ist gut gegangen, er hatte sie auch treffen und beschadigen konnen", 
sagt man. Hier beruht das anders Konnen auf der Koinplikation der 
Ursachen, die uns unmoglich macht, aIle in Betracht kommendcn Einfliisse 
zu iibersehen, und daraus zu erkennen, warum der Ast die Statue 
gerade straifte. Fiir unsere Kenntnis, nicht fiir den Zusammenhang 
des Geschehens, hatte es auch anders sein konnen. Was vom Zu
fall gesagt worden, gilt auch fiir diese Dberlegung. 

Nun machen wir im Physischen jeden Augenblick Erfahrungen, die 
so einfach sind, daB wir aIle Bedingungen (Ursachen) iibersehen, und 
deshalb mit aller wiinschenswerten Sicherheit sagen konnen, warum sie 
so ausfallen muBten, oder daB wir sie vorausberechnen konnen: wenn 
wir einem Korper die Unterlage entziehen, so fiiIlt er; wenn wir trockenes 
Holz ins Feuer werfen, entziindet es sich; und so in Millionen anderer 
kleinerer Ereignisse. Aber in ebenso vielen Fallen fehlt uns diese 
Sicherheit der Komplikation wegen, wenn wir auch oft genug nachtrag
lich "verstehen", warum un sere Erwartung nicht eingetroffen ist. Es 
gibt auch ganze Klassen von Ereignissen, bei denen wir die Ursachen 
nie ganz iibersehen, so beim Wetter, von dem wir aber gut "verstehen" 
konnen, warum es an einem bestimmten Tage im Mai einen Morgen
frost abgesetzt hat; die Meteorologen berichten uns jeweilen dariiber 
und brauchen manchmal gerade den Ausdruck "verstehen". Wir konnen 
nicht berechnen, wo eine in den FluB geworfene Leiche landen wird, 
aber wir konnen verstehen, dltB und warum die meisten an einer be-
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stimmten Stelle ans Vfer treiben. Zu den niemals ganz iibersehbaren 
Kausalkomplikationen gehoren auch· die meisten Vorgange im lebenden 
Organismus, aber im Physischen genau wie im Psychischen. 
Auch in der Physiologie haben wir beim Experimentieren nie die Sicher
heit wie bei den einfacheren Experimenten der Physik und der Chemie 
(bei denen iibrigens auch dann und wann einmal eine Dberraschung er
lebt wird, die uns zwingt, den "V ersuchsfehler" aufzusuchen). 

Das Andersseinkonnen ist also entweder eine Tauschung 
oder Au sdruck einer ungeniigenden Kenntnis aller Einfliisse 
und zwar im Physischen genau wie im Psychischen. 

Nun aber haben wir noch einen wirklichen Unterschied zu kon
statieren zwischen der Kenntnismoglichkeit der physischen und der psy
chischen Zusammenhange: die psychischen Zusammenhange sehen wir 
bei uns selbst von innen, und wir konnen nach Analogie dieser Er
fahrungen an uns Motive auch bei andern Leuten vermuten, die wir 
von auBen nicht direkt zu erforschen pfiegen, obschon das Experiment 
alle diese Zusammenhange wenigstens potentia auch objektiv darstellen 
konnte. Aber das sagt auch wieder nur iiber unsere Kenntnis der 
Zusammenhange etwas aus, nicht iiber die Natur der Zusammenhange, 
die im Physischen wie im Psychischen die namliche ist. Konnten wir 
in der Psyche aIle Beziehungen iibersehen, so waren un sere eigenen und 
anderer Handlungen kausal bedingt, auch vor dem Forum des Ein
fiihlens, und das "V erstehen" kame nicht mehr in Betracht. 

Der Vnterschied zwischen kausal und verstehend ist also, 
soweit er vorhalnden ist, nicht einer der psychischen und 
physischen Zusammenhange, sondern ihrer Kenntnis. 

Das die Tatsachen. Der Philosoph meint aber doch, es sei ein 
prinzipieller Unterschied in der Sicherheit der Schliisse auf beiden 
Gebieten. Die Beweislast liegt auf seiner Seite. Wenn wir auch auf 
psychischem Gebiet nicht aIle Reaktionen zum voraus berechnen konnen, 
so finden wir doch in der Regel nachher die Ursachen der Ab
weichungen vom Erwarteten, und wenn wir das Wetter voraussagen 
wollen, ist die Sicherheit doch viel geringer als im Psychischen -
alles nur im Verhaltnis zur sicheren oder moglichen An
wesenheit ungeniigend erkenn barer Faktoren. 

Das kausale Denken konnte sich natiirlich nur entwickeln, weil uns die AuBen
welt konstante Folgen von Ereignissen zeigt. Die Frage, was denn die Kausalitat 
in der AuBenwelt der Erfahrung sei, hat mit der nach der Entstehung unseres 
kausalen Denkens gar nichts zu tun; es ist in diesem Zusammenhange gleichgiiltig, 
ob es eine strenge GesetzmaBigkeit in der Natur gabe, oder ob neben ihr noch "freie 
Entscheidungen" vorkommen, die durch die Statistik als Wahrscheinlich
keiten oder RegelmaBigkeiten faBbar waren l ). Wir wiirden hinter diesen 
freien Entscheidungen natiirlich immer wieder kausale suchen. 

Denknotwendigkeiten. 
Die Kausalitat ist eine Denknotwendigkeit, die aus der Erfahrung 

stammt. DrauBen folgt auf das Ereignis A das Ereignis B, und in un
serem Assoziationsspiel folgt (deshalb) auf das Symbol A' das Symbol B'. 
Wir konnen dem nicht ausweicben; wir setzen sogar, wenn wir B' er-

1) Z. B. WEYL, Das Verhiiltnis der kausalen zur statistischen Betrachtungsweise 
in der PhYBik. Schweiz. Med. Wochenschrift 1920, Nr.34. 
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leben, A', beziehungsweise A voraus, und wenn wir diese Zusammenhange 
nicht finden, so nehmen wir an, daB entweder A oder Buns nur vor
getauscht, oder die Zusammenhange uns durch irgendeine Komplikation 
verborgen seien. 

Es gibt noch eine andere Art Denknotwendigkeit, die sich zwar 
ebenfalls auf die Erfahrung zuriickfiihren laBt, aber nur auf einem Um
wege. Wenn die Folge in der Voraussetzung enthalten ist, so ist sie 
zwingend. Liegt es in einer Definition des MenFlchen, daB er zwei 
Hande hat, und ist Hans ein Mensch (nach dieser Definition), so folgt 
daraus mit Sicherheit. daB er zwei Hande hat. Nenne ich aber ein 
Geschopf, das zwei Hande hatte oder potentia (in der Anlage) zwei 
Hande hatte bekommen konnen, auch einen Menschen, so kann Hans, 
obgleich er ein Mensch in diesem Sinne ist, auch ohne Hande geboren 
sein, oder sie wieder verloren haben, nachdem er sie besaB. Hier sind 
eben die Voraussetzungen . aus der Erfahrung abgeleitet. Es k6nnen 
aber auch die beiden Notwendigkeiten sich als identisch erweisen, so, 
wenn ich es als Denknotwendigkeit bezeichne, daB 2 X 2 = 4. Es liegt 
in dem Begriff der beiden Zahlen, daB dem so ist, es ist aber auch eine 
Erfahrungstatsache. DaB die beiden Notwendigkeiten eigentlich identisch 
sind, ist selbstverstandlich, weil der BegrifI jener Zahlen aus der Er
fahrung abgeleitet worden ist. 

Auch hier ist zu unterscheiden zwischen der Denknotwendigkeit und der 
N otwendigkeit, daB es in der Welt so sei. Die letztere kann die Denknotwendigkeit 
bedingen; aber damit ist nicht gesagt, daB wir aus der Denknotwendigkeit auf die 
N otwendigkeit im auBeren Geschehen schlieBen diirfen; unsere Erfahrung enthalt 
ja nur eine Auslese oder hochstens Stichproben von allem Geschehen. 

E. Haum und Zeit. 
1NHALT. Raum und Zeit sind Abstraktionen der Beziehungen zwischen 

den Erlebnissen. Der Raum wird zunachst durch die Beziehungen der kinasthetischen 
Empfindungen mit den fur jeden Korperpunkt spezifisch abgestuften Beruhrungs
und anderen Empfindungen gebildet. Diese Verschiedenheiten der Beziehungen der 
Emptindungen zu bestimmten Bewegungen (namentlich Reflexen) und Stellungen 
und die Verschiedenheiten der Empfindungen je nach der gereiztenKorperstelle sind 
die "Lokalzeichen" der Empfindung. Die Retinaempfindung ist nur ein Spezialfall 
der allgemeinen Korperempfindung, der unS vermoge der physikalischen Eigenschaften 
der Lichtstrahlen erlaubt, auf Beziehungen von Dingen zu schliefJen, die von unserem 
Korper entfernt sind. 

1m Raum der Psychologie sind die drei Dimensionen nicht gleichwertig wie in 
der Geometrie. Es ist noch zu untersuchen, ob die Geometrie eines funfstrahligen Orga
nismus auch dreidimensional sein konnte oder mUfJte. Beziehungen zwischen den 
abgestuften Empfindungen und den K inasthesien sind mit den Reflexen angeboren; 
fur unsere Hirnrinde mussen sie, soweit wir wissen, zuerst erworben werden. 1nsofern 
ist der Raum unserer V orstellungen ein empirischer. 

Die Zeit. Ein Ereignis a und ein spateres b unterscheiden sich unter anderem 
dadurch, dafJ b die Engramme von a wenigstens potentia in sich schliefJt, nicht aber 
umgekehrt, ferner durch die begleitenden Assoziationen (Einzelerlebnisse) und die Rich
tung der leichteren oder ausschliefJlichen Ekphorie von a nach b. Dadurch werden alle 
Erlebnisse in eine eindimensionale und einseitig gerichtete ("polarisierte") Reihe ge
ordnet. Die Abstraktion dieser Reihe ist die Zeit. Der Begriff der Zukunft ist eine 
notwendige A nalogiebildung nach der Abstraktion der Gegenwart und Vergangenheit. 
Zur Abschiitzung der Zeitraume haben wir verschiedene A nhaltspunkte; aber abgesehen 
davon liegt in der Lebensfunktion selbst eine Art Fahigkeit, mit der Zeit zu rechnen. 
Dabei sind Rhythmen wichtig, aber nicht notwendig. 

Raum und Zeit unterscheiden sich unter anderem dadurch, dafJ sich der Raum 
nur auf die iiufJeren Verhiiltnisse bezieht, die Zeit auch aUf die innern; man kann 
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sich den Raum deswegen wegdenken, nicht aber die Zeit. Es ist unmoglich, den 
Raum ganz in Zeitvorstellungen auszudriicken. Die V orstellungen der Relativitats
theorie sind bis jetzt zu sehr aus rein physikalischen Verhiiltnissen abstrahiert, als 
daj3 sie auf die Begriffe der Psychologie anwendbar waren. J edenfalls aber haben 
sie mit Erkenntnistheorie und damit mit dem Wesen unserer psychologischen V or
stellungen nichts zu tun. 

Bei diesem Thema ist es besonders wichtig, sich vor dem berech
tigten oder unberechtigten Vorwurf der Petitio principii zu huten. Wir 
sind uns also klar, daB wir es hier nicht mit Erkenntnistheorie zu tun 
haben, sondern daB wir die Erkenntnisthcorie bereits in dem Sinne er
ledigt haben, daB wir uns mit der Welt der Erscheinungen beschaftigen, 
ohne uns darum zu kiimmern, ob hinter den Dingen, die wir sehen, 
und dieser ganzen Welt etwas sei oder nicht - genau wie jeder andere 
Naturforscher. Wir sind geneigt - genau wie jeder andere Natur
forscher - nicht daran zu denken, daB die Welt nur meine, des Ver
fassers, Halluzination sein k6nnte; unsere Dberlegungen waren aber ganz 
genau gleich richtig und ganz genau gleich falsch, wenn die Welt; 111t1' 

vorgestellt, also haUuziniert ware; sie wiirden sich dann eben auf diese 
halluzinierte Welt beziehen. 

In der spekulativen Psychologie geht man nun bei den Fragen 
nach Raum und Zeit meist von der psychischen Seite aus, die man ja 
erklaren soUte. Daher konnte nichts herauskommen als Kontroverse 
und direkte Widerspruche. Die Sache wird selbstverstandlich, wenn 
wir, wie sonst uberall, vom Bekannten ausgehen, und das sind hier die 
physiologischen Vorgange und Zusammenhange. 

Em lebendes Wesen wird an einer bestimmten Hautstelle von einem 
Reiz getroffen. Der Reiz an sich hat weder etwas Raumliches noch 
etwas Zeitliches. Es entsteht infolge der Organisation des Reftexappa
rates eine Kontraktion eines Muskels, deren Erfolg auf verschiedenen 
zentripetalen Bahnen, die namentlich vom Muskel, den Gelenken und 
der Haut ausgehen, irgendwie im CNS. gemeldet wird, ganz wie die 
Reizung der Hautstelle. Auch dieser Vorgang allein hat weder etwas 
ZeitlicheR, noch etwas Raumliches. Nun aber trifft die "Bewegungs
empfindung" (die wir aus Mangel an einem andern, kurzen Ausdruck 
so bezeichnen, ohne damit zu sagen, daB sie bewuBt sei) auf die frische 
"Reizempfindung" (auch die natiirlich noch nicht psychisch gedacht, 
sondern als bloBes ankommendes Neurokym bestimmten Charakters). 
Eine gllnz bestimmte Funktion ist also mit einer ganz bestimmten an
deren Funktion in Verbindung gebracht. 

In dieser Verbindung liegen die Elemente des Raumes und der 
Zeit; wir verfolgen sie zunachst von der raumlichen Seite. Jede 
Nervenerregung, die durch den gleichen Reiz taktiler, chemischer oder 
irgend anderer Natur entsteht, besitzt zwei Gruppen von Eigenschaften: 
eine, die immer gleich ist (wir haben gleiche Reize vorausgesetzt), die 
den Reiz immer als den namlicben erkennen HiBt, und eine andere, 
die sich verandert je nach der Reizstelle (innerbalb des namlichen 
Sinnesorganes (Haut, Retina, Muskelsystem und alle andern Organe): 
der gleiche Bertihrungsreiz bewirkt eine andere Neurokymwelle im Ge
hirn, wenn er von der Zehe kommt, als wenn er vom FuBrucken aus
gebt; Ankunftort, Reftexausl6sung, Zahl- und Anordnung der reiz
aufnehmenden N erven in den verschiedenen K6rperteilen und auch 
das, was man die spezifische Energie eines Sinnesorganes genannt hat, 
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und gewiB noch vieles andere, das in Betracht kommt, ist je nach 
dem Reizort verschieden (anscheinend maximale Unterschiede sind z. B. 
zwischen der Beriihrungsempfindung der Cornea und der Zehe oder 
auch nur der dem Auge benachbarten Haut) , kleinere fehlen nirgends, 
andere Unterschiede in dem zerebralen Vorgang riihren davon her, daB 
die Reaktion oder die Reaktionstendenz, die durch jeden Reiz ausgelOst 
wird, in jedem FaIle andere sind. Reize an verschiedenen Korper
stell en sind also selbst verschieden, konnen (oder miissen) 
folglich unterschieden werden. Das namliche ist zu sagen von den 
kinasthetischen Empfindungen. Und nun sind immer nur bestimmte 
Hautreize mit bestimmten Kinasthesien in Verbindung: ein Saurereiz 
an einer bestimmten Stelle lost nur die Bewegung des nachsten FuBes 
zu dieser Stelle aus, und wenn der FuB aus anderen Grunden die nam
liche Bewegung macht, wird wieder die namliche Hautstelle durch das 
Wischen gereizt. So entstehen bestimmte Verbindungen von Bewegungen 
mit Reizen. Das gleiche wiederholt sich mit anderen Korperteilen; das 
namliche Glied kann verschiedene Hautstellen erreichen, und die nam
liche Hautstelle kann von verschiedenen Gliedern und Gliederstellen 
beriihrt werden. Aber in jedem FaIle ist die Beriihrung jeder 
einzelnen Stelle mit ganz bestimmten und eigenartigen kin
asthetischen Funktionen verbunden. 

Das ist von auBen gesehen die Funktion, die im CNS. den 
Raum darstellt. Etwas anderes als diese Beziehungen finden 
wir nicht darin, und diese Beziehungen abstrahiert geben einen 
Raumbegriff, dem nichts fehlt, was zu einem solchen gehort. 
Wer das begriffen hat, wird nicht auf den Einfall kommen, noch einen 
anderen Raumbegriff irgendwelchen anderen Ursprungs zu postulieren 
und dann zu behaupten, wir sehen den ersten sicher existierenden nicht, 
sondern nur seinen phantasierten. 

Der Raum ist also eine abstrahierte Beziehung 1). Das ein
zelne Element der Empfindung, sei es ein auBerer Reiz oder etwas Kin
asthetisches, hat noch nichts, was man "Lokalzeichen" nennen konnte, 
wenn man mit diesem Wort wirklich etwas Raumliches bezeichnen will. 
Jede Empfindung hat nur, entsprechend der gereizten Stelle, eine Anzahl 
Eigentiimlichkeiten, durch die sie sich von andern unterscheidet. Zum 
Lokalzeichen wird diese Gruppe von Eigentiimlichkeiten erst dadurch, 
daB sie sich mit ganz bestimmten Bewegungsempfindungen assoziiert 2). 

1) Gemeint ist immer der Raum unserer Erfahrung, wie er sich unserer Payche dar
stellt, nicht der objektive "Raum an sich", von dem wir nichts wissen. 

2) Es ist miBverstandlich, wenn GOLDSTEIN und GELB (zitiert nach GOLDSTEIN und 
REICHMANN, Ober praktische und theoretische Ergebnisse aus den Erfahrungen an Hirn
schuBverletzten. Ergebn. d. inn. Medizin usw. 18, 1920, S. 491) sagen, daB "beim Normalen 
die reinen "'asterlebnisse jeder raumlichen Qualitat entbehren, daB es keine raumlichen 
Lokalzeichen der Haut gibt. Die raumlichen Beziehungen gewinnen die taktilen Emp
findungen erst durch ihre Einordnung in den optischen Raum. Die Vermittlung zwi
schen den Hautempfindungen und den optischen Vorstellungen geschieht 
durch die kinasthetischen Vorgange". Das wird abgeleitet aus einem Fall, der 
noch normale "Tastempfindungen" hatte; aber die Gegenstande durch Tasten nieht er
kannte; er hatte kein optiseh-raumliehes Vorstellungsvermogen mehr. Es ist nun jedem 
klar, daB der Vollsinnige sich die Gegenstande zunachst optisch vorstellt; fUr gewohn
lieh erweckt das Tastbild das Gegenstandsbild auf dem Wege liber das optische Formbild. 
Wenn nun das letztere Zwisehenstlick fehlt, wird die Erkennung unmoglieh oder ersehwert. 
Wenn aber die taktilen Empfindungen an sieh keine Lokalzeichen hatten, so wi.irden sich 
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Analog die Bewegungsempfindung, die an sieh niehts Lokalisatorisehes 
hat, sondern das erst bekommt dureh ihre Verbindung mit bestimmten 
Reizen. Die eigentliehen Raumelemente sind also Beziehungen. Ein 
Molekiil des Marmors hat im strengsten Sinne gar niehts an sieh von 
dem, was die Statue ist. Dagegen zwei, weil sie bereits eine raumliehe 
Beziehung haben. 

Diese Raumelemente ordnen sieh nun ganz von selbst zu einem 
Kontinuum. Die Hautempfindungen weehseln ihre Qualitat bei allmah
ligem Dbergang auf andere Orte nur an ganz wenigen Stellen p16tzlieh 
(das einzige ausgesproehene Beispiel ist eigentlich die Kornea), sondern 
im allmahliehem Dbergang; eben so die den Abstufungen der Bewegungen 
entspreehenden Empfindungen. So kann man interpolieren ganz wie 
bei allen andern kontinuierliehen Reihen, der Farben- oder der Tonskala 
oder den Starkeverhiiltnissen in beliebigen Empfindungen. 

Diese Verhaltnisse miissen mit wenigen Anderungen aueh auf Reize 
iibertragen werden, die von auBen kommen. Dureh bestimmte Be
wegungen werden bestimmte Beriihrungsempfindungen hervorgerufen, 
die mit ihren kinasthetisehen Funktionen verbunden werden; da sie 
aber mit den Stellungen des K6rpers weehseln, geh6rt viel mehr Er
fahrung dazu, sie den anderen Bewegungen zu analogisieren. Etwas 
prinzipiell Neues kommt jedoeh nieht hinzu. So hat aueh der Blinde 
seinen Raum, der sieh iiber seinen K6rper hinausdehnt, wenn aueh nur 
in kinasthetisehen und verwandten Vorstellungen. 

Der Sehende hat aber fUr die Abtastung des AuBenraumes noeh 
ein besonderes Organ, die Retina, das sieh der Liehtstrahlen bedient, 
wie die tastende Hand des Blinden eines Stabes. Jede Retinastelle 
entsprieht bestimmten Bewegungsempfindungen, sei es, daB man die 
Liehtquelle beriihre, sei es, daB man sieh ab und zu wende, sei es, daB 
man die Hand zwischen Liehtquelle und Auge bringe usw. DaB dabei 
die Muskelempfindungen aus den Augenmuskeln eine wiehtige Rolle 
spielen, braueht nieht ausgefUhrt zu werden, weil es gewohnlieh riehtig 
eingesehatzt wird. Beim Vollsinnigen geht nun die Entwieklung des 
Sehraumes (wenn es erlaubt ist, diese Seite des Raumbegriffes besonders 
zu bezeiehnen) ganz Hand in Hand mit der des Tastraumes; sie ent
wiekeln sieh zusammen und bilden deswegen eine fast untrennbare Ein
heit. Aber das Auge bringt gar niehts prinzipiell Neues hinein. Ganz 
die namliehe Dberlegung wie oben hatte aueh gemaeht werden konnen, 
wenn man vom Auge ausgeht; ieh bin lieber vom Korper ausgegangen, 
weil man gewohnt ist, in den Sehraum Dinge hineinzudenken, die 
nieht dazugeh6ren, und uns von da aus die Beziehungsnatur des Raumes 
leiehter entgeht, und beso1?-ders, weil die Orientierung am Korper ein 
notwendiger Bestandteil zur Orientierung im Raume ist, wahrend das 
Auge entbehrt werden kann. 

Fur die angeboren Blinden wird es keinen Unterschied der Flachen- und 
Tiefendimension in unserem Sinne geben, nur einen des Bleibens am eigenen Korper 
und der Entfernung von demselben. Ob der Unterschied von Oberflache und 
Entfernung von fremden Korpern ahnlich aufge£aBt wird (fremde Menschen
korper!) weill ich noch nicht. DaB sich Blinde auch den Inhalt eines Gegenstandes 

nicht die von verschiedenen Kiirperstellen kommenden voneinander unterscheiden, und 
sie kiinnten nicht jede mit bestimmten kinasthetischen Empfindungen verbunden werden. 
Und wenn sie sich unterscheiden, so haben sie Lokalzeichen - eben in diesen Unterschieden. 
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raumlich vorstellen, ist schon daraus zu schlieBen, daB sie ein HohlgefaB von auBen 
und von innen tasten. 

Der Begriff der .AuBenwelt entsteht in erster Linie durch diejenigen kin
asthetischen Empfindungen, die die Bewegung der Glieder yom Korper weg be
deuten. Wiirde diese Empfindung wegfallen, so gabe es, soviel ich mir vorstellen 
kann, keine (zusammenhangende) .AuBenwelt. Es ware dann alles unser Korper, 
der aber auch keine psychische Existenz hatte, weil ein Gegensatz zu ihm fehlte1). 

Man kann sich den Zustand ohne diese Bewegungsempfindungen am besten an 
der Retina vorstellen. Hatten wir keine Empfiudungen als die der Retina, so 
konnten wir, wenn im iibrigen alles so bliebe, wie es jetzt ist, eine Menge von Farben 
wahrnehmen, die wir sogar unter Umstanden zu Gegenstandsbildern ordnen oder 
abstrahieren konnten, Dimensionsbegriffe wiirden uns aber fehlen; die GroBe 
wiirde wohl ahnlich wie eine Intensitat wahrgenommen (vgl. die Intensitat, die 
erzeugt wird, durch eine Zusammenarbeit mehrerer Elemente). Nehmen wir zu 
den optischen Empfindungen noch Beriihrungsempfindungen hinzu, so wiirde die 
.Annaherung, d. h. das GroBerwerden des Retinabildes, haufig mit einem Beriih
rungseindruck zusammenfallen. .Aber eine Regel lieBe sich nicht bilden, weil ein 
Zusammentreffen eines Reizes (Gegenstandes) mit einer Zehe ein viel kleineres 
Retinabild bedingt als eine .Annaherung des namlichen Gegenstandes bis in un
mittelbare Nahe der Wange; aber gerade das letztere Retinabild bleibt ohne Be
riihrungsempfindung. Ein eigentlicher, fiir unsere menschliche Psyche vollstandiger 
Raumbegriff ware also auch aus Retina- und Hautempfindlichkeit noch nicht 
zu bilden. .Auch ob ein Gegenstand uns beriihrt, oder wir ihn, lieBe sich ohne Be
wegungsempfindungen nicht entscheiden. 

Wir miissen drei Raume unterscheiden: 1. den Raum unserer Erfahrung, den 
Raum, den wir gewohulich meinen, wenn wir von Raum sprechen; 2. den "Raum 
an sich", den Raum der Dinge an sich, den Raum, der hinter unserer Erfahrung 
steckt. .Abgesehen davon, daB er ein Raum sein solI, und nicht ein Ding, hat er 
fUr uns aIle die Eigenschaften des Dinges an sich: wir wissen nicht, ob er existiert, 
aber wir setzen ihn ohne Beweis voraus, urn nicht die Konsequenz des Solipsismus 
auf uns nehmen zu miissen. Von seinen iibrigen Eigenschaften wissen wir trst 
recht nichts; nur das konnen wir vermuten, daB gewisse .Analogien bestehen zwischen 
seinen Beziehungen und Verhaltnissen zu den Symbolen, die ihn in unserer Psyche 
darstellen, und die wir in ihrer Gesamtheit als den Erfahrungsraum bezeichnen. 
Mit dem gleichen, keinem besseren und keinem schlechteren, logischen Recht 
namlich, mit dem wir den Raum an sich iiberhaupt voraussetzen, nehmen wir an 
(weil wir es uns mit unserem Erfahrungsdenken nicht anders denken konnen), 
daB seine Beziehungen in irgendeiner .Analogie den Beziehungen entsprechen, die 
uns der Erfahrungsraum un serer Sinne zeigt; wir miissen uns denken, daB wir sonst 
mit unserem Handeln in irgendwelche Kollisionen mit dem Ding und dem Raum 
und den Kraften an sich kommen wiirden, oder wenigstens, daB sonst unser Handeln 
keinen Zweck erfiillen konnte. Ferner miissen wir positiv von ihm aussagen, daB er 
im iibrigen inkommensurabel mit dem Erfahrungsraum ist. Wir kennen ihn ja 
nur in seinen Symbolen; er verhalt sich zum Raum unserer Vorstellungen wie die 
spezielle "Energie an sich", die via Retinareizung in uns die Empfindung Blau 
erzeugt, zu dieser Empfindung oder Vorstellung Blau, oder wie ein Gedanke zum 
geschriebenen Wort, das ihn ausdriickt. 

3. Manche denken noch an einen dritten Raum, den unserer psychi
schen Vorgange, der aber, insofern man ihn als etwas Besonderes auffaBt, 
gar kein Raum ist, und insofern man assoziativ hineingetragene Raumbeziehung 
beriicksichtigt, dem Erfahrungsraum angehort: Empfinden, Wahrnehmen, Vor
stellen, Denken, affektives Fiihlen, Wollen, alIe diese Dinge haben an sich 
iiberhaupt nichts Raumliches. Man konnte sie also nur insofern als einen 
dritten Raum oder eine dritte .Art Raum bezeichnen, als ihnen alles Raumliche 
abgeht - sie waren in einem Raume oder waren selbst ein Raum, der die 
Negation des Raumes ware (Negation nicht im Sinne des Negativen, sondern der 

1) Immerhin wiirde ein gewisser, aber nicht der wirklichen Charakterisierung von 
eigenem Kiirper und AuBenwelt entsprechender Unterschied zwischen Fremddingen und 
Kiirper dadurch bedingt, daB die Beriihrung von Fremddingen nur eine Tastempfin
dung verursacht, die der eigenen KiirperteiJe zwei. Doch wiirden dann die unempfind
lichen Haare bald dem Kiirper, bald dan AuBendingen zuzuziihlen sein, je nachdem 
ihre Beriihrung Bewegung in den Wurzeln macht oder nicht. Eine weitere Komplika
tion waren die Kleider, durch die man hindurchfiihlt usw. 
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Null, der einfachen Verneinung). Ein solcher Begriff ware nicht ganz unsinnig; 
denn was man so verneinen kann, hat immerhin etwas Komensurables, etwas Ge· 
meinsames mit dem entsprechenden positiv Gesetzten, und die Verneinung an 
sich sagt etwas aus, was zum Positiven gehort: wenn ich sage, rot ist nicht blau, 
so tont das ganz verniinftig, weil beide Dinge unter dem Begriff der Farbe zu· 
sammenzufassen sind, im Gegensatz etwa zu "rot ist nicht spitzig", was als ein 
Unsinn erscheint. Und wenn ich das eine Mal sage, "ich habe kein Papier", und 
das andere Mal, "ich habe keine Feder", so konstatiere ich beide Male etwas Nega. 
tives in dem obigen Sinne; ich habe beide Male Null, aber Null von etwas, und Null 
von je etwas anderem. (Vgl. in dem Kapitel iiber das mathematische Denken das 
iiber den Begriff der Null Gesagte.) 

AIle psychischen Vorgange sind aber assoziativ eng verkniipft mit der Emp
findung und Vorstellung unseres Korpers, und sie bilden auBerdem einen Teil 
unseres lch, das ebenfalls via Korper in den Raum lokalisiert wird. Insofern ist 
der Raum der psychischen Vorgange ein Teil des Erfahrungsraumes. 

Der Raum der psychischen Vorgange ist also nicht ein Raum, der 
in seiner Art dem Erfahrungsraume und dem Raum an sich gegeniiber
gestellt werden k6nnte, sondern er ist etwas prinzipiell anderes, je nach 
Art der Abstraktion, entweder gar kein Raum oder ein Teil des Er
fahrungsraumes. 

Unter dem "Raum" der Psychologie ist nun nicht der geometrische Begriff 
gleichen N amens zu verstehen, mit seinen drei rechtwinklig zueinander stehenden, 
gleichwertigen Koordinaten. Das Wort bezeichnet eigentlich den "leeren" Platz 
zwischen Gegenstanden, zwischen den Baumen, zwischen den Wanden des Zimmers 
oder irgend eines andern Hohl"raumes". Es ist gewiB eine spatere Vorstellung, 
daB die Korper "Raum einnehmen", wodurch der Begriff des Raumes zu etwas 
Unbegrenztem wird, zum Allgemeinen, von dem die Korper mit ihren Verhaltnissen 
der Form, der GroBe und der gegenseitigen Stellung einen Teil ausmachen. 

Die Dimensionen dieses Raumes sind vorn und hinten, oben und unten, links 
und rechts. Wie selbstverstandlich diese fiir den Menschen gegeben sind, wird 
wohl nicht weiter ausgefiihrt werden miissen. Fiir ein denkendes Wesen, das sich 
aus dem Seestern entwickelt und seinen fiinfteiligen Typus behalten hatte, wiirden 
die Dimensionen unten-oben und hinten-vorn zusammenfallen; statt links und 
rechts und im Sinn des aufrechten Menschen hinten-vorn wiirden die fiinf Strahlen 
und ihre Zwischenraume die Richtungen bestimmen. Ein links und rechts konnte 
nicht entstehen in bezug auf den Korper, sondern nur in bezug auf eine zur Korper
achse senkrechte, also horizon tale Bewegungsrichtung, und miiBte mit jeder Rich
tungsanderung ebenfalls sich andern. An Stelle des links und rechts miiBten wohl 
in den meisten Beziehungen die fiinf Richtungen der Strahlen treten. Ob ein solches 
Geschopf eine Geometrie mit drei Dimensionen bilden konnte, weiB ich (noch) 
nicht; vielleicht aber ware ihm eine Achse mit fiinf senkrecht von ihr ausgehenden 
Richtungen, die iiber die Achse hinaus nicht fortgesetzt waren, bequemer. Mit 
anderen Worten, ob die drei Dimensionen in der symmetrischen Konstruktion 
unseres Korpers liegen, oder ob sie einen "objektiven" Untergrund haben, mochte 
ich bis jetzt nicht entscheiden, obschon auch mir die drei Koordinaten die selbst
verstandliche und kiirzeste Abstraktion fiir geometrische Bediirfnisse scheinen. 

Die drei Dimensionen der vulgiiren Weltauffassung sind einander gar nicht 
gleichwertig wie in der Geometrie. Hinten und vorn sind Beziehungen unseres 
Korpers, oben und unten Beziehungen von unserem Korper aus; aber wenn auch 
die Richtungen yom Korper auegehen, wenn sie auch, geometrisch gesprochen, 
ihren Nullpunkt im Korper haben, so ist doch die Dimension als objektive gedacht 
und wird durch die Stellung unseres Korpers nicht beeinfluBt; in der naiven Vor
stellung fiUlt ein Korper "nach unten", womit eine ganz bestimmte immer parallele 
Richtung gemeint ist, nicht die konzentrische nach dem Erdmittelpunkt. Wieder 
ganz anders ist links und rechts, eine Dimension, die im Gegensatz zu den anderen 
symmetrisch gedacht ist. lhre Richtung wird bestimmt durch das Verhaltnis 
der beiden anderen Richtungen zueinander; ware eine dieser ebenfalls symmetrisch, 
so gabe es am menschlichen Korper nicht eine linke und eine rechte Seite, sondern 
nur Glieder, die symmetrisch gebaut waren, aber auf jede der beiden Seiten passen 
wiirden. Daher wird im Spiegelbild immer rechts und links vertauscht, nicht 
aber eine der anderen Dimensionen; daher hat das Kind Miihe, die Buchstaben 
d und b unterscheiden zu lernen, nicht aber b und p. Kinder, die friih lesen oder 
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schreiben lernen, bemerken meist ga:F nicht, ob man ihnen rechtslaufige oder Spiegel. 
schrift bietet; erst die konstante Ubung der rechtslaufigen Schrift vernichtet die 
Fahigkeit, Spiegelschrift zu lesen. 

Der geometrische Raum abstrahiert von allen diesen Unterschieden und macht 
damit seine Koordinaten unabhangig von einer bestimmten Richtung in der AuBen· 
welt. 

"N ativisten" und "Empiriker" streiten sich dariiber, ob die Raumanschauung 
angeboren oder erworben sei. Nun ist in der Rinde, also psychisch, die Mog
lichkeit der Bildung der Raumanschauung aus bestimmten Beziehungen durch die 
Assoziationsverbindungen mit ihren Abstraktionen gegeben. Irgendein vorbe
stehender starrer Mechanismus, diese Verbindungen in bestimmter Art zu voll
ziehen, besteht aber nicht: Bei Schielenden bildet sich leicht eine physiologische 
Ma0ula, so daB Dinge einfach gesehen werden, die ihre Bilder auf anatomisch 
nicht koordinierte Retinastellen werfen und umgekehrt. Blindgeborene, die durch 
Druck auf die Bulbi Lichterscheinungen erzeugen, lokalisieren diese auf die Seite 
des Druckes, weil sie sie mit den begleitenden Hautempfindungen assoziieren1 ). 

In kaum einer Stunde hat man die umgekehrte Koordination von mikroskopischem 
Bild und Verschiebung des Objektes eingeiibt, in zwei Tagen bewegt man sich richtig 
im Raum mit Prismen vor den Augen, die das ganze Weltbild umkehren. Die 
Anpassungen bei Sehnentransplantationen der Augen- und Korpermuskeln, bei 
Verlegung gestielter Hautlappen, die rasche Einiibung des Gebrauches kiinst
licher Prothesen nach SAUERBRUCH usw. zeigen deutlich, daB die raumlichen Be
ziehungen vom Individuum aufgebaut werden konnen, und das sogar, wenn sie 
schon einmal in bestimmter Weise vorhanden, aber gestort worden waren. 

In den untersten Zentren sehen wir in den Reflexen und den Lokomotionen 
ein auBerst feines Spiel von raumlichen Beziehungen, die unzweifelhaft angeboren 
sind, obgleich auch sie eine Andeutung von Plastik zu haben scheinen. Es ist nun 
selbstverstandlich, daB die Psyche, die aus diesen Funktionen stammende Emp
findungen zu ihrer Orientierung mitbenutzt, nach der Geburt vorwiegend, spater 
wohl in geringerem MaBe. Die Raumvorstellung aber muB (mit ihrer Hilfe) 
von der Psyche erst gebildet werden. 

Prinzipiell ganz gleich ist der Begriff der Z e i t gewonnen worden. 
Jedes Erlebnis des einen Momentes unterscheidet sich von dem eines 
vorhergehenden Momentes u. a. durch seine Verbindungen; das zweite 
stOBt auf nach- oder wiederbelebte Engramme von bestimmten vorher
gehenden; die vorhergehenden haben unmittelbar andere Psychismen 
und im allgemeinen eine kiirzere Reihe von Engrammen hinter sich, 
die sie potentia ekphorieren k6nnen und de facto zu einem gewissen 
(klein en) Teil ekphorieren. Die Kontinuitat wird aufrechterhalten, eines
teils durch die kontinuierliche Engraphie, die jeden Moment mit dem 
folgenden in (einseitig gerichtete) Beziehung bringt, und andernteils 
dadurch, daB jedes Erlebnis aIle vorhergehenden als mehr oder weniger 
wirksame ekphorierte oder nachbelebte Engramme in sich schlieBt .. 

Die Abstraktion dieser Beziehungen ist die Zeit2 ). Die Po
larisation der Zeitrichtung 3) ergibt sich von selbst durch die aus der 
N atur der Engraphie folgende gr6Bere Ekphorierbarkeit in der Richtung 
des Geschehens (viele Assoziationen k6nnen geradezu nur in der Rich
tung ablaufen, in der sie gewonnen sind), durch die kontinuierliche Ver-

1) ALBERTOTTI, Un cas de cataracte congenitale operee par Ie Prof. Reymond sru' 
un homme age de 21 ans. Archives italiennes de Biologie VI, 1884, S. 341. 

2) Auch hier ist nicht zu vergessen, daB entsprechende Be iehungen in der objek
tiven "Welt an sich" vorausgesetzt sind, die unsere Erlebnisse verursachen und sich 
psychisch als Zeit symbolisieren. Es gibt eine "Zeit an sich" im gleichen Sinne wie 
einen "Raum an sich" und ein "Ding an sich". 

3) Auch im auBeren Geschehen kann man vorlaufig die Zeit nicht iiberall umkehren 
(Entropie, Mischung und Entmischung zweier Fliissigkeiten, Entwicklung eines Orga
nismus usw.). 
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mehrung der hinter uns liegenden Engramme, in manchen Beziehungen 
auch durch die begriffliche Einordnung der Geschehnisse: manche Er
lebnisse konnen nicht vor oder nach der Alltagsschulzeit oder vor dem 
Mittagessen stattgefunden haben; eine Wirkung erfolgt nicht vor der 
Ursache usw. Die Einreihung iiberhaupt wird durch die begleitenden 
A~soziationen wesentlich begiinstigt, wie wir beim Aufsuchen der zeit
lichen Lokalisation einer auftauchenden Erinnerung oder bei den lrrungen 
und Korrekturen bei der Lokalisation ohne wei teres beobachten konnen. 
Mit der Vorstellung eines bestimmten Ereignisses ekphoriere ich z. B. 
die Vorstellung eines bestimmten Platzes in der Schule, damit weiB ich, 
daB es in jener bestimmten Klasse war usw. Die beiden Arten zeit
licher Reihenbildung heben sich in auBergewohnlichen Zustanden manch
mal klar voneinander abo 1m Delirium tremens leidet allein die asso
ziative Einreihung, aber hochgradig; in der Schizophrenie und nament
lich im Traum kann die unmittelbare Zeitfolge, das N acheinander der 
aufeinanderfolgenden und sich einschachtelnden Engramme gestort sein. 

Mit der Einreihung ist wenigstens fiir den entwickelten Menschen 
zugleich eine gewisse Abschatzung der Zeitdauer gegeben; ebenso liefern 
die Unterschiede in den Einschachtelungen der Erlebnisse im Gedachtnis, 
wobei immer das spatere die friihere, wenn auch noch so rudimentar, 
enthalt, Anhaltspunkte fiir die Unterscheidung der verschiedenen Zeit
spannen. Beobachten wir ferner zwei Ereignisse von verschiedener Dauer, 
so konnen wir wahrend des einen vieles denken und tun, wir konnen 
darauf reagieren, in seinen Verlauf eingreifen; wahrend des andern k6nnen 
wir innen und auBen nur ganz wenig handeln. Das erste nennen wir 
langdauernd, das zweite kurzdauernd, wenn wenigstens die genannten 
Unterschiede die einzig wesentlichen sind. Die eine J agd, die eine 
Arbeit, verJangt wenige einzelne Teilhandlungen, eine andere deren viele; 
die erstere dauert kurz, die zweite lange. Es wird Tag und es wird Nacht; 
ebenso Sommer und Winter. Zwischen dem Wechsel der Jahreszeiten 
haben wir viel mehr Handlungen vornehmen konnen als zwischen dem 
Wechsel von Tag und Nacht; auBerdem fallen viele Tag- und Nacht
wechsel in einen Jahrzeitwechsel. Eine Bewegung mit starkem Orts
wechsel wahrend sehr geringem Wechsel der iibrigen Ereignisse nennen 
wir schnell, eine gegenteilige langsam. Auf die erstere reagieren auBer
dem unsere Refiexe, die Augenmuskeln und manche innerpsychischen 
Vorgange anders als auf die zweite, z. B. durch Schreck, durch Aus
weichen. 

AIle diese Unterschiede scheinen fiir die bewuBte Zeitschatzung ge
nugende Anhaltspunkte zu geben. Man hat jedoch das Gefiihl, daB man 
auch ohne assoziative Einreihung eine gewisse (grobe) Schatzung dafur 
besitze, ob eine .Erinnerung aus ganz nahen, weniger nahen oder ent
fernten Zeiten stamme. Betrachten wir auBerdem gewisse elementare 
Vorgange, vergegenwartigen wir uns z. B., daB ein Saugling in den ersten 
Lebenswochen durch ganz wenige Fiitterungen gewohnt wird, das An
legen an die Brust am Tage aIle 2 oder 3 Stunden, in der Nacht 6 bis 
8 Stunden lang gar nicht zu erwarten, daB auch seine Darmtatigkeit an 
eine 24 stundige RegelmaBigkeit gewohnt werden kannl), so wird es klar, 
daB die Zeitschatzung schon eine elementare Funktion der Psyche ist-

1) Die allerdings durch Anderung der Verdauung leicht voriibergehend gestort wird. 
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aber nicht nur der Psyche, sondern des lebenden Organismus iiberhauptl). 
Die Pflanzen un seres Klimas bediirfen einer gewissen Zeit Winterruhe; 
manche Puppen entwickeln sich nur, wenn sie eine Zeitlang in KliJte unter 
Null verweilt haben; Samen von Weizen, der bei der Besonnung der langen 
schwedischen Sommertage gezogen worden, bringt die nachste Frucht auch 
in Mitteleuropa schneller zur Reife; es gibt Organismen, die sich eine 
ziemlich bestimmte, aber sehr hohe Zahl (zwischen 100 und 200) von 
Malen ungeschlechtlich teilen, dann aber sich kopulieren. Das letztere 
Verhalten scheint allerdings eine "Zahlung" und nicht eine Zeitschatzung 
zu sein, aber Zahlung von Ereignissen und Zeitschatzung lassen sich 
voneinander nicht trennen. Man kann das angewohnte regelmaBige 
Nahrungsbediirfnis des Sauglings ebensowohl als eine Zeitschatzung wie 
als einen Rhythmus mit je acht zweistiindigen und einem achtstiindigen 
Intervall auffassen; in jedem Rhythmus liegt iiberhaupt sowohl eine 
Zeitabschatzung wie eine Zahlung. Man kann nun solche LebensauBe
rungen rein physisch auffassen: der Same, die iiberwinternde Pflanze, 
die Puppe mach en in der scheinbaren Ruhe einen Reifungs- oder Ent
wicklungsprozeB durch; jede der beispielsweise 160 ungeschlechtigen Ge
nerationen eines niedrigen Organismus nahert sich ein wenig dem Zustand 
der geschlechtlichen Vermehrung in der 161sten, der Saugling hat in 
2 Stunden seine letzte Milchportion soweit verdaut, daB der Magen neue 
Arbeit, der Organismus neue Kraftzufuhr verlangt. Aber es wird niemand 
zweifeln, daB es sich im letzten Fall urn ein Rindengedachtnis handelt, 
das sich von dem der spateren Psyche nicht unterscheiden laBt - konnen 
wir doch das namliche bei vielen andern Angewohnungen des Sauglings 
beobachten (Trockenlegen, Wiegen). Die organische und die psychische 
Zeitschatzung sind also nicht recht zu trennen, und es ware interessant, 
die Konsequenzen dieses Verhaltens naher festzustellen, sich auszudenken, 
wie die beiden Dinge miteinander zusammenhangen, einander beeinflussen, 
ineinander iibergehen, wobei wohl das phylische Gedachtnis der Gene 
mit in Betracht gezogen werden miiBte. Manche stellen sich den Zu
sammenhang so vor, daB korperliche Rhythmen, namentlich PuIs und 
Atmung, die Zeitschatzung mit bedingen. Das geniigt aber nicht zur 
Erklarung aller Verhaltnisse, und auBerdem beeinflussen Veranderungen 
der beiden 'Funktionen unsere Zeitschiitzung gar nicht so, wie diese An
nahme es erfordern wiirde. 

Da wir einen Unterschied mach en zwischen den aktuellen Erleb
nissen und den Vorstellungen davon, ist der Unterschied von Engramm 
und neuem Erlebnis gegeben, d. h. der zwischen Gegenwart und Ver
gangenheit. Die Zukunft ist eine Analogiebildung, zu der wir ge
radezu gezwungen sind, indem wir z. B. auf ein Ereignis, das in der Ver
gangenheit eine bestimmte Folge gehabt, wieder diese Folge assoziieren, 
sei es als Erwartung einer Wahrnehmung oder als Handlung, die wir 
selbst ausfiihren. In dem Zuriickweichen des gebrannten Kindes vor 
der erneuten Annaherung der Flamme liegt etwas von Zukunft: die 
Vor-Vorstellung des Schmerzes. 

Man hat zuweilen eine Schwierigkeit darin sehen wollen, daB wir den B egri ff 
eines bleibenden Dinges bilden konnten, obschon aIle psychischen Vorgiinge 

1) Auch die Prazision, mit der ein Hund den Fahrtenp1an oder den Wochentag ab
schatzt, wird aus den b1oJ3en assoziativen Verha1tnissen nicht recht p1ausibel. Vgl. die 
iibrigen Beispie1e e1ementarer Schatzung S. 166/7. 

B I eu I er, Elementarpsychologie. 15 
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einschlielllich das Wahrnehmen und das Vorstellen in der Zeit ablaufen und nur 
insofern existieren, als sie fliellen. Psychischer Vorgang und psychischer Inhalt 
haben aber nichts miteinander gemeinsam. Der Dingbegriff als Inhalt ist etwas 
Selbstverstandliches, zunachst einmal als Abstraktion der Erfahrung, daB wir 
bestimmte Dinge und die ganze den Sinnen zugangliche Welt immer ungefahr 
gleich wahrnehmen, sowohl wahrend eines einzelnen Wahrnehmungsaktes wie bei 
neuen Wahrnehmungen nach Unterbrechungen. Dann sind etwas Bleibendes 
(wenn auch in den Einzelheiten stark wechselnd) auch die Inhalte unserer Vor
stellungen, wodurch auch sie zum Dingbegriff beitragen; sie konnen sich auch 
auf zeitlich ablaufende Vorgange beziehen: ein Wort, ein Konzert, eine Handlung 
sind uns schlie.Blich in einem gewissen Sinne auch Dinge. 

Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen Zeit und Raum 
liegt, wenigstens fur den ausgebildeten Organismus des Menschen mit 
seinem individuellen Gedachtnis, darin, daB die Zeit psychische Ver
haltnisse ebensogut betrifft, wie die der AuBenwelt. Sie konnte also 
auch aus den inneren Erlebnissen allein abstrahiert werden; doch wird 
anzunehmen sein, daB die auBeren Verhaltnisse, die ja bei der Bildung 
der Psyche aile in bewuBt sind, in erster Linie den Zeitbegriff geschaffen 
haben. 

So konnen wir uns die Zeit, die ein integrierender Bestandteil 
aller un serer Psychismen ist, gar nicht wegdenken, wahrend der Raum 
mit der ganzen AuBenwelt keine Denknotwendigkeit ist. 

lmmerhin laBt sich der Raumbegriff nicht restlos in der Zeit aus
driicken. Stellen wir uns vor, wie ein Blindgeborener sich orientieren 
muB. Die Distanz ist fur ihn zunachst ein Nacheinander von bestimmten 
kinasthetischen und anderen Empfindungen, lieBe sich also vielleicht 
zeitlich ausdrucken, so und so lang dauernde Armbewegung, soundso 
viele Schritte 1). Der Blinde hat aber auch wechselnde Empfindungen 
nebeneinander. Zu gleicher Zeit spurt er den Reiz des FuJ3bodens an 
seiner Soh Ie und die Beruhrung eines Gegenstandes mit den Handen. 
Auch diese Distanz von Hand zu FuB lieBe sich in Zeitfolgen von Be
wegungen der Hande oder der Beine oder von beiden zusammen aus
driicken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daB die beiden Emp
findungen in ihrem N ebeneinander irgendwie als eine Funktion der 
Zeit sich darstellen konnten. So mit allen den unendlich vielen Emp
findungen von allen Korperstellen; sie schaffen etwas wie einen Raum
begriff fur den Korper, der geordnet zusammenhangt, und zwar nicht 
nur zeitlich durch die Bewegungen, die man m:1chen muB, urn von 
einem Punkt des Korpers zum andern zu kommen, sondern namentlich 
durch die kontinuierliche Abstufung der Lokalzeichen. lch kann mir 
nicht einmal vorstellen, daB, wenn alle Empfindungen, mit Ausnahme 
der kinasthetischen, der zeitlichen par excellence, ausfielen, man ohn~ 
einen rudimentaren Raumbegriff bleiben wurde. 

Die neueren Bestrebungen (MINKOWSKI, EINSTEIN), die Zeit als eine vierte 
Dimension den raumlichen Dimensionen einfach gleichzustellen, haben sich mit 
dieser Tatsache abzufinden und sind noch gar nicht fertig durchdacht. Es ist 
ja selbstverstandlich, daB in bezug auf abstrahierte Bewegungen, wo 
Zeit und Raum bestimmte Abhangigkeiten voneinander haben, das eine durch 
das andere ersetzt werden kann, gerade wie Zeit und Kraft in der Mechanik. Wir 

1) Mit den Distanzen allein Hi-fit sich aber noch kein Raum bilden. Es miissen noch 
die Distanzrichtungen in ihren Beziehungen und relativen Verschiedenheiten dazu 
kommen. Das kann nur durch die Lokalzeichen geschehen, etwas nicht in Zeit Aus
zudriickendes. 
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konnten uns auch vorstellen - wenn wir es fiir gut fanden -, daJ3 die auJ3ere Welt 
kein Geschehen, sondern nur ein Sein habe; alles was jetzt ist, ware dann in ge
wissem Sinne von jeher gewesen und wiirde in Ewigkeit so bleiben. Dann aber 
ware das, was wir Geschehen nennen, in uns zu verlegen, d. h. es hatte doch seine 
Existenz, nur an einem andern Orte. Wir wiirden von dem Sein, dem Neben
einander zunachst das eine und dann das andere wahrnehmen oder erIe ben , und 
zwar nach ganz bestimmten Gesetzen, etwa wie auf einer Reise von dem Neben
einander der Ortschaften ein N acheinander zu unserer Kenntnis kommt, in dem 
aber nur ganz bestimmte Reihenfolgen moglich sind. Immerhin konnten die 
Reihenfolgen in diesem Beispiel auch umgekehrt verlaufen, und so hat man denn 
auch die Einsinnigkeit der Zeit wirklich in Zweifel gezogen. Ganz das namliche 
ware von der Kausalitat zu sagen, die von dem zeitlichen Nacheinander der Er
eignisse gar nicht zu trennen ist. Aber die Spekulationen iiber diese letzteren 
Dinge, besonders wenn sie sich auf in Existenz und Art noch gar nicht feststehende 
telepathische Vorstellungen und ahnliches stiitzen sollen, sind vorlaufig ganz miiJ3ig. 
Es ist iiberhaupt davor zu warnen, die Relativ~~atstheorie und ahnliche Dinge 
zu rasch zu popularisieren, besonders wenn der Ubermittler selbst sie nicht ver
steht. Wahrend der Meister seIber gut genug weiJ3, was fiir ein Grad von Abstraktion 
hinter seinen Schliissen steckt, urn sie nicht am falschen Orte zu verwenden, ver
gessen diese Leute, daJ3 der Begriff der Geraden, die eigentlich krumm ist, ein 
ganz anderer ist als der bisherige, daJ3 der Begriff der Zeit, die als vierte der raum
lichen Dimensionen angegliedert wird, eine rein physikalische Abstraktion ist, 
und z. B. auf das psychische Geschehen (noch?) nicht anwendbar ware. Es wird 
auch noch oft iibersehen, daJ3 das Relativitatsprinzip vorlaufig nur auf ganz be
stimmte Abstraktionen von Bewegungsverhaltnissen und ahnlichem anwendbar 
ist. Nehmen wir ganze konkrete Systeme, so laJ3t sich die Relativitat im namlichen 
Sinne wie dort nicht d urchfiihren. Sowohl yom Menschen wie yom Gegenstand 
aus gesehen macht es einen Unterschied, ob wir einen Gegenstand beriihren oder 
er uns, ob wir dabei aktiv oder passiv seien. Bei einem SchuJ3 empfangt die 
Kugel gleich viel Beschleunigungsenergie wie das Geschiitz. Die Wirkung ist aber 
wegen der verschiedenen tragen Massen eine ganz verschiedene. . .. 

Sei iibrigens dem allem, wie ihm wolle, mit der eigentlichen 
Erkenntnistheorie hat die Relativitatstheorie gar nichts zu tun, 
auJ3er etwa, daJ3 sie, wie die Zuriickfiihrung des Schalles auf Luft
schwingungen, das Selbstverstandliche sagt, daJ3 unser Organismus 
die Erscheinungsformen des Wahrgenommenen bedingt, so daJ3 
das namliche N aturgeschehen auf verschiedene Weise zu unserer 
Kenntnis kommen kann. Die Relativitatstheorie und alle ahnlichen 
Uberlegungen beziehen sich auf die Welt unserer Erfahrung und 
auf nichts anderes. Wenn sich diese ~.em genaueren Zusehen als 
etwas anderes erweist als der naiven Uberlegungslosigkeit, so hat 
das keine andere Bedeutung, als wenn wir ein Spiegelbild nicht mehr 
hinter dem Glase such en wie der Vogel und ein unerfahrener Wilder. 

F. A priori und a posteriori. Organisation und 
Erfahrung. 

Das was man mit a priori und a posteriori bezeichnet hat, wird yom natur
wissenschaftlichen Standpunkt aUI> zu einer begrifflich einfachen und ganz selbst
verstandlichen Sache. Der Apparat zur Erhaltung der Existenz des Einzelnen 
und der Art, das eNS. und seine Funktion, von der sich uns ein Teil als Psyche 
darstellt, muJ3 auf Einwirkungen der Umgebung diejenigen Flucht- und Angriffs
bewegungen machen, die zur Existenz notwendig sind. Dazu muJ3 er die Ein
wirkungen der Umgebung ("Reize") aufnehmen und so eingerichtet sein, daJ3 die 
Reize in die niitzlichen Bewegungen umgewandelt, oder daJ3 solche durch die 
Reize ausgelOst werden. Er muJ3 in gleicher Weise auf Zustande im Korper 
reagieren (auf Hunger Nahrung suchen, auf Genitalreize den Partner), auch bevor 
diese irgendwie wahrgenommen werden. 

In der Organisation bedingt - das wiirde ungefahr dem a priori entsprechen 
- sind also unsere Reaktionen und Tendenzen und - was das namliche von einer 
andern Seite aus gesehen ist - unsere Stellungnahme zu den Erlebnissen, d. h. 
unsere Affektivitat. Ferner ist bei den hoheren Tieren ein Teil des Nervensystems 

15* 
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so eingerichtet, daB die Erlebnisse Spuren hinterlassen, die gestatten, sie auch 
spater noch die Reaktionen beeinflussen zu lassen, d. h. Erfahrungen zu sammeln 
und zu benutzen: In der Organisation bedingt ist auch das individuelle Gedachtnis. 

Der Gedachtnisapparat muB so eingerichtet sein, daB haufigere, also wich· 
tigere Erlebnisse mehr Gewieht bekommen als einmalige oder wenig sich wieder· 
holende, analog wie die phylogenetisehe Anpassung sieh nicht urn ausnahmsweise 
Bedingungen kummert. Diejenigen Vorkommnisse, die sich oft wiederholen, 
laufen besonders leicht wieder ab (werden "geubt"), besitzen also wirksamere 
Engramme als die andern und mussen schon dadurch herausgehoben werden. 
Aber auch sonst, wie im ganzen CNS., muB der Gedachtnisapparat aus der Masse 
gleiehzeitiger Vorgange (auBere Reize und innere Vorgange) einzelne herausheben, 
die zur Wirkung kommen sollen (also z. B. bei Hunger diejenigen, die geeignet 
sind, Nahrung zuzufUhren). Und drittens ist es durch die Bedurfnisse eines ein
heitlichen Organismus, der nicht gleichzeitig fressen und dem Weibchen nach
gehen oder fluchten und angreifen kann, im Gedachtnisapparat wie im ubrigen 
CNS. bedingt, daB ungleichsinnige Vorgange sieh hemmen, so daB gleichzeitig 
nur Funktionen bestehen, die irgendwie zusammengehoren, einander unterstutzen 
oder wenigstens ohne innere oder auBere Konflikte nebeneinander ablaufen konnen 
(wie Gehen und Denken). . 

Tendenzen (Instinkte, Triebe, Affektivitat) und das leere Gedachtnis, die 
Fahigkeit der Engraphie und Ekphorie sind in der Organisation begrundet, an
geboren, wenn man will apriorisch. 

Aus der Funktion des Gedachtnisapparates folgt die Aufsammlung des Er· 
fahrungsmaterials, seine Ordnung nach den Zusammenhangen, wie sie das Leben 
bietet, die Heraushebung und Reproduktion der wichtigen Erlebnisse (Abstraktion) 
und der wkhtigen Zusainmenhange (Denken), d. h. die ganze Intelligenz. 

Aus der Erinnernngsfahigkeit, die die Erlebnisse der vorhergehenden Momente 
mit den folgenden in eine Einheit verbindet, tolgt aber auch das BewuBtsein. 

Das Gedaehtnis registriert die Erfahrungen; infolge der Ekphorie nach Ahnlieh· 
keiten werden einerseits bestimmte Gruppen herausgehoben als Vorstellnngen. 
anderseits diese wieder verbunden nach Analogie der Zusammenhange in der Er
fahrung, woraus die Denkgesetze entstehen. Der Schatz der Vorstellungen und der 
Denkgesetze ZUf(ammen bildet die Intelligenz. Diese mit allem, was mit ihr m
sammenhangt wie Kausalitat, Bedingtheit, Mogliehkeit, Raum und Zeit ist indivi
duell durch die Erfabrung erworben, konnte also aposterioriscb genannt werden. 
"Erkenntnisse" a priori, d. h. solche, die in der Hirnorganisation liegen, gibi: 
·?s nieht: dagegen scheint es bestimmte vage Denkrichtungen zu geben, die dem 
"kollektiven UnbewuBten" (JUNG) zugezahlt werden, wie diejenige, die die Vor
steHung vom Kreislauf des Lebens hervorbringt. Wie sie bedingt sind, mussen 
wir dahingestellt sein lassen. . 

Der Grad der Intelligenz ist abhangig von der Komplikation und prompten 
Funktion des Gedaehtnisapparates, also angeboren, apriorisch. 

Das BewuBtsein ist eine Folge der Erinnerungsfahigkeit, die die Erlebnisse 
des einen Momentes mit denen des folgenden verbindet, und muB nach unserem 
jetzigen Wissen alB eine Nebenerscbeinung aufgefaBt werden die fur die Existenz
fiihigkeit des Organismus bedeutungsloBist. Es entzieht sich der Einreihung 
in die Unterscheidung a priori und a posteriori. Man kann nicht 
sagen, daB es aUB der Erfahrung stamme, aber ohne Erfahrung (ohne "Inbalt") ware 
es nicht moglich. 

Die spezifische Energie der Sinne, d. b. daB blau uns gerade als blau und nicbt 
als schwarz oder als suB oder als ein Klang oder irgendwie anders erscheint, mull 
bestimmt sein dureh die Art der Psychokymvorgange, die die Symbole fur die 
auBeren Reize bilden, oder, anders ausgedruckt, in die auBern Reize umgesetzt 
werden. Wie Psychokymart und spezifische Sinnesempfindung zusammenhangen, 
konnen wir uns noch p.icht vorstellen, schon weil die eine Vorbedingung fehlt, die 
Kenntnis der Psychokymvorgange. Dagegen sind die GefUhle von Lust und Un
lust deutlieh die Annabme und Ablehnung von innen gesehen; sie mullten wohl 
in vielen Beziehungen auch abnlieh wie bei uns sein, wenn das Neurokym ganz 
anders ablaufen wurde oder in seinem Wesen anders ware. Die Form der affektiven 
Vorstellungen (Lust und Unlust) ware also durcb die Organisation gegeben und in 
einem gewissen Sinne apriorisch. 

Man bat fUr die apriorische Natur des Raum- und Zeitbegriffes angefuhrt, 
daB wir uns beide unendlieh vorstellen; uber Unendliches aber haben wir keine 
Erfahrung. Die Sache ist umgekehrt. Wir konnen uns gar keine Vorstellung vom 
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Unendlichen machen; dagegen erfahren wir weder in der Zeit noch im Raum ein 
Ende. So konnen wir uns "kein-Ende" vorstellen, nicht aber die Unendlichkeit 
oder das Unendliche. 

Es ist auch nicht abzusehen, inwiefern der ganze Raumbegriff als "Kategorie" 
vorhanden sein soIl, bevor man Erfahrungen sammeln konne. Und warum soIl 
nicht das "Ding an sich", das ja auch KANT annimmt, und das wir als "Ursache" 
der Wahrnehmungen voraussetzen mussen, Beziehungen haben, denen unsere 
Bewegungen irgendwie entsprechen, und deren zentralnervoses Symbol uns als 
Raum erscheint. Wenn wir von und in der AuBenwelt leben, so muB es so sein; 
und wenn es uberhaupt ein Wahrnehmen und nicht bloB ein Halluzinieren gibt, 
so inuB der auBere Reiz in irgendeiner Form (d. h. etwas, das wir in seinen Wir
kungen auf unsere Psyche als Raum auUassen), existieren vor aller Wahrnehmung: 
der Raum begriff aber wird aus den Erfahrungen erst gebildet. Sollte es aber 
keinen auBeren Raum geben, so bestunde ebensowenig eine N otwendigkeit, die 
Kategorie des Raumes vor die (halluzinatorische) Erfahrung zu setzen. 

G. Die Ergie. 
Einleitung. 

Jedes Lebewesen steht in inniger Wechselbeziehung zur Umgebung, 
aus der es seine Nahrung, seine Existenz schopft, gpgen deren Gefahren 
es sich aber auch zu wehren hat. Alles Lebende, das existiert, muB 
deshalb so eingerichtet sein, daB es aktiv auf die Umgebung einwirkt 
und auf die EinHiisse von auBen reagiert und zwar verschieden, je nach
dem sie ihm niitzlich, schadlich oder gleichgiiltig sind. Die niitzlichen 
sucht es zu erhalten, wenn sie da sind, und herbeizufiihren, wenn sie 
fehlen, die schadlichen halt es sich ab, auf die gleichgiiltigen reagiert 
es gar nicht1). 

Die so umschriebene Funktion ist eine Einheit, die aber noch nir
gends in einen BegrifI gefaBt worden ist. Es lage nahe, sie als "Akti
vitat" zu bezeichnen; einerseits aber wiirde dieser Ausdruck fiir die 
meisten die dazugehorige AfIektivitat aUEschlieBen, andererseits wiirde er 
durch Erinnerung an Vorstellungen, die in der "Aktivitatspsychologie" 
benutzt werden, nicht Dazugehoriges hineintragen. lch nenne die Funk
tion deshalb Ergie: sie umfaBt Funktionen, die man bis jetzt einzeln 
als selbstandige herausgehoben hat: die Affektivitat und die eigentlich 
zentrifugalen Funktionen: die EntschlieBungen, den Willen, die Stre
bungen, die Triebe und lnstinkte, das Handeln. 

Die Ergie bezieht sich nur auf die Reaktionen des ganzes Ge
schopfes oder, was in den meisten Beziehungen dasselbe ist, der oberen 
Zentren; man hat sie wie die der unteren Organe in Reaktion und 
Aktion zerlegt. Die beiden BegrifIe sind aber nur Abstraktionen, sup
ponierte Grenzfalle, indem in jeder Reaktion etwas Spontanes, in jeder 
scheinbar spontanen Aktion ein reaktives Element liegt. Wir haben 
schon auf die dem Ei innewohnende Tendenz zur Entwicklung aufmerk-

1) Wahrscheinlich kommen gleichgiiltige Sinneseindriicke bei niederen Tieren im 
oberstenHirnorgan gar nicht zur Wirkung, auch nicht so, daB sie nur "empfunden" willden; 
die ersten zentripetalen Stationen scheinen hereits die Eindriicke zusichten; Amphibien 
und Lurche zeiger> keine wahrnehmbare Reaktion auf die meisten Gerausche, die ihnen 
nicht ·Beute oder Gefahr anzeigen konnen. Sagar der Mensch sieht noeh sehr viel weniger, 
als er sehen konnte, und muE auf jedem Gebiet. das er besonders studiert, erst wahrnehmen . 
lernen. Der Primitive im Urwald sieht nicht besser als der Kulturmensch, aber er sieht 
anderes. 
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!'am gemacht, die aber doch eines Reizes bedarf. Der "Automatismus" 
der Atmung funktioniert bloB auf Reiz der Kohlensaure und des Sauer
stofImangels, und wenn wir den Reiz nicht kennen, der die ersten Herz
schHige des Embryo auslosen mag, so ist er doch wahrscheinlich vor
handen und notig, wie auch die Herzbewegung des ausgewachsenen Or
ganismus mit Reizen im Zusammenhang· steht. Wir konnen ja iiber
haupt nicht annehmen, daB etwas Ruhendes sich selbst in Bewegung 
setze, oder etwas sich Bewegendes seine Richtung andere ohne einen 
auBeren EinfluB. Jede Reaktion anderseits enthalt schon insofern 
etwas Spontanes, als die Funktion schon eines bloBen Reflexes nicht ein
fach den Reiz in eine Bewegung umsetzt wie ein Morse-Apparat, son
dern daB dieser eine vorgebildete, mit eigener Kraft ausgestattete Ein
richtung in Bewegung bringt, oder darin die Bewegung auslost wie der 
elektrische Strom das Bahnsignal. So ist auch kein prinzipieller Unter
schied, ob wir im hungrigen Zustand Nahrung, die sich zufallig bietet, 
annehmen oder welche spontan suchen. 

