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VORWORT 

Ein Buch, das dl'e "Allgemeine Psychologie" gr1,tndsiitzlich und 
umfassend behandelt, ist seit langem in deutscher Sprache nicht ge
schrieben worden, Verschiedene Grunde spielten hierbei mit. Teils 
nahm die Spezialarbeit auf den vielen, sich schnell entwickelnden, 
E inzelgebieten die Kriifte in A nspruch, T eils haUe die theoretische 
Besinnung zit Einstellungen gejiihrt, die gegensiitzlich odeI' unverein
bar zu einander waren und eine Zusammenschau verhinderten. Von 
jedem del' verschiedenen Standpunlde a1,ts erschien das Seelenleben 
U1lter einer bestimmten Perspek!ive, die den anderen Perspektiven 
nicht gerecht werden honnte. So hatten wir lauter Psychologieen: 
Elementen- und Gestalt-Psychologie, verstehende und erkliirende 
Psychologie, Tiefen-, Bew1,tsstseins-, Verhaltens-Psychologie U.S.w. 

-- abel' nicht die allgemeine Psychologie. 
Nun kann jedoch keine Wissenschaft bestehen und fortschreiten, 

'wenn sie nicht von Zeit zu Zeit den Versuch einer solchen Gesamt
darstellung macht. Diese darf freilich nicht nur eine Verknupfung 
del' verschiedenen Iv! ethoden, Ergebnisse und Standpunkte enthalten; 
sie muss auf einer, das Ganze tragenden, einheitlichen Grundlage 
ruhen. 

Das vorliegende Buch steUt sich die A ufgabe einer solchen Gesamt
darstellung. Die geforderte Grundlage wird durch die per son ali s t i
s c h e Theorie gegeben, die hier zum ersten Male ihre Tragfahigkeit 
zur Begrundung und Sinndeutung einer empirischen Einzelwissen
schaft zu erweisen hat. Es wird sich zeigen, dass die personalistischen 
Voraussetzungen die anderen Theorieen und Gesichtspunkte (abge
sehen von den rein mechanistischen) nicht a'Usschliessen, sondern zn 
ihnen in fruchtbaren Bezieh1,tngen stehen, sodass trotz del' Einheit
lichkeit der Theorie doch die obm erwiihnte Einseitigkeit vermieden 
ist. 

Wenn sich die neue Theorie auclz auf allen Teilgebieten der Psy
chologie auswirkt, so werden doclz manche Probleme und Bereiclze im 
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starkerem MaJse durch sie beeinflusst als andere. Es sei in dieser 
Hinsicht vor allem auf die veriinderte Auffassung und Darstellung 
des Gefuhlsproblems, ferner auf die Behandlung des Denkens und 
des W ollens hingewiesen. 

Psychologie wird definiert als "die W issenschaft von der erleben
den und erlebnisfahigen Person" (S. 99). Das unmittelbare Objekt 
der Psychologie,das Erleben, sollalsodadurcherkanntundgedeutet 
werden, dass es bezoge11 wird auf seinen Trager, die sinnhaltige, ein
heittiche, lebendige Person. Das Leben der Person in jener Unmittel
barkeit, die noch vo r jeder Scheidung von Physischem undPsychi
schem liegt, ist nicht eigentliches Thema der Psychologie, sondern 
einer ihr vorgeordneten Wissenschaft: der Personwissenschaft oder 
"Personalistik". Wie sich aus ihr die Kategorieen und Probleme 
der Psychologie ergeben, ist im IV. Kapitel dieses Buches dargestellt, 
wobei freilich der begrenzte Raum eine grosse K nappheit auferlegte. 
Als Erganzung des Kapitels mogen daher andere personalistische 
Schriften, insbesondere die "Studien zur Personwissenschaft" Band 
I "Personalistik als Wissenschaft" (I93o) herangezogen werden 1). 

Unbeschadet dieser Formulierung, die ins Philosophische reicht, 
stellt das Buch doch die Psychologie als eine em p i r is c h e S p e z i a 1-
wissenschaft dar. Da es sich aber um allgemeine Psycholo
gie handelt, werden Probleme der Nachbarwissenschaftenund Son
dergebiete 2) nur gestreift, soweit es das eigentliche Thema erfordert. 
Sind ja auch diese Gebiete in den letzten ] ahren intensiv gepflegt 
und zusammenfassend behandelt worden. 

A uch innerhalb des Rahmens der allgemeinen Psychologie war 
eine allseitige Berucksichtigung der Literatur aus inneren und 
ausseren Grunden unmoglich. Das Buch war von vorn herein nicht 
als ein Kompendium gedacht, sondern als neue Grundlegung unserer 
W issenschaft. Diese Bestimmung ware gefahrdet worden, wenn die 
ganze Fulle der Einzelbefunde, Gesichtspunkte und methodischen 
Details zu ihrem Recht gekommen ware. Ich musste mich begnugen, 
eine A uslese dessen zu geben, was mir fur entscheidende Probleme 

1) Der ursprunglich beabsichtigte Band II diesel' "Studien" wira intolge del' verander
ten Verhaltnisse nicht mehr gesch~ieben werden. A n seine Stelle tritt das vorliegende Buch. 

Verwiesen sei auch aut das Buch "Die menschliche Persanlichkeit". Doch muss be
achtet werden, dass seit seiner Abtassung (I9I7) die Theorie del' Person manche Anderun
gen und Erweiterungen ertahren hat. 

I) Z.B. Physiologie, Anatomie, Soziologie. - Kindes- und Volker-Psychologic; ditlc
renfielle, angewandte Psychologie. Psychodiagnostik. 
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der allgemeinen Psychologie wesentlich zu sein schien. Diese A uslese 
erfuhr dann noch eine weitere Verschiirfung durch Umstiinde, die 
mich von der Basis der erforderlichen M aterialbeschaffung trennten. 

Dennoch versuchte ich, soweit irgend moglich, dem Buch den C harak
ter einer Gesamtorientierung zu wahren. Ganz und gar dienen 
dieser Aufgabe die ersten drei Kapitel, die in referierender Form eine 
Obersicht uber Gebiete, A ufgaben und 111 ethoden geben. 1m weiteren 
Text habe ich Theorieen und Ergebnisse sehr verschiedenartiger Her
kunft einzubeziehen gesucht; wo ein niiheres Eingehen sich verbot, 
soUen kurzere Hindeutungen und bibliographische Angaben dem 
Leser den Weg zeigen. 

Gelegentlich beschiiftigt sich das Buch auch mit fruheren Ent
wicklungen unserer Wissenschaft. Seit den letzten ] ahrzehnten des 
I9. ] ahrhunderts hat sich die Psychologie vollig geiindert. A ber nun 
besteht die Gefahr, dass mit dem Abrucken von den Betrachtungswei
sen jener Zeit auch die wertvollen Errungenschaften, die wir ihr zu 
danken haben, ubersehen und vergessen werden. Hier hat gerade ein 
iilterer Psychologe, dessen Anfiinge noch unter dem unmittelbaren 
Eindruck jener Epoche gestanden hatten, die Pflicht, fur die wun
schenswerte Kontinuitiit zu sorgen, und Lebensfiihiges aus ihr in die 
weitere Entwicklung der Wissenschaft uberzuleiten. Freilich ist dies, 
wie das Buch beweisen wird, nur moglich durch Einordnung der 
iilteren Einsichten in ganz andere Zusammenhiinge und durch teil
w'eise Um-Interpretation ihres Sinnes. 

Die dem Buch beigegebene Bibliographie erhebt keinerlei An
spruch auf Vollstiindigkeit, nicht einmal auf durchgefuhrte Systema
tik der Auswahl. Die oben angedeuteten iiusseren Erschwerungen der 
Arbeit haben sich gerade hier als besonders storend erwiesen; und 
wenn sie wenigstens teilweise uberwunden werden konnten, so ist es 
auf die wertvolle und muhsame M itarbeit von Dr. Betty Katzenstein 
(Hamburg) zuruckzufuhren, der an dieser Stelle herzlieh gedankt sei. 
In erster Linie enthiilt die Bibliographie diejenigen Veroffentliehun
gen, auf welehe im Text direkt Bezug genommen wird; dadureh 
konnte der Text seIber von ausfuhrliehen Zitationen frei gehalten 
werden. Ferner wurden Werke von fuhrender Bedeutung, historiseh 
wiehtige Veroffentliehungen, Sammelwerke und Gesamtdarstellun
gen, Bibliographieen u.s.w. vorzugsweise berueksiehtigt. 

Die Niehterwiihnung eines Verfassers oder Werkes, im Text oder 
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in der Bibliographie, bedeutet nach allem Gesagten in keiner Weise 
ein Werturteil. 

Zwei Verleger haben Anteil an dem Zustandekommen des Buches. 
Der eine hatte die N otwendigkeit einer allgemeinen Psychologie truh 
erkannt und mich durch seine Auflorderung zur Inangrittnahme 
des Buches bewogen. Dem anderen Verleger, Martinus Nijhott, 
spreche ich meinen herzlichen Dank datur aus, dass er das - in
zwischen heimatlos gewordene - Buck ubernommen und dadurch 
die Fertigstellung und das Erscheinen m6glich gemacht hat. 

Hamburg, 
z.Z. Duke University, Durham N.C. 

2o.XI.I934· 
WILLIAM STERN 
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F"ONFZEHNTES KAPITEL 

DASDENKEN 

I. DENKPSYCHOLOGIE 

1. AIIgemeines 

Denken ist - neben der Erfahrung - das wichtigste Werkzeug 
aller Wissenschaft; kein Wunder, dass sich die Wissenschaft von 
alters her mit diesem ihrem eigensten Thema beschaftigt hat. Aber 
das wissenschaftliche Denken tiber das Denken war bis vor kur
zem fast durchweg nicht-psychologischer Natur, vielmehr 0 b
j e k t i vie r end eingestellt: auf das, was gedacht wird, und 
auf die Formen, in denen gedacht wird, auf die Forderungen, 
denen das Denken entsprechen muss, urn giiltige Ergebnisse zu 
erzielen, und auf die Grenzen dieser Giiltigkeit. Logik, Erkenntnis
theorie, Methodenlehre, schliesslich auch Metaphysik behandel
ten das Denken. 

Das Interesse am Denken, wie es sein soIl, hat lange die Be
schaftigung mit dem Den ken, w i e e sis tun d w i r d, in 
den Hintergrund gedrangt. Das wird jetzt anders. Das keimhafte, 
werdende, naive, verworrene, falsche Denken, das Denken in sei
nen vielfachen Verbindungen mit nicht-intellektuellen Faktoren, 
das praktische Denken, das magische Denken - aIle diese Themen 
fangen erst soeben an, in den Gesichtskreis der Forschung zu tre
ten, seitdem man eine Psychologie des Denkens aufzubauen be
ginnt. 

Gehemmt wurde deren Entwicklung aber auch von psychologi
scher Seite selbst; denn grosse und ftihrende Psychologenschulen 
sahen im Denken nicht eine psychische Funktion von eigenwerti
ger Bedeutung, sondem eine Spezialerscheinung des Vorstellungs
lebens. Man machte beztiglich der Denkinhalte keinen grundsatz-
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lichen Unterschied zwischen "Gedanken" und "Vorstellungen", 
beziiglich des Denkgeschehens keinen Unterschied zwischen ei
gentlichen Denkakten und assoziativen Verkniipfungen. 

Es bedurfte - am Anfang unseres Jahrhunderts - erst der Ab
kehr der Psychologie von einer elemententheoretischen und me
chanistischen Auffassung und erneuter Anstosse von philosophi
scher Seite her, urn den Gmnd zu einer wirklichen Psychologie des 
Denkens zu legen. Besonders fmchtbar waren die Anregungen, 
die von der Phanomenologie Edmund Husserls ausgingen; sie 
wirkten auch hiniiber auf die experimentalpsychologische Arbeit. 
Diese fand ihre erste systematische Anwendung auf Denkpro
bleme in dem Kreis urn Oswald Kiilpe (sog. "Wiirzburger Schu
Ie"). Von den zahlreichen hierhergehorigen Forschern seien ge
nannt: Ach, Karl und Charlotte BUhler, Lindworsky, Marbe, 
Messer, Selz, Watt; speziell flir religionspsychologische Probleme: 
Girgensohn. 

In der Folgezeit blieb die Denkpsychologie nicht auf diese 
Schule beschrankt; andere Methoden und andere Gesichtspunkte 
wurden erschlossen. Kinder-, Tier- und V6lkerpsychologie brach
ten wertvolle Beitrage zum Denkproblem. Auch mit den phi 1 o
sop his c hen Bearbeitungen des Denk-Themas wurden nun 
weitere Verbindungen hergestellt (es sei hier auf Cassirer's 
"Philosophie der symbolischen Formen" hingewiesen) ; ja von phi-
10sophischer Seite wurde sogar der Versuch gemacht, den eigent
lichen Kern a 11 e r Psychologie in einer - sehr stark erkennt
nistheoretisch unterbauten - Denkpsychologie zu finden (H6-
nigswald). 

Die psychologischen Problematik des Denkens wurde auch 
noch von einer anderen, weI tan s c h a u 1 i c hen, Seite her 
kompliziert, namlich durch den Gegensatz von Rationalem und 
Irrationalem. Der rationalen Welt entspricht psychologisch das 
Denken, der irrationalen Welt einerseits Trieb und Anschauung, 
andrerseits Gemiit und "Seele". 1st nun, auch psychologisch ge
sehen, der denkende "Geist" etwas toto genere anderes als der 
Trieb hier, die Gemiitssphare dort? Besteht daher zwischen dem 
trieh- und sinnes-gebundenen Tiere und dem homo sapiens eine 
absolute Kluft oder nur ein Uunterschied des Entwicklungsgra
des? 1st der "Geist" der "Widersacher der Seele" und nichts ande
res, wie es Klages behauptet? - Man sieht, dass solehe Fragen 
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tief in dogmatischen Wertvoraussetzungen verankert sind, dass 
sie aber doch mit ihren F olgerungen hintiberreichen in Spharen, die 
der wissenschaftlichen Prtifung fahig und der Kritik bedtirftig sind. 

Eine personalistisch orientierte Denkpsychologie wird das Dop
pelprinzip der Abhebung und Einbettung auch hier anzuwenden 
haben. 

Sie wird also auf der einen Seite das b e son d ere Wesen des 
Denkens herausstellen und anderen seelischen Spharen, dem 
Trieb, dem Vorstellen, dem Ftihlen u.s.w. gegentiberstellen; dies 
ist urn so mehr gefordert, als es gerade ftir das Denken charakteris
tisch ist, weithin a b g e hob e n e Erlebnisganzheiten und 
durchgestaltete Ablaufe zu zeigen. Auf der anderen Seite ist und 
bleibt aber auch das Denken eine tief in die Personganzheit e i n
g e bet t e t e Funktion und ist deshalb eng von seelischen Tat
bestanden anderer Art durchsetzt, ja mit ihnen verschmolzen. 
Dadurch wird es innerlich viel reicher, zugleich viel weniger "ra
tional", als wenn es die isolierte Betatigung eines selbstandigen 
logischen Vermogens ware. Auch entwicklungspsychologisch wird 
sich ergeben, dass das Denken organisch aus praelogischen Vor
stufen hervorwachst, urn dann tiber sie hinauszuwachsen. So ist 
es zugleich Sublimierung wie Dbenvindung der Trieb- und An
schauung-Sphare und - nach der anderen Richtung - zugleich 
Widersacher wie Bundesgenosse der Gemtitssphare. 

2. E r s c h e i nun g s wei sen des Den ken s 

Wir geben im folgenden vier Beispiele von Denkprozessen, auf 
we1che wir spater mehrfach zUrUckgreifen werden. Sie repdi.sen
tieren vier wesentliche E r s c h e i nun g s wei s en des Den
kens und sind so gewahlt, dass sie von ganz konkreten Formen zu 
immer abstrakteren fiihren. Zugleich geht aus ihnen deutlich her
vor, dass das Denken inhaltlich und funktionell etwas anderes ist 
als das Vorstellen, so vielfach auch die, zwischen beiden psychi
schen Spharen bestehenden, Verbindungen sein mogen. 

In den erst en drei Erscheinungsweisen ist das Denken wesent
lich statisch: e i n H abe n von g e g e ben enG e d a n
ken. Die vierte Erscheinungsweise ist dynamisch: e 1 n 
Sue hen von auf g e g e ben enG e dan ken. 

Stern, Psychologie 24 
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a) "D en ke n an E twas." - Ieh denke an den "Ham
burger Hafen". Verschiedene Vorstellungen tauehen in mir auf: 
das Bild des Hafens von einem Punkt des erhohten Ufers aus; die 
weehselnden Szenerieen bei einer Hafenrundfahrt; eine abendliehe 
Ankunft mit einem iiberfiillten Vergniigungsdampfer; der An
bliek eines Stapellaufes; femer die Klangvorstellungen heulender 
Sirenen und stampfender Maschinen; eine kiirzlieh ge1esene Sta
tistik iiber den Sehiffsverkehr u.s.w. Daneben her liiuft dauemd 
die Wortvorstellung "Hamburger Hafen". - Aber all dies is t 
nieht der Gedanke an den Hamburger Hafen, sondem nur Ran
kenwerk, vielleicht Stiitzgeriist fiir ihn. Indem ieh jenen Gedanken 
habe, Meine ieh nieht das optisehe Bild des Hafens von einer be
stimmten Seite in einer bestimmten Beleuehtung, oder die Hafen
geriiusche und Hafengeriiehe, die ieh vorstelle - sondem ieh 
Meine den Hafen, wie er gamieht Inhalt einer einzigen Vor
stellung sein kann. Ieh Meine ihn vielleieht jeweilig unter einer 
anderen Perspektive, einmal a1s Mittelpunkt des Weltverkehrs, 
ein anderes Mal a1s bauliehe Anlage, dann wieder a1s Sehenswiir
digkeit fiir den Fremden - aber trotz solcher "Als" -Perspektiven 
ist es immer d e r s e 1 b e Hafen. Beide Erlebnismomente: Das
selbigkeit und "Als" -Gesichtspunkte sind nieht ansehaubar, nieht 
in einzelnen konkreten Vorstellungen zu vollziehen, sondem rein 
gedanklicher Natur. 

b) Das" Wi sse n u m .... " - Mehrere Personen unterhalten 
sieh iiber das bevorstehende Wetter. A.: "Es ist moglieh, dass es 
heute noeh Regen gibt." B.: "Ich halte es sogar fiir sehr wahr
scheinlieh." C.: "Aus der meteorologisehen Lage geht hervor, dass 
('s heut noeh zu Regen kommen muss." - AIle Drei spreehen von 
Regen und mogen dabei mehr oder weniger deutlieh irgend we1ehe 
Sprach- und Gegenstands-Vorstellungen von "Regen" haben. 
Aber diese Vorstellungen sind bei jedem in eine andre gedankliehe 
Mod ali tat gesetzt: Mogliehkeit, Wahrscheinliehkeit, Not
wendigkeit - fiir diese Denkerlebnisse fehIt es an vorstellungs
miiIsiger Repriisentanz. Jeder von den Unterrednem wei s s 
trotzdem genau, was jene modalen Ausdriieke bedeuten; die Un
anschauliehkeit dieses Wissens urn Mogliehkeit u.s.w. beeintrich
tigt in keiner Weise die Klarheit des Gedankens. 

Die Rede des C. verlangt aber noeh eine andere Analyse. Die 
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Notwendigkeit, die er denkt, gilt nicht sowohl dem Regen an 
sieh, sondem der B e z i e hun g zwischen der meteorologischen 
Lage und dem Regen. Die beiden Glieder der Beziehung mogen 
noch vorsteIlungsmafsig unterbaut sein, etwa durch innere Bilder 
des Barometerstandes und des zu erwartenden Regengusses. Aber 
die z w i s c hen beiden bestehende Beziehung ist selbst nieht 
mehr vorsteIlungsmafsig da, sondem sie ist g e d a c h t, und 
zwar ist sie nieht nur vage als irgend eine Zusammengehorigkeit 
tiberhaupt, sondem als Beziehung einer bestimmten Kategorie 
"Ursachlichkeit" gedacht. Wir stossen hier also auf ein durchaus 
unanschauliches, aber durchaus klares Wissen urn eine kategoriale 
Beziehung. 

c) D a s Ve r s t e hen des A b s t r a k ten. - Den mathe
matischen Satz: "Die Winkelsumme im ebenen Dreieck betragt 
zwei Rechte" v e r s t e h e ich. Was bedeutet das bewusstseins
mafsig? Halten wir uns zunachst an die einzelnen Bestandstticke 
(obwohl wir dadurch dem Bewusstseinsgehalt eine gewisse Ge
walt antun). Von den drei Gliedem: Winkelsumme, ebenes Drei
eck, zwei Rechte ist offenbar das letzte am starksten vorsteIlungs
haltig; jeder, der irgendwann Geometrie getrieben hat, wird beim 
Horen der Worte "zwei Rechte" eine VorsteIlung dieser Art in 
sieh finden: .1 Anders ist es schon mit "Winkelsumme"; mag mir 
hierbei auch ganz vage vorschweben, wie sieh Winkel urn einen 
gemeinsamen Scheitelpunkt zusammenftigen; so ist doch schon 
die Grosse der einzelnen Winkel vollig beliebig. Dasselbe gilt von 
dem Gedankenmoment "ebenes Dreieck". Ein etwa anschaulich 
vorgesteIltes Dreieck gewisser Grosse, Form und Farbung kann 
ohne weiteres durch irgend ein anderes vorgesteIltes Dreieck er
setzt werden, ohne dass dadurch der gedankliehe Inhalt im min
desten berUhrt wiirde. Wesentlich ist nur das "Dreieck-Sein" und 
"Eben-Sein"; aIle andem Merkmale, welche vorgestellten Drei
ecken zukommen und diese voneinander unterscheiden, sind ftir 
den Gedanken gleichgiiltig. Sofem tiberhaupt irgend eine Drei
eckvorsteIlung da ist, hat sie lediglich als beliebiger Rep r a
sen tan t des Gedankens zu dienen. 

Verlassen wir nun aber die ktinstliche Vereinzelung der drei 
Glieder; in meinem Bewusstsein sind ja nicht drei nebeneinander 
bestehende Gedanken vorhanden, sondem ein G e sam t g e-
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dan k e, der sprachlich die Form des Satzes, logisch die Form 
des Urteils angenommen hat. P s y c h 0 log i s c h konnen wir 
diesen Gesamtgedanken am besten einen Sin n-Gedanken nen
nen: der Satz im ganzen hat einen einheitlichen, geschlossenen 
Bedeutungsgehalt, der mehr und anderes ist, als der Bedeutungs
gehalt der einze1nen gedanklichen Erlebnismomente und ihrer 
Beziehungen. Was wir im Denkgebiet "Verstehen" nennen, ist 
immer auf den Gesamtsinn einer geschlossenen gedanklichen 
Einheit bezogen. 

d) D a s N a c h den ken ii b erE twa s. - Ein junger 
Psychologe erbittet meinen Rat beziiglich der Wahl eines The
mas fiir seine erste selbstandige Arbeit. Ich kenne ungef3.hr seine 
Interessenrichtungen und lasse sie mir durch seine Angaben noch 
prazisieren; ich kenne ungefahr Grad und Art seiner Begabung 
und seine Arbeitstiichtigkeit - und nun "denke ich nach". Dabei 
geht etwas sehr Merkwiirdiges in mir vor. Ich denke an etwas, was 
noch gamicht da ist, namJich das Thema; mein Gedankeninhalt 
ist vorlaufig nur "Thema-S u c he", ein Eingestelltsein auf ein 
Loch, das erst gestopft werden soll. Aber gerade dies noch Fehlen
de beschaftigt mich ganz und ist auch bestimmend dafiir, wie nun 
inhaltlich erfiillte Gedanken in meinem Kopf kreisen, bis irgend 
einer dieser Inhalte dem Suchen entgegenkommt und "als" 1.0-
sung der Schwierigkeit erlebt wird. - Wenn ich nun dem Frager 
einen Vorschlag mache, dann beginnt bei ihm ein ahnlicher Pro
zess; auch er denkt nach, ob das gehorte Thema, das zunachst fiir 
ihn auch nur ein unerfiilltes X ist, mit seinen Gedanken iiber seine 
Wiinsche und Fahigkeiten u.s.w. iibereinstimmt. 

II. GEDANKE UND VORSTELLUNG 1) 

1. Unterschiede und Beziehungen 

In der B e z e i c h nun g der spezifischen Denkinhalte be
steht noch keine Einheitlichkeit. 

Die altere Psychologie pflegte den Ausdruck "Vorstellung" so 

1) Spezie11e Literatur iiber das Thema ist zusammengeste1lt in I. Meyersons 
.. L'Image". 
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weit auszudehnen, dass auch die Erlebnisinhalte des Denkens da
zu gehorten. Sie rubrizierte diese dann als "Allgemeinvorstellun
gen", abstrakte Vorstellungen, "Obervorstellungen" (Liepmann), 
"Gesamtvorstellungen" (Moskiewicz) - und schied sie von den 
"konkreten Vorstellungen" oder "Einzelvorstellungen". Eine sol
che Bezeichnung scheint deshalb nicht glticklich, weil dann immer 
- wissentlich oder unwissentlich - konkrete, wahrnehmungs
nahe Vorstellungen und ihre Verkntipfungsweisen als die M 0-

dell e gelten, nach denen dann auch die Denkinhalte und Denk
abHiufe gedeutet werden. 

Aus diesem Grunde hat auch die neuere Denkpsychologie, als 
sie auf una n s c h a u lie h e Bewusstseinsinhalte stiess, daftir 
eigene Ausdrticke einzuftihren gesucht. Von diesen haben die Ter
mini "Bewusstheit", "Bewusstseinslage" sich nicht behaupten 
konnen. Am geeignetsten scheint die seinerzeit von Karl Btihler 
aus dem nattirlichen Sprachgebrauch tibernommene und in die 
wissenschaftliche Sprache eingeftihrte Bezeichnung "G e dan k e". 

Der erlebensmafsige Unterschied von "Vorstellungen" und "Ge
danken" ist nun aber durch die Merkmale "anschaulich" !"unan
schaulich" nur zu einem Teil gekennzeichnet; ja diese Verschei
denheit enthalt erst ihren tieferen Sinn durch eine andere. Die 
Vorstellung i s t e i n f a c h d a in ihrer immanent en bildarti
gen So-Beschaffenheit; der Gedanke weist tiber sich hinaus, er 
me i n t etwas, was nicht er seIber ist (einen Gegenstand, eine 
Gattung, eine Beziehung, einen Sinn, eine Problemlosung). Diese 
ihm zukommende "I n ten t ion" 1) verleiht dem Gedanken 
eine spezifische Erlebnistonung. 

Ebenso wichtig aber wie der Unterschied ist die po sit i v e 
Beziehung von Vorstellungen und Gedanken. Beide gehoren zu
sammen; sie sind eigentlich - von wenigen Grenzzustanden abge
sehen - stets zusammen da, auf einander angewiesen, mit ein
ander verschmolzen. Es handelt sich also wiederum nicht urn ver
schiedene "Elemente", sondern urn Mom e n t e eines einheit
lichen geistigen Bewusstseinsbestandes. 

Die G r e n z z u s tan d e selbst sind kaum mehr beschreib
bar. Dem rein vorstellungsmafsigen, "gedankenlosen" Erleben 

') Der Begriff der "Intention" bildet eines der Zentralstlicke der Phanomenologie 
Edmund Husserl's. 
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kommt wohl am nachsten die seelische Verfassung des Wach
traums, wenn sich im Bewusstsein Bilder drangen und abl5sen, 
selbstgeniigsam, ohne etwas ausserhalb ihrer selbst zu meinen 
oder zu bedeuten. Auch beim Kleinstkind, beim "ideenfliichti
gen" Irren, diirfen wir 3.hnliche Zustande annehmen. Auf der 
anderen Seite finden sich ganz anschauungs- und vorstellungs
arme, annahemd "reine" Gedankenerlebnisse nur bei Vertretem 
hOchster wissenschaftlicher Abstraktionen, etwa bei Erkenntnis
theoretikem, Mathematikem, Begriffsjuristen - und auch bei 
diesen nur auf seltenen Hohepunkten ihrer Denkbetatigung, 
nicht etwa als die Normalform ihres Denkens iiberhaupt. 

Die ganze Fiille des dazwischen liegenden geistigen Erlebens ist 
stets zugleich konkret und abstrakt, mit Vorstellungen erfiillt und 
von Gedanken bestimmt. Aber der Anteil von beiden kann sehr 
verschieden sein. Es ist s c h 0 n Denken beteiligt, wenn der 
Mensch einen individuellen Gegenstand als Gegenstand, der aus
serhalb seiner Person Existenz hat, anspricht (vgl. unser Beispiel 
a "Hamburger Hafen"); es sind andrerseits n 0 c h Vorstellun
gen beteiligt, wenn der Mensch einen so abstrakten Satz wie den 
von der Winkelsumme im ebenen Dreieck denkt und seinen Sinn 
versteht (Beispiel c). Aber im letzten Falle ist die Emanzipation 
des Gedankens von den Vorstellungen schon viel weiter gediehen 
als im ersten. 

So wird jetzt eine Bedeutung der Vorstellung klar, auf die wir 
an friiherer Stelle (S. 290) nur vorlaufig hinweisen konnten: ihre 
V e r mit t I u n g s fun k t ion z w i s c hen Wah r n e h
men u n d Den ken. Grade weil sie - verglichen mit der 
vollsaftigen, aber situationsgebundenen Anschaulichkeit der 
Wahmehmung - eigentiimlich vage, diirftig, vieldeutigerscheint, 
kann sie als halbabstraktes S c hem a ein Stiitzgeriist fUr ge
dankliche Operationen bilden. 

Die Logik bezeichnet als "Abstraktion" jenen gedanklichen 
Prozess, durch welchen das einmalig Anschauliche der Einze1f3.l
Ie ausgeschieden und das Dauemde und Allgemeine gewonnen 
wird. Psychologisch ist es vorteilhafter, dafiir den -logisch nicht 
belasteten - Ausdruck "E n tan s c h a u lie hun gil zu ver
wenden. Es zeigt sich jetzt namlich, dass die eigentlich logische 
Abstraktion, die sich auf Vergleichung und Isolierung gemeinsa
mer Merkmale stiitzt, nur die seltene HOchstform eines viel um-
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fassenderen Geschehens ist, in welchem die Anschaulichkeit 
schrittweise iiberwunden wird. 

Bildung und Verwertung schematischer Vorstellungen ist eine 
der wichtigsten Etappen in dieser Entwicklung. 

Wurde meine Vorstellung eines Dreieckes alle Farbtone und 
Hockerigkeiten mit enthalten, die ich friiher einmal an irgend 
einem gezeichneten Dreieck wahrgenommen habe, dann wiirde 
eine solche Dreieckvorstellung mir nicht als der beliebig auswech
selbare Reprasentant fUr den Gedanken des Dreiecks uberhaupt 
dienen k6nnen, der im Satz von der Winkelsumme gedacht 
wird. Nur dadurch, dass die Vorstellung an besonderem Inhalt 
schon weitgehend reduziert ist, kann sie zu weiterer Reduktion 
beitragen. 

Dem En t s c h a u I i c hun g s-Prozess entspricht in umge
kehrter Richtung der V era n s c h a u I i c hun g s-Prozess, 
bei dem ein abstrakter Gedanke nach einem greifbaren Halt und 
nach Vereindeutigung strebt: so beim Sichbesinnen, beim L6sen 
einer Aufgabe, beim Anwenden einer Regel auf einen Spezialfall. 
Ein erster Schritt fuhrt hin zu einem vorgestellten Schema, das 
schon anschaulich genug ist, urn dem Denken einen Angriffspunkt 
zu bieten, aber offen genug, urn weiterer Denkarbeit Anreiz und 
Spielraum zu geben - bis dann das Resultat als relativ anschau
licher Gedanke gewonnen ist. 