Die Ergie hat natiirlich als Treibendes und Handelndes eine wich
tige Dynamik. Bei einer Wahrnehmung und beim Denken ist die 
Starke des Vorganges selbst ziemlich gleichgiiltig; man konnte sich bei 
beiden Funktionen den ken , daB einfach ein Reiz vom Sinnesorgan zur 
Rinde oder von Engramm zu Engramm lauft. Bei der Stellungnahme 
zu von auBen kommenden Reizen wie bei der innern Betatigung eines 
Triebes kommt es auf die Energie an, mit der die Schaltungen gestellt 
werden, wie groB das Bereich der wirksamen Schaltungen ist, wie kraftig 
sie sich gegen andere Stellungnahmen durchsetzen, wie stark sie die 
Vasomotoren, die Driisen, die Mimik beeinftussen; bei den auBeren Ak
tionen und Reaktionen selbst, dem Handeln, kommt es auf die meB
bare Starke der ausgelosten Muskelkontraktionen an, die wieder von 
der Starke des nervosen Vorganges direkt abhangig ist. Die Ergie be
stimmt also zugleich die Verwendung der ausgelosten Energie und ihre 
Quantitat. 

Die Affektivitatl). 
INHALT. In aZZer Affektivitdt liegt eine Stellungnahme 2 ), eine Annahme 

oder A b 1 e hnung des zufdllig sich Bietenden sowohl wie dessen, was von innen getan 
oder aufgesucht wird. Das hungerige Tier nimmt nicht nur sich darbietendes Putter, 
der Hunger macht es direkt unruhig, es will der Hungerempfindung ausweichen (natur
lich nicht in dieser Prdzision bewufJt,. aber "die Unruhe treibt es"),. umgekehrt ist ihm 
das Herumschweifen nach Beute angenehm. Diese Annahme und Ablehnung 
empfinden wir von innen gesehen als Lust und Unlust. Mit ihr verbunden 
sind nicht nur die dufJeren Handlungen der Annahme und Ablehnung (Pressen, Jagen), 
sondern auch eine A nzahl anderer Einwirkungen auf die Assoziationen,. ferner Ein· 
flUsse auf den Blutkreislauf, die Atmung, die Drusentdtigkeit, die Mimik und manches 
andere. Die subjektive Empfindung mit diesen letzterwiihnten Polgen der Stellung
nahme werden der iiufJerlich sichtbaren Handlung gegenubergestellt als Affektivitdt, 
die also enthiilt die Lust und Unlust, die entsprechende Assoziationsschaltung und die 
EinflUsse der Stellungnahme auf den Organismus, z. B. die Sekretionen, die Vaso· 

1) Vgl. BLEULER, Affektivitat, Suggestibilitat, Paranoia. Halle, Marhold, 1908. Die 
wenigen und nebensachlichen von dieser Darstelhmg abweichenden Anschauungen sind 
leicht zu korrigieren. 

2) In der Sprache der philosophisehen Psychologie redet man aueh von "zust'and
lichem BewuBtsein" im Gegensatz zum "gegenstandlichen", den intellektuellen Funk
tionen. Die Unterscheidung trifft etwas Wesentliches, nur soUte man hervorheben, daB das 
"zustiindlich" sich auf Zustande der Psyche, eben die SteUungnahme, bezieht. 
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motoren und namentlich die Mimik. Um einen brauchbacen Begritt der Attektivitiit 
zu bekommen, mU/3 man alle intellektuellen V orgiinge, die, namentlich intolge der 
Vieldeutigkeit des Ausdrucks " Getuhl " , ott damit verbunden werden, konsequent aus
scheiden. 

Dagegen gehOren dazu nicht nur die Stellungnahmen zur Erhaltung des Indivi
duums, sondern auch die zugunsten des Genus. Den letzteren Zwecken dienen neben 
den sexuellen die ethischen Getuhle (resp. Triebe). Sexualitiit und Ethik haben des
halb viele Beruhrungspunkte, ode·r sie uberdecken sich an man chen Orten ("Liebe"). 
Die N atur setzt aus selbstverstiindlichen Grunden die Existenz des Genus uber die des 
I ndividuums. Die ethischen Triebe sind also auch dem N aturwissenschafter die 
"hoheren", diejenigen, denen sich die andern unterzuordnen haben, und denen er am 
meisten Wert verleiht. Da aber das Genus nur in den I ndividuen lebt, haben auch diese 
gerade aus ethischen Grunden sich zu erhalten, und es ist nicht richtig, negativ gewertete 
egoistische Triebe den positiv geschiitzten "idealen" ethischen gegenuberzustellen. Das 
Optimum liegt wie uberall nicht im V orherrschen oder U nterdrucktsein einer Klasse, 
sondern im richtigen Verhiiltnis und Zusammenarbeiten beider. 

Die Aftektivtiiit beherrscht das Denken, indem sie in besonders starkem Maf3e 
alle gleichsinnigen Assoziationen bahnt, die andern hemmt, und auf3erdem den gleich
sinnigen Vorstellungen gro/3ere, den ungleichsinnigen geringere Wertigkeit gibt, das 
logische Gewicht eines Argumentes abiindert, wie man im Rechnen eine Zitter in eine 
andere Dezimale setzt. Die Attekte uberdauern meistens das sie verursachende Erlebnis. 
Der zu einem Erlebnis gehOr!ge Attekt hat die Tendenz. sich auf andere Erlebnisse aus
zubreiten (Irradiation und tJbertragung), wobei er sich bei inneren Konflikten von der 
ursprunglichen Idee loslosen kann (Verschiebung). All das begunstigt die Wirkung 
eines einmal gesetzten A ftektes,- er wird leicht als S tim mung dauernd. V ielleicht noch 
mehr als durch Erlebnisse werden Stimmungen durch physische Umstiinde verursacht 
oder bestimmt: korperliches W ohlbefinden oder leichte Alkoholvergiftung z. B. machen 
Luststimmung, Melancholie, macht Unluststimmung,- die attektiven Wirkungen der 
Hormone sind noch ungenugend bekannt. 

Das tJberdauern der Attekte, ihre Ausbreitung, die Unterdruckung aller ent
gegenstehenden Funktionen hat den Ertolg, daf3 ein einmal gesetzter Attekt eine 
Zeitlang Alleinherrscher bleibt: dadurch wird die Einheit und Kratt des Handelns 
bedingt. 

A mbivalente. d. h. mit zwei entgegengesetzten Attekten betonte Vorstellungen 
sind ott abschluf3untiihig,- keiner der Attekte kann sich durchsetzen. Manchmal wird 
dann die Vorstellung verdrangt, jedentalls sind es tast nur ambivalente Komplexe. 
die andauernde psychische und neurotische Symptome hervorbringen. 

Ein einmal erlebter Atfekt wird spiiter wie jede andere Ertahrung leicht wieder 
durch andere iihnliche Attekte ekphoriert. Ein erster bedeutsamer Atfekt einer bestimm
ten Richtung im .Leben "kreiert" die folgenden furs ganze Leben, gibt ihnen bestimmte 
Nuancen, die nicht mehr verschwinden, was namentlich fur die Pathologie der Neurosen 
so wichtig ist. 

Die Affektivitiit ist aus selbstverstiindlichen Grunden viel variabler als die intel
lektuellen Funktionen,- man kann sich deshalb unnutzerweise daruber streiten, was 
hier krankhaft sei und was nicht. Durch sie wird in erster Linie der Oharakter des 
M ens chen bestimmt. 

In der Affektivitat, in Lust und Unlust druckt sich unsere Stel
lungnahme zu aktivem und passivem auBeren Geschehen aus. Sie ist 
bedingt durch unsere Hirnanlage (angeborene Triebe), viele Chemismen 
(Hormone, Gifte), die momentanen Konstellationen (die namliche Speise 
ist bei Hunger angenehm, bei Dbersattigung unangenehm) und durch 
eine Menge von Erfahrungen, die durch Assoziationen unsere Stellung 
beeinflussen. Der Begriff der "Stellungnahme" ist ohne weiteres klar 
in bezug auf das uns ohne unser Zutun Gebotene, das wir annehmen 
oder ablehnen; wir mussen dazu aber auch die bloB aktive Stellung
nahme rechnen, die in unseren Trieben liegt, bestimmte Erfahrungen 
aufzusuchen (nicht bloB geboten anzunehmen, oder abzulehnen). Die 
Ausubung der Triebe, die Vorstellung der Triebziele ist mit Lust ver
bunden, die Unterdruckung der Triebe und das Verfehlen ihrer Ziele 
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mit Unlust. Die Starke der Lust ist dabei im groBen und ganzen die 
Starke der Triebe. 

Auf die Unterschiede in der einfachen Lust- und Unlustbetonung 
der Reize von au Ben und der Triebe gegeniiber den "Affekten" kann 
hier nicht eingegangen werden; inwiefern die beiden Klassen eine Ein
he it bilden, kann sich wohl jeder vorstellen (evtl. vgl. BLEULER, Affek
tivitat usw. Halle a. S., Marhold, 1906). 

Besonderer Untersuchungen aber wird es noch bediirfen, sich mit 
dem Umstande abzufinden, daB uns "die Affektivitat" eines Menschen 
eine als Einheit variable Funktion erscheint, wahrend sie uns bloB als 
die Zusammenfassung einer groBen Anzahl von Trieben und Mecha
nismen der Annahme und Ablehnung bekannt ist, die einzeln von Indi
viduum zu Individuum hochgradig verschieden sein konnen. Es muB 
wohl eine allgemeine Eigenschaft jedes Gehirns in jedem aktuellen Zu
stand sein, wie die verschiedenen einzelnen Annahmen und Ablehnungen 
lebhaft, energisch, mit groBer Schaltkraft und Dauerwirkung oder anderer
seits schwach und ohne raumlich und zeitlich weittragende Bedeutung 
verlaufen. 

Ebenso ist es eine allgemeine Eigenschaft der Funktion eines Ge
hirns, mehr mit Lust oder Unlust zu reagieren. AuBer der angeborenen 
Konstitution sind dafiir chemische Verhaltnisse und wahrscheinlich auch 
andere physiologisshe Bedingungen (z. B. Reizzustande bei Gehirndege
nerationen) von Bedeutung. Alkohol oder Tuberkulin machen Euphorie, 
Toxine aus gestorter Verdauung Depression und Neigung zu Argerlich
keit, Kohlensaureiiberladung des Blutes bewirkt merkwiirdigerweise bald 
Angst, bald Euphorie. 

Auf andere Theorien der Affektivitat gehe ich nicht ein und will nur erwahnen, 
daB die neuerlich z. B. in psychanalytischen Kreisen wieder beliebte Auffassung, daB 
schwache und mittelstarke psychische Vorgange Lust, starkere aber Unlust erzeugen, 
mit den alltaglichsten Erfahrungen im Widerspruch stehen. Es gibt doch genug 
Reizarten, die schon bei der geringsten Intensitat unangenehm sind (z. B. Geriiche, 
Geschmacke), und sogar andere, die bei hochster Starke angenehm sind (z.B. Wol
lust). Jene Ansicht riihrt offenbar davon her, daB starke Reize oft schadigend auf 
die empfindenden Organe wirken, wahrend im allgemeinen das Empfinden von 
Reizen ein Bediirfnis, also angenehm ist (normaler ;,Reizhunger"). 

Zur Affektivitat gehoren die Gefiihle von Lust und Unlust, schon 
und hiiBlich und vieles Ahnliche, die Affekte 1), die Emotionen, die Stim
mungen usw., nicht aber umfaBt der Begriff die ungeschickterweise 
ebenfalls Gefiihle genannten unbestimmten Empfindungen ("BewuBt
heiten", Gefiihl, daB jemand neben einem stehe), unbewuBte Schliisse 
("Gefiihlsdiagnose"; Gefiihl, der A meine es schlecht mit mir), Emp
findungen niederer Sinne (Tastgefiihl, Gefiihl von Hitze), dann als Ge
fiihle bezeichnete Bestandteile innerer Wahrnehmungen (Bekanntheits
gefiihl, Gefiihl des Schon-erlebt, der Sicherheit). Diese Funktionen ge
horen aHe der Erkenntnis und nicht der Richtung des Streb ens an. 

1) JUNG (PsychologischeTypen; Ziirich, Rascher, 1921,8.592) trenntGefiihl vonAffekt, 
wie er meint im Gegensatz zu mir. Die Affekte sollen sich dadurch auszeichnen, daB sie 
Korperinnervationen auslosen. Das tun aber nach JUNG selbst auch die Gefiihle, wenn sie 
eine gewisse Starke erlangen, wodurch sie zum Affekt werden. Natiirlich kenne ich diesen 
Unterschied auch, halte ihn aber nicht fiir einen prinzipiellen. EA ist wohl auch selbstver
standlich, daB der weite Begriff der Affektivitat nach verschiedenen Gesichtspunkten in 
Unterabteilungen zerlegt werden muB. 
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Nur ein so gereinigter Begriff hat allgemeine Eigenschaften. 
Dber die Unterscheidung von "Arten" der affektiven Reaktionen, 

Qualitaten von Lust und Unlust usw. siehe S.55. 
Eine besondere Stellung nehmen die von MONAKow so genannten 

Urgefiihle ein, die unmittelbar der Selbsterhaltung dienen, Nahrungs
trieb, Geschlechtstrieb, vor allem aber der Schmerz. Die Empfindungen, 
die uns vom eigenen Korper zugehen, stehen meist in so unmittelbar 
enger Beziehung zu ihren Gefiihlen, daB man sie gewohnlich von 
diesen gar nicht zu trennen versucht. Ais Hunger bezeichnet man 
einen Empfindungskomplex so gut wie ein Gefiihl. Am ehesten noch 
kennen wir den Schmerz, die Reaktion auf Storungen der Integritat 
des Korpers, die eine sofortige Stellungnahme verlangen. Er hat eine 
Empfindungskomponente, insofern er lokalisiert ist (wir wiirden wohl 
den Verhaltnissen nicht gerecht, wenn wir uns ausdriicken wiirden, wir 
empfinden einen Stich und reagieren darauf mit Schmerz; subjektiv 
ist das, was wir als Schmerz bezeichnen, selbst lokalisiert), und bis 
hinauf zum GroBhirn besitzt der Schmerz besondere Leitungen; er iEt 
also bis dahin ein umschriebener zentripetaler Vorgang und nicht 
eine Allgemeinreaktion (immerhin bewirken schmerzhafte Reize schon 
im Riickenmark besonders heftige und ausgedehnte Reflexe, aber auch 
Reflexhemmungen). Es wird sich nun so verhalten, daB ein Reiz zur 
Rinde geht, der besondere Lokalwirkungen, aber auch eine besondere 
Stellungnahme des ganzen Ich dazu auslost. Die Lage der Leitungs
bahn hat die Schmerzempfindung mit einer speziellen Art der Korper
schadigung, der Hitze- und Kalteempfindung, gemeinsam. Man hat auch 
Griinde fUr die Annahme, daB die zentripetalen Bahnen des Licht
Pupillenreflexes nicht identisch seien mit den lichtiibermittelnden Fasern, 
so daB wir nach allen Seiten Analogien finden. 

Der Schmerz als Stellungnahme, als der Affektivitat angehoriges 
Gefiihl dokumentiert sich in der Allgemeinreaktion mit ihrer Starke, 
dem Zwingenden derselben, dem EinfluB auf die Assoziationen, aber 
auch in der Unterdriickbarkeit, die in merkwiirdigem Gegensatz steht 
zur gewohnlichen Unwiderstehlichkeit der Schmerzreaktionen. Ablenkung, 
irgendein Affekt, namentlich aber hypnotische Suggestion konnen den 
Schmerz viel leichter unterdriicken als eine Empfindung. Ja der 
Schmerz kann im Martyrium, in hysterischen Eigentiimlichkeiten, im 
Ma,sochismus, in manchen banalen Reaktionen, die uns veranlassen in 
kleinen Wunden zu wiihlen, als Lust empfunden, d. h. in unserer Auf
fassung angenommen statt abgelehnt werden (natiirlich bezeichnet in 
diesem Satz das Wort "Schmerz" nicht den Gefiihlsanteil, der eben Lust 
ist, sondern den Empfindungsanteil). Trotz dieser verbaltnismaBig 
leichten Dissoziation der beiden Komponenten des Schmerzes konnen 
wir aus der sUbjektiven Einheit "Schmerz" die beiden Anteile nicht 
herausfiihlen; ja wir kennen den Empfindungsanteil noch nicht recht. 
Analgetische Hypnotisierte geben von etwas wie Schmerz gar nichts an, son
dern. nur die Empfindung des Schneidens, Brennens oder ReiBens. Da ich 
keine Operationen an Hypnotisierten mehr gemacht habe, seit mir diese 
Fragestellung bewuBt ist, muB ich die Beantwortung Andern iiberlassen. 

Auch das phylogenetische Alter der Urgefiihle zeigt sich in Be
sonderheiten. Beim Schmerz fallen die Reaktionen auf, die besonders 
elementar sind: Davonlaufen, Schreien, Wiiten, Bewegungslosigkeit. Chro-
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nischer korperlicher Schmerz fiihrt sogar beim Menschen sehr viel 
weniger zu Selbstmord als das, was wir aus Analogie auf psychischem 
Gebiet als Schmerz bezeichnen. Des Selbstmordes fahig ist eben nur 
ein iiberlegendes Wesen, und das ist eine Funktion der Hirnrinde, 
wahrend der Schmerz, wie aIle Urgefiihle, in irgendeiner Weise noch 
zum groBen Teil in Reaktionen der tieferen Teile besteht. Damit hangt 
es wohl auch zusammen, daB der Schmerz so auffallend rasch vergessen 
wird, wie schon oft konstatiert worden ist. Der korperliche Schmerz 
ist erledigt, wenn er vorbei ist, und auBert sich nur noch - aber auf
fall end wenig regelmaBig - in groBerer Vorsicht gegeniiber Wieder
holungen der schmerzverursachenden Situation. 

1m Gegensatz dazu fiihren diejenigen negativen Affekte, die Bezug 
auf den Verkehr mit den Menschen haben, besonders, wenn man sich 
denkt, es konnte auch anders sein, oder hatte anders sein konnen, und 
diejenigen der feinern Erotik, leicht zu dauernden Wirkungen: MEYER
GROSSI) bemerkt, daB ein Trommelfeuer weniger nachtragliche Folgen 
habe als Zuriicksetzung durch einen Vorgesetzten. Eine Krankung, eine 
Ungerechtigkeit, eine ungliickliche Liebe werden nicht nur nicht ver
gessen, sie konnen gar nicht zum AbschluB gebracht werden und storen 
deshalb das Leben oft bis zum Tode - und oft noch mehr, wenn sie ins 
UnbewuBte verdrangt sind, als wenn sie bewuBt bleiben. Ein Ungliick 
durch Naturgewalten tragt man viel leichter, und in der Regel findet 
man sich damit verhiiJtnismaBig rasch abo 1m Kleinen kann man den 
Unterschied besonders deutlich herausheben, wenn man sich vorstellt, 
wie ungestort man im Larm und dem Geriittel der Eisenbahn arbeiten 
kann, wah rend es ganz unmoglich ware, sich zu sammeln, wenn uns 
jemand boshafterweise am Schreibtisch die gleichen Storungen antun 
wiirde. Diese Unterschiede sind fiir das Verstandnis der krankhaften 
Reaktionen, die die Neurosen hervorbringen, nicht unwichtig, konnen 
aber auch fiir N ormen des Verhaltens sehr niitzlich sein, indem man 
viel besser in der Welt auskame, wenn man auf Unannehmlichkeiten, 
die von Menschen kommen, so reagieren wiirde, wie auf die des Wetters. 
N eben den phylischen Altersunterschieden der Reaktionen und der ver
schiedenen Anteilnahme des Gedachtnisapparates hat dabei namentlich 
die Vorstellung, ob etwas "anders sein konnte", eine Bedeutung. Was 
nicht zu andern ist, ist meist erIedigt. Wo man sich auch nur im 
Prinzip vorstellen kann, es konnte anders sein, hindert diese Vorstellung 
die Abstellung des Gelegenheitsapparates, oder, mit FRIEDMANN zu reden, 
die AbschluBfahigkeit des Gedankens. 

Altere und elementare Affekte sind auch die, die einfach mit den 
Ausdriicken von Lust und Unlust bezeichnet werden. Auch sie sind 
jedenfalls alter als die Hirnrinde, und konstitutionelle Einfiiisse, Ge
sundheit und Krankheit, Alkohol, Tuberkulin und andere Gifte wirken 
direkt nur auf sie. Hier sei auch an die Sexual hormone erinnert, die 
die Gefiihlsbetonung gegeniiber den Sexualobjekten bestimmen. Letztere 
sind natiirlich auch alter als die Hirnrinde, ebenso wie der Zorn, wenn 
man die entsprechenden AuBerungen bei niederen Tieren als Affekt 
und nicht als bloBe Reaktion auf gewisse Formen korperlichen und 
psychischen Schmerzes bezeichnen will. 

1) Ztschr. f. d. ges. N. u. P. 60, 1920, S. 165. 
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Die Richtung unseres Handelns in Stellungnahme und Trieben und 
Instinkten ist angeboren. Die Affektivitat als solche entwickelt sich 
nach der Geburt nicht mehr und geht auch durch die schwersten Hirn
krankheiten nie verloren; sie kann nur z. B. bei Hirndruck oder Hirn
schwellung mit allen andern Funktionen in dem allgemeinen Torpor 
nicht fungieren oder in der Schizophrenie durch "Abspaltungen" oder 
"Einklemmungen" an der AuBerung gebindert sein, oder vielleicbt da
durch, daB das Ich zu zerrissen ist, um eine Funktion zu tragen, die 
in ihrem Wesen eme Gesamtreaktion des ganzen psycbischen Orga
nismus darstellt 

So hat denn auch der Saugling schon ein Verstandnis fiir affektive 
AuBerungen 1); auf Koselaute wie auf miBbilligenden Ton reagiert er in 
entsprechender Weise; ja die affektive Mimik konnte von NEUTRA. mit 
einem gewissen Recht als die "interbestiale Sprache" bezeichnet wer
den, weil sie auch von Gesch6pfen verschiedener Arten noch in weit
gebendem MaBe verstanden wird; man denke z. B. an unsern Verkehr 
mit Hunden. Je jiinger ein Kind, um so weniger kiimmert es sicb um 
den Inbalt einer Rede, und um so sicherer reagiert es auf den Ton. 
Es ist ein Witz, der auch bei mehrjahrigen Kindern immer noch ein
schlagt, daB man ihnen in drohendem Tone sagt: "SolI ich dir die 
Ohren stehen lassen und das Leben schenken1"; sie fiirchten sich davor 
wie vor einer wirkIichen Drohung. Bezeicbnend fiir die soziale Funktion 
der Mimik ist es, daB man sie mit dem peripheren Gesichtsfeld instinktiv 
viel besser erfaBt, als der Scharfe der Gesichtsbilder, gemessen an dem Ver
standnis fiir sonstige kleinere Formvariationen von K6rpern, zuentsprechen 
scheint (ahnlich Bewegungen und Orientierungen im Raum iiberhaupt). 
Wie viel mehr das Verbaltnis der Menschen untereinander durch die 
Affektivitat geleitet wird, als durch die Intelligenz, zeigt (abgesehen 
von dem Verbalten der moralischen Gefiihle) der fast normale Verkebr 
mit Idioten gegeniiber dem mit affektiv abnormen Schizophrenen oder 
nur Psychopathen, ferner folgendes biibsche Experiment: Eine Gymna
sialklasse verabredete sich. unter sich und im Verkehr mit den Lehrern 
nur noch das Notwendigste zu reden. Das konnte obne Schwierigkeit 
durchgefiihrt werden. Der Versuch aber, nicht mehr zu lachen, schaffte 
so unangenehme Situationen, daB man ihn sofort wieder aufgeben muBte 
(KLA.ESI). 

Die Affektivitat 2) braucht keinen Inhalt, kein Material von auBen 
zu bekommen"; die Erfahrung gibt in den Erlebnissen nur die Gelegen
heit zur Stellungnahme, zur Affektproduktion. Intelligenz und Affekti
vitat, abstrakt gefaBt, sind bei der Geburt fertig entwickelt; die IntelIigenz 
muB aber zur AuBerung noch das Material durch die Erfahrung sammeln, 
wahrend die Affektivitat kein fremdes Material braucht, sich also gleich 
in a.llen ihren Komplikationen und Finessen. au Bern kann (nur in bezug 
auf das sexuelle Gebiet zeigt sie eine gewisse, aber oft iiberschatzte Ent
wicklung). Was wir' im gew6hnIichen Leben eine durch hohe Entwicklung 
des Charakters und durch Bildung usw. raffinierte Affektivitiit nennen, 
das ist die Gefiihlsbetonung einer raffiniert ausgebildeten Intelligenz. 

1) Vgl. im folgenden: Suggestion. 
2) Nach BLEULER, Affektivitat, Suggestibilitat, Paranoia. Halle, Marhold, 1906. 

S. 33ff. 
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So sehen wir denn wirkliqh bei Kindern die kompliziertesten Gefiihlsreaktionen 
schon vorhanden, zu einer Zeit, wo der Inhalt der Intelligenz noch ein lacherlich 
geringfiigiger ist. Die Affektivitat leitet die Assoziationen in einer bestimmten 
Richtung, ohne daB die Edahrung diese Richtung beeinflussen konnte. Das sind 
die oft verbliiffenden instinktiven Verstandnisse fiir kompliziertere Situationen, und 
die noch viel auIfallenderen richtigen Reaktionen darauf. Ais einer meiner Jungen 
mit fiinfMonaten zum erstenmal auf eigenenFiiBen stand, zeigte er sich sichtlich stolz 
darauf, guckte um sich wie ein Hahn, so daB wir beide Eltern mit Lachen heraus
platzten. Da kamen wir aber schon an, indem der Kleine in ein jammerliches Ge
schrei ausbrach mit dem Typus des Geargerten. Das Lachen iiber seine neue Kunst 
hatte er nicht vertragen. Wer nicht dabei war, und die ganze Reaktionsweise des 
Knaben nicht vorher und nachher studiert hat, wird natiirlich, wie ich selbst zu
nachst, geneigt sein, .. zu glauben, es handle sich um ganz andere Dinge, ich lege 
den Stolz und den Arger iiber das Auslachen in die Reaktion hinein. Ich glaube 
aber, in der Beziehung so skeptisch als moglich zu sein; die tagliche Beobachtung 
des Kleinen bis zu der Zeit, da er sich selbst iiber seine Gefiihle auBern konnte, 
erlaubte aber keine andere Auslegung.1 ) Einige weitere Beispiele werden die Sache 
noch besser darlegen. 1m 11. Monat verlangte er einmal aufgestellt zu werden, 
als er auf dem Boden saB. Ich lehnte das ab mit dem Hinweis, daB er den Boden 
naB gemacht hatte. Da machte er sein iiberlegenes und entschiedenes Gesicht, 
hob sich ganz langsam yom Boden und guckte mit einem Herrscherblick um sich, 
der deutlich sagte: Wenn du mir nicht helfen willst, so weiB ich mir selbst zu helfen. 
- Wenig mehr als ein Jahr alt, wollte er einmal nicht gehorchen, worauf ich ihm 
sagte: "Jetzt ist der Papa noch Meister, so lange du so klein bist." Darauf wad 
der kleine Knopf, der noch kaum ein halbes Dutzend Worte sprechen konnte, 
den Kopf zuriick und wiederholte vielfach, mit dem Kopf und Oberkorper von vorn 
nach hinten wackelnd, wie wenn er sich in aIfektierter Weise verbeugen wollte, 
und mit einer hohnisch ironischen Miene: "Papa, Papa, Papa," und auch das in 
einem so spottisch respektvollen Tone, wie es kein Schauspieler besser hatte tun 
konnen, wenn er mich als Prahlhans hatte verhohnen wollen. - Oder er hat etwas 
Dummes gesagt, z. B. die Mama sei bos; dann fiihrt er es, sobald er den Fehler 
merkt, ad absurdum, indem er der Reihe nach aile Anwesenden, inklusiv sich selbst, 
auch als bos bezeichnet. - Oder mit 31 Monaten fiihrte er sich schlecht auf, worauf 
ich ihm sagte, nun miisse er in das fiir solche Falle benutzte Isolierzimmer gehen. 
Ohne jedes Besinnen gab er zur Antwort: ,,1st Miezi auch dort". In diesem 
Falle ist die scheinbare Diplomatie, mit der er der Strafe die Spitze zu nehmen 
wuBte, eine ganz bewunderungswiirdige. Dahinter eine ttberlegung, einen intellek. 
tuellen Vorgang zu suchen, ware ganz gewiB falsch. Die Situation brachte einen 
versteckten Trotz, der mich nicht beleidigen wollte, hervor; dieser Affekt brachte 
von sich aus "instinktiv" die ihm entsprechende Reaktion, die richtigen Assozia
tionen zustande. 

Noch komplizierter ist die Reaktion im folgenden Falle, fiir dessen genaue 
Beobachtung der Vater aile Garantien gibt. Briiderlein war ca. zweijahrig, als ein 
Schwesterlein ankam. Da verschob einmal bei einem forcierteD HusteD und Auf
sit zen die Wochnerin ihre Unterlagen. Sie gab dem Gatten einen Wink, ohne sich 
sprachlich iiber das Vorgefallene zu auBern, weil sie die Beobachtung des Kleinen 
kannte. Wahrend der Vater die Sache in Ordnung machte, hielt sich der Knabe 
yom Bett abgewandt, in nervoser Weise beschiiftigt - mit nichts, gerade wie ein 
Kellner, der im Aufenthaltszimmer von Fremden anwesend sein muB, ohne etwas 
da zu tun zu haben, als zu warten oder zu iiberwachen. Sobald die Sache in Ord
nung war, hatte auch der Kleine seine ganze Unbefangenheit wieder erlangt. Es 
war, als wenn er nichts bemerkt hatte. Am andern Tage aber bekam er von der 
Mama Vorwiirfe, daB er seine Kleider genaBt hatte. Die Antwort war: "Mama 
auch - Mama auch - Mama hat auch gehustet - Mama hat auch gehustet." 
Der letztere Satz wurde dann in den nachsten Minuten noch mehrmals wiederholt. 
Klar ist, wie der Kleine sofort mit dem Gefiihl (gewiB nicht mit der bewuBten In
telligenz) begriffen hatte, daB an der Situation etwas zu verbergen sei, etwas, das 
nicht zu bemerken und nicht bemerkt zu haben gut sei. Er reagierte dementspre
chend, so gut wie ein intelligenter, mit bewuBter Uberlegung handelnder Erwach
sener getan hatte. Er hatte aber auch begriffen, daB etwas Ahnliches vorging, 

') Ich habe die namliche Reaktion seitdem auch bei anderen Kindern dieses Alters 
gesehen. 
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wie wenn er im Bett trocken gelegt wurde, und als er getadelt wurde, konnte er 
die vulgare Entschuldigung, die Mama hat so etwas auch gemacht, nicht unter
drucken. Er durfte aber von der beikeln Sache nicht direkt reden, und so benutzte 
sein Instinkt die Verschiebung, statt des ihn entschuldigenden Vorganges, Un
ordnung im Bett, die Ursache und Begleiterscheinung desselben, das Husten zu 
nennen - den Sack zu hauen und den Esel zu meinen. Yom intellektuellen Stand
punkt aus war ja das nicht gerade geschickt; er gab das Geheimnis preis, oder, 
wenn er nicht verstanden worden ware, war seine ganze Verteidigung wertlos. 
Aber gerade diese Lucke beweist, wie wenig das im Spiel war, was wir Intellekt 
nennen. 

Dieses Beispiel zeigt am besten, was fur einen Grund der Sprachgebrauch hat, 
von "Gefiihlserkenntnissen" zu sprechen, zu sagen, man konnte etwas nicht erkennen, 
sonderu nur fiihlen. In diesen Fallen ist es die Affektivitat, die die Assoziationen 
leitet. In Wirklichkeit handelt es sich eben nicht urn ein Erkennen. sondern einfach 
urn eine instinktive Reaktio~, die das Richtige trifft. Die teils auBere, in gewisser 
Beziehung aber auch innere Ahnlichkeit mit den Gefiiblsdiagnosen ist einleuchtend, 
wenn auch bei den letzteren unbewuBte Beobachtungen und Schlusse das Wesent
liche ausmachen, wabrend die Affektivitat zurucktritt. 

Affektivitat und intellektuelle Vorgange lassen sich nur theoretisch 
voneinander trennen. Jeder Psychismus besteht aus einem einheitlichen 
Vorgang zugleich intellektueller und affektiver Natur; wir konnen nichts 
erleben ohne dazu Stellung zu nehmen, und eine Stellungnahme oder 
einen Trieb ohne etwas, das man annehmen oder ablehnen konnte, gibt 
es nicht. Auch die Stimmungen, die aus physischen Zustanden heraus
wachsen (z. B. melancholische Zustande) auBern sich in der Gefiihls
betonung aller Erlebnisse. Bei von verdrangten Komplexen herriihrenden 
"frei flottierenden" Affekten ist der die Stimmung verursachende intel
lektuelle Vorgang zwar vorhanden, aber nicht bewuBt; im BewuBtsein 
iibertragt sich auch diese Stellungnahme mehr oder weniger stark auf 
aIle andern Erlebnisse, und zugleich fehlen niemals die korperlichen, 
den Affekt begleitenden Empfindungen. 

Was wir unter dem N amen des Intellekts und der Affektivitat be
schreiben, sind also nur zwei Seiten des Namlichen. Wahrnehmungen 
oder Vorstellungen, wie z. B. die einer geometrischen Figur, scheinen 
allerdings zunachst von gar keinem Affekt begleitet zu sein. Sobald 
man sich aber fragt: Was ist schoner, ein Quadrat oder ein Trapez1 so 
kann man ohne wei teres darauf antworten. 

Die Richtung auf etwas hin in Stellungnahme und Trieb 
ist von innen gesehen Lust, die Abwendung Unlust 1). Die Ge
schmacksreizung durch eine Speise, die der Organismus annimmt, der 
Anblick eines schonen Weibes sind mit Lustgefiihlen verbunden, ebenso 
die Betatigung jedes "positiven Triebes", das Essen oder schon die Jagd 
nach N ahrung. Die Anregung durch Sinnesreize wirkt im allgemeinen 
angenehm; wenn diese eine Starke erreichen, die den Organismus schadigt, 
werden sie unangenehm oder schmerzhaft. Negative Triebe in dem Sinne, 
daB ihre Ausiibung an sich mit Unlust verbunden ware, kann es nicht 
geben. Die Handlung in der Richtung jedes Streb ens ist mit Lust ver
bunden, ist, als Handlung allein, von innen gesehen Lust. Eine 
Strebung, die von innen gesehen Unlust ware, ware an sich abgelehnt, 
also gar kei~e Strebung, ein innerer Widerspruch wie eine stillstehende 
Bewegung. "N egative Triebe" sind Reaktionen auf unlustbetonte Erleb
nisse oder Vorstellungen. Es gibt also eigentlich keinen negativen Trieb, 

1) Vgl. S. 55. 
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sondern nur eine negative Stel1ungnahme. Der positive Trieb kann etwas 
such en, das nicht da ist. Etwas vermeiden oder bekampfen kann man 
nur, wenn es da ist, oder erwartet werden kann. Der negative Trieb, 
der einem unlustbetonten Erlebnis ausweicht, beriihrt sich mit den posi
tiven Trieben: Nicht nur lockt uns die Freude am Essen Nahrung auf
zusuchen, der nagende Hunger kann uns geradezu zwingen, es zu tun. 
Wenn nun auch der Hungerreiz im Korper selbst entsteht, so ist er 
doch eine Empfindung, zu der man SteHung nimmt, wie zu einer 
von auf3en angeregten. Die Beseitigung des Hungers ist zugleich mit 
Lust verbunden; so sind hier positiver und negativer Trieb eins. In 
der "Vorsicht" besitzen wir einen Instinkt, einen Trieb, Verletzungen 
oder Zerstorungen unseres Korpers, bevor sie begonnen, zu vermeiden. 
Bei gefahrlichem Sport spuren wir das Angenehme der Betatigung, 
ferner das Machtgefiihl, das in dem "Spielen mit dem Feuer" liegtl), 
meist aber uberwiegt in Gefahr die Angst, die verbunden ist mit der 
Vorstellung von dem, was wir vermeiden wollen. Nimmt die Gefahr 
den Charakter der unmittelbaren Bedrohung des Lebens an, so ist die 
hochste Angst die gewohnliche Form des begleitenden Unlustgefiihls. 
Die Erstickungsangst infolge von Vberladung des Gehirns mit Kohlen
saure treibt uns, bessere Verhaltnisse fur die Atmung zu schaffen (fur 
krankhafte Zustande sind solche Triebe naturlich nicht gebildet) 2). Ein 
"Lebenstrieb" ist wahrscheinlich nur die Abstraktion aus all den Trieben 
und Stellungnahmen (Nahrungstrieb, Vermeidung von Verletzungen des 
Korpers, von Bedrohung des Lebens uberhaupt, "Furcht vor dem Tode"), 
die geeignet sind, un sere Existenz zu erhalten. 

Da es nur positive Triebe gibt, d. h. solche, die direkt mit Lust ver
bun den sind, oder solche, die Unlust vermeiden, uberwiegt beim gesunden 
Geschopf, das nicht von auf3en gehemmt wird, und das seine Lebens
bedingungen findet, die Lust stark uber die Unlust. Es ist ein Ver
gnugen, gestarkt zu erwachen, sich zu betatigen, auf die Jagd nach 
Nahrung zu gehen, zu essen, in der Verdauung oder bei Ermudung zu 
ruhen oder einzuschlafen usw. Wir Kulturmenschen allerdings mit 
unserem Voraussorgen und N achkummern, mit unserem Gewissen und 
unseren Verantwortungsgefiihlen und dem ausgedehnten Mitleid erzeugen 
mehr negative Gefiihle als uns lieb ist. Auch ist die Organisation der 
"Arbeit" eine so unnaturliche geworden, daB das Schaffen und Er-

1) Singvogel (Schwalben, Finken) k6nnen Katzen in viertelsttindigen und noch 
langeren Spielen reizen. 

2) Eine noch nicht recht verstandliche Form der Angst ist die Sexualangst. Schon 
normal ist die geschlechtliche Erregung (mehr bei Frauen als bei Mannern) mit Aifekten 
verbunden, die man nicht anders als wie Angst bezeichnen kann, die k6rperlichen Zeichen 
der Angst, namentlich Zittern und Herzklopfen, sind dabei etwas ganz Haufiges; Vielen 
wird die sexuelle Erregung erh6ht oder aUein m6glich gemacht durch eine angstliche 
Situation(Angst vorEntdeckung usw. );Angst vorStrafe, ja bloBeAngst den Zug zu verfehlen, 
erregt manchmal direkt sexuelle Geftihle bis zum Orgasm us; krankhafte Angstzustande, 
z. B. bei Melancholie, sind oft mit unwiderstehlichem Trieb zum Onanieren verbunden, 
und was das Auffallendste ist, unterdrtickte oder unbefriedigte Sexualitat ftihrt zu Angst
zustanden. Man k6nnte sinh vieUeicht denken, die Bedrohung der Existenz des Genus 
(Fortpflanzung) sei etwasAhnliches wie die Bedrohung der indi vidueUen Existenz; da aber 
diese Angst nicht, oder wenigstens nicht direkt, zur Sexualhandlung ftihrt, ware sie auch 
aus diesem Zusammenhang nicht restlos zu verstehen. Neurotische Angst ist wohl 
fast immer, schizophrene meist, eine Sexualangst infolge Un terdriickung 
des Sexualtriebes oder einzelner seiner Komponenten. 
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werben fUr Viele ein unangenehmes Mittel zum Zweck der Erhaltung 
des Lebens geworden ist, und man sich fur diese Fane fragen kann, ob 
die Erhaltung eines solchen Lebens einen geniigeriden Zweck darstellt. 
Vielleicht kommt die lntelligenz auch einmal dazu, diese ihre Nachteile 
Zll kompensieren, wozu Wege denkbar sind. 

Sehen wir Trieb und bloBe Stellungnahme im engeren Sinne inein
anderflieBen, so werden uns bei genauerem Zusehen auch Lust und Un
lust insofern verwandt, als beides der namlichen Dimension angeh6rt, 
nur mit umgekehrtem Vorzeichen: Vflrminderung der Lust ist Unlust und 
umgekehrt 1). Wenn wir bei leichter Miidigkeit die Annehmlichkeit des 
Ausruhens empfinden, so wissen wir nicht, ob das Aufh6ren der Miidig
keit oder das Ausruhen an sich das Lustbringende sei. Eine bestimmte 
Warme ist sehr angenehm, wenn sie uns ein unangenehmes Frieren be
seitigt. lch vermute allerdings, daB die Beseitigung der Miidigkeit oder 
des Frierens einerseits und die Annehmlichkeit des Ausruhens oder der 
Erwarmung anderseits in solchen Fallen eigentlich das Namliche seien. 
1m Ausruhen liegt die Beseitigung der Miidigkeit wie im Essen die 
Stillung des Hungers. 

Die mit Lust betonten Erlebnisse sind also im groBen und ganzen die 
der Erhaltung des lndividuums oder der Art dienlichen, die unlust
betonten die schadlichen. DaB es Ausnahmen geben muB, indem z. B. 
der uns schadliche Alkohol mit Lust, der niitzliche Fischtran von unserer 
Rasse mit Widerwillen genossen wird, oder der Fisch auf einen Wurm 
beiBt, in dem eine Angel steckt, ist selbstverstandlich: Der Organismus 
kann phylogenetisch nur den haufigen Vorkommnissen wie auch nur 
den Durchschnittsstarken der Reize angepaBt sein. Un sere kaum merk
baren AuBerungen von Wohlwollen oder Ablehnung leiten das Verhaltnis 
zu den Mitmenschen viel mehr als die Worte, denen man verschiedenen 
Sinn unterlegen kann (wie oft bedeutet ein "ja" mit bestimmter Betonung 
"nein" und wird es nur so verstanden! Die namliche Rolle wird von 
verschiedenen Schauspielern ganz anders aufgefaBt). Eine kleine Nuance 
Arger hilft uns eine schlecht laufende Schublade aufmachen, einen Neben
menschen zum Nachgeben veranlassen. Wenn iibertriebene Affekte 
I"chadlich sind, so ist das im Zusammenhang mit der Seltenheit des Er
eignisses, an die man nicht angepaBt sein kann. Urn solche Unannehm
lichkeiten zu vermeiden, wird man Selbstbeherrschung gelehrt; diese 
darf aber nie so weit gehen, die AffektauBerungen zu unterdrucken, 
sonst wird der Mensch uns unverstandlich, unsympathisch, unheimlich. 

Nicht seIten sind scheinbar iiberstarke Affekte in der Form der 
Primitivreaktionen die letzte Zuflucht gerade da, wo die Dberlegung 
primar den Umstanden nicht gewachsen ist: wutendes Ausschlagen ohne 
Riicksicht auf die gefahrdete lntegritat des K6rpers, blindes Drauflos
rennen, Schreckstarre retten manchma.l unter solchen Umstanden das 
Leben und sind deshalb die Reaktionen vieler Tiere, aber auch der 
Menschen, deren Verstand einer Situation nicht gewachsen ist. 

In der Stellungnahme gegeniiber einer Sache, die wir erst vorstellen, 
noch nicht genieBen, oder die uns noch nicht plagt, und in vielen Fallen 
auch dann, wenn wir genieBen, oder leiden, liegt eine Tendenz zum 

1) FORSTER behauptet bekanntlich, daB es in Wirklichkeit nur Unlust, Schmerz 
gebe; Lust sei immer AUfhoren von Schmerz. 
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Handeln. Es ware aber gleich falsch oder gleich richtig, wenn wir 
sagen wollten, wir erstrehen etwas, weil es uns angenehm ist, wie wenn 
wir ausdriicken wiirden: Etwas ist uns angenehm, weil wir es erstreben. 
Beides ist einseitig. Die Tendenz muB aber doch von dem Gefiihl 
unterschieden werden. Wenn wir genieBen, haben wir wenig mehr zu 
erstreben (als h6chstens, daB der Zustand bleibe); auch in der Empfin
dung des Schmerzes muB nicht immer ein (allgemeines) Streb en liegen, 
ihn zu vermeiden; wir wollen ihn manchmal als Mittel zum Zweck oder 
wir wissen oft, daB wir gegen ihn nichts tun k6nnen. Das Gefiihl (Lust 
und Unlust) entspricht also nicht eigentlich der Tendenz, sondern nur 
der Annahme und Ablehnung, und auch wenn die Vorstellung von etwas 
Angenehmem schon mit einer gewissen Lust betont ist, die eigentliche 
Lust liegt doch bloB im Erreichten. Die Ausiibung der Jagd selbst ge
h6rt aber unter den meisten Umstanden zum Ziel, nicht bloB das er
legte Tier. 

Die Affektivitat dient der Erhaltung des Individuums, aber auch 
des Genus oder der Allgemeinheit, in der das Individuum lebt. Die 
dem Genus dienenden Gefiihle (und dam it Triebe) sind die ethischen, 
die moralischen, die altruistischen oder, wie man jetzt oft sagt, die so
zialen. Wir finden ethische Affekte iiberall, wo Gesch6pfe in Gemein
meinschaft leben, unter den niederen Tieren am ausgesprochensten bei 
den Ameisen. Die Gemeinschaft kann auch nur eine voriibergehende 
sein, wie die Familie, die die Katzenmutter mit ihren Jungen bildet. 
Zur Erhaltung des Genus dient auch die Sexualitat im weitesten 
Sinne mit der Sorge fiir Nachkommenschaft und event. fiir die Familie. 
Es hat also gute Griinde, wenn die sexuelle Moral besonders betont 
wird, obgleich die Bedeutung, die ihr die moderne Literatur zuschreibt, 
zu einem Teil auf Sensationslust beruht, zum andern aber auch davon 
herriihrt, daB unsere jetzige Moral der Kulturstufe nicht recht angepaBt 
ist, und daB iiberhaupt eine ganz befriedigende L6sung der "sexuellen 
Frage" fiir un sere Kultur unm6glich ist. 

Die einzelnen ethischen Triebe, Liebe, Mitleid, Tapferkeit, Wahr
heitsliebe, Eltern- und Kindesliebe usw. lassen sich aIle rein natur
wissenschaftlich begriinden und in Wirklichkeit nur so begriinden. Man 
will das allerdings verachtlich machen, spricht von "seichtem Utilitaris
mus" 1), verdichtet naturwissenschaftliche Erkenntnis und Konsequenz 
mit moralischem "Materialismus" und will den Anschein erwecken, wie 
wenn die Fiktion des kategorischen Imperativs oder irgendwelche meta
physischen oder "absoluten" PHichten und Vorschriften, die jeder Einzelne 
aus einer alten Suggestion holt und reichlich nach seinem Gutdiinken 
fiirbt, etwas besonders "Ideales" waren. Gliicklicherweise ist unsere 
angestammte Ethik im groBen und ganzen durch die phylische Erfahrung 
von Jahrhunderttausenden trotz der "Fortschritte" der Menschheit 
noch wenigstens so weit brauchbar, daB sie das Menschengeschlecht er-

1) Oder: SCHWEGLER, Gesch. der Philos. Reclarn "Neue Ausgabe", S.75: 
Sokrates hat durch utilistische und eudii.monistische Motivierungen "die Reinheit seiner 
ethischen Gesichtspunkte getriibt". Wenn die Ethik weder niitzlich sein, noch gliicklich 
rnachen soll, wozu ist sie dann da? Nur urn die Leute zu argern oder zu entzweien und Aus
reden zu geben, urn schlechte Handlungen zu rnotivieren? 
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halten karm, ohne daB die Wissenschaft ihr zu Hilfe kommt. Aber 
einzig die naturwissenschaftliche Betrachtung, die den Zweck jedes mora
lischen Triebes oder Gefiihles und seinen Niitzlichkeitswert unter ge
gebenen Verhaltnissen untersucht, ist imstande, die Ethik eindeutig zu 
begriinden und namentlich auch sich dabei den Verhaitnissen anzu
passen. Sie laBt die KonHikte zwischen verschiedenen PHichten ver
stehen und das Relative der ethiEChen Forderungen. Ein Geschlechts
verkehr ohne Zeugungsmoglichkeit, also mit dem eigenen Geschlecht 
oder als Coitus interruptus, war bei den Israeliten, die alles daran setzen 
muBten, ihre kleine Rassengemeinschaft gegeniiber den umwohnenden 
groBeren Vol kern zu erhalten, ein todeswiirdiges Verbrechen; jetzt ist 
sogarder homosexuelle Verkehr in manchen Landern nur eine Unge
horigkeit. Blutrache war eine ethische Forderung, als jede Sippe sich 
zu verteidigen hatte; auf das Rachegefiihl ("Siihne") griinden sich bis 
in die neueste Zeit viele als gottlich bezeichnete Vorschriften sowie die 
irdischen Strafbestimmungen; wir wissen nun aIle, daB die letzteren den 
jetzigen Verhaltnissen und Anschauungen gegeniiber ganz ungeniigend 
sind, und es kann nicht besser werden, bis sie sich frei gemacht haben 
werden vom Rachetrieb, den bereits Christus verpont hatte, aber nicht 
konsequent genug, so daB viele seiner Nachfolger in seinem Sinne zu 
denken glauben, wenn sie wenigstens dem lieben Gott die Tendenz und 
seinen Werkzeugen die PHicht der Rache zuschreiben. Der Rachetrieb 
paBt, rein praktisch gewertet, nicht mehr in unsere Kultur und muB 
verschwinden, reEp. als Laster gewertet werden statt als Tugend. An 
seine Statt muB die Fragestellung kommen: Wie kann die Gesellschaft 
sich am besten vor den Asozialen schiitzen1 Wobei das Mitleid ferner 
verlangt, daB man auch den Verbrechern nicht mehr Dbles zufiige als 
zu diesem Zwecke notig. 

Ein Problem mochte ich dabei zurzeit nicht definitiv losen: Wie weit solI 
das Mitleid und die E rhaltung der Schwachen gehen, wo diese Bediirf. 
nisse mit andern im Widerspruche sind. Die Ethik ist keine Eudii.monie, sondern 
sie dient der Erhaltung der Lebewesen. Anderseits ist das Mitleid eine notwendige 
ethische Forderung; denn nur, wenn jeder sich in den andern hineinversetzt und 
ihm in seinen Noten nach Kraften beisteht, ist ein Maximum von Lebensfii.higkeit 
moglich. Aber es gibt Situationen, in denen die Betiitigung des Mitleids fUr die Ge· 
samtheit lebenshindernd wird; man denke an aIle die Kranken und Schwachen, 
die eine auslesehindernde Fiirsorge erhii.lt, oft zum eigenen Leid des Kranken 
und noch mehr zu dem der Nachkommen. Mancher findet mit Grund sein Leben 
nicht mehr lebenswert. Da wird wohl weder die Uberschii.tzung des einzelnen 
Lebens und die Mildtiitigkeit a tout prix noch die NIETZScHEsche Konsequenz 
des gegenteiligen Standpunktes das Richtige treHen, sondern ich denke mir, da3 
man ein Optimum fur die jeweilen gegebenen Verhiiltnisse wird suchen miissen. 

Aber die Moral dad nicht von einer Generation oder von einer Revolution 
zur andern wechseln. Hinkt sie heute in ihrer Entwicklung etwas zu stark hinter 
den Bediirfnissen her, so ist das doch noch besser, als wenn sie der Willkiir momen· 
taner Wiinsche iiberlassen wiirde. Ich fUrchte iibrigens trotz allen Wankens mancher 
moralischer Grundlagen in der Gegenwart den zu raschen Wechsel der eigentlichen 
Moral nicht sehr. Was wechselt, sind meistens die Anwendungen; phylische An· 
lagen konnen sich nicht rasch umwandeln. 

Es braucht nieht ausgefiihrt zu werden, daB, wie iiberhaupt die 
verschiedenen Triebe unter sich, so besonders die ethischen 
Triebe sehr oft mit denen der Selbsterhaltung, den egoisti
schen, in Konflikt geraten; jeder kann vor die Frage geE>tellt wer
den: SolI ich mich oder die andern opfern, oder wenigstens die eigenen 
oder anderer Interessen 1 oder solI ieh oder mein Nachster das Leiden 

B leu I e r, Elementarpsyehoiogie. 16 
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tragen? Die N atur stellt nun deutlich, und aus sehr verstandlichen 
Grunden, die Interessen der Gemeinschaft iiber diejenigen des Indi
viduums, von der Ameise, die sofort ihr Leben einsetzt, wenn das 
Interesse des Stockes es erfordert, bis zur Mutter, die in stillem Mar
tyrium sich fUr ihre Kinder und den Saufer von Mann aufreibt. Es 
ist das selbstverstandlich, nicht nur deshalb, weil dem Individuum auch 
sonEt nur cine kurze Lebensdauer zukommt, sondern vor aHem des
halb, weil die gegenseitige Hilfe eine Gemeinschaft kraftiger macht und 
damit auch der groBen Mehrzahl der Einzelnen dient, auch wenn ein 
kleiner Teil derselben dabei zugrunde geht. Ein Maximum von Kraft 
und Gliick auch des Einzelnen ist nur bei einer tiichtigen Ethik mog
lichl). Man kommt deshalb auch vom naturwissenschaftlichen 
S tandpunkt unweigerlich dazu, die ethischen Gefiihle und 
Triebe als die hochsten zu werten, denen sich die and ern 
unterzuordnen haben. Dabei ist aber nicht zu vergessen, daB die 
Gemeinschaft nur in den einzelnen Individuen lebt, der Nutzen fUr die 
Allgemeinheit also eine gewisse GroBe erreichen muB, wenn er die Ver
nichtung des einzelnen Lebens rechtfertigen solI. Und anderseits ist 
es eine moralische Pflicht gegeniiber der Allgemeinheit, sich 
selbst leistungsfahig zu erhalten. Seinen Korper durch allerlei 
Ausschweifungen oder Gifte schwachen ist nicht nur vom egoistischen 
Standpunkt aus eine Dummheit, sondern ein ganz grober VerstoB gegen 
die Ethik, gegen die Interessen der Allgemeinheit. Es ist iiberhaupt 
falsch, wenn man die das Individuum erhaltenden Triebe 
unter dem Namen der egoistischen als Fehler und die art
erhaltenden als Tugend wertet. Nur wer fUr eich selbst richtig 
sorgt, kann der Allgemeinheit das Maximum leisten. Ein Altruist, der 
vor lauter Wohltun zu wenig produktiv ist, ist schadlich, ganz abge
sehen davon, daB solche Leute meist am unrichtigen Ort helfen; und 
wenn dabei der Altruist zugrunde geht und der Lump (fUr den Augen
blick) gerettet wird, so ist das Fazit nur ein Verlust. Die Tugend 
besteht weder im Altruismus noch im Egoismus allein, son
dern im richtigen Gleichgewicht beider Triebe und in deren 
Ausiibung am richtigen Orte. 

Es wird nun eingewendet, urn aIle diese Dinge, wie die Erhaltung 
des Genus, brauchen wir uns nicht zu kummern. Was haben wir, oder 
was hat die Welt davon, daB das Genus homo sapiens oder das Ge
schlecht der Schulze bis zur Vereisung der ganzen Erde erhalten bleibe? 
Von diesem Standpunkt aus kann man hochstens PBichten der Euda
monie gelten lassen; was einmal da ist, soIl ein Maximum von Lust 
und ein Minimum von Leiden zu tragen haben. 1m iibrigen hat man 
sich urn diejenigen, di:e nicht geboren werden, nicht zu kummern; haben 
sie keine Freude, 80 haben sie auch keine Leiden 2). Dagegen ist zu 

1) Es scheint mir tibrigens, daB es im Naturbetrieb eine noch hahere Tendenz gebe: 
die Erhaltung von Leben tiberhaupt, gleichgiiltig, welcher 1ndividuen und sogar 
gleichgiiltig welcher Genera, indem eines das andere friBt, abgesehen von dem Kohlenstoff
kreislauf zwischen Pflonze und Tier. 1ch habe aber noch keine Lust, es ethisch zu werten, 
wenn maglichst viele Bakterien von meinem lebendigen oder toten Karper ihr Leben er
halten. 

2) Bei dem engen Zusammenhang zwischen Sexualitat und Moral gibt es namentlich 
tluch manche Homosexuelle, denen fUr einen andern als den eben geschilderten Standpunkt 
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sagen: Es ist nun einmal Tatsache, daB die Geschopfe sich urn die Er
haltung des Individuums und des Genus kiimmern. Diejenigen, die es 
nicht tun, werden ausgemerzt; es bleiben immer diejenigen, die diese 
Triebe haben. Die Ethik in diesem Sinne wird also bleiben, solange 
Geschopfe in Gemeinschaft leben, und was einer Gemeinschaft angehort, 
hat diejenigen Pflichten zu iibernehmen, die die Gemeim:chaft aufstellen 
muB. Handelt eines dem Interesse der Gemeinschaft zuwider, so hat 
diese es als Feind zu behandeln. Auch der Egoismus zwingt es also 
zu einem, wenigstens auBerlichen, ethischen Benehmen, wenn es nicht 
Selbstvernichtung vorzieht. 

Eine Art Rassenselbstmord ist auch die Rassenvermischung, in der 
die Rassen zugrunde gehen, wenn auch unter (seltenen) Umstanden 
neue daraus entstehen. Ich weiB, daB es bei den Menschen noch 
weniger als bei den natiirlich lebenden Pflanzen und Tieren "reine 
Rassen" gibt, daB also alles Lebende in gewissem Sinne Mischrassen 
angehort. Aber was alles bei dies en Mischungen an ungeniigender An
passung zugrunde geht, das wird nicht in Rechnung gezogen, und auch 
nicht, daB ein groBer Teil auch der lebensfahigen unmittelbaren Nach
kommen aus Mischehen zwei Seelen in sich fUhlt und deshalb weniger 
gliicklich ist, wenn auch gerade aus solchen Konflikten Dichter und an
dere groBe Leute hervorgehen konnen. Der natiirliche Instinkt sagt 
jeder Rasse, daB sie die hochste sei, und die Verbindung mit einer an
dern eine Mesalliance - von man chen Stammen wurde diese als todes
wiirdiges Verbrechen gewertet - und vor dem Forum der WiBsen
schaft hat der Instinkt recht. 

Eine Nebenfrage: Wenn der Zweck der Moral die Erhaltung der Arten ist, 
ist es moralisch, Tiere, die unserem Genus nichts schaden, wie die Walfische und 
die Quaggas und die Elefanten und viele andere auszurotten ~ Gibt es nicht auch 
eine Moral aus der Gemeinschaft aller Lebewesen, wenigstens fUr gewisse Probleme' 
Eine solche ware allerdings nur dem Kulturmenschen zuganglich. 

Die notwendigen Funktionen zur Erhaltung des Einzelnen und der 
Art sind natiirHch fUr jedes Geschopf phylogenetisch durch die Ein
richtung des CNS.s bestimmt. Damit ist auch bestimmt, welche Erleb
nisse man annimmt, und welche man ablehnt, kurz die Affektivitat. 
Auf Umwegen iiber den Verstand oder die Erfahrung kann manches 
Erlebnis seine Wertigkeit and ern ; die Freude am Gelde ware nicht so 
groB, wenn es nicht mit der Vorstellung verbunden ware, was man sich 
alles damit verschaffen kann. Belehrung, Suggestion,· Verkniipfung mit 
anders gefiihlsbetonten Vorstellung kann die Richtung unserer moral i
schen Strebungen und Empfindungen im einzelnen stark beeinflussen. 
Es wird zwar schwer sein, einen echten Zigeuner zur Achtung des 
Eigentums des Nichtzigeuners zu bringen; aber der Spartaner, der unter 
dem EinfluB der lykurgischen Gesetze stahl, hatte unter andern Ge
setzen das Eigentum geachtet wie wir. Ein wichtiger Teil der ange
borenen Moral bestehteben in dem Gehorsam gegeniiber den Gesetzen und 
Gebrauchen seiner Umgebung, nicht aber in der Kenntnis der einzelnen 
Gesetzesvorschriften. Auch andere Affekte sind in ihren kausalen Zu-

jedes Gefiihl tmd damit jedes logiBche Verstandnis abgeht, denen deshalb nicht einmal 
oaturwissenschaftlich begreiflich zu machen ist, daB das ausschlieJ31ich homosexuelle Fiihlen 
cine Aberration, etwas "Krankhaftes", sei. 

16* 



244 Der psychische Apparat. 

sammenhangen mitbedingt durch Erfahrung und logische Verbindungen. 
Man kann je nach der Begriindung und den Erfahrungen das Vater
land lieben oder haEsen. Durch Irradiation werden Stellungnahmen von 
einem Erlebnis auf ein damit assoziiertes iibertragen: Man liebt den 
Ort, wo man Gutes erfabren. Eine Speise, die man bei UnwohlEein ge
nossen, kann dauernd nicht mehr schmecken. 

Es gibt noch viele Leute, die mit einer solchen Auffassung der Ethik nicht 
zufrieden sind. Sie soll von auJ3erhalb des Menschen kommen und etwas Allgemei. 
neres sein; am schla~endsten findet diese Ansicht ihren Ausdruck in den Worten, 
die Ethik, resp. das uewissen, sei das "einzig Absolute". 

DaJ3 wir unsere Auffassung vorziehen, ist nicht bloB ein Set zen einer An
sicht gegen cine andere, sondern liWt sich begliinden 1). Was haben wir aber fiir 
einen Grund, ein Absolutes iiberhaupt anzunehmen Y Es hat noch niemand einen 
sol chen, der sich irgendwie logisch, resp. aus den Tatsachen, begriinden lieJ3e, ge
nannt. Ich kann genau mit dem namlichen Recht behaupten, da3 alle Bewohner 
des Mars blaue Hosen tragen. Dnd was ist das AbsoluteY Der Begriif verfliegt 

1) KANT hat seine Ansicht yom kategorischen Imperativ seiber umgebracht, wenn 
er als Norm aufstellt: "Handle so, daB die Maxime deines Willens jederzeit auch als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten konnte". Er setzt hier eine relative und rein 
praktische W eglei tung ein. 

Auch die Ansicht KANTS, daB es das hohere sei, gegen seine Triebe aus bloBem Pflicht
gefiihl Gutes zu tun, als aus direkter Freude daran, ist vor dem Forum der Biologie noch 
schlimmer, als vor dem des Dichters (Schiller). Einmal muB die affektive Wertung, die 
Lustbetonung der Pflichthandlung, groBer sein als die der schlimmen Handlung (oder 
negativ ausgedriickt: die Pflichthandlung muB mit weniger Unh:st verbunden sein als die 
gewissenlose Handlung), sonst wiirde die Pflichthandlung nicht zustande kommen; denn 
eB gibt nichts, das uns zumHandeln veranlaBt und die Richtung desHandelns bestimmt, 
als unsere Strebungen, die mit den Affekten eins sind. Der Erfinder des kategorischen 
Imperativs hat ja vergessen zu zeigen, daB dieser etwas anderes ist als unsere Triebe, und 
der Naturforscher hat nichts anderes dahinter entdeckt als unsere Triebe lrnd keinen Grund 
etwaB anderes zu vermuten. Das Pflichtgefiihl nimmt nur deshalb eine relativ "hohe" 
Stellung ein, wei! es aUB bewuBter Uberlegung heraus gewachsenes moralisches Streben 
darstellt; es kann nur beim hoheren Kulturmenschen gut ausgebildet sein; den Tieren 
muB es wohl ganz fehlen (ich behaupte dasdeswegen nicht ganz bestimmt, weil manche 
Hunde den Eindruck machen, irgend etwas dem PflichtgefiihlAnaloges zu besitzen). Doch 
ist das alles Nebensache; der Mann, der mit dem Pflichtgefiihl (oder mitirgend einem andern 
positiv gewerteten Trieb) schlimme Regungen darniederhalten muB und wenig direkte 
Freude an moralischen Handlungen besitzt, steht ethisch weniger hoch und leistet weniger 
als derjenige, der mit Freude ohne inneren Kampf gegen widerstrebende Triebe das Gute 
tut. Schon indi viduell praktisch: das Pflichtgefiihl allein kann nur die allgemeine Richtung 
des Handelns anzeigen. W ie das Gute zu erreichen ist, das sagt uns nicht nur das unmittel
bare Gefiihl. Wer aus Pflichtgefiihl Almosen gibt, schadet meist mehr als er niitzt; der 
ideale deutsche Schul- und Drillmeister, der sein ganzes Leben der Pflicht seines Berufes 
weiht, aber nicht wohlwollend und mitfiihlend sich in seine Schiller hineinle bt, ist ein groBeres 
Ungliick fiir die Generation, die er erzieht, als ein schlechtererLehrer, der da und dort iiber 
die Schnur haut, aber mit seinen Schillern einen Gefiihlsrapport hat, und dessen Fehler von 
ihnen erkannt .und menschlich beurtei!t werden. Und wenn nicht der ganze Mensch das 
Gute will, sondern nur ein Teil von ihm, und der andere nach dem Schlechten strebt, so 
ist eben nur ein Teil gut, und der andere Teil ist schlecht. Da braucht es nur eine etwas 
auBergewohnliche Situation, und das Schlimme bekommt die Oberhand; und im besten 
Fall kann nur ein geringer Teil der Kraft des ganzen Menschen fiir das Gute verwendet 
werden. Bei der Vererbung ferner fallen die einzelnen Eigenschaften auseinander: die einen 
der Kinder konnen wohl das Pflichtgefiihl des Elters erben, und wenn sie auch die schlimmen 
Triebe oder den Mangel direkter Freude am Guten miter ben, so kann zwar ihr Pflichtgefiihl 
die Fehler korrigieren wie beim Vater; aber diejenige Halfte der Kinder, die zufallig gerade 
das Pflichtgefiihl nicht mitbekommen, diese miissen asozial oder antisozial werden. Pflicht· 
gefiihl ist also vielleicht die wertvollste oder eine der schonsten 13liiten in der Moral des 
Kulturmenschen: aber wem die andern moralischen Triebe fehlen, der bleibt ein moralischer 
Kriippel, wie derjenige ein Idiot in der Orientierung bleibt, der sich nur noch mit KompaB 
und Karte in seinem Haus und in der Gegend zurechtfinden wiirde .. 
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uns doch, sobald wir ihn in Beziehung mit dem Weltganzen bringen und nicht in 
ziemlich naiver Weise uns einfach etwas vorstellen, das auBer uns ist nach Analogie 
der Befehle eines Vaters oder eines Gottes; d. h. indem wir einfach einen nicht 
absoluten Begriff der Erfahrung nehmen und eine Bestimmung daraus zuriick
schieben: Befehl des Pfarrers - Gottes - Niemandes, d.h. von Anfang an dage
wesen. Der einzige AnhaltspuIlkt, irgend etwas wie einenBefehl, eine absolute Norm 
in der Ethik und dem Gewissen zu sehen, ist die Tatsache, daB man diese Norm 
in sich fiihlt; man geniertsich vor sich seIber wie vor anderen, etwas Schlechtes 
zu tun oder getan zu haben, und im letzteren FaIle "plagen einen die Gewissens· 
bisse". Nun sagt das nichts anderes, als daB die Anlage in uns steckt, das Eine mit 
angenehmen, das Andere mit unangenehmen Gefiihlen zu betonen. Warum diese 
Anlage etwas Absolutes sein solI und die andern gleichwertigen Anlagen von Hunger 
und Nahrungstrieb bis zur Intelligenz nicht, das ist nicht erfindlich - vom Stand
punkt der Logik und der Tatsache aus, um so besser aber vom Standpunkt des 
dereierenden Denkens, der Gefiihlsbefriedigung. Leute, die heutzutage, wo man 
nicht auf eine religiose Ethik mit ihren Dogmen eingeschworen zu sein braucht, sich 
an eine solche Theorie halten, haben immer eine besondere Wertschatzung ethischer 
Eigenschaften, stehen also wenigstens in Beziehung auf die Theorie ethisch hoch 
(da das H andeln noch von vielen anderen Faktoren abhangt, so namentlich von 
der Willensstarke, ist damit nicht gesagt, daB sie ausnahmslos besondere n ii tz· 
liche Leute seien, aber sehr ehrenwerte sind es unter allen Umstanden). Sie haben 
folglich das Bediirinis, diese Eigenschaft, die sie besonders hoch schiitzen, auch 
besonders herauszuheben, und das geschieht am besten durch deren "gottlichen" 
oder, moderner ausgedriickt, absoluten Ursprung, gerade so, wie das dereierende 
Denken des Altertums den Personen, die es besonders verehrte, gottliche Ahnen 
verlieh. 

Deutlicher als man ohne genauere Bekanntschaft mit dem dereierenden 
Denken voraussetzen kcnnte, spielt aber noch etwas anderes hinein: Man hat 
den besten Gott oder die besten Eltern oder das groBte Haus oder die scho!1ste 
Hufteder nicht nur dazu, urn eine direkte Freude oder einen Nutzen davon zu haben, 
sondern auch deswegen, damit man vor andern etw::ts voraus hat. Das haben 
nun aIle diese Leute ganz besonders. Man wird niemals einen solchen Denker 
lesen oder horen, ohne daB er uns zu verstehen gibt, er konne uns nicht nur belehren, 
sondern er sei iiberhaupt der "bessere", und das deshalb, weil er diese Ansicht habe, 
die so sehr von den andern "materialistischen" absticht. Und unter dem Bessern 
versteht er gerade das Feinste, was Wertung iiberhaupt bieten kann. Man kann so 
edel handeln wie man will, wer nicht auch diese Ansicht hat, ist doch im Charakter 
nicht ganz so vollwertig wie der liebe Ich. All das zu denken, ist so hiibsch, daB sich 
wohl niemand seinem EinfluB ganz entziehen kann, dessen Wertung eben auf 
theoretische Ethik eingestellt ist (Ethiker des Handelns gibt es wohl genug, die an 
solche Dinge nicht denken: Diejerigen. die direkt aus Liebe oder aus Erbarmen 
handeln und in Wirklichkeit viel mehr leisten). Da verfangt es nicht mehr, daB 
unter bestimmten Verhaltnissen nur eine bestimmte Ethik miiglich ist: ein kleines, 
in steter Beriihrung mit andern stehendes Yolk muB seine Vermehrung und den 
Rassenzusammenhang in erste Linie, die Schlauheit iiber die Macht stellen; ein 
groBes V olk hat die Tugenden der groBen Gesichtspunkte, des Zusammenhaltens 
usw. notig. Die Leute merken nicht, daB man sich von ihrem Standpunkt aus 
keine Vorstellung machen kann, warum denn die Ethik aUein von allen unsern 
Trieben einen solchen Ursprung haben soli, warum sie von Gesellschaft zu Gesell
schaft wechselt, oder was fiir ein Absolutes oder Giitt]iches oder kategorisch Im
perativisches die Ethik der Ameisen durchdringt. Da heiBt es einfach: Ja, Bauer, 
das ist ganz was anderes; wie willst du deine oder gar meine gottliche Sonne mit 
dem Leuchten des .10hanniskaferchens vergleichen Y Das schein t dir nur ahnlich; 
du handelst doch bewuBt das Gute anstrebend, und die Ameise tut os aus blindem 
Triebe. Er bleibt aber schuldig, warum wir das Gute nicht auch aus Trieb tun, 
so gut wie etwas anderes (denn die ethischen Triebe sind eben Triebe), und warum 
die einen Menschen mehr, die andern weniger gut sind, mehr oder weniger von diesem 
Absoluten zu horen oder zu besitzen oder zu fiihlen bekommen, und warum sich 
die QueUe dieser Eigenschaften meist (bei eigentlichen moralischen Idioten immer) 
in der Erbschattsmasse finden laBt. 

Die Theorien vom besonderen Ursprung der Ethik haben also bis jetzt auch 
gar nichts von einem Wert, der irgendwie mit dem zusammenhinge, was man in 
der Wissenschaft und im Leben Wahrheit oder Realitat nennt, 80ndern es sind 
Wlinsche, die sich in hiibscher Einkleidung in einer Geburtstagsrede. die man 
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an sieh seIber riehtet, sehr gut ausmachen, von denen man aber vergWt, daB es 
Wiinsche sind - wie immer im dereierenden Denken. 

Allerdings hat das noch einen Grund, dem aber der Kenner des dereierenden 
Denkens eine geringere Wiehtigkeit beimiJ3t: Die Vorstellung ist fiir den Padagogen 
der groJ.len und der kleinen Paides ausgezeichnet. Diese sind ja meist ungeniigend 
fahig, aus der Niitzlichkeit eine andere Moral zu ziehen als die, die ihnen und hoeh· 
stens noeh ihrer Familie den nachsten Vorteil bringt: so wiirden sie doch nur das 
Gegenteil von dem verstehen, was der gute Lehrer in seinem eigenen und auch 
anderer Interesse sagen moehte. Urn so besser verstehen sie, ihre Gefiihle in Ge 
danken umzusetzen, d. h. dereierend zu denken, und da ist es praktisch, siedereierend, 
aber dafiir brav, denken zu lassen. Und der Lehrer kann das Problem eben auch nicht 
so ganz durchdenken und deshalb aueh nicht so darstelleu, wie man es solIte. Also, 
was soIl er sich mit naturwissenschaftlichen Grillen plagen; einfach und praktisch 
ist es als Dogma zu verkiinden: Die Ethik ist das Roehste und Absolute; eine Ur
sache hat sie nicht; was ich sage, das ist das allein und ewig Richtige: Hattest du 
geschwiegen, du Norgeler, so warest du nicht nur Philosoph, sondern der bessere 
Mensch geblieben - wie ieh, der ich allein wiirdig bin, das Kleinod zu besitzen. 

Aueh von Naturforschern kann die Ethik benutzt werden, urn einander oder 
eine Theorie herabzu'letzen. Da behauptet sogar HERTWIG, vom DARwINschen 
Standpunkt aus gebe es keine Ethik, sondern nur einen Kampf aller gegen aIle. 
Ich glaube das Gegenteil gezeigt zu haben. 

Natiirlieh wird niemand den Kampf urns Leben leugnen. Die organisehe Welt 
wird eben durch Gegenstrebungen im Gleichgewicht gehalten so gut wie die physische, 
in der z. 1). das Sonnensys.~em durch das Gegenspiel von Anziehung und Zentrifugal
kraft Dauer bekommt. Ubrigens liegt das schon im Begriffe des Glcichgewichts, 
und es ware intcressant, einmal zu untersuehen, ob iiberhaupt etwas, Physika. 
lisches oder Organisehe", existieren konnte ohne ein Gleichgewicht, d. h. ohne 
Kraft und Gegenkraft; eine eil seitige und ungehemmt wirkende Kraft miiBte 
ja in unendlich kleiner Zeit abschnurren und konnte aoch nicht aufhoren, und 
auBerdem konnte sie keine Wirkung haben . . . 

Uberhaupt wird kaum etwas so stark mWbraucht wie die Ethik. Viele schwar
men fUr die "Ideale", urn sich mit guten Randlungen nieht anstrengen zu miissen; 
urn Eitelkeit, Machtinstinkte, Grausamkeit, ja die gewohnlichste egoistische Rab
gier anszuleben, gibt es kein besseres Mittel, als ethische Motive vorzuschiitzen. 
Die Geschichte der Politik und der Kirchen gibt da die besten Beispiele, urn von 
dem Alltagliehen und Kleinen nieht zu sprechen. Und diese Leute sind meist nicht 
einfache Heuchler; sie machen sich selbst vor, den Teufel zu treffen, wahrend sie den 
Besessenen martern. Die Irstinkte lenken eben die Logik der Menscher wie Wasser
bache. In einer wichtigen Entscheidung hatte einmal ein intelligenter Mann ein 
mir unverstandliches Votum abgegeben; ich wollte ihn damit rechtfertigen, daB 
er es mit ethischen Griinden gestiitzt habe. Ein Kollege fand, ich habe Unrecht 
und warnte mieh vor ihm; die ethischen Griinde lassen sich nieht £assen, mit 
ihnen konne man immer das rechtfertigen, was man haben mochte. Seitdem bin 
ich alt geworden, ohne daB meine Erfahrungen diesen Kollegen Liigen gestraft 
hatten. 

Da unsere Erhaltung ganz von der Richtung un serer Stellung
nahmen und Strebungen abhangt, haben diese selbstverstandlich zu be
fehlen. Der in einem bestimmten Zeitpunkt notwendige (herrschende) 
Trieb muB die andern unterdriicken, wenn ein kraftvolles und einheit
liches Handeln zustande kommen solI. Unsere Affektreaktionen sind ja 
unter normal en Umstanden Aktivitatsrichtungen der ganzen Person 
noch viel mehr als die Assoziationen. Nun hemmt im Prinzip jede 
zentralnervose Funktion aIle nicht gleichsinnigen anderen. Bei der 
Affektivitat aber bekommt dieser Mechanismus der Hemmung 
eine ganz besonders auffallende Bedeutung. 

Wenn zwei Strebungen einander widersprechen (z. B. sexuelle Be
tatigung und Ethik), so gelingt es der einen gar nicht immer, die an
dere vollstandig zu unterdriicken, so daB sie nicht funktionieren kann; 
es sind eben beide organiEch im CNS. begriindet. Die starkere kann aber 
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die Assoziationssehaltung so beherrsehen, daB sie die andere von der 
Verbindung mit der bewuBten Person, oft schon jede Regung derselben 
in statu nascendi, absperrt, daB sie sie "ins UnbewuBte verdrangt". 
In der Verdrangung fungiert aber die Strebung weiter, und sie kann 
von da aus auf Umwegen das Denken und Handein des bewuBten lch 
doch beeinflussen oder Krankheitssymptome machen, ohne daB das leh 
die QueUe kennt (vgl. namentlich die FREuDsehen Anschauungen, die in 
dieser Beziehung durehaus riehtig sind). Manchmal macht der ver
drangte Affekt Schmerzen, Krampfe und andere korperliche Symptome. 
Diese sind dann meist Symbole fiir die Erfiillung eines verdrangten 
Wunsches. FREUD redet dann von Konversion des Affektes in das 
Symptom, indem er sich vorstellt, daB die Affektenergie, die nicht 
"abreagiert" werden konne, sieh auf diese Weise auBere. Das Tatsach
liche ist richtig, die Auslegung bedarf einer Korrektur (vgl. Gelegen
heitsapparate ). 

lch kann an dieser Stelle der Bedeutung der Affektivitat fiir 
die Psychopathologie nicht gerecht werden. Wie die Abnormitaten, 
die wir Psychopathien nennen, fast nur Thymopathien sind, so spielen 
in der Psychopathologie iiberhanpt die Affektwirkungen eine so dqminie
rende Rolle, daB alles andere fast zur Nebensaehe wird. Nur die Oligo
phrenien, die Verschrobenheiten und die meisten deliriosen Zustande 
sind vorwiegend intellektuelle Storungen. Aber auch diese werden durch 
die Affektmechanismen gefarbt nnd oft in ihrer praktisehen und theore
tischen Bedeutung allein bestimmt. Die ganze Genese und Symptomo
logie der sogenannten Neurosen und nahezu die gesamte manifeste 
Symptomatologie der haufigsten Geisteskrankheiten, der Schizophrenien, 
beruht auf Affektwirkungen. 

Die Affektivitat, eine Seite unseres organisch bedingten Streb ens, 
stellt sogar das Denken in ihre Dienste, nicht nur, indem sie ihm seine 
Aufgaben anweist, sondern indem sie das logische Erfahrungsdenken zu 
falschen sucht, was ihr auch beim ruhigsten Menschen in viel ausgie
bigerem MaBe gelingt, als man sieh gewohnlieh vorstellt. Dabei stehen 
ihr inhaltlich zwei Wege zur Verfiigung: 

Die einem aktuellen Affekt entsprechenden Assoziationen werden 
gebahnt, d. h. begiinstigt, aIle andern, vor aHem die ihm widersprechen
den, werden erschwert (Schaltkraft der Affekte). Daraus folgt a) ein 
Zwang zur Beschaftigung mit dem gefiihlsbetonten Gegenstand (aktu
elle gefiihlsbetonte Erlebnisse konnen nur in Ausnahmefallen ignoriert 
werden und mach en unter Umstanden geradezu das Denken in anderer 
Richtung unmoglich). - b) Eine Faisehung der Logik (der Euphorisehe 
ist nieht imstande, aBe schlimmen Chancl'n in Berechnung zu ziehen; 
sil' "fallen ihm gar nicht ein" oder werden doch fiir die logische Ope
ration auBer acht gelassen; seine eigenen Fehier iibersieht man)!). 

Ein Psychopath (vielleicht latenter Schizophrene) hatte einmal sexuf'll mit 
einer verheirateten Frau verkehrt. Da sie spiiter ein Kind bekam, versprach er 
ihr monatlich 30 Fr. zu bezahlen und sie zu heiraten, wenn ihr Mann gestorben sei. 
Er hatte das drei Jahre lang gehalten, als er in unsere Untersuchung kam. Ich beweise 
ihm, daB das Kind gar nicht von ihm stammt, wei! es fast 11 Monate nach dem 
Koitus zurWelt gekommen ist; das niitzt nichts,er will die 30Fr.dochweiterbezahlen; 

1) Das Folgende zumeist aus BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie, 2.:Aufl. Berlin, 
Springer, 1918. S.25. 
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er habe es nun einmal versprochen und er wolle Wort halten; Vaterstolz und vielleicht 
auch die AbnAigung, sich seIber einen so dummen logischen Fehler einzugestehen, 
hindern ihn. in diesem Zusammenhang ihn zu korrigieren. Nicht mehr halten aber 
will er das Heiratsversprechen mit eben so leichtem Herzen, wie er es im anderen 
FaIle schwer nimmt. In dieser Beziehung ist er froh iiber meinen Beweis, der ihm 
einen schon gefaBten EntschluB moralisch rechtfertigt: Er hat eber in der Zwischen
zeit eine andere kennen gelernt, die ihm geiallt. 

Die Wertigkeit, das logische Gewicht der einem Affekt entspre
chen den Ideen wird erhoht, die der fUr den Affekt irrelevanten und 
namentlich die. der ihm widerstrebenden wird herabgesetzt. Darau8 folgt 
wieder einerseits die Tendenz, sich mit den als wichtig imponierenden 
Ideen zu beschaftigen, und andererseits eine weitere Alteration der 
106ischen Operationen (der Angstliche wertet die Gefahren zu hoch, die 
guten Chancen, soweit er sie iiberhaupt beriicksichtigt, zu niedrig. Der 
Forscher, dessen Ehrgeiz an einer von ihm aufgestellten Theorie hangt, 
findet immer Beweise fUr dieselbe und ist nicht fahig, die Gegenargu
mente in ihrem ganzen Gewichte zu wiirdigen). 

Der EinfluB der Affektivitat auf Handeln und Denken wird ver
starkt durch ihre Neigung zur Ausbreitung. Zeitlich iiberdauern 
die Affekte den ihnen zugrunde liegenden intellektuellen Vorgang ganz 
gewohnlich, und zwar oft sehr lange, und sie "irradiieren" auBerdem 
leicht auf andere psychische Erlebnisse, die mit den affektbetonten 
irgendwie assoziiert sind: Der Ort, wo man etwas Schones erlebt hat, 
wird geliebt, der unschuldige Dberbringer einer schlimmen Botschaft ge
haBt; Liebe wird oft von dem urspriinglich Geliebten auf einen andern 
"i.i bertragen", der irgendeine Analogie mit dem ersten besitzt, oder 
auf ein Objekt, einen Brief usw. Es kann auch schon unter normal en 
Verhaltnissen vorkommen, daB der iibertragene Affekt sich von der 
urspriinglichen Idee losli:ist, so daB diese gleichgiiltig erscheint, wahrend 
die sekundare den ihr nicht zukommenden Affekt tragt (Verschiebung 
des Affektes); ein Junge hat Gewissensbisse wegen Onanie, verdrangt 
aber diese Vorstellung und macht sich Gewissensbisse wegen unschul
digeren Apfeldiebstahls. Auf diese Weise entstehen die meisten Zwangs
ideen. 

Ein allgemeiner EinfluB auf die Schaltung besteht darin, daB die 
Affekte uns zwingen, sich mit ihnen und den mit ihnen verbundenen 
Strebungen und Gedanken zu beschaftigen. Wir mochten sagen, ein 
Schmerz "sei da", damit wir die Aufmerksamkeit darauf wenden und 
die Korperschiidigung vermeiden. Eine Beleidigung, ein besonderer 
Gliicksfall hindert uns, unsere Gedanken auf etwas anderes zu lenken. 

Die Affektivitat reguliert auch die Geschwindigkeit psychischer 
und zentralnervoser Vorgange iiberhaupt: Lustaffekte haben die Neigung, 
die Gedanken schneller ablaufen zu lassen, Depression bewirkt das Gegen
teil, so daB z. B. in der Melancholie so elementare Vorgange wie die 
sinnliche Auffassung verlangsamt sein konnen. Es Echeint auch in vielen 
Beziehungen die Energieentwicklung durch Lustgefiihle begiinstigt 
zu werden, sogar Sehnenreflexe sind im manischen Stadium starker als 
im melancholischen. Doch kann namentlich Angst auch gewisse Kraft
ausgaben steigern, man darf deshalb sich nicht zu allgemein aus
driicken. 

So hat jeder einmal gesetzte Affekt die Tendenz, Alleinherrscher zu 
sein; er unterdriickt direkt aIle anderen Affekte, gibt den Erlebnissen, 
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die sonst andel's betont waren, seine Richtung, falscht schon beim Ge
sunden in erheblichem MaBe das Denken, beim Geisteskranken bis zu 
unkorrigierbaren Wahnideen. Dad urch wird die Einhei tlichke it 
des Fiihlens und Strebens und Handelns begriindet, Kraftzersplit
terung verhindert und die Energie erh6ht. Es kommt so gar VOl' (unter 
Umstanden, die ich noch nicht genauer umschreiben kann), daB ein 
AfIekt geradezu durch die Unterdriickung anderer Strebungen eine er
h6hte Energie bekommt, es ist wie wenn er den ganzen Energiebetrag 
des Unterdriickten an sich rei Ben und fUr sich benutzen k6nnte (HaB, 
wo man liebt, Tapferkeit aus Feigheit, Priiderie aus Geilheit), wahrend 
allerdings unter anderen Umstanien die unterdriickte Strebung die 
herrschende andauernd behindern odeI' in ihrer Energie schadigen 
kann. 

Es kann trotz allen diesen auf Alleinherrschaft hinwirkenden Me
chanismen vorkommen, daB ein AfIekt sich nicht durchsetzen kann, in
dem die namliche Idee entgegengesetzte Beziehungen zu uns hat, von 
denen man keine opfern kann. Man "fUhlt dann zwei Seelen in einer 
Brust". Eines del' haufigsten Beispiele solch hochgra:ligster "A m b i v a
lenz" ist das Kind yom gehaBten odeI' nul' ungeliebten Manne, das 
von· del' Mutter geliebt wird, weil es ihr Kind ist, und zugleich gehaBt, 
wei! es das des Mannes ist. Bei ambivalenten Zielen ist die EntschluB
fahigkeit beeintrachtigt, oft bis auf null. Es sind ambivalente Komplexe, 
die unsere Traume beherrschen, namentlich abel' neurotische und psy
chotische Symptome machen. Mit einseitig gerichteten Dbeln kann man 
sich gew6hnlich abfinden. Werden Verlust einer geliebten Person nicht 
iiberwinden kann, hat gew6hnlich irgendeinen Gewinn von demselben ge
habt, vielleicht vorher schon mehr odeI' weniger bewuBt einmal den 
Tod del' Person als etwas in irgendeiner Hinsicht wiinschbares gedacht. 

Wenn ein bestimmter AfIekt anhalt, also wahrend einiger Zeit den 
ganzen Menschen mit allen Erlebnissen beherrscht, spricht man von einer 
Stimmung odeI' Stimmungslage. Die Tendenz des einmal aufge
tretenen AfIektes, bestehen zu bleiben und sich auf andere Erlebnisse 
zu iibertragen, sowie sein EinfluB auf das Denken erleichtern das Zu
standekommen von dauernden Stimmungen. Diese k6nnen abel' auch 
auf physische Ursachen zuriickzufUhren sein (Temperamente, d. h. in del' 
Konstitution bedingte Stimmungslagen, Alkoholeuphorie, Manie, Melan
cholie usw.). 

Die AfIekte haben groBe assoziierende Kraft. Ein unangeneh
mer AfIekt ekphoriert gern friihere ahnliche; so kann ein an sieh nicht 
gerade bedeutendes Ereignis eine groBe Wirkung bekommen, indem die 
AfIekte aus friiheren qualitativ ahnlichen, abel' viel starker gefUhls
betonten Situationen wieder auftauchen und zwar oft, ohne daB jene 
friiheren Begebenheiten mit bewuBt werden ("Reizung" von AfIekten). 
In andern Fallen werden zunachst gerade die Erlebnisse wieder in Er
innerung gebracht und verstarken und modifiziel'en dann sekundar den 
urspriinglichen AfIekt. Diese Eigenschaften haben in del' Pathologie del' 
Neurosen groBe Bedeutung, indem daraus eine Neigung ahnlicher AfIekte 
besteht, sich zu kumulieren (vgl. Gelegenheitsapp:tratel. 

Durch die Hemmung des nicht zu ihnen Geh6rigen iiben die Affekte 
auch einen abgrenzenden EinfluB auf die von ihnen betonten Ideen
komplexe aus. Solche Komplexe bilden in manchen Beziehungen ein 
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Ganzes, und zwischen ihnen und der anderen Psyche besteht nicht nur 
eine Assoziationsbereitschaft fUr entsprechend zu verwertende Ideen, 
sondern auch eine gewisse Assoziationsfeindschaft gegeniiber aHem, 
was nicht zu ihnen gehort. Sie werden deshalb oft sehr wenig von 
neuen Erfahrungen beeintluBt und sind der Kritik schwer zuganglich. 
1st ihre Affektbetonung eine unangenehme, so werden sie, wie oben aus
gefiihrt, leicht ins UnbewuBte verdrangt. AIle diese Mechanismen spielen 
in der Psychopathologie eine groBe Rolle. 

Die Richtung unserer Strebungen, die Affektivitat, ist in hohem 
Grade abhangig von chemischen Einfl iissen: Alkohol oder Tuberkulin 
bewirken euphorische Stimmungen, manche Gifte aus faulendem Magen
inhalt Depression. Am auffallendsten ist die Beeintlussung der sexuellen 
Gefiihle durch die Hormone der Pubertatsdriise, so daB z. B. durch Ein
pflanzung von Hoden bei einem kastrierten Weibchen oder einem Homo
sexuellen mannliche Triebe und umgekehrt entstehen. 

Solche chemisch, namentlich durch Hormone bedingte Stimmungen 
sind dann zunachst nicht an eine bestimmte Vorstellung gebunden; sie 
suchen sich aber nicht selten an irgendeine solche anzukniipfen, die 
dann als die Ursache des Affektes angesehen wird. Man ist z. B. nieder
geschlagen au~ irgendeinem chemischen Grunde; da werden nach dem 
.F'riiheren hauptsachlich depressiv betonte, unangenehme Dinge assoziiert, 
und aIle oder eins derselben wird dann als Grund fiir die Traurigkeit 
angesehen. Solche Affekte konnen aber auch irgendeinem verdrangten 
Komplex angehoren; die unertragliche Vorstellung kann nicht zum Be
wuBtsein kommen, aber der Affekt drangt sich doch hervor; namentlich 
die Angst hat haufig diesen Charakter ("frei tlottierende Angst" nach 
FREUD). Noch nicht geniigend erklart ist das bei Geisteskranken und 
N ervosen so haufige Auftreten von Angst infolge von sexueller Verdran
gung oder nur schon Nichtbefriedigung. Vielleicht besteht irgendein 
Zusammenhang mit dem v. MONAKowschen Kakon, der angstvollen 
Reaktion auf Angriffe auf das Ich, gegen die man sich nicht eigentlich 
wehren kann 1). Doch ist der Zusammenhang von Angst und Sexualitat 
ein komplizierter. 

Wir haben also in der Affektivitat zu unterscheiden die Stellung
nahme zu einzelnen Erlebnissen und die allgemeine Richtung der Stel
lungnahme: die erstere, die katathyme, ist vorwiegend bestimmt durch 
die Art des einzelnen Erlebnisses, die zweite durch chemische und viel
leicht auch anatomische Verhaltnisse, die sich in ihren Extremen als 
manische und melancholische Verstimmungen auBern, in denen aIle Er
lebnisse mit Lust bzw. Unlust betont werden. Ohne scharfe Grenze 
gehen diese physischen Verstimmungen in diejenigen iiber, die durch 
Vberdauern und Irradiation eines durch ein Erlebnis oder eine Summe 
von Erlebnissen begriindeten Affektes entstehen. Auch bei diesen Zu
standen werden ja offenbar der Stimmung entsprechende Hormone ge
bildet, die die Stimmung erhalten. Wir haben aIm zwei Funktions
kreise: Auf psychischem Gebiet ruft ein Erlebnis einen Affekt hervor; 
dieser begiinstigt die ihm entsprechenden Assoziationen, deren logisches 

1) Vgl. v. MONAKOW, Biologie und Psychiatrie. Schweiz. Archiv fiir Neurologie und 
Psychiatrie, IV, S. 239, und BLEULER, Der Sexualwiderstand. Jahrbuch fiir psychoanaly
tische und psychopathologische Forschungen, V, S. 442. 
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Resultat wieder den Affekt verstarkt und seine Dauer verlangert. 1m 
Korper lOst der Affekt chemische (innersekretorische im weitesten Sinn e) 
Prozesse aus, die in der namlichen Richtung wirken. Es kann aber 
auch ein primarer chemischer Zustand, eine Schwankung des Gleich
gewichts . der Hormone, den Affekt hervorbringen, der dann seinerseits 
wieder die Hormone in seinem Sinne beeinfiuBt. So erklaren sich 
manche krankhafte Zusammenhange, z. B. daB ein affektives Ereignis 
bei einem Manisch-Depressiven genau die gleiche Manie auslosen kann, 
wie die physiologische (chemische1) Schwankug des Organismus, die fUr 
gewohnlich die Anfalle ohne auBeren AnstoB ganz von innen heraus 
erzeugt. Auch voriibergehende Anfalle von Mutwillen oder schlechter 
Laune konnen in genau gleicher Art sowohl von innen heraus physio
logisch und durch chemische Reize VOIl au Ben (Alkohol, Kakao) als 
auch durch zufallige Anregung auf rein psychiEchem Wege erzeugt 
werden. Bei der Bedeutung der Affekte fUr un sere Reaktionen ver
stehen wir die Existenz solcher Verstarkungsmechanismen ganz gut. 
Aber wenn die beiden in sich selbst zuriicklaufenden Kreise sich gegen
seitig steigernder Funktionen nicht irgendwie kompensiert wiirden, so 
miiBte ein einmal gesetzter Affekt immer wacbsen, und es gabe keine 
Moglichkeit mehr, aus ihm herauszukommen .. DaB wirklicb das Heraus
kommen nicbt immer leicbt ist, seben wir oft an Kindern und Primi
tiven, bei Hysteriscben und Schizophrenen, die sich in eine Erregung 
immer mebr hineinarbeiten. SchlieBlich aber "erscbopft sicb" jeder 
Affekt; die Vermutung liegt nahe, daB die Erscbopfung der Produktion 
von Affekthormonen die Ursache sei. Doch ist zu erwarten, daB noch ver
verschiedenes anderes mitwirke (z. B. gegenwirkende Hormone, Ermii
dung der Vasomoteren, assoziativ-intellektuelle Vorgange usw.). 

Die Affektivitatl) ist von Menscb zu Menscb und sogar nicht selten 
beim namIichen Menschen in seinen verschiedenen Lebensaltern au Berst 
verschieden. Wahrend jeder Normale eine Katze eine Katze nennen 
und die allgemeinen logischen Gesetze befolgen muB, um mit seinen 
Nebenmenscben und der AuBenwelt iiberhaupt auszukommen, kann man 
die Katze lieben oder ein scbeuJ31icbes Tier finden; die Reaktionsweise 
des Individuums, die sicb ja in erster Linie in derAffektivitat ausdriickt, 
ist nicht an so enge N ormen gebunden wie die Logik. Man kann sicb 
deshalb z. B. dariiber streiten, ob der isolierte Mangel an GefUhlsbetonung 
moralischer Begriffe als krankhaft anzusehen sei oder nicht. Die Psy
chopathien, die angeborenen qualitativen Abweichungen von der Norm 
sind fast alle Thymopathien. 

Durch die Affektivitat fast allein '.3) wird der C h a r ak t e r eines 
Menschen bestimmt. Lebbafte, leicht wecbselnde Gefiihle machen den 
Sanguiniker aus, anhaltende und tiefe den Phlegmatiker; wer Begriffe 
von Gut und Bose nicbt mit Lust und Unlust betont oder schwacber 
betont als egoistische Vorstellungen, "hat einen scblechten Charakter". 

1) BLEULER, Psychiatrie, 3. Auf!., S.29 (Berlin 1920, Julius Springer). 
2) AuJ3er der Anlage konnen besondere affektive "Einstellungen" den Charakter be· 

dingen (siehe Gelegenheitsapparate). Ferner sind manche Menschen infolge zu verschie· 
denen KeimpJasmas von Vater und Mutter nicht einheitlich, so daJ3 zwei Charaktere in 
ihnen streiten, von denen je nach auJ3eren oder inneren Umstanden der eine oder der andere 
herrschend werden kanri. Inwiefern auJ3ere Erlebnisse oder Krankheiten den Charakter be
einflussen, ist bekannt. 
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Neben der Qualitat der Reaktionen kommt hier auch die S.chnelligkeit 
und die Kraft der Affekte und damit der Triebe in Betracht. Eifer
sucht, N eid, Eitelkeit sind Charaktereigenschaften und Affekte zugleich; 
Faulheit, Energie, Stetigkeit, Betriebsamkeit, Nachlassigkeit stammen aUB 
der Affektivitat. 

Auffallend ist., wie oft die namlichen Erlebnisse beim namlichen 
Menschen das eine Mal eine starke Affektwirkung haben, das andere 
Mal gar keine. Wir stellen uns unter Umstanden den Tod eines Lieben, 
auch wenn er noch aktuell ist, klar vor, ohne den entsprechenden Affekt 
mitzuerleben. Man kann eben viele Dinge denken oder gar erleben, 
ohne daB man dazu Stellung nimmt. Eine komplizierte Genese hat die 
Affektlosigkeit in den Schizophrenien. 

Auch qualitativ sind die Affekte sehr variabel nicht nur von Mensch 
zu Mensch, sondern auch beim namlichen Menschen zu verschiedenen 
Zeiten oder in verschiedener physischer Umgebung. Speisegeruch ist fur 
den Hungrigen angenehm und anregend, fUr den Dbersattigten mit Ekel
gefUhl verbunden. Die namliche Musik kann uns das eine Mal ent
zucken, das andere Mal zur Verzweiflung bringen. Der namliche ch-Laut 
tont den Franzosen im Spanischen elegant, im Deutschen harbarisch. 
Was die Wonne des Manischen bildet, kann ihm spater im melancho
lischen Stadium als etwas besonders Schreckliches vorkommen. 

Wie die Affaktivitat die Korperfunktionen beeinfiuBt, ist bekannt 
(die Mimik im weitesten Sinne einschlieBlich Betonung der Rede, K6rper
haltung, Muskeltonus, das GefaBsystem, Erroten, Erblassen, Herzklopfen, 
alle Absonderungen, Tranen, Speichel, Darm, die ganze Trophik des 
K6rpers). Man hat daraus schlieBen wollen, die Affektivitat, wie wir 
sie in uns spuren, sei nichts als die Empfindung dieser korperlichen 
Veranderungen. Es genugt wohl schon der Hinweis auf die obigen 
psychischen Affektwirkungen, um eine solche Ansicht auszuschliel3en, 
und zum DberfluB hat A. LEHMANN noch na.chgewiesen, daB die korper
lichen Affektzeichen spater kommen als die psychische Wertung eines 
Ereignisses. 

Die Affekte haben viel deutlicher als alle andern Funktionen eine 
gewisse dynamische 'Bedeutung. In ihnen kommen ja die Stellung
nahme, die Triebe, die Aktivitiit der Psyche zum Ausdruck. Die Energie 
des Handelns nach auBen, der urspriingliche Kraftbegriff, ist im Zu
sammenhang mit unseren Trieben. Die Triebe unter sich bekampfen 
und f6rdern sich wie die dynamischen Systeme; auBer im Handeln druckt 
sich die Stiirke der Wirkung der Affekte auch in den korperlichen Re
aktionen wie den en der Vasomotoren, Drusen, des Muskeltonus aus. 
Dem Begriffe des "Abreagierens" liegt die Vorstellung zugrunde, daB 
ein Affekt ein Quantum Energie sei, das irgendwie "abgefiihrt" werden 
miisse, wenn es nicht in falsche Bahnen geraten und dort unangenehme 
Wirkungen hervorbringen solIe. Diese Auffassung ist aber nicht ganz 
zutreffend; das Abreagieren beruht im wesentlichen auf der Abstellung 
von Gelegenheitsapparaten (siehe das). Dber die Dynamik der intra
psychischen Vorgange haben wir iiberhaupt so wenig Kenntnisse, daB 
wir bis jetzt gut tun, davon nicht weiter zu reden. Es geniigt fUr uns 
zu wissen, daB die Starke der Reaktionen ebenso wie die Stetigkeit oder 
Wandelbarkeit des Wollens eine Seite der Affektivitat ist. 

Ais Ausdruck der Triebe bestimmt die Affektivitat natiirlich auch 
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die Richtung des Handelns Wenn wir meinen nach Dberlegungen zu 
handeln, so tauschen wir uns insofern, als die letzteren gar nicht im
stan de sind, die Hauptrichtungen zu bestimmen. Ob ich Gutes oder 
Boses tue, hangt nicht von der Dberlegung, sondern von den Instinkten 
ab, und so iiberall. Die Dberlegung gibt nur die Wege und die Mittel 
an, auf denen wir die von den Affekten, Instinkten, Trieben oder wie 
man die namliche Sache noch bezeichnen mag, gesteckten Ziele erreichen. 
Diese sind uns deswegen gar nicht immer bewuBt, und wir konnen ganz 
ehrlich meinen, ethische Ziele zu verfolgen, wiihrend wir eigentlich nur 
Macht- oder Racheinstinkten frohnen. 

Die Aufmerksamkeitl). 
INHALT. Insofern die Affektivitat speziell fur jede Tatigkeit diejenigen Asso

ziationen nicht nur bahnt, sondern auch mit dem bewufJten I ch in Verbindung bringt, 
die fur die Handlung wichtig sind, und die andern aus8chaltet, wird sie als Aufmerk
samkeit besonders hervorgehoben. Bei dieser Funktion pfiegt man besonderen Wert 
auf die Dynamik zu legen, indem die Starke der A ufmerksamkeit nicht nur die Zahl 
und die Kraft der Schaltungen bestimmt, sondern wohl auch die Menge der Energie, 
die in den von den Schaltungen gewiesenen Bahnen ablauft. Doch kOnnen wir diese 
EnergiegrofJen anders als in den Schaltungen noch nicht recht fassen. 

Die Aufmerksamkeit bahnt die einem Triebe, einem "Interesse" entsprechenden 
Assoziationen in Handeln und Denken, begunstigt ihre Verbindung mit dem Ich, und 
hemmt die ubrigen Verbindungen; zugleich gibt sie wie jede andere AffektaufJerung 
dieser Schaltung und dem darauf beruhenden Vorgang die Energie, die als Konzen
tration zur Wirkung kommt. Wir haben ferner zu unterscheiden den Umfang, die 
Tenazitat und Vigilitat der Aufmerksamkeit. Das Gegenteil der Aufmerksamkeit 
1st die Zerstreutheit, ein zweisinniger Begriff, dem entweder Hypervigilitat 
oder Hypertenazitat entsprechen kann. Die Aufmerksamkeit kann auf bestimmte 
Sinneseindrucke ein fur allemal fur lange Zeit eingestellt bleiben, wobei sie erst ge
gebenenfalls zur Wirkung kommt (Assoziationsbereitschaft); sie kann auch 
bestimmte Erfahrungen von der Verbindung mit dem 1ch ausschliefJen (Assoziations
feindschaft). UnglUcklich ist der moderne Begriff der Apperzeption; ebenso ist 
zu warnen vor den viel zu billigen Erklarungen aller moglichen DenkstOrungen durch 
A ufmerksamkeitsstorungen. 

Eine AuBerung der Affektivitiit ist die Aufmerksamkeit. Sie be
steht darin, daB bestimmte Sinnesempfindungen und Ideen, die unser 
Interesse erregt haben, gebahnt, aIle andern gehemmt werden. Machen 
wir ein wichtiges Experiment, so beachten wir nur das, was dazu gehort; 
das andere geht spurlcs an unseren Sinnen voriiber. Wollen wir uns 
auf ein Thema konzentrieren, so werden aIle entsprechenden Assoziationen 
zugezogen, die andern ausgeschlossen. Die groBere "Klarheit" der Be
obachtung und der Gedanken, denen wir die Aufmerksamkeit zuwenden, 
ist der Ausdruck davon, daB eben alles Dazugehorige beobachtet und 
gedacht wird, wahrend das nicht DazugehOrige reinlich ausgeEchaltet 
wird. In der Aufmerksamkeit hemmt und bahnt also das "Interesse", 
genau wie sonst der Affekt, die Assoziationen. Je ausgiebiger das gelingt, 
um so starker ist die Intensitat, die Konzentration (vgl. Spannungen); 
je mehr der niitzlichen Assoziationen zugezogen werden, um so groBer 
ist der Umfang der Aufmerksamkeit. 

Man unterscheidet ferner: die Tenazitat und die Vigilitat der 
Aufmerksamkeit, die sich meist, aber nicht immer, antagonistisch ver
halten. Die Tenazitat ist die Fahigkeit, seine Aufmerksamkeit dauernd 

1) Nach BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie, 3. Aufl., S.30ff. Berlin 1920, JuliuB 
Springer. 
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auf einen Gegenstand gerichtet zu halten, die VigiIitat diejenige, die 
Aufmerksamkeit einem neuen Gegenstand (namentlich einem von auBen 
kommenden Reiz) zuzuwenden. 

Das Gegenteil der Aufmerksamkeit ist die Zerstreutheit; sie hat 
zwei gegensatzliche Formen, indem einerseits der Mangel an Tenazitat 
bei Hypervigilitat einen Schiiler, der durch jedes Gerausch abgelenkt 
wird, als zerstreut bezeichnen lal3t, wah rend die Hypertenazitat und 
Hypovigilitat den zerstreuten Gelehrten charakterisiert. Eine dritte Form, 
die in ihren starkeren Auspragungen krankhaft ist, beruht auf unge
niigender Konzentrationsfahigkeit; diese kann affektiv begriindet sein 
(N eurasthenie) oder in Assoziationsstorungen (Schizophrenie, gewisse De
lirien) oder in komplizierteren Verhaltni~sen (Ermiidung) liegen. Die 
Aufmerksamkeit kann fiir langere Zeit auf bestimmte Vorgange ein
gestellt werden; so entsteht eine Assoziationsbereitschaft der Auf
merksamkeit als Dauereinstellung. Wenn uns etwas affektiv beschaftigt, 
so erinnern uns die verschiedensten Erlebnisse daran; aIle moglichen 
Jdeen finden assoziative Zusammenhange mit dieser Idee, auch wenn 
sie aktuell gar nicht gedacht ist. Wer eingesteckt zu werden fiirchtet, 
erschrickt leicht vor jedem, der irgendwie an einen Detektiv erinnern 
konnte. Die Assoziationsbereitschaft kann auch wie die Aufmerksamkeit 
absichtlich auf bestimmte Dinge eingestellt werden: ich suche etwas in 
einem Buche, interessiere mich aber fUr viele andere Dinge, die darin 
stehen, und iiberlasse mich der andern Lektiire. Sobald ich aber auf 
den Passus komme, auf den ich mich eingestellt hatte, oder auch nur 
auf etwas Ahnliches, assoziiere ich es an mein Vorhaben. (Vgl. Gelegen
heitsapparate.) 

Auch die bloBe Gewohnheit kann eine Art Assoziationsbereitschaft 
schaff en , wenn auch in einem etwas anderen Sinne: Wer gerade viel 
Korrekturen zu lesen hat, wird auch in anderer Lektiire leicht durch 
die Druckfehler verfolgt. 

Die Assoziationsbereitschaft fiihrt auch bei Gesunden oft zu Tau
schungen, die Wahnideen recht ahnlich sehen, so bei dem Mann mit 
dem schlechten Gewissen, der sich iiberall beobachtet glaubt. Bei Geistes
kranken fiihren solche Einstellungen zu krankhaften Eigenbeziehungen. 

Es gibt auch eine negative Einstellung der Aufmerksamkeit, die 
besonders in der Pathologie eine wichtige Rolle spielt. Man will -
meist unbewuBt - bestimmte Dinge nicht beach ten , bei Dberlegungen 
nicht in Betracht ziehen; die Assoziationsfeindschaft macht sich 
auch in dp-r Aufmerksamkeit geltend. 

In der Aufmerksamkeit auBert sich das Dynamische subjektiv 
und objektiv, namentlich in der Konzentration. Die Starke der Hem
mungen und Bahnungen, der Schaltungen ist dabei das am besten Kon
statierbare. Man stellt sich aber meiEt noch mehr darunter vor: die 
Aufmerksamkeit solI die psychische Aktivitat seIber verstarken. Es mag 
etwas daran sein; nur so lIte man den Ausdruck etwas anders wahlen; 
die Verstarkung der Aktivitat, der psychischen Energie, wenn sie iiber
haupt dabei in Frage kommt, ist eben die starkere Aufmerksamkeit, sie 
ist nicht eine Folge derselben. Zu warnen ist vor den gebrauchlichen 
"ErkHirungen" aller moglichen DenkstOrungen durch Aufmerksamkeits
schwache. Man kann jede beliebige Unter- oder Falschleistung ebenso-
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gut auf Aufmerksamkeitsstorung zuriickfiihren wie auf Infantilismus oder 
Psychasthenie oder ahnliches. Solche Erklarungen sagen also nichts. 
Ebenso verfehlt ist der Begriff der Apperzeption in seiner modernen 
Form, der in die Normalpsychologie eingefiihrt worden ist; er macht 
aus der notwendigen Aktivitat der Psyche eine neue Art Psyche hinter 
der gewi::ihnlichen und stattet sie mit allen den Kiinsten aus, die ni::itig 
sind zum Verstandnis der psychischen Tatigkeiten, nachdem man die 
mehr peripheren Funktionen wie einfache Wahrnehmung und Motilitiit 
weggenommen hat. 

Der Begriff der Aufmerksamkeitssti::irungen hat nur da einen 
voUen Wert, wo es sich urn schwankende Zustande handelt. Ein Patient 
oder auch ein Gesunder besitzt die Fahigkeit, bestimmte Rechnungen 
zu Wsen; bei einer Priifung macht er aber bestandig Fehler, weil er 
abgelenkt, zerstreut ist, sich nicht konzentrieren kann, d. h. weil die 
Aufmerksamkeit nicht recht funktioniert. Und den Fehlern ki::innen wir 
meist schon an ihrer Art den Ursprung ansehen, so wenn beim Kopf
rechnen die Zahlen bloB nicht richtig geordnet, Einzelziffern aus der 
Aufgabe ins Resultat. geraten u. dgl. Aufmerksamkeitssti::irungen bei de
lirii::isen oder schizophrenen Zustanden werden richtiger einfach phano
menologisch beschrieben: Fliichtigkeit der Vorstellungen, ungeniigende 
Verarbeitung derselben, ungeniigende Assoziationsspannung, zu groBe 
oder zu geringe Ablenkbarkeit. 

Die Suggestion und Suggestibilitat 1). 
INHALT. Die affektive Stellungnahme gibt sich nach aUfJen kund und zwar 

nicht nur in der daraus hervorgehenden Handlung selbst, sondern schon in der ganzen 
Mimik im weitesten Sinn, "und alle soziallebenden Wesen haben ein angeborenes Reak
tionsvermogen auf diese AufJerungen, das sich bei (in der Beziehung, woraut es gerade 
ankommt) gleich Gesinnten als Mitfuhlen, Produktion des namlichen Affektes, bei 
Gegnern als gegenteilige Stellungnahme (Angst bei M ut des Gegners) kund tut. So 
werden in einer Gemeinschaft der Affekt, die Stellungnahme in Angriff und Flucht. 
und das Handeln einheitlich. Diese Affektwirkung von GeschOpf zu Geschopf wird als 
S ugg e stion bezeichnet; sienimmtabergleichvon Anfangan intellektuelleElementein sich 
auf, indemz. B. die Richtung des Angriffes oder der Flucht des Suggerierenden vom Sugge
riertenwahrgenommen wird; beim Menschen konnen durch die Sprache beliebige Vor
stellungen in den Komplex eingeschlossen werden. Das Jl!.itreifJende liegt im Affekt, 
in dem des Suggerierenden insofern, als die Starke seiner AufJerung diejenige des sug
gerierten Affektes beeinflufJt; in dem des Suggerierten insofern, als die Energie der 
Suggestionswirkung nur von der Starke seines eigenen Attektes abhdngig ist. Der 
Suggestion sind wie den Atfekten viele Funktionen zuganglich, auf die der bewufJte 
Wille keinen EinflufJ hat: Logik, Falschung der Wahrnehmungen bis zu Halluzina
tionen, Erzeugung von Analgesie, Beeinflussung der Menstruation und anderer korper
licher Funktionen. Die Suggestion ermoglicht die Bildung einer M a ssenpsyche, die 
aber nur auf die mehr elementaren Affekte reagieren kann, die allen einzelnen Indi
viduen gemeinsam sind. Eine Massenpsyche gibt es auch in zeitlichem Sinne, indem 
eine jede Generation der folgenden ihre gefuhlsbetonten Ideen ubermittelt (Tradition). 

Als Autosuggestion bezeichnet man die niimlichen Funktionen dann, wenn 
die gefuhlsbetonte suggerierende V orstellung im suggerierten Individuum selbst aufge
taucht ist. Die Suggestibilitiit wird erhOht durch den Zustand der H y P nos e, einer 
bestimmten Stellung der Schaltungen. Die Suggestibilitiit hat auch eine negative 
Form, ~ie gerade das ablehnt, was andere eingeben wollen; sie begunstigt das Einsetzen 
einer Uberlegung, schutzt dadurch vor ubereiltem Hrmdeln, hat aufJerdem namentlich 
in der Pathologie Bedeutung. 

1) BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie. - Schrifttum: FOREL, Der Hypnotismus. 
6. Auf!. Stuttgart, Enke, 1911. MOLL, Der Hypnotismus. 4. Auf!. Berlin, Fischer, 1907. 
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Nicht nur das Individuum mit seinen verschiedenen Strebungen, 
noch mehr eine Gemeinschaft von Individuen bedarf der Einheitlichkeit 
des Handelns. Die Tiere, auch die soziallebenden; sind nun offenbar 
nicht fahig, sich Mitteilungen vorwiegend intellektuellen lnhaltes zu 
machen. Sie haben sich hauptsachlich die Annaherung von Beute oder 
von Gefahren anzuzeigen, und das geschieht, wie die Beobachtung er
weist, im wesentlichen durch AffektauBerungen 1), die bei den Genossen 
wieder die gleichen Affekte hervorrufen. Erst durch die Flucht- oder 
Angriffsbewegung des zuerst yom Affekt ergriffenen Tieres wird den 
andern die Richtung der Beute oder der Gefahr gewiesen. Das geniigt 
vollstandig fiir die meisten Verhaltnisse. 

Diese affektive Suggestibilitat ist auch beim Menschen trotz seiner 
immer mehr auf intellektuelle Bediirfnisse hin entwickelten Sprache noch 
vollstandig erhalten. Schon der Saugling reagiert in entsprechender 
Weise auf AffektauBerungen; der Erwachsene kann unter Traurigen nicht 
munter bleiben, nicht wegen der der Trauer zugrunde liegenden Vor
stellungen, sondern wegen der wahrgenommenen AffektauBerungen 2) .. DaB 
neben dem Affekt leicht auch die Ideen, zu denen er gehort, mitsugge
riert werden, versteht sich bei der engen Verbindung zwischen beiden 
und bei der Beeinftussung der Logik durch den Affekt von selbst, ganz 
abgesehen davon, daB es wohl im Zweck der Einrichtung liegt, auch 
die Ideen zu iibertragen. Von der gereizten Wespe, die nicht nur in 
der Mimik ihren Affekt, sondern durch ihr ganzes Tun auch die Rich
tung ihres Stachels den andern mitteilt, bis zu der abstraktesten Verbal
suggestion unter Menschen besteht volle Kontinuitat. 

Jdeen ohne begleitenden Affekt wirken nicht suggestiv; "je groBer 
der Gefiihlswert einer Idee, um so ansteckender ist sie". Die Suggestionen 
werden also durchaus nicht so passiv aufgenommen, wie oft geglaubt 
wird; auch da trifft die Psyche des Suggerierten eine Auswahl, Was 
seinen Gefiihlen und Trieben widerspricht oder kein affektives Echo bei 
ihm findet, kann hochstens auf irgendeinem affektiven U mwege zur 
Annahme gebracht werden. Je mehr umgekehrt eine Suggestion der 
Affektrichtung des Suggerierten entf:pricht, um so Ieichter wird sie ver
wirklicht (die Bef:prechung der Affektivitat gab uns AnlaB, das namliche 
zu sagen - weil eben Suggestion nur ein Spezialfall der Affektivitats
wirkung ist). So ist es zwar auch sehr wirksam, aber nicht unbedingt 
notig, daB der Suggestor seine Suggestionen mit Affekt betone. Wenn 
sie nur beim Suggerierten Affekt erregen. Eine dem Sprechenden gleich
giiltige Bemerkung kann sehr suggestiv wirken, wenn sie beim Horer 
einen affektbetonten Komplex trifft: ein unheilbar Kranker hort von 

1) Die Annahme eines besonderen Triebes zu suggerieren und suggeriert zu werden, 
ist also unnotig. Die Suggestion ist ein weiterer Begriff a18 das Bediirfnis Mitteilungen zu 
geben und zu empfangen; die allgemeine Funktion der Aifektaul3erung und Aifektresonanz 
besorgt alles. 

4) DaB die "Einfiihlung", wie TH. LIPPS meint, ein Instinkt des Nachahmens sei, 
ist nicht ganz richtig. Selbstverstandlich besitzen wir einen Nachahmungstrieb, der untcr 
Umstanden auch unsere Affekte denen der Mitmenschen angleichen kann. Aber das, wor
auf es hier ankommt, laBt sich nur so ausdriicken, daB die GefiihlsauBerungen des einen 
ahnliche oder gegensatzliche Gefiihle beim andern erwecken - ahnliche bei gleichen Inter
essen, gegensatzliche unter gewissen feindseligen Verhaltnissen (Mut des einen erregt Angst 
.des Gegners und umgekehrt): "Suggestion des Gegensatzes", nicht zu verwechseln 
mit der negativen Suggestion). 
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einer Wunderkur in gleichgiiltigem oder sogar abschatzigem Tone reden 
und begeistert sich sofort dafiir. sie selbst zu versuchen. Bei der be
wuBten Suggestion kommt allerdings statt eines einheitlichen Affektes 
meist ein Affektpaar in Betracht: Beim Suggestor der des Dominierens, 
beim Suggerierten der des Dominier~werdens oder Sichhingebens (letz
teres bald nur im Sinne der Vnterwerfung, bald mit erotischer Farbung). 
Identische und ahnliche reziproke Affektverhaltnisse haben wir indes 
auch bei natiirlichen Suggestionen, ja schon bei Tieren: Vnter Feinden 
hebt Angst des einen den Mut des andern und umgekehrt. 

Der Suggestion zuganglich sind nicht nur Gedanken, sondern auch 
Wahrnehmungen (suggerierte Halluzinationen) und alle vom Gehirn (i. e. 
den Affekten) kontrollierten Funktionen (glatte Muskulatur, Herz, Drii
sen usw.): ihr EinfluB geht also viel weiter als der des bewuBten 
Willens, deckt sich aber mit dem der Affekte. 

Doch kommt auch beim Menschen der Einzelsuggestion im gewohn
lichen Leben keine groBe Bedeutung zu; unendlich wichtiger ist die 
Massensuggestion, der sich auch der Intelligenteste nie ganz entziehen 
kann. Die Leitung der Massen in politisehen und religiosen Bewegungen 
geschieht im wesentlichen durch Suggestion, nicht durch logische Dber
redung, oft. sogar der Logik entgegen. Gegeniiber Suggestion, die den 
Instinkten und Trieben nach Erhaltung, GroBe, Macht und Ansehen 
entsprechen, ist ein ganzes Yolk meist ganz kritik- und widerstandslos. 

Die Psychologie der Massen iiberhaupt hat von der der Ein
zelnen recht abweichende Gesetze. Sie unterscheidet sich von der letz
teren ganz ahnlich wie der abstrahierte Allgemeinbegriff von den ein
zelnen Empfindungskomplexen, aus· denen er zusammengesetzt ist. Sie 
ist auch eine Art Typenphoto, auf der nur hervortritt, was allen ge
meillEam ist, wah rend aIles feiner Differenzierte in Gefiihlen und gar in 
den Ideen ausgeloscht wird. Sie besitzt schon deshalb eine andere viel 
primitivere Moral, aber auch noch aus anderen Griinden: die Masse an 
sich ist etwas Imposantes, aber auch etwas Machtiges, das seinen Willen 
durchsetzen kann, wenn es sich um belebte Wesen handelt, und das 
schwer zu bekampfen ist, auch wenn es eine in Bewegung gesetzte tote 
Masse ist. Jedes Individuum in einer Masse fiihlt sich als Teil der
sell;Jen uniiberwindlich, wodurch das Gefiihl der Verantwortung herab
gesetzt wird; die Masse als Ganzes erkrankt so leieht an Casarenwahn
sinn. Es ist auch schwer, eine Masse zu bestrafen, was wieder in der 
gleichen Richtung wirkt. Die Einheitlichkeit und damit ihre Kraft nach 
auBen und ihre Suggestivkraft auf aIle ihre Glieder wird dadurch be
sonders verstarkt, daB man sich geniert, anders zu handeln oder gar 
andere Gefiihle zu zeigen wie Andere; gerade in einer Masse drin will 
man nicht gerne besser sein als die Andern, geschweige denn sehlimmer, 
und als schlimm wird sehr leicht das angesehen, was nieht zu den 
momentanen Trieben der Masse gehort. 

Aueh logisch sind in einer Masse nur die einfachsten Ableitungen 
moglich; diese haben aber dann bei der allgemeinen suggestiven Stim
mung besonders hinreiBende Kraft. Eine Vielheit ist ceteris paribus 
immer viel leichter zu "iiberzeugen" als die Einzelnen. In der Masse 
wird die Logik in noch viel starkerem MaBe die Dienerin der Triebe. 
Begleitende Gedanken entspringen mehr dem dereierenden als dem logi
schen Denken, ebenso die nicht selten ins GroBe gehenden Ideen-

B leu I e r, Elementarpsychologie. 17 
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schopfungen einer Masse. Je ausgedehnter aber die Gemeinschaft, urn 
so mehr iibernehrnen die Fiihrung dunkle Instinkte, die, keinem Ein
zelnen klar, den rneisten gar nicht zurn BewuBtsein kommen, auch ob
jektiv schwer zu erfassen sind und viel mehr Entwicklungsstrebungen 
des vegetativen oder animalischen Organismus oder den plotzlichen Wan
derungen von Tierarten ahnlich sehen als zielbewuBtem Handeln. Jedem 
Einzelnen einer Rasse, einer Zeit wohnen die gleichen Strebungen i:nne, 
mit unwiderstehlicher Gewalt und starrer Vnablenkbarkeit hervor
brechend aus dem "kollektiven VnbewuBten"l), von dem der allge
meiner bekannte "Zeitgeist" eine Teilerscheinung ist. 

Zur Entstehung psychischer Massenfunktionen bedarfes nicht not
wendig eines N ebeneinander der Individuen, ein N acheinander kann 
die namliche 'Vir kung haben, wenn der Kontakt der einzelnen Genera
tionen gesichert ist. Es ist ganz richtig, daB ein Volksheld dem Volke 
viel mehr angehort, wenn er als Sagenheld von ihm geschafIen worden 
ist, als wenn er gelebt hat und - mehr oder weniger zufallig - aus 
diesem Volke geboren ist. Der Sagenheld ist viel mehr Geist vorn 
Geist des Volkes als der wirkliche; er ist nicht eine zufallige Einzel
erscheinung, sondern eine Quintessenz, eine Abstraktion, das Gemein
same von allem dem, was die verschiedenen Einzelnen .des Volkes 
bewundern und sich als Ideal vorstellen. Die Tradition eines Vereines 
kann hundert Jahre lang gleichartig bleiben, auch wenn die Mitglieder 
diesem nur wenige Jahre angehoren. Eine Familientradition halt oft 
den Einzelnen in so bestimmten Schranken, daB man zunachst nur an 
erbliche Dbertragung denken wiirde, wenn nicht der EinfiuB der Frauen 
dabei in merkwiirdiger Weise ausgeschaltet ware 2). 

Wenn man von einer Massenseele, von MassenbewuBtsein spricht, 
so ist es bestimmt abzulehnen, daB die Masse irgendeine gemeinsame 
seelische Funktion besitze. Was man Massenseele nennen kann, besteht 
nur aus der Gleichartigkeit der Regungen der Individuen unter gleichen 
Vmstanden und im gegenseitigen Kontakt, aus der Abstraktion des 
Gleichartigen in Fiihlen, Denken und Handeln und Vnterdriickung des 
Vngleichartigen. Vnd diese Art Abstraktion besorgt in erster Linie die 
Suggestion. 

Die Suggestion bat fiir eir.e Gemeinschaft die namliche Bedeutung 
wie der Affekt fiir den Einzelnen: sie sorgt flir eine einheitliche Stre
bung und fiir deren Kraft und Nachhaltigkeit. 

Einen ganzen ahnlichen EinfiuB wie die eigentliche Suggestion 
konnen die einfache Gewohnung, sowie das Beispiel ausiiben. Man 
tut, was man gewohnt ist, ohne weiteren Grund; man tut gerne wie 
andere Leute, ohne dabei viel zu den ken oder w fiihlen, wobei aller
dings die Suggestion, namentlich die Massensuggestion, leicht mitwirkt. 
Die Gewohnung erscheint, von einer andern Seite betrachtet, auch in 
der Gestalt der PAWLowschen Assoziationsrefiexe ("bedingte Refiexe"), 
bei denen z. B. dadurch Speichelsekretion an das Erklingen eines be
stimmten Tones geknllpft wird, daB man den Ton einige Male mit dem 
Futterreichen zeitlich zusammenfallen lieB. Die Mechanismen sind 

1) Ein gliicklicher Ausdruck von JUNO. 
2) ZIERMER, Genealog. Studien iiber die Vererbung geist. Eigenschaften. Arch. f. 

RasAen.Gesellschaftsbio!ogie, 5. Jahrg., 1908, S. 178. 
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theoretisch scharf von der Suggestion zu trennen, obgleich sie sich in 
der Wirklichkeit oft mit ihr vermischen. 

Man spricht auch von Autosuggestion, womit aber nichts als die 
Wirkungen der Affektivitat auf die eigene Logik und Korperfunktion 
bezeichnet wird. Sie spielt in der Pathologie eine groBere Rolle. 

Die Suggestibilitat ist kiinstlich erhOht in den Zustanden der H yp
nose, die selbst durch Suggestion erzeugt werden. In der Hypnose 
werden die Assoziationen EO beschrankt, daB nur das wahrgenommen 
und gedacht wird, was in der Absicht des Suggestors liegt, EOweit die 
Versuchsperson sie versteht. Dafiir sind die gewollten Assoziationen 
viel mehr in der Gewalt der Psyche als son st. Der Hypnotisierte errat 
unendIich viel besser, was man von ihm erwartet, als der N ormale; er 
kann Sinneseindriicke verwerten, die fiir ihn im gewohnlichen Zustande 
viel zu schwach waren; er kann sich Dinge so lebhaft, d. h. mit un
verarbeiteten sinnlichen Engrammen, vorstellen, daB er sie halluziniert, 
und anderseits wirkliche Sinneseindriicke ganz von der Psyche ab
sperren ("negative Halluzinationen"); er hat Erinnerungen zur Ver
fiigung, von denen er sonst nichts weiB; er beherrscht auch die vege
tativen Funktionen wie die Herztatigkeit, die Vasomotoren, die Darm
bewegung oft in auffallender Weise. AIle diese Vorgange konnen auch 
beIiebig lange iiber die Zeit der Hypnose hinaus andauern (posthypno
tische Wirkungen). 

Der positiven steht die negative Suggestibilitat gegeniiber. Wie 
wir einen Trieb haben, den Anregungen anderer zu folgen, so haben wir 
einen ebenso primaren Trieb, nicht zu folgen oder das Gegenteil zu 
tun. Bei Kindern in gewissem Alter zeigt sich diese negative Sugge
stibilitat oft ganz rein. Wir sehen sie iiberhaupt namentlich deutIich 
bei den Leuten, die eine starke positive Suggestibilitat haben, wohl 
einesteils, weil beide Arten der Suggestibilitat zwei Seiten der namlichen 
Eigenschaft sind, dann aber wohl auch, weil man um so mehr des 
Schutzes durch die negative Suggestibilitat bediirftig ist, je mehr man 
Gefahr lauft, der positiven zum Opfer zu fallen. Das Auftauchen nega
tiver Triebe neben den positiven ist von groBter Wichtigkeit; es ver
hindert, daB wir zu leicht zum Spielball der Suggestionen werden, 
schiitzt namentlich das Kind vor einem DbermaB von Einfliissen, zwingt 
den Erwachsenen zum Dberlegen und ermoglicht auf jeder Altersstufe 
die Selbstbehauptung. 

Die negative Suggestion ist ein Spezialfall der Regulierung unseres 
Trieblebens, das auch abgesehen von der Beeinflussung von auBen durch 
Trieb und Gegentrieb in der richtigen Bahn gehalten wird, was nirgends 
so in die Augen springt wie beim Sexualtrieb. dessen positive Richtung 
mit den Hemmungen zu einer merkwiirdigen Einheit verschmolzen ist 1). 

Die zentrifugalen Funktionen. 
INHALT. Triebe und Instinkte sind prinzipieU das namliche, vorgebildete 

Reaktionsweisen ahnlich wie die Reflexe, nur betreffen sie das ganze GeschOpf. Der 
N aturzweck braucht nicht bewufJt zu werden; es ist das Vergnugen an bestimmten H and
lungen, das M ifJfallen an andern, das uns leitet. W ie I nstinkte mit ihrer enormen 

1) Vgl. BLEULER, Der Sexua1widerstand. Jahrb. f. psychoana1ytische ForEchungen, 
Bd. V, 1913 S. 442. 

17* 
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Plastizitdt bei den wenig oder gar nicht uberlegenden Tieren moglich sind, ist uns 
noch nicht recht vorstellbar. Ein gewisses Ma[J an Triebausleben ist zum mensch· 
lichen GWcke notig; doch hat man die Wahl zwischen vielen Trieben, und ein Trieb 
kann auch durch Verfolgung nur ahnlicher Ziele befriedigt werden (Sublimierung). Die 
gewollte oder erzwungene Unterdruckung von Trieben spielt eine wichtige Rolle beim 
N ormalen und in der Pathologie. Beim K ulturmenschen au[Jern sich einzelne Triebe 
nur noch schwach oder unklar. Dadurch wird der Sexualtrieb der relativ bedeu· 
tendste und bekommt nicht nur durch seine Starke sondern namentlich durch seine 
natUrlichen und kulturellen Hemmungen und seine Ambivalenz besonders leicht pa· 
thogene W irkung. 

Der Ausdruck "Trieb" wird noch in anderen Bedeutungen gebraucht, die man 
auseinanderhalten mU[J. 

Der Entschlu[J. Das H andeln. Aus der Stellungnahme und dem Trieb 
folgt ein entsprechendes H andeln, wobei ein blo[Jes sich Hingeben an einen Eindruck 
eingeschlossen ist. Beim Reflex den ken wir gar nicht daran, die Stellungnahme und 
den im Reflexapparat liegenden Reaktionstrieb von der Reaktion selbst zu unterscheiden, 
schon weil der Reflexapparat nur in einer Richtung handeln kdnn, vor all em aber 
deshalb, weil der Apparat relativ isoliert funktioniert, weil keine auffallenden andern 
Funktionen mit ihm verbunden sind, die Stellung zum Reiz oder zur Reaktion nehmen 
konnten. Ebenso mussen wir wohl annehmen, da[J dem niedrigen GeschOpf Reizempfin. 
dung, Tendenz zu handeln und das Handeln selbst ein untrennbarer Akt seien. Beim 
Gedachtnistier aber, das die Handlung mit ihrem Erfolg voraussieht, das zwischen 
Tendenz und Handlung beliebig lange Zeiten einschieben kann, haben wir verschiedene 
Phasenzu unterscheiden. EinReiz (z. B. der Anblick eines lockenden Essens) braucht 
noch nicht zu einer Handlung zu fuhren; es werden blo[J die Schaltungen so gestellt, 
da[J es zur Handlung kommt, wenn einmal von au[Jen und von innen keine Hindernisse 
mehr sichtbar sind. 

Manche zahlen zu den elementaren Bedurfnissen auch die religiosen, die aber 
ein sehr kompliziertes psychisches Gebilde sind, von des sen W urzeln hier einige der 
wichtigsten angedeutet werden sollen. Es ist eine unausweichliche Folge ungenugender 
Kenntnis der kausalen Vorgange in der Umwelt bei vollem Verstandnis der psychischen 
Motive, wie wir es sehr fruh in der Kindheit der Menschheit und desEinzelnenbeobachten, 
da[J die Dinge und K rafte der U mwelt personifiziert werden, und man mochte diese 
Krajte benutzen, um das Schicksal zu beeinflussen. Diese Herbeiziehung ubermachtiger 
Gewalten erscheint um so notiger, als es auf der namlichen Entwicklungsstufe nicht 
nur das gefdhrliche Dunkel der N acht, sondern auch sonst noch so viet Unfa[Jbares, 
Unbekanntes, Geheimnisvolles gibt, das sowohl Angst macht, als auch Hoffnung erweckt 
auf neuen Besitz und vermehrte Gewalt, wenn man es nur erforschen kann. Da suchen 
auch unsere ethischen I nstinkte, die durch die W irklichkeit nicht befriedigt werden 
konnen, ihren A usgleich und verknupfen folgerichtig auch die Hygiene mit den reli· 
giosen V orstellungen. Das Geheimnisvollste und Eindruckstarkste ist der Tod, an 
dessen gefuhlsbetonte Wirklichkeiten und Rdtsel sich diejenigen Fragen anknupfen, 
deren dereierende Beantwortungen den Kern der gro[Jen Religionen bildet. H ierzu ge· 
sellen sich die dhnlichen Eindrucke des Gro[Jen, Erhabenen, Unendlichen, und mit einem 
ganz besonders gewichtigen Einschlag die sexuellen Gefuhle und Symbolisierungen. 
Zu dem einen Gott, der die in eine Einheit zusammengefa[Jten Schicksals· und N atur
machte darstellt, kann der Mensch ein personliches Verhaltnis gewinnen, aber je klarer 
ersieht, umsomehr erkennt er seinen Abstand von dem unendlich gedachten WeltschOpfer 
"Und Weltlenker, dem gegenuber auch seine kleinen Schulden unverzeihbar gro[J er· 
scheinen muss en, und da ubergibt er seine Leiden und W unsche und Befurchtungen 
und Hoffnungen den Mittlern, den Heiligen und den Priestern. 