2. Z e i c hen u n d S Y m b 0 I e 

Es gibt nun gewisse Gruppen von Vorstellungen, denen der 
s c hem a tis c h e Charakter und damit die Hilfsdienststellung 
fiir das Denken in besonderem Mafse zukommt, dadurch dass sie 
sehr einfach und ubersichtlich, leicht fur den Einzelnen reprodu
zierbar und verwendbar und leicht fur den Verkehr zwischen den 
Individuen sozialisierbar und fixierbar sind: essinddie, vomehm
lich dem optischen und akustischen Gebiet angehorigen, b e
z e i c h n end e n ("semantischen") Vorstellungen. 

Jetzt wird die Bedeutung der S p r a c h e fur das Denken klar. 
Die Sprache selbst - als Inbegriff klanglich-graphisch-motori
scher Wahmehmungen und Vorstellungen - ist zwar keineswegs 
mit dem Denken identisch; es gibt ebenso gedankenfreie Sprach
Erlebnisse und -Ausserungen, wie es sprachloses, "unformulier~ 



376 DASDENKEN 

tes" Denken gibt. Aber die Gedanken bleiben solange vollig glei
tend und ungreifbar, mit sich selbstnichtidentifizierbarundunter 
den Menschen nicht austauschbar, solange ihnen die Umsetzung 
in einen Bereich des Anschaulichen fehlt; darum sind sie fixierbar 
nur durch Heftung an Vorsteliungen, die immer wieder in gIei
chern Sinn und zu gleichem Zweck zur Verfiigung stehen. Diese 
Vorsteliungen m ii sse n schematisch sein; denn zu weit gehen
de Konkretion bedeutet Fesselung und Einzwangung der Gedan
ken in all zu individuelle und nicht mehr vergleichsfahige Situa
tionen. Am reinsten wird also der obige Zweck erreicht durch 
solche Vorstellungen, die nichts weiter beanspruchen, als eben jene 
Fixierung zu besorgen: es sind die reinen "Z e i c hen". Das 
Zeichen + hat keine andere Funktion als anschaulich den Gedan
ken der Zusammenfiigung zweier Zahlengrossen zu reprasentie
ren, sodass dasselbe Individuum immer wieder den identischen 
Gedanken daran kniipfen kann und viele Individuen sich iiber 
diesen identischen Gedanken verstandigen konnen. Chemische 
Zeichen, Verkehrszeichen, Schriftzeichen, die Worte des Esperan
to sind andere Beispiele fiir diese nur bezeichnende Funktion sche
matischer Vorstellungsgegenstande. 

Aber gerade diese Beispiele lehren etwas weiteres: sie entstam
men kiinstlich gem a c h ten Zeichensystemen und entspre
chen daher einem Denken, das sich bereits ausserordentlich weit 
von der Basis der Anschaulichkeit entfemt hat. In der natiirlich 
g e wac h 5 e n enS p r a c heist es anders. Die zu ihr gehori
gen Wortvorstellungen haben gewiss a u c h Zeichencharakter; 
und dieser muss urn so mehr hervortreten, je mehr die Sprache 
dem Ausdruck des rein Gedanklichen dient - also z.B. in der 
Sprache der Wissenschaft, bei der sachlichen Berichterstattung 
iiber objektive Vorgange u.s.w. Aber zugleich sind doch die Wort
vorstellungen auch i nih r erA n 5 c h a u Ii c h k e its e 1-
be r bed e u tun g 5 V 0 11; ihr klanglicher, motorischer, auch 
optischer Gehalt (im Schriftbild) wird nicht vollig gleichgiiltig, 
sondem greift iiber in das mit ihm Gedachte, verleiht dem Ge
danken seIber Anschauungsnahe und bettet ihn damit zugleich 
tiefer in das personale und soziale Totalerleben ein. Der Gedanke, 
der sich an das Wort "Haus" kniipft, is t nicht derselbe, wie 
derjenige, der durch "maison" getragen wird, obwohl der objek
tive Gegenstand beider Gedanken identisch sein mag. Und wenn 
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es sich gar urn einen ganzen Satz oder urn eine 1iingere sprachliche 
Aus1assung handelt, so ist eine Dbersetzung in eine andere Spra
che im Sinn identischer gedank1icher Bezeichnungen erst recht 
unmoglich. Denn d u r c h die a n s c h a u 1 i c heW 0 r t
v 0 r s tell u n g h i n d u r c h wurze1n die Gedanken im Mut
terboden vorgedanklicher - persona1- und vo1kshistorischer -
Voraussetzungen des Denkenden. 

Dieser Zusammenhang von Vorstellung und Gedanke wirkt 
sich aber auch umgekehrt aus: die Vorstellung se1bst ist gedank
lich gefiirbt; sie weist nicht nur a1s beliebiges Zeichen auf den Ge
danken hin, sondern drtickt ihn in der Sphiire des Anschaulichen 
aus. Man verg1eiche nur mit dem eben erwiihnten mathemati
schen Additionszeichen + das fast eben so aussehende Kreuz auf 
christlichen Kultgegenstiinden: das hat nicht nur hinweisenden, 
sondern geradezu darstellenden Charakter; es gehort ganz anders 
inn e r 1 i c h zum Gedanken des Christentums, a1s das P1uszei
chen zum Gedanken der arithmetischen Addition. 

Solche Schema-Vorstellungen, die nicht nur a1s Zeichen f ti r, 
sondern a1s ausdruckshaltige Darstellungen von Gedanken er-
1ebt werden, heissen S y m b 0 1-Vorstellungen; die Gedanken er
halten durch sie tiber das b10sse Gedachtsein hinaus einen "phy
siognomischen" Zug. 

An dem V e r h ii 1 t n i s von S y m b 0 1 z u m Z e i c hen 
kann man wieder die beiden korre1ativen Vorgiinge der Ent
anschau1ichung und Veranschaulichung nachweisen, und zwar 
ebenso im Einze1individuum, wie in der Gattung. 

Das primitive Denken, das noch ganz im einze1nen Gegenstiind
lichen steckt, scheidet tiberhaupt noch nicht zwischen dem Ge-

danken und den, ihn tragenden, Vorstellungen. 1m Schema ('j ist 

ein Haus sowoh1 a b g e b i 1 d e t wie b e z e i c h net; der Klang 
ticktack i stein Moment des Uhrerlebnisses selbst und m e i 11 t 
zug1eich Uhr; in einer stechend roten Farbe 1 e b t zugleich Blut 
oder Feuer, und wird Blut oder Feuer gem e i n t. Wenn dann 
allmiihlich das Denken sich zu der Einsicht hin entwickelt, dass 
es ftir die Gedanken Zeichen gibt, so klammert sich diese Einsicht 
zuniichst noch an solche "nattirlichen" Symbole; und erst allmiih
lich findet eine A use ina n d ere n t w i c k 1 u n g beider 
statt, indem die Symbole immer schematischer und damit fiihiger 
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zur Bezeichnung unanschaulicher Gedanken werden - und die 
Gedanken immer unanschaulicher und daher auch weniger sym
bolisierbar, nur noch bezeichenbar werden. 

1m friihkindlichen Sprachschatz wimmelt es noch von solchen natiir
lichen Symbolen, die entweder malender oder interjektionaler Art sind 
(wauwau, puffpuff - wehweh, mammam). Spater wird "wauwau" 
durch "Hund" "wehweh" durch "Schmerz", kurz das anschauliche 
Symbol durch das konventionelle Zeichen ersetzt 1). 

Auch die S c h r i f t besteht urspriinglich aus Bildern in der 
Art des obigen Hausbeispiels; je mannigfacher die graphisch dar
zustellenden Gedanken, urn so mehr mussen sich die Schemata zu
gleich vereinfachen wie verailgemeinern, bis schliesslich jede dar
stellerische Beziehung zwischen Schriftbild und Gedachtem ver
schwunden ist; das Schema ist - wie etwa in der chinesischen 
Schrift - zum blossen Zeichen des Gegenstandes geworden. Ein 
weiterer Schritt fiihrt dann dazu, dass das vereinfachte Schriftbild 
nur noch einen Teil des dazugehorigen Lautbildes wiedergibt, da
fur aber identische Bestandteile vieler Lautbilder zu decken ver
mag: aus der Bilderschrift ist dann die Schrift der Buchstabenzei
chen geworden. 

Endlich sei auch auf die Entwicklung des Z e i c h n ens hinge
wiesen. Solange etwa das Kind auf der Stufe der Schemazeich
nung steht, ist ibm auch noch nicht der Unterschied zwischen 
konkreter Darstellung und abstrakter Hindeutung auf den Gegen
stand aufgegangen. So kann es kommen, dass es ohne irgend wel
che Skrupeln "einen" Hund oder "einen" Mann zeichnet, der zu
gleich "der" Hund oder "der" Mann ist - d.h. einerseits anschau
liche Liniengestalt, andrerseits allgemeingilltiges Zeichen fur 
Hund oder Mann 2). Spater scheiden sich die Wege. Es wird etwa 
ein Haus entweder gezeichnet als anschaulich vorstellbares Ge
bilde, das von einem bestimmten Augenpunkt aus mit bestimmten 
perspektivischen Verschiebungen und Verkurzungen gesehen ist 
- oder aber es wird bewusst schematisiert zum Grundriss oder 
Aufriss, d.h. in einer gedanklichen Isolierung, die mit der konkre
ten Hausvorstellung kaum mehr etwas zu tun hat. Und in der 
technischen Zeichnung des Architekten ist - im Gegensatz zu 

1) Vgl. C. und W. Stem, Die Kindersprache. 
") Mir ist es sogar einmal begegnet, dass ein Kind ein Saugetierschema zeichnete 

und auf Befragen, welches Tier es sei, ziemlich ratIos antwortete: "nun eben ein Tier". 
Es hatte die allgemeine "Idee des Tieres" ins sichtbare Schema iibersetzt! 
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dem Hausdarstellung eines MaIers - die Entanschaulichung bis 
zur willkurlichen reinen Zeichengebung fur Mauerwerk, GIas, 
Eisen U.S.w. fortgeschritten. 

Die geistesgeschichtliche Parallele hierzu ist etwa an der Entwick
lung der Landkarte zu verfolgen. Alte Landkarten enthalten noch so 
manche konkreten Bilderchen, in denen Bauwerke oder Produkte be
stimmter Gegenden dargestellt sind; auch haben die Berge eine gewisse 
Perspektive u.s.w. Von alledem sind in der modernen, vollig schemati
sierten Landkarte nur noch letzte "symbolische" Spuren geblieben; 
etwa die Blaufarbung des Wassers, die Schraffierung der Berge, die 
verschieden grossen Kreise fiir verschieden grosse Stadte. 

Aber dieser Entanschaulichungsprozess ist glucklicher Weise 
nicht der einzige. Gewiss verlangt die standige Vergeistigung des 
Gedanklichen, dass das Zeichensystem der Vorstellungen ihr im
mer gefugig bleiben muss; aber fUr sich allein wurde daraus eine 
Entseelung der Gedankensphare drohen, die ja in ihrer Abstrakt
heit keine eigene Existenz besitzt, sondern im Ganzen des SeeIen
Iebens irgendwie verankert bleiben muss. Dieser personalen For
derung entspricht der V era n 5 c h a u I i c hun g 5 pro z e 5 5, 

der dem blossen, kahien Zeichen immer wieder einen Iebensnahe
ren Symbolcharakter zu verleihen SUCht. 

Wie diese Tendenz sogar in die bewusste Schaffung kiinstlicher Zei
chensysteme hineinwirkt, sei an dem Beispiel der Ve r k e h r s z e i
c hen illustriert. Unter dem Gesichtspunkt blosser Zeichengebung 
ware es durchaus denkbar, dass - statt der heut iiblichen Farben
signale - Griinlichtfiir "Gefahr" und Rotlicht fiir "freie Bahn" benutzt 
wiirden. Solche Bezeichnungen wiirden aber -nicht etwa nur in Folge 
der anderen Gewohnung - als irgendwie sinn widrig empfunden wer
den. Die uralte, vital verankerte, aufriittelnde und erregende Wirkung 
des Rot ist vielmehr zum a d a qua ten Symbol der Bedeutung: 
Warnung, Vorsicht, Halt! vergeistigt worden. - Oder man denke dar
an, wie die Ric h tun g s wei sun g symbolisiert wird durch die 
unmittelbare Symbolik des zeigenden Fingers auf Wegweisern oder
noch mehr vereinfacht - des Pfeils, bei dem schon sehr atavistische 
Schichten des Menschen angerufen werden. 

Aber viel wichtiger ais dieses bewusste Zuruckgreifen in die An
schauungssphare ist es, dass eine solche Tendenz sich sogar von 
selbst mit innerer Notwendigkeit geltend macht, wo immer ge
dankliche Gehalte nicht in isolierter Lebensferne, sondern in Wech
selwirkung mit der personalen Gesamtlebendigkeit durch das Be-
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wusstsein ziehen. Am eindringlichsten zeigt sich dies bei der 
k ii n s tie r i s c hen Gestaltung von Gedanken. Mag ein Schrift
steller noch so abstrakte Gedankengange durchleben und aus
sem: die sprachliche Einkleidung ist ibm mehr als das, an sich 
gleichgiiltige, Zeichensystem ffir die Fixierung und Mitteilung die
ser Gedanken, es ist zugleich ihre physiognomische Durchsee
lung ; und das gilt nicht etwa nur fUr die konkreten Bilder und 
Gleichnisse, in die er das abstrakt Gedachte kleidet, sondem auch 
fUr die Weckung formal-sprachlicher Vorstellungen; Rhythmus 
und Klang, Periodenbildung, Wiederholung, Schallmalerei u.s.w. 
werden zu natiirlichen Symbolen der gedanklichen Intentionen. 
W ie stark wirkt z.B. dieser Veranschaulichungsprozess mit bei 
den Gedanken Nietzsches I 

Der gleiche Vorgang aber, wenn auch nicht in dieser ausgespro
chenen Deutlichkeit, wohnt dem Denken der Menschen iiberhaupt 
inne. Selbst jene Schemavorstellungen, die zunachst nur a1s blosse 
Zeichen bestimmten Gedanken zugeordnet werden, konnen nicht 
dauemd diesen unpersonlichen Charakter behalten; indem sie sich 
mit dem Gedanken immer enger zur Einheit verbinden und mit 
diesem gemeinsam dem Totalleben der Person einbetten, um so 
mehr gewinnen sie symbolischen Charakter. Wenn wir vorhin sag
ten, dass die Wortvorstellung "Hund", verglichen mit dem kind
gemafsen Wortsymbol "wauwau", nur ein konventionelles Zei
chen sei, so hat doch fiir jeden, der in der deutschen Sprache lebt. 
jene Wortvorstellung Hund ihren nur zufalligen und willkiirlichen 
Charakter langst verloren; der Wortklang hat "Physiognomie" 
gewonnen, ist zu einem integrierenden Bestandteil des G e d a n
ken s Hund geworden. 

Dort, wo neue anschauliche Zeichen geschaffen werden - z.B. 
fUr einen neugegriindeten Staat, fiir einen Bund, eine Partei - ist 
deutlich zu verfolgen, wie das Zeichen-mehr und mehr zum Sym
bol wird und so dazu beitragt, den neuen Gedanken in immer tie
feren Schichten der Person zu verankem. Das Symbol und das in 
ibm Gemeinte, die Vorste11ung und der Gedanke, befruchten und 
tragen sich gegenseitig. 

Die bier besprochenen psychologischen Tatbestande haben eine 
grosse pad ago g is c h e Bedeutung. Wenn die Padagogik seit 150 
Jahren das Anschauungsprinzip so stark betont, so handelt es si~h 
nicht nur darum, das Kind im Gebrauch der Sinne zu iiben und sein 
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Interesse fiir die unendliche Mannigfaltigkeit des Wahrnehmbaren zu 
erschliessen; vielmehr hat man die Anschauung auch als We r k
z e u gun d Mot 0 r des Den ken s erkannt und gepflegt. 
An konkreten Gegenstandsvorstellungen - z.B. den Kugeln einer 
Rechenmaschine, oder den Fingern der Hand - erarbeitet das Kind 
die Zahlengedanken; aus der Anschauung konkreter Maschinen oder 
beobachteter Pflanzen und Tiere werden die allgemeinen Erkennt
nisse der Physik, der Biologie u.s.w. entwickelt. Vielleicht ist hier
bei die Reformpadagogik von einer gewissen Einseitigkeit nicht 
ganz freizusprechen, indem sie den V era n s c h a u 1 i c hun g s
prozess zwar aufs Starkste betonte, aber die ebenso notwendige 
Gegenbewegung, den En tan s c h a u 1 i c hun g s prozess, nichtge
niigend beachtete. Der heranwachsende Mensch muss nicht nur lernen, 
die abstrakten Gedanken durch Riickgang auf Anschauung mit Leben 
zu erfiillen, sondern auch die F e sse 1 n, die eine sehr lebhafte An
schauung der Weite und Allgemeinheit des Denkens auferlegt, allmah
lich zu lockern und abzustreifen. Wer stets in der Zahlenlehre auf 
irgendwe1che anschaulichen zahlbaren Gegenstande angewiesen bleibt, 
wird nie den eigentlichen Sinn abstrakt mathematischer Gesetzmrusig
keiten erfassen kannen - und entsprechend auf anderen Gebieten. Je 
hahere Schulstufen in Betracht kommen, je mehr die geistige Reifung 
in die Sphare abstrakten Denkens hineinfiihrt, um so mehr muss der 
Veranschaulichungspadagogik auch die Entanschaulichungspadagogik 
an die Seite treten. 

Die Spannung zwischen anschaulicher Vorstellung und abstrak
ten Gedanken wird in gewissen Spezialfallen zum Widerstreit. So 
ist kiinstlerischen N aturen durch ihr Angewiesensein auf ein Le
ben in der Anschauung oft der Zugang zu abstrakteren Denkge
bieten geradezu versperrt. - Eidetiker 1) sind zuweilen durch die 
Aufdringlichkeit ihrer sinnlieh eindeutigen Anschauungsbilder an 
der Erzeugung gedanklieher Abstraktionen behindert. 

Abschliessend sind wir nun im Stande, eine S k a I a von seeli
schen Erlebnisinhalten aufzustellen, die die Hauptetappen auf 
dem Wege von der Unmittelbarkeit konkreter Anschauung bis 
zur Allgemeinheit des abstrakten Gedankens bilden. Dabei han
delt es sieh, psychologisch gesehen, nur urn Markierung gewisser 
bet 0 n t e r Stellen in einer durchaus g lei ten den Reihe; 
gerade hierdurch wird der Unterschied zwischen der psychologi
schen und einer logischen oder erkenntnistheoretischen Behand
lung unseres Problems deutlieh. Die Erkenntnistheorie hatte seit 
Jahrtausenden die wesenhafte V e r s chi e den h e i t der bei-

1) s. S. 272. 



382 DASDENKEN 

den Grenzphasen "Sinnlichkeit" und "Vemunft" so stark in den 
Vordergrund gestellt, dass sie dann spater, urn die zwischen ihnen 
bestehenden Zusammenh1inge verst1indlich zu machen, besonde
rer Verkniipfungsprinzipien bedurfte. Die Psychologie dagegen 
sieht von yom herein sowohl die Verschiedenheiten wie die Zu
sammenh1inge; sie erkennt schon in den Wahmehmungen die 
ersten Andeutungen von Gedachtem, in den abstrakten Gedanken 
die Unentbehrlichkeit anschaulicher Symbole und Zeichen; sie 
hat immer mehr Zwischen- und "Obergangsformen entdeckt und 
beschrieben (das "Anschauungsbild" zwischen Wahmehmungund 
Vorstellung; die schematische Vorstellung zwiSchen der Gegen
standsvorstellung und dem abstrakten Gedanken). Die Reihe 
lasst sich - in Erweiterung des schon auf S. 290, im Anschluss 
an J aensch, aufgestellten Schemas - folgendermafsen darstellen: 

{
Vitale Sensibilitat 

Sinneserleb-
n iss e Gegenstands-Wahmehmung 

Introzeptive Wahmehmung 
Nachbilder 

A n s c h a u u n g s- { nachbild-nahe 
b i 1 d e r vorstellungs-nahe 

V 0 r s tell u n-
gen 

Gedanken 

Gegenstandliche Vorstellungen 
Gedachtnis- } 
Ph t · Vorstellungen an asle-

Schematische Vorstellungen 
Symbole 
Zeichen 

Gegenstands-Gedanken 

Individ~al- } Gedanken 
Allgemem-

Beziehungs-Gedanken 
Sinn-Gedanken 

III. DER DENKVOLLZUG 

Am aktue1len Vollzug des Denkens dr1ingt sich zun1ichst die star
ke A b g e hob e n h e i t auf. Das einzeIne Denkgeschehen fiillt 
fast stets eine deutlich abgegrenzte Zeitstrecke, die innerlich g e
s t a I t e t ist: es wird eingcIeitet von einem Denkantrieb. ver-
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Hiuft in Richtung auf ein Ziel und endet mit dem Erreichen, Ver
fehlen oder Offenlassen des Zieles. In dieser Hinsicht hat der 
Denkablauf eine enge Verwandtschaft mit der Ablauf einer Wil
lenshandlung; ja, er is t eine solche, nur dass als Ziel nicht eine 
Anderung der Aussenwelt, sondern ein gedanklicher Effekt ge
setzt ist (innere Willenshandlung). 

1. Denkantriebe 

Das Denken wird in Bewegung gesetzt durch aussere Reize und 
innere Einstellungen und Bediirfnisse. J e nach dem Dberwiegen 
des einen oder anderen Faktors bezeichnet man den Denkprozess 
als "reaktiv" oder als "spontan". Aber die Scheidung beider An
triebsfornlen bleibt stets nur eine relative. Es gibt kein rein von 
aussen erzeugtes Denken ohne den Anteil innerer Denkfahigkeit 
im al1gemeinen und augenblicklicher Denkbereitschaft im speziel
len. Und es gibt kein rein spontanes Denken, das ganzlich von 
ausseren Umstanden und Situationsgegebenheiten unabhangig 
ware. Nur Abstufungen in der Anteiligkeit der ausseren und inne
ren Antriebsfaktoren sind zu unterscheiden. 

a) N i e d ere u n d h 0 her e Den k ant r i e b e. - Bei 
den primitivsten Denkvorgangen sind die beiden Antriebsfakto
ren aufs engste verkniipft: ein inneres Bediirfnis wird durch aus
sere Storungen an direkter Befriedigung gehindert. 

Das Kleinkind und das Tier 1) "den ken" erstmalig, wenn rein 
vitale Strebungen auf Hindernisse stossen, die nun umgangen oder 
beseitigt werden sollen. Der Schimpanse, der die zu weit vor dem 
Gitter liegende, lockende Banane nicht mit seinem gewohnten 
Instinktwerkzeug, der Greifhand, erreichen kann, holt sich einen 
zufaIlig im Kafig stehenden Stock, ja kann - wenn er sehr intelli
gent ist - von selbst darauf kommen, zwei Stocke in einander zu 
stecken, urn das angelnde Werkzeug zu verlangern. Niemals wiir
de die blosse aussere Sinneskonstellation: Anblick eines vor dem 
Kafig liegenden Objektes und der Stocke - zum Denkantrieb 
geworden sein, wenn nicht die starke innere Bediirfniseinstellung 
auf die begehrte N ahrung eine Bereitschaft zur denkenden Be
waltigung jener Umweltgegenstande geschaffen hatte. 

') Niiheres Uber das tierische Denken auf s. 438 ff. - Die FrUbentwicklung des 
kindlichen Denkens behandeln u.a.: K. BUhler, Piaget, Werner, der Verfasser. 
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Ein entsprechendes Beispiel yom Kleinkind: Ein einjabriger Knabe 
war, als er seine Flasche ziemlich leer getrunken hatte, noch nicht satt. 
Da er durch den Lutschpropfen keine Milch mehr erhielt, aber am 
Boden der Flasche noch Milch sah, drehte er selbstandig die Flasche 
um, und steckte den Boden in den Mund. War es auch ein Versuch mit 
untauglichen Mitteln, so ist doch unverkennbar, dass hier ein primitiver 
Denkakt durch das Bestreben angeregt war, eine direkt versagte Trieb
erfiillung auf einem Umweg zu erreichen. 

Solche U rprozesse des Denkens sind deshalb von besonderer 
psychologischer Wichtigkeit, well sie - bei Tier und Kleinkind
zunachst noch als einzelne seltene Intelligenz-Lichtblitze hervor
springen aus einem sonst denkfremden Primitivzustand. Solange 
die vitale Existenz ungestort ablauft, gibt es auf dieser Stufe 
noch kein Denken; und man konnte glauben, dass eine bestimmte 
Kindheitsstufe, odereine bestimmte Tiergattung, iiberhaupt noch 
nicht denkfahig sei - bis plOtzlich eine Bediirfnis- oder Storungs
Situation eintritt, die nur durch eine Umweghandlung bewaltigt 
werden kann. Eine solche Handlung aber ist - als aussergewohn
liche - nicht im Instinkt seIber vorgebildet; sie erfordert und er
weckt Denken. Das primitive Denken bezieht also seine A n
t r i e b sen erg i e unmittelbar aus der Sphare der Vitalkrafte 
und ist eben hierdurch aufs starkste personal verankert. 

Auf entwickelteren Denkstufen ist der Denkantrieb nicht mehr 
an rein biologische Bediirfnisse gebunden, aber die personale Ver
ankerung bleibt ungebrochen Ein Wanderer hat sich im Walde 
verirrt. Er mag ein im allgemeinen recht denktrager Mensch sein 
- jetzt aber weckt das Gefiihl der Desorientiertheit und der Ge
fahrdung latente psychische Energieen, die zum Denkantrieb 
werden: er iibedegt die Moglichkeit der Orientierung, macht Plane 
fiir den Fall, dass er im Walde iibernachten muss u.s.w. Gewiss, 
auch hier ist das Denken noch vornehmlich reaktiv, denn ohne 
den ausseren Anlass der Situation ware dieser Mensch nicht zurn 
Denken gekommen. Aber die Situation hat doch nur deshalb 
"Aufforderungscharakter" fiir sein Denken, well sie an sehr 
wesentliche Momente seines personlichen Wohles und Wehes riihrt. 

Je hoher das Entwicklungsniveau des Menschen liegt, urn so 
mehr konnen stillere und feinere Einstellungen der Personlichkeit 
schon geniigen, urn Denkakte auszulosen. 

For m a I e Denkantriebe erwachsen aus personlichen Gel
tungsbediirfnissen: man will seinen gegenwartigen, unbefriedigen-
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den Zustand iiberwinden, anderen den Rang ablaufen, etwas ver
dienen, Macht oder den Schein der Macht gewinnen u.s.w. I n
h a I t I i c h e Denkziele werden gesetzt von Dauerinteressen und 
Idealen: so wird das Gebiet des Berufs fiir zahllose Menschen das 
Hauptbetatigungsfeld selbstandigen Denkens, wahrend sie im 
ubrigen weitgehend auf denkende Stellungnahmen verzichten. 
Ebenso gehort hierher die Unterscheidung von "praktischem", 
"religiosem", "sozialem", "theoretischem" u.s.w. Denken. Der 
Handwerker, der Techniker, der Kaufmann wird zum Denken an
geregt durch Aufgaben, die die Welt verandern sollen; der reli
giose und metaphysische Denker fiihlt sich getrieben, durch Den
ken seine Stellung zu den letzten Dingen zu klaren; der soziale 
Denker nimmt denkend zu den Werten der Gemeinschaft 
Stellung. Fur sie alle ist demnach das Denken ein 1\1 i tt e I im 
Dienst anderweitiger, denkfremder, Einstellungen. Nur das 
"theoretische" Denken sucht das Denkergebnis urn seiner selbst 
willen; das bedeutet aber nicht eine Entpersonlichung des Denk
antriebes, sondern umgekehrt: die Erhebung des gedanklichen 
Gehalts zu einem eigenen personalen Antriebsmoment. Hier hat 
die Spontaneitat des Denkens ihre hochste Stufe erreicht. 

b) Sit u a t ion s bed i n g the it u n d Den k s c h w e I
Ie. - Mit den erwahnten inneren Antriebsfaktoren mussen nun 
gewisse Situationsbedingungen konvergieren, damit Denken ent
stehe. Ihre (schon bei den Beispielen vom Schimpansen und vom 
Kleinkind angedeuteten) Merkmale sind: die personale Bedeut
samkeit und die N euheit. 

Sowie uberhaupt Reaktionen des Individuums nur auf solche 
Reize erfolgen, die fur die Person irgend welche Relevanz haben, 
so auch Denkreaktionen. Die aussere Situation muss erst eine ge
wisse personale W u c h t gewinnen, urn das Denken in Bewegung 
zu setzen. Man kann hier geradezu den Begriff der "D e n k
s c h well e" einfiihren. So muss in unserem Beispiel vom ver
irrten Wanderer die Unuberschaubarkeit der ortlichen VerhaIt
nisse erst eine ziemliche Eindringlichkeit gewonnen haben, urn 
uber die "Denkschwelle" zu treten, d.h. bei dem sonst denktragen 
Mann Nachdenken zu erzwingen. 

Ferner muss die aussere Situation fur das Individumu "n e u" 
sein. Mit bekannten Lebensbedingungen wird der Mensch im all-

Stern, Psychologie 25 
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gemeinen auf Grund anderer Funktionen fertig, mittels der In
stinkte, wenn es sich urn phylogenetisch alte Reize, mittels des 
Gedachtnisses und der Gewohnung, wenn es sich urn ontogenetisch 
vertraut gewordene Reize handelt. Dort aber, wo diese ererbten 
oder mnemischen Reaktionsweisen nicht ausreichen-oderjeden
falls nicht die zweckmaIsigsten Reaktionsweisen darstellen -
setzt das Denken ein. 

Nun sind natiirlich zwei Situationen niemals vollig gleich; ir
gend etwas Besonderes und Neues gegeniiber friiheren Umstan
den gibt es stets. Trotzdem regt nicht jede Situation zurn Denken 
an und braucht es auch nicht. Vielmehr muss das B e son d ere 
der gegenwmigen Situation wiederum per son rei e van t 
sein, damit es die Denkschwelle iiberschreiten kann. Es dad 
andrerseits nicht so erschiittemd sein, dass die Reaktion des 
Menschen sich vollig in einer affektiven Gleichgewichtsstorung 
erschopft, also in Verzweiflung oder Lahmung ausmiindet; es 
muss unterhalb der "Choc-Schwelle" liegen. Innerhalb dieses 
breiten Zwischengebiets ist die Person fahig, sich dem Neuen 
zweckmaIsig anzupassen; und hierzu dient eben das Denken. 

Die folgende Beobachtung ist gerade wegen des negativen Aus
gangs geeignet, die Faktoren zu veranschaulichen, von denen die Denk
antriebe abhangen und die Denkschwelle bestimmt wird. 