Kommen mehrere Triebe miteinander in Widerspruch, so mu[J, damit es zum 
H andeln kommt, einer derselben sich durchsetzen, die andern uberwinden; das nennen 
wir den Entschlu[J, soweit wenigstens die bewu[Jte Person dabei beteiligt ist. Auch 
der Entschlu[J kann zeitlich getrennt sein von der A usfuhrung. 

Der Wille ist die Resultante der verschiedenen Strebungen; man konnte in der 
Psychologie auskommen ohne diesen Begriff. Hinter ihm steckt keine besondere Funk· 
lion. Die Auswahl (Durchsetzung) der Handlungen im W illensakt geschieht da· 
durch, da[J entweder eine Strebung die starkste ist, oder da[J sie den im 1ch liegenden 
Strebungen am meisten entspricht. Was man unter Willensstdrke und Willens-
8chwache versteht, sind sehr verschiedene und komplizierte Eigenschaften. Der Wille 
kann auch einen A pparat zusammensetzen, der dann automatisch, wie ein phylisch 
gebildeter Mecho;p.ismus funktioniert (Gelegenheitsapparate). Viele Handlungen 
werden durch Ubung automatisch. 
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Eine konstante psychische Energie kennen wir nicht. 
Eine "psychische Aktivitdt" gibt es natUrlich, und zwar in verschiedenen 

Richtungen. Dagegen fehlen Grunde, eine "Aktivitdtspsychologie" in dem Sinne an
zunehmen, dafJ beispielsweise speziell schon zur Empfindung und zur Begriffsbildung 
ein vorgebildeter aktiver Apparat notig sein musse. 

Die Triebe und Instinkte 1). 

Triebe und Instinkte sind so sehr nur die aktive Seite der nam
lichen Ergie, die wir schon als Affektivitat kennen gelernt haben, daB 
man einen groBen Teil von solchen Funktionen bald als Triebe bald 
als Gefiihle beschreibt; Sexualtrieb, Sexualinstinkte, Sexualgefiihle sind 
nicht drei verschiedene Dinge; so geh6rt auch die Moral zu allen drei 
psychologischen Kategorien. 

Triebe und Instinkte sind prinzipiell das Namliche; nur hebt der 
erstere Ausdruck mehr die Aktivitat und ihre Richtung hervor; der 
letztere laBt mehr an die Ausfiihrung kompIizierter Handlungen denken, 
deren Ziele nicht bewuBt sind und deren Anpassungen nicht durch 
"Dberlegungen" geleitet werden. Die meisten Instinkte kann man eben
sogut Triebe nennen und umgekehrt. Eine Ordnung der Tatsachen in 

1} Wir reden hier nun von "Naturtrieben" wie Nahrungstrieb, Selbsterhaltungstrieb, 
Geschlechtstrieb, ethische Triebe, die wir ebensogut als Instinkte bezeichnen konnten. 
Wir haben aber noch daran zu denken, daB in der Psychologie, namentlicb in der patholo
gischen, der Ausdruck Trieb in Anlehnung an vulgaren Gebrauch auch fiir ganz andere 
Dinge benutzt wird. Zunachst einmal fiir Primitivreaktionen, das blinde Wiiten, 
Davonlaufen und ahnliches bei einem unangenehmen Affekt. Solche Handlungen nennt 
man "triebhaft", weil sie ohne Dbedegung geschehen, und ihr Zusammenwerfen mit den 
friiher angefUbrten lebensnotwendigen Trieben ist nicht ganz unrichtig, weil diese Re
aktionen auch vorgebildet und fiir bestimmte Umstande Normalreaktionen sind. Auch 
Zwangshandl ungen nennt man triebhaft, Handlungen, die infolge Affektverschiebung 
aus dem UnbewuBten heraus gegen den Willen des Patienten unter dem Zwange von Angst 
ausgefiihrt werden. Automatische Handlungen geschehen ohne Zutun des Indivi
duums, das wie ein Fremder nur mit den Sinnen wahrnimmt, was seine Zunge oder seine 
Glieder tun. In den beiden letzteren Fallen hat man frUber Damonismus angenommen. 
Andere automatischeHandlungen, die man aber selten als Triebe bezeichnet, an einem Rock
knopf drehen u. dgl., sind einfach Folge von Einiibung. Die groBen pathologischen Triebe, 
wie Stehl trie b, Brands tiftungs trie b, sind meistens, dem Patienten unbewuBt, 
Symbolhandlungen, die ein gewisses Vergniigen gewahren und mit BewuBtsein - aber 
ohne Erwagung aller Umstande - gemacht werden. Einzelne krankhafte Triebhandlungen 
sind aus Gewohnhsiten entstanden (nach dem Schema der Gelegenheitsapparate). So gibt 
es Onanisten, die keine Wollust, ja nur unangenehme Gefiihle qei ihren abnormen Hand' 
lungen empfinden und doch nicht mehr davon lassen konnen. In der Dipsomanie, in den 
Suchten sehen wir oft Ahnliches. Es ist notwendig, daB man sich diese verschiedenen Be
deutungen des Ausdruckes "Trieb" klarmacht, wenn man die zentrifugalen Funktionen 
verstehen will. 

Noch nicht recht verstanden sind viele krankhafte Abweichungen der Triebe. Wie 
kommt man dazu, die Fazes oder Regenwiirmer oder Erde einer angemessenen Nahrung 
vorzuziehen? Aufgeklart sind wir liber die Entstehung der meisten sexuellen Abnormi
taten. Bestehenbleiben der andersgeschlechtlichen PubertatsdriiEe und daraus hervor
gehende Wirkung falscher Hormone bringen in dem doppelgeschlechtig angelegten Gehirn 
homosexuelle Tendenzen in Tatigkfit, andere Abweichungen entstehen auf psychischem 
Wege (vgl. namentlich die FREuDschen Mechanismen). Rein psychisch auf verschiedene 
Arten erzeugt ist wohl der Tr eb, sich Schmerzen beizubringen bei manchen Hysterischen. 

Eine mir noch nicht verstandliche Eigentiimlichkeit vieler Triebe ist, daB sie so oft 
iiber das Ziel hinausschieBen. Sexuelle Betatigung und Nahrungsaufnahme wird nicht 
nur vom Menschen in sehr viel hoherem MaBe geiibt als zur Erhaltung von Individuum 
und Genus notwendig ist. Es gibt ja gewisse Parallelen dazu auf. dem Gebiete der Korper
physiologie; aber auch sie erklaren uns das nicht zufriedenste llend. 
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zwei getrennte Begriffe hat keinen Sinn; man sollte im Gegenteil einen 
Ausdruck haben, del' den ganzen Begriff, den wir jetzt mit zwei Worten 
bezeichnen, umfaBt. Von den einfachsten Reflexen bis zurn hochsten 
Instinkt gibt es eine kontinuierliche Stufenleiter; wir haben es dabei 
iiberalI mit den namlichen priiformierten Einrichtungen zu tun. 

Durch die Triebe und Instinkte werden bestimmte Zwecke erfiillt, 
ohne daB diese bekannt sein oder beriicksichtigt werden miissen, und 
ohne daB eine besondere Erziehung, Anlernung oder Einiibung notig 
ist. Zum Unterschied von den Reflexen betreffen sie das ganze han
delnde Wesen und nicht bloB eine Muskelgruppe odeI' ein Organ, und 
sie sind ausgezeichnet durch ihre Kompliziertheit, ihre weitgehende 
Berucksichtigung· del' Umstande, d. h. ihre Anpassungsfahigkeit (indem 
die Spinne ihr Netz je nach den Umstanden verschieden gestaltet), und 
durch ihre anscheinende Spontaneitat, oder wenigstens Aktivitat (del' 
Vogel sucht erst grobes, dann feineres Material zu seinem Nest; man 
sucht Speise, das Sexualobjekt, wenn sich diese Dinge nicht von selbst 
bieten). 

Ais Dbergange von Reflexen zu Instinkten seien erwahnt: die Tro
pismen, die oft als Reflexe aufgefaBt werden, obschon sie das ganze Ge
schopf betreffen. Die Liebesspiele der Weinbergschnecken scheinen uns 
ein Instinkt, ihre einzelnen Bewegungen aber werden, wie SZYMANSKI!) 
nachgewiesen hat, als Kettenreflexe durch bestimmte Beriihrungen aus
gelost, von denen einer dem andern folgt. Immerhin liegt in dem Auf
suchen des Partners etwas Aktives, und diese Aktivitat odeI' Spontaneitat, 
die wir bei jedem Instinkt finden, bedingt einen wei tern Unterschied 
gegeniiber den Reflexen, die auf den auslosenden Reiz warten mussen. 
Auch dieser Unterschied ist allerdings keinabsoluter; je groBer del' 
Hunger, urn EO starker del' Trieb Nahrung zu suchen. .von den ein
zelnen Instinkten resp. Trieben sind zu erwahnen neben dem Nahrungs
trieb del' Sexualtrieb, del' einzige, der noch beim Menschen klar zu er
forschen ist. Dann die Triebe nach Macht, bewundert zu sein, Eigen
tum zu haben, Heimlichkeiten zu hegen, ein Heim zu haben, Wissen 
zu erwerben, aIle die ethischen Triebe, ferner negative Triebe wie Angst 
vor Neuem odeI' Ungewohntem u. dgl. Das Hiihnchen fUrchtet den 
Habicht aus angeborener Einrichtung; eine groBe englische Dogge wolIte 
bei einem spazierengefiihrten Lowen die Witterung nehmen wie von 
einem Hund, blieb aber dann "vor Schreck" einige Zeit ohnmachtig 
liegen. Kleine Kinder haben Angst, wenn sie fern von der Mutter sind, 
wenn sie ungewohnte Eindriicke erleben usw. 

DerSelbsterhaltungstrieb (einschlieBlich den Nahrungstrieb) hat beim 
Kulturmenschen viel von seiner Bedeutung verloren; man wird von 
Jugend auf gezwungen, auch gegen seinen Willen sich selbst zu erhalten; 
fUr die Sicherheit des Lebens sorgt die Polizei, fUr N ahrung und Woh
nung die Couponschere odeI' die Armenpflege, und wenn man nicht 
essen will, so wird man mit der Sonde zwangsmaBig gefiittert. So ist 
von den beiden Haupttrieben derjenige, der das Genus erhalten solI, del' 
relativ viel bedeutendere geworden, obgleich gerade sein Endziel, die Er
haltung des Genus, d. h. die Kindererzeugung sehr oft unerwiinscht ist. 

1) SZYMANSKI, Methodisches zum Erforschen der Instinkte. BioI. Zentralblatt 1913, 
S.262. 
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Der Sexualtrieb hat aber nicht nur eine besondere Starke, sondern 
auch eine besondere Zahl von Hemmungen, teils auBere, besonders beim 
Kulturmenschen, der zur Fortpfianzung eine Familie "griinden" und 
erhalten muB, teils innere, die in dem Trieb seIber liegen, schon bei 
tiefer stehenden Tierennachzuweisen und in ihrer Art nicht geniigend ver
standlich sind 1). Die innere Hemmung, die Ambivalenz des Triebes, ist 
so groB, daB der Begriff der Sexualbetatigung eng verbunden ist mit 
dem der Siinde, daB die kleine Abweichung vom Normalen, die Onanie, 
instinktiv als die Siinde par excellence gilt, daB die Keuschheit als "Rein
heit" von Millionen so hoch gewertet wird wie keine andere Tugend, 
daB man sich den Anschein geben muB, als habe man keinen Sexual
trieb, daB es nicht nur bei blasierten Kulturv6lkern, sondern auch bei 
primitiven eine rituell verdienstliche Kastration gibt, und daB. ein be
lesener Autor 2) in einer langeren Abhandlung beweisen kann, die Ge
schlechtsliebe sei zu allen Zeiten ein Gegenstand des Abscheus ge
wesen usw. So ist es nicht zu verwundern, daB dieser Trieb ungleich 
starker und haufiger zu pathogenen Konfiikten fiihrt als aIle andern 
zusammen. 

Nirgends so deutlich wie im Geschlechtstrieb haben wir eine mehr 
phyEiologische und eine rein psychische Seite des Triebes zu unter
t:lcheiden. Es gibt eine sexuelle Erotik ohne Bediirfnis von genitalen 
Reizen im engeren Sinne und eine solche, die nur auf den Koitus ab
zielt und die Rinde prinzipieU weniger benutzt als manches Tier. Das 
N ormale beim voll entwickelten Menschen ist eine innige Mischung 
beider Funktionen. Entsprechen sie getrennt dem Basalhirn und der 
Rinde? Jedenfalls haben wir schon bei Insekten eine merkwiirdige Nei
gung zur Auswahl des Partners, indem einem Mannchen nicht jedes 
Weibchen genehm iet, und auch nicht jedes Mannchen von einem 
Weibchen angenommen wird. 

Zum Bew'uBtsein kommen die Instinkte (beim Menschen) zunachst 
nur als Gefiihlsbetonungen von Erlebnissen und Strebungen. Sie sind 
also insofern auch als Teil der AfIektivitat zu beschre\ben. Wie uns das 
dem Genus Niitzliche in den Sinnesempfindungen als angenehm, das 
Schadliche als unangenehm zum BewuBtsein kommt, "mit angenehmen 
oder unangenehmen Gefiihlen betont ist " , so auch diese Strebungen. Ob 
es Instinkt oder bloJ3e Gefiihlsbetonung eines Geruches sei, daB uns 
Unrat unangenehm ist (wovon die Fazes des Kindes fiir die Mutter eine 
Ausnahme machen; viele Saugetiere reinigen das Nest der Jungen, indem 
sie deren Exkremente verschlingen), daB die laufige Hiindin dem Riiden 
angenehm riecht, das aHel:! laBt sich nicht entscheiden, weil es da nichts 
zu trennen gibt. JAMES sagt, der briitigen Henne komme ein Ei als ein 
never-to-be-to-much-sat-upon-object vorl). 

Gewisse Inhalte der Instinkte sind beim Menschen ganz oder teil
weise dem bewuBten Verstande iiberbunden worden. Wir haben den 
Instinkt, eine geschiitzte Wohnung zu besitzen, nicht mehr aber den, die 

1) Vgl. BLEULER, Sexualwiderstand. Jahrbuch f. psychoanalyt. Forschung, Bd. V, 
S. 442, 1913. 

2) THEODORlDIS, Sexuelles Flihlen und Werten. Arch. f. d. ges. Psych. 49, S. 1,1920. 
Ref. Ztschr. f. d. ges. Neur. und Psych. 23, S. 308. 

3) JAMES. The Prinzipels of Psychology. London, Macmillan, 1891, II, S 38i. 
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Materialien dazu zu sammeln und in einer bestimmten ·Weise zu einem 
Hause zu verbinden. Das letztere besorgt unsere Dberlegung oder es 
wird gelernt. AIle diese "Kunstfertigkeiten" werden beim Menschen 
vom plastischen GroBhirn ausgefiihrt - aus leicht verstandlichen Griin
den, wahrend die Spinne noch einen ganz komplizierten Bauinstinkt hat, 
der sich den Gelegenheiten weitgehend anpassen muB. 

N och fast ganz instinktiv sind unsere Reaktionen im Verkehr mit 
andern Menschen: die Art, wie WIr auf eine Beleidigung, auf eine Herab
setzung oder auf eine Erhebung unserer Person reagieren. Ausgelacht 
werden kann schon ein wenig Monate altes Kind in Wut versetzen: es 
wird niemand annehmen, daB es den Grund seines Affektes, die Herab
setzung seines Ich, bewuBt erfaBt habe. Ein kleines Wesen urn ein 
Jahr herum kann eine solche Herabsetzung sehr deutlich dem Vater 
herausgeben oder wenig Fpater einer Strafe auf scheinbar raffinierte 
Weise die Spitze abbrechen (vgl. Affektivitat S. 236). In solchen Reak
tionen haben wir das umgekehrte vom Bautrieb: der intellektuelle Teil 
ist unbewuBt geblieben, der affektive bewuBt. 

Nun aber gibt es noch Instinkthandlungen, die als solche nicht 
bewuBt sind, sondern nur der Annehmlichkeit wegen gemacht werden, 
ganz wie das Essen. Die kleinen Kinder bauen sich unter dem Tisch, 
unter einem Bett, eine Hohle, in der sie Herr und Meister sind und 
von den andern sich abschlieBen. Der junge Mann liest eine Kravatte, 
das Madchen einen Hut aus. In diesen Fallen sind sich die Handelnden 
nicht bewuBt, daB sie dabei einen bestimmten Instinkt folgen. Es sind auch 
beim Menschen manche Instinkte rudimentar geworden 1), oder haben 
durch die Verhaltnisse so von den natiirlichen abweichende neue Folgen 
bekommen, daB der Zweck unter Umstanden gar nicht mehr gewiinscht 
wird: man denke an den Fortpfianzungsinstinkt im ganzen (man streitet 
sich unnotigerweise, ob es einen Fortpfianzungsim.tinkt im engeren 
Sinne, einen Wunsch nach Kindern beim Menschen noch gebe), wo die 
Betatigung des Instinktes meist nur bis zum Koitus gewiinscht, der End
zweck oft gerade~u verabscheut wird. 

lch bin mehrfach gefragt worder" ob Instinkte und instinktive Rcgungen, wie 
<las Gewissen, dem bewuBten oder dem unbewuBten Seelenleben angehiiren. Die 
Frage ist iiberhaupt nicht ganz richtig gesteHt. AHe wichtigere.a psychischen Funk. 
tionen kiinnen bewuBt oder unbewuBt sein. Keine Funktion kann bloB bewuBt 
vorkommen, dagegen gibt es Klassen von Funktionen, die auch noch psychisch 
genannt werd·en, aber unter normalen Umstanden nur im UnbewuBten verlaufen: 
die Direktion kiirperlicher Tatigkeiten durch zentripetale Reize und durch die Ge
samtpsyche, die Sekretionen, Darmbewegungen, Vasomotoren, Herztatigkeit usw. 
Bei den InstinkteD nun ist der Zweck direkt nicht bewuBt. wenn auch der Mensch 
sich denselben sekundar klarmachen kann. BewuBt wird bloB das Vergniigen an 
bestimmten Handiungen oder die Uniust an zu vermeidenden Situation en. DaB 
wir solche bestimmte Einstellungen haben, Iiegt in der Organisation des eNS. 

1) Vom Nahrungstrieb ist das Wichtigste die Lust seinen Unterhalt zu erjagen, zu 
erkampfen, iiberhaupt zu erarbeiten und sich dabei den vorhandenen MoglichkEiten anzu
passen, seit Generationen im Schwinden begriffen und in Arbdtsscheu verwandelt worden 
- aus begreiflichen Griinden, ist doch an Stelle des Befriedigung bringenden Naturtriebes 
ein Zwang zumeist direkt las tiger Form der Anstrengung getreten; in der Schule ochst man 
oft sehr gegen seinen Willen und nimmt man gar Eeine unliebEam€li Prugd in Empfang. 
damit man fiinfzehn oder zwanzig Jahre spater sich mit der Familie ernahren konne
Auch eine Fabrikarbeit hat mit lustbetonten Trieben nur noch hochst indirekten Zu· 
sammenhang. 
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Fur unser jetziges Wissen ist die enorme Plastizitat der komplizier
teren Instinkthandlungen der Tiere, ihre Anpassungsfahigkeit an die ver
schiedensten Situationen, noch nicht verstandlich. Man kann sich allenfalls 
noch die Auswahl des Platzes eines Spinnennetzes und die Anpassung 
des Baues an die lokalen Verhaltnisse (einschlieBlich die Festigkeit und 
Stabilitiit der Stiitzpunkte) aus einfachen Reaktionen auf optische und 
dynamisch-statische Wahrnehmungen einigermaBen vorstellen, aber nur 
einigermaBen. Wie und was der Vogel an Material fUr sein Nest zu
sammensucht, und wie er es den lokalen Verhaltnissfln anpaBt, das geht 
schon dariiber binaus. Ein Hund, der niemals fabig ware, von sich aus 
einen Stu hi zu verrucken, urn einen hochhangenden Hasen zu erreichen 
und sich damit vor dem Hungertode zu retten, "kommt" bei der ersten 
Igeljagd "auf die Idee", die stachelige Kugel ins ziemlich entfernte 
Wasser zu rollen, "damit" der Kopf herauskomme und er das Tier tot 
beiBen konne. Manche Vogel locken Feinde vom Nest weg, indem sie 
sich flugellahm stellen. Wenn man gegeniiber solchen Instinkten nicht 
lieber auf eine Erklarung verzichten will, EO wuBte ich nur an phylo
gene tisch erworbene Dberlegung, die sich allerdings nur auf bestimmte 
FaIle bescbrankt, zu denken. Solange aber eine solche Vermutung durch 
nichts anderes gestiitzt wird, erscheint sie unsympathisch. 

Die Triebe verlangen eine Energieverwendung in bestimmten Rich
tungen. Das Dynamische ist also auch hier zu beachten. Man hat 
die Vorstellung, daB ein Trieb, der in seiner natiirlichen Richtung keine 
Befriedigung finde, dadurch abreagiert werden kanne, daB die ihm inne
wohnende Kraft in einer andern Weise verwendet werde. FREUD meint 
sogar, daB die Kulturleistungen in dieser Weise "sublimierten" Sexual
energien (namentlich perversen, die jedes kleine Kind, wenn es normal 
werden solI, umwandeln miisse) zu verdanken seien. Das letztere mochte 
ich nun bezweifeln. 1m ubrigen weiB jedermann, daB etwas Richtiges 
an der Auffassung ist. Obschon vielleicht p.iemand alle seine Triebe 
amleben und namentlich niemand auch nur einen einzigen "ganz" aus
leben kann, so genugt doch das durchschnittlich vorkommende MaB; 
Viele aber sind ungliicklich, weil sie sich in irgendeiner einzelnen Rich
tung, z. B. in der sexuellen oder in einer kunstlerischen, nicht au sieben 
konnen. Dnter Ausleben verstehe ich aber hier nicht den haBlichen 
Begriff, den ihm die neuere Literatur gegeben hat. Man kann unter 
Umstanden erotisch sehr bedurftig sein, aber doch sich voll ausleben in der 
Liebe z. B. zum Ehegatten, ohne nur den Koitus auszuiiben. Die Natur 
gibt also recht weitgehenden Spielraum. Aber in wenigstens einer 
Richtung muB der feiner angelegte Mensch einen Trieb befriedigen 
konnen - inwieweit auch der Durchschnittsmensch, wage ich nicht zu 
entscheiden; man hat aber AnhaltEpunkte fUr die Annahme, daB der 
Philister mit sehr wenig, d. h. mit Befriedigung bloB seiner zum Leben 
notwendigen Instinkte nahezu auskommen konne. Immerhin zeigt das 
Wirtshaus, daB vielen noch etwas fehlt. Bei den Frauen muB auch 
irgendeine Tatigkeit, die sich auf Menschen bezieht" wenigstens ne ben 
der nicht adaquaten Berufsarbeit vorhanden sein, wenn sie zufrieden 
sein sollen. Dies nur einige Andeutungen zur allgemeinen Orientierung. 
Das Thema verlangt eine besondere Arbeit und ein beEOnderes Buch. 
Fur uns ist wichtig, daB man sich nicht in allen Beziehungen und nicht 
voll ausleben muB, urn nicht ungliicklich zu sein, und daB das Be-
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diirfnis nach Befriedigung einzelner nicht unmittelbar zur Existenz not
wendiger Triebe von Mensch zu Mensch ein sehr verschiedenes ist. 

So verstehen wir, daB auch in dieser Beziehung, wie iiberall in der 
Psyche, Xhnlichkeiten fUr Gleichheiten genommen werden, so daB ahn
liche Betatigungen einander ersetzen konnen. Schon eine so einfache 
Funktion wie der Hunger laBt sich fiir einige Zeit beschwichtigen durch 
die FiilIung des Magens mit unverdaulichen Massen. Tiere konnen 
sich am Objekt vergreifen: eine saugende Katze, der die Jungen ab
handen gekommen sind, kann junge Ratten, Kaninchen oder andere 
Tiere, die sie sonst bloB als Beute betrachten wiirde, adoptieren. Beim 
mem:chlichen Weibe kann sich die Liebe zu den Kindern und zu einem 
Mann in KrankenpBege erschopfen; der Kranke ist Symbol des Kindes, 
das als ganz oder halb vollwertiger Ersatz seine Dienste tut. 

Um eine absohlieBende Vorstellung von den medizinisoh und sozial hoohst 
wiohtigen Ersatzbetiitigungen der Triebe zu gewinnen, sind nooh viel mehr Beob
aehtungen zu sammeln. Von der viel besprochenen Su blimierung des Gesohlechts
triebes in Kulturhandlungen ware nach meiner Ansioht zurzeit etwa folgendes zu 
sagen. Sohon bei niederen Tieren gehoren zur Befriedigung des Gesohleohtstriebs 
eine Menge von Nebenhandlungen, deren Zweck wir nioht recht einsehen, und 
die "auch anders sein konnten". Es ist deshalb selbstverstandlich, wenn gerade hier 
iihnliche Reaktionen einander am leichtesten ersetzen konnen, und Abanderungen 
im guten (Sublimierungen) und bosen Sinne (Perversionen) haufig vorkommen. 
DaB aber aile oder viele Kulturhandlungen eigentlich sublimierte Betatigungen 
des Geschlechtstriebes seien, ist nioht zu beweisen und fiir mioh unannehmbar. 
Auch ist die Vorsteilung der Uberleitung eines Vorrates von Kraft auf eineu anderen 
Trieb, der sic dann "abfiihrt", gcwiB nioht ganz richtig (vgl. Gelegenheitsapparate). 
Wenn der Kindertrieb der unverheirateten Frau sich in aufopfernder Krankenpflege 
und andern erzieherischen oder fiirsorgenden Bestrebungen auslaBt, so kommen 
ganz andere Dinge in Betracht. Zuniichst einmal hat der Mensoh vielerlei Triebe; 
und Befriedigung auf einem Gebiete schaUt ihm auch Befriedigung im allgemeinen, 
so daB ein anderes Streben nicht aufkommen kann oder nicht mehr notig ist. Wer 
gerne Naturwissenschafter, aber auoh Arzt. geworden ware, und nun sioh, wenn auoh 
aus einem auBeren Grunde, fiir den letzteren Beruf entschieden hat. kann befriedigt 
sein, ohne weiter sioh mit Naiurwissenschaften zu beschiiftigen. Die Verhiiltnisse, 
namentlich die der hoheren Kulturen, "bieten den Menschen eine A uswahl von 
Trieben zu seiner Befriedigung. Er braucht nioht alle auszuleben, und konnte 
es gar nioht. 

Nun aber decken sioh Krankenpflege und Pflege der eigenen Kinder zu einem 
nioht kleinen Teil. Die beiden Triebe und namentlich ihre Betii,tigungen sind ein
ander "iihnlioh", so daB sie einander assoziieren. So miissen sie ineinen einzigen 
Komplex verschwimmen, so daB mit dem einen auch der anderebefriedigtwird. Man 
kann das namliche auch so auffassen, daB, wenn Pflegetrieb und Kindertrieb 
weseutliche Komponenten gemeinsam haben, auoh darin schon eine Moglichkeit 
stecken muB, daB das Ausleben des einen Triebes auoh den anderen befriedigt 
oder beschwioht.igt. Mit der Frage der Sublimierung hangt auch die der symbolischen 
Befriedigungl) zusammen, die in der Krankheit besser studiert ist, als beim N or
malen. In gewisser Beziehung ist die Krankenpfiege auch ein Symbol der Kinder. 
pflege. 

loh weiB, daB mit diesen Worten das Problem nioht geniigend abgekliirt ist; 
aber ioh denke, daB der angedeutete Weg zum Verstandnis fiihren konnte. 

Der Kunsttrieb. Von der Kunst will ich nur reden, um auszudriicken, 
daB ich ihr gegeniiber eben so hilflos bin wie die bisherigen Untersucher. Jeder· 
mann kann sehen, daB sie dazu dient, Gefiihle und gefiihlsbetonte ldeen auszu
driicken und zu empfangen. Selbstverstandlich weW ioh, daB im "Schonen" viel 
Lebeusforderndes steckt, daB der Rhythmus eine aus dem Organismus sioh er-

I) Der in der Ehe ungliickliche Arzt hat Vorliebe fUr Ehescheidungsgutachten. Der 
geizige Nervose beschriinkt wenigstens die "Ausgabe" der Fazes und wird obstipiert. VhFr
haupt sind viele nervose Symptome symbolische Triebbefriedigungen (vgl. FREUD). 
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gebende besoudere Stellung in der Au:einanderfolge der Reize und der Impulse 
hat, daB ein schon gezeiehneter Kreis fiir Aug~ und kinetisehe Vorstellungen etwas 
Bequemeres, also Angenehmeres sein muB als ein zerbeulter. Ich weiB namentlich, 
daB eine Menge von Formverhaltnissen auf den Mensehen ii.bertragen ohne weiteres 
mit Lust Ul d Unlust betont werden miissen. Ich konstatiere nur zu sehr, wie oft 
nicht das Schone, sondern das AuffaUende, Heraushebende mit der .Asthetik ver
quickt wird, so daB diese in solchen FiHlen eigentlich bloB der Eitelkeit front. 
leh kann mir daraus auch einen Vers machen, daB der Gesang einer N achtigall 
sofort an Reiz verliert, wenn ich vernehme, daB ieh "nur" eine kiinstliche Nachtigall 
gehOrt habe. Das erkliirt aber alles nicht, warum der Spinnenaffe (spider-monkey) 
mit seinem Schwanz Blumen herumtragt, warum die Krahenarten glanzendc 
Dinge sammeln, und die Laubenvogel sich elUe Privatgalerie von Flitter anlegen, 
warum es Vogel gibt, die wunderbar komplizierte Tanze auffiihren und zwar ohne 
sexuellen Zweek; ieh konnte letzteres aber auch nieht verstehen, wenn es sieh um 
sexuelle Ziele handelte. Ich beobachte, daB die Vogel sieh mit der Stimme manehes 
mitteilen; aber ieh weiB nieht, warum sie so viel und so kompJiziert singen, und muB 
mit agderen vermuten, daB das mit dem zusammenhange, was wir Menschen Kunst 
und Asthetik nennen 1 ). Wenn das Wesentliche an der Sehonheit das ware, was 
uns fOrdert, so miiBten die Nahrungsmittelin ihrer iisthetisehen Wertung in eine 
ahnliche Skala einzureihen sein wie in ihrer nahrenden, oder zum Schonsten miiBten 
die Genitalien des anderen Geschlechtes gehoren, wahrend das, allerdings vorhan
dene, optische Interesse an denselben sich von dem asthetischen so i'tark unter
scheidet wie ein Ton von cinem Licht; dafiir ist die menschliche Schonlleit, wie 
sie erotisch yom anderen Geschlecht gewertet wird, in vielen Beziehungen direkt 
antiselektoriseh, und j;;denfalls nicht in geradem Verhii,ltnis zu dem Nutzen iir die 
Erhaltung der Art. lch kann auch von keiner der iiblichen Erklarungen aus be
greifen, daB man sich schon in prahistorischen Zeiten Miihe gegeben hat, den Topfen 
mit den Fingernageln Ornamente einzupressen, und cbenso wenig, daB wir ein Abend
rot schon Hnden. Die alte Spieltheorie ist schon deswegen ungeniigmd, weil wir 
das Spiel als Voriibung niitzllcher Fahigkeitm und als Auikitzeln bestimmter 
Affekte ohne weiteres psychologisch verstel.en. Ware im Prinzip de!! Schonen 
das Fiirdernde das Wesentliche, so bliebe ein Riitsel, warum so nebensaehliche 
Fiirderungen aus den verschiedensten Lebensgebieten iiberhaupt herausgefiihlt, und 
gar warum sie in un serer Psyche begriftlich und als Trieb2 ) in eine besondere 
Klasse geordnet werden, wahrend wir im iibrigen die versehiedenen Funktions
gebiete streng auseinanderhalten und die Freude an Bewegung nieht mit der am 
Essen zusammenwerfen. Und wenn man fUr aIle diese Dinge noeh irgendeine Er
klarung aus den schon bekannten Prinzipien herausiinden kiinnte, so ware das 
Quantitative an der Kunst nicht zu verstehen, daB man sich seit vorgeschichtliehen 
Zeiten so viel Miihe gibt und geradezu einen Lebenszweek darin findet, KunJ:l.t zu 
produzieren, daB es sieh lohnt einen gotischen Domoder eine Symphonie aufzu
bauen, und vor aHem, daB es einen angeborenen aktiven und passiven Kunsttrieb 
gibt, dessen Nichtbefriedigung den Menscllell ungliicklieh ma.eht, und dem von 
Vielen geradezu alles andere geopfert wird. 

Wir sind nur erst am Anfallg dieser Studiell, und da ist es hiichstwahrschein
lieh, daB wir eben zu wenig wissen, um diese Frage zu beantworten. Da wir 
aber aIle andern Eigenschaften unserer Psyche, die wir kennen, aueh verstehen, 
kann man nieht umhin, doch daran zu denken, ob llicht die utilistischeErklarung 
hier unangebracht sei. Warum soU man nur hier schon aUes wissenY Warum 
sollen uns nicht auch ganze groBe Prinzipien, die das Leben iiberhaupt leiten, noch 
unbekannt sein Y Und da fallt uns in diesem Zusammenhang noell ein anderes Riitsel 

1) Schwerer wird es uns, das Interesse von Eidechsen und andern niederen TierEn 
fUr einfache Musik aus asthetischen Gefiihlen abzuleiten; wir suchen abel' auch bis jetzt 
vergebens nach' einer Vorstellung, was fiir ein InstinktmiBverstiindnis dahinter stecken 
konnte. 

2) Wenn auch Dichter, Musiker oder bildende Kiinstler mehr oder weniger einseitig 
auf ihre Spezialkunst eingestellt sind, im aHgemeinen ist das asthetische Fiihlen doch eine 
Einheit, deren verschiedene Seiten je nach den begleitendenAnlagen verschieden entwickelt 
sein konnen. Kiinstlerisch angelegte Leute aUer Spezialitaten bilden in dieser Beziehung 
eine Kiasse, die sich sehr gut abgrenzt von den KUDstbarbaren und sogar den Kunstphili
stern. VOl' aHem aber beweist die Familienforschung, daB es einen allgemeinen Kunsttrieb 
gibt. 
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auf, das uns die Lebewesen zu liisen geber: Die Farben und Formen der Blumen 
und vieler Tiere; speziell der Hoehzeitssehmuck in Farben und Formen und Bewe· 
gungen und Tonen und Diiften ist nicht einmal bei den Pflanzen, wo man doeh die 
Pollen iibertragenden Insekten herbeiziehen kann, ganz befriedigend erklart. 
WelJn die Theorie der sexuellen Auslese auch nicht so vielen anderen Schwierig. 
keiten in der Anwendung am einzelnen FaIle begegnete. sie miiBte schon in ihrem 
Prinzip daran scheitern, daB wir einfach wiederzu fragen haben: Warum ist das 
Weibchen so eingeriehtet, daB ein bestimmter Gesang, ein bestimmter Kamm, 
bestimmte Tanze des Mannchens ihm "gefalIen", es sexuell erregen¥ Mit and ern 
Worten, die Frage nach der Bedeutung des GefaIlenfindens an nicht "notwendigen''. 
nicht "niitzlichen", nicht direkt .,fordernden" aber sehr luxuriosen Eigenschaften 
ist durch die Annahme der geschlechtlichen Zuehtwahl urn keinen Schritt der 
Losung naher gebracht worden. Wir diirfen auch nicht annehmen, daB diese Far
ben "zufalIig" seien wie etwa das Rot des Blutes oder einiger Tiefseefische; denn 
wo keine Augen sind sie zu sehen, bei den im Dunkel lebenden Tieren, haben wir 
meist keinen Farbenschmuck. 

Diese Tatsachen zwingen uns gerade~.u im jetzigen Zustand des Wissens die 
Frage auf, ob nicht zwischen der aktiven Asthetik der Blumen und Schmetterlinge 
und Kolibri und Quallen und der passiven unseres Gefiihls ein Zusammenhang sei; 
und da wir vom utilistischen Standpunkt aus auf ein Verstandnis gleich Null kommen 
und von den Zusammenhangen des Lebens ebenfalls ein Wissen .;Null haben, so ist 
es nicht unlogisch, wenn man bis auf weiteres die Wurzeln der Asthetik nicht nur 
in der Niitzlichkeit sucht, sondern auch nach anderen Lebensprinzipien forscht, 
die die merkwiirdige Parallele zwischen den Farben und Zeichnungen der Raupen 
und unserem asthetischen Empfinden erklaren konnte. Kann nicht in der Produk
tion und im Empfinden von Sehonem irgend etwas Allgemeines zum Ausdruck 
kommen, das der ganzen Welt oder wenigstens der organischen Welt angehort, 
und das wir in unserem menschlichen Denken etwa mit dem Begriff der "Idee" 
andeuten konnten (natiirlich ohne jede Verwandtschaft mit den PLAToNschen 
Ideen)¥ Konnte nicht in der asthetischen Erscheinung der Blumen und Raupen 
und des Vogelgesanges und in der asthetischen Wertring dieser Erscheinungen 
durch die sie wahrnehmenden Wesen ein allgemeines Prinzip zum Ausdruck kommen, 
Farben undFormen undTone nachGesetzen zusammen zusteIlen, die wir in einzelnen 
Erscheinungen als asthetische empfinden - "in einzelnen Erscheinungen" sage ich 
deshalb, wei! es unwahrscheinlich ist, daB gerade die Auslese, die der Mensch mit 
seinen beschrankten Sinnen und seinem asthetischen Fiihlen macht, das ganze Prin
zip erschopfe. Es gibt eine Reihe anderer Tatsachen, die vielleicht mithelfen konnten 
zur Aufklarung. 1st nicht der Descensus testiculorum, der eigentlich nur Gefahr 
bringt (manche Tiere suchen einander im Kampfe die Hodea wegzubeiBen), !lin Mittel; 
die Mannlichkeit herauszu~~reichenl)' oder der Hymen der physisehe Ausdruck der 
Sexualhemmung und der Uberwertung der weiblichen Keuschheit beim Menschen T 
der radschlagende Pfau scheint ein Demonstrationsbediirfnis auch dem Menschen 
gegeniiber zu haben, das ihm doch wohl biologisch nichts niitzt. Auch da scheinen 
sich im physischen und im psychischen Organismus Prinzipien auszudriieken, die 
iiber das biologisch "Niitzliche" hinausgehen. 

Was Wi tz und Humor ist, weiB ieh auch noeh nicht. Die bisherigen Losun
gen scheinen mir zum Teil etwas Richtiges zu treffen, aber nicht alles oder nicht 
die Hauptsache. Wir sollten zuerst einmal wissen, was Lachen unddieentsprechende 
Stimmung ist. . 

Wissen wir biologisch von der Kunst nichts, so kennen wir doch einiges vom 
Kiinstler und dem kiinstlerischen .Schaffen. Aber dieses Wissen hat es 
trotz der vielen Biicher, die dariiber gedruckt worden sind, noch sehr notig, geordnet 
und in verst and lichen beziehungsweise kausalen Zusammenhang gebracht zu werden. 
Dazumochteichanregen,mehrnicht. Das Folgende solI nicht etwa Fragen 
beantworten oder Ansichten, die ich fiir richtig halte, ausdriicken, 
sondern Fragen stellen, wenn auch in der bequemen und leichter 
verstandlichen Form von Bruchstiicken einer Schilderung. lch bin 
auch weit davon, diese Andeutungen durchgedacht zu haben. 

Aufgabe eines Kiinstlers ist es in erster Linie, Gefiihle auszudriieken und damit 
nach dem Gesetz der einfachen Suggestibilitiit bei andern Gefiihle zu erregen2). 

1) Es gibt Saugetiere, bei denen die sichtbaren Hoden zum "Hochzeitskleide" gehor€n, 
indem die Drusen nur wahrend der Brunstzeit aullerhalb der Korperhiihle bleibEn. 

2) Obrigens mull nicht jeder Kiinstler ein Publikum haben, und sind es zum Teil nicht 
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Nun ist un sere Ausdrucksfahigkeit fiir Gefiihle verhaltnismanig beschrankt. Der 
Verliebte gibt seine Gefiihle durch Seufzen und Erroten und Zittern, in der Haltung 
und in Handlungen und in vielen andern Dingen kund, gelegentlich auch in einigen 
Interjektionen und sogar kurzen Satzen. Aber un sere Sprache ist im gronen und 
ganzen da, objektive Zusammenhange mitzuteilen, nicht innere Vorgange; speziell 
der Gefiihlsiibermittlung dienen nur die mimischen Affektaunerungen im weitesten 
Sinne einschlie3lich das ganze Benehmen. 

Urn Gefiihle sprachlich ausdriickend oder schildernd mitzuteilen, mun man sie 
zum Objekt machen; das Ich mun ihnen gegeniiberstehen wie andern zu studierenden 
oder zu schildernden psychischen Vorgangen, die deshalb (vgl. Kapitel Wahrneh
mung) erst am Engramm beobachtet werden konnen. 

Das Gefiihlsmanige, das der Dichter zu schild ern hat, kann also nicht mehr 
aktuell sein oder nicht das ganze Ich bewegen, d. h. es mun in einem gewissen Grad 
abgespalten seinl). 

Eine der gronten jetzt lebenden deutschen Dichterinnen aunerte sich, dan es 
Dilettantenart sei, seine Gefiihle zu verwerten, solange sie bestehen. Erst wenn 
man kalt geworden sei, konne man sie dichterisch gestalten. Dan der ungliicklich 
Liebende die Wonnen der Liebe besonders gliihend schildert, ist oft bemerkt worden. 

Die beiden Bedingungen der dichterischen Gestaltung, Angehoren der Ver
gangenheit oder Abspaltung der Gefiihle sind nicht ein einfaches Entweder-Oder. 

Ein vergangenes Gefiihl taucht bei der Ekphorie nahezu als solches wieder 
auf und kann jedenfalls den ganzen Menschen wieder beherrschen wie zur Zeit des 
Erlebnisses, dem es angehort. Auch es mun deshalb, urn objektiviert zu werden, 
zwar empfunden, aber dem beobachtenden Ich gegeniibergestellt werden. Das 
Wichtigste ist also auch hier die Spaltung in Beobachtetes und Beobachterides. 
Eine besondere Leichtigkeit dieser Spaltung haben wir bei der schizoiden An
lage 2 ), die wohl eine der Bedingungen oder die Bedingung ist, die kiinstlerisches 
Schaffen ermoglicht3 ). So sehen wir schizophren werdende und schizoide Kiinstler 
in Menge, und vielleicht haben geradezu alle Kiinstler wenigstens einen schizoiden 
Einschlag. Wir sehen auch, dan gewohnliche Menschen im Beginn einer subakuten 
Schizophrenie sich mit Erfolg kiinstlerisch betatigen, gelegentlich zeichnend oder 
malend, am haufigsten aber einige iiberraschend schone Gedichte hervorbringend, 
was moglich ist, ohne eine angelernte und geiibte Technik. 

Mit dieser Spaltungsfahigkeit der Kiinstlerpsyche hangt natiirlich auch die 
grone Rolle zusammen, die beim wahren Kiinstler das Unbewunte spielt. Es ist 
bekannt, wieviel die kiinstlerische Gestaltung abgetrennt yom bewunten Ich vor 
sich geht und sich erst mehr oder weniger fertig wie eine Halluzination dem Bewunt
sein aufdrangt. Ich habe noch nicht veriolgt, wie sich die Abspaltung des Unbewun
ten yom Bewunten und die Gegeniibersetzung yom Schaffenden und seinem Ob
jekt, die den kiinstlerischen Ausdruck gestattet, zueinander verhalten. 

Die Abspaltung kiinstlerisch wirksamer Komplexe bedarf wie die der im Traum 
und in der Psychopathologie aktiven einer besonderen Nuance: sie miissen so stark 
ambivalent sein, daB sie ihrer Unertraglichkeit wegen yom Bewui3tsein niemals 
ganz assimiliert werden, aber doch in der relativen Abspaltung energisch fortleben. 

kiinstlerische Griinde, die ihn nach Anerkennung streben und sich dem Publikum aufdrangen 
lassen. Es gibt Leute, die ihre Gedichte flir sich behalten und dabei zufrieden sind_ 

1) Selbstverstandlich werden umgekehrt die eigenen Gefiihle dadurch, daB man sie 
studiert, verandert und bis zum Verschwinden abgeschwacht. MARIE v. EBNER-EsCHEN
BAOH sagt irgendwo: die, welche sie beneiden, wissen nicht, was es fiir eine Plage sei, wenn 
man auf diesem Wege Naivitat, Gegenwartsgeflihl und GegenwartsgenuB einbiiJ3e, Und 
SELMA HEINE hat dem namlichen Gedanken im Perseus Ausdruck gege ben, indem sie 
die Beobachtungaweise des Kiinstlers mit dem G::lrgonenschild symbolisiert, vor dem das 
L3bendige zu Stein wird, Wahrscheinlich empfindet die Frau diese Wandlung viel starker 
als der sonst schon objektivere Mann, 

2) Vielleicht auch bei der hysterischen Anlage, deren Stellung zur schizoiden noch zu 
studieren ist, Vielleicht bildet sie nur eine Unterabteilung des Schizoids. 

3) KRETSCHMER (Korperbau und Charakter, Berlin, Julius Springer, 1921) stellt den 
zyklothymen Kiinstler und den schizoiden einander gegeniiber. DaB auch del' Zyklothyme 
bsstimmte enge Bpziehungen zum Kiinstlerischen habe, ist nicht zu bezweifeln. lch vermute 
ab31', daB sic andere sind als die des Schizoiden und vielleicht mit der starken und modu
lationsreichen Empfindungsfahigkeit zusammenhangen. Gehort das lebhafte Empfinden 
und die virtuose Wiedergabe mehr der zyklothymen Anlage, die Produktion mehr der 
schizothymen an? 
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Vielleicht konnte ieh noeh besser sagen: Vorstellungen, die nur unangenehm sind 
werden leieht nieht nur abgespalten, sondern so unterdriiekt, daB sie nieht mehr 
wirken. Was abgespalten wird im eigentlichen Sinne, was weiterlebt aber vom Ieh 
mogliehst abgetrennt gehalten wird, ist zugleieh gewiinseht und verabseheut. Selbst
verstandlieh braueht das von einer kiinstlerisehen Idee nieht in ihrer Gesamtheit 
so zu sein. Es konnen einzelne Ziige derselben das ambivalente Ferment sein. 
GOETHE wird sieh wohl immer seines Verhaltnisses zu Friederike bewuBt gewesen 
sein, aber es ist mir sehr fraglieh, ob er sieh dariiber klar war, wie er sieh im Clavigo, 
im Ur-Faust und in der neuen Melusine selbst strafte und verteidigte gegeniiber 
den Vorwiirfen, die er sieh dabei maehen konnte. 

So braueht aueh gar nieht "der ganze Mensch" von den Gefiihlen beseelt zu 
sein, die ihn zum Dichter maehen. Aber der Kiinstler arbeitet eben irgend etwas, 
was in ihm ist, heraus, indem er es von allen andern Strebungen, die in ihm sind, 
loslost. Da ist eine junge Frau, die in einem Weihnaehtsspiel Entziieken verbreitet 
dureh die Innigkeit, mit der sie als Maria die Mutter darstellt - sie ist aber das 
Gegenteil von einer guten Mutter. Ein Madehen maeht naeh der Pubertat eine Zeit
lang sehr fein empfundene Gediehte; als Personliehkeit, im Leben, ihrer Familie 
gegeniiber, ist sie aber damals und in der Folge ziemlieh gefiihllos und riieksiehtslos, 
wenn sie aueh nirgends einen aus den Gewohnheiten der guten Gesellsehaft heraus
tretenden Fehler maeht. Es gibt ja aueh sonst maneherlei zum Teil allgemein be
kannte Griinde, daB man in der Kunst mit einer gewissen Vorliebe dasjenige, dessen 
man im Leben ermangelt, ausdriiekt oder genieLlt. Ieh gehe hier nieht darauf ein. 
Ieh moehte nur davor warnen, Ethik und Asthetik in engen Zusammenhang zu 
bringen, namentlieh in der Erziehung Charakterbildung dureh Gesehmaeksbildung 
ersetzen zu wollen. Praktiseh erweist sieh Kiinstlertum eher als eine Klippe fiir 
die Tugend, und die Bliite der Kunst fallt, soweit wir wissen, gern in Zeit en des 
sittliehen Verfalls. 

Worin aber besteht das kiinstlerisehe Gestalten? Ein Teil der Antwort 
wird oft indirekt gegeben, wenn man auseinandersetzt, worin der Untersehied 
zwischen einem Gemald~ und einer Photo bestehe. Etwas weniger bekannt 
ist es, warum die gut dargestellte Maria (ganz abgesehen von dem groBen Zusammen
hang), dasTheater·Gretchen eine so groBe Wirkung ausiibt, wahrend wir im Leben 
an tausend eben so liebenden Miittern und an vielen gut angelegten aber gefallenen 
Madehen voriibergehen, ohne uns daran zu erheben. Da erweist es sieh, daB eben 
die wirkliehe Mutter und das wirkliche Gretchen uns noeh eine ganze Menge von 
immanenten und akzessorisehen Z.iigen, Besehiiftigungen und Beziehungen zeigen, 
die nieht die gleiehen Gefiihle erregen, ja die geeignet sind, sie zu unterdriicken. 
Die Kunstgestaltung gibt uns eine reinliche Herausarbeitung dessen, was gerade 
einen bestimmten Gefiihlston sehwingen laBt. Man maeht einen guten Salat nieht 
so, daB man alle Krauter, die eine Wiese bietet, mit Essig und 01 auf den Tisch 
bringt, sondern indem man eine bestimmte Art und Qualitat ausliest. Nehmen 
wir ein Gedieht z. B. von Conrad Ferdinand Meyer. Man findet kein Wort und kein 
Bild, das nieht die gewiinsehte Stimmung herbeifiihren und tragen hilft. 

Am Gestade Palastinas 
Auf und nieder Naeht und Tag 

ist die inhaltlieh troekene lokale und geographisehe Exposition von "mit zwei 
Worten". Der Leser braueht noeh niehts von der darauf folgenden Gesehiehte zu 
wissen; die wenigen W orte haben ihn so prapariert, daB er dem folgenden "London" 
nieht den Ton geben kann, den der Schiffbeamte benutzt, wenn er die Station 
ausruft. 

Diese Siehtung des zu Gebenden ist eine Arbeit, die sich durehaus dem Vorgang 
der Abstraktion analogisieren laBt, und zwar aueh insofern, als nieht ein planloses 
Auslesen von Gegebenem sondern zugleieh ein sinnvolles Suehen und Zusammen. 
stellen von Zusammengehorigem stattfindet. Trotz des letzteren Umstandes lieg~, 
aber doeh eine Abstraktion von der Wirkliehkeit im kiinstlerischen Sehaffen und 
in der Kiinstlernatur. Die Sehwierigkeiten, die die meisten Kiinstler dem Leben 
gegeniiber erfahren miissen, sind nieht zufallige, ganz abgesehen davon, daB aueh 
der Kiinstler manehmal erst daraus seine GroBe zieht, daB er im Leben das ent
behren muLl, wonach er sieh besonderes sehnt. 
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Die Religiositat. Die Religionen. 

Es soU hier natiirlich keine Religionspsychologie gegeben, sondern 
nur an einigen Beispielen gezeigt werden, wie sich das Entstehen der 
religiosen Vorstellungen und der ReJigionen aus dem zentralnervosen 
Reaktionsapparat ohne Hinzukommen irgendeines auBerweltlichen Etwas 
verstehen lasse. 

Von MONAKOW zahlt einen "Trieb zur Vereinigung mit dem Welt
ganzen" schon zu den Urgefuhlen; biologisch ist mir das so unverstand
lich als moglich; auBerdem habe ich weder bei den Tieren, die ich naher 
beobachtet habe, noch bei der Mehrzahl der erwachsenen Gesunden oder 
Kranken etwas gefunden, was sich so nennen konnte. Ich habe auch 
sonst keine Spuren von irgendeinem primitiven Religionstrieb oder 
-instinkt gesehen. Dagegen wissen wir unter anderem folgendes: das 
Kind und der Primitive verstehen von den auBeren kausalen Zusammen
hangen nur das Gewohnliche und Einfachste. U m so besser verstehen 
sie das W oUen und Handeln nach einem Zweck. So bringt die bloBe 
Analogie die Personifikation in die AuBenwelt, man sieht Motive statt 
Ursachen; die Tis~hkante, an der das Kind den Kopf angeschlagen hat, 
ist bos, hat einen bosen Willen; sie wird zur Strafe geschlagen. Aber 
auch sonst ist das Lebende als Tier und Mensch das Wichtigste, dasjenige, 
das am meisten unsere Aufmerksamkeit verlangt. Tier- und Menschen
gestalten werden schon aus diesem Grunde am leichtesten illusioniert; 
irgendein Haus, ein Fels, eine Wolke, ein Klecks macht uns ein freund
liches oder feindliches Gesicht, obschon das reale Handeln uns zwingt, 
so wenig als moglich Fremdes in un sere ""ahrnehmungen hineinzulegen. 
So werden die Dinge auf gewisser Denkstufe notwendig zu belebten Wesen. 
Die Bildung und Benutzung der abstrakten Begriffe der Kraft und des 
Schicksals braucht schon eine recht hohe Kultur; vorher mussen beide 
nach Analogie der dem einfachen Denken gelaufigsten Zusammenhange 
per30nifiziert werden. 

Man verkehrt also mit der AuBenwelt wie mit andern Wesen, und da'3 
ganz besonders, wo sie wirkend auftritt. Zwischen Wirken und Handeln 
gibt es fur den Primitiven keine eigentliche Grenze. Man mochte das 
Wirkende und Handelnde zu seinen Gunsten benutzen, wie aIles andere; 
man muB sich gut stellen zu ihm, um das Schicksal zu beeinflussen; 
daher die religiosen Gebrauche vom Zauber bis zuin Gebet zu einem 
pantheistisch gedachten fast ins Leere verflieBenden Gott. 

Die Tendenzen, Boses abzuwenden, werden begiinstigt durch Furcht 
vor allerlei Schlimmem, die angeboren ist. Aus selbstverstandlichen 
Grunden macht aUes Unsichtbare, dessen Existenz doch irgend wie sich 
ankundigt, dem Kinde Angst; das gefahrliche Dunkel der Nacht ist bis 
hinauf in unsere Zeiten mit Angst betont; MACHS sorgfaltig vor Marchen
vorsteUungen gehutete Kinder fUrchten nachts einen Stuhl; der in der 
Familie aufgezogene Sperling ist in der Nacht gegegenuber den nam
lichen Menschen angstlich, denen er am Tage nur Zutrauen zeigt. Von 
dieser Angst vor dem UnfaBbaren, Unbekannten, sucht man Erlosung. 

Man ist mit der Welt niemals zufrieden; man hat Sehnsucht nach 
etwa'3 anderem, Besserem, als da ist, sei es Beute fUr das hungrig um
her!'!chweifende Tier oder ein Schlaraffenland fUr den Philister, oder ein 
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Himmel der Erlosung fUr den durch seine eigenen Leiden und die der 
Nachsten gequalten hoheren Menschen. Das dereierende Denken erfullt 
diese Wunsche schon in vielen Kleinigkeiten, vor allem aber in den 
Dingen, die der Kulturmensch auf dieser Welt am meil:lten entbehrt, 
und die er da nicht einmal Buchen kann, so daB man sie sich nur in einer 
anderen Welt denken kann, wie KANT seine drei Postulate. Es sind 
namentlich ewiges Leben 1), Gerechtigkeit, Lust ohne Leid, Heiligkeit ohne 
Kampf mit der Versuchung. 

Die GefUhle der Gerechtigkeit gehOren der Gruppe der ethischen 
an. Aber auch sonst kommt die Ethik in die Religionen hinein: auch 
sie erfiillt Wunsche, daB man selbst und daB die and ern gut seien; urn 
die Gewissensqualen wegen verletzter Ethik loszuhaben, braucht man die 
namlichen realistischen und symbolischen guten Handlungen, die die 
Ethik verlangt. Der Begriff der Schuld hangt mit dem der Gerechtig
keit, mit Siihne und Strafe zusammen, die man abwenden mochte, deren 
Ursache man aber in ein hoheres We sen hineinlegt, nach Analogie eines 
Menschen, der straft und lohnt. Auch die hygienischen Vorschriften 
werden damit verbunden, nicht nur weil sie eigentlich, d. h. im biolo
gischen Sinne Ethik sind, sondern auch weil sie VorEChriften sind, deren 
direkten Zweck man nicht versteht. Erst das Christentum mit seiner 
bewuBten Hintansetzung der Welt der Erfahrung hat (leider) diesen 
Teil des religiosen GefUhls und der religiosen Gebrauche atrophieren 
lassen 2). In der Auffassung der religiosen Vorschriften gibt es eine 
kontinuierliche Stufenleiter von der unklaren Vorstellung der Notwendig
keit bestimmter Handlungen und Riten und eventuellen Tugenden 
(Tapferkeit) iiber das in Worte gefaBte Gebot eines Gottes und den 
kategorischen Imperativ bis zu den aus dem Absoluten geholten Ge
setzen der Moral. die sich dann wieder realistisch begriinden lassen in 
der modernen Naturwissenschaft. Onter allen diesen Auffassungen be
wiihrt sich im ubrigen Zuckerbrot und Peitsche praktisch eben so gut, 
wie es zu unseren Instinkten (Gerechtigkeitsgefiihl) paBt. 

Es kommt ferner der Trieb dazu, sich mit dem Geheimnisvollen zu 
beschiiftigen, der ein Teil des Wissenstriebes ist trotz seiner etwas anderen 
GefUhlsbetonung; man geht zum Dbernatiirlichen wie heute noch zum 

1) Der degenerativ-pessimistische Buddhismus wollte umgekehrt das von Zciten 
groLlerer Lebenskraft her (in Form der Seelenwanderung) als eine ewig gedachte aber den 
Schwachlingen unertraglich gewordene Leben endlich machen. AlIerdings hat dann der 
L9benstrieb derer, die die Religion durch die Generationen fortzupflanztn vermochten, 
aus dem Nirvana der Nichtexstenz ein Nirvana der positiven leidlosen Seligkeit gemacht, 
wie auch die Armut und Bediirfnislosigkeit der Monche in einen lukrativen Seligkeits
handel umgewandelt werden muBte. 

2) Man hat davon gesprochen, die Rassen hygiene solIte die Religion der Zukunft 
werden. Das ware sehr niitzlich, aber es ist unmoglich. Die hygienischen Instinkte sind 
beim Menschen infolge der Ve"drangung durch iiberlegtes medizinisches Handeln trotz alIer 
Schwache des letztern (Zauber!) iiberhaupt sta>:k verkriippelt; man hat sehr wenig Instinkt, 
vorzubeugen, maD miichte nur cito tuto et jucunde geheilt werden, wenn man die Folgen 
der hygienischen Slinden zu spiiren bekommt. Sie sind aber auch, soweit sie vorhanden 
sind, unseren Kulturverhaltnissen gal." nicht geniigend angepaBt (Syphilis, Alkohol I). Sie 
sind ferner viel zu wenig bewuBt, als daB man damus eine Religion machen konnte. Eine 
solche Religion ware auch zu einseitig; aIle die andern Bediirfnisse nach Abwendung von 
Leid, das viel naher liegt als die gesundheitliche Zukunft von Individuum und Nachstem 
und Rasse und aIle die verschiedenartige uns in erster Linie bewegende Sehnsucht wiirde 
damit nicht befriedigt. Aber als wichtiger Teil jeder Religion solIte die Rassenhygiene 
wieder ihren Rang einnehmen; mehr kann sie nicht leisten. 
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Quacksalber. Mit diesem Bediirfnis vermengen sich dann Erkenntnis
triebe, die sich in ]'ragen kristallisieren; wie ist die Welt, wie der 
Mensch entstanden? auf was steht die Erde? wie kommt das Dbel in 
die Welt? Darauf geben Kosmogonien Auskunft, die mit den religiosen 
Vorstellungen von iibersinnlichen Beherrschern der Welt und Beseelung 
einzelner Dinge zusammenhangen muBten. Wie die Sagen in dereisti
scher Weise den Wechsel von Tages- und Jahreszeiten, Tod und Leben 
des Menschen und der Natur, Wiedergeburt, Ohnmacht und Auferstehung 
des Phallus verquicken, ist in neuerer Zeit namentlich durch FREUD 
klar geworden, wenn auch schon friiher Manche diese Zusammenhange gut 
gewuBt haben. Die Kenntnis der dereierenden Denkformen zeigt uns, 
daB solche Verdichtungen und Dberdeterminierungen etwas ganz Selbst
verstandliches und Allgemeines sind, und iiberall vorkommen, wo das 
logisch realistische Denken versagt. Die Frage, wozu wir da sind, ist 
von jeher und immer wieder gestellt, wenn auch nie so ganz beantwortet 
worden. 

Das Geheimnisvollste und zugleich das Eindruckvollste ist d er Tod. 
Der liebe Freund, der gefiirchtete Feind liegt auf einmal machtlos da 
und verschwindet in ekler Verwesung. Nie mehr erscheint er in der nam
lichen Gestalt, wohl aber in den Hoffnungen und Befiirchtungen des 
aufgewiihlten Gemiites und in den Visionen des Wachens und des 
Traumes, rachend, belohnend und trostend. Vnd wir selbst gehen alle, 
alle diesem namlichen Ende zu, ein Ziel, vor dem die Lebensinstinkte 
gerade am meisten schaudern. Vnd wo sind sie alle Zeit, die, die nur 
fiir Augenblicke einmal wiederkommen? was haben sie fiir Machte zur 
Verfiigung, die Rache auszufiihren, die unser schuldiges Herz sich gegen 
seinen Willen ausmalen muB, und urn ihr Eigentum zuriickzufordern, das 
wir in Besitz genommen? Vnd die uns liebten, wie werden sie von dem 
Ort aus, wo alles anders ist, dem Segen ihrer Wiinsche Wirklichkeit 
verleihen? Vnd werden wir sie wiedersehen? 

Was sind fiir Zusammenhange des vor unseren Augen gewachsenen 
und wieder abgestorbenen Korpers, der friiher die Person war, mit dem 
fortlebenden Hauchwesen, des sen Entstehung man nicht wahrnehmen 
konnte, und das jetzt den Freund oder den Feind darstellt? 

Solche und viele ahnliche Gefiihle und Gedanken in Ratselform 
werden durch die Gesetze des dereierenden Denkens zu Antworten ver
arbeitet und zu Anschauungen von Leben und Tod nnd Seele und fort
dauernder Liebe und Belohnung in einer geheimnisvollen Welt, und da
durch zum Kern von Glaubensformen gemacht, die sich zu einer Einheit 
hinaufgerungen, bis schlieBlich die mehr instinktive als bewuBte Er
kenntnis der Einheit eines Kosmos sich zu dem einen Gott gestaltete, 
zu dem Klein und GroB, Elend und Machtig, Einzelner und die ganze 
Welt ein personliches Verhaltnis gewinnt, in dem alle unsere sehnsiich
tigsten und geheimsten Wiinsche eine Befriedigung finden. 

Warum das Geheimnisvolle sieh vom einfachen NiehtgewuBten 
unterscheidet, ist selbstverstandlich. Das letztere ist meist gleichgiiltig, 
oder es beruht auf den gewohnlichen Zusammenhangen, die wir erfassen, 
sei es als kausale Verkniipfung, sei es als unabanderliehes Sosein (ich 
sage absichtlich nicht "Schicksal", weil dieses Wort gerade etwas Geheim
nisvolles in den Begriff hineintragt), wenn der Regen uns einen Spazier
gang verdirbt oder eine Naturkatastrophe Familie und Giiter entreiBt. 

B leu I e r, Elementarpsychologie. 18 
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Das, dessen Mechanismen sowohl unbekannt als auch ungewohnt sind, 
von dem man nicht einmal recht weiB, ob es wirkt oder nicht, und ob 
es Spuk macht oder uns vernichtet oder erhoht, oder neue Wege der 
Macht zeigt, hat naturlich eine besondere Gefuhlsbetonung, ahnlich wie 
das Dunkel der N acht, in dem aber (wenigstens fiir den Primitiven) das 
Xngstliche vorwiegt. 

Ein ahnliches Gefuhl floBt uns alles GroBe und Erhabene, Dber
waltigende und "Unendliche" ein, wie es die Welt oder eine Masse, 
auch nur ein hoher Berg, ein Strom oder ein gewaltiger Dom ist. Auch 
die Mannigfaltigkeit der Welt, selbst die Unabanderlichkeit des Schick
sals hat einen ahnlichen Gefuhlswert. Warum es so ist, braucht wohl 
nicht ausgefiihrt zu werden, und ebemo daB diei'~e Gefuhle und Vor
stellungen mannigfach sich mit den ubrigen zur Religion gehorenden 
Gefiihlen und Begriffen verb in den mussen bis zu einer unlOsbaren 
Einheit. 

Von jeher ist es aufgefallen, eine wie groBe Rolle die sexuelle 
Ko m ponente in den religiosen My then und Empfindungen spielt. Es 
handelt sich dabei nicht bloB urn Symbolisierungen wie in der Mythologie, 
sondern die hochste religiose W onne, die Verziickung, hat einen sexuellen 
Charakter, und ein instinktives Schuldgefiihl knupft sich so sehr schon 
an die normale Betatigung des Fortpflanzungsinstinktes, und erst recht 
an die abnorme, wie die allgemein verbreitete Onanie, daB die letztere 
auch ohne auBeren AnstoB bloB aus den eigenen Instinkten heraus 
immer wieder als die Sunde par excellence empfunden wird, und daB 
die hoheren Begriffe und Gefuhle von Schuld schon recht fruh einen 
sexuellen Einschlag oder. vorwiegend sexuellen Charakter bekommen, 
wie sich schon in alten religiosen Gebrauchen zeigt; auch in den 
Wahnideen un serer Geisteskranken tritt diese Einheit von Sexualitat 
und Schuld bestandig als etwas Elementares und Unausweichliches in 
die Erscheinung. Auf der einen Seite fuhren religioEe Gebrauche zu 
grenzenlosen Ausschweifungen des normal en GeschlechtstriebEs und auch 
abnormer Nebentriebe, anderseits zu Kastration und sonstiger Dber
Echatzung der Keuschheit. Die Vereinigung mit dem Hochsten hat 
iiberall eine sexuelle Note. ZusammengefaBt werden die Vorstellungen 
und Befiirchtungen und Wunsche, die all das Elend dieEer Welt betreffen, 
in dem Begriff der Erlosung, der, wie aIle Riten und die Beobachtung 
der Schizophrenen zeigen, gefiihlsmaBig geradezu vorwiegend sexuell ge
farbt ist. Sexuellreligios sind auBer der Dberwertung der Keuschheit und 
der rituellen Kastrationen die Auffassung nicht nur des Geschlechtsaktes 
als Sunde, sondern des Weibes als der Personifikation der Sunde neben 
der hohen und affektvollen Verehrung des vergottlichten keuschen Weibes, 
die Verquickung von Reinheit und Keuschheit, und dann wieder uberall die 
sexuelle Hingabe bis zu argen Ausschweifungen, die sich sogar im 
Christentum z. B. in Faschingsgebrauchen und in vielen sektiererischen 
Entartungen nachweisen lassen. In allen diesen Dingen druckt sich 
Trieb und Hemmung, die Ambivalenz aus, die wir auch auBer diesem 
Zusammenhang nirgends so ausgesprochen und machtvoll finden wie im 
Sexualbetrieb1 ). 