Eine Hausangestellte ist gewohnt, Tag fiir Tag ainen Papierkorb in 
einen Miillkasten auszuschiitten. Das Gewicht des gefiillten Papierkor
bes wechselt natiirlich von Tag zu Tag; aber diese Gewichtsverschieden
heit hat im allgemeinen keine objektive und fiir die Angestellte keine 
personale Bedeutung; die Gewohnheit des Ausschiittens kann ohne 
Denkeinschlag funktionieren. Eines Tages war die Gewichtsabwei
chung besonders gross - es war namlich durch ein Versehen ein ziem
lich schwerer, mit wertvollem Inhalt gefiillter, Kasten in den Papier
korb geraten, dann aber durch dariiber liegendes Papier unsichtbar 
geworden. Die Hausangestellte hatte sogar - wie sie spater berlchtete 
- die ungewohnliche Schwere bemerkt; aber dies Bewusstsein blieb 
in einem unklaren, schnell wieder abklingenden Gefiihl stecken, iiber
schritt nkht die Denkschwelle - und der Korbinhalt wurde, wie ge
wohnt. ausgeschiittet. Bei einem intelligenten Menschen hatte die 
Fremdartigkeit des Gewichts als Denkantrieb gewirkt und die Kon
trolle des Inhalts herbeigefiihrt. 

c) Pro b I e m b e w u sst s e i n. - Schon Plato hatte die 
V e r w u n d e run g das eigentlich "philosophische" Gefiihl 
genannt, In der Tat; nur wo wir und well wir uns wundem, wer-
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den wir zum suchenden Denken angeregt. Freilich das Wundern 
allein - als blosses Gefiihl- geniigt noch nieht; es muss das B e
d ii r f n i s des Erlostwerdens aus dem Wundern, und der En t
s chI us 5, diese Losung zu suchen, hinzukommen. Diejenige 
Beschaffenheit einer Situation" die fiir eine bestimmte Person 
solche Wirkung hat, bezeiehnen wir als "P rob 1 e mat i k". 

Es sind nur die entwiekelteren und verwiekelteren Denkablau
fe, die durch Pro b I e m e in Bewegung gesetzt werden. In ein
facheren Failen pflegen die als Denkanreize wirkenden Fragen 
oder Aufgaben sofort die gedankliche Erfiillung zu bringen, sodass 
von Denkbeginn bis Denkabschluss ein einheitliches Erlebnisgan
zes vorliegt; dabei ist niehts problematisch. Von Problem en spre
chen wir erst, wo sieh jener Denkanreiz zu einem selbstandigen 
G e dan ken verdiehtet, der die eigentiimliehe Form der Offen
heit, der Unfertigkeit, des Weitertreibens in sieh schliesst. 

Hier wird noch einmal der Unterschied zwischen "Vorstellung" 
und "Gedanken" so recht klar. Vorstellungen haben einen konkre
ten Inhalt; die Problemgedanken sind aber gerade durch ihre in
haltliche Un e r f ii 11 the i t charakterisiert, zugleieh durch 
die starke I n ten t ion auf den erst zu erarbeitenden Inhalt. 
Es ist von sekundarer Bedeutung, in welcher Form das "Pro
blem" zum Denkantrieb wird: ob als Zweifel, als Frage, als 
Geheimnis, als Aufgabe, als Auf trag, als mathematisches X, als 
philosophischer Streitpunkt - ihnen allen sind doch jene eben 
angedeuteten Wesensziige der Problematik gemeinsam. 

Die Ungelostheit des Problems ist zu
g lei c h e i n e U n e rIo s the i t d e r Per son. Es gibt 
wirklich ein "Leiden am Problem"; aus dieser personalen Ver
ankerung, aus dieser beunruhigenden Fragwiirdigkeit zieht jMes 
echte Problem seine Dynamik. Zugleieh aber gibt es auch eine 
Problemfreudigkeit, eine Lust am Suchen der Losung und am 
Dberwinden der Schwierigkeit, eine geistige Abenteuerlust. So ist 
jedes Problemerleben gefiihlsmiiIsig ambivalent. 

d. Den k-I m per a t i v e. - Eine besondere Behandlung 
erfordern diejenigen Denkantriebe, die von aussen her als direkte 
Imp era t i v e an den Menschen herantreten. 

Hier ist es also nicht mehr die Situation in ihrer Totalitat, aus 
der der Mensch die Aufforderung zum Denken herausholen solI; 
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sondern die Denkaufgabe wird ihm von anderen vor-formuliert 
und inhalts- wie termin-mafsig fixiert: "Jetzt sollst Du tiber dies 
und das denken." Solches "Denken auf Kommando" spielt im 
Leben des Menschen, insbesondere des Kulturmenschen, eine un
geheure Rolle. So gehort es ja zum Wesen der Schule, dass sie 
Aufgaben stellt, die mit Denkmitteln bearbeitet und gelost wer
den sollen, und dass im Frage-Antwort-Verkehr von Lehrer und 
Schillern augenblicklich zu erfilliende Denkanspriiche gestellt wer
den. Fiir das Kind im Schulalter darf wohl die ganz tiberwiegende 
Mehrheit der Denkverlaufe zu diesem provozierten Denken ge
rechnet werden; aber auch beim Erwachsenen spielt es eine recht 
grosse Rolle. Nicht nur, dass der Erwachsenenunterricht, dass 
Studium, Berufsvorbereitung, Examina unter ahnlichen Denk
aufforderungen stehen wie die Schule - auch das soziale Leben 
stellt fortwahrend formulierte Denkaufgaben: man soli an einer 
Unterhaltung teilnehmen, Witze verstehen, Ratsel raten; man 
wird urn Rat gefragt und solI denkend entscheiden. Es gibt ferner 
gewisse Berufe, deren Hauptaufgabe im "Beraten" und damit in 
der denkenden Verarbeitung eines von aussen herantretenden 
Falles (eines Rechsstreits, einer Krankheit, einer geschaftlichen 
oder Berufswahl-Entscheidung) besteht. 

Diese Art des Denkens ist also am ausgesprochensten rea k
t i v; hier hat sich der denkende Mensch als Glied der Gemeinschaft 
und Bestandteil einer objektiven Welt zu bewahren. Je hoher 
diese transpersonalen Bereiche organisiert sind, urn so mehr treten 
ihre Anforderungen als formulierte Denkaufgaben an die Person 
heran, sodass diese sich ihre Denkproblematik nicht erst selbst zu 
erarbeiten braucht. Zweifellos ist dies im Sinne der sozialen Ein
ordnung und Leistung notwendig; sowohl die Dbernahme tiber
lieferten Denkgutes durch die nachwachsende Generation, wie 
auch die Erhebung des Denkens zu einem Gemeinschaftstun ist 
nur auf diesem Wege moglich. Aber das provozierte Denken hat 
auch seine Kehrseite: je ausgesprochener die Denkakte auf ausse
re Imperative'bin erfolgen, urn so grosser ist die Gefahr, dass sie 
ausserlich bleiben, dass sie mit den spontanen Denkbediirfnissen 
und der selbstgewachsenen Problematik nichts zu tun haben. 
Das rein reaktive Denken kann daher recht 
per son f rem d s e i n. 

Aus dieser Einsicht ergeben sich wichtige Folgerungen. 
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Eine erste ist pad ago g i s c her Art. Da spontanes und 
reaktives Denken verbunden aufzutreten pflegen, so ist es weit
gehend moglich, die Denkimperative so darzubieten, dass sie zu
gleich Resonanz im spontanen Denken finden. Es ist z.B. die zen
trale Aufgabe jedes Unterrichts und jeder Prufung, mit ihren 
Denkfragen den spontanen Denkeinstellungen (Interesse, Auf
merksamkeit, Disponiertheit) entgegenzukommen. 

P s y c hod i a g nos tis c h dad aus der Art, wie jemand 
auf aussere Denkreize reaktiv eingeht, kein einseitiger Schluss auf 
seine spezifische Denkfahigkeit im ganzen gezogen werden. J edem 
sind Menschen bekannt, die vortreffliche Schiller, auch gut de n
ken d e Schiller waren, sofern es sich urn das Reagieren auf die 
Denkforderungen der Schule handelte - und die dann spater, als 
dieser aussere Zwang zum Denken aufhorte, enttauschten; sie er
wiesen sich nicht nur als denktrage, sondern auch als weitgehend 
denkunfahig - namlich unfahig zum spontanen Denken. Umge
kehrt gibt es Menschen, deren, vielleicht recht starkes Denken 
schon sehr fruh seine spontanen und eigenwilligen Wege geht, und 
sich eben deshalb recht sprode gegen den Einbruch ausserer 
Denkimperative verhalt. Sie sind dann z.B. "keine Examens
menschen" . 

Welche Bedeutung diese Betrachtung fUr den Begriff der Intel
ligenz und fUr die Praxis der Intelligenzprufungen hat, wird sich 
sehr bald erweisen. 

W iss ens c h aft s met hod i s c h ergibt sich eine Be
grenzung des Wertes der experimentellen Denkpsychologie. Da 
die Methodik der Wurzburger Schule 1) sich eben auf Denkexperi
mente und die dabei gemachten Selbstbeobachtungen stutzt, hat 
sie es ausschliesslich mit dem reaktiven Denken zu tun. J a das 
"Denken auf Kommando" tritt hier in noch reinerer Form auf als 
anderwarts, weil die experimentelle Situation lediglich "Denken 
uberhaupt" fordert, aber in keiner Weise Gebiet und spezifischen 
Inhalt der Denkaufgaben aus der lebendigen Person/Welt-Be
ziehung zu rechtfertigen vermag. Die Denkimperative sind also
und bleiben - ausserlich und personfremd; keine der spontanen 
Einstellungen, Interessen und Bediirfnisse, die sonst Denkantriebe 
fUr bestimmte Themen liefern, sind hier wirksam. Der bleibende 
'Vert der Methode ist darin zu sehen, dass sie uns ermoglicht, ge-

') s. s. 70 und 368. 
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wisse for mal e Zuge der Denkablliufe genau zu studieren. Irrig 
aberistdie Meinung, dass mit diesem Verfahrenjemals "das Den
ken" in seiner entscheidenden Wesensart erfasst werden k6nnte. 

2. Den k han diu n gun d Den k b ere its c h aft 

Jeder Ablauf eines Denkprozesses ist durch das Zusammenwir
ken zweier personaler Faktoren bestimmt: des aktuellen Tatig
keitsfaktors und des dispositionellen Bereitschaftsfaktors. 

a.) Den ken a 1sT a t i g k e i t. - Dass zum Denken Ta
tigkeit wesentlich geh6re, ist ein fundamentaler Satz der Denk
psychologie. Dieser aktive Charakter des Denkens ist sowohl pha
nomenal durch Selbstwahrnehmung, wie funktionell durch die Art 
.des Denkgeschehens gesichert. 

Jeder Mensch e r I e b t es in starkster Evidenz, dass er beim 
Nachdenken, beim Sich-Besinnen, beim Verstehen schwieriger 
Zusammenhange u.s.w. in ausgesprochenem MaIse selbsWitig ist. 
Nur mit Verwunderung kann man auf jene kunstlichen Konstruk
tionen mechanistischer Psychologen zurUckblicken .. die die Denk
ablaufe rein passivistisch ausdemKommen und Gehen, Sich-Ver
binden und Trennen von Elementen erkHiren wollten. Eine Wach
traumerei und die energische Beschaftigung mit einem schweren 
mathematischen Problem zeigen psychologische Unterschiede, 
die allein durch die Merkmale: wesentlich passives Hingegeben
sein dort, wesentlich aktives Sicheinsetzen der ganzen Personhier, 
beschrieben und durch keine, noch so geistvollen, psychomechani
schen Theorieen wegdisputiert werden k6nnen 1). - Nur das Wol
len ist von gleich starkem Tatigkeitsbewusstsein begleitet. 

In diesem Erlebnis spiegelt sich der personale Tatigkeitscharak
ter des Denkens, der drei Momente enthaIt. 

Das d y n ami s c h e Moment: Denken erfordert intensiven 
Kraftaufwand, zu dem sich die Person wahrend einer begrenzten 
Zeitspanne zusammenrafft. Die Einzelerscheinungen dieser Denk
dynamik (Konzentration, Rhythmisierung, Ermudung u.s.w.) 
konnen uns erst spater beschaftigen. 

1) Dieses ganz ursprlingliche Bewusstsein, welches das denkende Ich von seiner 
Aktivitat besitzt, hat sich sehr eindrucksvoll in phi los 0 phi s c hen Lehren 
aller Zeiten niedergeschJagen; ja, es hat dazu gefiihrt, die Denktat geradezu a1s den 
Ursprung aller geistigen Existenz anzusehen. Es sei bier nur an die Aristotelisch
scholastische Lehre vom Geist als "actus purus", an Descartes' "cogito, ergo sum", 
an Fichte's: "Das Ich ist keine Tatsache, sondern eine Tathandlung" erinneFt. 
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Das tel e 0 log i s c h e Moment: Denken funktioniert ziel
strebig. Jedem einzelnen Denkvollzug ist eine Z e i t g est a 1 t 
eigen, deren Hauptakzent auf dem letzten Teil des Prozesses, dem 
Denkergebnis, liegt. Auf dieses drangt alles Dbrige hin; ihm sind 
dem Range nach die anderen Momente des Ablaufs untergeord
net: als Denkwerkzeuge und Denkhilfen, als Signale fUr Fehlwege, 
als Verkntipfungen und Trennungen, als Teilziele, die zu Stufen 
des weiteren Anstiegs werden, und die zugleich vortibergehende 
Ruhepunkte bilden. Diese intellektuelle Gestalt des Denkvollzugs 
ist ferner getragen von wechselnden GefUhls- und Strebeantei
len: am Anfang besteht die Spannung der Aufgabe und das Lei
den am Problem, zugleich die Unsicherheit des Weges und die 
Fraglichkeit des Erfolgs; weiterhin die Teilgeftihle der Forderung 
und des plotzlichen Weiterkommens, der Hemmungen, Sperrun
gen und Ermtidungen - die steigende Vereindeutigung bis hin zu 
dem Abschlussgeftihl der Erftillung oder des Versagens. Hinter 
alledem aber steht als treibender Motor die Will ens han d-
1 un g: denn das erst in der Zukunft liegende Ziel wirkt k a u
s a 1 auf den Denkprozess, determiniert die Wahl der Hilfsmittel, 
sorgt fUr Ausscheidung der nicht passenden Elemente, verhindert 
das Abgleiten in denkfremde psychische Vorgange. 

Hier wird also der grundsatzliche Unterschied zwischen Denk
vollzug und Assoziationspiel erkennbar: im Denken waltet eine 
vom Ziel her bestimmte Ordnung; das Ziel tibt, wie es Ach 
ausgedrtickt hat, eine "d e t e r min i ere n d e Ten den z" 
aus. Die Assoziationspsychologie, die nattirlich diese entscheiden
de Eigenschaft des Denkens nicht tibersehen konnte, hat immer 
wieder versucht, sie dennoch mit ihren Kategorieen zu bewalti
gen. So sprach z.B. Hugo Liepmann von der "Obervorstellung", 
die dauernd im Bewusstsein ist und dadurch den Ablauf der ande
ren Vorstellungen beeinflusst 1). Aber mit dieser Konstatierung 
von zwei ganz verschiedenen Arten von Vorstellungen, von denen 
die eine teleologisch - namlich richtunggebend und ordnend -
auf den Verlauf der anderen wirkt, ist ja bereits die mechanisti
sche Assoziationslehre gesprengt; und es ist nur folgerichtig, wenn 

') FUr dievornehmlich psychatrischen Problemstellungen, mit denen es H.Liepmann 
zu tun hatte, erwies sich sein Gedanke, ungeachtet der unzulanglichen theoretischen 
Formulierung, als sehr wichtig und fruchtbar; so konnte er die Erscheinung der "Ideen· 
flucht" dadurch verstandlich machen. dass er zeigte, wie hier die "Obervorstellungen" 
(also die determinierenden und ordnenden Denkantriebe) unwirksam geworden sind. 
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man jetzt auch darauf verzichtet, dasjenige Moment, das diese 
zielstrebige Funktion ausiibt, II Vorstellung" zu nennen. Denn fUr 
den Denkvollzug ist ja gerade dies wesentlich, dass das zu errei
chende Ziel n 0 c h n i c h t als konkrete Bewusstseins g e g e
ben he i t da ist (ware es so, dann ware ja die Erarbeitung des 
Ergebnisses durch Denken iiberfliissig), sondem als Auf g e g e
ben he i t, als ein Vakuurn - das aber doch schon die Tendenz 
zu seiner Selbstaufhebung enthiilt. Die Art, wie das Ziel vor 
seiner Erreichung b e w u sst ist, kann sehr verschieden sein: es 
kann erlebt werden als selbstandiger "Problemgedanke", a1s 
mehr unselbstandiger, dem Gesamtverlauf eingebetteter, Aufgabe
gedanke, als vage Schemavorstellung, als blosses Spannungsge
fiihl; es kann aber auch iiberhaupt ohne eigene Bewusstseinsre
priisentation sein und dennoch dem Denkvollzug seine Richtung 
geben. Es ist ein personaler Wirkungsfaktor, der den Ablauf des 
Bewusstseins beeinflusst, aber selbst mit psychologischen Be
wusstseinskategorieen nicht eindeutig zu beschreiben ist. 

Das the tis c h e Moment: In jeder Tat (des Wollens wie des 
Denkens) s tell t sic h die Person als Aktionszentrum irgend
wie zu ihrer Welt. Bei der Denktat verbleibt diesStellungnehmen 
rein im Innem der Person; sie ist g e i s t i g e Stellungnahme. 
Diese wird im Denken entweder tatsachlich v 0 II z 0 g e n: Be
jahung und Vemeinung - oder g e s u c h t: Frage, Zweifel, Pro
blematik. Jedesmal aber handelt es sich urn ein nicht weiter be
schreibbares Einsetzen der ganzen Person fiir oder wider einen 
Gedanken, eine Aussage, eine Entscheidung. Nur derjenige 
den k t wirklich, der innerlich zu dem Gedachten Ja oder Nein 
sagen, es anerkennen oder verwerfen kann - und der solche Stel
lungnahme anstrebt und in sich seiber erzeugt. Diese Fahigkeit 
ist - entwicklungspersonalistisch gesehen - eine sehr spate; 
auf primitiveren Stufen namlich ist Stellungnehmen noch das u n
g esc hie den e aussere und innere Sichstellen zur Welt, also 
zugleich weltandemde Tat: "aussere Willenshandlung". Erst auf 
hoheren Stufen verselbstandigt sich das innere Stellungnehmen. 
ohne iibergreifen zu miissen in das aussere Gefiige der Dinge; und 
so wird erst hier das reine Denken, die praxisfreie Theorie moglich. 

b) G r e n zen d erA k t i v ita t. Den k b ere i t
s c h aft. - 1st nach allem Gesagten der Tatcharakter des Den-
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kens gegenuber einer rein mechanistisch-passivistischen Ablei
tung der Denkvollziige gesichert, so mussen wir nun aber fra
gen: e r s c hop f t sieh das Denken in soleh konzentriertem 
Tun? Diese Frage ist zu verneinen. Wir haben ja nieht nur perso
nale Aktivitat und mechanische Passivitat zu unterscheiden, son
dern auch: personale Aktivitat und personale Dis p 0 sit ion. 
Hier muss die These von der schlechthin geltenden Aktivitat des 
Denkens wirklich revidiert werden. Auch fUr den einzelnen 
Denkvollzug gilt, was wir friiher yom Denken iiberhaupt sagten: 
es findet ein fortwahrendes Ineinandergreifen und Wechseln von 
a k t u e 11 e r Tat u n d dis P 0 sit ion e 11 e r B ere i t
s c h aft statt. Das denkende Tun ist nur zum geringeren Teil 
direkt in der Lage, bis zum Denkziel hin ununterbrochen den 
Verlauf zu steuern; seine andere Aufgabe besteht darin, personale 
Einstellungsspharen in Bereitschaft zu setzen, sodass nun aus 
diesen heraus - ohne neue Inanspruchnahme personaler Denk
tat - ein bestimmter Denkfortschritt vollzogen oder sogar das 
gesuchte Endresultat gewonnen wird. 

Besonders deutlich wird dieses Wechselspiel in dem sogenannten 
"A h a"-E r 1 e b n i s (Biihler). Es gibt Denkablaufe, bei denen 
das Denkziel sehr energisch gesucht wird, ohne dass doch diese 
Bemiihungen direkt zum Erfolge fuhren. Beispiele : man hort einen 
Witz erz1i.hlen und erfasst die Pointe nicht sofort; man be
miiht sieh, in einem Vexierbild die aufgegebene Figur herauszu
finden; man beschaftigt sich mit einem mathematischen Lehrsatz, 
dessen Gesamtsinn nieht gleich einleuchtet; man steht vor einer 
ratselhaften Situation, die man nieht sofort durchschaut. In sol
chen F1i.llen stasst das aktive Weiterdenken auf Schranken: es geht 
nicht voran; die Anstrengung ist fruchtlos - und plot z 1 i c h, 
oft fur den Denkenden selbst ganz iiberraschend, schiesst dann 
doch das Ergebnis hervor: "Aha, so ist's!" Das Vexierbild "sieht 
auf einmal ganz anders aus"; der Sinn der mathematischen Auf
gabe leuchtet vollkommen ein; die plOtzlich verstandene Pointe 
des Witzes lost erst jetzt die adaquate Reaktion des Lachens aus 
u.s.w. In allen diesen F1i.llen hat die eigentliche Den k-A r b e i t 
nur den Boden bereitet und aufgelockert fur das organisch aus 
personalen Tiefen herauswachsende Denkergebnis; sie hat die 
Bereitschaft innerer Einstellung geschaffen und gesteigert. Daher 
denn auch der oft so starke Einschlag von Irrationalitat im Aba-
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Erlebnis; es erscheint unbegreiflich, dass man vorher bei aIler 
aktiven Denkbemiihung das Resultat nicht gefunden hatte, das 
jetzt so selbstverstandlich anmutet. 

Zuweilen konnen die beiden Faktoren des DenkabIaufs gerade
zu g e g e n einander wirken, so etwa beim Sichbesinnen auf 
Namen: aIles aktive Nachdenken erweist sich a1s vergeblich, ob
gleich der Name "uns auf der Zunge schwebt" (d.h. wir spiiren, 
dass sich die Bereitschaft durch die Denkbemiihung verstarkt); 
aber die Bereitschaft bedarf, um sich zu aktualisieren, einer ge
wissen passiven Lockerheit und diese ist wahrend des Denkaktes 
unerreichbar. Gibt man nun aber die Bemiihung zeitweilig auf, 
beschaftigt man sich mit anderen Dingen, dann kann sich jene 
Disposition auswirken - und der Name springt unerwartet her
vor und mitten in ganz abseitige Denkablaufe hinein. (Vgl. hier
zu S. 335). 

Je starker das Denken personal verankert ist, um so treffsiche
rer funktioniert im Denkvollzug das Wechselspiel von Denkbe
reitschaft und Denkaktivitat - darum viel besser im spontanen 
Denken als im reaktiven. Bei den hochsten Formen des Spontan
denkens, so beim geistigen Schaffensprozess des Forschers, sind 
die spezifischen Denk a k t e oft nur die obersten Instanzen, die 
den Denkdispositionen Antrieb und allgemeine Richtung verlei
hen, iiber ihre Erzeugnisse Kontrolle iiben, sie einer Zensur unter
ziehen und schliesslich die systematische Gesamtordnung der 
Ergebnisse sichern; aber die eigentliche Substanz der Gedanken 
stammt doch weitgehend aus jener unwillkiirlichen Denkbereit
schaft. Dagegen ist bei den extremen Formen reaktiven Denkens 
- also beim "Denken auf Kommando" - die aktive Denkbe
miihung, bis zur gewaltsamen Anstrengung bin, von noten; denn 
sie muss ja all das leisten, was anderwarts dem spontanen Bereit
schaftsdenken iiberlassen werden kann. 

Es gibt kurzfristige Denkablaufe, bei denen eine aktive Kon
zentration des Tuns ganz in den Hintergrund tritt, und aIles 
Wesentliche der Selbstauslosung von Denkbereitschaften iiber
lassen bleibt: die sogenannten "E i n fall e". Ein Witzbold, ein 
geistreicher Schriftsteller ist geladen mit Einfallen: d.h. ihm 
stromen die Gedanken und gedanklichen Verkniipfungen zu, ohne 
dass er i m Mom e n t bestimmte Denkzie1e bewusst intendieren, 
.die dahin fiihrenden Wege aktiv wahlen und durchlaufen und 
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anstrengende Konzentration auf den Ablauf verwenden miisste. 
Dass freilich intensive Denkarbeit von Jahren vorausgegangen 
sein mag, urn allmahlich jene Bereitschaft zu erzeugen, steht dazu 
nicht im Widerspruch. 

Diese zeitliche Trennung ist auch sonst von Bedeutung. Oft 
hort man von produktiven Menschen (Schriftstellern, Gelehrten, 
Staatsmannern u.s.w.), dass sie we c h s e 1 n miissen zwischen 
jener Vorbereitungsarbeit, in denen die Denkbemiihungen (das 
aktive Planen, Erwagen, Nachdenken, Kombinieren, Kritisieren) 
im Vordergrunde stehen - und den Ausfiihrungen, in denen die 
nunmehr geschaffenen Bereitschaften sich aus ihrer potentiellen 
Vieldeutigkeit gleichsam von selbst in aktuelle Eindeutigkeit um
setzen. Hier ist das Denken nicht mehr in gleichem Sinne aktiv, 
wie vorher - oder so fern es aktiv ist, wendet es sich anderen Sei
ten des Problems zu: der Niianzierung gewisser Gedanken, der 
bestm6glichen sprachlichen Formulierung, u.s.w. 1). 

') Aus eigenen Erfahrungen tiber meine Art wissenschaftlichen Arbeitens kann ich 
hierzu folgendes beitragen. 

Das stille Nachdenken tiber eine Problematik ftihrt mich bis zu einigen Grundge
danken allgemeinerer Art, liefert Gesichtspunkte, Schemata und Umrissskizzen des
sen, was ich suche. Die Vagheit, die alledem zukommt, ist aber nicht ein blosses Man
ko; denn nur sie ermoglicht die notige Einkreisung und Vertiefung des Gedankengefti
ges. In einer gewissen Phase dieses Prozesses entsteht das Bedtirfnis und die Bereit
schaft, nun an die schriftliche Formulierung zu gehen. Erst wah r end dieser er
folgt die Vereindeutigung und detaillierte Durchftihrung der Gedanken, nattirlich 
zum Teil in denkender Anstrengung, zurn gross ten Teil aber als das, sich von selbst 
einstellende, Ergebnis frliheren Denkens, gelegentlicb auch als, rnich selbst liber
raschendes, "Aha"-Erlebnis. Zwischen die ursprlinglichen Denk a k t e und die 
jetzige Schreibtatigkeit hat sich also eine Schicht von Denk be rei t s c h aft und 
Denk e ins tell u n g gelagert, aus der heraus ich jetzt schaffen kann. 



SECHSZEHNTES KAPITEL 

DIE HAUPTARTEN DER GEDANKEN 

Allen Gedanken wohnt eine I n ten t ion inne; deren Ziel 
kann sein: ein Gegenstand, eine Beziehung, ein Gesamtsinn. Hier
nach gliedern sich auch psychologisch die Hauptarten der Ge
danken. 

I. GEGENSTANDSGEDANKEN 

Der Beginn gegenstandlichen Denkens ist noch ganz in die Sin
neswahrnehmung eingeschmolzen. Rein in der Gegenwart erlebt 
der Mensch ein: "da ist etwas" ; die Denkintention geht auf einen 
fliichtigen "Augenblicksgegenstand". Erst von hier aus scheiden 
sich dann allmiihlich die beiden Wege des Objektdenkens: zum 
individuellen und zum allgemeinen Gegenstand hin. Beide setzen 
schon gewisse Entanschaulichungsprozesse voraus. 

1. Das Denken individueller Gegenstande 

Die Auffassung des selbstandig existierenden E i n z e 1 d i n
g e s verlangt Ide n t i f i kat ion durch Bezug beliebiger 
Vorstellungen auf ein, mit sich selbst iiber die Zeit hin identisch 
bleibendes, Etwas. Die reine Gegenwartsbindung reicht also nicht 
aus, ebenso wenig das Erlebnis irgend einer einzelnen konkreten 
Vorstellung. Wir haben dies friiher an dem Beispiel "Hamburger 
Hafen" aufgezeigt (S. 370). Beim Kleinkind kann man das Den
ken individueller Gegenstande im Entstehen beobachten, z.B. 
dort, wo aus dem blossen Vertrautheitsgefiihl beim Sehen des 
miitterlichen Gesichts oder des Piippchens ein regelrechtes "Wie
dererkennen", also ein Identifizieren wird. Die fortschreitende 
"Vergegenstandlichung" der Einzeldinge ist ein sehr langsamer, 
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nie ganz zum Abschluss kommender Prozess; es ist immer nur ein 
kleiner Bruchteil der personalen Welt eines Menschen, innerhalb 
dessen jene Herauslosungen, Abgrenzungen, Gegeniiberstellungen 
und Identifikationen erstrebt werden und gelingen, die zum Ge
genstandsgedanken fiihren. 

Ein Beispiel: fur naive Menschen ist die Luft, die sie atmen, so innig 
dem Vitalprozess eingeschmolzen und so unklar gegen anderes abge
grenzt, dass sie psychologisch nicht den voUen und klaren Gegenstands
charakter gewonnen hat. 

Wie sehr der Identitatsgedanke, bezogen auf einen individuellen 
Gegenstand, schon iiber die blosse konkrete Vorstellung hinaus
geht, ersieht man am besten an dem Unterschied zwischen unbe
hlbten und belebten Gegenstanden. Auch einem unbelebten Ge
genstand "Puppe", "Berg" entsprechen vie Ie Vorstellungen. 
Aber deren Verschiedenheit wird nicht dem Objekt zugeschrie
ben, sondern nur der jeweilig wechselnden Stellung des Subjekts 
zu ihm; hier ist dem Identitatsgedanken der Gedanke der Gleich
heit (genauer des Mit-sich-Gleichbleibens) zugesellt. Anders beim 
lebendigen Gegenstand. Eine Pflanze wiichst und bliiht und welkt, 
ruft in mir im Zeitablauf verschiedene Wahrnehmungen hervor, 
die sich in verschiedenen Vorstellungen niederschlagen; diese wer
den objektiviert, d.h. auf jeweilig wechselnde Zustande des 
Objekts bezogen - aber das Objekt selbst wird als identisch ge
dacht, ungeachtet der an ihm mitgedachten Veranderungen. Und 
zwar ist diese Fahigkeit zur gedanklichen Identifikation verander
licher Gegenstande nicht etwa ein spates Phanomen; sie ist viel
mehr ganz primitiv, ja sie ist gerade auf primitiven Denkstufen 
besonders fessellos; denn diese Stufen denken magisch: j edes 
Ding, jedes Geschopf kann sich in ein vollig anderes verwandeln 
- ohne dass seine "Dasselbigkeit" dadurch irgendwie beriihrt 
wiirde; in Marchen, Mythos und Zauberei gibt es ja unbeschrank
te Metamorphosen der Personen und Sachen. 

Natiirlich kommt auch dieser primitive Identitatsgedanke 
nicht ohne anschauliche Hilfen zustande, die teils der ausseren 
Wahrnehmung, teils der Selbstwahrnehmung angeh6ren. An den 
G e g ens tan den wird der Zeitablauf ihrer Zustandsanderun
gen als ein stetiger erlebt; nirgends erfolgt der Bruch, der die Ab
hebung eines neuen Objekts gegen das alte rechtfertigen wiirde. 
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Zugleich erlebt das Sub j e k t sich selbst als identisch mit sei
nem friilieren Dasein. "Ich" habe Erinnerungen an friihere Zu
stande als "meine"; "Ich" habe das Bewusstsein, dass die Linie 
meines Lebens nirgends eine Zerreissung erfuhr und auch weiter
hin auf lange nicht erfahren wird, sodass die verschiedensten Zu
stande verschiedener Zeiten der Vergangenheit und Zukunft dem
selben, "meinem", Leben angeh6ren. Der Identitatsgedanke kann 
sich hier also auf den unmittelbar vitalen Untergrund der Person 
stiitzen; nach Analogie zum eigenen Ich erhalten dann auch die 
anderen Gegenstande eine Art personaler Identitat. 

An dieser Stelle wird der Unterschied zwischen psychologischer und 
logischer Behandlung desselben Themas deutlich. Der "Satz von der 
Identitat" wird von der Logik ausgesprochen in der Formel "A = A" 
oder "jedes Ding ist sich selbst gleich". Psychologisch ist die auf 
G lei c h h e i t gestiitzte Identitat die spateste und abstrakteste 
Form dieses Gedankens; viel primitiver sind die beiden Kriterien der 
Identitat, die sich in die Satze fassen lassen: "j edes Seiende existiert 
s t e t i g zu sich selbst" und "Ich bin Ich; Dein Ich ist Dein Ich". Von 
hier aus fiihrt ein langer Weg zu jener v e r sac h I i c h ten Identi
tat, in der das "Mit-sich-g lei c h-sein" - und damit die Starrheit, 
Unveranderlichkeit - zum Kriterium des Gegenstandes wird. Seine 
abstrakteste Form hat dieser Identitatsgedanke gewonnen in den phi
losophischen Kategorieen der Substanz, der leblosen Materie, des 
"Seins" schlechthin, aus dem alles Leben und alle Veranderung fort
gedacht ist. 

2. D a s Den ken a II gem e i n erG e g ens tan d e 

Aber der Mensch denkt nicht nur individuelle, sondern auch 
all gem e in e G e g ens tan de (vgl. Beispiel c S. 371 von 
der Winkelsumme im Dreieck); und hier ist nun allerdings die 
G lei c h h e its kat ego r i e als Denkstiitze von wesentli
cher Bedeutung. Denn das Denken des Allgemeinen setzt voraus, 
dass an einer Mehrzahl individueller Gegenstande Dbereinstim
mendes erkannt, und dass dann dies Dbereinstimmende von den 
Einzelgegenstanden losgelost (abgezogen, "abs-trahiert") und zu 
selbstandigem Gedankeninhalt erhoben vdrd. Diese Verselbstan
digung verlangt dann eine Fixierung, die im sprachlich formulier
ten Allgemeinbegriff ("Dreieck", "Mensch", "Affekt") erfolgt. 
Vergleichung, Abstraktion und Fixation sind also die gedank
lichen Akte, ohne welche allgemeine Gegenstande nicht gedacht 
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werden k6nnen. Eine solche Leistung setzt schon einen ziemlich 
hohen Grad geistiger Entwicklung voraus; man muss sich deshalb 
hiiten, iiberall dort schon echte Allgemeingedanken anzunehmen, 
wo das aussere Symptom - ein flir verschiedene Gegenstande 
gebrauchtes gleiches W 0 r t - auftritt. 

Hier hat es namentlich in friiheren Stadien der Kindespsychologie 
Irrungen gegeben, indem man den psychischen Vorgang zu stark logifi
zierte. Wenn ein Kind von 5/4 Jahren nicht nur verschiedene Vogel, 
sondern auch Insekten, fliegende Papierstiicke u.s.w. "pipip" nannte, 
so hatte es nicht etwa den sehr allgemeinen Gedanken des "Fliegenden 
iiberhaupt" gewonnen; vielmehr bewirkte nur die Vagheit des Erlebens 
und der Wortmangel, dass in irgend einem Augenblick dem Eindruck 
eines in der Luft bewegten Objekts ein gelaufiges Wort zugesellt wur
de. Ob es "derselbe Gegenstand" sei, wie friiher, wenn etwas "pipip" 
genannt wurde, ob es ein anderer, aber jenem friiheren Gegenstand 
ahnlicher oder gleicher sei - diese Gedankenoperationen liegen noch 
ganz jenseits des friihkindlichen Bereichs; nur ein "Momentgegen
stand" wird gedacht und benannt. 

Auch das primitive oder fliichtige Denken des Erwachsenen 
tauscht zuweilen einen besonders hohen Grad der Abstraktion vor 
durch Verwendung sehr allgemeiner Sprachsymbole, wie "Ding", 
"Tier", "Mensch" - wo in Wirklichkeit iiberhaupt nicht Abstrak
tion, sondern blosse Unbestimmtheit des Denkens, geringe An
schaulichkeit und grosse Wortarmut vorherrscht. 

Auch nach der anderen Seite hin darf man nicht in eine falsche 
Logisierung des Problems verfallen, indem man etwa sagt: der 
Gedanke eines Allgemeingegenstandes setze jed e sma I vor
aus, dass ein Prozess der Vergleichung, Abstraktion und Fixie
rung, also ein regelrechtes Induktionsverfahren, vorangegangen 
sei. Trafe dies zu, dann ware der m6gliche Vorrat an Allgemeinge
danken beim Einzelindividuum unsaglich diirftig. In Wirklich
keit bedarf der Mensch, urn iiberhaupt zu erfassen, was Allge
meingedanken seien, einer relativ kleinen Anzahl von Modellen, 
an denen die Intention auf das Allgemeine entwickelt wird; ist sie 
aber einmal gewonnen, so ist nicht mehr die jedesmalige Ableitung 
aus einer Vielheit individueller Gegenstande oder die tatsachliche 
Anwendung auf sie n6tig; es geniigt das abstrakte Wissen, dass 
sich der Gedanke auf das Dbereinstimmende vieler Einzelobjekte 
bezieht. Wenn man einem Menschen erstmalig einen ihm bisher 
unbekannten Begriff - z.B. "Komet" oder "Infusorium" - nahe 
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bringt, so versteht er u n mit tel bar, dass damit nicht ein 
Einzelgegenstand, sondern eine Gattung - der Inbegriff der Ge
meinsamkeiten vieler Einzelgegenstande - gemeint ist, ohne dass 
er auch nur einen einzigen individuellen Reprlisentanten wahrge
nommen oder mehren; verglichen haben miisste. 

Aber freilich - urn den Allgemeingedanken zu k 1 are n, 
urn die ibm zukommenden und nicht zukommenden, die wesent
lichen und unwesentlichen Merkmale zu unterscheiden, ist das 
immer wiederholte Zuriickgreifen auf Anschauung und Vorstel
lung, auf Schema und Einzelgegenstande ("Beispiele", "Fane") 
von gr6sster Bedeutung. Solche Veranschaulichungsschritte des 
Denkens wechseln dann immer wieder mit Entanschaulichungs
schritten, urn den abstrakten Gleichheitsgedanken der Idealform 
des logischen "Begriffes" anzunahern. 

In diesem Hin und Her von Allgemeindenken und Anschau
ungshilfen gibt es die krausesten psychologischen Verquickun.gen 
und Zwischenstufen. 

Die Friihentwicklung des kindlichen Sprechdenkens liefert 
hierfiir besonders instruktive Beispiele, von denen wir an dieser 
Stelle nur einige wenige herausgreifen k6nnen 1). 

Der erste, deutlich erkennbare Allgemeingedanke des Kindes ist viel
leicht der, dass "jedes Ding einen Namen habe". Einige Monate nach 
den ersten Spracherwerbungen, die noch wie zufallige Verknupfungen 
von Lauten mit Momentangeschehnissen oder Individualgegenstanden 
anmuten, beginnt das Kind pl6tzlich zu bemerken, dass Dinge allge
mein benennbar sind; es zeigt auf verschiedene, ihm sprachlich unbe
kannte Objekte und v e r 1 a n g t, ihren Namen zu erfahren, durch 
fragende Mienen oder fragende Worte ("isn das?" = wasist denn das ?). 

Immerhin ist diese Entdeckung der Nennfunktion zunachst noch 
ein Gedanke von beschrankter Allgemeinheit, da das Kind ihn nur auf 
wahrnehmbare Gegenstande (also nicht auf Tatigkeiten, Eigenschaf
ten u.s.w.) erstreckt und innerhalb dieser auf so1che Gegenstande, die 
das Inventar seiner engen Umwelt ausmachen. 

Unterstiitzt werden diese primitiven Abstraktionen sehr stark 
durch Rei hen b i 1 dun g, da in einer Reihe die zu verglei
chenden Einzelgegenstande a n s c h a u 1 i c h neben- oder hin
tereinander gegeben sind. Die Wahrnehmung von Obereinstim-

') Vgl. c. u. w. Stern, Die Kindersprache. 3. Auf!. - W. Stern, Psycho!. d. fro 
Kindheit, III. und VIII. Abschn. 
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mungen erleichtert es wesentlich, einen Gattungsgedanken als 
Substrat des gemeinsamen Merkmals zu denken. 

Ein Kind von 1"/. Jahren lauft im Zimmer umher, beriihrt jeden 
Stuhl mit jedesmaliger Wiederholung der Frage "das Tul?" (= ,,1st 
das ein Stu hi ?"). Vnd wenn es etwa an eine anders aussehende Sitz
gelegenheit, einen gepolsterten Sessel oder einen Schemel, kommt, 
so wird der sprachliche Ausdruck der Frage noch zweifelnde. und 
zogernder; die Vnterordnung dieses Gegenstandes von geringerer 
Ahnlichkeit unter den Allgemeingedanken "Stuhl', wird eben nicht 
ohne weiteres vollzogen. 1) 

Was wir in einer solchen Einzelbeobachtung ertappen, ist nur 
der Momentausschnitt aus einem Prozess, der sich bezuglich aller 
Allgemeingedanken fortwahrend vollzieht; ihre KHirung, Ver
engung, Erweiterung, Verschiebung geht das ganze Leben 
hindurch; neue Erfahrungen, Korrekturen aus der Wahrnehmung, 
aus anderen Denkvorgangen, aus dem sozialen Kontakt bewirken, 
dass der Erlebnisgehalt eines Allgemeingedankens nicht stabil ist, 
sondern stark wechselt. Auch die Allgemeingedanken sind also 
unselbstandige Momente des personalen Lebens selbst und andern 
sich mit diesem. (Wieder sehen wir den Unterschied zwischen dem 
"psychologischen" Gedanken und dem "logischen" Begriff, der 
zeitlos und von dem denkenden Subjekt unabhangig ist.) 

Die Reihenbildung spielt eine besonders interessante Rolle bei 
einer sehr wichtigen Kategorie allgemeiner Gedanken, den 
Z a h I g e dan ken. 

Beim Kleinkind entwickelt sich der erste sinnvolle Gebrauch 
yon Zahlen stets an g lei c h art i g e n, neben-odernacheinan
der gereihten Gegenstanden. Sind solche in ihrer Zusammengeho
rigkeit durch e i n e n Anschauungsakt zu erfassen, dann gelangt 
das Kind zu den ersten "Anschauungszahlen": zwei Apfel, zwei 
Hande, drei Manner. 

Fur die hoheren Ziffern sind Zwischenstadien notig. Das Kind 
legt lauter Kastanien hintereinander und "zahlt" : eins, noch eins, 
noch eins; auf einer nachsten Stufe werden die einzelnen Glieder 
einer solchen Reihe schon mit den gelernten Zahlwortern verbun
den: eins, zwei, drei, vier. Diese Sprachsymbole bedeuten also 

1) Vgl. hierzu die viel primitivere VerhaItungsweise des Tieres in analogen Fallen 
S.440. 

Stern, Psychologie 26 
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zunachst nur den Platz in der Reihe, stellen "Ordnungszahlen" 
dar; und es ist noch ein weiterer Entwicklungsschritt notig bis zu 
dem Gedanken, dass die letztgenannte Zahl zugleich die A n
z a h I aller Reihenglieder - also die Kardinalzahl- angibt 1). 
Der Gedanke der »Anzahl" wird nicht sogleich in seiner abstrakten 
Allgemeinheit gewonnen; er bleibt zunachst auf gewisse, personal 
wichtige Gegenstandsgruppen beschrankt. So konnen Kinder 
schon die "Zweiheit" bei Apfeln und Handen verstehen und sinn
voll aussprechen, ohne dass sie diese Zahlennamen auf Hauser 
oder Berge anwenden konnen. Ganz entsprechende Erscheinun
gen zeigen die Zahlsysteme primitiver Volker; doch auch die der 
Kulturmenschheit sind nicht frei davon. Es gibt in den Kultur
sprachen halb-abstrakte Anzahlbezeichnungen, wie "Paar", "Dut
zend", "Schock", die nur auf bestimmte Gegenstandsgruppen an
wendbar sind; und es gibt mag i s c h e Zahlen wie 3, 7, 13, die 
nicht einen indifferenten Mengenwert darstellen, sondern perso
nalen Symbolcharakter haben. 

Es ist hier nicht der art, den gewaltigen Entanschaulichungsprozess 
zu verfolgen, den das Zahlendenken der Menschheit im Laufe der Zei
ten durchmessen hat. Nur gewisse Haupttypen seien genannt. 

Am Anfang stehen, wie wir eben sahen, die "ausgewahlten" und 
"magischen" Zahlen - bei denen iiberhaupt nur wenige unter den 
moglichen Anzahlen erfasst und auch diese nur in Bezug auf wenige 
Gegenstandsgebiete angewandt werden. In weiteren Denkschritten 
werden gewonnen: die "benannten" Zahlen, die noch an Gegenstanden 
kleben, aber schon auf beliebige Gegellstande anwendbar sind, die "un
benannten" ganzen Zahlen, bei denen bereits die gedanklichen Opera
tionen in Unabhangigkeit von irgend welchen Gegenstanden vollzogen 
werden. Durch eine Kluft getrennt von diesen sind jene weiteren Zahl
abstraktionen, die erst durch wissenschaftliches Denken erarbeitet 
werden konnten: die negativen, die irrationalen, die imaginaren, die 
infinitesimalen Zahlen - bis hin zu den, in keiner gegenstandlichen 
Anschauung mehr verifizierbaren, nur noch in abstrakt-begrifflichen 
Zeichen fassbaren Zahlgedanken der modernen Zahlentheorie. 

II. BEZIEHUNGSGEDANKEN 

Die letzte Betrachtung hatte schon mehrfach Beziehungsgedan
ken behandelt (Identitat, Gleichheit, Anzahl), aber doch nur so-

') So kann es kommen, dass Kinder zwar die Finger einer ihnen dargebotenen Hand 
richtig zahlen, aber die Frage;wieviel Finger sind das also? noch nicht beantworten 
konnen. 



DIE HAUPTARTEN DER GEDANKEN 403 

weit, als sie zur Erzeugung von Gegenstandsgedanken erforderlich 
sind. Nun k6nnen aber die Beziehungsgedanken auch selbstandig 
auftreten als zwischengegenstandliche und iibergegenstandliche 
Erlebnisinhalte. Die Gedanken "Kausalitat" oder ".Almlichkeit" 
sind zwischengegenstandlich, sofern sie zwischen mehreren Ge
genstanden eine Briicke schlagen, iibergegenstandlich, sofern sie 
in identischer Weise auf beliebige Gegenstandsarten anwendbar 
sind. 

Logik und Erkenntnistheorie nennen diejenige Beziehungen, 
die unter dem Gesichtspunkt der Erkenntnis als letzte, irreduzible 
Voraussetzungen fUr die Verkniipfung und Ordnung von Gegcn
standen anzusehen sind, "Kategorieen". Die Psychologie hat, un
abhangig von der Geltungsfrage, jene Beziehungsgedanken in 
ihrem psychischen Gehalt zu beschreiben und ihre Genese im Ein
zelindividuum wie in der Menschheit zu verfolgen. 

1. Praekategoriale Beziehungen 

Hierbei stasst sie auf einen Tatbestand, der noch einmal deut
lich die Verschiedenheit logischer und psychologischer Blickricb
tung zeigt: das urspriinglichste Beziehungsdenken erweist sich als 
p rae kat ego ria 1. Auf jenem geistigen Niveau, auf wel
chern der Mensch beginnt, Gegenstande aus dem Chaos seiner 
Vitalwelt heraus zu analysieren, ist es ihm noch gar nicht 
m6glich, den abgegrenzten Einzelgegenstand zu irgend einem 
anderen abgegrenzten Gegenstand in eine scharf charakterisierte 
Einzelbeziehung zu setzen; jeder Gegenstand ist noch eingebettet 
in das Total der Welt und geh6rt mit allem anderen, das ebenfalls 
vergegenstandlicht wird, auf das innigste zusammen. Die Ur
beziehung, welche gedacht wird, ist also garnicht die Zweierbezie
hung (wie sie Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck, die zwei 
Glieder einer "Ahnlichkeit" u.s.w. verbindet), sondern eine A lI
be z i e hun g, ein Miteinander-zu-tun-haben von ]edem mit 
Jedem - oder, besser: ein noch garnicht v6llig Abgesondertseill 
des einzelnen Gegenstandes aus der unbestimmten Ganzheit der 
personalen Welt. Unbestimmt aber bleibt zugleich die kategoriale 
Art dieser Beziehung. Ein Gegenstand wird als einem anderen 
ahnlich und zugleich als mit ihm identisch gedacht. Zwei Phasen 
eines V organgs werden noch ungeschieden gedacht als: eine Wir-
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kung, die aus einer Ursache herriihrt; ein Zweck, dem ein Mittel 
dient; ein Zeichen flir ein Bezeichnetes. Wie bei allen psychischen 
Entwicklungserscheinungen, so steht also auch beim Beziehungs
denken ein Zustand der Diffusitat und Vieldeutigkeit am Anfang; 
und erst a.1lmahlich werden dann durch Ausgliederung die 
s p e z i f i s c hen Beziehungsgedanken gewonnen. 

In die chaotische, praekategoriale Urbeziehung wird aber auch 
die denkende Person miteinbezogen; ja, es handelt sich u r
s p r li n g I i chum die Beziehung I c h/Welt, erst in zweiter 
Linie urn die Beziehung von Weltstiick zu Weltstlick. Alles, was 
an Einzelgegenstanden, Zustanden und Vorgangen in der Welt 
abhebbar ist, hat etwas zu tun mit "m i r"; und i c h habe zu 
tun mit allem, was da draussen passiert. Ein Komet erscheint am 
Himmel, oder eine Katze lauft liber den Weg: diese Begegnung 
wird irgendwie in Zusammenhang gedacht mit dem Schicksal des 
Denkenden - wobei es noch ganz diffus bleiben kann, ob jene 
Gegenstande Ursache oder Zeichen kommenden Ungllicks, oder 
StrafenflirvergangeneTaten, oder gar Identifikationen mit "mir" 
seien. In umgekehrter Richtung ist eine Tat meiner selbst - z.E. 
eine Kulthandlung, eine Beschworung - flir die Wei t bestim
mend; sie kann das Wetter andern, den Feind schadigen, einen 
Erfolg herbeifiihren; wobei wiederum Beobachtung natlirlicher 
Ursachbeziehung und kritische Nachpriifung der Richtigkeit der 
Annahme noch vollig fehlen konnen. 

Wir haben damit die Grundformen des my s t is c h-m a g i
s c hen Be z i e hun g s den ken s entwickeltI). "Mystisch" 
heisst dies Denken, wenn man die praekategoriale Allbeziehung 
betont; "magisch", wenn man den aktiven Anteil des eigenen Ich 
hervorhebt. Diese Denkweisen ruhren auf primitiven Stufen: bei 
Naturvolkem, bei kleinen Kindem, durchaus die Vorherrschaft. 
Aber auch auf hOherem Denkniveau fehlen sie nie ganz. Sie bil
den beim Kulturmenschen, ja sogar beim Wissenschaftler, zum 
mindesten eine Unterschicht, die das dariiber gelagerte, rationale 
und kategoriale Denken oft genug in verschwiegener Weise farbt, 
zuwellen aber durchbricht und sich in ausgesprochenmystisch
magischem Denkgehalt bekundet. 

Dabei ware es falsch, praekategoriales und rationales Denken 
einfach mit den Wertausdriicken "nieder" und "haher" rangieren 

1) Literatur bei H. Werner und Zeininger. 
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zu wollen. Denn das rein rationale Denken fur sich bringt die Ge
fahr einer Entpersonlichung mit sieh, die der Mensch immer wie
der durch eine Ruckkehr zu den personalen Untergrunden des 
Denkens bekiimpfen muss. Die umfassendsten Denksysteme, die 
die Menschheit uberhaupt produzierte, die der "Weltanschauun
gen" im weitesten Sinne, sind deshalb stets Synthesen beider 
Denkweisen. My then, Religionen, kunstIerische Weltbilder und 
- auf wissenschaftlicher Stufe - metaphysische Systeme sind 
aus den beiden Quellen des ganzheitIich-totalen und des abstrakt
kategorialen Beziehungsdenkens gespeist und reiehen dadurch 
sowohl in den Wurzelboden der personalen Existenz wie in die 
Hohen der Spekulation hineiu. 

Daneben stehen dann so1che Verquickungen beider Denkweisen, bei 
we1chen das rationale Denken eigentlich nur dazu benutzt wird, dem 
mystisch-magischen Denken als Werkzeug der Begriffs- und System
bildung zu dienen. Mystizismus, Spiritismus, Theosophie, Aberglaube, 
Sektenbildungen verschiedener Art sind mehr oder minder triibe Er
zeugnisse so1cher Denkarbeit. 

Das Beziehungsdenken ist also ebenfalls von einer Doppelbe
wegung bestimmt (iihnIich jener, die wir beim Gegenstandsden
ken als Entanschaulichung und Veranschaulichung beschrieben 
hatten). Z w i s c hen En t per son I i c hun gun d V e r
per son lie hun g geht der Weg hin und her; und jeder 
einzelne Beziehungsgedanke steht an einer bestimmten Stelle 
dieses Weges, ist zugleieh personal verankert und kategorial 
abstrahiert. 

Es sei dies an einigen Beispielen erliiutert, die hier nur als 
Hinweise dienen konnen fur eine anzustrebende Ph1inomeno
logie aller wesentIiehen Beziehungsgedanken. 

2. G lei c h h e i t, V e r s chi e den h e i t, A h n ] i c h
k e i t 

Eine Gruppe von Beziehungsgedanken baut sieh auf Denk
akten des V erg lei c hen s auf: so die Kategorieen: Identitiit, 
Gleiehheit, Verschiedenheit, Ahnliehkeit, Steigerung. 

Schon oben konnten wir nachweisen, wie der Gedanke der 
Ide n tit ii t seinen Ursprung in der Selbstgewissheit von der 
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Stetigkeit des Ich, also durchaus im Personalen habe, und dass die 
abstrakte Identitat zweier Begriffe, oder die mechanische Identi
tat der tragen und unveranderlichen Substanz erst am Ende eines 
langen Prozesses der Versachlichung steht. 

Der Gedanke der "G 1 e i c h h e i t" bedeutet urspriinglich 
Gleichwertigkeit fiirmich, Vertauschbarkeit und Vertretbarkeit im 
Dienste personaler Zwecke, Bedeutungslosigkeit (Unterschwellig
keit) der Verschiedenheiten, immer im Hinblick auf irgend welche 
sinnvolle Zielsetzung. Erst sehr allmahlich wird dies personale 
Ziel zum sachlichen Gesichtspunkt rationalisiert, zum sogenannten 
"tertium comparationis" - ganz zuriick tritt es endlich im 
abstrakten, mathematischen Gleichheitsgedanken, sodass hier 
Gleichheit Zl1 einer rein unpersOnlichen Mafsbeziehung wird. 

"Ve r s chi e den h e i t" ulld "Anderssein". - Zu Grunde liegt 
ein Urerlebnis der Durchbrechung der persollalen Situation: das 
Fremdheitsgefiihl, die Desorientiertheit, der Choc-oder auch die 
Entbehrung, das Bediirfnis, der Wunsch. Hier wird also "Anders
sein", "Anders-werden" noch erlebt ohne Vergleichungsakte, ohne 
Zweigliedrigkeit der Denkbeziehung. 1m leidenschaftlichen Aus
ruf: "Das muss anders werden!", in der Konstatierung "Ich 
fiihle mich heut ganz anders", oder "Du siehst heut so verandert 
aus" braucht der - vergangene oder zukiinftige - Zustand, von 
dem der gegenwartige verschieden ist, garnicht als zweites Denk
glied im Bewusstsein zu sein. Die scheinbare Paradoxie einer ein
gliedrigen Beziehung lost sich dadurch, dass ich im Grunde die 
Beziehung des Gegenstandes zu m i r, nicht zu einem anderen 
Gegenstande denke. Aber auch, wenn das zweite Vergleichsglied 
mitgedacht wird, werden doch "Verschiedenheit" und "Verande
rung" zunachst noch stark als Wechsel innerhalb der personalen 
Welt, als Bedeutsamkeit fiir "mich" erlebt - urn erst allmahlich 
(ganz entsprechend, wie wir es vorhin von der Gleichheit ausfiihr
ten) entpersOnlicht und formalisiert zu werden. 

Sehr deutlich ist der persomile Antell beim Beziehungsgedan
ken de r qua n tit a t i v e n Verschiedenheit: in den Gedan
ken der Zunahme und Abnahme, des "Mehr und Minder", "GrOs
ser und Kleiner" u.s. w. Hisst das naive Denken ganz unverhiillt 
ein Urerlebnis der personaIen Geltungssteigerung und-Minderung 
mitklingen. 

Beim A h n 1 i c h k e its-Gedanken gibt es eine, nunmehr ver-
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standlich werdende, Seltsamkeit. Wahrend fUr die Logik "Ahn
lichkeit" eine durchaus reziproke Beziehung ist (a ist dem b eben
so ahnlich, wie b dem a), gilt dies psychologisch durchaus nicht. 
1m wirklichen Leben wird die Ahnlichkeitsbeziehung einseitig 
nach dem mir personal naher stehenden, bedeutsameren Gliede 
orientiert. Ich kann daher sagen: dieser (fremde, mir zufa1lig be
gegnende) Mann sieht meinem Bruder ahnlich, ohne dass ich 
umgekehrt sagen konnte: mein Bruder sieht diesem fremden 
Manne ahnlich. J e mehr die Vergleichsglieder der Person ent
fremdet, versachlicht werden, urn so mehr kann sich die rein ab
strakte Ahnlichkeit als reziproke Beziehung im Denken durchset
zen; in der mathematischen Lehre von den "ahnlichen Dreiecken" 
etwa ist die volle Gleichordnung beider Glieder erreicht. 

3. K a usa 1 ita tun d Fin ali tat 

Eine andere Gruppe von Beziehungsgedanken hat es mit Glie
dem zu tUll, die in zeitlicher Abfolge stehen. Aus der mystisch
magischen Allbeziehung, die ebenso Gleichzeitiges wie Sukzessives 
umfasst, sondert der Mensch allmahlich gewisse Sukzessionsglie
der heraus und setzt zwischen ihnen eine sinnhafte Beziehung an, 
sci es als Ursache/Wirkungs-Zusammenhang, sei es als Mittelf
Zweck-Zusammenhang. Wie sind diese Beziehungsgedanken psy
chologisch zu beschreiben? 
. Dass der Gedanke "propter hoc" mehr und anderes ist als der 
Gedanke "post hoc", ist eine unmittelbar einleuchtende, psycholo
gische Erfahrungstatsache. Dennoch hat man zuweilen eine ein
fache Reduktion versucht. Das bekannteste Beispiel hierfiir ist 
Hume's psychologische Ableitung des Kausalitatsgedankens aus 
blosser Assoziation: Sind zwei Vorgange haufig nacheinander ins 
Bewusstsein getreten, so hat sich allmahlich eine sehr feste Asso
ziation zwischen beiden gestiftet; diese Gewohnung bewirkt, dass 
bei Wiedereintritt des einen Gliedes das zweite e r war t e t 
wird. In solchen Fallen sagen wir: der eine Vorgang verursache 
den anderen. 

Die erkenntnistheoretische Bedeutung dieser Theorie geht uns 
hier nichts an. Psychologisch ist sie aber durchaus unzureichend. 
Sie konnte vielleicht verstandlich machen, warum wir den Kausa
litatsgedanken, wen n ere i n mal d a is t, nun gerade auf 
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die (haufig in Verbindung erlebten) Vorgange a und b, nicht aber 
auf die Vorgange a und c anwenden. Aber vollig unerklart bleibt, 
war u m wir j ene haufig vorkommende Verbindung unter einem 
ganz anderen, vie! gehaltvolleren Beziehungsgedanken ("Kausali
tat") denken, als es der Gedanke der wiederholten Sukzession ist. 
An sich hat die Gewohnung an Wiederholung nichts mit dem Ur
sachgedanken zu tun. Wenn ein Mensch Tag fur Tag und Jahr fur 
Jahr beim Aufstehen erst den linken Strumpf und gleich darauf 
den rechten Strumpf anzuziehen pflegt, wird hieraus dennoch nie 
der Kausalgedanke entstehen: das Strumpfanziehen links sei die 
Ursache, deren Wirkung in dem Strumpfanziehen rechts hervor
trete. Und ebenso wenig hat die immer wieder erlebte Sukzession 
von Abenddammerung und Nachtdunkel, und die sehr feste Er
wartung, dass der Dammerung das Dunkel auch in Zukunft fol
gen werde - jemals dazu gefiihrt, dass die Dunkelheit der Nacht 
als eine "Wirkung" der Dammerung aufzufassen sei. 

Es wird hier also wiederum die Unzulanglichkeit einer rein asso
ziationspsychologischen Theorie des Denkens offenbar. 

Fragen wir weiler, wei c heArt von Erlebnissen es sind, an 
denen sich diese ersten Kausalgedanken entwickeln, so muss die 
Antwort wiederum der Hume'schen These von Gewohnheit und 
Erwartung entgegengesetzt sein. Denn fur die alltiigliche, im 
Gleichtrott des Lebens wiederkehrende, Ahnlichkeit von Ver
knupfungen bed a r f der Mensch keiner besonderen gedankli
chen Kategorie; die wiederholten Verbindungen werden hin
genommen mit dem blossen Vertrautheitsgeflihl; sie ordnen sich 
von selbst der personal en Welt und ihre, magischen Totalzusam
menhang ein; sie werden erwartet mit Selbstverstandlichkeit, d.h. 
ohne Demkarbeit.(Deshalb gibt es auch flir das Tier - dessen 
Welt vie I gleichfOrmiger und dessen Leben viel konservativer ist 
- keinen Zwang zum Kausaldenken.) Die F rag e n a c h 
der Ursache entziindet sich vielmehran 
N e u emu n dUn g e w 0 h n t e m, an dem, was plOtzlich in 
die vertraute Selbstverstandlichkeit einbricht, und eben deshalb 
fUr sich da steht, fremd, drohend, beangstigend oder mindestens 
staunen-erregend. Reicht flir die Bewaltigung des Neuen nicht 
mehr die rein vitale Reaktion (Abwehr, Flucht, Neuanpassung) 
aus, dann tritt das Den ken in Funktion und sucht nach der 
speziellen Beziehung, durch welche sich das Befremdliche in Ver-
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trautes einordnet: es wird als Wirkung einer bekannten Ursache 
gedacht. Daher setzt das kausale Denken der Primitiven ein bei 
Naturereignissen, die die Existenz bedrohen, wie Gewitter, Sturm, 
Erdbeben, Hungersnot, Feuer, Krankheit; bei den hervorstechen
den Wendepunkten des Lebens, wie Geburt, Mannbarkeit, Tod; 
bei schweren Schicksalsentscheidungen des Individuums und bei 
den, das Alltagsleben unterbrechenden, Gemeinschaftsphano
menen, wie Krieg und Aufruhr. Auch die ersten Kausalfragen des 
Kindes beziehen sich nicht auf das Alltagliche, sondem auf das 
Ungewohnte. 

"Macht die Sonne die Fingerle blutig?" fragte ein 2; 8 alter Knabe, 
als er zum e r s ten Mal in seinem Leben bemerkte, wie die gegen die 
Sonne gehaltenen Finger rosig durchleuchtet wurden. Wie hatte dieser 
Knabe "auf Grund von Gewohnheit und Erwartung" jemals darauf 
kommen ki:innen, dass Sonne und Aussehen der Finger kausal zusam
menhangen? 