') Wie sich del' Zusammenhang von Sexualitat und Religion dst'stellt in den Vor
stellunge.n einer modern en , ethisch und intellektuell au/3ergewohnlich hochstehenden 
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Das Bediirfnis nach TroRt, nach Aussprache, naC'h einem Vermittler, 
der personliche Trotzeinstellung und ahnliche Schwierigkeiten umgeht, hat 
wenigstens in den groBeren Religionen ausgiebige Befriedigung gefunden. 
Ob auch primitivere Religionen in dieser Richtung etwas leisten, wenn 
man von wirklichen Herzensbediirfnissen spricht, weiB ich nicht. 

DaB das Bediirfnis besteht, aIle diese Dinge intellektuell und affek
tiv zu einer harmonischen Einheit zu gestalten, der Vorstellung von der 
groBen und kleinen Welt, der nahen und der uns umgebenden, von 
deren Entstehung und deren Zusammenhangen, eine Abrundung zu geben 
und die diese Ideen begleitenden Gefiihle zu einer hoheren Einheit zu 
verbinden, ergibt sich aus den Elementarnotwendigkeiten unseres Orga
nismus, und selbstverstandlich ist es, daB das so entstandene Gebilde 
in Ideen und in Gefiihlen eine ganze Menge von Beriihrungen und Ge
meinsamkeiten mit anderen Ideen und Trieberi und Gefiihlen besitzt; 
jch erinnere nur an die positiven und negativen Beziehungen zur Kunst. 
Wie diese Summe von Gefiihlsmachten eine der gewaltigsten Triebfedern 
des menschlichen Handelns dargestellt hat, weiB jedermann, und wenn 
man es nieht wiiBte, so konnte es jeder ableiten aus der Kraft der In
stinkte, die da zusammenwirken, und des dereierenden Gedankenganges. 
Auch die Fassung der religiosen Vorstellungen in Dogmen, ihre Be
nutzung nieht nur zur Erziehurig, sondern auch zur Niederhaltung und 
Ausbeutung anderer, braueht nur angedeutet zu werden. 

Der Wille. 
Der zentrifugale Anteil in EntsehluB und Handlung kommt na

mentlieh dann zum BewuBtsein, wenn mehrere Moglichkeiten oder Stre
bungen sieh urn die Oberhand streiten, unter denen dann eine Auswahl 
zu treffen ist. Derjenige Trieb setzt sich dureh, der das leh als Ganzes 

Mystikerin mit von Natur und durch Erziehnng hochentwickelten -religiiisen Gefiihlen hat 
FLOURNOY veriiffentlicht: "J'ai toujours senti d'etranges et profondes affinites entre ces 
deux ordres d'emotion sans pouvoir me l'expliquer intellectuellement. Les grandes forces 
de vie ont Ie meme langage, qu'il s'agisse de vie divine ou de vie humaine. Le besoin de 
contact, de penetration, d'intimite absolue se retrouve dans un domaine comme dans l'autre. 
Peut-etre est-ce pour cela aussi que les mystiques ont si souvent decrit leurs experiences 
religieuses dans Ie langage meme de l'amour humain. L'homme est ainsi fait (et la femme 
bien plus encore) qu'il cherche a -rendre tangible tout ce qu'il aime. II est malaise d'aimer 
nne pU1:"€ abstraction; et, en fin de compte, c'est bien a notre amour, notre confiance intime, 
que Dieu fait appel. Alors, pour mienx l'aimer nous Ie saisissons dans ce qu'il a de divine
ment humain, nous l'appelons notre Pere et en son Christi nous ealuons "Ie divin Epoux". 
Mais jusqu'a present cette fo-rme-la de l'emotion religieuse m'etait -restee etrangere. Com
ment se fait-il qu'elle soit eveillee en moi par cette singuliere ExperiEnce, qui, en elle-meme, 
a si pen un caractere d'intimite personelle? 

Pour lIDe femme de bonne education, il existe une tres forte barriere qu'il faut abattre 
pour parler de ce sujet. Et pourtant, il n'y a pas d'education qui tienne: on a bean n'en 
parler qu'avec d'infinies reticences, ou n 'en pas parler du tout, cet eternel sujet des instincts 
sexuels, et de tout ce que ces instincts remuent en nous et nous font souffrir, a une impor
tance qui n'est atteinte par rien d'autre. Toute I'education, la reserve feminine, la pudeur 
meme (qu'on ne perd pas en vieillissant), ne peuvent empecher ces instincts-1a d'etre pri
mordiaux, et primitifs, et grandioses; et c'est par la, je pense, qu'ils touchent au divino 
"Dieu Ies fit homme et femme", et tant qu'il en est ainsi, nne moitie de l'humanite ira 
cherchant l'autre a travers toutes ses experiences, et plus nne experience, meme d'autre 
nature, atteindra profondement dans 1'8me humaine, plus elle sera sUre de cotoyer 
1 'instinct sexuel ou meme de se confondre avec lui." (FLOURNOY, Une mystique mo
derne. Arch. de Psychologie. Tome XV, S.94/95.) 

IS* 
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am meisten beeinfluBt, sei es, weil er der St1irkere ist, dem Ich eine 
Richtung aufzwingt, sei es, wei I er den Tendenzen des Ich entspricht, 
weil die Gesamtstrebung des Ich, die Resultante seiner Einzelstrebungen 
im Kampf urn die Schaltung, in der namlichen Richtung tendiert. Bei 
einem ernsthaften Wettstreit der Triebe, zum Beispiel beim Entscheid 
zwischen Gut und Bose, gehoren zu dem herbeigezogenen Material unsere 
Tugenden und Laster, un sere ganze ethische Erziehung, friihere Ent
schliisse gut zu sein oder sich um moralische Vorstellungen nicht zu 
kiimmern, die Erfahrungen bei friiheren VerstoBen gegen die Ethik, 
kurz die ganze Personlichkeit; dieser "kommt die Entscheidung zu". 
Dieses Sich-durchsetzen mit der Personlichkeit verbundener Strebungen 
nennen wir den Will en, den einzelnen Fall einen En t s chi u B, einen 
Willensakt. 

Die!) viel umstrittene Frage, ob es einen "freien Willen" gebe in 
dem Sinne, daB ohne Ursache die Entscheidung getroffen werden konne, 
besteht fUr die Naturwissenschaft nicht. Wir sehen, daB die Handlungen 
der belebten Geschopfe durch die inn ere Organisation und die darauf 
einwirkenden auBeren Einfliis'3e genau so determiniert sind, wie irgend
ein anderes Geschehen. Es gibt keinen EntschluB, der nicht seine volle 
kausale Begriindung in Motiven und Strebungen hatte; Motive und 
Strebungen aber sind entweder Komplexe nervoser Funktionen, die den 
gewohnlichen psychischen Kausalgesetzen unterworfen sind, oder dann 
etwas diesen nervosen Vorgangen Analoges, von physischen wie von 
psychischen Ursachen Abhangiges. "Motive" sind Ursachen, wenn auch 
komplizierte. Die Wissenschaft ist also deterministisch (auch dann, 
wenn sie es nicht ganz eingesteht). Wir nehmen zwar an, daB einer 
schlecht handelt, "weil er ein schlechter Kerl ist", aber wir wissen auch, 
daB er seine Organisation nicht selbst ausgewahlt, sondern daB er sie 
ererbt, mit auf die Welt bekommen hat, oder daB sie durch irgendwelche 
Einfliisse auf das Gehirn umgestaltet worden ist. 

Trotzdem ist die subjektive Empfindung, in seinen EntschlieBungen 
frei zu sein, keine Tauschung im eigentlichen Sinne. Unser Handeln 
ist der AusfluB unserer eigenen Strebungen; da von diesen manche sich 
widersprechen, geht die Reaktion, ganz wie wir es fUhlen, in der Rich
tung unseres starksten Triebes. Der Willensakt ist also im Einklang 
mit den momentanen Zielen der GeAamtpsyche, d. h. mit der Personlich
keit, dem Komplex, der aIle Strebungen umfaBt und in dem diese eine 
Resultante bilden konnen. Wir tun, was wir wollen, weil wir wollen, 
was wir tun; objektiv ausgedriickt: das Wollen und das Tun ist ein 
Vorgang, von dem wir zwei Seiten einzeln herausheben (Analogie auf 
physischem Gebiet: wenn aIle Bedingungen eines Geschehens oder Zu
standes vorhanden sind, ist auch das Geschehen oder der Zustand vor
handen). Eine Tauschung liegt in der Vorstellung, daB man auch anders 
wollen (=handeln) konnte. Man kann aber nur nach anderem geliisten. 
Dieser Tauschung unterliegen wir iiberall da, wo wir die Ursachen un
geniigend abschatzen, auch im Physischen. Darauf beruht der Begriff 
des Zufalls. Wenn ein Ziegel neben Einem vom Dach £alIt, sagt man: 
er hittte mich treffen konnen (siehe Kausalitat). 

1) Nach BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin, Julius Springer, III. Auf!. 1920. 



Der Wille. 277 

,,)log1ichkeit"1) ist uberhaupt nichtsObjektives. Alles Geschehen 
ist gebunden. Der Begriff ist ein rein subjektiver; er bezeichnet 
un sere ungenugende Kenntnis der Bedingungen eines Geschehens. 
Es ist moglich, daB der Ziegel vom Dach fallt und den Heinrich tot
schlagt, heiBt, ich weiB nicht, wie fest der Ziegel den ihn loslOsenden 
Kraften gegenuber sitzt, und ich weiB nicht genau, wohin er fallt, 
oder wo in dies em Moment der Heinrich seinen Kopf hat. Von dem 
Augenblicke an, wo ich die Bedingungen des Fallens respektiv 
Nichtfalles genau kenne, gibt es keine Moglichkeit, sondern nur 
mathematische Sicherheit. 

1m Willen liegt nichts, was wir nicht von der Seite der Affekte 
schon beschrieben haben. Eine "besondere Tatigkeit" habe ich dabei 
mit dem besten Willen nie finden konnen. Man konnte die ganze 
Psyche liickenlos beschreiben, ohne den Begriff des Willens zu benutzen. 
Immerhin ist er bequem, wenn auch gerade das in der Vulgarpsycho
logie zu manchen MiBbrauchen desselben fiihrt. Ein "kraftiger Wille" 
ist bei dem vorhanden, der energische und nicht auf jeden AnstoB 
wechselnde Gefiihle hat. Unter einem schwa chen Willen (Abulie) ver
stehen wir ganz verschiedene Reaktionsweisen: 1. eine schwache Affek
ti vitat ohne Triebkraft, 2. eine lebhafte aber zu labile, zu leicht um
stimmbare, die mit den Wolfen heult, und mit den guten Vorsatzen 
den Weg zur Holle pflastert; 3. EntschluBunfahigkeit durch entgegen
stehende Dberlegungen und Triebe bei zu gewissenhaften und zu sehr 
alIes iiberdenkenden Personen und bei Deprimierten. 

Der Begriff der Willensstarke ist iiberhaupt ein sehr kompli
zierter. Was man so nennt, ist 1. abhangig von der Starke der Affek
tivitat, der Triebe; das ist selbstverstandlich. 2. Von der Schaltungs
kraft der Affekte. Wenn der Trieb, der im Begriff ist sich durchzusetzen, 
nicht gleich aIle Schaltungen in seinem Sinn stellt und sie so festhalt, 
so gibt es immer wieder Gegenimpulse und Hemmungen. EntschluB 
und Handlung miissen hinausgeschoben werden, oder konnen gar nicht 
zur Ausfiihrung kommen. 3. Von der Tenazitat der Affekte. Ohne Be
harrlichkeit wird nicht viel durchgefiihrt. Auch das heiBeste Strohfeuer 
gilt als Zeichen der Willensschwache .. 4. Wer viele Vorstellungen hat, 
wird sich, das iibrige gleichgesetzt, schwerer entschlieBen; die Auswahl 
wird schwieriger, die VorstelIung alIer Hindernisse un0 N achteile des 
Handelns wird ein Hemmnis des Entschlusses. 5. In ahnlichem Sinne 
wirkt starkes Pflichtgefiihl; man kann ja wenig Rechtes tun, ohne In
teres sen anderer zu verletzen. Bei den Zwangsneurotikern ist das Ptlicht
gefiihl in krankhafter Weise iibertrieben und hindert dann oft die ein
fachsten Entschliisse. o. EntschluJ3fahigkeit und Wille sind auch ab
hangig von der Selbsteinschatzung: ein hohes Selbstgefiihl, das instinktive 
"Gefiihl", daB alles, was man tue, gut sei, oder zum erwiinschten Ziele 
fiihre, erleichtert EntschluB und Handeln. 7. Die Nivellierung der Vor
stelIungen im Sinne der Euphorie erschwert natiirlich auch das W oUen 
und EntschlieBen schon bei leichter Euphorischen. Bei schwer Eupho
rischen wird die Schwierigkeit ii berkompensiert, indem die Betonung 
des gerade Vorgestellten mit hoher Lust neb en der Oberflachlichkeit des 
ideenfliichtigen Denkens den Entscheid erleichtert (neben dem manischen 

1) "Moglichkeit" bezeichnet zwei Begriffe: erstens "ich kann", Gegensatz "unmog
lieh", zweitens "es mag geschehen oder nicht", als Mittelbegriff zwischen "es geschieht 
sieher" und "es gesehieht nieht". Von diesem letzteren Begriff ist oben die Rede. 
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Toupe). Bei Deprimierten wirkt die GleichmiiBigkeit aller Ziele und 
die Trostlosigkeit derselben zusammen, den EntschluB zu erschweren. 
8. AuBerdem mogen noch verschiedene Organisationen und Stimmungen 
direkt den Dbergang von Reiz und Vorstellung zur Handlung erschweren 
oder erleichtern; das was man Hemmung nennt, hat verschiedene Wur
zeIn, unter denen zu erwiihnen sind: einfache Gegenvorstellungen, dann 
Gegentriebe (Sexualtrieb und Sexualhemmungen 1), AfIektstupor, Ambi
valenz des Zieles, Tenazitat der Affekte, die einen neuen Antrieb nicht 
aufkommen liiBt. Hemmung fiir viele Triebe, aber nicht bloB Hemmung, 
wie es viele, z. B. auch NElTTRA darstellen, bewirkt die Ethik im weiteren 
Sinne, mit der sich zu einem Teil die Erziehung deckt. Die letztere 
wirkt natiirlich ebenfalls in sehr verschiedener Weise: Autoritiit, Sug
gestion, Gewohnheit, praktische Anwendung der ethischen Gefiihle im 
Einzelfall, logische Dberzeugung, Pietat gegen die Eltern, Familienstolz, 
Standeswiirde, Eitelkeit usw. . 

Die Gelegenheitsapparate. 

Der Wille zu einer bestimmten Handlung braucht nicht andauernd 
vorhanden zu sein. 1st ein EntschluB einmal gefaBt, so ist der Wille, 
der iiber das Ob und Wie des Handelns zu entscheiden hat, bei der Aus
fiihrung nicht mehr in Tiitigkeit. Der Wille, der nun die Handlung 
ausfiihrt, ist meist etwas deutlich anderes. Ich hatte mich zu entscheiden, 
ob ich eine Berechnung machen oder eine andere ebenfalls dringende 
Arbeit vollenden solIe. Entsprechend dem Entschlusse rechne ich einen 
Tag lang - nicht gerne; aber die Frage, ob ich etwas anderes tun solIe, 
tritt nicht mehr an mich heran. Dagegen brauche ich eine gewisse 
Energie, die langweilige Arbeit mit der notigen Aufmerksamkeit fort
zusetzen. Diese Energie kommt in vielen anderen Fallen kaum mehr 
zum BewuBtsein, weil sie unbedeutend ist. Wir setzen dann einfach fiir 
bestimmte Gelegenheiten mit unserem Willen durch bestimmte Schalt
stellungen einen Apparat zusammen, der nun mehr oder weniger selbst
tatig fungiert und iiberhaupt einem angeborenen Refiex- und Triebapparat 
gleich ist. Wir reden dann von Gelegenheitsapparaten 9). Wir 
machen im psychologischen Laboratorium Versuche iiber die Reaktions
zeit und tippen auf Erscheinen eines Signals mit einem bestimmten 
Finger so schnell als moglich auf einen elektrischen Taster. Dabei be
diirfen die einzelnen Reaktionen keines besonderen Willensentschlusses 
mehr, ja wir brauchen nicht einmal an das Experiment zu denken: wir 
behalten dennoch die richtige Stellung bei und reagieren "automatisch" 
im richtigen Augenblick. Bei komplizierteren Versuchen, Wahlreak
tionen oder Assoziationsexperimenten ist es ein haufiges Vorkommnis, 
daB das bewuBte Ich verwirrt ist oder glaubt, besonders langsam 
reagiert zu haben, wahrend der Automatismus gut funktionierte, oder 
umgekehrt 3). Man hat also durch den Willen einen Apparat zusammen
gestellt, der vollstandig analog ist den phy liECh erworbenen Refiexein
richtungen. 

1) Vgl. negative Suggestion. 
2) BLEULER, Galegenheitsapparate und Abreagieren. Ztschr. f. Psychatrie 1920. 
3) EDUARD KELLER, Handlung und BewuBtsein usw. Diss., Zurich, 1915. 
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Solehe Apparate werden nun fiir bestimmte Gelegenheiten wah rend 
unseres Lebens bestandig gebildet. Bei einer Arbeit faUt mir irgendwie 
ein, ich soUte etwas in einem Buche nachsehen; der ganze Vorgang 
dauert vielleicht einen Bruchteil einer Sekunde und unterbricht meine 
Arbeit nicht merkbar. Wie ich aber mit dieser fertig bin, gehe ich, ohne 
daran zu denken, zum Biichergestell und nehme mir das Bueh. - leh 
habe einen Brief zu besorgen, stecke ihn in die Tasche, und denke nicht 
mehr daran. lch greife aber, sob aid ich einen Einwurf sehe, darnach 
und werfe ihn ein, wobei bewuBt meist sehr wenig gedacht wird. Der 
Gedanke, das Buch zu nehmen, oder den Brief einzuwerfen, hat den 
automatischen Apparat zusammengeschaltet, nicht nur in bezug auf die 
Auslosung durch Vollendung der Arbeit im ersten, durch Anbliek des 
Briefkastens im zweiten Falle. So schafft jeder EntschluB, jedes Unter
nehmenwoHen einen solchen Apparat vom einfachsten Selbstlauf, der 
auf ein bestimmtes Signal reagiert, bis zu del' Lebensaufgabe, deren Ein
steHung vielleieht erst der Tod aufhebt. Man steUt sieh ein, auf den 
Wecker zu erwachen, oder nicht zu erwachen, man entschlieBt sich zu 
einem Spaziergang, richtet seine Aufmerksamkeit darauf, eine bestimmte 
Pflanze zu findenl), Druckfehler zu sehen, man nimmt sieh vor, Arzt zu 
werden, oder Vermogen zu sammeln. 

Eine Anzahl solcher Apparate werden bloB dureh Dbung, nieht 
dureh besonderen Willensakt zusammengeschaltet, so die tagliehen Auto
matismen beim An- und Auskleiden, das Einschenken am Tisch, das 
"freut mieh sehr", wenn uns jemand vorgestellt wird. In den Asso
ziationsreflexen verdeutlieht die Kombination von Reflex- und Gewohn
heitsschaltungen die ldentitat der phylischen und der gelegentlichen 
Apparate. 

Einen gleiehen Meehanismus wie die Gelegenheitsapparate haben auch 
bestimmte Assoziationseinstellungen, die einen angeborenen Charakter 
seheinbar ganz umgestalten. Aus Trotzeinstellung zum Vater zum Bei
spiel kann ein moraliseh gut Angelegter zum gewohnheitsmaBigen Affekt
odeI' Eigentumsverbrecher werden. Nieht ganz das gleiehe, aber ahnlieh 
ist es, wenn dureh eine falsche Einstellung der Sexualtrieb in unange
messener Form betatigt wird, Z. B. fetisehistisch oder kleptomaniseh. 

Die Gelegenheitsctpparate konnen ganz wie die vorgebildeten dureh 
Summation oder Kumulation der Reize in starkere Tatigkeit versetzt 
werden als dem einzelnen Reiz entspricht. Da sie in zufalligen Kon
stellationen begriindet sind, nicht in del' N atur der ganzen Psyche, so 
ist die Stellungnahme dieser letzteren, d. h. der begleitende Affekt, alles 
andere gleieh gesetzt, geringer als bei den N aturtrieben. lmmerhin tritt 
bei Nichterledigung eines Vorsatzes doeh oft eine iihnliehe Unruhe ein, 
wie wenn ein lnstinkt nieht befriedigt wird, so ganz besonders dann, 
wenn eine solehe Einstellung mit einem natiirlichen Trieb auch nur 
lose gekuppelt ist, wenn Z. B. eine beabsiehtigte Handlung indirekt der 
Erfiillung eines sexuellen Zweekes dient. 

Wie aIle Funktionen muB ein soleher Apparat wieder abgestellt 
werden, wenn er nieht mehr gebraueht wird. Das gesehieht zum Teil 
automatiseh. Wenn er ein bestimmtes einmaliges Ziel hat, so steUt er 

1) Die Assoziationsbereitschaft und Assoziationsfeindschaft sowie die Explosions
bereitschaft sind Au13enmgen von Gelegenheitsapparaten. 
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sich nach Erreichen des Zieles selbst abo Die Abstell ung liegt in 
seinem Bau, wie die Auslosung der Betatigung. Ich beabsichtige 
die Ture zu schlie Ben, tue es im geeigneten Moment, wo ich die Arbeit 
gut unterbrechen kann, und dann merke ich nichts mehr von meinem 
Apparat. Dieser kann aber auch abgestellt werden dadurch, daB die 
Handlung nicht mehr notig ist: es hat jemand anders die Ture geschlossen. 
Oder ich wollte mich an jemandem rachen, und verzichte nun aus irgend
einem Grunde auf Genugtuung. Viele Apparate, die nicht zur Reaktion 
kommen, werden durch andere Funktionen gehemmt, "vergessen". 

Unter krankhaften Bedingungen bekommt die AuBerbetriebsetzung 
durch Verdrangung eine auBerordentlich groBe Bedeutung. Selbst ein 
N ormaler bringt es oft nicht fertig, einen solchen Apparat vollstandig 
abzustellen, weil irgendein Trieb zu sehr zur Betatigung drangt. Er 
spaltet ihn dann vom bewuBten lch ab, und fur gewohnlich ist die Sache 
erledigt, wenn auch bestimmte Gelegenheiten die Verbindung wieder 
herstellen, den Apparat in Tatigkeit setzen, so daB er der Personlichkeit 
seine bestimmten Triebe und Hemmungen aufdriingt, oder sich in Form 
von Affekten, gelegentlich auch von Handlungen, zum BewuBtsein bringt. 
1st der Komplex sehr ambivalent, wird die Betatigung des Apparates 
von einem Teil des Ich eben so dringend gewunscht, wie vom anderen 
verworfen, so verungluckt die Unschadlichmachung durch Verdrangung be
sonders leicht. Der Apparat arbeitet d::tnn losgelost vom Ich weiter, und 
erzeugt die neurotischen oder schizophrenen Krankheitssymptome, die 
dureh FREUD ihre Aufklarung erhalten haben. Weil diese Funktionen nicht 
bewuBt sind, kann sie das bewuBte leh nicht abstellen. Andere bleiben 
in Tatigkeit, bloB weil die inneren Widerstande gegen ihre Abstellung 
zu groB sind, oder aus noch anderen Grunden. Die verdrangten Appa
rate konnen durch Psychanalyse der Einwirkung des lch zuganglich und 
dadurch abstellbar gemacht werden. Es kommt dabei nicht darauf an, 
ob ein Affekt zur EntauBerung komme oder nicht. Die Auffassung des 
Abreagierens einer gewissen Menge affektiver Energie ist, wie sich 
leicht zeigen laBt, unrichtigl). Das Wesentliche ist die Abstellung des 
Apparates. 

Die Gelegenheitsapparate habeu psychologisch und namentlich pathologiseh 
noch andere Bedeutungen, auf die hier nicht eingegangen werden kann. leh erwahne 
nur die (unbewuLlte) Tendenz mancher Neurotiker, gewisse affektive Ereignisse 
immer wieder zu erleben, bzw. herbeizufiihren, und die Tendenz der Alkoholiker 
oder Morphinisten, bei jeder Schwierigkeit gleich wieder zum Glase oder zur Spritze 
zu greifen. 

Die Abstellung des Apparates ist insofern eine Demontierung, als 
er bloB aus Schaltungen besteht und diese bei der Abstellung wieder 
ausgeschaltet werden. Der Begriff der Demontierung paBt aber doch 
nicht ganz, weil der Apparat als Engramm weiter besteht und deshalb 
immer wieder ekphoriert werden kann. Eine gewisse Tendenz, wieder 
in der Richtung des "abgestellten" Apparates zu handeln, besteht fort, 
beim Gesunden wie beim Kranken. Die Kriegsenuretiker haben. die 
Enurese der Kinderjahre wieder aufgenommen. In den Suchten sucht 
der an ein Gift Gewohnte ganz gegen seinen Willen bei allen Schwierig
keiten wieder Trost in dem Gifte, das seine Existenz bedroht: der Ap-

1) BLEULER, Gelegenheitsapparate und Abreagieren. AUg. Ztschr. f. Psychiatrie, 1920. 
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parat lauft bei bestimmten Bedingungen einfach wieder ab und reiBt 
meistens nicht nur den Willen, sondern auch die Dberlegung mit sich 
wie ein angeborener lnstinkt. 

Der schein bare Widerspruch, daB der Apparat demontiert und doch nicht 
demontiert ist, beruht auf dem Unterschied zwischen engraphischer und aktueller 
Schaltung. Durch eine bestimmte Schaltung wird der Apparat so zusammengest'i'llt, 
daB er auf ein bestimmtes Zeichen z. B. mit einem bestimmten, Finger und einer 
bestimmten Energie reagiert. Nun kommt das Signal, das die Handlung auslOst 
wie einen Reflex. Der Apparat hat also drei Bedeutungen; zuerst seine Zusammen
stellung, seine Existenz infolge des Willensentschlusses, dann die der Bereitschafts
stellung fUr die Zeit des Experimentes (zu anderen Zeiten wird auf das namliche 
Signal nicht reagiert), und drittens die Funktion des Tippens auf den Reiz hin. 1st 
der Versuch zu Ende, so wird die Bereitschaft abgestellt, aber der Apparat besteht 
als latentes Engramm fort. In den meisten Fallen des taglichen Lebens wird er 
nie mehr ekphoriert. Wird aber ein neuer gleicher Versuch gemacht, so zeigt sich, 
daB die friihere Einstellung leichter zu gewinnen ist, als vorher, und bei einem 
anderen Versuch kann der Apparat sich auf einmal wieder bemerkbar machen in 
einer falschen Reaktion, oder er kann im Traum erscheinen und dergleichen. 

Die Automatisiel'ung odeI' ~lechanisierung durch Ubung. 

lch Ierne schreiben. Zuerst macht man mir einen Buchstaben vor. 
lch versuche ihn nachzumachen. lch suche herauszufinden, wie ich es 
am besten mach en kann; ich sehe wie er herauskommt; ich korrigiere. 
Durch die Dbung geht es immer leichter. lch brauche die Dberlegungen 
nicht mehr, nicht mehr die genaue Vorstellung des optischen Bildes. 
Die Handbewegung wird einfach an die Vorstellung des Lautes gekniipft, 
dann an die des Wortes, dann an die des Gedankens. Die einzige Ver
bindung ist nur noch die Einstellung, schreiben zu wollen, und die des 
Gedankens, was man schreiben will. Von da aus gibt es KurzschluB. 
Das heiBt die Bewegungen sind nicht mehr mit dem lch verbunden, 
sie sind unbewuBt. Auch die Einstellung, daB man schreiben will, was 
man denkt, braucht nicht mehr bewuBt zu sein. Sie ist ein fUr allemal 
gemacht worden bei dem EntschluB, zu schreiben, ahnlich wie die Ein
stellung zu gehen bei einem Spaziergang. Beim Radfahren gibt es 
Kurzschliisse in erster Linie fUr das Balancement. Ein Sinken nach 
einer Seite lost ohne weiteres Dazwischentreten des ganzen lch die kom
pensierende Bewegung aus, oder schlieBlich schon zum voraus. Wenn 
ich eine Kurve nehmen will, so kompensiere ich die zu erwartende 
Zentrifugalwirkung in statu nascendi. Das Ausweichen geht bald unbe
wuBt wie beim Gehen; ebenso die Anpassung an das Ziel. 

So werden tausend andere Handlungen automatisiert. Eine der 
wichtigsten Mechanisierungen ist die Umsetzung der Gedanken in 
W orte und umgekehrt. Sie ist bei manchen Menschen nur teilweise 
gelungen; die Funktion bleibt ihnen oft bewuBt und bedarf einer ge
wissen Anstrengung. 

Automatisierte Handlungen brauchen viel weniger Energie, ja sie 
scheinen zum Teil gar keine Ermiidung hervorzubringen. 

Die Psychomotilitiit. 

Das Zustandekommen unserer Bewegungen will man zuweilen 
damit erklaren, daB in jeder Vorstellung einer Bewegung oder einer 
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Handlung ein Impuls, die Handlung auszufiihren, liege; bei einer ge
wissen Starke der Vorstellung werde der Impuls wirksam. Nun sind 
aber die Bewegungen sowohl phylogenetisch wie ontogenetisch alter als 
die Vorstellungen, und ich denke, wir werden nicht stark irren konnen, 
wenn wir vom einfachen ausgehen. Das Lebewesen mit oder ohne 
Nervensystem reagiert motorisch auf auBere und innere Reize. Das tut 
auch der Saugling (schon vor der Geburt). Bestimmte, offenbar noch in den 
tiefern Zentren liegende Mechanismen fiihren zum Greifen, Saugen, zu 
Blickbewegungen usw. Diese Bewegungen werden in der Rinde regi
striert zugleich mit ihren auslosenden Reizen und ihren Erfolgen. Die 
drei Engrammgruppen bilden also jeweilen in der Rinde eine assoziative 
Einheit. Die Beriihrung der miitterlichen Mamilla durch den Mund 
des Kindes lOst dann die Saugbewegung von zwei Stellen aus, nicht 
nur von dem unteren (reflektorischen) Apparat im Althirn, sondern auch 
von der Hirnrinde (den erworbenen Engrammen). Infolge Assoziation 
durch Ahnlichkeit und Gleichzeitigkeit haben bald auch andere Reize 
die namliche Wirkung, so Beriihrung bloB des Gesichtes mit einem 
warm en Gegenstand, Anblick der Brust oder der Mutter selbst; die 
Aktion wird offenbar vom Neuhirn (den Engrammen) aus zuerst bloB 
eingeleitet oder ausgelOst, so daB der altere Apparat in Bewegung ge
setzt wird und ihm die Einzelheiten der Allsfiihrung iiberlassen werden. 
Spater iibernimmt die Rinde infolge ihrer besseren Anpassungsfahigkeit 
an die momentanen Verhaltnisse und ihrer Fahigkeit, die Aktionen in 
der Tiefe zu hemmen, die direktere Leitung. Es bilden sich in ihr Be
wegungsformeln aus. Es konnen nun durch die Vorstellung der Mutter
brust, des Saugenwollens, des Hungers, des Vergniigens am Trinken, die 
Saugbewegungen und schlieBlich auch die einleitenden Bewegungen, das 
Aufsuchen der Brust, das Schreien, das die Mutter herbeiruft, ausgelost 
werden. Inwiefern die Instinkte, zu sitzen, zu stehen, zu gehen, in die 
Hirnrinde hinaufgewandert sind, wissen wir noch nicht. J edenfalIs geht 
der erwachsene Mensch im wesentlichen mit dem N euhirn, wenn auch 
die untern Zentren mitbenutzt werden mogen (bei Unterbrechung der 
Pyramidenbahnen auch oberhalb der Basalganglien wird das Gehen un
moglich). 

AlIe die genannten und iihnliche Tatigkeiten haben etwas Trieb
artiges; das Kind lernt nicht gehen, wie es in der Schule Ie sen oder 
schreiben lernt, sondern in einem bestimmten Zeitpunkt fangt es an, 
Gehiibungen zu machen und kommt dann unter normalen Umstanden 
auch bald zum Ziele, wahrend friihere Antriebe von auBen erfolglos 
waren. Sogar mit dem phylogenetisch viel jiingeren und komplizierteren 
Sprechen verhalt es sich ahnlich. Schon mit 6-7 Wochen gibt das 
Kind auf Tone Antwort. Spater iibt es sich triebartig mit einer Menge 
von selbst fabrizierten Lauten, urn schlieBlich durch Nachahmen der 
Tone und Worte anderer zum Sprechen zu kommen. 

Fiir nicht vorgebildete Bewegungen schafft sich der Saugling all
mahlich die kortikalen Bewegungsformeln durch allerlei tastende Dbungen, 
die er bestiindig betreibt. Wie die Bewegungen sich aufbauen, Hest man 
am besten in den Arbeiten v. MONAKows nacho 
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Psychische Energie. 

Trieb und Dynamik fiihren zu dem Begriff der "psychischen 
Energie", nicht im elementaren Sinne der Starke des Psychokyms als 
emes nervosen Vorganges, sondern einer Energie der ganzen Psyche, 
von der sich viele vorstellen, daB sie im gewissen Sinne eine konstante 
sei, so daB z. B. die Verteilung derselben auf zwei Wahrnehmungen oder 
zwei Beschaftigungen jeder dieser Funktionen nur einen Teil zukommen 
lassen, wahrend beide Teile zusammen wieder die ganze psyehische 
Energie ausmachen. Da die Psyche aus mancherlei friiher angedeuteten 
Griinden als eine Einheit funktioniert, und das bewuBte leh sich unter 
gewohnlichen Umstanden nur mit einem Gegenstand beschaftigen kann, 
ist es selbstverstandlich, daB eine solche Gleichzeitigkeit zweier Funk
tionen unter Umstanden eine Storung bringen muBl). Wir konnen nun 
die psychische Energie nicht messen; aber die Anhaltspunkte, die wir 
zu ihrer Schatzung haben, lassen uns doch vermuten, daB der Aufwand 
an psychischer Energie beim namlichen Menschen sehr stark wechselt. 
Wir haben das Gefiihl, sehr wenig auszugeben, wenn wir daliegen und 
un sere Gedanken ohne Anstrengung schweifen lassen, wahrend wir offen
bar ein Maximum verwenden, wenn es gilt, uns aus einer momentanen 
Lebensgefahr zu retten. Bei konzentrierter Aufmerksamkeit wird man 
leichter "erschopft", als wenn man sich gehen laBt. Es gibt ferner Be
schaftigungen, die sehr gut nebeneinander ablaufen. Gehen stort das 
Denken selten, haufiger fordert es geradezu die Dberlegung (worauf das 
ietztere beruht, weiB ich noch nicht recht; vielleicht hangt es dam it zu
sammen, daB motorische Betatigung die Willensregung im allgemeinen 
heraufsetzt (KRAEPELIN)). Das UnbewuBte kann namentlich in patholo
gischen Fallen sehr energisch arbeiten, ohne deswegen dem BewuBten 
etwas an Energie wegzunehmen. Kuri, wenn etwas hinter dem BegrifI 
der Konstanz der psychischen Energie steckt, so ist es etwas an de res, 
als was man bis jetzt vermutete. 

Merkwiirdigerweise muB man noch daran erinnern, daB die Energie 
der ein- und ausgehenden Funktionen direkt gar nichts mit der psychi
schen Energie zu tun hat. Wir konnen im argsten Larm ruhen, im grellsten 
Licht geradezu schlafrig duseln. Die Starke der Sinnesempfindung hat 
direkt keine Beziehung zur Starke des durch sie ausgelosten psychischen 
Vorganges. Die namliche Nachricht hat die gleiche Wirkung, ob laut 
oder leise gesprochen. Nur wo die Sinnesempfindung direkt einen Affekt 
auslost, hat ihre Starke eine Bedeutung, so wenn man von einem Knall 
erschrickt, wenn ein Schlag uns schmerzt. Ebenso konnen wir ohne 
psychische Anstrengung viel Muskelkraft ausgeben, wenn auch die Starke 
des Wollens die physische Kraftausgabe begiinstigt. 

Die psychische Energie driickt sich bloB in den AfIekten und 

1) Erscheint eine Flii.che weniger hell, wenn eine zweite gleichwertige neben sie gelegt 
wird, so ist das nicht, wie behauptet wird, Folge der Verteilung der psyehisehen Energie 
auf die beiden Wahrnehmungen. Die Erseheinung wird zu den Kontrastfunktionen ge
horen; diese haben Beziehungen zu den Hemmungen, die den Energieyerbraueh steigern. 
Legt man eine schwarze FHiehe neben die helle, so wird diese noeh heller gesehen, und 
psychisch ist schwarz eine Funktion genau wie hell, miillte also ebensogut zur Verteilwlg 
der Energie fiihren - wenn nicht iiberhaupt schon vorher das Gesichtsfeld ausgefiillt ge
wesen ware! 



284 Der psychische Apparat. 

Trieben und in ihren Erfolgen, in der Ergie aus (ob al8 Affekt oder im 
Affekt ist nur ein Unterschied im Ausdruck). Weder der auBere noch 
der innere Erfolg einer psychischen Anstrengung braucht dieser irgend
wie proportional zu sein. MaBgebend ist in erster Linie das Verhaltnis 
von Kraft und Hemmungen. Letztere sind auch wieder Energien und 
das Spiel und Gegenspiel verbraucht den groBten Teil der Krafte, so
weit man das wenigstens aus den Erscheinungen der Ermiidung und 
der Erschopfung schlieBen darf. Wenn ein Trieb von einem andern 
gehemmt wird, so wird er sich nach allgemein physiologischen Gesetzen 
steigern, bei dem hemmenden Trieb wird dadurch der namliche Vor
gang ausge16st, was zu einem zunehmenden Kraftverbrauch von beiden 
Seiten fiihren muB, bis irgendein anderer regulierender Apparat oder 
die Erschopfung des Kraftvorrates dem Spiel ein Ende bereitet. Mani
sche, die keine Hemmungen haben, ermiiden bei bestandiger Tatigkeit 
sehr wenig, und haben auch ein ganz geringes Schlafbediirfnisl). Es sind 
auch nur innere Kampfe, die zu den Erschopfungsempfindungen der 
N eurotiker fiihren. Man hat die psychische Energie als eine Funktion 
von Kapazitat mal Tension aufgefaBt, so daB die Summe der Ausgabe 
in groBeren Zeitraumen, nicht die momentan vorhandene Energie, sich 
einer Konstanten annahern wiirde. Eine neurotisch labile Affektivitat 
kann anscheinend in kurzer Zeit sehr viel Energie verpuffen, die der 
Ruhige mit nachhaItigem Affekt allmahlich und gleichzeitig ausgibt (vgl. 
hier den Begriff der reizbaren Schwache, der physiologisch wie psychisch 
ist). Die "Arbeiter", die andauernd aber mit wenig lntensitat sich an
strengen, wiirden sich unterscheiden von den "Kampfern", die momentan 
zu groBen Kraftanstrengungen fahig sind, aber dann der Ruhe bediirfen. 
Es gibt aber gewiB genug Kampfer sowohl wie Arbeiter, deren Kapazi
tat ebenso groB ist wie die Spannung. 

Die psychische Energie kann sich auch sonst in verschiedenen 
Richtungen auBern, die unabhangig voneinander sind. lch kann sie 
aber hier weder erschopfen noch in klarer Abgrenzung aufzahlen. Die 
wichtigste Energie ist die des Handelns, die offenbar die gleiche ist 
wie die der Triebe und der Affekte. Sie kann sich wohl auch aus
driicken in der NachhaItigkeit der Strebungen und des Handelns; jeden
falls nennt man ein zahes Streben auch energisch. Nicht damit identisch 
ist die Energie in der Konzentration der Aufmerksamkeit. Auch der Um
fang der Aufmerksamkeit scheint etwas mit der Energie zu tun zu 
haben. Eine besonders storbare Energierichtung liegt in dem, was wir 
die Schaltspannung genannt haben, die die Assoziat.ionen in den Bahnen 
der Erfahrung haIt, womit vielleicht verwandt ist, daB genaue Vor
stellungen viel mehr Energie verbrauchen als verschwommene oder zu 
stark abstrahierte iiberhaupt. Beim Denken driickt sich die Energie 
auch in der Geschwindigkeit und der Zahl der zustromenden Assozia
tionen aus. 

Psychische Aktivitat. 
Eine wie mir scheint recht miiBige Frage ist die nach einer psy

chischen "Aktivitat", auf die ich eingehen muB, wei I sie jetzt oft 
aufgeworfen wird, namentlich auch mit dem Anspruch, eine besondere 

1) Auch die Melancholiker schlafen wE'nig, lei den abE'r danmter und fiihlEn sich miide. 
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Art Psychologie, die "Aktivitatsspyehologie" zu begriinden. Die letztere 
kenne ich viel zu wenig, um mich im ganzen dariiber zu auBern; 
was ich davon weiB, muB ich ablehnen. Sie nimmt z. B. an, daB schon 
im. Wahrnehmen eine aktive Leistung der Psyche stecke, daB die Be
griffsbildung auf einer auswahlenden Tatigkeit der Psyche, die vorgebildet 
sei, beruhe, und ahnliehes. 

Dazu moehte ieh folgendes bemerken: Empfindungen oder Wahr
nehmungen sind Veranderungen in der Psycbe, die von auBen bewirkt 
werden; wenn wir dennocb dabei oft die Flmpfindung einer gewissen 
Aktivitat baben, so ist das wobl durcb die aktive Hinlenkung der Sinne 
und der Aufmerksamkeit und durch die Verarbeitung der Empfindungen 
bedingt. Auch das Denken kann ohne bemerkbare aktive Anstrengung 
gescheben, in der Weise etwa, wie der Kautsehuk mit der Zeit seine 
Elastizitat verandert. Es ist gleicbgiiltig, ob man das eine Aktivitat 
nennen mag. Demgegeniiber ist die Psyche eine Kraftmaschine wie 
eine geheizte Dampfmasehine oder ein geladenes Gewehr, mit der Ten
denz in gewissen Richtungen aktiv zu werden. Das sehen wir nament
Hch in den Trieben und ihren Leistungen, und dariiber kann man nicht 
streiten. 

Man soIl sich ferner dariiber klar sein, daB selbstverstandlich unsere 
nervosen Funktionen wie aIle anderen etwas Aktives sind, schon rein 
physikalisch genommen, denn sie verbrauchen Energie, die dem Nerven
system dureh das Blut wieder zugefiihrt werden muB. Man kann also 
eine Aktivitat in gewissem Sinne niemals leugnen. Es gibt ja Leute, 
die sich vorstellen, ein Reiz gehe im Reflexzentrum einfach in die ent
sprechende motorische Bahn, oder die von starkerer Dynamogenie der 
roten Farbe sprechen gegeniiber einer andern Farbe, weil die Muskel
leistung durch Wahrnehmung von Rot vergroBert werden solI. 1m 
letzteren Falle denken sie sich, daB das in derRetina entstandene Neurokym 
einen Zuwaehs zu der psychischen Energie bringe, und direkt als Muskel
leistung oder wenigstens Muskelreizung zur Verwertung kommen konne. 
Es lohnt sich nicht, solche Vorstellungen weitHiufig zu widerlegen. 
Selbstverstandlich hat doch das eNS. seine wichtigste, wenn nicht die 
alleinige, Kraftquelle in sieh, und die ankommenden Reize wirken als 
Ausloser von irgendwelchen Funktionen, die von den im Gehirn bereit
liegenden Apparaten ausgefiihrt werden. Auch darin zeigt sich also eine 
selbstverstandliehe Aktivitat der Psyche. Dnd wenn auch z. B. die 
Atmung durch Reiz der Kohlensaure oder des Sauerstoffmangels ausge
lOst wird, so sind doch Automatismen denkbar, die ohne auBere An
regung funktionieren. Auch das ware eine Aktivitat. 

Angreifbarer ist es, wenn man sagt, schon zum Empfinden brauche 
es eine Aktivitat, die die Psyche auf den Reiz oder das Sinnesorgan hin 
wende. Das ist nicht unbedingt notig. Es konnte geniigen, daB der 
Reiz nicht abgesperrt wird von dem Ich. Aber es konnte auch so sein, 
daB die Bahn ein fUr allemal so gestellt wird, daB ein bestimmter 
Reiz beachtet wird, andere Reize aber vom Ich ausgeschlossen sind 
(wenn ich z. B. Erdbeeren sucbe, kann ich ganz Beliebiges denken, und 
mich in der Richtung der Blicke frei fiihlen; sobald aber eine Erdbeere 
Lichtstrahlen auf die Retina sendet, wird sie wahrgenommen). 1st nun 
eine solche Einstellung, die vielleieht vor einer halben Stunde geschehen 
ist, noch als Aktivitat im Momente des Erblickens der Beere zu be-
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zeichnen? Man kann ja oder nein sagen. DaB die Lenkung der Auf
merksamkeit eine Aktivitat ist, wird niemand bestreiten. 

1st aber die AuswahI, die wir unter den Sinneseindriicken trefIen, 
ein Beweis von einer besonderen Aktivitat? GewiB nicht! 1st ein Sieb, 
das hineinfallenden Sand durchlaBt und grobere Korner festhalt, aktiv? 
Sind ein Resonator oder ein Marconiapparat, die nur auf bestimmte 
Wellen reagieren, aktiv? oder gar ein KIavier, das nur den angeschIa
genen Ton gibt? 

Wenn man nun aber behaupten will, zur Wahrnehmung und zur 
BegrifIsbildung sei ein vorgebildeter aktiver Apparat notwendig, sO 
mochte ich erst Zeit zur Diskussion verschwenden, wenn dieser Riickfall 
in die Vermogenstheorie wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit be
griindet werden kann. DaB er nicht notig ist, glaube ich gezeigt zu haben. 

Un sere Auffassung einer "Aktivitat" bezieht sich nur auf folgendes: 
Alle Funktionen eines lebenden Organismus, so auch die der nervosen, 
resp. psychischen Zentren, beruhen auf Produktion und Ausgabe von 
Kraft; die Energie hat aber in ihrer Richtung oder Form physikalischen 
Kraften gegeniiber etwas Besonderes. In den einzelnen nervosen Appa
raten sind Energien entIadungsbereit, und die Apparate sind so ein
gerichtet, daB die frei werden de Energie in bestimmten VerhaItnissen in 
bestimmte Bahnen geht, je nach Mitwirkung von Reizen, die neben dem 
auslosenden der Einrichtung zuflieBen (Schwanzausschlag auf Bauchreiz 
nach rechts oder nach links je nach der Ausgangsstellung). Der Um
stand, daB ein Apparat mit Energie geladen ist, die durch einen Reiz, 
oder vielleicht auch spontan, frei wird und zu seiner Funktion fiihrt, 
wird nach Analogie psychischer oder physischer Verhaltnisse als "Tendenz" 
oder "Strebung" des Apparates zu einer bestimmten Funktion bezeichnet. 
Der BegrifI hat aber keine scharfen Grenzen. Es ist willkiirlich, ob wir 
schon im Muskel, der auch Energien zur Verfiigung halt, cine "Tendenz" 
zur Kontraktion konstatieren wollen oder nicht; er hat einen bestimmten 
physikaIisch-chemischen Bau, der auf Reiz mit einer Zusammenziehung 
antwortet; eben so sezerniert die SchweiBdriise nur auf Reiz, und fUr den 
Wischreflex wird, ohne daB die Haut gereizt wird, wohl kein Bediirfnis 
zum AbIauf bestehen. Aber schon die Tranen- und Speicheldriisen se
zernieren bestandig, wenn auch auf bestimmte Reize mehr oder weniger 
und in anderen Qualitaten, und un sere Triebe und Instinkte such en 
geradezu die notigen Reize, kurz, sie haben eine spontane Aktivitat. 
Selbstverstandlich bestehen zwischen diesen Aktionsweisen keine prin
zipiellen Unterschiede, es handelt sich vielmehr urn quantitative Unter
schiede eines allgemeinen biologischen Vorganges. SchlieBIich konnen 
wir auch bei den Funktionen, die wir als spontan zu bezeichnen gewohnt 
sind, irgendwelche auslosenden Reize finden oder konstruieren. Wir 
reden dabei sowohl von Strebung, die im Apparat liegt, wie von Strebung 
der Funktion, zwei Dinge, die wir hier nicht regelmaBig auseinander
halten konnen, ohne neue Ausdriicke zu schafIen. Bei den BegrifIen, 
mit denen wir zu operieren haben, kommt das nicht sehr in Betracht; 
ob wir hier eine Strebung, einen Trieb dem funktionierenden Apparat 
oder der Funktion zuschreiben, ist meist ohne weiteres ersichtlich. 

"Ober die Lokalisation der psychischen Energieproduktion, die in 
diesem Zusammenhange auch besprochen wird, an anderer Stelle. 
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H. Die Schaltullgen. 
INHALT. Die Einwirkung verschiedener Psychismen aufeinander geschieht 

nicht direkt wie in der Physik, wo die Krafte nach dem Schema des Parallelogramms 
zu einer Resultante verschmelzen, sondern ahnlich wie bei einer elektrischen Anlage, 
wo Funktionen ein· und ausgeschaltet werden und die dirigierenden Momente nur an 
den Schaltern angreifen. Allerdings bestehen komplizierende Unterschiede, wie z. B. 
der, daf3 ein Psychismus, ein Trieb nicht nur nach Entauf3erung strebt, sondern auch 
die Schalter in seinem Sinne beeinfluf3t, das ihn Fordernde einschaltend, das Entgegen
gesetzte ausschaltend. Solche Schaltwirkungen uben aUe Psychismen wie alle zentral
nervosen Funktionen aufeinander aus. Ferner kann eine einmal ausg6Bchailtete 
Strebung deswegen, weil sie eben an den Schaltern selbst angreift, eine andere immer 
wieder hemmen, oder modifizieren. 

Wir haben zunachst zweierlei Schaltungen zu unterscheiden, die Bereitschafts
schaltung (Blitz und Donner sind einmal assoziiert, bleiben zusammengeschaltet, 
sodaf3 die eine Vorstellung die andere assoziiert. Ich habe mir vorgenommen, einem 
Freunde eine Mitteilung zu machen, wenn ich ihn sehe. Die Einstellung bleibt, so daf3 
der A nblick des Freundes den Willen zur Mitteilung oder diese selbst auslost), und die 
Aktionsschaltung (aktuelle Vorstellungen oder Strebungen oder Affekte stellen 
alle Schaltungen in ihrem Sinne. Der Freund begegnet mir, und ich fuhre nun den 
Vorsatz der Mitteilung aus). 

Die Schaltungen mussen wie iede andere psychische Funktion wieder abgestellt 
werden, um unwirksam zu werden. Ihre Widerstandsfahigkeit gegenuber Abstellungen, 
sowie die Intensitat und Extensitat ihrer Wirkungen hangt namentlich mit den Affekten 
zusammen, von denen "Schaltkraft" eine besondere Eigenschaft ist. So ist die Schaltung 
auch eine dynamische Funktion. 

Von speziellen Schaltungen sind zu erwahnen,' 
1. Die der ganzen Personlichkeit, die sich ie nach den Umstdnden auf eine 

bestimmte Reaktionsform einstellt,' englisch zu reden, sich fein oder stammtischhaft 
zu benehmen usw. 

2. Die Hierarchie der Denkziele ist eine Kombination von Schaltungen, 
indem jede dabei beteiligte Vorstellung das ihr Entsprechende bahnt und das Andere 
hemmt, so daf3 der Gedankengang eindeutig bestimmt wird. 

3. Viele psychische Funktionen verlaufen ohne Zusammenschaltung mit dem 
bewuf3ten Ich und sind dann unbewuf3t. In manchen Fallen, wo eine Funktion, nament
lich ein unangenehmer Gedanke, eine unangenehme Strebung, nicht unterdruckt werden 
kann, wird sie vom Ich abgeschaltet. Die Summe dieser vom Ich abgespaltenen Funk
tionen heif3t das U nb ewuf3te. 

4. Durch Schaltungswirkungen der Affekte werden in der Schizophrenie und 
Hysterie die Personlichkeiten gespalten. Ein Trieb, der mit anderen unvertraglich ist, 
aber nicht unterdruckt werden kann, funktioniert abgespalten weiter und baut z. B. be
stimmte Bedurfnisse und V orstellungen durch dereierendes Denken zu Wahnideen oder 
zu neurotischen Symptomen aus. 

S. Wenn bestimmte affektive Strebungen die Schaltungen zu sehr beherrschen, 
kann es zur zeitweisen oder dauernden A usschaltung der Erinnerungen uber bestimmte 
Z eitraume kommen (doppelte oder mehrfache Personlichkeit, fiilschlich "doppeltes 
Bewuf3tsein" ). 

r,. Die A usschaltung der Ermiidungsempfindungen. 
7. Die Schaltung des Schlafes. a) Eine psychische, welche Sensibilitat und Moti

litat mit bestimmten Ausnahmen vom Ich ausschaltet und die Assoziationsspannung 
aufhebt oder vermindert, und b) die davon unabhiingige chemische Schaltung, die die 
Erholung des Korpers herbeifuhrt. Die Aufhebung der Assoziationsspannung fuhrt 
zu ungeregeltem, dereierendem Denken, und zur Ekphorie wenig verarbeiteter Empfin
dungskomplexe in Gestalt von Halluzinationen. 

8. 1m Schlaf und in der Hypnose, teilweise auch bei AufmerksamkeitsstOrungen, 
beobachten wir eine Art Schaltung, die die Spannung des normalen Assoziationsablaufes 
aufhebt, so daf3 die Assoziationen von den Bindungen der Erfahrung weitgehend frei 
werden. . 

9. In der Hypnose wird kunstlich eine besondere Einstellung der Schaltung hervor
gebracht,' A usschaltung der Spontaneitat, Konzentration der A ufmerksamkeit auf den. 
Hypnotiseur und seine Wunsche, die mit grofJer Feinheit erraten werden, aUfJerge
wohnliche Leistungen in Sensibilitat und Motilitat. 
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10. Wenn wir uns etwas vornehmen, werden Gelegenheitsapparate zusammen
geschaltet, die ganz analog sind den vorgebildeten Apparaten der Reflexe und Instinkte, 
und ebenfalls abgestellt werden mussen, wenn sie nicht weiter funktionieren sollen. Diese 
Abstel~,!"ng steckt hinter dem mi(Jverstiindlichen Begriffe des Abreagierens. 

Uber den Mechanismus der Schaltungen sind wir uns noch nicht klar. Es ist aber 
selbstverstiindlich, da(J die grob materiellen A uffassungen von Kontakt und N icht
kontakt von Zellen, in denen Vorstellungen sitzen, und iihnliches unrichtig sind. 

1m eNS. mussen sich die verschiedenen Funktionen beeinflussen 
konnen, um kompliziertere Reaktionen entstehen zu lassen, in die z. B. 
verschiedene kinasthetische Empfindungen eingehen (Ausgangsstellung 
bei einem Wischreflex), oder die aus einer zeitlichen und raumlichen 
Koordination verschiedener Muskeln oder verschiedener Teilhandlungen 
bestehen, ja um nur auf eine Form, eine Distanz zu reagieren, und 
besonders auch um Einheitlichkeit, sei es der einzelnen Reaktionen, 
sei es des ganzen Geschopfes zu gewahren. Eine solche Art Beein
flussung ist schon der elementare Vorgang, der auf einen Reiz einen 
Reflex entstehen laBt, oder in der N ervenplatte die Muskelkontraktion 
auslost. 

Die Art, wie verschiedene Funktionen und Strebungen aufeinander 
wirken, ist nun nicht vergleichbar dem Zusammen- oder Gegeneinander
wirken von Kraften in einfachen physikalischen Verhaltnissen 1), sondern 
demjenigen verschiedener Krafte in komplizierten Apparaten, wie einer 
Dampfanlage mit verschiedenen angehangten Maschinen oder noch be
quemer in einer elektrischen Anlage. Die Funktionen wirken nicht als 
solche aufeinander, so wenig wie der Lokomotivfiihrer direkt auf den 
Gang der Maschine wirkt; solI diese angehen oder stillestehen, oder vor
oder ruckwarts gehen, so schaltet er den DampfzufluB in geeigneter 
Weise, und das ubrige besorgt die Konstruktion der Maschine und die 
Energie des Dampfes. Ebenso wird die Dynamo einer elektrischen An
lage gesteuert. Die Energien in Dampf und Elektrizitat kommen nur 
zur Wirkung, insofern ihnen der Weg geoffnet und die Richtung ge
wiesen ist. Da gibt es kein Parallelogramm der Krafte 2), so daB die 
Zwischenglocke b eingeschaltet wurde, wei I von zwei verschiedenen Stre
bungen die eine die Glocke a, die andere die Glocke c lauten wollte, und 
keine direkte Abschwachung der Energien; wenn zwei Fiihrer am elek
trischen Motor sind, und der eine will vor-, der andere ruckwarts fahren, 
so ist das Resultat nicht die Geschwindigkeit a-b, sondern, wenn einmal 
der eine die Drehung des Schalters bewirkt hat, so geht die Maschine 
in Richtung und Kraft, wie wenn vorher kein Wettstreit stattgefunden 
hatte. 

1) Man will darin eine prinzipielle Eigentiirnlichkeit schen, die die Seele zu etwas Be
sonderem stemple. Wie schon der gut durchfiihrbare Vergleich mit Schaltungen zeigt, 
ist das unrichtig. 

2) Immerhin hat SZYMANSKI (Versuche, das Verhaltnis zwischen modal verschiedenen 
Reizen in Zahlen auszudriicken. Arch. f. d. ges. Physiologie 143,1911, S. 25. Methodisches 
zur Erforschung del' Instinkte. Biolog. Zentralbl. 1913, S. 260) gezeigt, daB bei gewissen 
Tropismen, z. B. wenn ein Tier durch zwei Lichter angezogen wird, unter Umstanden eine 
Mittelrichtung eingeschlagen wird. Sogar bei Kindern hat er Andeutungen davon nach
weisen ki:innen. Das sind aber Ausnahmen, die im Leben kaum vorkommen und sich auch 
von unserem Standpunkt aus ohne wei teres erkliiren lassen (auf verschiedene Arten). In 
manchen Fallen sieht man z. B. eine Zickzackbewegung, so daB bald der eine, bald der 
andere EinfluB zur Wirkung kommt (d. h. eingeschaltet wird und den andNn aU8schaltet) 
wie beim Wettstreit der b"iden Sehfelder. 
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So ist es im groBen und ganzen im Zentralnervensystem mit seiner 
Psyche. Doch gibt es zwei Unterschiede. Einmal entspricht die orga
llische Strebung selbst nicht nur der bloBen Triebkraft, wie der Dampf 
oder die Elektrizitat in der Maschine, sondern sie selbst wirkt auch auf 
den Schalter. Die Energie der Strebung h,t nicht nur darauf gerichtet, zu 
handeln, wenn sich Gelegenheit bietet, sondern auch zum Handeln zu 
kommen, also den Schalter dementsprechend zu stellen. 1m Wettstreit 
mit den andern Strebungen kommt nur diese letztere Energierichtung in 
Betracht, der Kampf urn die Schalterstellung, die die Entladung, das 
Handeln erlaubt. Allerdings kann der Schalter auch von auBen, von 
den andern Strebungen, durch Assoziation gestellt werden. 1st er einmal 
geofInet, auf Handlung gestellt, dann kommt die Energierichtung der 
Aktion zur Wirkung. Es ist nicht prinzipiell notig, daB die beiden 
Energien einander an Starke parallel gehen. obgleich es wohl meistens 
der Fall ist. leh mag keinen groBen Eifer haben, eine bestimmte geistige 
oder korperliche Arbeit zu leisten; habe ich mich aber einmal ent
schlossen, so kann ich die maximale Energie des ganzen lch darauf 
verwenden (ohne daB diese Energie eine neue Quelle hatte, z. B. die 
Seham, das Begonnene nun nicht zu Ende fiihren zu konnen 1). 

Dadurch, daB die Strebungen selbst auf ihre eigenen Schaltungen 
wirken, wird noch ein zweiter Unterschied gegeniiber der als Bild be
nutzten elektrischen Anlage bedingt: eine ausgeschaltete elektrische oder 
Dampfkraft kommt in der Maschine gar nicht mehr zur Wirkung. 1m 
eNS. aber existiert eine ausgeschaltete Strebung als solche immer noch 
fort, strebt wieder die Schaltung zu beeinflussen und kann deshalb 
plOtzlich eine friihere Entscheidung wieder aufheben oder abschwachen. 
Man hat sich z. B. entschlossen, endlich mit der Geliebten zu brechen, 
handelt aber in manchen Einzelheiten, wie wenn die Verbindung noch 
fortbestande, oder wie wenn man sie wieder ankniipfen wollte. Es kann 
auch die unterdriickte Strebung die ablaufende dynamisch hindern, sie 
nicht ihre volle Kraft ausgeben lassen, oder es macht geradezu den 
Eindruck, wie wenn die funktionierende Energie immer wieder am von 
anderer Seite angegrifIenen Schalter beansprucht und dadurch geteilt 
wiirde. Beim Maschinensehreiben bemerke ich, daB ich im BegrifIe bin, 
eine falsche Taste zu tippen, mein Gegenbefehl kommt aber zu spat, 
hat jedoch noch die Wirkung, daB die Taste weniger stark angeschlagen 
wi rd. Auch Bestrebungen, die subjektiv ganz unterdriickt scheinen, 
machen sich manchmal daran noch bemerkbar, daB die siegreiche Hand
lung mit weniger Energie ausgefiihrt wird. 

In allen diesen Fallen handelt es sich nicht urn eine Durchbrechung 
des Prinzips der Schaltung, urn Ausnahmen, sondern urn Komplikationen, 
die einmal genauer zu untersuchen sich lohnen wiirde. 

Es liegt in dem Prinzip der Schaltung nicht nur ein Alles
oder-nichts, sondern auch die Moglichkeit eines Mechanismus, 
der erlaubt, mehr oder weniger Kraft zur Wirkung kommen 

1) Analog ist nach dem Alles-oder-nichts-Gesetz die Starke eines Reizes fUr den Er
folg gleichgiiltig, soweit es sich urn ein einzelnes ArbeitselemeDt handelt; das Element gibt 
aile seine momentan verfiigbare Kraft ab, ob der Reiz stark oder schwach sei. Ob ich ein 
PulverfaB mit einem groBen oder einem kleinen Funken entziinde, macht keinen Unter
schied in bezug auf das Quantum der frei werdenden Energie. Der starkere Reiz veranlaBt 
aber im eNS. mehr Elemente zur Reaktion. 

B i e u i e r, Eiementarpsychoiogie. 19 
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zu lassen, etwa wie bei einem Dampfhahn oder einer elek
trischen Schaltung mit verschiedenen Widerstanden. Je nach 
Starke und Art des auslosenden Reizes kann die Reaktion abgestuft 
sein; wie die Kraftausgabe abgemessen wird, wissen wir noch nicht. 
Jedenfalls haben unter manchen Umstanden Gegenstrebungen EinfluB 
darauf, die den Schalter nicht auf Volldampf stellen lassen, wenn sie 
zwar nicht stark genug sind, die Reaktion zu verhindern, aber doch zu 
stark, urn sich ganz unterdrucken zu lassen. In einer sol chen Art 
Antagonismus liegt sicher ein ausgiebig benutztes Prinzip der 
Regulierungen durch antagonistische Kraftepaare. Ein Uhrwerk 
regulieren wir durch Trieb und Hemmungen. Eine genaue Gewichts
oder Elektrizitatswage wird moglichst empfindlich gemacht, aber gedampft. 
Wenn wir Bewegungen ganz fein dosieren wollen, so spannen wir die 
Antagonisten und lassen nur einen DberschuB (rectius Differenz) von 
Kraft zur Wirkung kommen. Das chemische Gleichgewicht des Korpers 
ist das Resultat einer unabsehbaren Menge von antagonistischen Krafte
paaren. Die Herztatigkeit, der Tonus der Vasomotoren und der Drusen 
werden aIle durch zwei Gegenwirkungen eingestellt. So auf psychischem 
Gebiet uberall, am auffallendsten beim Sexualtrieb, dem graduell noch nicht 
genugend verstandliche enorme Hemmungen entgegenstehen. AIle diese 
Hemmungen setzen nun an dem Punkt an, den wir bildlich als Schal
tung bezeichnet haben, ohne daB notwendig nur das Entweder-Oder 
von Aktion oder nicht in Betracht kame, sondern noch viel haufiger die 
abgestufte Reaktion die Folge ist. Ein Teil dieser Mechanismen ist un
zweifel haft von hoher Komplikation. Wie man sich die Einzelheiten 
vorstellen soIl, ob als viele Schalter fur die gleiche Aktion, von denen 
eine groBere oder kleinere Anzahl gestellt werden, oder als einzelne 
Schalter fiir jede Aktion, die nur in ihrer Durchgangigkeit fur die Kraft 
variieren wie ein elektrischer Schalter mit Widerstanden oder ein Dampf
hahn, der auf teilweise Durchlassigkeit gestellt werden kann, muB noch 
genauer untersucht werden. In komplizierteren psychischen Strebungen 
spielt unzweifelhaft das Numerische eine besonders groBe Rolle, indem 
die namliche Strebung von verschiedenen Gesichtspunkten aus mehr oder 
weniger gefordert oder gehemmt werden kann. Das l\iadchen, das man 
heiraten mochte, ist tiichtig, schon, hat Geld, jedes dieser Momente 
scheint einen besonderen Schalter zu haben, urn den EntschluB zur 
Heirat zu befordern; ebenso jeder ihrer Fehler, die die Heirat er
schweren. 

Haufig kommt es auch vor, daB fUr den einen Augenblick die eine 
Strebung herrscht, dann, unter anderen Einfliissen, sei es nur fUr einen 
Moment oder fUr langer, die andere Meister wird und so die Handlung 
abschwacht, fur eine gewisse Zeit unterbricht oder in ihrem Sinne ver
andert. Letzteres kommt namentlich haufig vor bei Einflussen a.us dem 
UnbewuBten. So wird auch oft nicht eine Gesamtstrebung unterdriickt 
oder abgeschwacht, sondern nur einzelne Teile, manchmal die wichtigen, 
manchmal weniger wesentliche; solche Teilhandlungen konnen auch 
zeitweise wie die Haupthandlung unterdruckt werden und wieder auf
leben. Man will mit der Geliebten brechen, sie nicht heiraten, ihr kein 
Geld mehr geben, sich nicht mit ihr kompromittieren; aber man empfindet 
es doch als schon, oder fiihrt es geradezu herbei, daB man sie wieder 
einmal sehen kann. 
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Es ist ferner die Strebung, den Schalter zu beeinfiuE\sen, selbst wieder 
eine Strebung, die ihre besondere Schaltung hat. Das heiBt, auch der 
Begriff der Schaltung ist auf zentralnervosem Gebiete ein unendlich 
komplizierter wie alles Psychische, und nicht so reinlich abzugrenzen 
wie in einer Maschinenanlage. 

Die Schaltungen wirken als Disposition (Bereitschaft) und als Aktion. 
Bereitschaftsschaltungen liegen z. B. vor bei den Verbindungen der 
Engramme: wenn man Blitzen und Donnern nacheinander erlebt hat, 
so werden die beiden Wahrnehmungen in ihren Engrammen dauernd 
miteinander verbunden, zusammengeschaltet, so daB die eine die andere 
wieder auslost. In den phylisch vorgebildeten Apparaten ist z. B. der 
ankommende von Beklopfen der Patellarsehne herriihrende Reiz mit den 
Zentren des Beinstreckers zusammengeschaltet. Wenn ich vorhabe, einen 
Brief in den ersten Kasten zu werfen, dem ich begegne, so wird die 
Vorstellung des Briefkastens mit dem Akt des Einwerfens verbunden, 
so daB diese Handlung durch das Wahrnehmungsbild des Kastens (be
wuBt oder unbewuBt) assoziiert, ausgelost, wird. 

Von einer Aktionsschal tung konnen wir dann reden, wenn eine 
aktuelle Vorstellung die Verbindungen so stellt, daB das Psychokym 
wah rend der Dauer dieser Vorstellung in bestimmten Richtungen fiieBt, 
und von andern Richtungen abgesperrt ist. 

Die meisten kinasthetischen Reize bewirken insofern Aktions
schaltungen, als sie nur wirken, wahrend sie bestehen. Sie sind aber 
Bereitschaftschaltungen insofern, als sie wirkungslos sind, wenn nicht 
z. B. der Bauchreiz, der den Schwanz je nach der Ausgangsstellung nach 
rechts oder nach links gehen laBt, oder sonst eine Bewegungsintention 
hinzukommtl). Das Beispiel soIl zeigen, daB Aktions- und Bereitschafts
schaltung, so verschieden sie zunachst scheinen, - die erste als dyna
misch, die zweite als statisch, - nur zwei Seiten der namlichen Funk
tionseigenschaft sind. Wenn wir automatisch 1, 2, 3 zahlen konnen, so 
ist es deshalb, weil das oftere Horen und Sprechen dieser Reihe eine 
Bereitschaftsschaltung geschaffen hat. AuBerdem ist beim Zahlen eine 
Aktionsschaltung beteiligt, die die Funktion gerade in dieser Richtung 
ablaufen laBt. Wir konnten ja an 1 auch 10 oder viele andere Dinge 
assoziieren. 

Die Aktionsschaltungen kann man sich nicht kompliziert genug vor
stellen. Die gleichzeitigen Bewegungen unserer Hande laufen gewohnlich 
miteinander enge verbunden ab, so bei allen Handlungen, zu denen man 
beide Hande benutzt. Es kann aber auch jede Hand etwas anderes tun, 
wenn ich z. B. mit der einen Hand schreibe, mit der andern mich im 
Haar kratze, wobei wenigstens die eine Handlung gewohnlich vom be
wuBten Ich ganz oder fast ganz abgetrennt verlauft. Jedenfalls aber 
sind die beiden Handlungen unter sich moglichst wenig verbunden und 
ganz selbstandig einander gegeniiber, sie beeinfiussen sich nicht, helfen 
einander nicht, storen einander nicht, wah rend die Bewegungen der 
Hande im ersten FaIle enge miteinander verbunden sind, nicht nur 
zentrifugal, indem sie die zueinander passenden Impulse bekommen, 
sondern auch insofern, als die eine Hand sich nach dem richtet, was die 

1} Natiirlich wit'ken sie nebenbei dauernd mit bei der ganzen t'aumlichen Ol'ientierung 
unseres Kot'pet's. 
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2i12 Her psychische Apparat. 

andere bei ihrer Tatigkeit erlebt; droht die Pinzette der Linken auszu
gleiten, so muB die Rechte sich beim Sehneiden darnach rich ten, kurz die 
Tatigkeit der beiden Hande ist zentrifugal und zentripetal zu einer voIlen 
Einheit zusammengeschaltet. Wenn ich nun aber meinen Willen an
strenge, mit der einen Hand einen Kreis, mit der anderen ein Hinundher 
auf gerader Linie zu beschreiben, so konstatiere ich groBe Schwierig
keiten, die noch verstarkt werden, wenn ich versuche, auch die FiiBe 
mitzubenutzen. In diesem Beispiel sind die Bewegungen der Hande 
zwar auch wieder verbunden - durch meinen WillensentschluB; sie 
hem men sich aber, weil eine einheitliehe Idee fehlt und nur eine Auf
gabe vorliegt, wie wir sie im Leben ohne besondere Umstande nie iiben 
oder nie in eine Einheit zusammenfassen. Es kommt hier aber wohl 
noch ein direkter Widerstand hinzu von einer angeborenen Schaltung, 
die die Zentren der Glieder zu symmetrischen oder alternierenden Be
wegungen verbindet. Aber sogar diese organische Anordnung kann ich 
auseinanderschalten durch die einheitlichen Bediirfnisse einer Arbeit; 
ich kann ganz gleiche Bewegungen wie die scheinbar unmoglichen, ohne 
jede Dbung machen, wenn ieh z. B. an einer Futterschneidmaschine mit 
der einen Hand ein Rad drehe und mit der anderen das Heu zuschiebe. 

Dber die Rolle der Schaltmechanismen beim Denken siehe das Ge
nauere im betr. Abschnitt. Jede aktuelle VorsteIlung hemmt die ent
gegenstehenden und bahnt die zu ihr passenden, so daB in Verbindung 
mit dem eigentliehen Denkziel der Ablauf einer Denkoperation eindeutig 
bestimmt ist. Den Affekten kommt dabei ein besonders groBer EinfluB 
zu, indem sie nicht nur das eigentliche Ziel des Denkens bestimmen, 
(Dberlegung, wie man ein gutes Geschaft machen konne), sondern aIle 
Assoziationen in ihrem Sinne beeinflussen (man mochte ein gutes Ge
schaft machen und rechnet dann nur die guten Chancen). So fiihren 
sie schon beim N ormalen durch zu starke Einwirkung auf die Schaltungen 
oft zu Denkfehlern, bei Geisteskranken aber zu Wahnideen. Bei gewissen 
Formen von Denkschwache (Borniertheit, namentlich aber Schizophrenie) 
konnen die Affekte Gedanken, die dem Kranken nicht passl'n, ganz von 
den Dberlegungen ausschlieBen, auch dann, wenn man darauf aufmerksam 
macht, so daB die Kranken vollstandig diskussionsunfahig werden, z. B. 
trotz aller Erklarungen nicht fiihig sind zu begreifen, daB sie nicht aus 
der Anstalt entlassen werden konnen, solange sie Larm machen, und 
dann geradezu Larm machen, urn entlassen zu werden, oder wenn sie 
auf hundertfache Erklarung, man halte sie fiir anstandige Leute, immer 
wieder behaupten, man bezeichne sie als Verbrecher. 

Auf den Schaltungen beruht die Launenhaftigkeit der Erinnerungen. 
Was man in der einen "KonsteIlation" gut erinnert, kann unter dem 
SchaltungseinfluB einer anderen nicht ekphoriert werden. Die FREuDschen 
Mechanismen des Vergessens kommen so zum vollen Verstandnis. Ex
treme einer solchen Gedachtnisstorung finden wir bei der doppelten 
Personl ichkei t ("doppeltes BewuBtsein"), wo wahrend eines bestimmten 
Zeitraumes aIle Erinnerungen friiherer Zeiten (gewohnlich mit Ausnahme 
der halb oder ganz automatischen Fertigkeiten wie Sprechen, Schreiben, 
Essen) vergessen sind, so daB sieh die Kranken in allen Beziehungen 
auch iiber sich selbst neu orientieren miissen. Nach einiger Zeit wird 
wieder die friihere Erinnerungsreihe eingeschaltet unter Ausschaltung 
der neuen. Diese Schaltungsanderungen konnen sich wiederholen, so 
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daB in dem krankhaften Zustand a nur die Erlebnisse der friiheren 
Zustande a und im gewohnlichen Zustand b nur diejenigen von friiheren 
Zustanden b erinnert werden konnen. Auch andere Kombinationen 
solcher doppelter oder mehrfacher Personlichkeiten kommen vor. Sie 
sind natiirlich aIle bedingt durch die Schaltungseinfliisse von Wiinschen 
und anderen Strebungen 1). 

Die starkste Schaltkraft haben un sere Strebungen und unsere Stel
lungnahmen zu den Erlebnissen, die Affekte. Wir konnten deshalb 
schon oben nicht von den aIlgemeinen Schaltungen sprechen, ohne we
nigstens die Strebungen zu erwahnen. Wenn ich an Casar denke und 
"Rom" assoziiere, so werden nur wenige Schaltungen bemerkbar beein
fluBt, und tausend Ablenkungen konnen die Verbindungen anders stellen. 
Eine VorsteIlung aber von der Bedrohung meiner Existenz stellt aIle 
Verbindungen des ganzen Gehirns bis hinunter zu den Vasomotoren und 
den Lenkern der Sekretionen unwiderstehlich so, daB mein ganzes Denken 
und Fiihlen und aIle meine Energie nur auf diese Vorstellung und d~s 
damit zusammenhangende Handeln konzentriert bleibt. 

Durch die Schaltkraft, die die Afiekte,. die Strebungen aufeinander 
selbst ausiiben, wird in erster Linie die Einheit des lch begriindet 
(vgl. Abschnitt iiber die Einheit des BewuBtseins); ohne sie waren wir 
ein Konglomerat von Strebungen, die einander hindern wiirden, und 
auf dem Gebiete der Vorstellungen waren wir nichts imstande hervor
zubringen als ein Chaos von Engrammen friiherer Sinnesempfindungen, 
die sich ohne Regel mischen und folgen wiirden. Es konnte nicht einmal 
zu einer VorsteIlung, geschweige zum Denken, kommen. 

Auch die Schaltung wird vom Gediichtnis fixiert. Wir konnen von 
Schaltungsengrammen sprechen, mochten aber davor warnen, sich da
runter etwas ganz Eigenartiges vorzustellen. Es handelt sich sicherlich 
nur urn eine andere Seite des niimlichen Vorganges wie bei der Engraphie 
von dem, was wir Inhalt von Psychismen (Wahrnehmungen, Vorstel
lungen) nennen. 

Jede Vorstellung besitzt nun Blutsverwandte, d. h. ahnliche Vor
stellungen, und angeheiratete Verwandte, d. h. durch Erfahrung mit ihr 
Verbundene. 1st eine Vorstellung aktuell, wird sie gedacht, so beein
fluBt sie aIle Schaltungen so, daB die mit ihr verwandten gebahnt, also 
wirklich geofinet oder doch leichter geofinet als sonst werden, wahrend 
aIle entgegenstehenden, die nicht verwandten und besonders diejenigen, 
die Gegenstre bungen entsprechen, gehemm t, gesperrt werden. Da zu 
gleicher Zeit in unserem Gehirn eine Menge Vorstellungen, meist in 
geordneter Hierarchie als ZielvorsteIlungen (siehe Abschnitt Denken), 
lebendig sind, bestimmt die Resultante aller dieser Schaltkrafte 
den Dbergang von einer Vorstellung zur andern, die Assoziation, das 
Denken. 

Die Beobachtung zeigt, daB das nur ein SpezialfaIl einer allgemeinen 
Eigenschaft der Schaltkrafte ist: j ede beliebige Strebung, jede Funk
tion iiberhaupt stellt nicht nur ihren eigenen Schalter so, daB 
die Strebung ausgefiihrt wird, sondern durch entsprechende 
Schalterbeeinflussung bahnt sie alles gleichsinnig Wirkende 

1) Vgl. JUNO, Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phiinomene. 
Diss., Zurich, 1902. 
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und hemmt oder sperrt sie alles andere. Das ist ein allgemeines 
Gesetz im ganzen eNS., nicht bloB ein psychisches. 

Wenn RANSCHBURG berichtet, wie ahnliche Funktionen einander storen, 
unahnliche aber nicht, so ist das auch richtig, zeigt aber nur, wie vorsichtig man 
in diesen Dingen die Ausdriicke wahlen soll~e - wenn es nur immer moglich ware, 
ganz passende zu finden. Dadurch, daB das Ahnliche sich besonders leicht assoziiert, 
setzt es sich manchmal auch da durch, oder wirkt wenigstens eine Tendenz sich 
durchzusetzen mit, wo es nach der allgemeinen Konstellation, nach dem Denkziel 
nicht auftreten soUte. So stiftet es leicht Verwirrung (vgl. Abschnitt Assoziationen), 
wahrend fremde Dinge, die einander nichts angehen, die Assoziationsschaltungen 
so steUen, daB sie ohne Beriihrung nebeneinander ablaufen. Wir gehen und richten 
unsere Schritte nach den optischen und akustischen Eindriicken und nach der 
friiher vorgenommenen Wahl des Zieles, konnen dabei aber sehr gut (oft besonders 
guP), iiber irgendein Problem nachdenken. 

Die Dauer der Schaltungen als Engramme reicht bis zum Tode 
des Gehirns. Was einmal zusammengestellt ist, sei es als Vorstellungs
assoziation, sei es als Aktionstendenz (Gelegenheitsapparat), bleibt als 
Verbindung erhalten. 

Die Schaltungsengramme haben aber zwei ganz verschiedene Be
deutungen, je nachdem sie (giiltig) abgestellt sind oder fortwirken. Wi e 
jede andere Funktion miissen sie namlich abgestellt werden, 
wenn sie keinen EinfluB mehr auf das folgende psychische 
Geschehen haben sollen (vgl. Gelegenheitsapparate). 

Von den Zehntausenden von Schaltungen, die wir taglich abstellen, 
kommt nur ausnahmsweise eine einzelne noch einmal zur Wirkung, 
z. B. als Fehler in einem Experiment, in welches falschlicherweise eine 
Reaktion aus einem friiheren Experiment hineingetragen wird, oder 
wenn man sich verspricht, namentlich aber bei viel geiibten und bei 
affektiv betonten EinsteUungen, die sehr schwer griindlich abzustellen 
sind. Hat man sich einmal eine bestimmte Form des t zu schreiben 
angew6hnt, so wird es nicht leicht, eine andere anzunehmen. Hat sich 
gar die Dbung, zum Glase zu greifen, mit all~m Sch6nen, was man er
lebt und mit aHem, was man unangenehm betont, assoziiert, so kann 
die "alte Gewohnheit" immer wieder die besten Vorsatze und die 
scharfste Logik iiber den Haufen werfen. 

Viele Schaltungen werden aber auf Dauerwirkungen gestellt, ohne 
daB sie deswegen irgendwie bewuBt bleiben miiBten. Wie die Schaltung 
"Briefkasten - Brief einwerfen" als Assoziationsbereitschaft so lange 
besteht, als der Brief nicht eingeworfen ist, so bleiben andere Schal
tungen jahrelang, ja bis zum Tod in Wirksamkeit. Letzteres wird 
namentlich von unseren guten Vorsatzen erwartet, die nicht nur nach 
innen als Gelegenheitsapparate zusammengeschaltet sind, sondern auch so 
eingerichtet sein miissen, daB sie immer im richtigen Moment asso
ziiert, resp. aktuelll werden. 

Die Wirksamkeit und Festigkeit sowohl der Einstellung wie der 
Abstellung der Schaltungen hangt, soweit wir wissen, in erster Linie 
mit cler Affektivitat zusammen. Leute mit labiler Affektivitat "ver
gessen" einerseits ihre Entschliisse und gedanklichen Schaltungen sehr 
leicht, lassen aber anderseits auch Funktionen, die sie ausschalten 
wollten, oder glaubten ausgeschaltet zu haben, leicht wieder auftreten. 
Von dieser Verschiedenheit der Stabilitat in Ein- und Ausschaltung 

1) Warum weiB ieh noeh nieht reeht. 
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ist zu unterscheiden die aktuelle Energie und Ausdehnung der 
Schaltungen. Hysterische haben im allgemeinen eine labile Affektivitat 
und damit geringe Stabilitiit der Ein- und Ausschaltungen. Die mo
mentane Wirkung der Schaltungen eines affektbetonten Ereignisses auf 
Handeln und Denken ist aber in Intensitat und Ausdehnung bekannt
Hch eine sehr groBe. Bei gleichgultigen Menschen ist weder die Stabi
litat noch die Schaltungskraft bedeutend. Bei "Phlegmatikern" und 
Paranoikern reicht eine einmalige Einstellung aus, furs ganze Leben 
dem Handeln und Denken eine bestimmte Richtung zu geben, nament
lich in der Logik die einen Assoziationen aus- und die anderen einzu
schalten (ahnlich die Rentenneuro3en). 

Was hier von den engraphierten und wiederbenutzten Schaltungen 
gesagt ist, gilt mutatis mutandis auch von den frischen eben in Funk
tion gesetzten Schaltungen. Auch sie konnen in Widerstandsfiihigkeit 
gegen abstellende Einfiiisse, in Intensitat und Extensitat verschieden sein. 
Auch sie miissen natiirlich abgestellt, ausgeschaltet werden, urn auBer 
Funktion zu kommen. Ein solcher Gegenbefehl braucht allerdings nicht 
ausdriicklich durch eine Gegenstrebung gegeben zu werden; jede andere 
Funktion hat eine gewisse schaltungsaufhebende Kraft, wenn sie nicht 
isoliert von der auszuschaltenden Funktion verlauft. Nur die im Un
bewuBten abgesperrten Vorgange konnen nicht durch bewuBte Funk
tionen beeinfiuBt werden, und bleiben deshalb unter Umstanden jahr
zehntelang gleich geschaltet (vgl. Gelegenheitsapparate). 

Es ist mit einer nervosen Dauerfunktion wie mit einer Bewegung 
auf physikalischem Gebiet; sie dauert so lange, als sie nicht durch eine 
Gegenwirkung abgestellt wird. 

Immerhin mit Verstand zu verstehen. Es liegt im Wesen gewisser psychischer 
Funktionen, dall sie uberhaupt keinen Bestand, keine eigentliche Dauer haben; 
sie bestehen nur aus einem Flull; schon eine Empfindung kann sich nur erhalten, 
indem sie jeden Augenblick wechselt, sie ist in keinem Moment genau, was sie im 
vorhergehenden war; das Ekphorat eines Engrammes, eine Vorstellung, kann meist 
nicht festgehalten werden. Fur diese Art Funktionen kommt also eine Dauer und 
damit eine Abstellung im gleichen Sinne wie bei einer tonischen Muskelkontrak
tion oder einer Denkrichtung gar nicht in Frage. Ferner horen manche Funktionen 
deshalb auf, weil der Kraftvorrat, von dem sie zehren, verbraucht ist. Vielleicht gibt 
es auch Funktionen, die bloll deshalb eingestellt werden, weil der zu ihrer Existenz 
notwendige auslosende Reiz aufhort: die Absonderung von Magensaft, von Tranen, 
die Zusammenziehung der Pupille, die Verlangsamung des Herzschlages bei Vagus
reizung. Am letzteren Beispiel mochte ich zeigen, dall wahrscheinlich in solchen 
Fallen ein antagonistischer Einflull im Momente des Aufhiirens des Reizes die Ober
hand gewinnt, so dall auch da wahrscheinlich etwas wie eine aktive Abstellung 
im Spiel ist. 

W 0 wir es mit einer nervosen Dauerfunktion oder einer Einstellung 
(z. B. Gelegenheitsapparat) zu tun haben, miissen wir annehmen, daB 
eine Abstellung geradezu immer notwendig sei, wenn die Funktion auf
horen miisse. So sehen wir, daB, wenn wir uns einmal eingestellt haben, 
die Glockenschlage zu ziihlen, wir nicht so leicht aufhoren konnen; auch 
wenn wir es fertig bringen, von einem bestimmten Schlag an, etwas 
anderes zu denken, so zahlen wir doch leicht automatisch daneben 
weiter, und wissen ganz gut, welcher Schlag der letzte ist, bevor der 
Zeitpunkt fur einen folgenden eingetreten ist (naturlich vorausgesetzt, 
daB wir die Zeit kennen.) Die Gewohnung, auf Druckfehler zu achten, 
macht sich leicht bei einer belletristischen Lekture unangenehm geltend. 
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MACHI) berichtet, daB es oft eines besonderen Einflusses zur Abstellung 
der Bewegung bedurfte, wenn er einige Male die Faust taktmaBig baUte 
und dann nicht we iter auf diese Bewegung achtete. Schizophrene sind 
nicht selten auBerstande, wiederholte Bewegungen im richtigen Moment 
aufhoren zu lassen. Hierher gehort auch der Katatonusversuch KOHN
STAMMS, bei dem man, an einer Wand stehend, den Handriicken etwa 
eine Minute lang gegen dieselbe driickt, dann einfach sich abdreht, ohne 
den Arm anders einzustellen: dieser geht nun langsam automatisch in 
die Hohe, indem die Kontraktion, die friiher den Arm gegen die Wand 
driickte, ihn jetzt, nach Verschwinden des Hindernisses, in die Hohe 
hebt. Wenn man ermiidet ist, bringt man oft die zum Aufhoren einer 
Arbeit notige Energie nicht auf und arbeitet gegen seinen Willen weiter. 
N ach geistiger Arbeit wird leicht das automatische Weiterarbeiten ein 
Hindernis des Schlafes. Die Perseveration bei groben Hirnherden, wo 
der Kranke von einem bestimmten Wort, einer einfachen Handlung 
nicht mehr loskommt, indem ihm beliebige andere Impulse immer wieder 
in die eben benutzte Bahn entgleisen, zeigt ebenfalls, daB das Aufhoren 
einer zerebralen Funktion ein besonderer Akt ist. In groberer Weise 
sehen wir das namliche am absterbenden Hirn im Tierexperiment, wo 
elektrische Reizung eine einmal von ihrem Zentrum aus ausgeloste Be,
wegung, z. B. eine bestimmte Kaubewegung nachher von beliebigen 
Stellen aus auslosen kann. wah rend die normale Reaktion der Reizstelle 
ausbleibt. Der Kopf einer Raupe, der wahrend des Fressens mit scharfem 
Schnitt vom Leibe getrennt worden, friBt oft andauernd weiter, weil 
keine Empfindung des gefiillten Magens die Funktion abstellt. Bekannt 
sind auch die allerdings nicht gar haufigen Vorkommnisse, wo durch 
SchuB in die Oblongata ein Tier oder ein Mensch in einer bestimmten 
Stellung krampfhaft festgehalten wird, wie man annimmt, weil die allzu 
plOtzliche Verletzung einerseits keine Zeit zur Abstellung der Funktion 
vom Gehirn aus lieB, anderseits, weil ein glatter SchuB unter U mstanden 
nicht selbst einen Reiz zu setzen braucht, der im Riickenmark eine 
andere Einstellung hervorrufen konnte. Nach PIGHINI 2) soIl das gleiche 
haufig nach Granatkommotionen vorgekommen sein. MATULA 8) be
richtet, daB, wenn man die Reflexerregbarkeit des RM. durch starke 
Reizung des Gehirns auf Null herabsetzt, und dann das Gehirn vom 
Riickenmark trennt, bevor sie sich wiederhergestellt hat, daB dann die 
Reflexlosigkeit "haufig" bleibt, wahrend sonst das abgetrennte Riicken
mark erhohte Reflexe zeigt. Organisch Geisteskranke haben oft nicht 
nur Miihe, eine neue Assoziation zu finden, sondern ebensowohl eine 
alte Funktion auszuschalten. 'Venn man ein neues Thema anschlagt, 
antworten sie leicht im Sinne des friiheren. Ein Teil der eigentlichen 
Perseveration bei Organischen mag darauf beruhen. 

Neben Tenazitat (= Widerstandsfiihigkeit) und Intensitat und 
Extensitat der Schaltungen kommt noch in Betracht, daB wenigstens 
die Affektschaltungen zugleich die Wertigkeit der Assoziationen be
einflussen. Wer verliebt ist, wird die Fehler seiner Angebeteten, auch 

1) Erkenntnis und hrtum, III. Auf!. Leipzig, Barth, 1917, S. 430. 
2) PIGIDNI, Considerazioni patogenetiche sulle psiconevrosi emotive 08sernlte al 

fronte. Roma, II Policlinico, Vol. XXIV .. M., 1917, S. 7. 
3) MATULA, Korrelative Anderungen der Reflexerregbarkeit. Arch. f. d. ges. Phys. 

153, 1913, S. 413. Ref. Zt~chr. f. d. ges. X t1. Ps. 8, 1913, S. 97. 
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wenn er sie beachtet, nicht so werten, wie wenn er nicht verliebt ware. 
Was fUr ein elementarer Vorgang dahinter steckt, habe ich noch nicht 
genauer verfolgt. Es handelt sich wohl einerseits um "Stellungnabme" 
der Persanlichkeit und anderseits um Hinzuziehung und AusschluB von 
Assoziationen, die geeignet sind, die Folgen der Fehler ausdenken zu 
lassen. 

Abgesehen von der Ahnlichkeit und der Erfahrung bei den Asso
ziationsschaltungen ist die Schaltung selbst eine Funktion der Starke 
eines psychischen Vorganges. Ein Reiz muB eine bestimmte Schwellen
hahe erreicht haben, bis er einen Reflex auslasen kann, und um einen 
zu hemmen, muB seine Starke meist noch viel graBer sein (nicht weil 
ein anderes Prinzip in Betracht kame, sondern weil der Reflex fur einen 
bestimmten Reiz eingerichtet ist, die Hemmungen aber, die wir kennen, 
meist gar nicht zum Reflex in organischer Beziehung stehen, sondern 
einfach darauf beruhen, daB beliebige Funktionen jede andere hemmen 
konnen, wenn sie nur stark genug sind; Hemmungen durch vorgebildeten 
Antagonismus brauchen nicht die maximalen Starken, so die der Herz
bewegungen durch den Vagus, die der Vasomotoren und - so viel ich 
weiB - manche Sekretionshemmungen). Ganz besonders die Schaltungs
kraft der AfIekte ist ceteris paribus von dem abhangig, was wir als 
die Starke der AfIekte aufzufassen einigermaBen berechtigt sind, weil 
innere Empfindungen und die infolge des AfIektes aufgewendete 
Energie in dieser Richtung weisen. (Doch muB man sich hiiten, sicb 
im Kreise zu drehen und einen starken AfIekt einen mit stark em Ein
fluB auf die Schaltungen zu nennen, und schwach, was keinen starken 
EinfluB auf die Schaltungen hat.) Unzweifelhaft ist aber, daB die 
Starke eines Affektes - soweit wir etwas davon wissen kon
nen - nicht parallel zu gehen braucht der Starke der Schal
tungskraft. Bei Debilen und bei vielen Psychopathen sehen wir oft 
eine so starke Schaltungskraft, daB es zu vorubergehenden Wahn
bildungen, ja zu vollstandigen AnfiiIlen von Verwirrtheit kommt, auch 
wenn die iibrigen Zeichen von Starke der AfIektwirkungen gering sind 
oder ganz fehlen. Paranoiker, die ihr Leben lang ein Wahnsystem aus
spinnen unter dem EinfluB einer zu starken afIektiven Schaltung, 
brauchen anscheinend im iibrigen nicht besonders starke AfIekte zu 
haben. 

Natiirlich kommt es bei der Schaltungskraft irgendeiner Funktion 
auch auf die zu iiberwindenden Widerstande an. Bei intelligenten 
Leuten besitzen z. B. logische Assoziationen eine groBe Widerstands
fahigkeit, die den Geistesschwachen abgeht; deshalb konnen diese letztern 
unter dem EinfluB der AfIekte leichter falsche logische Operationen 
machen, die unter Umstanden Wahnidecn ganz ahnlich sehen oder 
direkt als solche zu bezeichnen sind. 

Einer besonderen Erwahnung bediirfen die allgemeinen Schaltungen 
der Personlichkeit, obschon sie sich aus dem Vorhergehenden von 
selbst ventehen. In jeder beliebigen Situation benimmt man sich nor
malerweise ganz von selbst dieser entsprechend. Alle Schaltungen 
werden automatisch im Sinne der Allgemeinvorstellung gestellt. Am 
Stamm tisch ist Benehmen und Denken ganz anders als in Damengesell
schaft; Kinder sind ganz andere Leute je nach der Umgebung. Wenn 
man in einer bekannten Sprache angeredet wird, stell en sich sofort aIle 
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Schaltungen auf diese Sprache. Viele Jahre lang, wenn ich an der 
Schreibmaschine einen Brief schrieb, wurde er ganz von selbst sehr viel 
sauberer als ein Konzept zu meinem Gebrauch, ohne daB ein ent
sprechender Unterschied in der Schnelligkeit zu konstatieren gewesen 
ware l ). Auf die Affekte, die im vorhergehenden als die machtigsten 
Beeinflusser der Schaltungen erwahnt worden sind, moge auch in diesem 
Zusammenhang aufmerksam gemacht werden; ein Psychopath ist ein 
ganz anderer Mensch, wenn er gereizt ist, als einige Minuten vorher 
oder nachher. Unter den Geisteskranken ist die allgemeine Schaltungs
wirkung bei Paranoiden besonders leicht demonstrierbar: redet man mit 
ihnen iiber Dinge, die ihre Komplexe nicht beriihren, so sind sie wie 
andere Leute; von einer Sekunde auf die andere aber konnen sie in 
der Denkweise, in Afl'ekten, Haltung und Mimik und namentlich auch 
im Blick wechseln, wenn man ein Thema anschlagt, das sie mit ihren 
Wahnideen in Verbindung bringen. Nicht so selten kann man mit 
ihnen beJiebig experiment.ieren, und innert einer Minute die Schaltung 
mehrfach wechseln. Die Entstehung aller hysterischen Symptome geht 
iiber Schaltungsmechanismen. 1m hysterischen Dammerzustand wird die 
ganze Psyche mit einer Konsequenz, deren das bewuBte lch niemals fahig 
ware, auf Abweisung einer unertraglichen Situation oder Darstellung 
einer erwiinschten Situation oder Wiederholung eines afl'ektbetonten Er
lebnisses eingestellt. Ein GANsERscher Dammerzustand kann, sobald der 
beobachtende Arzt den Saal verlaBt, verschwinden, urn bei seinem Ein
tritt sofort wieder da zu sein. Hochgradige Katatonien mit Mutismus 
oder Flexibilitas cerea konnen bei einem Besuch, bei der Herausnahme 
aus der Anstalt, spurlos verschwinden und unter Umstanden ebenso 
schnell sich wieder einstellen. 

Die allgemeinen Schaltungen machen auch die Symptome der Hyp
nose, die vor dreiBig Jahren mit so viel Affekt als Schwindel hingestellt 
wurden, ohne weiteres verstandlich. Bei der jetzt gebrauchlichen 
LIEBEAuLTschen Methode der Hypnotisierung wird einesteils durch die 
Schlafsuggestion moglichste Abschaltung der Sinnesreize und der innern 
und auBeren Aktivitat bewirkt; andernteils wird die Aufmerksamkeit 
auf die W orte des Hypnotiseurs durch die ganze Situation und sein be
standiges Sprechen besonders gebahnt (wenn auch in seltenen Fallen 
vom BewuBtsein ausgeschlossen), so daB der Hypnotisierte mit dem 
Suggestor "in Rapport" bleibt wie die schlafende Krankenschwester mit 
den Atemziigen ihres Patienten. So konnen die vom Suggestor ein
gegebenen Vorstellungen das Feld ohne Widerspruch beherrschen. AIle 
Schaltungen sind so gestellt, daB die Suggestionen sich realisieren 
konnen oder mussen. Da auch sonst von den Vorstellungen aus die 
Korperfunktionen mit beeinfluBt werden, ist es gar nichts AuBergewohn
liches, daB die Vasomotoren, der Darm, die Sekretionen, die Menstrua
tion auf diesem Wege reguliert werden konnen. Da aber die Wege zu 
diesen Einwirkungen immer tiber das UnbewuBte gehen, von dem auch 
der Hypnotisierte keine Kunde hat, begreifen wir das Launenhafte auch 
dieser Beeinflussungen. Von den Empfindungen ist auch sonst der 

1) Beachtenswert fur den Unterschied zwischen willkurlicher und unbewuBt automa
tischer Einstellung ist, daB, als ich nach Jahren die bessere Schaltung auch fUr die Konzepte 
erstrebte, nicht nur der Erfolg null war, sondern die Fehler in den sorgfiiltig sein sollenden 
Schriften sehr erheblich zunahmen. 
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Schmerz am leichtesten auszuschalten; die Hypnose erlaubt vollstiindige 
Anasthesien hervorzubringen. Manfindet auch die niemals ganz ver
schlossenen Wege zu den unverarbeiteten Engrammkomplexen, die die 
Wahrnehmungen hinterlassen haben, so daB Halluzinationen entstehen 
k6nnen. Die Konzentration der Aufmerksamkeit erlaubt noch eine An
zahl anderer Mehrleistungen gegeniiber dem N ormalen, deren Mechanis
men wir nicht kennen, aber auch sonst einmal antreffen: besondere Fein
heit der Sinne, oder Muskelleistungen ohne Ermiidung, die in gar keinem 
Verhaltnis stehen zu dem, was wir unter gew6hnlichen Umstanden 
leisten k6nnen. DaB durch die Vorstellungen die Erinnerungsfiihigkeit 
ausgeschaltet werden kann, ist eine alltagliche Beobachtung; hier mag 
das Zustandekommen der Amnesie noch unterstiitzt werden dadurch, 
daB die Assoziationen iiberhaupt in der Hypnose anders geschaltet sind 
als im gew6hnlichen Zustand, so daB von diesem aus die Wege nicht 
leicht zu finden sind. Die posthypnotischen Handlungen, die in der 
Hypnose befohlen worden sind, kennen wir als Wirkungen von Ge
legenheitsapparaten, nur in wenig unauffalligerer Form. 

Okkultismus. Da die hypnotischen Symptome der gewohnlichen Psycho. 
logie so unverstandlich erschienen, hat man mit ihnen die sogenannten okkultisti· 
schen Phanomene in Zusammenhang gebracht, und es ist tatsachlich sehr vieles 
als okkultistisch aufgefafit worden, was nichts als Folge unbewufiter Suggestion 
und Autosuggestion istI). Anderseits gibt es eine Menge einzelner Tatsachen. deren 
Erklarung durch "Zufall" oder "Betrug" noch gezwungener ist, als irgend etwas 
~nzunehmen, das man noch nicht kennt. Erscheint es nicht als unverniinftige 
Uberhebung, zu erklaren, eine Erscheinung, die wir nicht verstehen, sei mit den 
N aturgesetzen im Widerspruch ~ Haben wir denn in den wenigen hundert J ahren, 
da man zielbewufit realistisch forscht, wirklich aIle Gesetze der "Natur" entdeckt~ 
Wenn man aber die Sachen genauer studiert, so findet man oft ein so gesetzmafiiges 
Zusammenspiel von psychologischen Faktoren, (namentlich gefiihlsbetonten Kom
plexen) und irgend etwas Unbekanntem, das auf die Psyche und vielleicht sogar auf 
die Dinge wirkt, dafi man der Annahme von irgendeinem erforschbaren Neuen nicht 
gut entgehen kann. Vorlaufig allerdings sind Tatsachen zu sammeln und besser 
zu beobachten als bis jetzt die meisten. Will man experimentieren, so dad man 
nicht vergessen, dafi man es mit psychischen nnd erst noch ihrer N atur nach "launen
haften" unbewufiten Erscheinungen zu tun hat, die weder der bewufite Wille direkt 
dirigieren, noch der Verstand iibersehen kann; dad man doch nicht einmal von 
einem Goethe verlangen, dafi er morgens um 10 Uhr ins Laboratorium komme 
und einen Faust dichte, um zu beweisen, dafi er der geniale Autor sei2 ). Auch ist 
sehr zu betonen, dafi in diesen Dingen, seien sie mit den bisherigen Mitteln zu er
klaren oder nicht, in erster Linie die Gesetze des dereierenden Denkens und nicht 
die der Logik und Physik mafigebend sind. Die bisherigen "Erklarungen" mit 
Annahme von Geistern oder verschiedener "Fluide" sind wertlos. In die Wissen
schaft ist neuerdings wieder die Vorstellung gedrungen,· dafi aufiere und innere 
Geschehnisse direkt ohne Vermittlung der Sinne auf unser Gehirn wirken konnen 
in so elementarer Weise wie eine faradische Spule auf eine andere. Von den aufieren 
Geschehnissen ist es nicht moglich, weil die Gehirnfunktion nicht sie" sondern 
Symbole derselben ausdriickt, und seine eigenen Vorgange kann ein Gehirn nicht 
wohl ohne weiteres einem and ern induzieren, weil sonst zusammenlebende Menschen 
einander bestandig beeinflussen miifiten, die Massenpsychologie nicht durch die 
Suggestion restlos zu erklaren ware, und vielleicht auch, weil die grofiten 
Distanzen dif' Einwirkungen nicht abschwachen wie in der Physik. 

Das U nbewuBte. Ein groBer Teil der psychischen Funktionen ist 
schon in der Norm nicht mit der bewuBten Person verbunden; ein 

1) Vgl. FLOURNOY, Des Indes a la planete Mars. 
2) MA.XWELL, N euland der Seele. Stuttgart,. Hoffmann (lTbersetzung aus dem 

Franzosischen ). 



300 Der psychische Apparat. 

anderer Teil wird aktiv, weil unertraglich, abgespalten, funktioniert abe 
noch weiter. Beide Gruppen zusammen, von denen die erste sehr groB, 
die letztere beim Gesunden verhaltnismaBig sehr klein, wenn auch nicht 
unbedeutend ist, bilden das UnbewuBte. Es ist namlich dem lch nicht 
immer m6glich, Strebungen vollstandig zu unterdrucken. Sie werden 
deshalb bloB von der Verbindung ausgeschaltet, abgesperrt, und k6nnen 
noch allerlei Wirkungen entfalten, namentlich krankhafte. Absperrung 
und Unterdriickung einer Funktion sind also zwei verschie
dene Wirkungen der Schaltung, aber mit ahnlichem Ziel. Eine 
Funktion kann an der Wirkung gehemmt werden dadurch, daB sie von 
den anderen Funktionen, auf die sie wirken solltc, abgeschaltet wird, 
oder dadurch, daB ~ie als Funktion gehemmt wird. 

Dber das UnbewuBte gibt es viel Streit undo viele unklare Vor
stellungen. lch m6chte hier nur das Wichtigste erwahnen und fUr das 
Dbrige auf die untenstehenden Publikationen verweisen 1). 

Das Tatsachliche an dem UnbewuBten ("UnterbewuBten") ist fol
gendes: Es gibt Wahrnehmungen, Schliisse, Einstellungen der Aufmerk
samkeit, Affekte, Motive, Strebungen und iiberhaupt Psychismen jeder 
beliebigen Art, von denen wir direkt nichts wahrnehmen, die aber in 
allem iibrigen genau gleich sind wie die bewuBten Vorgange. Wir k6nnen 
ihre Existenz ungefiihr mit der Sicherheit erschlieBen, mit der wir an
nehmen, daB ein Hund, den wir hinter seine Hutte gehen und auf 
der andern Seite wieder hervorkommen sehen, hinter der Hutte so 
vorbeigelaufen sei, wie er es tut, wenn wir ihn sehen. Man hat die 
Existenz des' UnbewuBten bestreiten wollen mit der Begrundung, es 
handle sich nur urn UngewuBtes, oder urn HalbbewuBtes. Fur uns ist kein 
Unterschied zwischen einem unbewuBten und einem ungewuBten psychi
schen Vorgang. Wenn etwas uns gar nicht bekannt ist, so wollen wir es 
auch nicht halbbewuBt nennen; aber wir wissen, daB der Grad der BewuBt
heit (in unserer Auffassung die Starke oder Zahl der Verbindungen mit 
dem lch) aIle Grade von Null bis zum Maximum annehmen kann. So 
gibt es keine Grenze zwischen bewuBt und unbewuBt, und der ehrlichste 
Mensch kann oft beim besten Willen nicht sagen, ob ihm ein Motiv 
bewuBt war oder nicht. Wir halten deswegen einen Streit, inwiefern 
ein Teil des von uns als das UnbewuBte bezeichneten Funktianskom
plexes doch noch "schwach" bewuBt sei, fUr ganz muBig. Sicher gibt 
es ganz unbewuBte psychische Vorgange und ebenso sicher aIle Dber
giinge zu solchen h6chsten BewuBtseins. 1m einzelnen FaIle die Grade 
feststellen zu wollen, ist unmogliches Unterfangen. 

So ist das UnbewuBte nur ein Kollektivbegriff, nicht eine abgegrenzte 
Einheit, wie sie DESSOIR schildert. Jede beliebige Funktion kann ge
legentlich unbewuBt ablaufen. Aber nicht alles, was unbewuBt ist, kann 

') DESSOIR, Das Doppel-lch. Leipzig, Gunther, 1890. BLEULER, Das UnbewuBte. J. 
f. Psychol. u. Neurol. 20, 1913, 8.89. BLEULER, BewuBtsein und Assoziation. J. f. Psychol. 
u. Neurol. 6, 1905, 126. BLEULER, Zur Kritik des UnbewuBten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. 
u. Psychiatrie 53, 1919, 80. 

BLEL'LER, Dber unbewul3tes psychisches Geschehen. Ztsehr. f. d. ges. Neurol. n. 
Psychiatl'ie. BLEULFR, Das V"nbewuBte. Natur, 4. Jahrg., 1913, 161. 

Dann VOl' aHem aHe die Al'beiten def FREuD8chen Schule, wobei abel' darauf auf
merksam zu maehen ist, daB sie die latenten Engramme auch dazu ziihlt, und daB sie im 
rnbewuBten als Kern vel'dl'iingte sexueHe Pel'vel'sitiiten sieht, an die sich dann andres 
~Iatel'ial assoziativ geknupft habe. 'Vir teilen diese Ansieht nieht. 
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alleh bewuBt werden. Das UnbewuBte ist der weitere Begriff nicht nur 
weil in ihm nebeneinander eine beliebige Menge von Tatigkeiten ab
laufen k6nnen, sondern aueh weil manehe Funktionen nie zum BewuBt
sein kommen k6nnen, z. B. die Sehlusse, welehe uns aus der Perspektive 
die dritte Dimension sehafIen, die Zusammenhiinge unserer Psyche mit 
den K6rperfunktionen (Kreislauf, Drusen, Verdauung, Menstruation usw. 
und viele andere 1). Von ihm aus ist deswegen der Korper viel mehr 
zu beinflussen als vom BewuBtsein aus 2). Aber weil es keine einheit
liehe Direktive hat, erscheinen uns seine Wirkungen launenhaft. Es 
ist noch viel weniger ein VerlaB auf die unbewuBten Funktionen als 
auf das leh, das aHe Strebungen in eine Einheit zusammenfaBt und 
die einen den andern unterordnet. 

1m UnbewuBten mussen die Funktionen nieht zusammengefaBt sein; 
die allgemeine Wirkung der Schaltung auf die Assoziationen, das Denken, 
die Strebungen und das Wollen fehlt, aber einzelne Komplexe k6nnen 
zusammenhangen und nach allen Regeln des strengsten logisehen Denkens 
ausgearbeitet werden, so daB z. B. beim Gesunden die L6sung eines 
Problems, eine geniale Diehtung fertig aus dem UnbewuBten auftaucht, 
oder dem Kranken Halluzinationen und Wahnideen, die ein gewisses 
zusammenhangendes System bilden, auf einmal bewuBt werden. Meistens 
aber herrscht das dereierende Denken; ja die Ungebundenheit geht noch 
daruber hinaus, produziert Spielereien und Matzehen, die wir nicht ganz 
verstehen, und buchstabiert z. B. beim automatischen Sehreiben W6rter 
und Satze von hinten. Das zusammenhangslose Denken braucht sich 
urn die Logik nicht zu kummern; aIle moglichen im bewuBten leh unter
druckten oder gar nie bemerkbaren Triebe k6nnen zum Wort kommen, 
die zeitlichen und 6rtlichen Zusammenhange ignoriert oder gefalscht 
werden, die gr6Bten Widerspruche nebeneinander bestehen wie im Traum. 
FREUD meinte deshalb, das UnbewuBte sei zeitlos und amoralisch. Das ist 
nieht richtig. 1m UnbewuBten konnen sogar oft viel genauere Zeitbe
stimmungen vorkommen, als es dem bewuBten lch zu vollziehen m6glich 
ware, und die moralischen Triebe kommen daselbst ebensogut zur Wir
kung wie die andern. Bei der Ungenauigkeit seines Denkens hat das 
UnbewuBte in gewissem Sinne auch eine besondere Sprache, die es neben 
der gew6hnlichen benutzt. Nicht nur daB aus dem UnbewuBten auf
tauchende Gedanken oft in schwer verstandliche Worte gekleidet sind; 
manches wird oft nur in Symbolen ausgedruckt wie im Traum. 

In der Schizophrenie werden viele Strebungen zwar mit der Person· 
lichkeit, aber nicht mit der Gesamtsituation in Verbindung gebracht. 
Der Patient weiB, daB er in der Anstalt eingesperrt ist, daB er seine 
Familie liebt; er bringt aber die beiden Vorstellungen nicht miteinander 
und nicht in ihrem Zusammenhang in Verbindung mit dem lch und auch 
die einzelnen Vorstellungen selbst nur in ungenugender Ausbildung, so daB 
das lch keine SteHung dazu nehmen kann und jeder AfIekt fehlt, wie der 
Gesunde von irgendeinem groBen Ungliick, das ihn betrofIen, ruhig reden 

1) Sogar die Wurzel bestimmter allgemeiner Denkrichttmgl"n ist lillS unbewuBt: sie 
kommen nach JUNG aus dem kollektiven UnbewuBten (Kreislauf des Lebens, sexuelle 
Symbolik usw.). 

2) "UnbewuBt bleibende" Erregungen konnen z. B. bei Hirnverletzten lmd 
Hysterischen mit starkeren Ausschlagen des psychogalvanischen Phanomens vl"rbunden 
sein als bewuBte. 
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kann, wahrend ihn die gleichen VorsteIlungen in anderer Konstellation 
zum Jammern und zur Verzweiflung treiben (dam it ist die Affektlosig
keit . der Schizophrenen nicht allseitig beschrieben; es handelt sich bei 
derselben urn eine komplizierte Erscheinung, von der wir wohl noch 
nicht aIle Komponenten kennen). 

Besondere Arten Schaltung sind die des Schlafes und der 
Ermiidung. Yom Schlaf wissen wir wohl noch viel zu wenig, urn ein 
zusammenhangendes Verstandnis seiner Bedeutung und seiner Funktionen 
zu erwarten. Man nimmt aus ziemlich plausiblen Griinden an, daB im 
Wachen der Stoffverbrauch innerhalb der Organe groBer sei als die 
Moglichkeit der Assimilation und der Abfuhr der Verbrennungsstoffe 
und Schlacken; in der Ruhe des Schlafes werde dieses Defizit ausge
glichen. Es wird niemand bestreiten, daB so etwas im Schlafe vorgehe. 
1st das aber der Hauptzweck des Schlafes? Die Kraftausgabe bei beson
deren, auch wochenlangen Anstrengungen kann ja das Vielfache der 
gewohnlichen Tagesausgabe ausmachen - man denke an die Strapazen 
des Krieges -, ohne daB man deswegen viel mehr schliefe, ja oft bei 
reduziertem Schlafe, ohne daB das Defizit sich zu summieren braucht. 
Und "intensiver" S~hlaf scheint in ganz kurzer Zeit so viel zu leisten, 
wie eine lange Nacht "oberflachlichen" Schlafes, was sich wieder nicht 
recht vereinigen laBt mit der Vorstellung, daB die Erholung in der 
Hauptsache eine Funktion der Zeit sei. Was iiberhaupt die Muskeln 
unter beAonderen Anregungen leisten konnen, ist in keinem Verhaltnis 
zu ihrer gewohnlichen Arbeit, die uns doch schon ermiidet 1). 

Was wir Ermiidung nennen, ist also eine warnende nervose Ein
richtung, die meinetwegen angeregt werden kann durch Ermiidungsstoffe 
und Nahrungsdefizit in den Organen, aber im Verhaltnis zur mog
lichen MaximaIleistung auffallend friih in Funktion tritt, und durch ein 
biBchen N ahrung im Magen (also bevor diese chemisch wirken kann) 
oder allerlei psychische Einfliisse wieder ausgeschaltet werden kann. Es 
gibt eine besondere Ein- und Ausschaltung des Ermiidungs
regulators. Man kann vollstandig erschopft erscheinen; kommt nun 
ein Ereignis, das einen aufpeitscht, unter Umstiinden nur ein lustiger 
Marsch, so lauft man noch einmal so we it wie vorher; man hat nicht 
ohne Grund, wenn auch etwas zu stark verallgemeinernd, behauptet, man 
sei nach 20 Stunden Marsch nicht mehr erschopft als nach 8 Stunden. 
Es kommt bei der Ermiidung auch ganz besonders darauf an, ob eine 
Funktion automatisiert oder noch direkt yom Willen geleitet sei, handle 
es sich urn halbvorgebildete Koordinationen wie das Gehen oder urn 
mit Miihe und Aufmerksamkeit eingelernte Fiihigkeiten. Ermiidung 
bringen die bewuBten Willensimpulse, besonders wenn ihnen ein Ent
schluB vorausgehen muB, oder wenn gar noch wahrend der· Ausfiihrung 
innere Hemmungen wirksam bleiben. Alles, was automatisiert ist, er
miidet bei gleicher auBerer Leistung weniger oder gar nicht, vom Ge
faBtonus und Herzschlag aller hoheren Tiere bis zum Balancieren des 
Vogels auf einem schwankenden Aste oder zum Stehen des schlafenden 

1) Man WhIt sich oft mud£' bei einer bestimrnten Beschaftigung, nicht bei einer andern. 
Es ist gar nicht bewiesen, daB jedesrnallokale Erschopfung eines (nervosen) Organes oder 
lokale Anhaufung von Ermudungsstoffen die Ursache sei. 
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Pferdes und dem Tragen des schweren Kopfes beim wachenden Tiere. 
Ein schwachlicher Mensch kann in der Hypnose auf Ferse und Kopf 
gelegt starr gemacht werden und einen schweren Mann, der ihm auf den 
Bauch sitzt, tragen. Kurz die Ermtidung und Ersch6pfung ist eine sehr 
komplizierte Funktion, die wir noch lange nicht verstehen; fUr ihr 
Verhaltnis zur Psyche ist aber wichtig, daB die Anstrengung des 
bewuBten Willens besonders stark ermtidet, und daB sie den Er
miidungsapparat' empfindlicher macht oder besonders reizt, wahrend die 
namliche Leistung automatisch ohne fUhlbare Ermiidung m6glich ist, 
und zwar gew6hnlich, ohne daB der Organismus Schaden nahme. 

Die "Neurasthenie" solI eine Ersehopfung des Nervensystems sein. Wirkliehe 
Ersehopfungen aber auBern sich anders. Die Neurasthenie, wie sie gewohnlieh 
diagnostiziert wird, ist eine Folge unbe'friedigender Lebensstellung und 
innerer Reibung. Die Genese der Symptome ist eine komplizierte; es ware aber 
nieht unmoglich, daB die zu friihe Einsehaltung des Ermiidungsventiles eine 
gewisse Rolle dabei spielte, woran die inneren Reibungen ja denken lassen. 

Wenn nun der Stoffwechsel eine so groBe Breite der Ersatzm6glich
keit besitzt, warum mtissen wir ein Drittel der Zeit schlafen 1 Man kommt 
auf die Idee, daB die Erholungsfunktion nicht die Hauptaufgabe des 
Schlafes sei, sondern ihn nur ausnutze. K6nnte dieser nicht den Zweck 
haben, das Gesch6pf ruhig zu stell en zur Zeit, da ihm besondere Ge
fahren drohen, und es im auBeren Kampfe urns Leben nichts Notwen
diges zu tun hat, als vielleicht zu verdauen (Hun de, Schlangen) und 
ahnliches1 Ein so ausgesprochenes Tagtier wie der Mensch - die Zeit 
yom Kienspan bis zur Gliihlampe kommt natiirlich nicht in Betracht 
- braucht in der Nacht auBer Angst vor der Dunkelheit stilles Ver
halten in geschiitzter Lage 1), Dinge, zu denen es der Schlaf zwingt. 

AuBerdem hat der Schlaf wenigstens beim Menschen eine psychische 
Bedeutung. Nachweislich findet die mnemische und intellektuelle Aus
arbeitung des aufgenommenen Materials am besten im Schlafe statt; was 
abends gelernt ist, sitzt fester, als was man morgens einpragt; Probleme, 
mit denen man im Wachen nicht weiter kommt, erscheinen nach einem 
Schlaf gel6st oder doch klarer. Vor allem aber werden Affektein
stellungen, Sichabfinden mit etwas Unabanderlichem so gut wie schwie
rige Willensentschliisse, besonders solche tiber die allgemeinen Leitlinien 
des Verhaltens, also halb oder ganz unbewuBte, oft im Schlaf entschieden. 
Schon nach einem Schlafe von nur wenigen Minuten kann man einer 
solchen Sache ganz anders gegentiberstehen als vorher.' Ob zu all diesen 
Bearbeitungen der Traum notwendig ist, wie manche annehmen, m6chte 
ich bezweifeln. Anderseits ist es keine Frage, daB die intellektuellen 
Neukombinationen, wie vor allem die Affektneueinstellungen, sich oft im 
Traum ausdrticken. Auch bei Geisteskrankheiten und bei Neurosen 
kiindet sich eine Anderung manchmal zunachst im Traume an. 

Symptomatisch haben wir im Schlaf eine besondere Einstellung der 
Assoziationen mit gr6Berer Unabhangigkeit von der Erfahrung und fast 
ganzlicher Ausschaltung des Kontaktes zwischen Willen und Motilitat, 
wenn auch der Muskeltonus zunachst bleibt und erst im tiefsten 
Schlafe nahezu auf Null sinkt. Auch die Sensibilitat wird im groBen 

1) Noch unsere Kinder streben instinktiv nach Hause und wel'den unl'uhig, wenn del' 
Abend sie an einem fremden Orte iiberrascht. 
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und ganzen abgeschaltet. Bei den zugelassenen Ausnahmen kommen 
zweierlei Schaltungen in Betracht. Die eine ist die, daB Reize im 
Schlafe irgendwie bemerkt werden, (im Traum bewuBt werden, wenn 
auch meist in symbolischer Umdeutung, oder Reaktionen wie Drehen 
auf die andere Seite, Abwehren einer Fliege, verursachen). Die zweite 
Art betrifft die Weckreize und ist auBerst empfindlich auf bewuBte 
und unbewuBte Einstellungen, indem nicht bloB starke Reize viel eher 
wirken als schwache, sondern auch, der Einstellung folgend, das schwere 
Atmen des Kranken den Pfleger weckt, wahrend ein KanonenschuB ihn 
ruhig schlafen laBt. 

Das zeigt mit Sicherheit, daB nicht nur der Warnungsapparat, der 
die Ermiidungsempfindung hervorbringt, von einer Schaltung abhangig 
ist; auch der Eintritt des Schlafes bedarf einer besonderen Schaltung, 
trotzdem das Schlafbediirfnis aus bestimmten andern Ursachen, z. B. An
sammlung von Ermiidungsstoffen, entsteht. 

"Die Aufhebung des BewuBtseins" habe ich unter den Symptomen des Schlafes 
nicht genannt, weil wir dariiber nichts Sicheres wissen. Solange man traumt, ist 
BewuBtsein natiirlich vorhanden, und man traumt unzweifelhaft viel mehr, als 
man sich erinnert. Ein einfaches Einstellen der psychischen Funktionen im Schlafe 
kommt wohl nicht vor; das beweist der Umstand, daB die meisten Leute beim Er· 
wachen ein bestimmtes Gefiihl fUr die Dauer des Schlafes haben, und Viele im Schlafe 
die Zeit viel genauer registrieren und schatzen als im Wachen. Wo das ZeitmaB 
im Schlafe verloren geht, hangt das nachweislich gewohnlich nicht mit einem 
BewuBtseinsverlust zusammen, weil auch solche Leute traumen - vielleicht gerade 
besonders lebhaft. Wenn nun eine psychische Funktion wie die Zeitregistrierung 
im Schlafe fortdauert, so ist es recht unwahrscheinlich, daB alle anderen Funktionen 
und damit das BewuBtsein ganz fehle. Aber die andere Assoziationseinstellung 
macht, daB wir uns im Wachen nicht mehr an die Schlaferlebnisse erinnern konnen. 

Wie viel und wie wird iiberhaupt im Schlafe wahrgenommen~ 
Man hat gute Griinde zu der Vermutung, daB yom Schlafer alles. was er bei ge· 
schlossenen Augen empfinden kann, registriert wird. Daraufhin deutet die will· 
kiirliche oder unwillkiirliche Einstellung auf beliebige noch so leise Weckreize, die 
bei jedermann moglich und von der an gleichgiiltigen Weckreizen gemessenen Schlaf
tiefe ganz unabhangig ist, das Erwachen der Krankenpflegerin bei leisen Seufzern 
oder nur verandertem Atmen des Kranken, nicht aber auf maximalen Larm, der fUr 
sie keine Bedeutung hat. Die Wahrnehmungsschwelle kann unter solchen Urn. 
standen geradezu tiefer liegen als im Wachen. lch habe auch beobachtet, daB 
ein Kind W orte wiederholte, ohne zu wissen, woher es sie hatte, W orte, die in der 
N acht vorher gesprochen wurden, wahrend man konstatierte, wie gut es schlief. 
VOGT 1) hat in einem Schlafsaal mit Kranken allerlei Hantierungen vorgenommen 
und festgestellt, daB sich die Schlafer nach dem Erwachen nicht daran erinnerten; 
durch Hypnose konnte aber die Amnesie gehoben werden. Trotzdem ist das Vor
kommen eines so tiefen Schlafes nicht auszuschlieBen, daB die gesamten psychischen 
Funktionen stillstehen, oder daB wenigstens keine auBere Wahrnehmung in die 
Rinde oder in die (unbewuBte) Psyche gelange. Zu beweisen ist aber das 
Vorkommen eines solchen Schlafes, nicht das Fortfunktionieren der schla· 
fenden Psyche. 

Noch weniger kann man sagen, wie und inwiefern der Schlafende registriert; 
das meiste wohl neben der Aufmerksamkeit, neben dem BewuBtsein, wie wir auf 
der StraBe alle Gesichtsbilder registrieren, aber nur das Besondere, das fUr uns 
irgendeine Bedeutung hat, zum BewuBtsein bringen. DaB im Traume viele Sinnes
reize umgedeutet werden, weill jedermann. 

Es muB nun die psychische Schaltung in hobem Grade un
abhangig sein von der organisch-chemischen Einstellung 
dUTCh die Schlafschaltung. Wah rend ein gesunder Mensch 

1) Zit. nach TROMMER, Problem des Schlafes, S. 46 in KINDBORG, SUggestion, Hyp
nose und Telepathie. MOOchen, Bergmann, 1920, S.52. 
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wie andere Saugetiere zugrunde geht, wenn er etwa ach t Tage lang 
am Schlafe verhindert worden ist (und zwar auch dann, wenn 
er wieder schlafen darf), konnen Hysterische und Geisteskranke 
monatelang schlaflos bleiben, und dabei ganz ordentliche 
Krafte behal ten. Ja es ist gar keine Frage, daB bei "nervoser" 
Schlaflosigkeit meistens nicht die Abwesenheit von Schlaf, sondern der 
Kampf urn den Schlaf das besonders Schadliche ist; denn wenn der 
Kranke sich ergibt und ruhig liegen bleibt, so kann er trotz den groBten 
Teil der N acht erhaltenen BewuBtseins am Morgen ordentlich frisch und 
arbeitsfahig aufstehen, und das kann sich iiber Jahre hinziehen. 

Den Eintritt des Schlafes haben wir uns also folgendermaBen 
vorzustellen: Die Tagesarbeit, das Wachen iiberhaupt, fiihrt zu einem 
chemischen Bediirfnis nach Schlaf, verursacht aber den Schlaf nicht 
direkt, so wenig wie der Hunger das Essen. Das Bediirfnis nach Schlaf 
schaltet einen bestimmten Erscheinungskomplex, den wir als MiidigKeit 
bezeichnen, ein. Die chemische und nervose Ermiidung hat das Be
diirfnis nach Schlaf gesetzt, dem erst zu passender Zeit durch eine be
sondere Schaltung entsprochen wird. Wir schlafen nicht ein, wenn wir 
miide sind, sondern wenn wir uns hinlegen (oder auch setzen). Diese 
Schaltung ist bei allen hoheren Tieren nicht nur von der Gelegenheit, 
sondern auch stark vom Willen abhangig - aber nicht direkt: wir 
haben den Eintritt des Schlafes nicht in der Gewalt wie eine Muskel
bewegung (es gibt in des sen einzelne seltene Menschen, die ganz nach 
Belieben in jedem Moment nicht nur aufwachen sondern auch einschlafen 
konnen). Wichtige Zwischenglieder vom Willen zur Schaltung gehen 
durch das UnbewuBte. Die Schlafschaltung ist deshalb sehr launisch 
mid leicht storbar. Besonders wichtig sind dabei suggestive Einfliisse. 

Die Schlafschaltung setzt sich aus zwei Mechanismen zusammen: 
1. die (psychische) Ausschaltung der Verbindungen von und nach auBen, 
die Verminderullg der Assoziationsspannung, eine Aufhebung der psy
chischen Funktionen vielleicht bis zum Schwinden des BewuBtseins (wir 
wissen allerdirigs nicht, ob wir auch im traumlosen Schlaf wirklich be
wuBtlos sind, und ob es einen traumlosen Schlaf iiberhaupt gibt); und 
2. die chemische Schaltung, die der Erholung dient, den Stoffwechsel, 
die GefaBe, die Driisen usw. beeinfluBt. Die beiden Mechanismen sind 
zwar meist zusammengekoppelt, aber im Prinzip unabhangig vonein
ander. Die Ermiidung schafft die Disposition, das Einschlafen selbst 
ist ein psychischer Schaltungsvorgang. 

Narkose (Schlaf mit Schlafmitteln) ist natiirlich kein Schlaf, doch 
kann sie die Hindernisse zur Schlafstellung der Schaltung beseitigen 
und so den Schlaf moglich mach en oder einleiten. Ebenso die H'yp
nose. 

Der Begriff der Schaltung ist natiirlich nur ein Bild, dem keine 
andere Bedeutung zukommen soli, als daB es uns hilft, die einleitend 
genannten Eigenschaften dieser Funktionen uns vorzustellen und diese 
Vorstellung durch eine einfache Bezeichnung festzuhalten und zu iiber
mitteln. DaB gerade diese Eigenschaften in einen einheitlichen Begriff 
geordnet und als den physikalischen Schaltungen analog bezeichnet 
wurden, scheint uns manche Vorteile zu bieten. Es schlieBt andere 
(dynamische) Vorstellungen aus, die auch schon geauBert worden, aber 
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sieher falseh sind. Diese Vorstellung der Sehaltung laBt sieh allein von 
allen, die ieh kenne oder mir machen konnte, widerspruehslos an krankem 
und gesundem Beobachtungsmaterial durchfiihren, und die Psychopatho
logie ist an vielen Orten ohne diese Vorstellung einfaeh unverstandlieh. 
Deshalb gehort sie nieht etwa mir an, sondern ist eine Allgemeinvor
btellung der Ante, wenn sie aueh vielleieht fiir gewohnlieh nieht so 
klar bewuBt wird. leh wiiBte nicht, wie man sich die Wirkung der 
AfIekte auf unser Denken und Handeln vorstellen soil, die Bildung der 
Wahnideen, wenn man nieht mit dem SchaltungsbegrifI operiert. Dieser 
erklart auch ohne wei teres die Einheit der zusammengesetzten Psyche, 
nicht nur indem sie den scheinbaren Widerspruch der Einheit in der 
Vielheit Hist, sondern iiberhaupt diese ganze Einheit und ihre Grundlage 
als etwas Selbstverstandliches erscheinen liiBt. Sie erkHirt aber auch 
den Zerfall der Personlichkeit nach Komplexen in der Schizophrenie 1). 

Was hinter den Schaltungsyorgangen steckt, weill wohl bis jetzt 
noch niemand. Einzelne konnen sich denken, daB in jeder Zelle eine Vorstellung 
sitze, und daB die Synapsen der Neurone auch Synapsen der Vorstellungen (ASBO
ziationen) seien, so daB zwei Vorstellungen dann sich assoziieren, wenn die Be
ruhrungsstellen leitend werden, oder gar wenn bewegliche End biiume sich momentan 
so weit vorstrecken, daB sie sich beruhren. 

AlB vorliiufigen Begriff braucht man allerdings den der Synapsen nicht auf
zugeben; vielleicht kann man ihl\. einmal brauchen, nur muB man ihn nicht ana
tomisch sondern funktionell, als Ubergang von einem Engramm, von einer }l'unk
tion zur andern fassen, wobei wohl Iestzuhalten ist, daB vielerlei Engramme in den 
niimlichen N ervenelementen (nur vielleicht in verschiedener Verteilung; siehe 
Lokalisation) sitzen wie viele Tone in der niimlichen SaitE): wenn man eine so grobe 
Analogie fUr so feine Dinge brauchen darI. Wie der Ubergang des Neurokyms 
von einer Funktion (Vorstellung, Engramm) auf die andere statthabe, ob durch 
HinuberflieBen oder Induktion, beides Vorstellungen, die aus der Elektrizitats
lehre herubergenommen sind, oder auf irgendeine andere schon bekannte oder un
bekannte Weise, wissen wir nicht. Man konnte an eingesetzte und wieder auf
gehobene Widerstiinde denken oder an Isolierung der Induktionswirkung oder an 
irgendeinen anderen Mechanismus, der das Neurokym entweder nicht passieren liiBt 
oder es in seiner Wirkung hindert. Man hat die Hemmung als eine Verliingerung 
des Refraktiirstadiums ansehen wollen, wofiir in der PeripherieAnhaltspunkte sind2 ); 

sch wer vorstell bar a ber ist das im zen tralen N ervensystem und in der Psyche,· wo 
Funktionen, die noch gar nicht abzulaufen haben, am Entstehen gehindert werden, 
so daB sie uberhaupt nie zur Wirkung kommen. Man konnte sich auch denken, daB 
die Schaltung bloB in einer gegenseitigen Herab- und Heraufset~~ng der Reizschwelle 
fUr die betreffende F!;lnktion bestehe. Man wird auch in die Uberlegungen hinein
ziehen mussen, daB Ahnlichkeiten als solche sich in gewissem Sinne in einem Zu
stand ursprunglicher Zusammenschaltung befinden. Vorliiufig konnte uns das 
Bild der Schwingungen am besten den Schaltungs- und Assoziationsvorgang vor
stellbar machen. Z)Yei Vorstellungen, die sich assoziieren, haben etwas Gemein
sames, sei es in der Ahnlichkeit oder in der zeitlichen Zusammengehorigkeit. Man 
kann nun SEMONS bildlichen Ausdruck der "Homophonie" etwas wortlicher neh
men, als er yom Autor gemeint ist, und sich vorstellen, daB beim Assoziieren des
halb ein bestimmter Vorgang auf einen vorhergehenden folge, weil die Schwingungs
kurve des ersten eine Resonanz im Engramm des zweiten hervorbringe. Diese Vor
stellung wird namentlich verfuhrerisch dann, wenn wir die Psychismen nicht isoliert 
betrachten, wie sie in Wirklichkeit gar nie vorkommen, sondern in den Komplika
tionen der ganzen psychischen Umgebung mit ihren Zielvorstellungen und den gleich
zeitigen psychischen Vorgiingen uberhaupt. Dann konnen wir uns denken, daB 
nur ein anderer Vorstellungskomplex darauf resonieren konne. Es wurde auch faB-

1) BLEULER, Gruppe der Schizophrenien, Aschaffenburgs Handbuch der Psychiatrie, 
Spezieller Teil, 4. Abtlg., 1. Halfte. Leipzig, Deuticke, 1911. 