Ganz langsam erst lockert sich mit fortschreitender Abstrak
tionsfahigkeit diese Gebundenheit des Kausalgedankens an das 
ftir die Person Neue und Relevante; immer weitere Kreise des 
Seins werden ihm unterworfen, bis die hochste Abstraktion er
reicht ist in dem w iss ens c h aft 1 i c hen Kausalprinzip, 
nach welchem jedes Geschehen und jedes Sein unentrinnbar in die 
Kette der Weltverkntipfungen eingereiht ist. 

Auch dem gedanklichen G e hal t nach durchlauft die Ent
personlichung des Kausalgedankens zahlreiche Entwicklungs
schritte. 

Aus der diffusen Totalbeziehung von J edem mit J edem hebt sich 
als erste Sonderbeziehung zweier Sukzessionsglieder heraus der 
Zusammenhang zwischen m e i n e r Tat und ihrem unmittelbaren 
Effekt: das Erlebnis des "M a c hen s". Diese ursprtingliche 
E i n h e i t v 0 tJ. Mac her u n d Gem a c h t e m bildet das 
Schema, an dem der Kausalgedanke sich zu entwickeln vermag. 
Es ist eine Erlebniseinheit der Anschauung, aber zugleich auch 
eine solche der personalen Geltung; die "Mach" -Beziehung ist zu
gleich "Macht" -Beziehung. 

Schon das einjahrige Kind hat, wenn es den von der Mutter ge
bauten Turm mit Begeisterung einwirft, das Bewusstsein: ich 
hab's gemacht, Gleichzeitig erlebt es solchen Zusammenhang in 



410 DIE HAUPTARTEN DER GEDANKEN 

umgekehrter Richtung: die Mutter macht, dass ich jetzt N ahrung 
bekomme; die Tischkante macht, dass ich plotzlich einen Stoss 
an der Stirn erhalte. Die letzten Beispiele zeigen schon jene Ver
allgemeinerung des "Machens", in der wir den ersten Abstrak
tionsschritt des Kausaldenkens sehen konnen: A 11 eVe r a n
de run g e n, die m i c h (a k t i v 0 de r pas s i v) a n
gehen, sind "gemacht". 

Noch auf lange hinaus kann Kausalitat iiberhaupt nicht anders 
denn als "Machbeziehung" gedacht werden. Fiir diese primitive 
Denkstufe legen die Schopfungsgeschichten und Mythologieen der 
Volker Zeugnis ab, nach denen Wetter, Einzelschicksale, Stam
mesgeschichte, ja die ganze Welt von gottlichen Kraften, Damo
nen, Zauberem "gemacht" sind - ebenso das Kausalinteresse des 
-Kindes, das danach fragt, wie und von wem die Baume, die Tiere, 
die Hauser, die Krankheiten u.s.w. "gemacht" werden. Zugleich 
steigert und erweitert sich die eigene Erfahrung des S e 1 b e r
mac hen k 0 nne n s; und so kommt es, dass die t e c h n i
s c hen und k ii n s tie r i s c hen Kausalbeziehungen zu Mo
dellen fiir naives Kausalitatsdenken iiberhaupt werden. Denn das 
Hervorbringen von Artefakten zeigt ja am klarsten die Zueinan
dergehorigkeit von tatigem lch und gemachtem Erzeugnis. 

Kennzeichnend fiir diese Abstraktionsstufe desKausaldenkens 
ist aber auch die Undifferenziertheit des dynamischen und des 
teleologischen Moments. 1st doch die tatige K r aft im allge
Meinen auf das zu erreichende Z i e 1 eingestellt; ja, noch mehr, 
das Ziel wird als "Aufgabe" bereits 1m Bewusstsein vorwegge
nommen. 

Der naive Kausalgedanke enthaIt also zugleich und diffus die 
"causa efficiens" und die "causa finalis". Die gedachte Ursache 
ist kraftgeladene Zie1strebigkeit, die gedachte Wirkung ange
strebte Kraftverwendung. 

Ein weiterer Abstraktionsschritt fiihrt nun zur D iff ere n
z i e run g dieser beiden Momente. Zeigt schon das primitive 
personale Erleben gelegentlich ein "Machen", das nicht zielge
mars ausIauft (z.B. das Zerstoren - Kaputt-"machen" - bei 
einem Wutanfall), so werden mit Erweiterung der Erfahrtmg 
immer mehr FaIle von Kraftentladung des eigenen lch und ande
rer Ktaftquellen sichtbar, bei denen der Effekt zum mindesten 
nicht eindeutig auf entsprechende Zielsetzung zuriickgefiibrt wer-
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den kann: die "b 1 i n d e" K r aft wird als Ursachprinzip er
kannt. Auf der anderen Seite ftihrt das wachsende Vorausschauen 
des Menschen dazu, dass er von gedanklich gesetzten, aber noch 
nicht verwirklichten Zukunftseffekten her die "gerichteten" Kraf
te zu denken sucht, die das Ergebnis herbeifiihren k6nnen: die 
Beziehung "M itt e liZ w e c k" lOst sich aus der vagen Ur
kausalitat heraus. 

Es ware sehr reizvoll zu verfolgen, wie sich nun diese beiden 
Typen kausalen Denkens tells auseinanderentwickeln, tells gegen
seitig zu beeinflussen suchen. An dieser Stelle mussen wenige 
Andeutungen genugen. 

Der Beziehungsgedanke der "blinden Krafte" findet innerhalb 
des naiven Denkens seine umfassendste Abstraktion im Gedanken 
des blindwaltenden S chi c k sal s. In der Wissenschaft ist 
dem Gedanken der "m e c han i s c hen Kausalitat" eine star
ke und vielseitige Entfaltung beschieden gewesen - bis zur 
Selbstaufhebung. 

Die Mechanik machte den Anfang; von hier wurde der Begriff der 
um Ziel und Zweck unbekiimmerten "Naturkrafte" auf die anderen 
Gebiete der Physik, ferner auf Chemie nnd Biologie iibertragen und auch 
die Erweiterung auf Soziologie, Psychologie und Geisteswissenschaften 
zum mindesten versucht - bis auch hier die hochste Abstraktions
stufe in einem Fatumbegriff (allgemeine Naturgesetzlichkeit, Prinzip 
der Erhaltung der Kraft) erreicht war. Aber als man so weit vorge
drungen war, erkannte man, dass im Kraftbegriff selbst noch ein letz
ter Rest jenes personalen Ursprungs, der "Mach-Beziehung" enthalten 
war; und man ersetzte ihn durch den Begriff der gesetzmafsigen Zu
ordnung zweier Geschehnisse. Damit war die Entanschaulichung und 
Entpersonlichung des Kausalgedankens vollkommen geworden -
aber dieser Gedanke selbst preisgegeben. Blosse Funktionalbeziehung 
ist keine "Kausalitat" mehr. 

Die Gedanken der z i e 1 g e ric h t e ten Kausalitat (die 
Mittel/Zweck-Gedanken) haben sich auf vier grossen Denkgebie
ten in jeweilig besonderer Weise entwickelt. 

Der Bereich des eigentlichen "Machens", den wir schon kennen, 
breitete sich ungemessen aus. Wirtschaft, Technik, Geldwesen, 
Krankenheilung, Erziehung U.S.W. existieren ja nur dadurch, dass 
fur Zwecke, die zum Tell erst in ferner Zukunft liegen, die Mittel, 
und fUr deren Verwirklichung wieder die Mittelsmittel gesucht, 
geordnet und ins Spiel gesetzt werden mussen. Die naturliche 
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Lebenspraxis des Alltags ebenso wie alle praktischen Wissen
schaften stehen dauemd unter dem Mittel/Zweck-Gedanken; und 
wenn dieser Gedanke irn Einzelfalle (z.B. beirn Kauf eines Brotes, 
oder bei der Heilung eines Kranken) noch durchaus in der An
schaulichkeit der Situation verankert ist, so ist doch selbst diese 
individuelle Anwendung nur moglich, weil der Mensch zum D e n
ken a b s t r a k t ere r Mit t e lIZ w e c k-Z usa m m e n
h a. n g e fahig ist, die als Lebensregeln, Erfahrungsmaximen, 
sittliche Grundsiitze, Rechtsnormen, Heil- und Erziehungs
Methoden auftreten. Gemeinsam ist allen diesen Mittel/Zweck
Gedanken die Zweiheit von Macher und Gemachtem; es ist eine 
von aussen wirkende Teleologie. 

1m Gegensatz hierzu entwickelt sich auf dem Erfahrungsgebiet 
des 0 r g ani s c hen Lebens der Gedanke der "inneren" (im
manenten) Teleologie. In aller organischen Selbsterhaltung, Ent ... 
wicklung, Selbststeuerung, Selbstheilung werden Mittel ins Spiel 
gesetzt, die ihren Zielen nicht als etwas Fremdes, Zweites gegen
iiberstehen, sondem mit ihnen zusammen einer identischen Ganz
heit angeh6ren. Dieses "Sich-selber-Machen" erlebt ja der Mensch 
fortwiihrend an seinem eigenen Lebensgeschehen, an seinem Wach
sen und Reifen, seiner Atmung und Emiihrung, seiner Erkran
kung und Gesundung. Aber gerade wegen dieser alltiiglichett 
Selbstverstandlichkeit ist der Anstoss zur g e dan k I i c hen 
Heraussonderung dieser Beziehungsform nicht so stark wie etwa 
fiir die Ausgliederung des "Mach" -Gedankens; auch erfordert det 
organische Zweckgedanke eine Selbstreflexion, die stets spate! 
einsetzt als das, auf das Verhaltnis IchfWelt gerichtete, Nachden
ken. So ist es verstandlich, dass der spezifische Gedanke einer irn
manent-organischen Teleologie innerhalb der naiven Denkstufen 
iiber Ansiitze und Andeutungen nicht hinaus gelangte und erst 
a.ls wi9S~haftlicher Gegetl-Gedanke gegen die Gedanken der 
blinden Kausalitiit und der ausseren Teleologie seine volle Eilt
wicklung erlebt. 

Die Geschichte der Biologie, von Aristoteles' Entelechie-Begriff bis 
zum modemen Vitalismus und Personalismus, liefert die Belege hierfiir. 
Von jenen - heut unentbehrlich gewordenen - Teilgedanken, die die
Sem Bereich des Mittel/Zweck-Gedankens angehoren, seien hier nur die 
Beziehungsbegriffe der Zielstrebigkeit, der Erblichkeit, der Anlage, der 
Disposition, der Selbstregulierung geI1annt. 
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Die Selbstreflexion des Menschen hat nun aber einen, der eige
nen Person zukommenden, Bereich des MittelJZweck-Gedankens 
gefunden und herausgearbeitet, der weit tiber das Nur-Organi
sche hinausreicht. Es ist die Stellung der Person z u den W e r
ten. Die Werte bllden eine gedankliche Welt von, in sich bedeut
samen, Sinngehalten, in die sich einzuordnen und denen nachzu
leben, nun fUr den Menschen zur Aufgabe wird. "A u f gab e 
u n d E r f ti II u n g" ist also die hier neu auftretende Gestalt 
des Mittel/Zweck-Gedankens. 

Dabei ist eine mehrfache Entwicklung des Denkens zu verfol
gen. Die Werte werden aus der konkret anschaulichen Fassung 
(Gott, die eigene Nation, die eigene Ehre u.s.w.) ins Abstrakte 
vergeistigt ("das Wahre", "das Gute", "das Schone", "das Hei
lige"); und eine aussere Teleologie (Befolgung des gottlichen Ge
setzes, Treue gegen die Autoritat) wird durch eine innere abgelost 
(die Kantische Idee der sittlichen Autonomie). In den Bereich 
dieser so spezifisch per son a len Kausalitatsgedanken geho
ren dann die Beziehungsgedanken der Motivation, der Entschei
dung, der Pflicht, der Freiheit, der Verantwortlichkeit, der Zu
rechnung. 

Endlich wird das Gebiet der objektiven Wertverwirklichung, 
auch unabhangig von den daran beteiligten Einzelpersonen, zum 
Gegenstand des Mittel/Zweck-Gedankens. Man versucht ftir den 
,,0 b j e k t i v enG e i s t" d.h. die Gesamtkultur und Gesamt
geschichtlichkeit der Menschheit, Kausalgedanken zu erarbeiten. 
Sie sind teils dynamischer Natur, indem sie "treibende Faktoren" 
des Kulturgeschehens ausdriicken, tells sind sie mehr teleologisch 
gerichtet, indem sie das "Ziel der Geschichte" vorwegnehmen und 
von diesem, erst zu verwirklichenden, Ziel her das Vergangene zu 
verstehen, das Gegenwartige zu wtirdigen und das Kommende zu 
beeinflussen suchen. 

Von den naiven Formen der Schopfungs- und Heilsgeschichte bis hin 
zu den ausgebauten kulturphilosophischen Systemen und abstrakten 
geschichtsphilosophischen Utopieen der Gegenwart ist auch hier eine 
gewaltige Denkentwicklung zu verzeichnen; die einzelnen gedanklichen 
Stufen sind zwar von genialen Individuen - religiOsen Heroen, Staats
mannern, Philosophen und Propheten - erstmalig gedacht, dann aber 
yom Denken der Massen iibernommen und in Ideale, lJberzeugungen 
und Taten umgewandelt worden. 
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III. SINNGEDANKEN 

Die einzelnen Beziehungsgedanken, wie wir sie soeben isolierend 
betrachteten, stehen im wi r k 1 i c hen Denkleben niemals 
selbstandig nebeneinander; sie sind eingebettet in e in e g e
s chI 0 sse neD e n k g est a 1 t, die wir als "S inn" be
zeichnen. 

Ich lese etwa den Satz Nietzsche's: "Nicht nur fort sol1st Du 
Dich pflanzen, sondern hinauf." Dann denke ich dabei vielerlei 
Beziehungen: raumliche Gerichtetheit nach vorwarts und nach 
oben; Symbolik dieser beiden Raumrichtungen, Gegensatzlich
keit, Erganzung, Steigerungsverhiiltnis zwischen beiden Teilge
danken, die Normbeziehung, die im "Du sol1st" liegt - aber alle 
diese Gedanken in ihrer Summierung machen noch nicht den 
"Sinn" jenes Satzes aus; ja es ware moglich, dass ich einem ande
ren jede einzelne Teilbeziehung verstandlich machen konnte, 
ohne dass er doch jenen Gesamtsinn erfasste. 

Das Eigentiimliche eines solchen "Gesamtsinnes" liisst sich 
nicht mehr durch bestimmte logische Kategorieen determinieren, 
auch nicht angemessen in Worten ausdriicken - genau so wenig, 
wie sich die individuelle Gestalt eines Kunstwerks adaquat be
schreiben liisst. 

Mit dem Terminus "Gestalt" kann man wohl den for mal e n 
Aspekt des Sinngedankens umschreiben, aber nicht mehr. Gewiss 
sind in dem "Sinn" des obigen Satzes (oder in dem "Sinn" des 
Faustdramas u.s.w.) die zahlreichen einzelnen Gegenstands- und 
Beziehungs-Gedanken zu einer besonderen Denkstruktur zusam
mengeschlossen, in welcher das Gevdcht und die Bedeutung der 
einzelnen Gedanken vom Ganzen her bestimmt sind. Es gibt 
dominierende und unterstiitzende Teilgedanken; es gibt zwischen 
den gedanklichen Momenten Spannungen und Verschrankungen 
und Differenzierungen - all dies sind Phanomene gestaltpsycho
logischer Art. 

Aber dem eigentlichen Sinn des "Sinns" kommt man doch erst 
dann nah, wenn man die Tie fen dim ens ion einbezieht. 
So wie die Person "Tiefe" hat, so auch die Welt fiir die Person 1). 
Diejenigen Erlebnisse, die aus dem unmittelbaren Kontakt von 
Person und Welt entstehen, haben Oberflachencharakter, aber. 

1) Vgl. S. 131. 
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sie weisen hin auf anderes, dahinter Liegendes; und das Bestre
ben, in dieses Andere vorzustossen, heisst den "Sinn" von Person 
und Welt suchen. Gegeniiber dem gesuchten tieferen "Sinne" ist 
nicht nur die "Sinnlichkeit" oberflachenhaft, sondern auch das 
Vorstellen und Denken, sofern es sich auf Einzelgegenstande und 
Einzelbeziehungen erstreckt. 

Diese Bedeutung des "Sinndenkens" gilt also ebenso fiir die Tiefe 
der Person, wie fUr die der Welt: man sucht den Sin n de r 
e i g e n e n E xis ten z, des eigenen Schicksals zu ergriinden, 
aber ebenso den Sin n de r WeI t, den Sinn der Natur, den 
Sinn der Geschichte, den Sinn der Nationen. Ferner kann das 
Sinndenken auf Gr6sstes und Kleinstes gerichtet sein: man be
miiht sich um den Sinn des Goethe'schen Faust im ganzen, und 
um den Sinn eines einzelnen Zitats aus dem Faust; um den Sinn 
der Mathematik, und um den Sinn des Pythagoraischen Lehrsat
zes; um den Sinn des eigenen Lebens, und um den Sinn einer ein
zelnen Handlung, die man getan hat. 

Der Akt, in dem sich dieses Sinndenken erfiillt, bezeichnet man 
als " V e r s t e hen". Damit wird auch p s y c hoI 0 g i s c h 
der Unterschied jener beiden Denkakte deutlich, die als "Erkla
ren" und "Verstehen" in der modernen Wissenschaftstheorie eine 
gegensatzliche Rolle spielen 1). "Erklaren" ist die Anwendung des 
Kausaldenkens auf einen bestimmten Denkgegenstand - wobei 
es gleichgiiltig ist, weI c he der verschiedenen Formen des 
Kausalgedankens verwertet sind; genug, wenn das Fremde und 
Einzelne dadurch einem bekannten Zusammenhang eingeordnet 
wird. "Verstehen" aber ist das Erfassen des Sinnes; die Fremd
heit des oberflachenhaften Eindrucks soll nicht durch Ausgrei
fen in die Weite, sondern durch Eindringen in die Tiefe iiberwun
den werden. Wer Napoleon "erklaren" will, muss auf anderes aus
serhalb Napoleon's Bezug nehmen: auf seine Vorfahren, seine 
Umgebung, die geschichtlichen Ereignisse, in die er hineingestellt 
war. Wer Napoleon" verstehen" will, kann sich ganz auf ibn selbst 
beschranken, aber muss sich alles einzelne, das er von Napoleon 
weiss, gleichsam transparent machen, urn in die Substanz seines 
Lebens vorzudringen. Und es kann jemand, der Napoleon sehr 
griindlich erklart hat, unter Umstanden doch nur ein sehr geringes 
Verstandnis fiir den Sinn des Phanomens Napoleon haben. 

') Vgl. s. 25 f. 
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Wenden wir nun noch einmal die so gewonnen Merkmale des 
"Sinndenkens" auf engere Sinnzusammenhange, etwa einzelne 
Sentenzen, Lehrsatze, Handlungen an. 

Was wir oben (S. 414) bei dem Nietzsche-Satz hypothetisch 
andeuteten, ist oft genug Wirklichkeit: die einzelnen Gegenstands
und Beziehungs-Gedanken eines Sinnzusammenhanges werden 
durehaus begriffen, ohne dass doch der Sinnzusammenhang des 
ganzen Denkgebildes verstanden wiirde. So kann etwa ein Schiller 
die einzelnen Denkschritte eines mathematischen Lehrsatzes er
fasst haben; er sieht ein, <lass aus der Voraussetzung a die Folge
rung b, aus dieser der weitere Satz e abgeleitet werden kann oder 
muss - aber warum im ganzen gerade diese Denkwege begangen 
werden, welche Bedeutung dem einzelnen Denkschritt in diesem 
Geftige zukommt, kurz die "Plausibilitat" des gesamten Sinnzu
sammenhanges kann ihm trotzdem verschlossen bleiben. Ahnli
ches gilt auch bei einem literarischen Werk, etwa einem Ge
dieht, an dem die einzelnen Gedanken, auch vielleicht der Ober
flachenzusammenhang des Gedankenfortschritts, durchaus erfasst 
sind, wahrend der "tiefere Sinn" noch ganzlieh unter der Sehwelle 
des Verstehens bleibt. 

Sehr bekannt ist die entsprechende Erscheinung bei Wit zen 
und bei Rat s e 1 n. Es gibt sehr intelligente Mensehen, die 
Witze nicht verstehen. Sie begreifen durehaus aile Teilgedanken 
und ihre Verkntipfungen, bringen aber kein Verstandnis auf fUr 
die "Pointe", jenen nicht weiter definierbaren Dberraschungssinn, 
der dem G a n zen zukommt. Ebenso gehort beim Ratselraten 
eine besondere Gabe dazu, in einer Art von Intuition jenen ge
meinsamen Punkt zu schauen, zu dem die verschiedenen, im Riit
seltext angelegten, Faden konvergieren. 

Es gibt aber auch das Umgekehrte: Sinnverstandnis, ohne dass 
die einzelheiten gedanklich bewaltigt wtirden. EinKind lacht zu
weilen herzlich tiber einen witz, dessen von uns gemeinte pointe 
es gamicht verstanden haben kann, weil dis Voraussetzungen zum 
Verstandnis der eizelnen dazugehorigen Denkschritte fehlen. Es 
legt eben irgendwie e i n e n - von jenen Voraussetzungen un
abhangigen - Sinn in den Witz hinen. Oder es konnen die Ein
zelheiten eines Denkgebildes nur halb und unklar begriffen sein
aber der dahinter liegende totalsinn offenbart sich doch. 1st dieser 
Tatbestand erst einmal an gewissen markanten Beispielen ein-
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sichtig geworden, dann bemerkt man, dass er viel allgemeinerer 
Natur ist: SinnversHindnis greift nicht nur tiber die gedankliche 
Erfassung der Einzelmomente hinaus, sondem ist nicht auf sie 
angewiesen, eilt ihr voraus, kann sich aus Spuren und dumpfen 
Ansiitzen aufbauen, urn dann von sich aus die Einzelheiten ge
danklich zu kliiren. So sind z.B. aIle V e r m u tun g e n und 
H y pot h e sen nur dadurch m6glich, dass ein problematischer 
Totalsinn die zu findenden Einzelbeziehungen antezipiert. 

Aus der Tiefendimension des Sinnes ergibt sich noch eine letzte 
wichtige Folgerung. Der Sinn kann in ve r s chi e den en 
Tiefen gelagert sein; ein und derselbe Denkgegenstand kann 
mannigfache "Sinngehalte" in verschiedener Tiefenlage besitzen; 
ein und derselbe Mensch kann denselben Denkgegenstand zu 
verschiedenen Zeit en mit verschiedenen Sinngehalten erfiillen; 
verschiedene Menschen k6nnen den Sinn eines Denkgegenstandes 
aus ganz verschiedenen Tiefen - und auch sehr verschiedenen 
Richtungen - hervorholen. 

Wer zum ersten Male den Faust liest, mag schon irgendwie den To
talsinn (besser: e i n e n Totalsinn) zu verstehen meinen; und doch: 
wieviel an Einzelheiten ist unverstanden geblieben; wieviel wird bei 
zweiter Lesung erst gedanklich gekHirt von jenem fruher erfassten To
talsinn aus! Dnd wenn die zweite Lekture beendet ist - hat man wie
der einen anderen - tieferen - Totalsinn gewonnen. 

Stern, Psychologie 27 



SIEBZEHNTES KAPITEL 

DENKDISPOSITIONEN BEl MENSCH UND TIER 

I. INTELLEKT UND INTELLIGENZ BEIM MENSCHEN 

1. Terminologisches 

Wird das Disponiertsein zum Denken als eine Beschaffenheit 
angesehen, die dem Menschen dauemd eigen ist, so spricht man 
von Intellekt und Intelligenz. 

Es erscheint urn der Sauberkeit der Terminologie willen besser, 
wenn man in rein psychologischen Erorterungen Ausdriicke ver
meidet, die nicht nur mit den Dberbleibseln veralteter psycholo
gischer Theorieen belastet, sondem urspriinglich iiberhaupt aus 
nicht-psychologischen Gesichtspunkten (vielmehr aus solchen der 
Logik) geschaffen und definiert worden sind. 

Dies gilt besonders von den Bezeichnungen "Verstand" und "Ver
nunft". Sie stammen, wenigstens innerhalb des d e u t s c hen wis
senschaftlichen und ausserwissenschaftlichen Sprachgebrauchs, noch 
aus der Vermogenslehre des 18. Jahrhunderts. Dort galten Verstand 
und Vernunft als starre und selbstiindige Seelenkrafte, die den Men
schen yom Tier unterschieden, die jeder Mensch fertig von seinen Vor
fahren erhielt, und die als hinreichende Ursachen fiir aIle tatsachlichen 
Denkvollziige angesehen wurden. Speziell wurde dann "Verstand" als 
das Vermogen begrifflicher Scheidung und Ordnung, "Vernunft" als 
das Vermogen der Prinzipien, d.h. des Zusammenfassens alles Einzel
nen unter letzten allgemeinsten Gesichtspunkten definiert. Kant, 
dem wir vornehmlich die Festlegung und Verbreitung dieser Begriffe 
verdanken, hat dann dem Verstand und der Vernunft die "Urteils
kraft" angereiht, als das Vermogen, die allgemeinen Kategorieen auf 
die konkreten EinzelfaIIe richtig anzuwenden. 

In der heutigen Psychologie ist an die Stelle des Vermogensbe
griffs der der Disposition getreten, mit jenen Unterscheidungs-
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merkmaIen, die wir frillier (S. 112) genau bestimmten. Dies gilt 
auch fiir das Denken. PotentiaIitat zum Denken ist ein Wesens
zug menschIichen Daseins; es ist daher nicht nur moglich, sondern 
sogar notwendig, von einer Den k dis P 0 sit ion zu sprechen. 

In jeder Disposition steckt Richtung und Riistung zugIeich. Be
tont man in der Denkdisposition den Richtungsfaktor, so heisst 
sie Intellekt, betont man den Riistungsfaktor: Intelligenz. I n
t e 11 e k tis t d a s E i n g est e 11 t s e i n auf Den k v 0 11-
ziige, Intelligenz das Befahigtsein zu solchen. 

Dieser sprachlichen Abgrenzung hangt noch eine gewisse Will
kiir an; aber dass der Sprachgebrauch nach einer solchen Schei
dung tendiert, dafiir sind die abgeleiteten Eigenschaftsworter ein 
Beweis. Der "i n tell e k t u e 11 e" Mensch ist der auf geistige 
Dinge gerichtete, der vornehmlich in geistigen Spharen lebende
unabhangig vom Grade seiner geistigen Begabung. Der "i n t e I
Ii g e n t e" Mensch ist der fiir Denkleistungen gut geriistete, 
also der denkbegabte Mensch - gleichgiiltig, ob seine Interessen
spharen dem Geistigen fern oder nahe liegen. 

Zugleich eignet sich der Ausdruck "Intellekt" besser zur Be
zeichnung der g e n ere 11 e n Tatsache: dass jedem Menschen 
die Gerichtetheit auf Denken zukomme - wahrend sich das Wort 
Intelligenz im internationalen Sprachgebrauch fiir den d iff e
r e n tie 11 e n Tatbestand eingebiirgert hat, d.h. zur Bezeich
nung der verschiedenen Grade und Arten der Denkfahigkeit. 

2. Per son ale Bed e u tun g des I n t e 11 e k t s 

a) Die n s t bed e u tun g. - Denken ist das Mittel, urn 
mit dem NichtseIbstverstandlichen fertig zu werden. Soweit also 
das Verhaltnis Person/Welt im Selbstverstandlichen verweilt -
sei es im gattungsmaIsig Selbstverstandlichen (Vererbung), sei es 
im individuell Selbstverstandlich-Gewordenen (Mneme) - bedarf 
der Mensch nicht des Denkens. Aber der Mensch lebt in einer sehr 
weitgehend nicht-selbstverstandlichen Welt; fortwahrend wech
seln Zustande und Situationen, fortwahrend sieht er sich neuen 
Anforderungen, Gefahren und Problemen gegeniiber, bei denen 
die rein konservativen Krafte des Instinkts, der Tradition und der 
Gewohnung versagen; urn trotzdem der Welt gewachsen zu blei
ben, bedarf der Mensch des Denkens. 
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Es ware jedoch nicht richtig, diese Beziehung als eine rein reak
tive aufzufassen und demnach das Denken a1s diejenige Form des 
"Kampfes urns D a s e i n" anzusehen, die durch die Unsicher
heit und Labilitat der Umwelt notwendig wird. Das fortwahrende 
Problematisch-Werden des Verhiiltnisses Person/Welt geht ja 
nicht nur von der Welt aus, sondem auch von der Person seIber, 
die, tiber die blosse Selbstbehauptung hinaus, auch die Tendenz 
zur S e I b s ten t f a I tun g in sich tragt. Der spontane Ent
wicklungsdrang aber kann sich mit keiner bestehenden und ge
wohnten Person/Welt-Relation zufrieden geben, sondem sucht 
andere zu erreichen; so entsteht eine Unselbstverstandlichkeit 
ganz anderer Art, ein Nichtruhenk6nnen im erreichten (und viel
leicht sogar gesicherten) Dasein, ein Kampfen urn Entfaltung, 
dem wiederum das Denken zu dienen hat. 

In Betrachtungen tiber den menschlichen Intellekt, die vor
nehmlich b i 0 log i s c h bestimmt sind, findet man fast immer 
nur jene Ableitung aus der blossen Selbsterhaltung; das Den
ken wird dann in der Reihe der Anpassungsmechanismen als der 
komplizierteste betrachtet, aber immerhin lediglich als Mittel im 
Daseinskampf. 

Schon Schopenhauer gibt eine solche Theorie: Der Wille zum Da
sein, urspriinglich blind und dumpf (also das, was man heut "Selbst
erhaltungstrieb"nennen wiirde), bedarf in der besonderen Situation 
men schlicher Weltverstricktheit der E ins i c h t; er "steckt sich die 
Fackel der Intelligenz an". - Die biologische Entwicklungstheorie 
seit Darwin und Spencer Hi-sst den Intellekt als Ergebnis natiirlicher 
Auslese aus dem Kampf urns Dasein und dem Dberleben der Angepass
ten allmahlich entstehen. 

In unserer Zeit sondem sich zwei Wurzeln dieser Auffassung 
deutlicher. Eine objektivistisch-biologische Betrachtungsweise 
sieht alles Verhalten des Menschen, so auch die Denkleistung, rein 
als Kette von Selbsterhaltungsreaktionen an (Reflexologie, Beha
viorismus und ahnliche Theorieen). Eine subjektivistisch-trieb
psychologische Lehre erblickt im Denken nur eine Sublimierung 
von Urtrieben, sodass der Intellekt - wenn auch auf Umwegen 
- lediglich denselben Zwecken dient, auf die das Triebsystem 
eingestellt ist. 

Solche Theorieen sind brauchbar, soweit es sich urn das Ver
standnis der p rim i t i v e n Einstellungen des Denkens han-
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delt; denn diese sind stark in den naturlichen VitaIbedurfnissen 
verankert. Das praktische Ur-Denken aIs Umweg der Instinktbe
friedigung, das magische Ur-Denken a1s eine Sicherung des Ich 
gegenuber der Unheimlichkeit der Welt, die biologisch orientierte 
Auslese der ersten Denkgebiete und Denkformen, die noch unge
schiedene Verquickung des primitiven Denkens mit Wunschen, 
Angsten und Hoffnungen - all dies wird aus jener biologischen 
Ableitung verstandlich. Ebenso, dass das Denken zeitliche Vor
ausschau moglich macht; denn zur Lebenssicherung gehort auch 
Vorwegnahme kunftiger Situationen. (Freilich reicht hier schon 
die rein biologische Erklarung aus der Selbsterhaltung nicht weit, 
hochstens in die sehr enge personale "Nahe" des unmittelbar Be
vorstehenden und zu Erwartenden hinein). 