2) VERWORN, Erregung und Lahmung. Eine allgemeine Physiologie der Reizwir
kungen. Jena, Fischer, 1914. 
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bar, wie von eiller bestimmtell Vorstellullg, z. B. der der Dlltreue des Geliebtell, 
nur ein Teil zur Wirkung oder zum Bewu13tsein kommell mag, wahrelld eill allderer 
Teil, auch wenll er ekphoriert ist, keine Resollallz bei dem das bewu13te Ich darstel
lenden Komplex filldet, und deshalb nicht auf ihn wirken, seine Kurve nicht ver
and ern, ihm nicht assoziiert werden kann, und so unbewu13t bleibt. Die diesem 
Teil entsprechende Kurvengestalt hatte eben nichts Ahnliches im aktuell bewu13ten 
Komplex. Wir k6nnten auch verstehen, wie eine Vorstellung die Schaltung des 
ganzen Zentralnervensystems im Sinne ihrer Strebungen stellt. Noch nicht recht 
vorstellen aber k6nnen wir uns, wie es unter diesen Umstanden dreierlei Wirkungen 
eines Neurokymvorganges geben kann, eine f6rdernde, eine hemmende und eine 
indifferente. Bei der Resonanz sehen wir nur gute und schlechte und gar keine Funk
tion, nicht aber eine hemmende. Doch ware diese auch denkbar, wenn z. B. die 
eine Funktion den Schwingungsknoten an der Stelle hatte, wo die andere denBauch, 
und der Knoten eine gewisse Fixierung bedeutete. Man hat wirklich an solche 
Interferenzerscheinungen gedacht. Da aber die ganze Auffassung von Schwin
gungen des Neurokyms noch in der Luft steht, hat es wenig Zweck, sich dariiber 
den Kopf zu zerbrechen. 

J. Die Sllannungen. 
1NHALT. Spannungen der Aufmerksamkeit, des Willens, der Affekte, des 

Sexualtriebes, und dhnliche Begriffe bezeichnen dynamische Vorstellungen von Energie
grof3en und -Anhdufungen nach Analogie der Dampfspannung in einer Maschine. Die 
Spannungen beeinflussen nicht nur die Kraft, sondern auch die Tenazitdt eines psy
chischen Vorganges. Ein anderer Begriff ist der der Schaltspannung, die die Asso
ziationen in den gewohnlichen Bahnen hiilt und namentlch die A usbreitung der durch 
irgendeine V orstellung gesetzten Bahnungen und H emmungen uber die ganze Psyche 
ermoglicht. Wenn sie ungenugend ist, faUt das 1ch auseinander und die Assoziationen 
werden teilweise unsinnig (Traum; Schizophrenie). Nicht betroffen werden dadurch 
meist die automatischen Akte wie die Orientierung. Die Schaltspannung der Wahr
nehmung ist, wenigstens in ihrer Starke, unabhangig von der innerpsychischen beim 
Denken. 

Man redet in der Psychologie von Spannungen. meist ohne sich 
recht klar zu sein, was dahinter steckt. Wie iiber alles Dynamische in 
unserer Seele wissen wir tatsiichlich iiber diesen Begriff noch recht 
wenig. Doch lie Be sich die Vorstellung schon mit dem jetzigen Material 
bei genauerem. Zusehen viel weiter ausbauen. Hier muB ich mich auf 
einige Andeutungen beschranken. 

Man spricht von Aufmerksamkeitsspannungen, Willens(an)spannung, 
Sexualspannung; man nennt einen Menschen gespannt, wenn er einen 
Affekt verhalt, den er einmal loslassen konnte. Da handelt es sich um 
den Begriff der dynamischen Spannung, wie er in der Physik gebrauch
lich ist, und der seine Bezeichnung von der gespannten Feder (Bogen) 
erhalten hat, aber am geeignetsten mit der Dampfspannung im Maschinen
kessel veranschaulicht wird. Man stellt sich vor, daB auch die psychische 
Maschine in ahnlicher Weise mit Kraft geladen sei. Bei der gespannten 
Aufmerksamkeit wird die Kraft auf einen Wahrnehmungs-, Denk- oder 
motorischen Vorgang verwendet: die Willensspannung steigert die Starke 
der Aufmerksamkeit und der motorischen AuBerungen; bei der Sexual
und den Affekt- und Triebsspannungen iiberhaupt wird eine vorhandene 
Kraft, die sich in bestimmter Richtung iiuBern mochte, zuriickgehalten 
und evtl. dadurch gestaut, angesammelt, explosionsfahiger gemacht. 

Diese Spannungen des Willens, der Triebe, der Affekte, die wohl 
nur kiinstlich auseinanderzuhalten sind, haben nicht nur mit der momen
tanen Energie, sondern auch mit de.r Dauer einer Tatigkeit etwas zu 
tun, obschon auch labile Leute vie I Kraft verwenden konnen, einmal 

20* 



Der psyehisehe Apparat. 

fiir diese Funktion, im nachsten Augenblick fiir eine andere. Die Kraft. 
mit del' die Schaltung gesetzt wird, hat eine Beziehung zu ihrer N ach
haltigkeit. Kinder odeI' erethische Imbezille verschleudern ihre psychi
sche Kraft dam it, daB sie von einem Interesse zum andern gehen; ihre 
Inkonstanz macht abel' den Eindruck einer gewissen Schwache. Eine 
energiseh gesetzte Sehaltung wirkt dagegen wie ein naehbelebtes Engramm 
fort, und eine "energische Vorstellung" beherrscht das Denken langere 
Zeit als eine oberfHiehlieh gedachte und deshalb "fliiehtige". Die groBere 
Tenazitat einer gespannten, konzentrierten Aufmerksamkeit hangt iibrigens 
aueh direkt davon ab, daB die ablenkenden (nieht zum Ziel gehorigen) 
Einwirkungen von innen und auBen energiseh abgehalten werden. So 
haben Starke und Dauer eines Vorganges auch hier mehrfaehe Be
ziehungen zueinander. 

Ein ganz anderer Begriff ist del' del' Sehaltspannung. In del' 
Hirnrinde odeI' in del' Psyche ist es moglieh, von jedem Ausgangspunkt 
aus zu jedem beliebigen anderen Punkt zu kommen. Von jeder ein
zelnen Idee aus sind andere in unbegrenzter Zahl assoziierbar. Unter 
normalen Umstanden verlaufen aber die Assoziationen nach bestimmten 
Gesetzen, die die Mogliehkeiten gewaltig einsehranken (im praktischen 
Fall meist geradezu eindeutig bestimmen); je nach den aktuellen (und 
vergangenen) Einfliissen wird an eine bestimmte Idee nur eine kleine 
Auswahl anderer assoziiert; kommt ein neuer EinfluB zur Wirkung, so 
werden andere Bahnen geoffnet und die bisherigen gesehlossen, eine 
Funktion, die wir unter dem Bilde del' (elektrischen) Schaltungen be
schrieben haben. Wir sehen nun, daB die Zuverlassigkeit dieser Sehal
tungen irgendwie von der Dynamik del' psyehischen Tatigkeit abhangig 
ist; es ist wie wenn eine Kraft, eine Spannung, diese Sehaltungen in 
ihrer Stellung fest hielte, so daB sie nicht gesetzlos, sondern nul' auf 
bestimmte Sehaltkrafte ihre Einstellung anderten. Wenn man die Auf
merksamkeit ungeniigend anstrengt, so gehen die Gedanken auf unge
wollte Bahnen und vernachlassigen dafiir die notwendigen Assoziationen. 
Wenn man sich beim Ruhen ganz gehen laBt, so sehweifen die Gedanken 
ziellos und oft sinnlos herum. Beim Einschlafen ist es nach dem Aus
druek KOHNSTAMl\IS (Neurol. Zentralbl. 1916, Nr. 20), wie wenn eine 
Marsehkolonne sieh auflose; die Einheit des leh, die "Ichkonzentration" 
wird so weit vermindert, daB sieh beliebige Vorstellungsgruppen bilden 
konnen, die nicht mehr unter einem ein'heitlichen Gesichtspunkt zu
sammengehalten werden. Wenn ieh selbst einen beginnenden Traum 
verfolgen kann, so beobachte ieh meist, daB jedes Sinnesorgan fiir sich 
zu halluzinieren anfangt, ohne auffindbaren Zusammenhang mit den 
andel'll, daB dann aber, wenn del' eigentliehe Traum beginnt, eines der
selben die Fiihrung iibernimmt, worauf sieh sekundar eine gewisse 
Traumeinheit und so gar eine Art Personliehkeitseinheit einstellt. 1m 
Traum nun schweifen die Assoziationen frei von den Regeln des Wach
denkens in beliebiger Richtung, sich nach ganz anderen Gesetzen zu 
Einheiten zusammenballend. Bei Vergiftungen, im Fieber, bei Vor
gangen neben der Aufmerksamkeit des waehen Gesunden sehen wir Ahn
liches, und iiberal! da miissen wir eine Schwache einer Art psyehischer 
Energie voraussetzen. Es ist also irgendeine Kraft tatig, die die 
Schaltungen in del' richtigen Lage halt, die iiberwindbar ist und 
nachlassen kann wie die Spannung einer Feder; laBt sie nach, so 



Die Spallllungen. ;:109 

loekern sieh die Sehaltungen, folgen anderen Einfiiissen, sehlottern hin 
und her. 

Fiir die Theorie dieser Vorgange mag es nicht unwiehtig sein, daB 
man sich dieselben statt als "Loekerung" der Sehalteinrichtung aueh als 
eine ungeniigend in die Ferne wirkende Sehaltkraft jeder einzelnen Vor
stellung denken kann. Eine Idee wiirde dann, statt alle Sehaltungen im 
ganzen Gehirn, nur einen Teil derselben in ihrem Sinne stell en, was die 
namlichen Folgen hatte. Es wiirden dann noch die Sehaltkrafte und 
Sehaltrichtungen von beliebigen anderen nicht hinzugeh6rigen Ideen mit
wirken, und eine Schaltung selbst k6nnte keinen Bestand haben, miiBte 
launenhaft werden, weil sie immer wieder von den nebenan wirkenden 
Sehaltkraften iiberwunden oder beeinfluBt wiirde. Zur Zeit gefallt mir 
diese Vorstellung besser als die erste, weil sie leichter faBbar ist; sie 
wiirde eine Schwaehe der Schaltungskraft der Ideen (weniger oder nicht 
der Affekte?) oder dann einen gr6Beren Widerstand gegen die Ver
breitung der Sehalteinfiiiese bedeuten. Das altere Bild hat sich mir 
aber an vielen Tausenden von Beispielen bewahrt, wiihrend ich das 
zweite erst an einigen Hunderten versuchen konnte. 

Diese Kraft der Schaltspannung ist eine besondere AuBerung psy
chischer Energie. Bei sehr geringer Energie im allgemeinen, bei Apa
thischen, bei Hirndruck. bei schweren organisehen St6rungen bleibt sie 
normal, wahrend sie z. B. bei manchen Sehizophrenen mit groBer Hand
lungsenergie vollstandig versagt. Sie kann auch unabhangig von der 
Schaltwirkung der Affekte schwanken, obgleich eine starke Aufmerksam
keit die Schaltspannung erh6ht. 

Das Auseinanderfallen des leh beim Eimchlafen und in schizo
phrenen Zustanden beweist eine zu geringe Fernwirkung der Sehaltungs
kraft irgendeiner Vorstellung auf die andern. Die Einheit des leh be
steht ja gerade darin, daB ein Komplex von Vorstellungen herrseht. das 
ihm Passende assoziiert, das iibrige aber absperrt. Verschiedene Ideen
komplexe und Triebe k6nnen aber nebeneinander bestehen, wenn keiner 
den andern assimiliert oder unterdriickt. In den einzelnen Vorstellungen 
kommen aus dem gleichen Grunde Teilkomponenten zur Wirkung, weil 
die Leitung durch die ganze Idee versagt,. Der Schizophrene kann 
Brutus als einen Italiener bezeichnen, wei 1 in seinem Begriff Brutus 
die zeitliehe Komponente fehlt oder doch nicht zur Sehaltwirkung 
kommt. In einem Ideengang kann auf einmal eine Klangassoziation 
statt einer Begriffsassoziation eingesetzt werden, weil der ganze Komplex 
von Zielvorstellungen, der das verbieten sollte, nicht zur Schaltwirkung 
kommt; Vater und Mutter k6nnen verweehselt werden, weil die unter
seheidenden Einzelbestandteile nieht wie sonst bei der Ekphorie dieser 
Begriffe eingesehaltet worden sind. Affektive Einfiiisse auf das Denken, 
deren Schaltkraft dabei ungewohnlich verandert ist oder sogar erh6ht 
sein kann, spalten die Psyche in beliebige Teile, schlieBen gewisse Kom
plexe yom bewuBten Ich ab, oder auBern ihre einseitige Macht in der 
Bildung der unsinnigsten \Vahnideen. Weitere Einzelheiten werden am 
besten an sehizophrenen Kranken studiert, deren Eigentiimlichkeiten sieh 
zum groBen Teil aus einer ungeniigenden Funktion der Schaltspannung 
erkJaren lassen 1). Es gibt aber aueh Leute, bei den en diese Sehwaehe 

1) BLEULER, Storung del' ASBoziationsspannnng usw. Ztschr. f. Psychiatrie 74, 1918. 
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zur angeborenen Konstitution gehort; sie sind eine schizoide Art von 
Konfusionaren, die sich von den Schizophrenen dadurch unterscheiden, 
daB die Anomalie nicht fortEChreitet, und daB die Kranken bei Auf
peitschung ihrer Energie von auBen auf einmal klare Vorstellungen pro
duzieren konnen. Meist (oder soweit sie zur psychiatrischen U nter
suchung kommen?) haben sie eine eher iibernormale Energie des Willens 
oder Handelns oder wenigstens eine besondere Betriebsamkeit. 

Die Schaltschwache betrifft nicht aUe Funktionen im gleichen MaBe. 
Die mehr automatischen bleiben meist unberiihrt, so die Orientierung 
in Raum und Zeit, ebenso die Koordination der Bewegungen; nicht 
immer frei bleibt die Praxis, die namentlich daun zuweilen versagt, 
wenn affektive Einfiiisse die Aufmerksamkeit storen. 

Bemerkenswerterweise wenigstens graduell ganz unabhangig von 
den innerpsychischen, leiden die zentripetalen Funktionen (Wahr
nehmungsspannuug). Die Hemmungen, welche die verarbeiteten Begriffe 
auf die primaren Sinnesengramme ausiiben, werden leicht ungeniigend, 
und es kommt zu Halluzinationen. Aus optisch wahrgenommenen For
men werde falsche Zusammenstellungen gemacht (Pareidolien 1 )), die 
im Fieber so haufig sind, wo die a~soziative Storung einen anderen 
Charakter tragt. 

Die allgemeine Energiespannung und die Schaltspannung in ihren 
verschieden Formen sind natiirlich nicht scharf voneinander zu trennen. 
Die allgemeine Energie kann (muB nicht) bei Schizophrenen und kon
stitutionell Schaltschwachen die Schaltspannung vermehren; daB bei 
N ormalen neben der Aufmerksamkeit Funktionierendes oft die nam
lichen Storungen zeigt wie das schizophrene Denken, haben wir schon 
erwahnt. Bemerkenswerter aber ist die Tatsache, daB es eines be
sonders gearteten Energieaufwandes bedarf, urn die Assoziationen in nor
malen Bahnen zu halten, wobei Wahrnehmung und Denken in vonein
ander ganz verschiedenem Grade beeinfiuBt werden. 

K. Da~ Psychokym 2). 

1NHAL'l'. Den psychischen Energiestrom nennen wir Psychokym. Seine Energie 
mufJ, wenigstens in de?' H auptsache, im Gehirn entwickelt werden; cs ist wohl eine 
Spezialisierung einer allgemeinen Funktion des lebenden Kolloids. Sein EnergiemafJ 
mag abhangig sein nicht nur von der Zahl, sondern auch von der GrofJe der Neurone. 
1m ubrigen ist die psychische Leistung in ihrer Komplikation oder Feinheit abhiingig 
von der Komplikation des eNS. Psychokym von bewufJten und unbewufJten psychischen 
Vorgiingen ist jedentalls des gleiche .. ob und inwietern es sich unterscheidet von den 
V organ,qen im peripheren N erven, wissen wir noch nicht. Die Dauer 7cann die Starke 
eines zentralnervosen oder eines psychisch.~n V organges ersetzen .. vielleicht handelt es 
sich da um Summationserscheinungen. TIber den Ablaut des Psychokyms von Vor-

") Es ist interessant, dall nichts '10 leicht in den Pareidolien erscheint wie Fratzen. 
Das hat verschiedene Griinde. Zunachst ist ein Gesicht sehr leicht anzudeuten; irgendein 
rmrill und darin drei oder vier Punkte geniigen, wiihrend z. B. Worte oder Buchstaben 
durch kleine Anderungen ganz andere Bedeutung bekommen. Menschliche Gesichter sind 
ferner fur den Menschen eines der wichtigsten Sehobjekte (wie auf akustischem Gebiet die 
Worte). Das affektive Verhiiltnis der Aullenwelt zu uns driickt sich am haufigsten in der 
Mimik des Gesichtes aus, wir empfinden es leicht als etwas Personliches, ein Haus kann nns 
ein freundliches Gesicht mach en ; die Personifizierung der Dinge liegt in bezug auf Drohung 
oder Freundlichkeit am nachsten. 

2) Siehe anBerdem Kapitel Einheit der Funktion, S. 58. 
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stellung zu Vorstellung wissen wir noch nichts. Es gibt A nhaltspunkte fUr die Moglich. 
keit, da{3 eine unbeschrdnkte Menge von Engrammen in logischem Zusammenha~g in 
du{3erst kurzen Zeitrdumen ekphoriert werden kann, so da{3 eine komplizierte Uber
legung einzeitig statt/dnde. Ob die psychischen Qualitdten einer Mehrdimensionalitdt 
des Psychokyms zu verdanken sind oder irgendwelchen Funktionsverschiedenheiten 
wie Schwingungen, ist noch nicht zu entscheiden. Homophonie und Allophonie von 
Schw'ingungen konnten den Mechanismus der Schaltungen und Assoziationen vor
stellbar machen. Da{3 die psychischen V orgdnge von innen kontinuierlich erscheinen. 
schlie{3t nicht aus, da{3 das Psychokym wie die meisten V orgdnge der physikalischen 
Welf diskontinuierlich in Quanten oder in Schwingungen verlau/e. 

Dber die Natur des physikalisch-chemisch-physiologischen Vorganges, 
der der Psyche zugrunde liegt, wissen wir nichts. Es muB sich wohl 
urn eine Spezialisierung einer allgemeinen funktionellen Eigenschaft des 
lebenden Kolloids handeln. Wir stellen uns die psychische Energie als 
einen Strom vor, weil sie etwas in der Zeit Ablaufendes ist, weil es eine 
stillstehende Psyche ebensowenig geben kann wie ein stillstehendes 
Leben, vielleicht auch weil die Lokalisationen verschiedener Psychismen 
(z. B. versehiedener Begriffe oder Empfindungen) nicht identisch sein 
mogen. 

Wir miissen annehmen, daB diese Energie in der Hauptsache im 
Gehirn selbst frei werde. Es ist ja moglich, daB Reize, die als zentri
petale Funktionen dem Gehirn zuflieBen, auch noeh als solche irgendwie 
in die psychische Energiemasse eingehen; aber vielerlei Griinde sprechen 
dagegen. daB das Gehirn nicht ein selbstiindiges Kraftreservoir sei. DaB 
es eine von auBen kommende Kraft bloB transformiere, wie z. B. BERGSON 
meint; dafiir gibt es auch nicht den mindesten naturwissenschaftlichen 
(logiseh aus Beobachtungen abgeleiteten) Grund, sondern nur dereierende 
Bediirfnisse, die mit der Seele nicht zufrieden sind, wenn sie nicht einen 
als vornehmer geltenden Stammbaum nachweisen kann. 

Wir kennen keinen Grund, das Psychokym qualitativ von der 
zentralnervosen Energie, iiberhaupt dem Neurokym, abzutrennen, und 
miissen annehmen, daB der Teil des Neurokyms, der die mnemischen 
Funktionen der Rinde besorgt, die Psyche im engeren Sinne bilde, zu 
der dann noch in Gestalt von Instinkten und Trieben und Bestand
teilen der Affektivitiit irgendwelche noch undefinierbaren Zufliisse aus 
vorgebildeten, wahrEcheinlich noch zum Teil an der Basis sitzenden 
Meehanismen kommen. Ob das Neurokym der peripheren Nerven, das 
jetzt von manchen mit der negativen Schwankung identifiziert wird, sich 
von dem zentralnervosen unterscheidet, wissen \vir nicht; die "Ver
zogerung" eines Reizes beim Durchgang dureh die graue Substanz 
braueht nieht in diesem Sinne ausgelegt zu werden. Am wenigsten 
Grund haben wir, dasjenige N eurokym, dessen Funktion bewuBt ist, von 
dem iibrigen Psychokym abzutrennen; ieh kenne nur Griinde, die da
gegen sprechen. 

Wie im Gehirn die psychische Eneqrie entwickelt wird, wissen 
wir so wenig als wie auf physikalischem Gebiete eine Energie frei 
wird. Nach dem hier vielleicht giiltigen Alles-oder-nichts-Gesetz kann 
ein Element, das gereizt wird, immer nur einen ganz bestimmten Kraft
vorrat frei machen und muB dann ein kurzes Refraktiirstadium zeigen. 
DaB der Tetanus aus diskontinuierlichen St6Ben besteht. scheint damit 
iibereinzustimmen. Doch gibt es wohl auch Toni, die kontinuierlich 
sind (SchlieBmuskel der Muscheln; wahrscheinlich aber auch bei hOheren 
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Tieren 1). Der Grad der entwickelten Energie ist dann eine Funktion der 
Zahl der Elemente, die gereizt werden, nach VERWORN aber auch eine 
der GroBe der einzelnen Elemente (Ganglienzellen). 

Die Zahl der Elemente ist im iibrigen offenbar im Zusammenhang 
mit der Komplikation der Leistung, die weitgehend oder ganz unab
hangig ist von der GroBe der Elemente und damit des ganzen Gehirns. 
Das winzige Ameisenhirn leistet Erstaunliches. Aber eine groBere An
zahl von Muskeln und eine groBere Oberflache der Sinne verlangen 
mehr abgehende und ankommende Fasern mit besonderer Direktion 
und individuellen Unterscheidungszeichen der Funktion, wodurch bei 
groBeren Tieren eine gewisse Vermehrung der Elementenzahl auch ohlle 
Erhohung der praktiwhen psychischen Leistungen bedingt wird. Nach 
VERWoRNschen Vorstellungen miiBten wenigstens die motorischen Ele
mente bei groBeren Tieren auch an Umfang zunehmen, weil sie mehr 
Energie zur Bewegung der Echwereren Glieder ausloEen miissen. 

Eine wichtige nicht ganz geklarte Rolle spielt die Zeit. Von den 
einfachen Reflexenan bis zu den hochsten psychischen Funktionen in 
Intelligenz und Affektivitat wird die zur Auslosung einer Reaktion not
wendige Zeit durch die Starke eines Reizes verkiirzt; SHERRINGTON mgt 
geradezu, die Latenzzeit eines Reflexes sei umgekehrt proportional seiner 
Starke. Wenn man letztere Angabe wortlich nehmen diirfte, was viel
leicht innerhalb enger Grenzen erlaubt ist, so ware die Reizwirkung 
geradezu gleich Intensitat mal Zeit. Undeutliche Sinnesempfindungen, sei 
es wegen zu geringer Starke 'oder Reize (Dammerung, leises Reden oder 
Verdecktwerden der W orte durch andere Gerausche usw.) oder wegen 
Ecblechten Zustandes der Sinnesorgane oder des Gehirns, brauchen mehr 
Zeit, urn zur Wahrnehmung zu werden. Mangelnde Intelligenz kann 
durch groBeren Zeitaufwand ersetzt werden. Zeit und Intensitat 
konnen einander also beim Psychokym irg,endwie ersetzen, 
wie die Mechanik. 

::\foglielierweise erklart sieh dieses Verhiiltnis dureh die Summation. ::\Ian 
muB annehmep., daB ein dauernder Reiz in jedem Moment neue Energie an den 
Wirkungsort bri~gt, so daB er den Erfolg eher auslost als ein voriibergehender, 
und ferner, daB Ubertragung einer Wirkung Zeit braueht, so daB ein zu kurzel' 
Reiz unter Umstanden tl'otz groBel' Enel'gie wirkungslos vel'pufft. Rat er abel' nur 
eine ungenugende und doeh eine gewisse Wirkung gehabt, so kann ein folgender Reiz 
ganz wie im FaIle zu sehwaeher Reize sieh zu ihm summierell und die Wirkung 
auslosen. 

Der Begriff der Summation ist nieht so einfaeh. Summation von Wirkungen 
gibt es schon in der physisehen Welt und ganz unabhangig vom Gedaehtnis. Irgelld
eine Gewalt kann in immer neuen StoBen einen Korper zum Biegen oder zum Brec hen 
bringen, indem jedesmal neue Anteile der molekularen Struktur gesehwaeht werden; 
wiederholte Axtsehliige bringen den Baum zu Fall, indem sie den Einsehnitt immer 
vertiefen. Rier handelt es sieh um Summation von kleinen Wirkungen am beein
fluB ten Objekt, von denen jede bestehen bleibt. leh kann einem Balken immer mehr 
Gewieht auflegen, bis er brieht; da summieren sieh die Krafte, die dauernd wirken. 
leh kann einem brennbaren Stoff immer mehr Kalorien beibringen, bis er sieh ent
zundet, die elektrisehe Ladung einer Leydnerflasehe oder einer Dynamo immer 
mehr verstarken, bis der Funke uberspringt, bzw_ die Masehine zu laufen anfangt. 
Rier surnrnieren sieh die Kriifte nur insofern die erst hinzugefiigten zur Zeit der 
jeweils folgenden Addition noeh in wirksamer Form vorhanden sind. Die Wirkung 

') Vgl. z. B. E. FRANK, Die parasympathische Innervation der quergestreiften Mus
kulatur usw. Berl. klin. \Vochenschl. 1920, S. 725 und FRANK, Dber die Bt'z. dt's 
autonom~n ~S, zur quergefltreiften ~rllskulatur. Ber!' klin. ~Tochen8chr. I91!), S. 1057. 
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einer Beleidiguug aber kann nicht als Energie aufgespeichert sein, soudern alB eine 
Disposition zu einer bestimmten Handlung. Eine neue Reizung kann die alte dann 
verstarken, wenn sie dieselbe wieder belebt, mit ihr zu einer funktionellen Einheit 
zusammenflieLlt. Das ware eine ekphorische Gedachtnisfunktion. Man kann sich 
auch physikalisch vorstellen, die Molekiile bleiben labiler, aber nur gegenuber dem 
bestimmten Reiz und der Neigung zu einer bestimmten Reaktion. Doch ware das 
eben auch ein Engramm. Eille solche Summation wie die letzterwahnte finden wir 
wohl nur biologisch, und da scholl in den peripheren N erven, noch deutlicher in den 
niederen Zentren und am ausgesprochensten in der Rinde. Da aber der Zwischenraum 
zwischen den einzelnen Reizungen in den Nerven und den unteren Zentren nur 
Bruchteile einer Sekunde betragen darf, wenn die Summation noch stattfindell solI, 
wahrend er in der Psyche Jahre dauern kalll~: so konnte man an einen prinzi
piellen Unterschied denken, wenn llicht aIle Ubergange von dem "Gedachtnis" 
des motorischen Nerven bis zu dem der Rinde vorkamen. Schon das Gedachtnis 
einer nervenlosen Infusorie dauert milldestells Stunden; das einer Kiichenschabe 
ist als Ubungsgewinn, also in Form einer Sumationswirkung, noch viellanger nach
weisbar. 

Dber den Ablauf des Neurokyms haben wir noch ganz unge
niigende VorsteIlungen. Wahrend man beim gewohnlichen Dberlegen 
miihsam Schrittchen fUr Schrittchen nehmen, sich alles in Gedanken 
ausprobieren, daran korrigieren, verwerfen und annehmen muB, urn erst 
dann zur folgenden Idee weitergehen zu konnen, wissen wir, daB wir 
sehr komplizierte Kombinationen von Bewegungen mit kinasthetiEchen 
und anderen Reizen, in Gefahr, in Inspirationen, im Traum auch die 
kompliziertesten Vorstellungsreihen und Dberlegungen nahezu oder ganz 
einzeitig machen konnen (s. Denken S.189). Wir kennen ii berhaupt 
keinen Grund, warum nicht ein SchluB, und wenn er noch so 
kompliziert ist, ja eine groBere Idee, eine Abhandlung, die 
Durchfiihrung eines bestimmten Geschiiftes usw. einzeitig ab
laufen so Ute, und die Erfahrung zeigt, einerseits, daB es mog
lich ist, anderseits aber, daB diese Moglichkeit von der In
telligenz nur ausnahmsweise benutzt werden kann. Liegt letz
teres im Prinzip der N eurokymtatigkeit, oder wurde eine zu rasche 
Dberlegung sich im Kampf urns Dasein nicht bewahren? Kann gerade 
das bewuBte Denken es nicht benutzen, weil nur was mit Reibung, 
mit einem Widerstand ablauft, bewuBt wird wie manche sich aus
driicken? 

Die Psyche besitzt nun neb en den Schwankungen der Intensitat 
eine groBe Mannigfaltigkeitvon Qualitaten, die sogenannten spezifischen 
Energien der Sinnesempfindungen und aIle die Qualitaten der inneren 
Wahrnehmungen. Von den letzteren konnen wir uns die der Gefiihle 
von Lust und Unlust funktionell, ohne qualitative .itnderung des Psycho
kyms vorsteIlen als einfache innere Wahrnehmung der Annahme und 
Ablehnung einer Funktion. Bei den Sinnesqualitaten (Farbe, Klang) 
wird uns das schwerer, wenn auch eine ahnliche Erklarung nicht etwa 
auszuschlieBen ist. Wir miissen also noch an verschiedene Qualitaten 
des Psychokyms denken. Bringen bestimmte Organelemente, z. B. die 
Sinnesfiiichen, durch ihre Reize bestimmte Qualitaten in die Psyche 
hinein? oder liegt die Qualitat in der Verarbeitung? Wird durch die 
Tatigkeit der Ganglienzellen ein undifferenziertes Psychokym frei, das 
durch die Engramme und andere Einfiiisse seine Qualitat erhiilt? Oder 
entwickelt sich das Psychokym einer bestimmten Vorstellung gleich quali
fiziert aus dem Engramm? Die letztere Annahme ist deshalb etwas 
schwierig durchzufUhren, weil wir uns verschiedene Engramme an die 
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namlichen Molekiile gebunden denken. Wir sind noch weit entfernt, 
diese Frage zu beantworten. 

In der Physik kennen wir keine Kraft, die neb en den Intensitaten ver
schiedene Qualitaten hatte, auBer dem zur Vergleichung ganz ungeniigenden 
eindimensionalen Unterschied von positiv und negativ in der Elektrizitat. 
Es ist aber doch denkbar, daB es solche Kraftfl gebe. Lieber indessen 
denkt man an Modifikationen der Kraftewirkung, die eine Mannigfaltig
keit hineinbringen k6nnen, vor allem die Schwingungen, die ins Unend
liche zu variieren sind. Eine solche Vorstellung hat aber eine Schwierig
keit: Ein Wellensystem wird nur in der Zeit charakterisiert. Nun k6nnte 
man dem Gedachtnis zumuten, daB es die aufsteigende Kurve einer 
Schwingung mit allen ihren Veranderungen im Ablauf noch festhalt, 
wahrend die Kurve schon wieder abfallt, oder daB es die eine Schwingung 
oder die eine Modifikation der Schwingung festhalte, wahrend eine andere 
kommt. Aber eine solche Funktion ware dann in gewisser Beziehung 
etwas Neues, jedenfalls nicht diejenige, die wir kennen, die die schon 
gebildeten Qualitaten in ihrem N acheinander aufbewahrt. Wir hatten 
dann im Gedachtnis zwei Einheiten zu unterscheiden, diejenige, die durch 
die Zusammenfassung der verschiedenen Phasen einer Schwingung in 
eine Qualitat entsteht, und diejenige, die die verschiedenen erlebten 
Qualitaten in eine Einheit verbindet und sie bewuBt werden laBt. All 
das ware nicht unm6glich; es ist auch ganz gut denkbar, daB die ver
schiedenen zeitlichen Zusammenfassungen der namlichen Eigenschaft des 
Gedachtnisses, resp. des nerv6sen Kolloids entspringen; aber es handelt 
sich hier eben nur urn Denkbarkeiten, fiir die die Beobachtung noch 
keine Beweise der Existenz gegeben hat. Es ist auch moglich, daB auf 
der zeitlichen GroBenordnung des Ablaufs psychisch bewuBter Funktionen 
die viel schneller ablaufenden Schwingungsqualitaten als eine Einheit 
erscheinen in der Art. wie auf raumlichem Gebiet die Oberflache eines 
Spiegels in bezug auf die Zuruckwerfung des Lichtes oder gar auf das 
Schleifen ~ines anderen K6rpers auf derselben als eine kontinuierliche 
Ebene erscheint, wah rend sie schon auf der Gr6Benordnung der Molekiile 
(und noch mehr der Atome oder gar der Elektrone) ein so unebenes 
Ding ist wie die Nord- oder Siid-"Flache" unseres Sonnensystems. Eine 
langsame Muskelbewegung ist fur die zeitliche Gr6Benordnung von hun
dertstel Sekunden und die raumliche von Mikren eine Folge von St6Ben, 
in der Ordnung der physikalischen Bewegungen der mensch lichen K6rper
teile ein einheitliches Kontinuum. Die Schwierigkeiten schein en also 
nicht unl6sbar, aber sie sind noch nicht ge16st. (Nicht sicher vergleich·· 
bar ist die (psychische) Kontinuitat, welche unsere Sinnesorgane irgendwo 
von der Sinnesflache bis zur Rinde aus der (physischen) Diskontinuitat 
von Schall- und Lichtschwingungen oder chemisch molekuHirer Wir
kungen in Geschmack und Geruch machen, mit der auf einer andern 
zeitlichen Gr6Benordnung stehenden, die aus rasch unterbrochenen phy
sischen Vorgangen, Licht im schnell laufenden Kinematographen, Auf
schlagen der Zahne eines sehr rasch laufenden Radchens auf die Raut 
entstehen). 

Die Sehwingungstheorie kiinnte uns die Funktion der Sehaltung und der Asso· 
ziation denkbar maehen: eine Vorstellung, ein Trieb enthiUt in der Sehwingungskurve 
eine gewisse Komponente, wie ein Ton seine Obertiine oder ein Zusammenklang seine 
Rehwebungstiine. Wird nun ein sole her Psyehismns aktuell, so wird er wie ein Ton 
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neb en einem Klavier die Komplexe mit homophonen Einzelschwingungen mitschwin
gen lassen, und man kann sich auch denken, dan er die andern Kurvenkombinationen, 
die ihn nicht enthalten, hemmt, und gegen direkt entgegenstehende einen be
sonderen Kampf fiihrt (was ware "entgegenstehend'" im Sinne dieser Vorstellung~ 
Es sind verschiedene Moglichkeiten). Zwei ahnliche Vorstellungen hatten eine An
zahl von Teilschwingungen gemeinsam, und wiirden deshalb einander mitklingen 
lassen, assoziieren, ebenso die Engramme aufeinanderfolgender Erlebnisse, weil 
das zweite Erlebnis noch zusammenfiel mit dem nachbel~.bten Engramm des ersten. 
Wenn die Vorstellung "Stuhl" in "Hausgerat" eine Uberordnung assoziiert, so 
weill man, daB die letztere Vorstellung unter Mitwirkung der ersteren gebildet ist, 
daB sie also homophone Komponenten haben miissen. Auch die Polarisation der 
Assoziationen z. B. in der Aussprache eines Wortes, in den Bewegungsengrammen 
lieBe sich mit oder ohne Zuhilfenahme eines Refraktarstadiums (wahrend der 
Engraphie, nicht wahrend der Ekphorie) zur Not erklaren, Doch hat es keinen Wert, 
auf· Einzelheiten einzugehen, solange die Natur der Psychokymqualitaten un
bekannt ist. 

Eine ahnliche aber kleinere Sehwierigkeit besteht in der Vorstellung 
von der Diskontinuitat des Neurokvms mit seinem Refraktarstadium 
naeh VERWORN, die noeh nieht einf~eh abgelehnt werden kann 1). Wir 
gewohnen uns in des, an immer mehr Orten statt mit prinzipiellen Kon
tinuitaten mit Quanten zu reehnen, und da werden wir uns auch auf 
psyeho-neurisehem Gebiet damit abfinden. Sind wir doch nieht einmal 
sieher, daB die Bewegung eines Korpers eine kontinuierliehe ist. 

Physikalische Bewegung braucht gar nicht notwendig ein wirklicher Transport 
der ~lolekiile zu sein. Soweit wir etwas von den Molekiilen (oder Atomen) wissen, sind 
es Kriifteanordnungen an bestimmten Stellen des Raumes. Da wir die Bedingungen. 
warum ein Molekiil gerade da und nicht an einem and ern Orte, und warum es gerade 
so und nicht andersartig ist, nicht kennen, braucht eine Bewegung nicht darin zu 
bestehen ,daB ein Molekiilhaufen sich verschiebt, sondern es kann sich auch so ver
halten, daB die Krafte, die die Molekiile bilden, durch das, was wir bewegende 
Einfliisse nennen, einfach umgeordnet werden, so daB ein Raumpunkt vor dem 
Korper die Kriifteanordnung des vordersten und dann des zweiten und dann 
des dritten usw. Molekiiles des Korpers bekame, wahrend hinten im gleichen 
Grade abgebaut wiirde. Der Korper wiirde sich dann etwa fortpflanzen wie "ein 
]<'euer" in getrennt stehendell Hausern, von denen immer das folgellde nicht 
durch Beriihrung, sondern bloB durch die llitze des vorhergehenden ange
ziindet wird, wahrend die hintern zwar nicht wiederhergestellt werden, wie die 
volle Analogie verlangen wiirde, sondern, was in bezug auf das fortschreitende 
Feuer das namliche ist, ausbrennen oder gelOscht werden. (Ieh sage nicht etwa, 
man miisse annehmen, es sei so, sondern ich will nur zeigen, dan auch die Bewegung 
eines Korpers noch als etwas Diskontinuierliches gedacht werden konnte; wir haben 
aber bis jetzt nngeniigend Griinde, es zu tun.) 

Und dennoeh gibt es auch im Physischen eine Einheit und eine Kontinnitat, 
die sich f.~r die Welt un serer Erfahrung kaum wird wegdisputieren lassen. Man 
hat den Ather erfunden, weil man sich nicht vorstellen konnte, dan eine Kraft 
durch ein Niehts iibermittelt werde. Da man aber den Ather nachtraglich wieder 
in Atome zerlegt, besteht ein neues Nichts zwischen diesen Atomen so gut wie 
zwischen den Stoffmolekiilen oder den Elektronen, die un sere Atome bilden. Kurz, 
die Idee fiihrt einerseits zum Widerspruch; anderseits wissen wir, dan wir kein 
objektives Niehts kenllen konnen, sondern nur eines fiir unsere Sinne konstruieren, 
we nil wir nichts wahrnehmen oder alles, was wir empfinden, uns wegdenkcn; aber 
waR sonst ein Nichts, eill ,,leerer" Raum, sein Bollte, davon wissen wir gar n~~hts, 
un<1 es ist ein Unsinn dariiber zu disputieren, ob es eine Funktion wie die Uber
tragung von Energien iibcrnehmen konne oder nicht. Dafiir ist es Tatsache, dan 
die Krafte von einem Ort zum andern wirken, sei es von einem Elektron zum 
andern oder von einem Weltkorper zum andern. So befindet sich jeder Puukt der 
nils bekannten und denkbaren Welt in einem elektrischen und einem gravitierenden 

') Das bympathische Nervensystem soil nach neueren Untersuchungen einen konti
nnierlichen Muskeltonus bewirken konnen, mu13te also wohl selbst einer (mehr) kontinu
ierlichen Funktion fahig sein. 
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Feld, dessen \Virkung die Resultante ist von all den elektrischel1 und gravitierenden 
Kriiften del' in Betracht kommenden1 ) Welt. Einheitliche und fiir unser 
jetziges Wissell kontinuierliche Funktion gibt es also in del' Physik, 
so daB die Forderung, die wir von del' Seite des BewuLltseins stellen miissen, nicht 
eine bloH ad hoc gemachte ist. Es ware abel' auch nicht etwa unlogisch, sie ad hoc 
allein zu stellen, d. h. ausgehend bloH von del' Analyse del' Psyche und des BewuHt· 
seins eine solche Kraft anzunehmen; die Anschauung ware dann nul' mit geringerer 
'Vahrscheilllichkeit zu begriillden:. 

L. Die Loknlisation del' psychischen :FulIktionell. 
I)iT HAL T. Die bewuf3te Psyche wird allgemein und aus guten Grunden in die 

H irnl'inde lokalisiert. Die einzelnen Funktionen verbreiten sieh entweder ganz diffus darin 
oder haben an bestimmte Lokale (Foci nach v . ..i}IoNAKow) gebundene, beson.q,ers wich
tige Teilfunktionen, die namentlich von den zentripetalen und zentrifugalen Ubergangs
stationen bekannt sind. Die Einde wird ferner die synthetischen Bearbeitungen tiefm'er 
Zent1'en benutzen, zentripetale z. B. fur die Orientierung, zentrifugale fiir die Koor
dination del' Bewegungen, und be ides zusammenfassend fUr die .ilnpassttng der Eeak
tionen an die Sinnesreize. Das Bewuf3tsein des },lenschen wird wohl nur in den mnemi
schen Apparat der Hirnrinde verlegt werden kannen. Triebe und Affekte dagegen 
haben noeh bas(tle Anteile, deren Zusammenarbeiten mit del' Einde wi1' noeh nicht ver
stehen. TV ahrend die U rinstinkte und U rgefuhle (wie Sehmerz, Hunger) wohl noeh 
stark an die Basis gebunden sind, werden neuere Instinkte, wie der TV'issenstrieb, 11)ohl 
nur in del" Hinde sitzen. Eine wichtige Funktion del' Einde sind die Hemmungen, die 
sie auf ihre eigenen Einzeltatigkeiten wie auf die der tieferen Zentren ausiibt. Daf3 die 
psyehische Energie als nervase Funktion nul' im Stamme sitze, ist sehr wenig wahr
scheinlieh. Die Lokalisation del' "hachsten" Funktionen im Stirnhirn, fur die nament
lieh die vergleiehende A natom'ie A nhaltspunkte gibt, ist noeh etwas ganz U nklares. 

Man hat' seit langem (bei den Saugern und den Menschen) die 
Psyche aus verschiedenen Griinden in die Hirnrinde verlegt. Auch nach 
unserer Betrachtung kann das BewuBtsein und die Intelligenz nirgends 
sein als im Gedachtnisapparat. Von der Intelligenz konnen wir das 
recht sicher sagen, denn (ausgebreitete) Rindenstorungen bewirken regel
maBig auch Storungen der Intelligenz. Un sere Dberlegungen machen 
auBerdem verstandlich, warum nur ausgebreitete Erkrankungen der 
Rinde sich psychisch fiihlbar machen: Un sere Begriffe, auch die scheinbar 
einfachsten, sind komplizierte Verarbeitungen von Sinneseindriicken, die 
bei dem allgemeinen ZusammenflieBen aller psychischen Funktionen 
nirgends speziell lokalisiert sein konnen. Immerhin wissen wir, daB 
man sich nicht mehr im Raume orientieren kann, wenn die optischen 
Rindenzentren in groBer Ausdehnung geschadigt sind, wobei es nicht 
einmal so wichtig ist, ob noch Sehreste vorhanden sind oder nicht. Wir 
wissen auch, daB die aphasischen und apraktischen Storungen an gewisse 
Lokale des Gehirns gebunden sind; und wenn auch diesen Funktionen 
etwas eigentlich Psychisches nicht abgesprochen werden kann, so handelt 
es sich doch hier, wie in andern ahnlichen Fallen, immer nur urn zentri
petale oder zentrifugale Dbergangsfunktionen, die natiirlich im wesent
lichen in einem bestimmten, mit besonderen anatomischen Verbindungen 
verse hen en Areal ablaufen miissen, auf dem die zentripetalen Reize in 
die Psyche ein- und die zentrifugalen austreten konnen. Nun wird es 
sich so verhalten, daB der Ein- oder Austritt eines Vorganges durch eine 
bestimmte Pforte zu seinen charakteristischen Eigenschaften gehort; es 
ist ja nicht anders denkbar, als daB diese Lokalisation irgendwie einen 

1) \Vas dicse ist, wissen wir nicht. 
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Unterschied in der Funktion mache l ); aber je abstrakter ein Gedanke 
ist, urn so weniger wird er an irgendeine Lokalisation gebunden sein 
und urn so eher die ganze Rinde in Anspruch nehmen. leh kann mir 
gut denken und moehte es geradezu als wahrscheinlieh bezeiehnen, daB 
z. B. eine Lichtvorstellung zunachst nur zustande kommen kann bei 
Vorhandensein eines bestimmten (Eintritts-)Areals im Okzipitalhirn, daB 
aber, wenn sie einmal gewonnen ist, die Vernichtung dieses Areals die 
diffuse Funktion, die wir von innen als eine gewohnliche, wenig an
schauliche optische Vorstellung auffassen, nicht notwendig hindern miiBte. 
Es mag so sein wie bei einer Gesellschaft, die sich in einem Saale be
findet; durch eine Tiir kommen die Gesellschaftsmitglieder, durch eine 
andere gehen sie fort, durch eine dritte und vierte kommen und gehen 
die Bedienten. Solange die Personen noch innerhalb der Tiire sind, 
sind sie im Saal und bilden einen Teil der Gesellschaft, aber ihre Be
wegungsrichtung und der Ort, wo sie sich befinden (zwischen einer be
stimmten Tiire und dem Tisch), sagt uns, abgesehen von andern Kenn
zeichen, ob es sich urn Kommende oder Gehende, urn Mitglieder oder 
Bediente handle. Bewegen sich aber die Person en ohne Riicksicht auf 
die Tiiren in beliebiger Richtung im Saal, 1'10 unterscheiden wir an an
dern Kennzeichen Kellner und Gesellschaftsmitglieder, nnd qarunter 
diejenigen, die etwas bringen, und die, die forttragen, und diejenigen, 
die frisch angekommen sind, und die, die sich anschicken, fortzugehen. 
Dabei konnen die Tiiren ganz geschlossen sein. So konnen wir an
nehmen, daB die wesentlichen psychischen Vorgange diffus seien, daB 
aber auch Lokalisationen, namentlich bei zentripetalen und zentrifugalen 
Funktionen die Art des Vorganges mitbestimmen helfen konnen. 

leh bezweifle nieht, daG die S. 117 ff. entwiekeltenAnsichten von der Entstehung 
del' raumliehen Einordnung der Empfindungen resp. der Dinge riehtig seien. 1m 
Prinzip geniigt gewiG die Versehiedenheit jedes ejnzelnen Eindrueks von einem 
anders lokalisierten und die erfahrungsgemaGe Assoziation bestimmter Sinnes
eindriieke mit bestimmten Kinasthesien, wozu als drittes, nur zur DurehEiihrung, 
aber nieht fUr das Prinzip notwendiges Moment hinzukommt die kontinuierliehe 
Abstufung der Versehiedenheiten (der "Lokalzeiehen") da, wo sie kontinuierliehen 
Abstufungen in der "raumliehen" Anordnung der die Sinnesorgane reizenden Krafte 
entspreehen. Unsere Hirnrinde ist aber nieht das einzige Organ, das die raumliehen 
Beziehungen benutzt; die niederen Zentren bediirfen des Zusammenarbeitens del" 
iibrigen Sinnesempfindungen mit kinasthetisehen fUr ihre Reflexe und zu Loko
motionen ebensogut wie die Rinde, und dort existieren sie als Folge phyliseher Er
fahrung in angeborenen Apparaten, so daG das Gesehopf ohne Rinde doeh zweek
miWig sieh bewegen, gehen, fliegen, sehwimmen, Nahrung auffassen, Hindernissen 
ausweiehen, Feinde vermeiden kann. Die Empfindungen der Kinasthesie und der 
ii.brigen Sinne sind also schon in den tieferen Zentren zu funktionellen Gebilden 
verarbeitet, die dem entspreehen, was wir in der Rinde als Vorstellungen des Raumes, 
der Korper, del" Formen bezeiehnen. Es ware nun merkwiirdig, wenn diese Gebilde 
nicht von der Rinde irgendwie mit benutzt wiirden, weil das ihr Arbeit des Aus
lesens und Zusammensetzens der Einzelempfindungen ersparen kann, und weil sie 
sonst die Naehriehten von diesen Verarbeitungen als verwirrend absperren miiGte. 

1) Wir beniitzen den Begriff der spezifischen Energie der Sinnesorganenicht, 
weil er etwas mehr sagt, als wir wissen. Wird der Unterschied von Licht und Schall und 
Geschmack bedingt durch eine besondere chemische oder molekulare Konstitution des 
Sinnesorganes von der Sinnesflache bis zur Rinde, der eine spezifische Neurokymart zu
kommt, oder durch die rein raumlichen Verhaltnisse, d. h. den Eintritt ins Gehirn an be
stimmter Stelle, oder durch die funktionellen Zusammenhange dieser Reize im Gehirn? 
Besteht del' Unterschied schon in der Peripherie oder erst im Gehirn? Wie kann sich ein 
solcher Unterschied in der einheitlichen Psyche geltend machen? 
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Wenn somit auch die einzelnen Empfindungen insoweit isoliert zur Kenntnis der 
Psyche kornrnen, dal3 sie durch Abstraktion ganz isoliert werden konnen, und wenn 
auch die Rinde sicher die uns bewuilt werdenden lokalen Beziehungen teilweise 
selbst aufbaut, so wird doch eine Zusammenstellung zu raumlichen Beziehungen 
der Ernpfindungen unter sich und zu unseren Bewegungen, irgendeine Art Zusam
menfassung zu Formen und Dingen, schon in der Tiefe vorkomrnen, und die Rinde 
mag diese Gebilde irgend wie benutzen. 

Letzteres scheint auch daraus hervorzugehen, dal3 Storungen im Stamm mono
kulares Doppelsehen bewirken konnen, wie die Erfahrungen bei der Schlafkrankheit 
bewiesen haben. Es ist ja sehr unwahrscheinlich und mit anderen Erfahrungen im 
Widerspruch, dal3 die Rindenfunktion eine ihr iibermittelte unrichtige Koordi
nation nicht als solche empfindet, sondern ohne Wissen der Psyche zu zwei ge
trennten Bildern verarbeitet. Wir vermuten deshalb, dal3 die gestorten Empfin
dungskoordinationen schon in den unteren Zentren zu zwei ganzen Figuren ver
arbeitet worden seien. Im gleichen Sinne sprechen wohl auch die interessanten 
Versuche von SCHILDER, der zeigte, daB bei Ohren- oder Drehnystagmus nicht 
nur Vorstellungen schief werden, sondern auch halluzinierte Linien zerfallen, ja 
menschliche Figuren sich in mehrere vollstandige Figuren teilen konnen, und 
daB sie beweglich werden in einer Weise, die nicht direkt aus dem Nystagmus 
abzuleiten ist. 

Auch die anatomischen VerhiHtnisse mit der Auflosung und Endigung des 
primaren Neurons in der ersten Station machen es fast unvorstellbar, daB wir mit 
der Rinde ein direktes Symbol der Retinabilder "sehen ". Schon die neb en den 
unten gebildeten Beziehungskomplexen im oberst en Organ vorkommenden Einzel
"empfindungen" miissen ganz anders gestaltet sein als die in den untern Zentren. 
Wie nun die selbstandigen Verarbeitungen solchen Rohmaterials der Rinde sich zu 
den libernommenen komplexeren Gebilden verhalten, wissen wir noch gar nicht. 

Was hier von raumlichen Wahrnehmungen gesagt ist, wird wohl von allen 
andern Empfindungskomplexen, ja von den schein bar elementaren Empfindungen 
wie blau oder warm gelten. Wir nehmen Symbole der Symbole wahr, die in den 
tieferen Zentren aus den Sinnesreizen gebildet werden, und zwar gibt es von den 
tieferen Symbolen nicht nur eine Stufe, da z. B. die Hautempfindungen zuerst im 
Riickenmark und dann noch mindestens an einer Stelle der Hirnbasis verarbeitet 
werden. Ob neben diesen Verarbeitungen auch noch Rohmaterial direkt yom 
Sinnesorgan zur Rinde geleitet wird (z. B. auf dem Wege von Kollateralen), ist uns 
noch unbekannt, und noch mehr das Verhaltnis, das solche direkten Empfindungen 
zu den indirekt iibermittelten, verarbeiteten haben miiBten. 

Die synethische Arbeit der tieferen Zentren wird iiberhaupt sehr leicht unter
schatzt. Man denkt gewohnlich an sehr einfache Zusammenhange, wenn man 
bemerkt, daB eine Pfote "reflektorisch" eine bestimmte HautsteHe abwischt, 
oder das Auge die Makula auf einen zunachst peripheren Lichtreiz einstellt. Die 
Komplikationen, die die verschiedenen Ausgangsstellungen notwendig machen, 
und das an sich schon dynamisch und zeitlich unendlich feine Zusammenspiel 
der Muskeln, das zu solchen "einfachen" Reaktionen notig ist, macht man sich 
nicht immer klar. Es kommt hinzu, dal3lokalisatorische Verbindungen einer Retina
reizung mit einer Bewegung der Glieder gar nicht etwas Fixiertes sind, sondern in 
jedem Fane nicht nur nach der AusgangssteHung eines Auges und des agierenden 
Gliedes, sondern auch nach der relativen Stellung der beidenAugenachsen wechseln'). 
1m peripheren Gesichtsfeld erscheinen uns die Dinge ohne besondere Experimente 
einfach, miiBten aber bei wechselnder Konvergenz der Augenachsen aul3er in einer 
bestimmten SteHung doppelt gesehen werden, wenn die Zuordnung von Retina
stellen der beiden Augen eine fixierte ware. Sogar die Makula macht davon keine 
Ausnahme; bei Schielenden mit gleich guten Augen entwickelt sich oft eine zweite 
"physiologische Makula", und wenn dann eine Operation die beiden Augenachsell 
normal zueillander stellt, so werden eine Zeitlang Dinge, deren Bilder beiderseits 
auf die Macula lutea fallen, doppelt gesehen, nicht aber dieje~igen, die einer 
Macula lutea und einer physiologischen Makula entsprechen. Uberhaupt sind 
Doppelbilder bei Kindern und ungebildetell Leuten gar nicht immer so leicht hervor-

') Die Retinabilder beider Augen konnen in den unteren Zentren auch deshalb nicht 
anatomisch, durch vorgebildete Organisation, zu einem Bilde vereinigt werden, weil im 
Corpus geniculatum externum der gekreuzte und der gleichseitige Tractus opticus in 
getrennten Kernen endigen. 
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zubringen; der entferutere Finger wird beim Blicken auf den naheren nicht selten 
einfach gesehen, und sogar bei Zuhilfenahme von farbigen Glaseru und bei frischen 
Augenmuskellahmungen stimmt einmal die Regel nicht. 

Von besonderer Wichtigkeit muB eine andere Art Lokalisation sein: 
Man wird nichts dagegen einwenden konnen, daB potentia jede ganz 
abstrakte Vorstellung, jedes GefUhl sich uber jedes Element der Rinde ver
breite und evtl. wirklich in der ganzen Hirnrinde ablaufe. Es ware also 
denkbar, daB in all den Elementen, die die Rinde bilden, zusammen 
die unendlich vielen Variationen des Psychokyms ablaufen, die unsere 
Psyche zusammensetzen oder "in unserer Psyche sich abspielen " , wie 
das namliche Geigenholz alle Tonkombinationen resoniert, oder ein Elek
tron gleichzeitig aIle die verschiedenen Lichtschwingungen, die es in 
jedem Moment treffen, aufnimmt und in bestimmten Richtungen weiter
gibt. Wir werden aber doch nach den obigen Dberlegungen annehmen 
mussen, daB die Verteilung der Psychokymschwankung je nach der Ein
und Austrittspforte eine uber das ganze Gehirn nicht ganz gleichmaBige 
sein werde, indem vielleicht die Eintrittsstellen eines Sinneseindrucks 
besonders stark (oder vielleicht sogar qualitativ etwas anders?) erregt 
bleiben. Dber das hinaus weist die Komplikation der Hirnrinde, die 
den Leistungen des psychischen Apparates parallel geht, darauf hin, daB 
nicht bloB der Masse, sondern auch der Verteilung der Funktion in der 
Masse eine Bedeutung zukommt. Der in Milliarden feinster Faserschen 
aufgel6ste Bau hatte keinen Sinn, wenn es nicht auch auf die Verteilung 
des Neurokyms in die verschiedensten Elemente ankame; in welchem 
Grade, das allerdings mussen wir offen lassen. 

1st das BewuBtsein wirklich eine Nebenerscheinung der Gedachtnis
funktion, so kann es nicht anderswo lokalisiert sein als in der Rinde. 
Wenn man beobachtet, daB Verletzungen (inkl. Erschutterungen) des 
Stammes besonders leicht BewuBtlosigkeit machen, so kann das damit 
zusammenhangen, daB dort die wichtigsten Regulierapparate der Blut
verteilung der Rinde sind, und wir wissen, was diese fUr eine Bedeutung 
fUr die Erhaltung des BewuBtseins hat. Jedenfalls ware es recht sonderbar, 
wenn es anderswo lokalisiert ware als seine Inhalte. Man konnte sich 
ebenso den Marmor einer Statue anders lokalisiert denken als ihre Form. 

Anders mag es mit unsern Trieben, der Stellungnahme zu den 
Erlebnissen, den Affekten sein. BERZE, REICHARDT u. a. bringen sie 
in Verbindung mit dem Stamm. 

Allerdings will man nach Wegnahme des Okzipitalhirns bei Tieren 
Erschlaffung cler Triebenergie und bei Verletzung oder Wegnahme des 
Stirnhirns Verstarkung des Trieblebens oder Verminderung der Hem
mungen gesehen haben, beim Menschen auch Neigung zum Witzeln und 
zu Bosheiten. Ferner sind unsere meisten affektiven und sogar die trieb
haften intrazentralen und zentrifugalen Funktionen Reaktionen auf kom
plizierte Vorstellungskomplexe, die nur in der Rinde verlaufen. Auch 
so einfache Dinge wie die N achricht vom Tod eines Lieben wirken nicht 
als bloBer Sinneseindruck, sondern als mnemische Vorstellungsmasse. 
Auch triebhafte sexuelle Erregungen gehen oft uber Vorstellungen, z. B. 
von dem Vermogen oder dem Ansehen des Liebesobjektes. Viele phylisch 
neueren Triebe, wie die Wissenschaft und Kunst betreffenden, konnen, 
so wie wir sie kennen, nur in der Rinde lokalisiert sein. Das was in 
unserem BewuBtsein in diesen Fallen zur AuBenwelt oder sonst zu einer 
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Erfahrung "Stellung nimmt", die Pers6nlichkeit, ist unter allen Um
standen zu einem groBen Teil aus Vorstellungsbildern zusammengesetzt. 
Ferner sind aIle Affektwirkungen, die das Handeln und Denken be
treffen, die Assoziationsschaltungen, zunachst bloB kortikal, und sogar 
die Mimik (inkl. Dinge wie Schreien und Lachen) ist sicher mit von der 
Rinde abhangig, wenn auch die Thalamusgegend dabei beteiligt sein 
muB. Wir wissen auch nicht recht, warum die Hirnrinde nicht die nam
lichen oder sogar noch mehr Strebungenbesitzen solI wie die untern 
Zentren. Die Durchblutung des GroBhirns ist auch eine so ausgiebige, daB 
man daselbst einen besonders groBen Energieverbrauch annehmen muB, 
was unverstandlich ware, wenn da bloB wirkungslose Engrammekphorien 
und Schaltungsvorgange, nicht aber eigentliche Energieabgaben statt
hatten. 

Anderseits sind dic meisten Triebe l ) und die Affektivitat im allge
meinen 2) alter als die Rinde, und vor allem sehen wir Gemiitsverande
rungen bei Verletzungen in der Umgegend des Thalamus 3), und Anenze
phalen zeigen noch AuBerungen, die, wie Schreien, auch beim Menschen 
nur als affektive bezeichnet werden k6nnen. Wir miissen auch annehmen, 
daB die Urgefiihle v. MONAKOWS, Hunger, Durst, Schmerz, die elemen
tarste Sexualitat noch irgendwie oder in einem bestimmten Bestandteil 
im Stamm sitzen. Ob dieser Bestand~eil etwas ist, das zum BewuBtsein 
kommen oder das, was bewuBt wird, irgendwie beeinflussen kann, wissen 
wir nicht. 

So miissen wir uns vorstellen, daB bei den meisten affektiven und 
triebhaften Funktionen die Rinde mit untern Zentren irgendwie zu
sammenarbeitet, wenn wir uns dariiber auch noch keine klare Vorstellung 
machen k6nnen. Ob die Funktion des einen Organs die des andern ein
leitet, beeinfluBt, oder ob sich die Funktion einfach yom einen aufs 
andere "ausdehnt", oder ob beide gemeinsam an der gleichen Aufgabe 
arbeiten, entzieht sich unserer Beobachtung. Die Triebe kennen wir nur, 
soweit sie (als Affektreaktion) bewuBt sind, und wir wissen noch gar 
nicht, was ein Trieb unterhalb der Psyche ist; vielleicht k6nnte uns 
dariiber eine genauere Verfolgung von halb reflektorischen Vorgangen, 
wie Schreien auf Schmerz, Kratzen bei Juckreiz, noch einige Aufklarung 
verschaffen. Immerhin wissen wir, wie der Geschlechtstrieb zu Hand
lungen veranlaBt, deren Zweck vollstandig unbewuBt ist, die uns aber 
angenehm scheinen. Man kann sich leicht denken, daB die Speichel
sekretion durch eine Vorstellung iiber die Rinde ebensogut ausgel6st 
wird, wie durch Reizung der Geschmacksnerven· in der Zunge iiber die 
Oblongata, indem die Rinde ganz wie ein Reiz von der Peripherie den 
Apparat im Stamm in Funktion setzt. Eine Zusammenarbeit sehen wir 
auch bei andern reflektorischen Funktionen, wie Blicken, LidschluB, At-

1) Nicht aIle. 
2) trber die dem phylischen Alter entsprechenden Besonderheiten des Schmerzaffektes 

siehe Kapitel Affektivitat. Auch yon anderen altern Affekten mag der basale Anteil be
sonders wichtig sein, wahrend jiingere Affekte im wesentlichen kortikal lokalisiert sein 
werden. 

3) KRAEPELIN (Paychiatrie, 8. Auf!., Leipzig, Barth, 1910, S. 558) meintalIerdings, daJ3 
es sich nicht urn besonders heftige Gemiitsbewegungen, sondern um die erleichterte Aus
losung krampfartiger Ausdrucksbewegungen handle. Es gibt aber doch FaIle, in denen 
man den Eindruck einer plotzlich labil gewordenen Affektivitat bekommt. Ferner kann 
ein Herd in der Thalamusgegend auch volIstandige Apathie bewirken. 
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mung, und dann bei Funktionen wie der Orientierung, bei der gewiB 
auch im Mensehengehirn die b~salen Zentren beteiligt sein werden. Die 
Funktion muB aber bei den verschiedenen Gefiihlen und Trieben auf 
die beiden Hirnstellen verschieden verteilt sein, bei affektiver Betonung 
von komplizierten Vorstellungen und bei Trieben wie dem Kunst- und 
Wissenstrieb fast ausschlieBlich in die Rinde, bei den Urgefiihlen und 
-trieben in erster Linie in die Stammganglien. leh kann mir aber doeh 
nur schwer vorstellen, daB die Psyche nur infolge von Einfliissen von 
unten dazu komme, etwas anzunehmen oder zu verwerfen, etwas anzu
streben oder zu vermeiden, obsehon ein subkortikaler Apparat denkbar 
ware, des sen spezifische Reizung von oben die Sehaltungen in der Rinde 
zuriiekwirkend auf Annahme oder Ablehnung, Lust oder Unlust stellen 
wiirde. Warum aber dann dieser Umweg? Am nachsten liegt doch die 
Annahme, daB die Rinde auf die namlichen Reaktionen abgestimmt 
sei, wie die untern affektiven und triebhaften Zentren, und wenn sie 
es nieht in der Organisation ware, wiirde sie es wahrscheinlich sehr 
friih durch die einfache Gewohnheit infolge der bestandigen Direktion 
von unten. 

Eine wichtige hierher gehOrende Funktion der Rinde sind die 
Hem mungen, die gerade dadurch eine besondere Bedeutung bekommen, 
daB sie vom obersten Organ ausgehen. Es ist eine der vornehmsten 
Aufgaben der lntelligenz, die Affekte und Triebe in ihren Reaktionen 
und sogar in ihrem Ablauf zu ziigeln; soweit die Triebe subkortikal 
sind, ware es eine Wirkung der Rinde auf die tieferen Zentren. 

Durch den mit Gedachtnis und Voraussicht ausgestatteten Verstand 
werden die Affekte und Strebungen stabiler gemaeht, als sie sonst waren. 
Man kann sich einem Affekt nicht hingeben, wenn man weiB, daB man 
morgen eine gegenteilige Erfahrung mach en wird; man erstrebt Dinge, 
von denen man weiB, daB sie erst naeh langen Zeitraumen zu erhalten 
sind und richtet sein ganzes Denken und Fiihlen und Handeln unter 
Umstanden Jahrzehnte darnach. Umgekehrt plagen uns Erlebnisse der 
Vergangenheit nachtraglich nicht bloB deshalb, weil der Affekt langsamer 
abklingt als das Erlebnis, sondern weil die affektbetonte Erinnerung 
daran fortlebt. Bei Erkrankungen der Rinde fehlen uns die Ziigel 
und die von der Rindenfunktion herriihrende Stabilitat - aber auch, 
noeh nicht recht verstandlich - bei Erkrankungen der Thalamus
gegend 1). 

Andere Zusammenhange zwischen Stamm und Rindenaffektivitat 
mogen dadurch gegeben sein, daB vom Stamm aus Blutkreislauf, Atmung, 
das ganze vegetative N ervensystem und die Chemie des Korpers (inkl. 
Hormone) dirigiert werden. AlIe diese Funktionen beeinflussen die 
Affektivitat, und umgekehrt ist ihre Tatigkeit wieder von den Affekten 
abhangig. 

Man spricht auch davon, daB iiberhaupt die "psychische Energie" 
oder die "Aktivit1t" nicht in der Rinde sitze, sondern im Stamm (BERZE, 
REICHARDT). Auch von diesem Begriff weiB ich zu wenig, als daB ich 
dariiber etwas sagen konnte. Wir haben gar kein MaB, urn die dyna-

1) Wahrscheinlich wird man einmal Unterschiede in der vom Stamm ausgehenden 
Affektlabilitat gegeniibsr derjenigen finden, die durch Reduktion der Rinde entsteht. Die 
erstere scheint mil' massiger. elementarer, weniger abstufbar. 

B leu 1 e r, Elementarpsychologie. 21 
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misehen Verhaltnisse der Gehirnfunktionen irgendwie abzusehatzen, als 
den Erfolg, und der wird in erster Linie bestimmt dureh das Verhaltnis 
einer Strebung zu den Hemmungen, und die aufgewendeteEnergie kann 
eine bloBe Funktion der Zahl der teilnehmenden N ervenelemente sein, 
wie es das Alles- oder - niehts -Gesetz verlangt. Soweit nun die Energie 
gleiehzusetzen ist den Trieben oder den Affekten, wird naeh dem Obigen 
dem Stamm irgendeine Bedeutung bei der Energieentwieklung zukommen; 
aber daB die Rinde gar keinen Anteil haben solI an dem, was man unter 
dem Namen psychischer Energie zusammenfassen muB, kann ieh mir 
vorlaufig nieht denken. 