SobaId aber die en t w i c k e 1 t ere n Leistungen des Intel
lekts in Betracht kommen, genugt diese Ableitung aus der rein 
reaktiven Selbstbehauptungssphare nicht mehr. Der Mensch ist 
mehr als ein Anpassungswesen im passiven Sinn; er ist nicht nur 
bestrebt, sich der Welt - sondern auch die Welt sich anzupassen; 
sieh, d.h. seiner standig wachsenden, reifenden und sich entfaI
tenden personaIen Sphare. Selbst wenn die Wei t konstant 
bleibt, die Situationen sieh wiederholen, reiehen fur den Menschen 
die rein mnemischen Funktionen nicht aus (die fur das Tier genu
gen mogen) ; denn e r s e I b s t ist jedesmal ein anderer; und so 
muss er sieh immer wieder mit der gewandelten Relation Person/ 
Welt den ken d auseinandersetzen. 

Dies gilt zunachst schon fur die Alltagspraxis. Das Streben nach 
gesteigerter Geltung und Macht, nach Beherrschung immer wei
terer \Veltbereiche und nach Hinauswirken auf immer weitere Zu
kunftsstrecken setzt den Intellekt viel starker in Bewegung, a1s es 
die blosse Selbsterhaltungstendenz vermochte. Die hochsten For
men des Intellekts aber entspringen aus der spontanen "Introzep
tionstendenz" des Menschen, d.h. aus dem Streben, die objektiven 
WertgehaIte der Welt sieh einzuverleiben und so den eigenen 
Selbstwert dauernd zu steigern. Daraus (und n u r daraus, nicht 
aus irgend we1chen biologischen Motivationen) wird die Leistung 
des Intellekts im Dienste kiinstlerischer, moralischer, religioser 
und wissenschaftlicher Ziele verstandlich - insbesondere auch 
die volle Verselbstandigung der Denkerzeugnisse zu Erkenntnis
sen, die urn ihrer selbst willen gesucht und erlebt werden. 
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b) S t r a hI bed e u tun g. - So ist der Intellekt weit mehr 
als ein blosses Werkzeug; er wird zum Strahlwert und zum cha
rakteristischen Ausdruck eines Wesens, das einer unsicher gewor
denen Welt das eigene Selbstentfaltungsstreben gegeniiber stellt. 

Der Mensch als denkender ist nicht einfach der Unheimlichkeit 
und Problematik der Welt und seiner selbst preisgegeben; er hat 
sich ihr aber auch niemals endgiiltig angepasst - sondern steht 
in immer wieder emeutem Kampf mit ihr. Der Mensch als den
kender wurzelt in dem animalisch-vitalen Urboden, dessen Er
schiitterung die ersten Denkfunken weckt; aber er reicht hinein 
in die Bereiche objektiver Geltung bis zu den abstraktesten und 
lebensfemsten hin. Sein Denkleben fiihrt immer wieder von der 
Praxis zur Theorie und umgekehrt, ist zugleich Selbstbehauptung 
und Selbstentfaltung, pendelt zwischen Veranschaulichung und 
Entanschaulichung, zwischen Verpersonlichung und Entperson
lichung. Erscheint der Intellekt auf den Stufen starkster Abstrak
tion und Vergeistigung ais "Widersacher der SeeIe", so ist er mit 
der anderen Wurzel eingebettet in jene personalen Schichten, die 
man - im Gegensatz zum "Geist" - mit Vorliebe als "Seele" be
zeichnet. Darin, dass der Mensch als den ken d e r sowohl 
homo sentiens, wie auch homo sapiens ist - gerade darin liegt die 
eigentliche Strahlbedeutung des menschlichen Intellekts. 

II. GRADE UND ARTEN DER MENSCHLICHEN INTELLIGENZ 

1. Bedeutung der Intelligenzpriifungen 

Die V e r s chi e den h e i ten der menschlichen Denkfa
higkeit sind ein Thema der d iff ere n tie 11 e n Psychologie, 
nicht der allgemeinen, die uns hier beschaftigt. Dennoch muss das 
Thema wenigstens kurz gestreift werden. Denn die Untersuchun
gen der Intelligenzunterschiede haben in methodischer und prak
tischer Hinsicht einen so breiten Raum in der psychologischen 
Arbeit der Ietzten J ahrzehnte eingenommen, dass auch die allge
meinpsychologischen Theorieen davon nicht unberiihrt bleiben 
konnten. 

Den Ausgang nahmen diese Untersuchungen in Frankreich urn 
die Jahrhundertwende, als Binet (in Gemeinschaft mit Simon) 
sein Prillungssystem zur psychologischen Ausiese von Hilfsschul-
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kindem entwarf. Dies System wurde dann auch anderen Zwecken 
dienstbar gemacht und fand in allen KulturUindem Anwendung. 
Weiterhin wurde das Intelligenzthema hauptsachlich in Deutsch
land und Amerika bearbeitet. Die von mir geleiteten Institute in 
Breslau und Hamburg und das Laboratorium von Terman in Ber
keley bildeten Brennpunkte dieser Untersuchungen und Prii
fungen; aber auch andere Forscher und Institute vieler Lan
der beteiligten sich daran. Insbesondere hat die Intelligenzpru
fung mit verschiedenen Standardmethoden in Amerika einen 
grossen U mfang angenommen. 

Da zum grossen Teil Interessen des praktischen Erziehungs
und Schullebens diese Forschungen leiteten, so sind sie vor allem 
kindes- und jugend-psychologisch orientiert 1). 

Fur Kleinkinder sind besondere Prufungsserien ausgearbeitet 
worden von Descoeudres, Gesell, Buhler-Hetzer und anderen. 

Methoden zur Intelligenzuntersuchung Erwachsener sind 
hauptsachlich von Psychiatem fUr ihre speziellen diagnostischen 
Zwecke ausgebildet worden; sie k6nnen hier nicht erwahnt wer
den 2). Dbrigens werden die fur Kinder und Jugendliche erdach
ten Verfahrungsweisen auch oft auf Erwachsene angewandt. 
Besonders zu erwahnen sind die umfangreichen Prufsysteme fur 
Erwachsene (auch fUr Analphabeten), die in Amerika wahrend des 
Krieges benutzt worden sind. 

Was die praktische Verwendung angeht, so gibt es kein psycho
logisches Verfahren, das in solchem Umfange und solcher Mannig
faltigkeit fur die verschiedensten Kulturaufgaben nutzbar ge
macht worden ist, wie das der Intelligenzprufung. Viele Tausende 
von Kindem und Erwachsenen sind solchen Priifungen unterzo
gen worden, ganz besonders haufig in Amerika. 

Die praktischen Z w e c k e, fur welche diese Prufungen verwandt 
wurden, konnen hier nur aufgezahlt werden: Untersuchungen der 
Rei f e von Kindern fur Kindergarten, Schuleintritt, verschiedene 
Schul-Arten und -Grade. A u s son d e run g fur die Hilfsschule 
und andere Spezialanstalten. D i a g nos tis c h e Feststellung der 
Intelligenzunterschiede der Kinder einer Schulklasse. Standige K 0 n-

1) Zur Ubersicht tiber die Intelligenzpsychologie der Kinder und Jugendlichen, so
wie iiber die Untersuchungsmethodik kann auf die Monographie des Verfassers und 
auf die Methodensammlung Stern-Wiegmann hingewiesen werden. Die Biicher ent
halten auch umfangreiche Bibliographieen, die bis zum Jahre 1928 reichen. - Eine 
Bibliographie amerikanischer Testsysteme gibt Hildreth. 

0) Zusammengestellt in Lipmanns Handbuch. 
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t roll e des geistigen Status von Kindern und Erwachsenen in Irren
hausern und Schwachsinnigenanstalten. Beurteilung von verwahrlos
ten, kriminellen, gefahrdeten Kindern, Jugendlichen und Erwach
senen. Feststellung des Intelligenzgrades zum Zweck der Be r u f s
be rat u n g und Berufsauslese. Musterung fur den Militardienst. 
For ens i s c h e Beurteilung der Intelligenz von Angeklagten und 
Zeugen. 

Der allzu grosse Enthusiasmus, mit welchem zuerst diese Me
thoden angewandt wurden, hat jetzt einer zurlickhaltenderen 
und ruhigeren Betrachtung Platz gemacht. Das ist nur zu be
grlissen. Man hat zeitweilig im Intelligenztest eine Allerweltsme
thode gesehen, die alles leisten und aIle anderen Beurteilungsme
thoden in Padagogik, Psychiatrie, Berufsauslese zurlickdrangen 
konnte. Das war ein Irrtum, der sogar der legitimen Anwendung 
dieser Verfahrungsweisen Hemmungen bereitete. Heute weiss man 
die grosse Bedeutung zu schatzen, welche die Intelligenzprlifun
gen besitzen, wenn sie als elastische Teilmethoden in vielseitige 
diagnostische Untersuchungen eingebaut und zugleich als Hilfs
mittel fUr eingehende psychologische Beobachtungen verwandt 
werden. 

2. Beg r iff s b est i m m u n g d e r I n tell i g e n z 

"Intelligenz ist die personale Fahigkeit, sich unter zweckmafsi
ger Verfligung liber Denkmittel auf neue Forderungen einzustel
len" 1). - Diese Definition, die zwar vielfach bekampft wurde, 
hat sich doch als die angemessenste bewahrt. Sie bedarf nur kur
zer Erlauterungen, da sie ja lediglich das zusammenfasst, was in 
den vorhergehenden Betrachtungen dieses Buches liber das Den
ken dargelegt worden war. Die Aufgabe der Intelligenz ist es (im 
Gegensatz zum Gedachtnis), mit n e u e n Forderungen, die das 
Leben stellt, fertig zu werden, und zwar dadurch, dass von den 
vorhandenen Denkmitteln ein zweckmafsiger Gebrauch gemacht 
wird. Also Denken-konnen an sich ist noch nicht Intelligenz; son
dem die Verwendung der Denkhilfen am rechten Ort und in der 
rechten Weise. "Unintelligent ist nicht nur, wer zu wenig denkt, 
dort, wo mit mehr Denken Besseres erreicht werden konnte, 
sondem auch, wer zu viel denkt, dort, wo mit weniger Denk-

') Intelligenzprlifung S. 344. 
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aufwand Gleiches oder gar Besseres erreicht werden konnte 1)." 
Viel umstritten ist die Frage, ob die Intelligenz eine e i n h e i t

lie h e Funktion oder eine Summe von vielen Einzelfunktionen 
sei. Manche, analytisch eingesteIlte Psychologen (z.B. Theodor 
Ziehen) wiesen daraufhin, dass die verschiedenen Pruftests bei 
einem und demselben Individuum sehr verschiedene Ergebnisse 
liefem, also zu gleicher Zeit etwa eine gute Abstraktionsfahigkeit, 
eine mittlere Kombinationsfahigkeit und eine geringe Kritikfahig
keit anzeigen konnten; die Intelligenz sei daher keine dispositio
nelle Einheit. Otto Lipmann forderte sogar, dass man nur von 
"Intelligenzen" einer Person sprechen durfte. 

Von anderen Seiten wurde dem gegenuber der Ganzheitsstand
punkt vertreten. Spearman wies auf die Ergebnisse von Korrela
tionsbestimmungen hin: Untersucht man eine grossere Anzahl 
von Individuen mit einer Reihe von Intelligenztests, so ergibt sich 
eine merkliche Korrelation; diese lasst nach Spearman darauf 
schliessen, dass neben gewissen Sonderfahigkeiten ein "general 
factor" existiere, der dem Intelligenzgrad jedes Individuums das 
Geprage gebe. 

Ich selbst verband diese experiment ellen Befunde mit persona
listischen Erwagungen. Jede Person hat - in ihrer Totalitat ge
sehen - zweifeIlos ein gewisses g e i s t i g e s N i v e a u. Die 
Volkspsychologie hat das ganz richtig eingesehen, wenn sie die 
Bezeichnungen "kIug" und "dumm" als Kennzeichen dieses gei
stigen Gesamtzustandes verwendete. Das Niveau ist freilich keine 
ebene Flache, sodass aIle Teilfunktionen die gleiche Hohe haben 
mussten. Es ist vielmehr mannigfach profiliert; und die in ihm 
vorhandenen Erhebungen und Vertiefungen bewirken sehr ver
schiedenartigen AusfaIl verschiedener Teiltests. Die Pro f iIi e
run gist dadurch bedingt, dass die "InteIligenz" als angeborene 
Disposition ja nicht fUr sich allein funktioniert, sondem durch In
teressen und Charaktereigenschaften, durch Gewohnung und Aus
seneinflusse gefarbt und mitbestimmt ist. Dadurch aber wird doch 
nicht verhindert, dass man die mittlere Hohe des Gesamtniveaus 
als eine fur die Person charakteristische Grosse ansehen kann. 
Nurfreilichdarf man nicht glauben, dass zwei Menschen von glei
chern Intelligenzniveau nun auch durchweg in ihren einzelnen In-

') Intelligenzprtifung S. 345. 



426 DENKDISPOSITIONEN BEl MENSCH UND TIER 

telligenzleistungen gieich sein miissten; dem steht eben die ver
schiedene Profilierung entgegen. 

3. E r for s c hun gun d P r u fun g d e r I n tell i
genzgrade 

Zur Priifung des Intelligenzgrades sind "starre" und "elastische" 
Priifreihen geschaffen worden. 

In den starren Systemen sind Prufaufgaben und Bewertungs
mafsstabe ein fur alle Mal festgelegt. Das Prinzip, nach welchem 
das System gebildet ist, ist in den meisten Fallen das der Alters
staffelung; es ist auch das Prinzip der Binet-Simon-Methode. 
Andere Prinzipien k6nnen hier nicht besprochen werden 1). 

In den Systemen mit Altersstaffelung sind fur jeden Jahrgang 
der Kindheit Aufgaben aufgestellt, die der normalen Leistungs
fahigkeit dieses Alters entsprechen. Wird nun ein Kind mit dieser 
Serie gepriift, dann kann man die Leistungsstufe, die es erreicht, 
(sein sogen. "Intelligenzalter" = IA) mit seinem Lebensalter (LA) 
vergleichen. Binet wahlte als Intelligenzmafs die Differenz zwi
schen IA und LA; heut wird nach meinem Vorschlag allgemein das 
Verhal tnis beider Werte berechnet, der sogen. In telligenz-

q uotien t IQ = IA Beim normalen Kind ist dieserWert = 1. 
LA. 

Beispiel: Ein achtjahriges Kind lost die Tests der Sechsjahrigen, ver
sagt aber bei den Aufgaben fur normale 7-8jahrige. Dann ist LA = 8, 
lA = 6, der lntelligenzruckstand (nach Binet) lA - LA = - 2, der 
lntelligenzquotient lQ = 6/. = 0,75. Das Kind hat, grob ausgedruckt, 
"Dreiviertels-lntelligenz" . 

Der IQ-Wert eines Kindes besitzt durch eine Reihe von Jahren 
eine gewisse Konstanz und kann daher ais Niveaubestimmung be
nutzt werden. Allerdings liefert er nur eine sehr grobe Charakteri
stik, denn die nackte Niveauziffer lasst ja alle Profilierung der In
telligenz unter den Tisch fallen. Der IQ kann nur als die erste An
naherung an die kindliche IndividualW.i.t angesehen werden; er ge
winnt erst rechten Wert, wenn seine bloss quantitative Angabe 
durch qualitative Diagnose erganzt wird. Irgend welche praktisch-

') Genannt seien: Die von Rossolimo erdachte "Profilmethode"; die von Yerkes 
vorgeschlagene "Punktskalamethode", die amerikanische "Testheft-Methode" (in 
Deutschland durch Bobertag und Hylla eingefUhrt). 



DENKDlSPOSITIONEN BEl MENSCH UND TIER 427 

erzieherischen MaIsnahmen (z.B. die Dberweisung zur Hilfs
schule) allein auf den IQ zu grunden, ist nicht zu verantworten. 

Wertvoll ist die IQ-Messung fur massenstatistische Zwecke. Die 
einfache Handhabung der Methode erlaubt es, sehr grosse Zahlen 
von Kindem verschiedenen Alters und auch von Erwachsenen zu 
prufen und nun die Gruppenergebnisse zu vergleichen. 

Von den so gewonnenen Befunden zahlen wir hier einige auf: 
Pruft man eine grosse, ungesiebte Anzahl von Kindem und 

ordnet sie nach dem IQ, so entsteht eine H auf i g k e its k u r
ve, die der normalen Gauss'schen Verteilungskurve entspricht. 
D.h.: Der IQ = 1 und dieihm benachbarten Werte nach oben und 
nach unten sind am ha.ufigsten vertreten; weiterhin fillt die Kurve 
nach beiden Seiten erst langsam, dann schneller ab; die hochsten 
und tiefsten Stufen der Intelligenz sind ganz selten. 

Vergleicht man die Intelligenzquotienten mit me d i z i n i
schen Diagnosen, soreicht die volle Normalitat bisetwa zum IQ 
= 0,90 herunter. Zwischen 0,90 undO,80liegen die Grenzfiille zur 
Untemormalitat. Die Debilen gruppieren sich urn den IQ 0,75; 
sie haben "Dreiviertels-Intelligenz"; die Imbezillitat streut zwi
schen 0,60 und 0,70 ("Zweidrittels-Intelligenz"). 

Vergleicht man beide G esc hIe c h t e r unter sonst gleichen Be
dingungen des Alters, des Milieus, der Schule u.s.w., dann zeigen 
sich keine bemerkenswerten Unterschiede im Intelligenzdurch
schnitt. (Dies Ergebnis zeigt deutlich, wie unzulanglich die blosse 
Niveauziffer ist; denn in derProfilierung der weiblichen und mann
lichen Intelligenz gibt es Unterschiede, die auch schon imKindesal
ter bemerkbar sind, aber bei dieser Berechnungsart verloren 
gehen.) 

Vergleichungen von Kindem verschiedener rassischer und natio
naler Her k u n f t haben bedeutende statistische U nterschiede ge
zeigt. Das Volkergemisch Amerikas bot hier gunstige Untersu
chungsmoglichkeiten. (So ist z.B. der Intelligenzdurchschnitt 
weisser Kinder und Erwachsener hoher als der der Farbigen.) 

Ahnliches ergab sich bei Kindem verschiedener so z i a I e r 
Schichten. Das geringere Intelligenzniveau der sozial schlecht ge
stellten Schichten trittz.B. deutlichhervor, wenn man Volksschu
len aus verschiedenen Stadtteilen vergleicht; die Armenviertel 
fallen stark ab gegen die Bezirke der Wohlhabenderen. 
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Zur richtigen Interpretation dieser Ergebnisse sind aber zwei 
wichtige Bemerkungen zu machen. 

1.) Sie haben n u r massenstatistische Bedeutung, besagen 
also nichts tiber einzelne Individuen. Die Streuung ist in allen 
Gruppen sehr gross; deshalb gibt es innerhalb der ungtinstigen 
Gruppen stets eine Anzahl von Individuen, die in die gtinstigere 
Gruppe hinein-, ja, tiber deren Mittelwert hinaus-ragen. So findet 
man z.B. stets einige Kinder aus dtirftigem Milieu, deren Intelli
genz die der gutbegabten wohlsituierten Kinder erreicht oder 
tibertrifft; es ist eine der vornehmsten Aufgaben der Intelligenz
prtifung, an der Auffindung solcher hochbegabten Kinder mitzu
wirken. 

2.) Der experimentelle Befund liefert zwar das Faktum der 
geistigen Niveauunterschiede verschiedener Gruppen, besagt aber 
nichts tiber die eigentliche U r sac h e dieser Erscheinung. Der 
Test prtift ja nicht die nackte angeborene Begabung, sondern die
jenige Fertigkeit, die aus der Verbindung der Begabung mit den 
ausseren Einfltissen hervorgegangen ist. Wenn auch die einzelnen 
Aufgaben moglichst so gewahlt wurden, dass sie nicht direktes 
Schulwissen treffen, sondern eigene Denkarbeit fordern, so sind 
doch die unabHissigen Einwirkungen von Haus, Schule und Stras
se nicht ohne Bedeutung ftir die Art, wie ein Kind die Aufgaben 
lost. Man wird deshalb vermuten, dass die Gruppenrtickstandig
keit weder ein reines Produkt angeborener Minderwertigkeit, 
noch eine blosse Wirkung der geringeren geistigen Anregung und 
Schulung ist, sondern dass beides zusammenwirkt. 

Wahrend die Staffelsysteme die Leistung jedes Prtiflings an 
einem absoluten Mafsstab messen, der ein ftir alle Mal festliegt, 
begntigen sich andere Prtifmethoden mit reI a t i v e n Mafssta
ben, d.h. mit einer Vergleichung der geprtiften Kinder unterein
ander. Hier besteht dann grossere Freiheit in der Wahl der Aufga
ben. So ist in Hamburg viele Jahre hindurch die Intelligenzprti
fung als Hilfsmittel zur Auslese der begabten Schi.i1er fUr die hohe
ren Schulen mit herangezogen worden; jedes J ahr wurde fUr die
sen Zweck andere Aufgaben ausgesucht und zu Testserien kombi
niert. Die Punktzahlen, welche die einzelnen Prtiflinge erreichten, 
konnten mit einander verglichen werden; die Schi.i1er mit den 
hochsten Punktzahlen wurden der Schulbehorde fUr die Auslese 
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empfohlen. Durch Verwendung solcher freier Priifserien wird die 
Arbeit des Psychologen viel elastischer; er kann sich der jeweili
gen Aufgabe besser anpassen. 

4. I n tell i g e n z t y pen 1) 

Die verschiedene Profilierung der Intelligenz fiihrt dazu, dass 
sich t y pis c h e Formen des intelligent en Verhaltens heraus
bilden. Vier Typenpaare sind deutlich unterscheidbar. 

a) D err e a k t i v e u n d d e r s p 0 n tan e I n tell i
g e n z t y pus. - Es gibt Menschen, deren Intelligenz (selbst 
wenn sie dem Grade nach ziemlich hoch ist) eine gewisse Triigheit 
besitzt und daher zu jeder Betiitigung eines Anstosses von aussen 
bedarf. Diese Menschen lassen die Anforderungen an sich heran
kommen und finden sich dann zweckmiifsig mit ihnen abo Sie 
konnen ihr Bestes geben in gebundenen und geregelten Lebens
verhiiltnissen. - Die Menschen mit spontaner Intelligenz wart en 
nicht erst die Gelegenheit zum Denken ab, sondern setzen es von 
sich aus in Aktion. Sie erleben Probleme und ringen mit ihnen, 
stellen Fragen, nehmen kiinftige Ziele planend vorweg. Selbst 
dort, wo die Denkanregung von aussen kommt, begniigen sie 
sich nicht mit der einfachen Reaktion, sondern spinnen den 
Faden selbstiindig weiter. Der spontan Intelligente bewiihrt sich 
vor allem da, wo die Bindungen gelockert sind und freier Selbst
tiitigkeit Spielraum geboten ist. 

b) De rob j e k t i v e un d sub j e k t i veT y pus. -
Das fundament ale Verhiiltnis Person/Welt macht sich in der Ty
pisierung der Intelligenz geltend. Die objektivierende Intelligenz 
nimmt die Tatsiichlichkeiten und Gesetzmiifsigkeiten der Objekte 
zur Richtschnur des eigenen Denkens und Handelns; die subjek
tivierende Intelligenz vollzieht an den Gegenstiinden diejenigen 
Umformungen, Auslesen und Deutungen, die dem Bediirfnis der 
Person entsprechen. Freilich ist dies subjektivierende Verhalten 
nur dann "intelligent", wenn dabei die z w e c k m ii f s i g e 
Beziehung zwischen Objekt und Subjekt gewahrt bleibt. Die Un
terscheidung hat Verwandtschaft mit der charakterologischen 
Typik des extravertierten und introvertierten Menschen 2). 

') Vgl. Intelligenzpriifung s. 18 f. 
2) Vgl. XXIII. Kap. 
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c) D era n a I y tis c h e u n d d e r S y nth e tis c h e 
T y pus. - Es gibt Menschen, welche ihre Intelligenz vornehm
lich im Zerlegen bekunden. Sie stellen Ganzheiten unter bestimm
te isolierte Gesichtspunkte, suchen die einzelnen Teile, Teilbe
griffe, Teilvorgange aufzuweisen, bemerken Fehler und Mangel 
im einzelnen und sind daher die eigentlich kritischen Naturen. -
Ihnen stehen die Synthetiker gegeniiber, welche in das Chaos der 
Einzelheiten logische Ordnung und Einheit zu bringen bestrebt 
sind. Zuweilen konnen die Synthetiker im Schematismus stecken 
bleiben. Andererseits ist ein hoher Mafs konstruktiver Intelligenz 
zu jeder schopferischen Leistung notig. 

d) D e r the 0 ret i s c h e (g nos tis c h e) un d d e r 
p r a k tis c h e T y pus. - Eine der wichtigsten Tatsachen der 
Intelligenzdifferenzierung ist von der Psychologie lange iiber
sehen worden, weil die Psychologen seIber Wissenschaftler sind 
und daher dem the 0 ret i s c hen Typus angehoren pflegen. 
So kam es, dass sie nur an jene Art der Intelligenz dachten, welche 
es direkt mit logischen Operationen und deren sprachlicher Be
wrutigung zu tun hat, also mit den Leistungen des Erkennens, 
Verstehens, gedanklichen Kombinierens und Unterscheidens, Ur
teilens und Schliessens u.s.w. Erst als die Intelligenzpriifung mehr 
und mehr in den Dienst praktischer Lebensaufgaben gestellt wur
de, erkannte man, dass die weitaus grosste Zahl der Menschen in 
ihrer Intelligenzbetatigung einem anderen Typus angehort. Die 
p r a k tis c he Intelligenz 1) bekundet sich darin, dass die 
Denkmit~el unmittelbar dem Handeln untergeordnet und dienst
bar gemacht werden. Die intelligente Hausfrau, der intelligente 
Handwerker mogen recht unbeholfen sein, wenn reine Erkennt
nisleistungen, Definitionen, kombinierte Schlussfolgerungen von 
ihnen erwartet werden - aber wenn sie vor einer neuen prakti
schen Situation stehen, die durch die gewohnten Hausfrauen
oder Berufs-Erfahrungen nicht einfach zu meistern ist, dann wird 
das Denken mobil gemacht, in der ganz konkreten Form, die der 
Augenblick verlangt. 

') Wichtigste Darstellung: Bogen-Lipmann. 
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5. Die e i n z e I n e n I n tell i g e n z fun k t ion e n 

Eine ausserordentlich umfangreicheundfruchtbareArbeitist auf 
die Erfindung und Eichung von Priifmitteln fiir die einzelnen Teil
funktionen der Intelligenz gewandt worden. Seitdem Ebbinghaus 
im Jahre 1897 seine, noch heut vielfach gebrauchte, Methode der 
Erganzung liickenhafter Texte einfiihrte, urn die "Kombinations
fahigkeit" zu priifen, sind unzahlige Tests fUr die verschiedensten 
Arten von Denk- und verwandten Leistungen erdacht worden 1). 

Zum Teil haben die Aufgaben freilich nur indirekt mit der In
telligenz zu tun, so wenn sie die Raumanschauung, die Merkfahig
keit, die Sprachfahigkeit, die Aufmerksamkeit u.s.w. priifen. 
Andere aber fordern ausgesprochene Denkarbeit: so muss der In
halt von Bildern oder Bilderreihen erfasst und wiedergegeben 
werden; eine angefangene Geschichte muss fortgefiihrt werden; 
durcheinander gewiirfelte Worter oder Satze oder Bilder miissen 
richtig geordnet werden; der Sinn von Fabeln oder Spriichwortern 
muss angegeben werden u.s.w. 

Weitere Beispiele fur einige der gebrauchlichsten Tests 2) : 
1.) Bindewort-Erganzungs-Test (nach Minkus und 

Otto Lipmann). Die fehlenden Worter sind vom Prufling einzufugen. 
"Als wir am Sonntag morgen aufwachten, fragte ich gleich meinen 
Vater, ob die Sonne scheint - ob es regnet. - das Wetter sehr schon 
war, und es - regnete - schneite, so wollten wir einen Ausflug 
machen .... " 

2.) A n a log i e t est: Zu drei Wortern ist das passende vierte zu 
finden (das vom Prufling zu findende Wort steht hier in Klammern) 

Sturm - Ruhe .......... Krieg - (Frieden) 
Arm - Ellenbogen ........ Bein - (Knie) 
Apfel - Schale .......... Rase - (Fell) 

3.) "M a 5S e 1 0 n-T est" (Dreiwortmethode): Aus je drei gegebe-
nen Wortern sind sinn volle Satze zu bilden: 

Regen, Kalte, zerbrochener Krug. 
Pferd, Biene, heruntergefallener Reiter. 
Eisenbahnungluck, stehengebliebene Uhr, Freude. 
4.) K r i t i k t est. Aus einem Text sind die widersinnigen Stellen 

herauszufinden und zu kritisieren. 
(Nach Binet:) "rch habe drei Bruder, Paul, Ernst und ich." 

1) Die Methodensammlung Stern- \Viegmann enthiilt nicht weniger als 451 verschie
dene Tests. 

2) S. auch S. 321. 
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(Nach W. Stern:) "Ein Herr sagt zu einem anderen: "Ich horte erzah
len, dass Sie von einem Rittergeschlecht aus der Zeit der Kreuzzuge 
abstammen. 1st das wahr?" Der Andere antwortete: "Nein das stimmt 
nicht, es liegt eine Verwechselung mit meinem Vater vor." 

"Der Kirchturm des Dorfes war vor einem Jahr vollig niederge
brannt. Zur Erinnerung hatte man an der Stelle, wo die Turmspitze 
gewesen war, eine Gedenktafel anbringen lassen." 

5.) Der Bog en's c h e K a fig (nach Hellmuth Bogen, s. Fig. 
11 S. 432) erlaubt, die praktische 1ntelligenz zu prufen, ohne dass irgend 
welche sprachlichen Leistungen notig werden. Ein Gestell aus zwei Holz
kasten enthalt mehrere in Verbindung stehende Abteilungen und schrage 
Ebenen. Eine Holzkugel ist in der ersten Abteilung, fur die Versuchs
person seitlich durch ein Glasfenster und von vorn durch ein Gitter 
sichtbar. Aufgabe: die Kugel ist von aussen vermittels geeigneter Stabe 
so durch das Labyrinth zu leiten,dass sie schliesslich aus der Offnung der 
letzten Abteilung (links unten )herauskommt. Neben dem Gestelllie
gen verschiedene Stabe zur freien Wahl. Der Test ist sehr geeignet zur 
Untersuchung Schwachsinniger, Taubstummer, Sprachgestorter. 

Man darf nun freilich niemals glauben, mit einem jeden die
ser Tests eine bestimmte, eng umschriebene, Teilfahigkeit des 
Denkens prufen zu konnen. Stets sind noch weitere Fahigkeiten 
beteiligt. So beruht die richtige Bindeworterganzung in Nr. 1 
nicht nur auf dem Verstandnis fUr die logischen Verknupfungen 
zwischen den Satzteilen, sondern auch auf dem verfugbaren 
Wortschatz. Bei Nr. 3 ist neben der logischen Kombination auch 
die Phantasie mehr oder weniger stark beteiligt. Mit Test 4 wird 
nicht nur die "Kritikfahigkeit" im engsten Sinn, sondern auch das 
Sprachverstandnis, die Ausdruckfahigkeit, die geistige Selbstan
digkeit (die nicht jedes gedruckte Wort fur eine unantastbare 
Wahrheit halt) und anderes gepruft. 

Aber hierin ist keineswegs ein Mangel dieser Tests zu sehen. Sie 
bieten im Gegenteil eine vorzugliche Gelegenheit, die Denkarbeit 
in ihrer Komplikation zu beobachten und das Ineinandergreifen 
der verschiedenen Teilfunktionen zu studieren. Freilich darf man 
sich dann nicht damit begnugen, fur jede Leistung eine Bewer
tungsziffer aufzustellen. Sehr oft kann eine Testlosung, welche 
nach dem Bewertungsschema als Fehlleistung oder mangelhafte 
Leistung zensiert wird, darauf beruhen, dass and ere Denk
wege als die erwarteten eingeschlagen werden, die aber in Hin
blick auf die Altersstufe oder die besondere Geistesart des Priif
lings positive Bedeutung haben konnen. 



Fig. [l. l'rllfllng del' praktischen Intelligenz am 
"Bogcn'schen Kafig". 
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So liefem z.B. Kinder bei dem Analogietest (Nr. 2) oft unerwar
tete L6sungen; sie bringen Worte, die zu den drei anderen durch
aus nicht in dem geforderten log i s c hen Verhaltnis stehen. 
Aber dann stellt sich zuweilen heraus, dass die drei gegebenen 
W6rter im Kinde iiberhaupt nicht einen diskursiven Denkprozess, 
sondem ein ganz konkretes P han t a s i e b i 1 d einer Situa
tion erzeugt hatten, und dass nun mit innerer Folgerichtigkeit ein 
zu dieser Situation geh6riges Wort genannt wird. 

Sehr instruktiv und reizvoll ist es, Kinder am Bogen'schen Ka
fig (Test 5) zu beobachten. Das eine Kind starrt nur auf die Kugel, 
macht den sinnlosen Versuch, sie direkt mit den Fingem durch 
das Gitter zu holen und bleibt dann ratIos stehen. Ein anderes 
Kind iiberschaut zunachst die Gesamtsituation; man kann an sei
nen Augen- und Kopf-Bewegungen erkennen, wie es im Geiste die 
einzelnen Teilaktionen vorwegnimmt, ehe es zur Ausfiihrung 
schreitet. Auch in der Wahl der Werkzeuge bekunden sich grosse 
Intelligenzunterschiede; bald wird wahllos irgend ein Stab ergrif
fen und trotz seiner Ungeeignetheit beibehalten; bald wird sorg
faltig ausgesucht oder nach einem ersten Misserfolg das Werkzeug 
gewechselt. 

So kann gerade die sorgsame Beobachtung wahrend der Arbeit 
und die eingehende Analyse der Testergebnisse den Einblick in 
die geistigen Fahigkeiten von J ugendlichen und Erwachsenen 
wesentlich vertiefen. 

6. Tal e n t e 

a) We sen des Tal e n t s. - Neben der Intelligenz und 
ihren typischen Auspragungen gibt es noch eine andere Gruppe 
von geistigen Begabungen, die Talente. Wahrend die Intelligenz 
das Gesamtverhalten des Menschen bestimmt, ist das Talent i n
hal t 1 i c h beg r e n z t; es erstreckt sich nur auf eine Teil
sphaere der Person. So hat der eine sprachliches Talent, ein ande
rer musikalisches, ein dritter technisches Talent u.s.w. Ein und 
derselbe Mensch kann sogar mehrere Talente haben, z.B. zugleich 
mathematisches und musikalisches Talent. 

Das Talent ist also in seinem Wirkungskreis beschrankter als 
die Intelligenz, dafiir aber tiefer in der Person verankert, weil es 
nicht nur eine Riistungsdisposition, sondem zugleich eine Rich-

Stern, Psycho!ogie 28 
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tungsdisposition ist. 1m Talent driickt sich das besonders enge 
Verhaltnis einer Person zu einer Kultursphaere aus, ein Verhalt
nis, in welchem Liebe zum Gegenstand und Fahigkeit zu seiner 
Bemeisterung normaler Weise unscheidbar verschmolzen sind. 
Daher ist es fast nie mehr auseinanderzuhalten, ob die Neigung 
(zur Musik, zum Malen, zum Bauen, zur Rhetorik u.s.w.) die ent
sprechenden Fahigkeiten angeregt und gesteigert hat, oder ob 
umgekehrt die besondere Begabung fiir b~stimmte Leistungswei
sen und der erfolgreiche Fortschritt in ihnen die Liebe zu dem 
Gebiet entziindet hat. 

Nur in gewissen aussergewohnlichen Fallen ist die Verbindung 
zwischen N eigung und Eignung gelockert oder sogar ge16st. So 
mancher Mensch lasst eine starke Sonderbegabung ungenutzt, 
weil ihn keinerlei Interesse zu eingehender Beschaftigung mit dem 
Gebiet seiner Fahigkeit treibt. Umgekehrt gibt es die "ungliick
liche Liebe" eines Menschen zu einem Gebiet, fUr das er nun ein
mal keine Fahigkeiten besitzt; er mag es noch so sehr umwerben, 
mag noch so leidenschaftlich musizieren oder malen, sein Bemiihen 
fiihrt zu keiner nennenswerten Fertigkeit. 

Zuweilen aber hat dieses Werben doch Erfolg; dann kommt es 
zu jener Erscheinung, welche die Individualpsychologie als "Dber
kompensation einer Minderwertigkeit" bezeichnet. Gerade ein 
Man gel, der ein bestimmtes Konnen zunachst erschwert, 
spornt dann alle Krafte an, urn ihn zu iiberwinden; Ehrgeiz, Fleiss 
und Trainung fiihren schliesslich zu betrachtlichen Leistungen. 
So findet man unter Sportsmannern zuweilen Menschen von ur
spriinglich schwachlicher Konstitution, deren grosser Erfolg ohne 
den verbissenen, nie erlahmenden Kampf gegen ihre Schwache 
nicht moglich ware. Auch im Geistigen mag es gelegentlich Ahn
liches geben. 

Aber in allen dies en Fallen ist doch die individualpsychologi
sche Behauptung anzuzweifeln, als ob die urspriingliche Minder
wertigkeit geradezu die U r sac h e der spateren Hochleistung 
sein konnte. Vielmehr wird der Kampf gegen die Schwache nur 
dann mit solcher Intensitat aufgenommen, wenn andere Disposi
tionen zu jener (durch die Schwache erschwerten) Betatigung 
d ran gen. J ener Sportmann, von dem wir oben sprachen, kann 
sehr wohl eine urspriingliche sportliche Begabung und N eigung 
haben; aus dieser heraus wird er nun freilich bedeutende Krafte 
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aufwenden, urn das Hindernis der schwachlichen Konstitution zu 
iiberwinden. 

Auch das immer wieder zitierte Beispiel von Demosthenes ist ahn
lich zu interpretieren. Demosthenes hatte bekanntlich einen schweren 
Sprachfehler; aus der Hartnackigkeit, ihn durch Redeiibungen zu 
iiberwinden, soIl dann seine glanzende Rednergabe entstanden sein. 
Wahrscheinlich wird es wohl umgekehrt gewesen sein: das, als D i s
po sit ion vorhandene, Rednertalent machte die gewaItigen Ener
gieen frei, die zur (;berwindung ausserer Hemmungen notig waren. 

Die Unterschatzung der urspriinglichen Anlagen ist ein charak
teristischer Zug der Individualpsychologie, die alles wesentliche 
K6nnen des Menschen auf Trainung bezw. Ermutigung zuriickfUh
ren m6chte. In Wirklichkeit tragen stets beide Faktoren gemein
sam bei zur Entwicklung der menschlichen Fertigkeiten. 

b) H auf i g k e its v e r t e i 1 u n g de r Tal e n t e. 
Auch dieses Problem wird kompliziert durch die Spannung zwi
schen inneren Anlagen und ausseren Einfliissen. Wie gross der 
Prozentsatz der musikalischen Menschen (oder der zeichnerischen 
Begabungen u.s.w.) sei, ist deshalb kaum angebbar, wei! wir nicht 
wissen, wieviele wert volle Anlagen durch mangelnde Ausbildung 
oder gar durch Unterdriickung unverwirklicht bleiben. Sehr cha
rakteristisch fUr diese Problematik ist die Entwicklung des Schrei
benk6nnens. In friiheren Jahrzehnten und bei primitiven V6lkern 
galt en und gelten die Schreibkundigen nicht nur als besonders ge
schult und gelehrt; sondern man schreibt ihnen auch eine beson
dere Gab e zu, gleichsam ein Maltalent fUr die geheimnisvollen 
Zeichen. Heut wissen wir, dass es dazu keiner Sonderfahigkeit be
darf, die nur einem Bruchteil der Menschen vorbehalten ware, 
sondern dass jeder normale Mensch das Schreiben lernen kann. 

Auch das eigentliche zeichnerische Talent ist lange Zeit stark 
vernachlassigt worden. Als Kerschensteiner vor drei J ahrzehnten 
die zeichnerische Begabung samtlicher Miinchener Volksschulkin
der mit Aufgaben untersuchte, die von den damals iiblichen, sehr 
unvollkommenen Methoden des Zeichenunterrichts abwichen, 
entdeckte er eine Reihe von starken Talenten, die der Schule ent
gangen waren. Diese psychologischen Untersuchungen haben sei
ner Zeit mit dazu beigetragen, den Zeichenunterricht in den deut
schen Schulen zu reformieren. Seitdem ist nicht nur die Freude am 
Zeichnen machtig gestiegen; sondern es ergab sich auch, dass 
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zahlreiche, frtiher als unbegabt geltende, Kinder merkliche zeich
nerische Begabung besassen. 

Nattirlich bedeutet das nicht, dass man aus allen Kindem durch 
Schulung kleine Raffaels machen konnte. Moglich ist die Rebung 
des Gesamtniveaus und die Freisetzung jener, frtiher vemachHis
sigten, Fahigkeiten, die in allen Menschen ruhen. Die hoheren und 
hochsten Grade des zeichnerischen, ebenso wie jedes anderen Ta
lents werden aber stets nur einer Minderheit von Menschen zu
kommen; und dies kann auch durch eine noch so umfassende und 
psychologisch adaquate Schulung nicht geandert werden. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Formel, die man zu
weilen von begeisterten Reformern der Musikpadagogik hort, zu 
beurteilen: es gebe eigentlich keine "unmusikalischen" Menschen, 
alles komme nur auf die musikalische Erziehung an. In Wirklich
keit gibt es eine - allerdings kleine - Anzahl von Menschen, die 
hoffnungslos fUr aIle Musik unempfanglich und fUr Musizieren 
absolut untauglich sind; ihre "Amusie" ist unheilbar. Dann gibt 
es aber sehr zahlreiche Menschen, welche eine gewisse Freude an 
Musik haben und es auch zu einer gewissen Fertigkeit im Singen 
und im Spielen eines Instrumentes bringen konnen; in dieser 
Gruppe hat Erziehung eine weitgehende Bedeutung. Die eigent
liche Mus i k ali tat aber ist nun doch wieder der besondere 
Besitz einer Minderheit. Ihr Wesen besteht gerade in dem, was 
n i c h t erlembar ist; sie ist auch keine blosse Fahigkeit, sondern 
ein Leben in Musik, ein Nichtlebenkonnen ohne Musik. Das musi
kalische "Talent" im engeren Sinne geht nur als Teildisposition in 
diese personale Gesamteinstellung ein. 

Entsprechende Betrachtungen lassen sich tiber jedes andere 
Talent anstellen. 

c) A n a 1 y sed e r Tal e n t e. - Wenn auch jedes Talent 
die einheitliche Gesamthaltung einer Person zu einem Kulturge
biet bedeutet, ist innerhalb seiner doch eine grosse Mannigfaltig
keit von Teilfahigkeiten und Tendenzen zu unterscheiden. Auch
die Talente sind also pro f iIi e r t; zwei Menschen, die ein Ta
lent in ungefahr gleich hohem G r a d e besitzen, konnen den
noch in ganz verschiedener Wei s e talentiert sein. 

Die Einzeliahigkeiten eines Talentes sind zum Teil einer Grad
messung fahig. 
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Man betrachte z.B. die Aufzahlung der Teilfahigkeiten des mu
sikalischen Talents, die S. 18 gegeben worden ist: von diesen sind 
Unterschiedsempfindlichkeit und Tongedachtnis mit bekannten 
Methoden messbar. Fur die Prufung rhythmischer und melodi
scher Begabung sind in neuerer Zeit eben falls exakte Verfahrungs
weisen mit Erfolg angewandt worden 1). 

Ein interessantes Teilergebnis sei erwahnt. Es erwies sich, dass die 
rhythmische Begabung viel starker im Angeborenen verankert und da
her viel weniger durch Erziehungs- und Entwicklungseinflusse zu stei
gern ist. Wahrend daher die Fahigkeiten der Kinder im Wiedererken
nen und richtigen Hervorbringen von Mel 0 die e n mit steigendem 
Alter deutlich zunahmen, zeigte sich bei den r h y t h m i s c hen Leis
tungen kein nennenswerter Altersfortschritt. IVlanche sehr kleine Kin
der uberragten infolge ihrer angeborenen rhythmischen Fahigkeit weit 
den Durchschnitt von hCiheren Altersstufen. 

Bei den Teilfunktionen hOherer Art, wie Affekterregbarkeit, 
Musikverstandnis, kompositorische Begabung, versagt freilich 
das Messen, und man ist auf Schatzung und auf qualitative Beur
teilung angewiesen. Dies gilt erst recht von der Beurteilung der 
Begabung im ganzen. Die Ziffer, mit der bei der Aufnahme in eine 
Musikschule die Begabungeines Kandidaten im ganzen bewertet 
wird, ist psychologisch als eine sehr zweifelhafte Grosse anzusehen. 
Denn das Gesamtbild der Begabung ist nun einmal nicht durch 
blosse Summierung der Teilleistungen als Mosaik zu gewinnen; 
vielmehr hangt die Rolle, die eine Teilfahigkeit innerhalb des Ta
lentes spielt, von der Struktur des Talentes und seiner Veranke
rung in der Person abo 

Gewiss fordert das Leben zuweilen solche Totalziffern fUr den 
Grad eines Talentes (so z.B. auch bei Berufseignungsprufungen). 
Man muss sich dann aber immer davon Rechenschaft geben, wie 
unvollkommen, psychologisch gesehen, ein solcher diagnostischer 
Index ist. 

Die verschiedene Profilierung fUhrt wieder innerhalb jedes Ta
lents zu t y pis c hen Differenzierungen. 

Wir wahlen hier als Beispiel die Begabung fUr die optischen 
Kunste. Den Hauptkunstgebieten: Malerei, Zeichnung, Plastik, 

') Es sei u.a. auf die Untersuchungen und ;\fethoden von Seashore, Revesz, Rupp 
hingewiesen. Aus unserer Hamburger Arbeit nenne ich die Arbeit von Prager tiber 
rhythmische Begabung und die umfassende Untersuchung Brehmers tiber melodische 
Begabung im Kindesalter. 



438 DENKDISPOSITIONEN BEl MENSCH UND TIER 

Architektur, Kunstgewerbe entsprechen sehr verschiedene Bega
bungsrichtungen; und es kann ein Kiinstler selbst als Maler vor
nehmlich dem zeichnerischen, als Zeichner dem malerischen Ty
pus angeh6ren. Nach anderen Gesichtspunkten kann man (ahn
lich wie bei der Intelligenz) den Subjektivisten und den Objekti
visten, den Analytiker und den Synthetiker unterscheiden. 1m 
Verhaltnis zur sichtbaren Welt gibt es aile Abstufungen: den rei
nen Kopisten, den Naturalisten, den Phantasten, den Expressio
nisten. - Gewiss sind auch solche Talenttypen zum Teil von Str6-
mungen und Moden abhangig; so schien in einer gewissen Epoche 
die Mehrzahl aller Maler zum expressionistischen Typ zu geh6ren. 
Aber auch jenseits dieser Einfliisse gibt es eine angeborene Ten
denz zur Betatigung des Talentes in dieser oder jener Weise. 

1m Grossen und Ganzen betrachtet, besteht die Psychologie der 
Talente zur Zeit noch weit mehr in Problemen als in Ergebnissen. 
Hier ist in der Zukunft noch viel zu tun. 

III. TIERISCHE INTELLIGENZ 

1. Das Problem 

1st der Intellekt eine nur-menschliche Eigenschaft? Vermag 
a 11 e i n d e r Men s c h zu denken, n i c h tab e r d a s 
Tie r? Diese Frage lasst sich nach dem Stande der heutigen 
Psychologie nicht mehr so glatt mit Ja oder Nein beantworten, 
wie es friihere Zeiten wagten. Es waren weniger psychologische 
als weltanschauliche Interessen 1), welche dem Tier das Denken 
bald v611ig absprachen, bald in einer ganz menschenahnlichen, 
h6chstens graduell geringeren Weise zusprachen. 

Erst die letzten Jahrzehnte haben in unbefangener Forschung 
die Frage geklart; man kann heut schon mit Sicherheit sagen, dass 
beide eben erwwnten Dogmen fehl gehen. Zwar gibt es eine 
intellektuelle Grenze zwischen Mensch und Tier; aber die
se liegt nicht zwischen Denkenk6nnen und Nicht-Denkenk6n
nen, sondern inn e r hal b d e r Den k f a h i g k e its e 1-
be r: zwischen vitalem, konkret-praktischem, unformuliertem, 
gegenwartsgebundenem Reaktions-Denken - und dem iiberbio-

1) Vgl. S. 55. 
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logischen, abstrakt-Iogischen, sprachlich formulierbaren, zeit
iiberlegenen Spontandenken. 

Freilich sind selbst jene vormenschlichen Urformen primitiven 
Denkens mit Sicherheit nur bei wenigen sehr hoch organisierten 
Tierarten und Tierindividuen, und auch bei diesen nur als relativ 
seltene psychische Spitzenleistungen nachgewiesen worden, iiber 
die gleich zu berichten sein wird. Was sonst als tierisches "Den
ken" angesehen wird, beruht zum Teil auf vagen Vermutungen, 
zu einem anderen Teil auf offenkundigen Fehldeutungen tieri
scher Verhaltungsweisen. Zeigen diese namlich eine aussere Ahn
lichkeit mit solchen Handlungen des Men s c hen, die nur 
unter starkem Denkaufwand vollziehbar sind, dann liegt es 
nahe, auch beim Tier eine entsprechende "Intelligenz" anzu
nehmen. 

Weite Reise machen, Hauser bauen kann der Mensch nur auf 
Grund eingehender Planung, Voriiberlegung, denkender Ent
scheidung. Wenn nun Zugvogel weiteste Reisen mit Riickkehr an 
den Ausgangspunkt vollbringen, wenn Bienen ihre Waben, Vogel 
ihre Nester auf das ZweckmaIsigste bauen - sind das nicht dann 
ebenfalls Denkleistungen, und zwar urn so imposantere, als die 
sonst fUr solche Denkvollziige notigen Voraussetzungen (Sam
meln von Erfahrungen, kulturelle Dberlieferung, sprachliche Ver
standigungsmoglichkeit) vollig fehlen? 

Wir werden uns mit dieser geheimnisvollen Leistung ander
warts zu beschaftigen haben, (beim Kapitel Ins tin k t e); in 
das Reich der Intelligenz gehoren sie n i c h t. Denn es handelt 
sich hier nicht urn das Fertigwerden mit Neuem, sondern im 
Gegenteil urn ein selbstverstandliches Eingespieltsein auf kon
stant bleibende Lebensbedingungen, urn ein inneres Funktionieren, 
dessen Zielstrebigkeit des individuellen Denkens nicht bedarf, weil 
es in tiefen Erbschichten jedes Individuums gattungsmaIsig ver
ankert ist. Die bemerkenswerten Untersuchungen ]. v. Uexktills 
und anderer tiber die tierische Umwelt haben gezeigt, wie weit 
dieser Einklang der tierischen Individuen mit ihrer "Merk- und 
Wirk-Welt" reicht. Ein Lebewesen, das tiber eine solche E i n
Gepasstheit in eine ausserordentlich einformige und durch die 
Generationen stabile Welt verftigt, hat nicht die A n-Passung an 
neue Weltkonstellationen durch ei~ene Denkakte notig. 
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2. E ins i c h t 

Schwieriger wird das Problem tierischer Intelligenz bei jenen 
Tierarten, die bereits des L ern ens fiihig sind. Wer "lernt" , ge
winnt allmiihlich Fertigkeiten, die er friiher nicht besass; hier 
bricht also schon "N eues" in das Leben des Individuums ein. Aber 
die Einformigkeit dieses iiusseren Sachverhalts darf nicht die 
grosse Mannigfaltigkeit der Formen verdecken, die sich im tieri
schen Lernen finden. Die Hauptstufen der mnemischen Leistun
gen von Tieren: Umgewohnung, Vertrautheitshaltung, Ziihmung 
und Dressur, haben wir bereits an anderer Stelle besprochen; dort 
wurde auch (S. 267) der Punkt erwiihnt, bei dem die eigentliche 
Intelligenzproblematik einsetzt: die Moglichkeit, dass bei hoheren 
Tieren diese Lernvorgiinge "durch den Einschlag der E i n
sic h t . . . . eine andere Struktur erhalten". 

Mit dieser aufblitzenden Einsicht ist in der Tat ein Sprung in 
den tierischen Lernleistungen festzustellen. Ein sorgsamer Beob
achter kann es sehr wohl dem iiusseren Verhalten eines in Dressur 
befindlichen Tieres anmerken, ob es lediglich von einer werden den 
Gewohnheit getrieben wird (die auch sinnlose Teilhandlungen ent
halten kann, und zuweilen durch vollig fehlgehende Handlungen 
unterbrochen wird), oder ob das Tier nun "heraus hat, worauf es 
ankommt" und nicht nur objektiv zielgemiiIs, sondern sub j e k
t i v z i e 1st reb i g handelt. Auch Tiere konnen zweifellos 
"Aha" -Erlebnisse haben und nun plotzlich die Art des Handlungs
vollzugs aus blindem Automatismus in sinnvolle Zuordnung von 
Mittel und Zweck verwandeln. Wir sind wohl gezwungen, hier 
allererste Anfiinge von denkartigen A b I ii u fen anzusetzen, so 
wenig wir auch etwas aussagen konnen iiber den tatsiichlichen Be
stand von psychischen Bewusstseins-I n hal ten gedanken
miiIsiger Natur. 

Der Denkanteil bei andressierten Handlungen kann sich auch 
darin zeigen, dass eine gewisse S pie I r a u m b rei ted e s 
Han del n s erworben wird, sodass auch bei Anderungen der 
Situationsbedingungen dennoch sinngemiiIser Vollzug moglich 
bleibt. So hatte Sarris einen Hund darauf dressiert, auf die Worte 
"geh auf Stuhl", auf einen Stuhl zu springen und sich dort nieder
zusetzen. Das Tier konnte nun diesen Befehl auch ausfiihren, 
wenn der Stuhl durch Einhiillung in Papier merklich veriindert 
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wurde, wenn er ganz unter einen Tisch geriickt war, sodass ein 
anderes optisches Gesamtbild vorlag, wenn der Stuhl durch einen 
lehnenlosen Schemel ersetzt war; ja, als weder Stuhl, noch Sche
melim Sichtbereich war, benutzte das Tier in Ausfiihrung des Be
fehls die untere Etage eines Regals. Da hierbei zwischen Horen 
des Wortes und der Ausfiihrung des Befehls ganz offensichtlich 
Intervalle des S u c hen s eingestreut waren, so wird man an
nehmen miissen, dass sich im Tier die reflektorische Verbindung: 
Befehlsworte/Stuhl sublimiert hatte zu der E ins i c h t: Auf
forderung, Sitzgelegenheit zu suchen. 

Aber mit dem sinnvollen Lemen und der Auflockerung der 
Dressur ist noch nicht die Moglichkeit tierischer Intelligenzlei
stung erschopft. Bei aller Dressur wird immerhin der Zusammen
hang von Mittel und Zweck dem Tiere von aussen dar g e b 0-

ten und erst nachtraglich von diesem v e r s tan den. Ein 
Tier kann aber unter Umstanden einen solchen Zusammenhang 
seIber fin den; es kann von sich aus w irk I i c heN e u
han dIu n g e n sinnvoller Art ausfiihren. 

Solche Feststellungen sind vor allem bei Affen und Hunden 
gemacht worden. 

Bahnbrechend waren hier die Versuche, die Wolfgang Kohler 
an Schimpansen anstellte. Den Tieren wurden beliebte Genuss
mittel (Bananen) unter sehr erschwerten Bedingungen dar
geboten, sodass sie mit ihren instinktiven Mitteln (Greifen, Klet
tern) nicht an sie herankommen konnten - sie fanden dann 
von sich aus neue und zweckmafsige Wege zur Erreichung des 
Ziels und benutzten sogar dafiir verfiigbare Gegenstande als 
Werkzeuge. So wurde ein Bambusstock herangeholt, urn als 
Angel nach der weit vor dem Kafig liegenden Banane zu dienen; 
und als e i n Stock nicht reichte, kam ein besonders intelligenter 
Affe ganz von selbst sogar darauf, das Werkzeug durch Ineinan
derstecken zweier Stabe zu verlangern. - Urn das an der Decke 
hangende Ziel zu erreichen, wurde eine Kiste unter die Banane 
geschoben, dann sogar noch eine zweite darauf gesetzt u.s.w. 

Sarris hat vor den Augen seiner Hunde ein Stiick Fleisch unter 
einen umgestiilpten Blechtopf gelegt, der oben mit Steinen be
schwert war. Wahrend die weniger intelligent en Hunde nicht iiber 
den immer wiederholten, vergeblichen Versuch hinauskamen, den 
Topf direkt an dem unteren Rande, wo sie das Fleisch rochen, 
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umzuwerfen, haben einige Hunde von selbst die Steine ais Behin
derung erkannt und erst diese einzein hinuntergeworfen (mit 
jedesmaligem Versuch, ob der Topf jetzt beweglich sei) und 
schliesslich so ihr Ziel erreicht. 

In allen diesen Fillen wurden Dressur und Gewohnung auf das 
Angstlichste vermieden. Wohl ist es moglich, dass dem Tiere in 
seinen unabHissigen und zunachst ungeordneten Bestrebungen, 
das Ziel zu erreichen, einmal z u f a II i g die zweckmafsige Be
wegung gluckte; aber selbst in solchen Fillen war es bemerkens
wert, dass dann sofort das Aha-Erlebnis einschnappte und nun 
das weitere Tun offensichtlich einsichtsvoll vor sich ging. 

Fur die Probleme der men s chi i c hen Intelligenz sind 
diese Hochstformen tierischer Denkleistungen aus zwei Grunden 
von grosser Bedeutung. 

Entwicklungspsychologisch zeigt sich eine grosse Ahnlichkeit 
mit den primitivsten Formen menschlicher Intelligenz, wie wir 
sie namentlich beim Kleinkind beobachten konnen. Auch hier das 
allmahliche E ins i c h t i g w e r den solcher Vollzuge, die zu
nachst nur angelernte sinnlose Dressurkunststiicke gewesen wa
ren; auch hier erste Versuche, eine Bediirfnisbefriedigung, die auf 
direktem Wege nicht gliickt, auf indirektem Wege mit Hilfe 
eigener E r fin dun g zu erreichen. Auch hier jene enge B e
g r e n z the i t der Denkvollziige, die uns zum folgenden Ge
sichtspunkt uberleitet. 

4. Die G r e n zen des tie r i s c hen I n tell i g e n z 

Da wir nunmehr wissen, was tierisches Denken b est e n
fall s leisten kann, sind auch die G r e n zen gegen die voll
entwickelte menschliche Intelligenz deutlich zu ziehen. Es erge
ben sich folgende Hauptunterscheidungspunkte: 

1) Eigentliche Denkleistungen sind beim Tier nur A usn a h
m e han diu n g e n, seltene Einbriiche in eine sonst denkfreie 
Lebensfiihrung. Sie spielen daher in der Gesamtstruktur des tieri
schen Individuums nicht annahernd die Rolle, wie im Gefiige der 
menschlichen Person. 

2) Denkvollziige treten beim Tier nur in engstem Zusammen
hang mit b i 0 log i s c h s tar k bet 0 n ten Bed ii r f
n iss e n auf, und zwarimmer erst dann, wenn sich das Bediirfnis 
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nicht auf unmittelbarem Wege befriedigen lasst. Nur aus d"er 
Starke des, zunachst gestauten, Bediirfnisses erwachst dem Tiere 
der Kraftaufwand, der fiir einen Denkakt n6tig ist. Wir hatten 
im Gegensatz hierzu gesehen, dass der menschliche Intellekt sehr 
bald die Grenze vitaler Gebundenheit iiberschreitet, objektive 
Ziele sich setzt und verfolgt und schliesslich im theoretischen Den
ken einen selbstandigen Eigenbereich seiner Betatigung schafft. 
Von alledem ist beim Tier auch nicht die geringste Spur vorhanden. 

Eine seltsame Verirrung hat dazu gefiihrt, tierische Intelligenz ge
rade auf Gebieten zu suchen, die garnichts mit der biologischen Bedurf
nissphare des Tieres zu tun haben. So haben "sprechende" und "rech
nende" Pferde und H unde langere Zeit eine gewisse Beruhmtheit erlan
gen konnen. Diese Tiere hatten angeblich gelernt, durch Klopfen mit 
dem Hufe (bezw. der Pfote) eine Zahl als Ergebnis einer optisch ge
stellten Rechenaufgabe, oder die Ordnungszahl eines Buchstabens im 
ABC anzugeben und durch soIche .. Buchstabiermethode" Worte zu
sammenzusetzen. Sogar das Ausziehen von Kubikwurzeln, die Wieder
gabe fremder, dem Tier einmal gesagter Namen und Ahnliches sollte 
auf diesem Wege moglich sein. AIle ernsthaften Psychologen sind da
von uberzeugt, dass e1a sich hier nur urn Dressurleistungen handeln 
konnte, indem die Tiere gelernt hatten, auf die unwillkurlichen Span
nungs- und Erwartungshaltungen des "Lehrers" beim Eintreten des 
kritischen Fussschiages wei teres Klopfen zu unterlassen. Gerade wenn 
man es fur moglich halt, dass pferde und Hunde zu gewissen Denk
leistungen inn e r h a I b ihrer Biosphare fahig sind, wird man die Ab
surditat doppelt empfinden, dass sich ihr Denken auf soIche ganz absei
tigen, zu ihrem tierischen Dasein ganz disparaten Gebiete wie Rechnen 
und Buchstabieren erstrecken soIlte, und dass sie - was bei echtem 
Denken zu erwarten ware -ihr unerhortes Konnenin keiner Weise zur 
Umgestaltung ihres Daseins verwerteten. Niemals hat eines dieser 
Tiere die Klopfsprache zu wirklichen spontanen Sprachausserungen, 
etwa zum Stellen einer Forderung oder Frage, zum Ausdruck eines 
Wunsches oder Affektes, benutzt! 

Vielleicht, dass die Dressur soweit zugleich zu "Einsichten" gefuhrt 
hatte, dass das Tier nun wusste: mit diesen und diesen Bewegungen 
oder Bewegungshemmungen ist der Herr zufrieden zu stellen und ist 
von ihm eine Belohnung zu erwarten. Dann ware das Fussklopfen fur 
das Tier aus blosser Gewohnung zu einer sinnvollen Handlung gewor
den; aber der "Sinn" war ein ganz anderer, viel primitiverer, und hatte 
nichts mit "Rechnen" oder "Buchstabieren" zu tun '). 