Es ist auch gut moglieh, ja wahrscheinlieh, daB gewisse allgemeine 
Sehaltungen vom Stamm aus beeinfluBt werden, betrifft doeh die 
Wirkung der Affekte neben der Energieproduktion hauptsaehlich die 
Schaltungen. Es ist dabei namentlich an die dynamische Schaltung zu 
denken, die die Assoziationsspannung reguliert. Wenn die letztere in der 
Scbizophrenie ungenugend ist, so konnen leieht basale Storungen daran 
schuld sein. leh kenne aueh unbestimmt einen Zusammenhang hyper
und akinetiseher Storungen mit der Basis. Aueh die Schlafsehaltung 
hat etwas mit dieser Gegend zu tun (Tumoren in der Vierhugelgegend, 
Encephalitis lethargiea, die Ansehauungen von KOHNSTAMM). Es ware 
also nichts dagegen einzuwenden, daB BERZE z. B. die Sehizophrenie in 
den Stamm lokalisiert, wenn er diese Vorstellung nur beweisen konnte, 
und wenn er sie nicht so einseitig durehfuhrte. 

Man hat auch, gestiitzt auf hirnanatomisehe und -physiologische 
Dberlegungen und auf pathologische Befunde versueht, die "Personlieh
keit", d. h. hier die oberste Zusammenfassung der das leh bildenden 
Funktionen zu lokalisieren und zwar in die obersten Sehichten der Rinde 
(KRAEPELIN). Umere Kenntnisse reich en aber fur solehe Sehliisse noeh 
lange nieht aus. 

Andere lokalisieren die von ihnen als "hochste" angesehenen Funk
tionen in das Stirnhirn, wei! dieses bei den hoehsten Saugern am meisten 
entwiekelt illt. So soIl, abgesehen von den Hemmungen, "das bewuBte 
Wollen" dort sitzen. Gerade die allgemeinen Vorgange, Empfinden, 
Affektivitat, Wollen, Streben, Triebe, ja eine rudimentare Dberlegung sind 
aber so elementare, daB sie keines GroBhirns bedurfen. Ein" Wollen" 
kommt also jedenfalls ohne Stirnhirn, ja ohne GroBhirn vor, und da, 
wenigstens den Gediiehtnistieren aller Wahrseheinlichkeit naeh ein "be
wuBtes" Wollen (wenn aueh kaum mit bewuBtem Kennen der Motive 
als soleher) zuzuschreiben ist, haben wir auch ein bewuBtes Wollen ohne 
die besondere Entwieklung des Stirnhirns oder ohne eine solche u ber
haupt anzunehmen. leh glaube, wir tun gut, noch nicht viel uber diese 
Dinge zu reden, da wir noeh niehts von ihnen wissen. Man muB nicht 
nur mehr Hirnphysiologie und -pathologie kennen, sondern namentlich 
aueh sich klarer sein, was Dinge, wie bewuBtes \\T ollen, sind. 



Lebens- und Weltanschauung_ 323 

IV. Lebens- und Weltanschauung. 
INHALT. Es ist unrichtig, dafJ man vom Materialismus aus keine befriedigende 

lV elt- und Lebensanschauung bilden konne. lV ir kennen die unangreifbare aber ob
jektive Realitat der BewufJtseinsphiinomene, die relative aber objektive der aufJern lV elt ,
wir wissen, dafJ das Absolute, Ewige, U nendliche Grenzbegriffe sind, hinter denen nichts 
Positives stecken kann. Die Unsterblichkeit der personlichen Seele braucht man deshalb 
nicht notwendig abzulehnen; aber der geeignetste Boden fur dieselbe ist doch der Dualis
mus. Die lV ahrheit ist etwas Relatives; aber sie zeigt uns, wonach wir zu handeln, und 
~vie wir zu denken haben. Daneben aber behalt das Glauben seine volle Berechtigung. 

Der Determinismus fuhrt weder zum Fatalismus noch zur Gleichgultigkeit noch 
zur Unmoral. Der biologische M oralbegriff stellt sich im Gegenteil mit grofJerer Bestimmt
heit als die Norm unseres Handelns dar wie eine nach individuellen GelUsten aus einem 
nicht sichtbaren Absoluten geholte und deshalb individuell gestaliete Ethik. Der Schuld
begriff wird wieder strenger im Sinne der Alten. Der Gerechtigkeitsbegriff hat s~ine 
Berechtigung im Rechtstaat verloren und ist jetzt schiidlich geworden. W ie das UbeZ 
in die lV elt kam, erledigt sich dadurch,. dafJ es nicht kam, sondern dafJ wir, wasuns 
schiidlich, bzw. unangenehm ist, zum Ubel stempeln. Auch Religion lafJt sich aUf 
materialistisch deterministischem Standpunkt ebensogut aufbauen wie auf jedem an
dern. Es ist aber schiidlich, wenn man predigt, die alte Begrundung der Moral, die 
doch einmal ins lV anken gekommen ist, sei die einzige. 

Die Frage, ob es sich lohne zu leben, wird dadurch von selbst beantwortet, dafJ 
alles, was lebt, das Leben schatzen und den Tod furchten mUfJ. Bei allen realistischen 
Einstellungen kann man das affektive, dereistisch gerichtete Streben nicht unterdrucken; 
es ganz besonders verleiht Kraft nach innen und aufJen; es stammt aU8 unseren Trieben, 
die befriedigt sein wollen, und ist deshalb V ielen zum GlUck unentbehrlich. 

Eine naturwissenschaftliche Psychologie ist ein Stiick Biologie, 
nichts mehr und nichts weniger. Der Philosoph und der philosophisch 
orientierte Moralist werden sie eine "materialistische" nennen und mit 
diesem Wort zugleich werten - meist negativ. Es gibt auch Naturwissen
schafter, die meinen, auf dem Boden der materialistischen Erkenntnis
theorie sei eine Lebens- oder Weltanschauung unmoglich. Sie verwechseln 
aber ihre personliche Anschauung mit einer Lebensanschauung iiberhaupt. 
Man wirft den als "materialistisch" verschrieenen Anschauungen vor, sie 
vernichten die Ideale. Auch das ist unrichtig, pie ersetzen nur Phan
tasieideale durch in der Erfahrung und direkt in den moralischen In
stinkten begriindete, rassenerhaltende und eudamonistische, aber auch 
andere z. B. wissenschaftliche und kiinstlerische. Die ganze Moral lassen 
sie nicht nur intakt, sondern sie verleihen ibr noch logisch verstand
lichen Wert. 

DaB von hier aus eine Lebensauffassung moglich ist so gut wie von 
jedem andern Standpunkt aus, mochte ich im fblgenden zeigen; nicht 
mehr. Eine Lebensauffassung ist nicht bloB eine Erkenntniskonsequenz, 
80ndern dariiber hinaus eine Befriedigung affektiver BediirfniEse. Wo 
die logische Deduktion aufhort, verlangen noch wichtige Instinkte ibre 
Befriedigung. Von da an handelt es sich nicht mehr urn Wissen, urn 
alles andere ausschlieBenden Wahrbeitswert, sondern urn Glauben und 
Wollen, und urn etwas, das keinen Anspruch auf allgemeine Giiltigkeit 
machen kann, sondern dem einzelnen Individuum angepaBt sein muB, 
wenn auch bestimmte allgemeine Richtungen infolge ahnlicher Anlage 
und gemeimamer Erziehungssuggestion fUr viele passen konnen. Die 
Konsequenz - nicht die logische, sondern die der Gewohnheit - einer 
realistiscben Denk- und Fiihlweise ist, daB man nicht nur in der Wissen-

21* 



324 Lebens- und Weltanschauung_ 

schaft, sondern auch in seinen Hoffnungen und Zukunftstraumen auf die 
Erfahrung abstellt - und das andere dahingestellt laBt resp. nicht 
mehr denkt. 

In bezug auf die Welt selbst kommt in Betracht: es gibt psychisch 
eine subjektive und unbestreitbare Realitat; physisch eine objektive, 
nicht beweisbare aber zwangsmaBig angenommene 1). 

Dber die Existenz und Art des Dinges an sich Sicherheit bekommen 
zu wollen, ist Unsinn. Verlegt man es in die Ideen (DEussEN), so ist 
es kein Ding an sich mehr. 

Die auBeren Wahrnehmungen sind (ihrem Inhalt nach) Symbole, 
die wir selbst aus den Wirkungen der au Bern Krafte auf unsere Sinne 
schaffen. Es ist genau wie bei inneren Wahrnehmungen: ein Schmerz 
ist nicht als Schmerz in einem Organ vorhanden, sondern als eine Ver
letzung des korperlichen Zusammenhanges, diewir als solche nicht wahr
nehmen. Ein Druck auf die Retina wird als Lichtschein wahrgenommen. 
Die Symbole konnen nie die Wirklichkeit selbst wiedergeben; in dem 
Begriff der Wahrnehmung selbst liegt die Unmoglichkeit; sie ist prin
zipiell eine Symbolbildung aus Wirkung von Kraften. AuBere· oder 
innere Dinge wahrnehmen wollen, wie sie sind, ist eine widersinnige 
Vorstellung, auch wennman ~inen Gott mit ein~rsolchen Fahigkeit 
ausstatten will. 

Etwas Absolutes oder Ewiges octer irgendwie Unendliches 
kennen wir nicht. Wir wissen nur, daB wir in Raum und Zeit an kein 
Ende kommen. Der Begriff von Ende und Anfang bezieht sich auf 
endliche Dinge oder Geschehen (psychologisch ist beides das namliche). 
Es war eine falsehe Fragestellung (ob von MICHELSON selbst, weiB ich 
nicht), als man Versuche dariiber anstellte, ob sieh eine absolute Be
wegung nachweisen lasse. Aueh bei einem positiven Resultat ware der 
SchluB auf eine absolute Geschwindigkeit und ein absolutes Stillstehen 
falsch gewesen. In einem endlosen Raume gibt es nichts, was man Be
wegung oder Stillstehen nennen konnte. Alle Punkte sind gleiehwertig; 
es gibt also nicht einmal etwas, was man unserem Raumbegriff an 
die Seite stell en konnte 2). Dieser ist eine Relation zwischen an Zahl 
und Umfang endlichen Erseheinungen, ebenso die Zeit. Man kommt 
also aueh von dieser Seite zu der Unmogliehkeit, etwas Unendliches oder 
Absolutes mit unseren Vorstellungen und Erfahrungen in Verbindung 
zu bringen. (Das Relativita.tsprinzip EINSTEINS hat mit dies en Fragen 
nichts zu tun.) 

Ein Beispiel, wie schlecht auch die Spitzen der Wissenschaft das Unendliche 
vom Endlichen unterscheiden: HEI.lI1HOLTZ behauptet, mit ein paar Buchstaben 
in algebraischer Anordnung dem Weltgeschehen die dauernde Existenz abgesprochen 
zu haben, indem er "nachwies", daB bestandig Bewegung in Warme umgesetzt 
werde, aber umgekehrt viel weniger oder - astronomisch - gar nicht. Es miiBte 
also schlieBlich nach ihm eine glcichmaBige Durchdringung des Weltalls mit Warme 
resultieren, und jede andere Bewegungsform aufhoren. Da aber vergiBt er zuerst, 
daB wir nur eine en dli che Abnahme der kinetischen Energie zugunsten der ther
mischen sehen, die der unendlichen Quantitat nichts anhaben kann; ob man dabei 

1) Vgl die erkenntnistheoretischen Notizen im ersten Kapitel. 
2) Man konnte einwenden, durch diese Behauptung sagen wir etwas Positives vom 

Unendlichen, das wir doch nicht kennen. Wir konnen aber von einem Begriff, der die End
lichkeit voraussetzt, wissen, daB er nicht zugleich die Unendlichkeit voraussetzt. 
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mit astronomischen Zahlen oder mit Milli-Ergs rechnet, ist ganz gleichgiiltigl)_ 
Noch wichtiger ist, daG !l;uch die Vergangenheit ebensogut wie die Zukunft unend
lich ist und die ganze Uberlegung das zeitlich unendliche Bestehen der jetzigen 
Annahmen voraussetzt. Diejenigen Griinde, die beweisen, daG eine solche uni
verselIe Umwandlung alIer Energien in gleichmiiGige Warme stattfinden wird, 
beweisen genau so logisch, daG der ProzeG schon geschehen ist. Der Widerspruch 
ist keine Antinomie im KANTschen Sinne, sondern eine einfache Folge des logischen 
Fehlers, daG man einen endlichen Begriff, ein Geschehen, in eine Beziehung zum 
Unendlichkeitsbegriff brillgt, die im letzteren wieder die Endlichkeit, das Geschehen, 
voraussetzt. 

In bezug auf das "Weltall" der Erfahrung seIber miissen wir uns schon be
scheiden, resigniert die engen Grenzen unseres Wissens zu konstatieren; das Posi
tive besteht hochstens in der Verabschiedung kindlich kosmozentrischer Vorstel
lungen. Es wird niemandem einfalIen zu glauben, daG die Atome und Elektrone, 
die wir in unserer Weltecke zu konstatieren glauben, auch den "iibrigen" Teil der 
Welt ausmachen; es braucht ja dort nichts zu sein, was wir als Energien bezeichnen 
konnten, und wenn so etwas vorhandell ware, so brauchten diese Energien nicht 
die Form und die Kombination der Atome und Elektrone anzunehmen. Wir wissen 
auch, daG die Unendli~hkeit der Kleinheit ebensogut ein Postulat ist, wie die der 
GroGe, so daG un sere Atheratome relativ zu etwas noch Kleinerem wieder so groG 
erscheinen konnen wie- unsel"e Sternenwelt relativ zu ihnen und so wei ter. Setzen 
wir aber einmal ein aus Atomen und Molekiilen bestehendes Weltall voraus, in dem 
aIle Energie als Warme vorhanden ware. Dann miiGte es nach der bloGen Wahr
scheinlichkeit gelegentlich vorkommen, daG von den nach allen Richtungen sich 
bewegenden Molekiilen beliebige Mengen zusammentreffen und so einen Korper 
bilden. Ob dieser nun aus wenigen Molekiilen bestehe wie die Luftverdichtungen, 
die das Blan des Himmels bewirken sollen, oder so groG sei wie die von uns vor
gestelIte Welt, ist gegenuber der Ullendlichkeit der Molekulzahl kein Unterschied. 
Ebenso macht es keinen Unterschied, ob man die Zeit der Wahrscheinlichkeit 
eines einmaligen solehen Zusammelltreffells von Molekulen auf eine Sekunde be
rechnet oder auf eine Menge von Sonnenjahren, die sich in unseren Zahlen nur mit 
einer Reihe von Ziffern ausdrucken lieGe, deren Lange nach Siriusweiten zu mes
sen ware. 

Die Psyche rst eine Funktion des Gehirns; das ist so bewiesen wie 
irgend etwas anderes, wenn man hier in gleicher Weise schlieBen darf 
wie sonst. Damit ist gesagt, die Psyche stirbt mit dem Gehirn. Logisch 
ist damit das ewige Leben nicht ausgeschlossen, denn das Gehirn kann 
am Jiingsten Tage wieder aufgebaut werden. Es wird nur schwerer, 
von diesem Standpunkt aus an eine unbegrenzte Dauer der See Ie, die 
von dem mit der Materie wechselnden Gehirne abhangig ist, zu glauben. 
(Es gibt iibrigens noch andere Wahrscheinlichkeitsgriinde gegen die 
ewige Existenz der Seele" ganz abgesehen von dem Fehler, daB wir da 
einen endlichen Begriff mit einem unendlichen in Beziehung bringen.) 
Wer die Unsterblichkeit darin sieht, daB unser personliches BewuBtsein 
in einem allgemeinen BewuBtsein aufgehe, kann nur Jenen Trost geben, 
die sich nichts Verniinftiges dabei denken. In dem allgemeinen 'Be
wuBtsein sind wir, unsere Person nicht mehr enthalten, ebensowenig 
wie in einem unserer mitlebenden Geschopfe. W ir waren dann doch 
tot. DaB wir aber in einer andern Form weiter existieren, glauben wir 
ja doch, da wir an die Erhaltung der Krafte glauben, die uns zusammen
setzen (natiirlich ohne jeden Grund, soweit es nicht unsere zeitlich und 
raumlich begrenzte Erfahrungswelt betrifft). 

1) Man behallptet jetzt, "die 'Welt" sei endlich. Die ist abernicht das 'Weltall, sondern 
ein neuer prinzipiell ebenso endlicher Bpgriff wie z. B. der weniger umfassende altere des 
Sonnensystems. Er bezeichnet den unseren SinneD und unserem Denkvermogen zugiing
lichen "Teil" des Weltalls. 
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Was hat denn aber unser Leben, der Mensch fiir einen 
Zweck? Leute von Namen legen ein groBes Gewicht auf diese Frage 
und ihre Bedeutung. Es ist aber wieder eine falsch gestellte Frage, 
etwa wie die, was hat die Gerechtigkeit fur einen Wassergehalt? 1st 
mein Schuh zufrieden? 

Zweck ist ein Begriff, der nur im Zusammenhang mit einem nach 
bewuBten Zielen handelnden Wesen, wie es der Mensch ist, existieren 
kann. Man mag ihn einem menschlich gedachten Gott zuschreiben, 
nicht aber einem WeltaIl, einer Weltordnung. Man kann die Frage auch 
leicht ad absurdum fuhren durch die Gegenfrage: was hat ein bestimmter 
Bazillus flir einen Zweck? Objektiv genommen ist der Bazillus dem 
Menschen gleichwertig. 1st er bloB zum Verderben des Menschen ge
schaffen, oder verlangt er auch ein ewiges Leben wie dieser? Wie man 
zum Begriff und Postulat des ewigen Lebens kommen muBte, ist ja 
klar. Abgesehen von den Wahrnehmungen Abgeschiedener in Traum 
und Wachhalluzination haben wir einen Trieb der Selbsterhaltung, sonst 
wurden wir nicht existieren; Sterben ist uns also ein unlustbetonter Be
griff; man wunscht es zu vermeiden und vermeidet es in der Vorstellung 
durch die Fiktion des ewigen Lebens. lch m6chte also aIle meine Mit
weltverbesserer .dringend bitten, diese Frage nach dem Zweck ni ch t zu 
stellen, und nie irgend ein Verhalten von ihrer Beantwortung abhangig 
zu machen. Man kann sie nUT dereistisch nach vorher gesteckten Zielen 
beantworten. Da sich jeder seine Ziele anders steckt, muB auch die 
Beantwortung verschieden sein, und die Folge ist Zank. Was der bei 
der jetzigen Universalitat der Menschheit bedeutet, hat der Weltkrieg 
genugend gezeigt. 

Etwas anderes ist es, wenn mall in nicht erkenntnistheoreti
schen Zusammenhangen nach dem Zweck des Bewutltseins fragt. 
Es ware ja moglich, dati diese Erscheiriung einen Zweck im naturwissenschaft
lichen Sinne hatte, also z. B. zur Erhaltung der Art niitzlich ware. Hier haben 
wir nur zu sagen, dati wir bis jetzt nichts kennen, was auf eine solche Bedeutung 
hinweisen wiirde, und dati es gar nicht wahrscheinlich ist, dati wir einmal solche 
Hinweise finden werden (siehe S. 71). 

Aus der biologisch-materialistischen Auffassung folgt ohne weiteres 
die auch sonst von der Naturwissenschaft verlangte deterministische 
Anschau ung in bezug auf den Willen, d. h. die Ansicht, daB unser 
Handeln restlos begrundet ist in der angeborenen Organisation und den 
auf diese ein wirkenden Einfiiissen. 

Was ist nun Wahrheit? Zunachst dasjenige, was unsere Sinne 
sagen. Aber wir wissen, daB die Wahrnehmungen eine komplizierte 
Verarbeitung der Empfindungen sind. Darum und aus anderen Grunden 
tauschen uns die Sinne manchmal. Sie sagten uos friiher, die Erde 
stehe still, und Sonne und Mond und Himmel drehen sich urn sie herum. 
Da die Sinne uns tauschen k6nnen, muB man mit Experiment und 
Logik ihre Zuverlassigkeit im einzelnen FaIle priifen. Die Logik sagte 
uns, daB sich die Erde urn die stillstehende Sonne drehe. Die Logik 
kann aber auch Fehler machen. Sie wird an neuen Erfahrungen und 
an neuen logischen Operationen gepriift. Da schafft sie uns einen neuen 
Begriff der Bewegung, und wenn man den anwendet (aber nur dann), 
muB man sich sagen, daB je nach dem Standpunkt die Sonne urn die 
Erde oder die Erde urn die Sonne gehen miisse oder .auch keines von 
beiden. Das meiste iibrigens, was wir als Wahrheit ansehen, daB ich 
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zwei Hande habe, daB Bern in d6r Schweiz liegt, und Milliarden anderer 
Zusammenhange gel ten uns als unangreifbar, und die meisten von diesen 
werden es auch sein. Immer weiter wird die Grenze dieser anscheinend 
feststehenden Wahrheit unserer Kenntnisse. Aber niemals wissen wir; 
was wir spater wieder anders auffassen werden, und an der Peripherie 
des Erkennens schwanken die Ansichten auf und ab, so daB dort schon 
das Glauben beginnt. 

Glauben aber ist annehmen nicht als Zeugnis der Sinne, sondern 
aus innerem Bedurfnis. Auch der Glaube kann tauschen, nament
lich weil er so leicht von anderen suggeriert werden kann und dann 
gar nicht unser Glaube ist. Aber er fUIlt die Lucken un seres Wissens 
aus, die wir empfinden, und tut das nach unseren wirklichen inneren 
Bedurfnissen, und darin leistet er etwas Richtiges, wenn auch sein 
Inhalt vor dem Richterstuhl des Intellekts ein Scheinwissen ist. Er 
treibt uns, die Welt nach unserer Organisation anzusehen und darnach 
zu handeln. Diese Triebfeder ist etwas Reales, etwas Wahres; es liegt 
in gewissem Sinne etwas Wahres darin, daB man nach seinen eigenen 
Trieben denkt und handelt. Redet man davon, daB der Inhalt des 
Glaubens wahr sei, so verschiebt man den Begriff der Wahrheit, der 
ursprunglich nur auf den Inhalt des Wissens paSt. In dem Begriff des 
Glaubens aber liegt es,. daB er uns ein Wissen nicht nur ersetzt, sondern 
auch vortauscht, wenigstens kann niemand wissen, wo die Wahrheit 
seines Wissens und die seines Glaubens sich voneinander scheiden, und das 
ist das Gefahrliche am Glauben. Sind aber un sere moralischen Instinkte 
gut, und haben wir gepriift, was gut und bose, d. h. fur die Allgemein
heit nutzlich und schadlich ist, so kann der Glaube an sich und an seine 
Aufgabe und an die Wege dazu nur Gutes stiften. Wahrheit ist also zu
nachst etwas Relatives, wenn auch unter gewohnlichen Verhaltnissen 
nicht Bestreitbares, das, was uns Erfahrung und Logik nach genauer 
Prufung als richtig darsteUt. Wie groB die Tragweite von Erfahrung 
und Logik und der Prufung selbst ist, konnen wir nicht wissen. Ein 
Teil des in einem bestimmten Zeitpunkt fUr wahr Gehaltenen kann sich 
einmal als falsch erweisen, naturgemaB am ehesten gerade derjenige, bei 
dem man daran denkt, ob Wahrheit vorliege oder nicht. Glaube, bei 
dem man wenigstens seit Christi Zeiten am meisten von Wahrheit redet, 
entspricht angeborenen und ansuggerierten Bedurfnissen. Der Begriff 
der Wahrheit ist von den prufbaren Verhaltnissen auf den Glauben 
ubertragen und muB notwendig mit dem Begriff des Glaubens ver
bunden sein, obschon er dadurch und fUr diese FaIle eine ganz andere 
Bedeutung bekommt. 

Das Glauben, das unseren Trieben und Komplexen entspringt, hat 
naturlich unvergleichlich starkere Tendenz, sich Andern aufzudrangen, 
als das Wissen und fuhrt zu haBlichen Zankereien und zu Blutver
gieBen, auf religiosem Gebiete zwar vorwiegend aber gar nicht aus
schlieBlich da, wo die Religion der Liebe oder der Mohammedanismus in 
Betracht kommt (auch In-dien hatte schon fruh seine religiosen Ver
folgungen). Solche Auswuchse sind aber nicht notwendig. Unter ein
facheren Verhaltnissen kann man leicht tolerant sein, weil man die 
Gegensatze ungenugend erfaBt, so von dem Primitiven, von denen jeder 
ungestort seinen beliebigen Fetisch haben kann, bis zum klassischen 
Altertum. Man kann auch, soweit nicht praktische Grunde zu anderem 
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Verhalten zwingen, in hohem Grade tolerant sein aus einer gewissen 
lndifferenz hera us, wie es bei vielen Kreisen namentlich in deutsch
sprechenden Gebieten der Fall ist. Und man kann schlieBlich Eelber 
einen starken Glauben haben und sich energisch dafiir einsetzen, aber 
jede Dberzeugung Anderer dennoch ahnlich werten wie seine eigene. 
Diese wohl hOchste Stufe des Verhaltens gegeniiber dem Glauben ist 
auf religiosem und politischem Gebiete in englischEprechenden Landern 
geradezu die herrschende. 

Das ware nun die Welt unserer Auffassung. Wie stellen wir uns 
ihr gebeniiber? In bezug auf den Determinismus bin ich oft gefragt 
worden: Wenn alles kamal begriindet ist, dann ist auch alles voraus
bestimmt. lch kann also nichts dazu oder davon tun; es niitzt nichts, 
daB ich mir in Arbeit oder Gutestun Miihe gebe? 

Ziehen wir daraus zunachst die praktischen Folgerungen in einem 
Beispiel: lch habe Hunger. Da muB ich nach dieser Dberlegung mir 
sagen: ich brauche nicht essen zu wollen und nicht zu essen. Handle 
ich aber darnach, d. h. esse ich nicht, so bekomme ich ganz sicher meinen 
Hunger nicht los. Die Kausalreihe yom Hunger zur Sattigung 
geht eben durch das, was ich Wollen und Handeln nenne. Es 
ist, wie wenn ich sage: es ist vorausbestimmt, daB ein SchuB losgeht. 
lch brauche "also" nicht zu laden. Es ist vorausbestimmt, daB der 
Baum entwurzelt wird, der Wind braucht also morgen nicht zu wehf'n; 
der Baum wird doch umfallen. 

Wenn im Reiche der Kausalitat ein Vorgang "vorausbestimmt" ist, 
so sind eben aus dem gleichen Grunde auch seine Ursachen, 
seine Bedingungen vorausbestimmt. Ein anderes Geschehen gibt 
es da nicht. Wenn ich also den Hunger los sein will, so "muB" ich 
essen, genau wie die Flinte gel aden sein muB, damit der SchuB losgehe, 
oder der Wind wehen muB, damlt der Baum umstiirze. 

Das "Miissen", das "Wollen", das "Niitzen" empfinden wir nun sehr 
verschieden. Wenn ich sage: ich will essen, mein Wollen niitzt, indem 
es mich zum Essen bringt und mir den Hunger beseitigt; urn den Hunger 
los zu haben, muB ich essen wollen und essen, sO kommt uns das als 
etwas anderes vor, als wenn ich sage: der Baum "will" umfallen; damit 
er umfalle, muB der Wind wehen; das Laden niitzt, weil sonst der 
SchuB nicht losgehen konnte; die Flinte muB geladen sein, wenn ein 
SchuB losgehen solI. Der Unterschied liegt aber nur darin, daB der 
eine Vorgang, der des Essen-wollens "bewuBt," ist, der andere nicht (so
weit wir wissen; wenigstens betrachten wir ihn unabhangig von irgend
welcher bewuBten QuaIitat; den erE ten im Gegenteil betrachten wir nur 
von innen, von der BewuBtseinsseite, obschon wir wissen, daB er auch 
eine objektive Seite hat). Das "BewuBtsein" kennt die Motive zu essen, 
und es kennt eine Art DbergangsEtelle aus den Ursachen in die Wir
kung: es "weiB", daB es handelt. Es weiB auch, warum es handelt, und 
weiB es, bevor die Bedingungen in die Wirkung, subjektiv ausgedriickt, 
in das Handeln iibergehen. Die Bedingungen sind der Hungerreiz (unab
hangig davon, ob er bewuBt werde oder nicht), die physiologische Ein
richtung, daB Hungerreiz die Tendenz zum Essen bewirkt, und dann 

. natiirlich das Vorhandensein der Organe und Verbindungen, die das Essen 
besorgen. Die Tendenz des N ervenapparates, bei bestimmten Reizen 
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(Situation) eine bestimmte Funktion auszufiihren, nennen wir von innen 
gesehen, vom BewuBtsein aus: Wollen. Sind eine groBere Anzahl der 
Bedingungen ebenfalls bewuBt (daB Essen Annehmlichkeit verschafft, 
daB es den Hunger beseitigt), so ist es der zielbewuBte menschliche 
Wille. 

Wiirde der Baum Eeine Tendenz, der Schwere und dem Wind
druck zu folgen, von innen ansehen, wiirde sie ihm bewuBt, so hatte er 
einen "Willen"; wiirden ihm auch die Bedingungen bewuBt, oder ware 
gar die Ablehnung des jetzigen Zustandes und die Annahme des nachsten 
in Form von Unlust und Lust bewuBt, so wiirden die Bedingungen zu 
Motiven, und wir hatten einen motivierten Willen. 

Was tut das Wollen oder Nichtwollen dazu1 Ob die Tendenz be
wuBt sei oder nicht, ob sie also ein Wollen sei oder nicht, das ist ganz 
gleichgiiltig, aber das, was wir in dieEem FaIle so nennen, die Tendenz 
mit ihren Bedingungen, das "muB" vorhanden sein, wenn der Baum um
fallen soIl, im gleichen Sinne, wie ich essen wollen muB, um zu essen 
und vom Hunger befreit zu werden. Der Einwand, daB der Determinist 
nichts an dem vorausbestimmten Geschehen andern konne, beruht also 
zum Teil auf Verkennung des Unterschiedes zwischen auBerer und 
innerer, zwischen objektiver und subjektiver Betrachtung eines Vorganges. 
Man macht einen Un terschied der Betrachtungsweise zu einem 
Unterschied des betrachteten Dinges, des Vorganges, der 
Funktion. 

Noch viel schlimmer iSli der andere Fehler: man sagt, wenn alles 
vorausbestimmt ist, so niitzt mein Handeln nichts. Wir haben gesehen, 
daB das unrichtig ist; es "niitzt", indem es eine notwendige Bedingung 
des gewiinschten Erfolges ist, genau wie der Wind eine der Bedingungen 
ist, daB der Baum £alIt. Der Indeterminist fordert aber hier ein "Niitzen" 
in einem ganz anderen Sinne; er mochte nicht "bloB" ein Glied in 
einer Kausalkette bilden, die vorher wie nachher besteht, 
sondern er m ochte eine Kausalkette anfangen, eine erste Ur
sache setzen, er mochte ein Gott sein, denn nur einem solchen schreibt 
man diese l!'ahigkeiten zu, die sich iibrigens vor und mit und nach 
KANT noch niemand denken konnte. Diesen groBenwahnsinnigen Wunsch 
konnen wir ihm nicht erfiillen und deshalb ist er mit uns unzufrieden. 
Er wiinscht etwas fiir diese Welt der Erfahrung Unmogliches und Un
denkbares. DaB er es wiinscht, hat seinen Grund in dem natiirlicben 
Bediirfnis nach Macht und hoher Bedeutung der Personlichkeit; von ihm 
laBt er sich zu dem logischen Fehler verleiten, nur die wenigen Kausal
glieder, die ihm die innere Amchauung des Willensaktes zu erkennen 
gibt, und die er Motive und EntschluB nennt, zu beriicksichtigen, die 
friiheren Glieder aber zu ignorieren. So kommt er dazu, der (scheinbar) 
nach riickwarts abgebrochenen Kausalkette eine be80ndere Wertung zu 
geben, wozu objektiv kein Grund besteht. 

Nun sollen materialistische Auffassung und Determinismus zu
sammen die Moral untergraben, - der Materialismus, weil er das 
Motiv der ewigen Strafe und Belohnung mehr oder weniger ausschalte, 
der Determinismus, weil er zum FataIismus fiibre und die Begriffe der 
Schuld und Siihne unmoglich mache. 

Schon die Erfahrung zeigt, daB das nicht richtig ist: die Moral ist 
ganz unabhangig von theoretischen Auffassungen; wer aus zwei moralisch 
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angelegten Keimplasmen entstanden ist, wird auch moralisch, wenn nicht 
spatere Hirnkrankheiten aus ihm einen andern Menschen machen. (Was 
die Erziehung verderben kann, hat eine ganz andere Bedeutung; der 
Zigeuner und der Spartaner, die zum Stehlen erzogen werden, der Pri
mitive, dem Blutrache Ptlicht ist, der Student, der noch von keinem 
andern Milieu als von dem sau£enden gehort hat, sind nicht unmoralisch 
im biologischen Sinn.) Bei jeder Lehre gibt es gute und bose Menschen 
in unge£iihr gleicher Mischung. N ur eines scheint dem Schwarzseher 
recht zu geben: wenn man Zuckerbrot und Peitsche nicht auch noch 
nach dem Tode zu erwarten hat, so faUt ein wichtiger Grund des Recht
tuns weg. lch glaube nicht, daB das ins Gewicht £allt. Fiir den Moral
Philister geniigen neben dem Gewissen die Stra£gesetze, die Verachtung 
und die Achtung durch die Nachsten, die Eitelkeit gut zu sein; der be
sonders Moralische ist von vornherein tugendhaft; den Amoralische 
hat kein Gewissen und kiimmert sich auch weder urn seine irdische 
noch seine ewige Zukun£t; und die zwischenstehenden Schutte, die ihr 
Gewissen jeweilen mit einer guten Tat beruhigen, haben nach Er
fiillung der Siihne wieder mehr Kraft fiir neue Schlechtigkeiten. So 
lehrt mich die Beobachtung. Sind die Volker, die wenig oder gar nicht 
mit dem Leben nach dem Tode rechneten, wie die alten Griechen, die 
Juden, verbrecherischer in ihrem Handeln? Und die in Gemeinschaft 
lebenden Tiere? 

Der Fatalismus ist an sich weder moralisch noch unmoralisch, aber 
er ist intellektuell eine Schwache, die je nach der Anlage von den 
Trieben benutzt wird. Der fanatische Mohammedaner stiirzt sich im 
Glauben, alles komme ja doch, wie Allah es wolle, ohne Riicksicht auf 
die Gefiihrdung der eigenen Existenz in die Schlacht; der Faulenzer 
kann mit der gleichen Begriindung die Anstrengungen vermeiden, der 
Unmoralische das Gute unterlassen oder das Bose tun. Keiner aber ist 
konsequent. Nur da, wo es ihnen paSt, ziehen sie den SchluB: da es 
doch geht, wie Gott oder die Naturgesetze es wollen, brauche ich mich 
nicht urn mein Leben zu kiimmern, oder brauche ich mich nicht anzu
strengen. Dem Tapferen fallt es nicht ein, die logisch gewiB besser be
griindete Konsequenz zu ziehen: Gott ist allmachtig; wenn er will, daB 
unsere Sache siegen soIl, so wird er sie siegen lassen ohne die An
strengung eines armseligen Menschen; der Fatalist iBt und trinkt wie 
ein anderer, obschon Gott ihn auch fiittern oder am Leben erhalten 
konnte, ohne daB er schluckt. Man braucht eine solche Anschauung in 
erster Linie zur Befriedigung seiner (von den Ansichten ganz unab
hangigen) lnstinkte genau wie die Religion, aus der der Weichherzige 
die Vorschrift, dem Leidenden zu helfen, der Rachsiichtige oder Sadistische 
den Befehl, Andere zu verbrennen, herausliest. 

Genau so ist es mit dem Determinismus. Es gibt keinen Deter
ministen, der sich in allen Fallen sagen wiirde, mein Wille lau£t von 
seIber, ich brauche mich zu nichts zu entschlieBen, ja vielleicht nicht 
einmal einen, der konsequent einen Schuldbegriff leugnen wollte. Theo
retisch allerdings ist der Schuldbegriff ein anderer beim konsequenten 
Deterministen als beim lndeterministen. Statt des Willens nennt er die 
Organisation des Dbeltaters schlecht. Beide meinen mit diesen ver
schiedenen Worten das namliche Ding, nur fiigt der eine die Vorstellung 
hinzu: "es konnte anders sein", der andere "es ist mit Notwendigkeit 



Lebens- und Weltanschauung. 331 

so". Das ist aber auch der ganze Unterschied. Die Konsequenzen sind 
die namlichen. Vor dem Menschen mit der bosen Anlage muB man 
sich ebenso schiitzen wie vor dem mit dem bosen Willen; so brauchte 
man in einem Strafgesetz, das sich scheinbar auf die eine Theorie stiitzt, 
nichts Zu andern, urn es fUr die andere umzuarbeiten, als einige W orte; 
materiell miiBten die Strafandrohungen gleich bleiben, solange nicht 
noch andere Griinde mitspielen. Die Saulen des Staates sind zwar 
anders angestrichen, aber ganz gleich fest, ob man den Siinder hange 
zur Strafe fiir seinen bosen Willen, oder weil man ihn verhindern will, 
weiter zu siindigen, und auch der Missetiiter seIber zappelt in beiden 
Fallen genau gleich lang. 

Mit dem Gesagten faUt auch die Notwendigkeit des Schuld- und 
Siihne-Begriffes fUr die Moral ohne weiteres. Die Moral ist ein 
lnstinkt, der bei ail en gesellschaftlich lebenden Wesen da sein muB, 
Jahrmillionen existierte, bevor ihn der homo sapiens mit solchen Spitz
findigkeiten begriinden wollte, und der sich bei den geeigneten Gelegen
heiten als Liebe und HaB und Belohnung und Rache und Selbstauf
opferung und Vernichtung des Schadlichen auBert. Logisch begriinden 
laBt die Moral sich niemals aus Gesetzen, die uns von au Ben gegeben 
worden sind, wohl aber aus dem kategorischen lmperativ, dann namlich 
wenn wir diesen nicht im KANTschen Sinne fassen, sondern als einen 
lnstinkt zur Erhaltung der Art (und wohl, sekundar, in einer Art Neben
amt, auch zur Verkleinerung der Summe von Unlust und zur Ver
groBerung der Summe von Lust einer Gemeinschaft). Die Moral ist also 
sehr leicht biologisch zu begriinden, niemals aber auf andere Weise (vgl. 
Ethik S. 240 fl.). Was so aussah, sind Scheindeduktionen, mit denen man 
die guten und die bosen lnstinkte befriedigen konnte: man durfte ver
brennen und kopfen und BuBen einziehen und als herrschende Klasse 
oder herrschender Staat andere aussaugen und vergewaltigen bnd sich 
aufopfern und Leiden lindern und lieben und hassen - alles das ge
stiitzt auf Grundsatze, von denen man behauptete, eine hohere Macht 
habe sie eingefUhrt, wahrend es in Wirklichkeit nichts anderes als Phan
tasien waren, die zur Befriedigung der guten und bosen lnstinkte ver
wendet und wohl auch geschaflen wurden. Wenn eine au13ere "hohere" 
Macht uns solche Vorschriften gibt, so tut sie es in einer Weise, daB 
der eine sie so, der andere anders versteht - immer gemaB seinen 
Trieben und Komplexen, ganz wie bei MiBverstandnissen von Mensch 
zu Mensch. 

Wer also ein Gewissen hat, der hat es bei jeder Lehre; aber wenn 
praktisch in der Wirkung verschiedener Theorien ein Unterschied be
steht, so kann es nur zugunsten des Materialismus sein. Mit dem 
menschlich geformten Herrgott, wie ihn die MittelmiiBigkeit benutzt, ist 
leicht zu reden, on trouve avec lui des accommodements; hat man 
etwas Schlimmes begangen, so tut man eine BuBe, und wenn auch die 
Siinde schwarz war wie Pech, so wird man dadurch wieder weiB wie 
Schnee. "lch stehl mei Holz und zahl mei BueB" ist ein ziemlich popu
larer Standpunkt. Der Determinist dagegen kann Beruhigungsmittel 
hochstens darin finden, daB er die angerichteten Schaden gutmacht, 
so weit es moglich ist, und daB er sich bessert; aber er weiB, daB er 
die unangenehme Empfindung in seinem Gewissen zeitlebens mit sich 
herumtragen muB wie die meisten Luiker ihre Spirillen. Verzeihung 
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gibt es fUr ihn ebensowenig wie sonst in der Natur. Wer sich ein 
Stiick Gehirn oder Gesundheit weggesoffen hat, dem bringt es weder 
Reue noch BuBe zuriick. 

Wer fiihllos ist fUr das Elend des Nachsten oder sich gar an seinen 
Schmerzen weidet, der wird wenig oder gar nichts Gutes, aber viel Bases 
tun bei jeder Lehre; und wenn er, um Strafe von sich abzuwenden, ein
mal ein gutes'Verk tut, so wird er in den meisten Fallen die Wirkung 
iiberkompensieren durch die Benutzung seiner Moralvorschriften zum 
Schaden Anderer. Aus Liebe zu Gott tugendhaft handeln kann nur der, 
der lieben kann, d. h. schon moralisch ist. DaB die Furcht vor ewiger 
Strafe nicht mehr leistet als die vor dem Strafgesetz, zeigt die Er
fahrung. Wer seinen Nachsten liebt, wem es Schmerzen macht, Andere 
ungliicklich zu sehen, wird Gutes tun, ohne lang nach philosophischer 
Begriindung zu fragen, und fiir Ideale schwarmen kann der unter allen 
Umstanden, dessen GefUhle dazu angelegt sind, niemals aber ein anderer, 
auch wenn er sich durch das dickste Buch iiber Ethik hindurchochst. 

Wenn der Materialismus theoretisch den Schuldbegriff etwas ver
andert, so schlieBt er sich wieder an die antike Auffassung an, der auch 
konsequente christliche Denker wie Augustin nicht fernstanden. Wir 
rechnen jetzt nur die Tugend dem Menschen zum persanlichen Ver
dienst an; Intelligenz, Karperkraft, Gesundheit kannen wir schatz en, 
aber das ist ihm von auBen gegeben; und fehlen ihm diese Eigenschaften, 
so heiBt es, "er ist ja nicht schuld daran". Weraus Dummheit Ver
brechen oder sonst Fehler begeht, wird bemitleidet und auch vom Gesetz 
milder oder gar nicht bestraft. Man ignoriert aber, daB man sich seinen 
Oharakter ebensowenig seiber gemacht oder ausgewahlt hat wie seine 
Intelligenz. Das ist eine Inkonsequenz, die nicht zu allen Zeit en be
gangen wurde. Es hat ja einen gewissen Sinn, die Schadigung aus basem 
Willen mehr zu bestrafen als die unabsichtliche, denn es gibtwirklich 
U mstande, wo in diesem FaIle die Strafe etwas niitzen kann, wahrend 
die Dummheit und Unaufmerksamkeit sich weniger eindammen oder 
kompensieren laBt. Immerhin gibt es auch nach unseren Gesetzen Ver
brechen aus Fahrlassigkeit, wobei man allerdings den herrschenden Auf
fassungen zu Liebe einen moralischen Fehler konstruiert, auch wenn 
gar nichts davon zu sehen 1st. Man liebt ein schanes Frauenzimmer 
nicht weniger, weil sie ihre Schanheit nicht seiber gemacht hat -- im 
Gegenteil. 

Wiirde man den jetzigen auf den basen Willen gebauten Schuld
begriff wieder aufgeben, so kannte endlich die Frage der Zurech
nungsfahigkeit wegfallen, die ganz unniitz und im Sinne der be
stehenden Gesetzgebungen eigentlich gar nicht zu beantworten ist, 
schrecklich viel zu reden gibt und eine richtige Bekampfung des Ver
brechens und angemessene Verbrecherbehandlung unmaglich macht. Man 
hatte bei forensischen Untersuchungen auch nicht mehr auf die in einer 
groBen Zahl von Fallen nur willkiirlich zu beantwortende Frage, ob 
gesund oder krank, einzugehen usw. 

Wie steht es nun aber mit der "Gerechtigkeit"1 Der Begriff 
wird bei uns eng an den basen Willen gekniipft. Das ist aber gar 
nicht notwendig. Die Natur straft die Siinden mit oder ohne basen 
Willen ganz gleich; die Syphilis insontium verlauft wie die derjenigen, 
die die Krankheit durch einen Fehler gegen die sexuelle Moral erworben 
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haben. Der alttestamentliche Gott wird seiner Gerechtigkeit wegen ge
riihmt und racht die Sunden der Vater an den Kindern bis in das 
dritte und vierte Geschlecht. Die Atriden waren zum U ngliick bestimmt. 
DaB Orestes zum Morde seiner Mutter moralisch verpfiichtet war, hin
derte die unbestechlichen Erinnyen nicht, an ihm Rache zu nehmen. 
Die "niitzlichen" Tierelieben wir und beschiitzen wir mit unserem Mit
leid, die "schadlichen" vertilgen wir mit innerer Befriedigung; es sind 
aber beide genau gleich bray. Der moderne Begriff der Gerechtigkeit 
ist ein intellektuell und praktisch gleich unhaltbarer. Er ist aber 
geradezu schadlich geworden i m Rechtsstaat. Rache und Siihne sind 
n6tig, so lange sich der Einzelne oder seine Sippe seIber helfen muB, in 
primitiven menschlichen Verhaltnissen und bei Tieren, nicht mehr aber 
bei uns, wo man Jahrzehnte verschwatzt, urn das beste Strafgesetz aus
zuklugeln und im Dbertretungsfalle zu langen Diskussionen zusammen
sitzt, urn zu entscheiden, was nun mit dem Dbeltater zu tun sei. 

Mit der Frage nach der Gerechtigkeit wird oft diejenige verquickt, 
wie das Dbel in die Welt kommt~ Die. Mythologien machen ver
zweifelte Anstrengungen. sie zu beantworten. Fiir den Materialisten 
gibt es keine Antwort, wei! es diese Frage nicht gibt. Fiir ihn kommt 
kein Dbel in die Welt, sondern: es gibt Dinge, die unsere Existenz f6r
dern, das Gute, und andere, die sie schadigen, das Dbel, beides relativ 
zu uns. Fiir den Elefanten, den wir ausrotten, ist umgekehrt, das flir 
uns niitzliche das Dbel. Dbel ist ein rein relativer Begriff, relativ in Be
ziehung zu bestimmten Gesch6pfen oder Zwecken, nicht zu der Gesamt
welt. Das mag geniigen. 

Die iibliche Einkleidung der Moral ware natiirlich nicht entstanden, 
wenn sie nicht bestimmten Bediirfnissen entsprache; sie ist auch nicht 
ohne wirkliche Vorteile; fiir die MittelmaBigkeit mag sie die gr6Bte Be
quemlichkeit darstellen. Der materialistische Determinist muB auch auf 
Vorstellungen verzichten, die jedem Menschen einmal lieb geworden 
sind, nicht nur weil sie in der Jugend eingepfianzt und assoziativ mit 
allen GefUhlen des Guten und Sch6nen enge verbunden worden sind, 
sondern auch, wei! sie eben in un serer Natur wurzeln. Wie der ein
zelne im Traum und in der Poesie seine Wiinsche befriedigt, so tut es 
die Gesamtheit in solchen Vorstellungen; und auf diese ganz zu ver
zichten, wird auch derausgepichteste Intellektualist nur schwer fertig 
bringen. Er muB verzichten auf die Ewigkeit seines individuellen Lebens 
resp. seines Ich, auf die Vorstellung einer auBerhalb der menschlichen 
Gesellschaft existierenden Gerechtigkeit mit Belohnung und Strafe, ja 
sogar auf die M6glichkeit einer Annaherung an das Unendliche oder 
Absolute, Dinge, die ihm nur Grenzbegriffe sind, mit denen er im 
iibrigen nichts anzufangen weiB. Dafiir wird ihm das MitgefUhl nicht 
durch "Gerechtigkeit" und notwendigen HaB gegen Menschen, die nur 
in einer andern Ansicht als er erzogen worden sind, unterdriickt, und 
er wird mit um so gr6Berer Ehrfurcht vor dem stehen, was man jetzt 
oft mit verachtlichem Beiklang als "Tugend" bezeichnet, weil er weiB, 
wozu und warum er das Bediirfnis dazu im Busen tragt. Und wenn er 
begeisterungsfahig ist, so wird er sich nur um so mehr dafiir entfiammen, 
weil er nicht nur glaubt, sondern auch weiB, daB er nicht nur fiir eine 
Chimare eintritt, sondern fUr die h6chsten Guter der Menschheit. U nd 
Ideale kann er sich wahlen, so viel er will, sog&.r unter Umstanden 
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noch dereierende des Glaubens, nur nicht solche, die andern schaden 
oder bequeme Ausreden sind, fur die reale Welt nichts zu tun. Leicht 
ist es auf realistischem Boden mit beliebigen Leuten anderen Glaubens 
das namliche Ziel zu verfolgen; in der Verhinderung des Elendes, im 
Kampf gegen Verbrechen, Alkohol, Geschlechtskrankheiten und viele 
andere vermeidbare Dbel arbeiten Materialist und Idealist, Freigeist und 
Orthodoxe aller Konfessionen eintrachtig zusammen, wahrend das "an
dachtig Schwarm en " fUr irgendeines der absoluten Ideale dieser Ge
meinschaften neben einigem Guten Selbstiiberhebung und Faulheit fur 
sich selbst und HaB und Verleumdung und Gewalttat gegen andere 
zeitigt. 

N ach aHem ist es klar, daB es ein MiBverstandnis ist, wenn man be
hauptE't, der Materialismus vernichte die Moral. 1m Gegenteil, er weiB 
am besten, daB ein Zoon politikon nicht ohne Moral bestehen kann; 
seine Moral ist eine strenge, unerbittliche, und er allein kann sie - von 
seinem Standpunkt aus - begriinden, unwiderleglich und objektiv. 

Auch die rE'ligiosen Bediirfnisse lassen sich von hier aus so gut 
wie bei jedem andern Standpunkte befriedigen. Ja eigentliche Religionen 
schaffen kann der Materialismus, wie der Sozialismus beweist, der seit bald 
einem Menschenalter zu einer Religion mit allen ihren Licht- und Schatten
seiten geworden ist. DaB er seine Ziele auf dieser Welt sucht, wird 
ihm wohl wie der mosaischen Religion eher zur Starke als zur Schwache 
gereichen 1). So we it aber der Sozialismus AnschluB an Erkenntnis
theorien hat, ist es an die materialistische. Einer Religion auf materia
listischer Basis uberhaupt muB, so weit ich sehe, nichts fehlen, was einer 
andern prinzipiell notwendig ist, und eine solche braucht auch nichts 
prinzipiell Neues. Das reziprok gehende und nehmende Verhaltnis von 
Religion und Moral muB oder kann dasselbe bleiben. Was in andern 
Religionen die Pradestination, die Gnade, das Schicksal oder das Fatum 
ist, das besteht noch, wenn auch der uns besser als fruher bekannte 
Teil desEelben jetzt unter dem Namen der Naturgesetze eine etwas 
andere Beleuchtung erhalten hat. 

So ist es moralisch und praktisch recht gleichgiiltig, welche theore
tische Anschauung man besitze, und es ist 'ziemlich unnutz, die im Ge
hirn gewachsenen moralischen Gesetze in Form von objektiven Geboten 
aus sich heraus zu projizieren und die Gewissensbisse als Teufel und 
Holle sich zu denken oder gar in Halluzinationen so wahrzunehmen. 
Sehr fragwurdig aber ist es, wenn man in der jetzigen Zeit 
des Dberganges, wo die alten Anschauungen ihre intellektuelle 
und affektive Zugkraft immer mehr verlieren, kleinen und 
groBen Kindern in Gestalt einer religiosen oder philosophi
schen auBermenschlichen Forderung einen Stecken gibt und 
sie daran zu laufen gewohnt, der bei der Mehrzahl der Men
schen unfehlbar zusammenbricht, sobald sie sich einmal auf 
ihn stiitzen soUten. Ware es nicht besser, sie ohne Stecken 
gehen zu lassen oder ihnen einen zu geben, dessen Tragfahig
keit den jetzigen Umstanden angepaBt ist, statt ihnen immer 

1) Wenn er, wie in den letzten zwanzi~ Jahren, gegen Beine eigenen Prinzipicn und 
gegen daB Prinzip der Moral, dem er enteprungen iet, vergiJ3t, daB eB nur eine Moral zur 
Erbaltung der GeBam tbei t gibt, BO wird er daran zugrnnde geben. 
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vorzumachen, daB die neuen Anschauungen die Moral ver
nichten - bis sie es glau ben und sich urn Moral und Ge
wissen nicht mehr kiimmern. Gerade von diesem konfusen 
Halb-und-Halbverfahren am meisten kommt die jetzige Ver
wirrung in der Moral und die Schwache moralischen Ein
fl usses. 

Lohnt es sich aber zu leben ohne Glauben an einen "Zweck" 
und an Ausgleich des erfahrenen Dbels und an ewiges Leben? 
Wenn man nichts mehr zu erwarten hat, wenn man nicht mehr 
der Mittclpunkt und Zweck des Weltgeschehens ist? Auch diese 
Frage ist gestellt und verneint worden. Schon das Emporkommen des 
cudamonistisch orientierten Sozialismus bejaht aber die Frage definitiv, 
die sich iibrigens auch sonst aus der menschlichen Psychologie heraus 
sehr leicht erledigt. Der Lebenstrieb und die Lebensfreude besteht eben 
in jedem Gesunden und ist nicht umzubringen durch die Lehren einer 
Schule; man wird nicht griesgramig oder frohlich, weil man eine pessi
mistische oder optimistische Philosophie logisch deduziert, sondern man 
schafft sich seine Philosophie nach seinen affektiven Bediirfnissen, je 
nachdem man schwerbliitig oder frohlich angelegt ist, ob man sich gliick
Hch verheiratet hat, oder ob einem der wichtigste Wurf im Leben miB
gliickt ist 1 ). Man wird auch nicht Asket, weil einem bewiesen wird, das 
sei die beste Art Gott zu dienen, sondern man schatzt unter allen guten 
Werken die Selbstkasteiung am hochsten, wenn man mosochistische 
und sadistische Anlagen hat. Ein Genus, das keinen Selbsterhaltungs
trieb mehr bat, geht zugrunde; was besteht, hat als Ganzes genom men 
Lebenstrieb und damit Lebensfreude; wenn man auch unter Umstanden 
gegen seinen Willen leben muB, und Geschopfe, die nur lei den und 
doch noch genug Instinkte haben, sich ohne positive Triebe nur mit 
der Abwehr des Unangenehmsten zu erhalten, denkbar sind. Menschen 
ohne Lebensfreude wiirden bald aussterben und das Feld denen lassen, 
die (auch) positive Gefiihle haben. DaB auch unser vorausdenken
des Memchengenus frohlich leben kann ohne die Aussicht auf ewige 
Belohnung, das zeigen, wenn es noch notig ist, die viel geriihmten 
Griechen, die zwar an ein Fortleben geglaubt, aber es zu einem hochst 

1) FUr die auBere Lebensanschauung gilt nicht, daB man sie an den Friichten erkennen 
konne, die Friichte han. en vom Charakter und nicht von der iiberkommenen Form der 
Lebensanschauung abo Biologisch, an ihren Wurzeln ist die Lebensanschauung zu werten: 
Pessimismus entspringt im wesentlichen mangelnder Fahigkeit, sich den Bediirfnissen 
des Lebens anzupassen und sich an dem zu freuen, was es bietet; aber nachgebetet wird 
er von manchen nur deshalb, weil man sich damit interessanter erscheint: man kann alles 
kritisieren und zeigen, was fiir einen Fehler der liebe Gott gemacht hat, als er nach seinem 
eigenen Gutdiinken die Welt einrichtete, statt nach der so wunderbaren Weisheit des be
treffenden Philosophen Wirkliche Lebensverneinur g - nicht die mit dEm Mifgdiihl ffu 
das Elend der Menschen gepaarte BediirfnisJosigkcit eines FRANZ VON ASSISSI - kllnn 
bis zu einem gewissen Grade eine gesunde Reaktion auf durch Dbersattigung erworbene 
Blasiertheit sein, wie es bei dem Konigssohn BUDDHA der Fall sein ma~ (ich kenne ihn zu 
wenig, urn hestimmt zu reden). Aber !/"erade auch bei ihm und der indischen Weltanschau· 
ung iiberhaupt verrat die Lebensverneinung, die Furcl>t vor der Wicder~eburt den de
genel"ativen Mangel an Lebenstiichtigkeit und Freude, den Kampf mit dem Leben durch 
zufiihren, wahrend vielleicht in den Begriff des Nirvana da und dort etwas von der sexu
ellen Wollust eingegangell ist. deren Rohe von manchen als ein Schwinden des BewuBt
seins der AuBenwelt oder des BewuBtseins iiberhaupt dargestellt wird. Lebens- und Ge-
nul3fahigkeit verlangt nach Ewigkeit. . 
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traurigen gestaltet hatten. Nicht vergleichen wollen wir die Primitiven, 
die sich zwar durch Zauberglauben bas schikanieren lassen, aber im 
iibrigen frohlich dahinleben, obschon sie sich (trotz aller Begrabnis
feierlichkeiten fUr ihre GroBen) herzlich wenig um die Fortexistenz 
kiimmern. Und die Juden leben seit 3000 Jahren zahe fUr ein ir-
disches Ziel. . 

Die Frage, ob es sich lohnt zu leben, hat iibrigens nur dann einen 
Sinn, wenn man bereit ware, aus einer verneinenden Antwort die Kon
sequenz zu ziehen: Solange man dieser ausweicht, wertet man immer 
den Tod (oder das Sterben) schlechter als das Leben. 1m iibrigen hat 
ma.n uns vor der Geburt nicht gefragt, ob wir das Leben oder die Nicht
existenz vorziehen. Aber jetzt ist man da, "zu lei den , zu weinen und 
zu freun sich", - wenn man gesund ist, iiberwiegt auch beim Kultur
mensch en noch das Positive. Und wer eine Ethik im Leibe hat, der 
sucht und findet seine Befriedigung darin, aus sich etwas Rechtes zu 
machen und anderen etwas. Tiichtiges zu leisten. 

Der LebensgenuB hangt nicht von den Anschauungen ab, sondern 
(soweit das Individuum selbst direkt dabei beteiligt ist) nur von .der 
physisch bedingten Stimmungslage. Dem Melancholiker hilft weder 
Philosophie noch der festeste Glauben an die Guile eioes persOnlichen 
Gottes; wenn hier iiberhaupt ein Unterschied besteht, so ist er gewiB 
nicht zugunsten des Glau bigen, dem, solange die Melancholie besteht, 
keine Macht der Welt die Dberzeugung nehmen kann, daB gerade er 
die Gnade definitiv verscherzt habe. 

Zum Gliick tragt ferner bei das Ausleben irgendeines verniinftigen 
Triebes; die Dichter kennen fast nur den erotischen, und gerade da 
muB man dem Begriff des "Auslebens" den allerbeschranktesten Sinn 
geben, wenn nicht fUr die meisten das Gegenteil von dem Gewiinschten 
herauskommen solI. Es gibt aber auch noch das Sorgen fUr die Familie, 
fUr jemanden iiberhaupt, Betatigung in irgendwelchen guten oder schonen 
oder niitzlichen Werken usw. usw. 

Man darf aber auch nicht meinen, daB die jetzige Zeit der 
schwindelnden Ausbildung der realistischen Kenntnisse und 
des realist is chen Denkens das affektiv dereierende Denken und 
das entsprechende Fiihlen entbehren konne. Wenn wir uns so 
weit entwickelt haben, daB wir nur noch realistisch denken, dann waren 
wir keine Menschen mehr sondern eine neue Spezies. Der bloBe Ver
stand, auch unterstiitzt von der besten Gesinnung und dem eifrigsten 
Streb en , sich fUr das W ohl seiner Mitmenschen einzusetzen, ist nicht 
ganz geniigend, um die Leistungsfahigkeit in dieser Beziehung auf dem 
Maximum zu halten. Schon gegeniiber sich seIber ist es ein Vorteil, 
wenn man seine eigenen Fehler nicht allzusehr werteV). Man muB sich 
seIber gegeniiber eine mehr gefUhlsmaBig optimistische SteHung ein
nehmen, um das Maximum sowohl von Gliick wie von Leistungsfahigkeit 
zu besitzen. Man muB aber auch nach auBen bis zu einem gewissen 
Grade "schwarmen" konnen. Wer immer zum voraus ausrechnen und 
bewiesen haben will, daB ein bestimmtes Handeln oder Streben wirklich 

J) leh Rage aUfldriieklieh "wertet" und nieht "kennt", denn kennen soIl man seine 
}I'ehler, nrn Rie so weit moglieh bessern zu konnen, und um niehts zu unternehmen, in dern 
sie verhangniRvoll werden konnen oder wenigE'tens uns Krafte vergeuden lassen. 
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zum Ziele fiihrt, kommt zu nichts, da wir doch in den wichtigen Sachen, 
fUr die solche Dberlegungen giiltig sind, niemals alles iibersehen konnen. 
Man muB den Instinkten, die wir als gute bezeichnen, nachleben, be
geistert sein fiir das Gute und da angreifen, wo man gerade kann, auf 
die Gefahr hin, einmal etwas Unniitzes oder sogar einen Fehler zu 
machen. Wer hier zu logisch-mathematisch vorgehen will, wird nichts 
erreichen und namentlich niemals andere mitreiBen. Auch im 
Denken ist das Richtige wie iiberall ein angemessenes Verhaltnis der 
beiden einander regulierenden Gegensatze Wissen und Glauben, Dedu
zieren und Dereieren. Der bloB Berechnende wird nichts GroBes er
reichen, aus Mangel an Wagemut und DberfluB an Riicksichten (auch 
fUr rein technische Erfindungen ist ein bestimmter Charakter die 
wichtigste Bedingung); der zu sehr Dereierende umgekehrt wird als 
Phantast den Kopf einrennen. Ein besonders durchsichtiges Beispiel 
groBer Leistung infolge harmonischer aber sehr hoher Ausbildung beider 
Denkarten ist der "Vater der Londoner Niemandskinder", BARNARDO, 
der z. B. auf dem Gebiete der praktisch-psychologischen Erkenntnis der 
N ebenmenschen einen Blick und eine Dberlegungskraft fUr das Reale 
hatte, wie kaum ein zweiter, auch sehr gut berechnen konnte, wie
viel Geld er flir ein bestimmtes Unternehmen brauche, und dabei sich 
in den wichtigsten Dingen darauf verlieB, daB der liebe Gott ihm zur 
rechten Zeit die notigen Mittel schicke. Der liebe Gott hat es dann 
auch getan - fiir unsere materialistische Logik deswegen, weil BARNARDO 
nur soviel erstrebte, als die reale Situation erlaubte. Die Jungfrau von 
Orleans war ihrer Aufgabe so lange gewachsen, als es sich darum handelte, 
ihren Landsleuten den Gedanken beizubringen und mit lebhaften Ge
flihlen betonen zu lassen, daB eine Aufrappelung der Krafte den Feind 
aus dem Lande jagen konnte, und daB man jetzt einfach draufloszugehen 
habe. Durch die Stirn me der heiligen Jungfrau sagte ihr ihr guter Ver
stand, was im einzelnen zu tun war, und die Begeisterung flir das in
stinktive, einfache Ziel lieB sie das Yolk leicht mitreiBen. Als aber so 
viel erreicht war, und die Aufgaben der groBen Strategie und Diplomatie 
zu IOsen waren und die Intrigen der Eifersucht ihr Feind wurden, da 
zeigte sich das Verstandnis des einfachen Hirtenmadchens der realen 
Lage nicht mehr gewachsen; die Stimmen wurden verwirrend oder wider
sprechend oder blieben ganz aus, und die gleiche dereierende Begeisterung, 
die sie zuerst von Sieg zu Sieg getragen, flihrte das arme Kind auf den 
Scheiterhaufen. 

Genaue Dberlegungen sind vorziiglich als Mittel zum Zwecke; das 
eigentliche Ziel hat der G I a u bean sich und an den Wert und an die 
Erreichbarkeit des Gewiinschten zu bestimmen und lockend zu machen. 
Fiir die HeIden des Glaubens und flir Ideale diirfen und sollen wir uns 
alle unbesehen begeistern - auch wenn wir sie psychopathologisch unter
suchen und begreifen. Interessant ist, daB es fUr den konsequenten 
Naturforscher nichts Geheimnisvolles, kein Wunder, nichts Dbernatiirliches 
mehr gibt, und daB der Reiz dieser Dinge, trotz aller Wahrsager und 
medizinischer Pfuscher und ahnlicher Leute, im Gesamten bedeutend 
abgenommen hat. GewiB gibt es flir uns immer mehr Fragen, die wir 
(nooh) nicht beantworten konnen, und wir wissen, daB hinter jeder Ant
wort mehrere neue Fragen stecken - aber kein Geheimnis mehr. Ein 
Faust ist heute unmoglich. DafUr gibt es ein "Interesse", zu verstehen 

B leu Ie r, Elementarpsychoiogie. 22 
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und zu wissen, das einen vollen Ersatz fur die dereierenden Stre
bungen von Glauben und Zauber bietet. Immerhin mussen wir 
damit rechnen, daB Viele auch jetzt noch gar nicht aIle M6glichkeiten 
kennen wollen. Sie m6chten noch ein Land haben, in dem sie sich 
etwas Wunderbares, Irrationales, speziell die ErfUIlung ihrer Wunsche, 
hineindenken k6nnen. 

Auch die kultiviertesten Teile der Menschheit sind noch lange nicht 
ganz realistisch und rationalistisch. SolI ten sie es aber einmal sein, so 
ware das kein Ungluck; das Leben selbst mit seinen Notwendigkeiten 
bringt immer die Wertung als das Wichtigste in unsere Vorstellungs
welt hinein. Vorlaufig haben wir den Trieb, auch, oder aIlein, dereistische 
Ziele zu verfolgen, und so wird nur ein armseliger Philister im Leben 
seine Befriedigung finden k6nnen, wenn er nicht einem solchen Ziele 
zustreben kann, sei es auf dem Steckenpferd oder auf dem Pegasus oder 
auf einer Weihrauchwolke oder einhergehend neben dem Plluge des 
stillen Arbeitens fUr jetziges und kunfliiges Wohl anderer. 

Und nun mag man mich fragen: wenn man bei jeder Ansicht 
glucklich und gut sein kann, warum gibst du dir die Muhe, Andern 
deine Ansicht aufzudrangen? Und ich antworlie: schon weil ich Wissen
schafter bin, und ich wie jeder Kulturmensch den mit positiven Ge
fUhlen arbeitenden Trieb in mir habe}· zu untersuchen, wie die Dinge 
und Verhaltnisse sind, und einen Teil von den Erkenntnissen Andere 
wissen zu lassen. Es ist auch wahr, daB Gluck und Ungliick in ihren 
gr6Bten Zugen von der afIektiven Konstitution abhangt. Aber das 
schlieBt nicht aus, daB im einzelnen mit falachen Ansichten viel Schlim
mes gestiftet wird, wei I sie die K6pfe verwirren, und weil sie die Men
schen veranlassen, sich und andere zu qualen, statt die namliche Muhe 
aufzuwenden, einander das Leben lebenswerter zu gestalten. Hilft Philo
sophie weder gegen Zahnweh noch gegen die Bosheit der Menschen, so 
mildert oder verunm6glicht eingehende naturwissenschaftliche Erkenntnis 
den schlimmsten Zank, den urn dereistische Ziele, und erschwert sie es 
dem Egoismus, sich als Kampfer fur Moral und Gerechtigkeit aufzu
spielen. 

Dabei weiB ich, daB die Wahrheit etwas Relatives ist. Fur den 
jetzigen Stand unserer naturwissenschaftlichen Kenntnisse halte ich das 
Gesagte im groBen und ganzen fUr Wahrheit, nicht aber fUr die Wahrheit. 
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