') Aus der umfangreichen Literatur erwiihnen wir das Buch von Herrn v. Osten 
tiber den "Klugen Hans", die Publikationem von Krall und seiner Anhiinger tiber die 
"Elberfelder Pferde" und die griindliche, auf eingehenden Experimenten beruhende 
Widerlegung durch O. Pfungst. 
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3) Tierische Denkvollzlige sind durchaus a n s c h a u 1 i c her 
Natur: in einer konkreten Situation wird eine konkrete Lasung 
gesucht. Wenn wir oben von einer gewissen "Verallgemeinerung" 
sprachen (bei dem Hund, der auf die Aufforderung "geh auf 
Stuhl" verschiedenartige Objekte als Stuhl behandelte), so liegt 
in keiner Weise jene Abstraktion vor, die zu dem "allgemeinen" 
Begriff Stuhl gefUhrt hatte, sondem lediglich eine gewisse Spiel
raumbreite des praktischen Tuns, das aber in jedem einzelnen 
Falle durchaus konkret bleibt. Kein Hund kommt zu dem "Ge
danken": Stuhl ist eine (von der jeweiligen Form unabhangige) 
Sitzgelegenheit. Diese Unfahigkeit ist identisch mit der Unfahig
keit zur Sprache; sahen wir doch oben, dass eine Voraussetzung 
alles Sprechens darin besteht, Zeichen zu besitzen fUr fixierte, 
verselbstandigte und von den Zufallen des Augenblicks abstra
hierte Gedanken. 

4) Tierisches Denken ist G e g e n war t s denken. Denn An
schaulichkeit (siehe Punkte 3) ist ja nur in der Gegenwart, im Hier 
und Jetzt maglich. Dass "Gegenwart" kein Punkt, sondem die 
Zeitspanne eines in sich zusammenhangenden einheitlichen Leb
nisses ist, haben wir frliher besprochen. Nur innerhalb einer sol
chen recht engen Frist kann sich ein Tier Denkziele setzen und 
Denkakte vollziehen. So bleibt dem Affen, der die Banane nicht 
direkt erreichen kann, diese Banane noch "gegenwartig" (namlich 
Bedlirfnisziel), wenn er sich auch moment an von ihr abwendet, 
urn sich nach einem Werkzeug umzusehen, mit dem er nach ihr 
ange1n kann. Aber er vermag z.B. nicht mehr - wenn er sehr 
durstig ist und es zu regnen anfangt - auf den Gedanken zu kom
men, eine Kokosschale in den Regen zu stellen, mit dem Ziel, 
darinsovielWasserzusammeln,dasser nach einiger Zeit 
trinken kann. 

Gewiss, auch Tiere sorgen vor (z.B. durch Vorratsammeln fUr 
den Winter, durch Bauen von Waben fUr die kommende Brut 
u.s.w.); auch Tiere beginnen Handlungen auf weite Sicht (Zug der 
Zugv6gel nach dem Sliden). Aber gerade diese Zukunftseinstellun
gen sind beim Tier durchweg und restlos instinktiver Natur, also 
n i c h t von Einsicht in das spate Ziel und von Planung und Dis
ponierung begleitet. 

Wenn man bedenkt, dass die entwickelteren menschlichen 
Denkvollzuge fast durchweg liber die Gegenwart hinausreichen, 
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dass der Mensch durch planendes, vorwegnehmendes, vorsorgen
des Denken weit hinausgreift in die personale und transpersonale 
Zukunft, dass dieses "Zukunft-Denken-K6nnen und-Wollen" ihn 
erst als personalgeschichtliches Wesen konstituiert - dann kann 
man erst die Weite der Kluft ermessen, die zwischen tierischem 
und menschlichem Denken besteht. 



ACHTZEHNTES KAPITEL 

PHANTASIE 

I. WESEN DER PHANTASIE 

1. Bewusstseinspsychologische 
Betrachtung 

Die Abgrenzung der Phan tasiefunktion gegen die anderen Be
reiche des Seelenlebens stosst auf eine eigentiimliche Schwierig
keit. 

Solange man sich niirnlich darauf beschriinkt, die B e w u s s t
s e ins - Inhalte und -Abliiufe des Phantasielebens zu beschrei
ben, findet man lediglich Merkmale, die auch in anderen seeli
schen Provinzen vorkommen. Erst bei der Erweiterung der Be
trachtung ins Per son a 1 e und T ran s per son a 1 e treten 
die eigentlichen Unterscheidungskriterien hervor. 

Dem psychischen I n hal t nach gehoren Phantasieerlebnisse 
vornehmlich in die Kategorie der V 0 r s t e 11 u n g en: sie ha
ben k 0 n k ret enG e g ens tan d s c h a r a k t e r, stehen 
in Gegensatz zur Abstraktheit rein gedanklicher Inhalte. Aber 
hierin sind Phantasievorstellungen psychisch nicht grundsiitzlich 
anders beschaffen als Gediichtnisvorstellungen oder Erwartungs
vorstellungen. Nehmen wir so ausgesprochene Phantasiegebilde 
wie "Fee" oder "Fliigelross", so ist im Vorstellungsbestand selbst 
kein Merkmal anzugeben, wodurch sie sich von den Vorstellungen 
einer wirklichen Frau, eines friiher einmal gesehenen Pferdes 
unterscheiden miissten. 

Gewiss konnen psychologische Unterschiede in der Art der 
W irk 1 i c h k e its i n ten t ion bestehen. Es gibt viele 
Phantasievorstellungen, bei denen zugleich das Bewusstsein vor
handen ist, dass ihnen keine objektive Realitiit entspreche, dass 
sie einer Scheinwelt angehoren. Dieser - in der Tat sehr wesent-
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liche - Tatbestand muss spater ausfiihrlich erortert werden; 
aber er liefert nicht das jetzt zu suchende Merkmal, welches Phan
tasievorstellungen allgemein gegen andere Vorstellungen ab
grenzt. Denn d a s B e w u sst s e i n d e rUn w irk 1 i c h
k e i t f e hIt 0 f t g e n u g: so bei Erinnerungen, die durch 
iiberwuchernde Phantastik gefalscht werden, bei den Wahngebil
den der Irren, bei Luftsch16ssern von Phantasten, bei Traum
phantasieen, vielfach auch beim Phantasiespiel des Kindes -
ohne dass der "Phantasie" -Charakter der Vorstellungen durch die 
sen Wirklichkeitsglauben aufgehoben wiirde. 

Oder gibt es vielleicht eine psychologisch charakteristische Art 
des Auf t ret ens, die der Phantasie und nur ihr zukommt? 

Man p£legt bei geistigen Prozessen bekanntlich "intuitive" und 
"diskursive" Ablaufe zu unterscheiden. Bei jenen drangen sich 
die einzelnen Gestaltungen mit einer Evidenz auf, die keiner Be
griindung fahig und bediirftig ist: sie sind auf einmal da, bewusst
seinsmafsig unvorbereitet und sogleich fertig in geformter An
schaulichkeit, die zuweilen fast die Lebhaftigkeit echter Wahr
nehmungen gewinnen kann. Beim diskursiven Ablauf dagegen 
wird langsam und schrittweise jedes Moment aus den vorher
gehenden Momenten entwickelt, das Ganze rational aus den Tei
len aufgebaut. Nun sind zweifellos Phantasiegeschehnisse vorwie
gend intuitiv, und im Gegensatz dazu Denkgeschehnisse sehr 
stark diskursiver Natur. Aber schon friiher (S. 393/4) hatte sich 
gezeigt, dass es auch beim Denken nicht ohne Intuition abgeht. 
die sogar - als "Einfall" - eine selbstandige Bedeutung gewin
nen kann. Andererseits sind Phantasieablaufe, namentlich solche 
umfassenderer Art, ohne diskursive Einschlage garnicht moglich. 
Ferner gibt es auch noch in anderen Seelenbereichen, z.B. beim 
Gedachtnis, Vorstellungen, die ohne Bewusstseinsvorbereitung 
(also "intuitiv") auftreten: die sog. freisteigenden Vorstellungen. 
- Somit ist auch dieser Gesichtspunkt als A b g r e n z u n g s
kriterium fUr "Phantasie iiberhaupt" nicht brauchbar. 

2. Per son ali s tis c h e Bet r a c h tun g 

a) U n s tim mig k e i t z u rOb j e k t weI t. - Der 
eigentliche Sinn des Begriffs "Phantasie" enthiillt sich erst einer 
personalistischen Betrachtung; denn er betrifft d a s V e r hal t-
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n i s Per S 0 njW e 1 t. Dort wo die Gegenstandsintention 
menschlicher Vorstellungen der objektiven Gegebenheit als etwas 
anderes und Fremdes gegenlibersteht, spricht man von Phantasie. 
Es ist dies zuniichst eine Bestimmung von aussen her und zugleich 
eine negative Abgrenzung: P han t a s i e i s t d a s G e b i e t 
de r z u rob j e k t i v en WeI tun s tim mig e n V 0 r
stellungen eines Menschen. Zur objektiven Welt: 
das kann bald die praktische Realitiit sein, in der die harten, von 
allen anzuerkennenden Gesetze der Tatsiichlichkeit gelten; es 
kann die Welt der sozialen Gemeinschaft sein, deren Dberzeugun
gen und Wertungen von jedem Glied libernommen werden sollen; 
es kann die Welt der wissenschaftlichen Erkenntnis sein, die urn 
so reiner ist, je mehr sie entsubjektiviert ist. Sofern sich die kon
krete Vorstellung eines Menschen mit solchen Objektivitiitsan
sprlichen nicht deckt, ist sie ein "Ph ant a sma"; und die aus 
solchen Phantasm en sich aufbauende personale Welt ist eine 
"Phantasiewelt", eine unobjektive Welt. 1) 

Wiihrend also (s. S. 447) fUr den phantasierenden Menschen 
selbst die E ins i c h t in den mangelnden Objektivitiitscharak
ter seiner Vorstellungen nicht notwendig ist, sehen wir jetzt, dass 
fUr seine E i n g 1 i e d e run g in die Welt des Handelns, der 
Gemeinschaft und der Wissenschaft die Nichtobjektivitiit seiner 
Phantasievorstellungen wesentlich ist. 

Dieser Zug fUhrt leicht zur A b w e r tun g de r Ph ant a
s i e, niimlich liberall dort, wo allein Bewertungsmafstiibe der 
praktischen, sozialen oder theoretischen Objektivitiit vorherr
schen. 

Es gibt Sit u a t ion e n, in denen die Phantasie gefiihrlich 
werden kann, weil alles auf Einstimmigkeit der Bewusstseinsinhal
te mit der Realitiit ankommt; so bei Aussagen liber vergangene 
Tatbestiinde, bei Entscheidungen liber bevorstehende Handlun
gen, bei Verifikation wissenschaftlicher Hypothesen. Der phanta
sierende Zeuge, der phantasierende Spekulant, der phantasieren
de Forscher k6nnen mit ihren Phantasieen grossen Schaden 
anrichten. 

Es gibt ferner Men s c hen von so realistischer Grundbe
schaffenheit, dass sie an der Phantasie nur jene Unstimmigkeit 

') Von einer anderen Art der ObjektivWit, zu der die Phantasiebetatigung eine sehr 
positive Beziehung hat, wird erst spater zu sprechen sein. 
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zur RealWit und zu allgemeinen Geltungen sehen und sie deshalb 
geringschiitzen: es sind dies die Tatsachenmenschen, die nuchter
nen Beobachter, die reinen Zwecknaturen, Philister, Pedant en 
einerseits, - die Prinzipienmenschen, Moralisten, reinen Theore
tiker, Logizisten andrerseits. 

Allein diese negative Bewertung der Phantasie ist nur so lange 
moglich, als man das Grundverhiiltnis Person/Welt lediglich von 
der Objektseite her - also iiusserlich - beachtet. Jetzt aber er
heben sich erst die personalistischen Fragestellungen im engsten 
Sinne: Wie ist es moglich, dass jede Person eine Vorstellungswelt 
hat, die zur objektiven Welt unstimmig ist? (Ursachfrage). Und: 
was bedeutet diese nicht-objektive Bewusstseinswelt fUr die Per
son selber? (Sinnfrage). 

b. S p 0 n tan e i t ii t. - Die Antwort auf die Ursachfrage lau
tet: P han t a s i e g e b i 1 des i n d k 0 n k ret e E i g e n
e r z e u g n iss e d e r Per son, weI c h e die E r f a h
run g e nub e r s c h rei ten. Hier wird also der Unterschied 
zu den Wahrnehmungen, Gediichtnis- und Erwartungs-Vorstel
lungen deutlich, welche siimtlich auf Erfahrung - d.h. lebendi
gem Kontakt der Person mit der ausserpersonalen Welt beruhen. 
Man verstehe diese Beziehung zur "Erfahrung" nicht falsch. Auch 
Wahrnehmungen und Gediichtnisvorstellungen sind nicht - das 
haben ja fruhere Kapitel eingehend gezeigt - blosse, passiv 
empfangene Impressionen und deren N achwirkungen; in aller 
"Erfahrung" sind die Reize bereits personal verarbeitet. Aber 
auch noch diese geformte Erfahrung wird uberschritten in der 
Phantasie. Dberschritten - nicht etwa negiert. Vielmehr werden 
in der Dberschreitung Erfahrungsmomente fortwiihrend benutzt, 
urn in neue Gebilde umgegossen zu werden. Diese Beziehung von 
"alt" und "neu" in der Phantasieschopfung bedarf einer niiheren 
Betrachtung. 

Mechanistisch eingestellte Psychologieen haben fruher gerade 
darauf den Nachdruck gelegt, dass es doch immer wieder Erfah
rungs-"Elemente" seien, die nur in neue Kombinationen gebracht 
wurden; eine "Urschopfung" wirklich neuer Phantasiegebilde sei 
unmoglich. 

Fur eine solche Auffassung gibt es zahlreiche Belege. Die schon 
einmal erwiihnte Phantasievorstellung "Pegasus" ist, so scheint 

Stem, Psychologie 29 
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es, nur eine Addition zweier allbekannter Erfahrungselemente: 
"Fliigel" und "Pferd"; und Homer kann das beriihmte Unge
heuer "Chimaere" nicht anders beschreiben als: vom ein Lowe, 
hinten eine Schlange, in der Mitte eine Ziege. 

Das phantastischste Gedicht besteht aus Worten, die aus der 
Erfahrung bekannt sein miissen; und selbst sprachliche Neubil
dungen in diesem sind wiederum nur Zusammensetzungen und 
Ableitungen aus erfahrungsgegebenen Wortem. Das phantastisch
ste Marchen arbeitet letzten Endes mit lauter bekannten Elemen
ten, die nur gesteigert oder verkleinert, und vor allem in ganz 
neue Verkniipfungen gebracht werden. Genau ebenso kann man 
bei der Z e r 1 e gun g von Traumen, Luftschlossem, Kunst
werken, My then, Himgespinsten schliesslich iiberall auf empirisch 
bekannte Elemente stossen. 

Das alles mag zutreffen; aber es ist fUr die Psychologie der 
Phantasie sehr wenig belangvoll. Denn es kommt beim Phanta
siegebilde nicht sowohl darauf an, w 0 r a uses erzeugt sei, son
dem w i e aus beliebigem Rohmaterial - mag es noch so be
kannt, und mag es noch so diirftig sein - etwas durchaus ande
res, Einmaliges, gestalthaft Einheitliches erzeugt wird. Beetho
vens Sonaten sind darum nicht weniger "neu" und nicht weniger 
aus "Spontaneitat" geboren, weil nur eine kleine Anzahl bekannter 
musikalischer Tone zur Verwendung gekommen sind. Und was 
hier vom Phantasie-Werke gilt, gilt gleichermafsen von der 
P han t a s i e-V 0 r s tell u n g. Wiirde es bei dieser nur dar
auf ankommen, die aus friiheren Erfahrungen stammenden Be
wusstseinselemente in eine andere Verkniipfung zu bringen, dann 
gabe es ungezahlte Moglichkeiten der Gruppierung, und einer 
jeden wiirde eine Phantasievorstellung entsprechen. In Wirklich
keit ist es aber das Eigentiimliche der Phantasie, dass sie in ihre 
Gebilde nur solche "Elemente" hineinlasst, die hineinpassen, 
die von der anschaulichen Ganzheit der Gestalt gefordert, ange
zogen und aufgesogen werden. Auch sind es ja in Wirklichkeit gar 
keine "Elemente", d.h. stabile Steinchen eines psychischen Mo
saiks; denn sie werden beim Eingehen in ein Phantasiegebilde 
etwas anderes, als sie in einem friiheren Strukturzusammenhang 
gewesen waren. Beliebige Fliigel, an einer beliebigen Stelle einem 
Pferd aufgesetzt, ergeben noch lange keinen Pegasus; und noch so 
viele Erfahrungen, die aus alten Chroniken iiber den Magier Faust 
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zusammengetragen und dann mosaikartig zusammengesetzt wer
den, ergeben noch lange keinen Goethe'schen Faust als einheit
liche Phantasiegestalt. 

Es ist also gerade das souverane Schalten und Waltenk6nnen 
mit dem Rohmaterial der Erfahrung, in dem sich der pro d u k
t i v e Charakter jeder Phantasieleistung bekundet. Der Mensch 
ist viel zu innig der objektiven Welt zuganglich und verbunden, 
als dass er sich den aus ihr stammenden Erfahrungen einfach ver
schliessen k6nnte; genug, dass er tiber sie hinauszugehen und sie 
v611ig unzuwandeln vermag, und dass er spontan solche Bewusst
seinsgebilde erzeugen kann, die keine geringere Anschaulichkeit, 
Evidenz und Gestaltetheit besitzen, als die erfahrungsgebundenen 
Inhalte. 

c. S Y m P tom a ti k un d S y m b 0 Ii k. - Nunmehr wird 
gerade das, was vorher als Manko der Phantasie erschien, zu 
ihrem positiven Merkmal: die Schwache der Nicht-Objektivitat 
wandelt sich in die S tar ked e r Sub j e k t i v ita t. Der 
phantasierende Mensch errichtet sich in seinem Bewusstsein eine 
Eigenwelt, die - gerade well er sie mit keinem anderen teilt -
als eine Erweiterung der individuellen Pers6n1ichkeit und zugleich 
als deren Schutzhtille erlebt wird; denn ohne sie ware er nackt 
und unvermittelt der Harte der gegebenen, geforderten und for
dernden Objektwelt ausgeliefert. Gerade diese personale Bedeu
tung der Phantasie wird uns das Verstandnis fUr ihre Einzeler
scheinungen wesentlich erleichtern. Denn wir erkennen jetzt, dass 
es sich nicht urn eine, neben allen anderen Personbereichen 
stehende, Sonderkraft handelt, die ein Zufallsspiel mit allerlei 
Vorstellungen erm6glicht, sondern urn eine Erlebnisweise, die 
aus den Tiefen personalen Totalstrebens herauswachst und for
mal wie inhaltlich aus diesen Tiefen gespeist wird. W i e e i n 
Men s c h ph ant a s i e r t, so is t e r - so ist er zum 
mindesten unter einer bestimmten Perspektive, namlich als 
Wunsch- und Angst-Wesen, als Gestalter seiner binnenseelischen 
Welt im Sinne seiner Lebensbedtirfnisse, Triebrichtungen und 
Ideale. 

Diese, in die Tiefe der Person weisende Gerichtetheit der Phan
tasie verleiht ihrem Inhalt nun eine s y m b 0 1 i s c h e Bedeu
tung. Jedes Phantasma erhalt damit einen Doppelcharakter: es 
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ist nicht nur eine konkrete Vorstellung, die einen scheinrealen 
G e g ens tan d meint, sondern zugleich auch eine Projektion 
einer personalen Z u s tan d 1 i c h k e i t in die Sphare bild
haften Vorstellens. Dber ihren konkreten Inhalt hinaus weist 
die Phantasievorstellung auf etwas, das nicht in gleicher Weise 
dem Erlebenden bewusst und fUr andere Menschen beobachtbar 
ist. Eine und dieselbe Phantasievorstellung vermag ganz ver
schiedene Tiefenvorgange zu reprasentieren; so ki:innen etwa jene 
schreckenerregenden Damonengestalten, die im Mythos, im 
Traum, im Kinderspiel begegnen, zugleich mit Machtwiinschen, 
Angsten, wolliistigem Grauen, sadistischen oder masochistischen 
Triebregungen zu tun haben. Andrerseits kann dieselbe personale 
Regung sich in verschiedenen Phantasmen darstellen: ein starkes, 
im Wachzustand unterdriicktes, Geltungsbediirfnislebt sich aus in 
Phantasmen der eigenen Machtentfaltung, oder in marchenhaften 
Phantasievorstellungen von Riesen, Zauberern, Prinzen; oder in 
raumlichen Symbolen des Obenseins, des Fliegens; u.s.w. Dnd 
zwar wirkt hierbei oft ein eigentiimliches V e r h ii 11 u n g s
p r i n zip mit: diejenige Vorstellung, welche am direktesten zu 
der personal en Regung gehi:irt, wird nicht seIber phantasiemafsig 
realisiert, an ihre Stelle tritt eine andere, irgendwie mit jener ver
wandte Vorstellung. 

Es ist ausserordentlich schwer, in die hierbei vor sich gehenden 
Dbertragungen und Verschiebungen einen Einblick zu gewinnen, 
der vor wissenschaftlicher Kritik standhalt; es ist andrerseits ver
standlich, dass der symbolische Charakter der Phantasiegebilde 
unerschi:ipfliche Mi:iglichkeiten fUr die entlegensten, ja wildest en 
D e ute rei e n darbietet - Mi:iglichkeiten, die dann auch reich
lich ausgenutzt worden sind. Denn bei der Vieldeutigkeit der Zu
sammenhange zwischen personalen Tendenzen und Phantasiege
bilden kann ja schliesslich aus jedem Traum- oder Spiel- oder 
sonstigen Phantasma alles Mi:igliche heraus und in das Phantasma 
alles Mi:igliche hineininterpretiert werden. Einzelbeispiele werden 
uns spater begegnen; hier ki:innen nur gewisse Grundsatze formu
liert werden, die bei allen solchen Deutungen zu beachten sind. 

1) Die N eigung zu symbolischer Deutung darf nicht dazu fiihren, 
jene oben erwahnten d ire k ten Beziehungen zu iibersehen, die 
zwischen personaler Regung und Phantasiebild bestehen ki:innen 
und eine komplizierte Ableitung iiberfltissig machen. Eine D mdeu-



PHANTASIE 453 

tung des unmittelbaren Phantasmas sollte immer erst dann ver
sucht werden, wenn eine direkte sinn volle Beziehung des Phantas
mas zur Person nicht auffindbar ist, und wenn die personale Struk
tur auch sonst Symptome zeigt, welche Sperrungen oder Verhtil
lungen direkter Erlebnis- und Audrucks-Moglichkeiten vermuten 
lassen. Vollig abwegig ist die Verwendung eines Deutungs-S c h e
m a s mit stereotypen Symbolisierungen, wonach etwa jeder 
Hingliche Phantasiegegenstand den Deutungsindex "mannliches 
Geschlechtsorgan" erhielte, oder jedes zerstorende Spiel eines 
Kindes eine verhiillte Totung des gehassten Vaters bedeutete 
u.s.w. Aus einer einzelnen Phantasievorstellung als solcher ist nie 
etwas iiber ihre symbolische Bedeutung zu entnehmen; sie erhalt 
diese immer nur aus dem Zusammenhang mit der gesamtpersona
len Beschaffenheit des phantasierenden Menschen. 

2.) Gerade weil eine Unendlichkeit der Deutungsmoglichkeiten 
besteht, liegt die Gefahr nahe, durch eine v 0 r g e f ass t e 
The 0 r i e diese Moglichkeiten e i n z u eng e n. Die uniiber
sehbare Vielgestalt der Phantasmen wird dann einem einzigen 
Bereich oder einigen wenigen Bereichen seelischer Regungen sym
bolisch zugeordnet, mit anderen Worten: die unit as multiplex der 
Person wird vereinfacht zu einem Schema, das ein oder zwei Ur
richtungen des Trieblebens enthalt. So kann es kommen, dass ein 
und dasselbe Phantasm a von Psychoanalytikern so lange umge
deutet wird, bis es als Sexualsymbol entlarvt ist, wahrend die 
Individualpsychologie in ihm das Symptom fUr die Dberkompen
sation eines Minderwertigkeitserlebens erblickt. Die Gefahr sol
cher Simplifikationen erschOpft sich nicht darin, dass in ihnen 
eine unzulangliche Theorie dogmatisch festgelegt ist; sie machen 
blind gegen die ungeheure Vielgestaltigkeit seelischen Lebens und 
fiihren zu vollig einseitigen praktischen Konsequenzen, indem 
auch bei Beurteilung und Behandlung der Personlichkeiten in 
Therapie und Padagogik aus der Gesamtheit der Seelenausserun
gen nur das herausgelesen wird, was als symbolischer Hinweis auf 
die v 0 r a u s g e set z ten U r t r i e b e gedeutet werden kann. 

Aus der personal en Bedeutung der Phantasiegebilde wird dann 
auch G r a dun dAr t des begleitenden Rea 1 ita t s b e
w u sst s e ins verstandlich. Wir deuteten schon oben an, dass 
die Wirklichkeitsintention aIle Stufen durchlaufen kann von vol-
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ligem Realitatsglauben bis zu v6lliger Illusionseinsicht. Diese In
tentionalitat hangt nicht von der Beschaffenheit des Stoffes als 
solchen ab: dasselbe Marchen wird von der erwachsenen Erzah
lerin als Unwirklichkeit, yom zuh6renden Kinde als Wirklichkeit 
erlebt. Wohl aber zeigt sich hier die S p 0 n tan e ita t des 
Phantasierens in einem neuen Licht: Der Mensch bedient sich der 
selbsterzeugten Phantasiegebilde zum Aufbau seiner personalen 
Welt, und er kann dieser Welt (oder verschiedenen Schichten die
ser Welt) v e r s chi e den eRe a lit a t s c h a r a k t ere 
verleihen! Vermittels der Phantasie vermag er die harte und enge 
Realitat der Sinne und des unmittelbaren Handelns in eine Welt 
hineinzusetzen, die erlebnismaIsig gleich "wirklich" ist, ohne 
doch "wirkend" und konsequenzenhaltig zu sein wie jene. Er ver
mag beide Welten ganz in Eins zu verschmelzen (dies namentlich 
in primitiven Entwicklungsstadien, im magisch-mythischen Zu
stand); er kann auch gerade das Wechseln und Schweben zwi
schen ihnen geniessen (sehr haufig zu beobachten beim kindlichen 
Spiel); er kann endlich die beiden Welten schroff gegeniiberstellen 
und sich in die Schein welt fliichten, urn der realen Seinswelt 
wenigstens zeitweilig entriickt zu sein (dies gilt namentlich oft 
fiir den Kuntsgenuss). 

Man erkennt jetzt, wi e unzulanglich jene oben erwahnte 
Auffassung ist, als ob es fiir den Menschen nur e i n e handfeste, 
endgiiltige Wirklichkeit gabe, der gegeniiber alles iibrige Vorstell
bare nichts als Lug und Trug, Irrealitat und lrrwahn ware. Die 
personale Wirklichkeit ist vielschichtig; und auch die (ganz oder 
partiell) scheinhafte Wirklichkeit hat in diesem Schichtengebilde 
ihre positive Bedeutung. Oft sind es gerade die Dbergange und 
Schwebezustande zwischen den klaren Seinswelten und den 
Scheinwelten, die das Menschenleben zum typisch men s c h
I i c hen machen. (1m tierischen Leben fehlt die Differenzierung 
zwischen Seins- und Schein-Welt, und daher auch der Reichtum 
der Spannungen und V erkniipfungen.) 

d. S c h 6 P fun g.- Die Beziehung der Phantasie zur Realitat 
hatte sich bisher in zwei Formen dargestellt. Wir stiessen erstens 
auf das Merkmal der Nicht-Objektivitat: Phantasie steht im 
Gegensatz zu der Objekt-Welt der G e g e ben h e i ten und 
der Gel tun gen. Wir fan den zweitens das Merkmal der 
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S c h e i n-ObjektivWit: Phantasie schafft im Erleben des Subjekts 
eine neue Wirklichkeit, die aber binnenseelisch bleibt. Wir haben 
nun noch eine dritte Stufe festzutsellen: Phantasie schafft n e u e 
o b j e k t i vat ion a I s W e r k. Dadurch erweist sie sich als 
eine psychophysisch neutrale Funktion: was sie erzeugt, bleibt 
nicht im Bewusstsein des Subjekts stecken, sondern and e r t 
die W irk I i c h k e i t, wird zur "SchOpfung". 

Als eine solche ist bereits jene Mitwirkung anzusehen, welche 
die Phantasie dauernd am Aufbau der Eigenpers6nlichkeit leistet. 
Der schon erwahnte Schutz- und Wunsch-Charakter des Phanta
sielebens bewirkt, dass der Mensch sic h s e I b stu m g e
s t a I t e t und seiner Beziehung zur Welt eine Neupragung gibt. 
Don Quijote, der sich phantastisch zum "Ietzten irrenden Rit
ter" um-erlebt, han del t auch entsprechend und greift da
mit in den objektiven Lauf der Dinge ein. Ahnliches gilt natiirlich 
dort, wo der Mensch nicht in wahnhafter, sondern in durchaus nor
maier Weise sein Leben und Tun durch Phantasie erganzt und 
umformt. 

Aber der phantasierende Mensch hat auch ein direktes Bediirf
nis nach t ran s per son a I erE n tau sse run g seines 
binnenseelischen Erlebens; er tendiert danach, die blosse Vor
stellung in Bewegung, Ausdruck und Erzeugnis umzusetzen. Die 
V orstellung selbst wird dadurch erst ganz lebendig und anschau
lich, dass sie sich vermittels ihrer Ausserung formt und konkreti
siert; aber sie wird zugleich als Nur-Seelisches iiberfliissig, well sie 
aussere Gestalt geworden ist. Hier gibt es eine fortschreitende Ab-
16sung des Phantasieerzeugnisses yom Erzeuger; die Hauptfunk
tionen in diesem Prozess sind Darstellen und Werkschaffen, die 
Hauptgebiete der Phantasieobjektivierung sind Spiel, Kunst und 
Mythos. 

S pie 1 und K u n s t sind oft zusammen genannt und behan
delt worden; sie sind in der Tat darin nahe verwandt, dass sie 
durch Objektivation von Phantasieerlebnissen eine Welt neuer 
Tatbestande und Geschehnisse in die vorhandene und geltende 
Welt hineinsetzen. Aber Art und Bedeutung der Objektivation 
sind doch hier und dort von ganz verschiedener Art. Beim Spiel 
bleiben die aussenweltlichen Hervorbringungen nur so lange ob
jektiv, als es dem Erzeuger beliebt, und sie haben auch keine iiber 
die Person des Erzeugers hinausgehende Bedeutung. Gerade hier-
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in aber besteht das W esen der Kunst. EinePhantasieausserung wird 
zu einem K unstwerk erst dort, wo sie mehr ist als Selbstgestal tungs
und Ausdrucksmittel des Erzeugers, wo sie vielmehr transpersonal 
wird als neuer objektiver Bedeutungstrager in der bisherigen 
Welt der Gegenstande. Eine Zwischenstufe bilden jene Phan
tasiegestaltungen, die noch an die Personlichkeit des Erzeugenden 
gebunden bleiben, wieTanz und Schauspiel; doch auch hier kann 
man doch deutlich unterscheiden zwischen dem bloss spielhaften 
Tun etwa eines Kindes, das seinem Bediirfnis nach Herumtanzen 
und Darstellen folgt - und der kiinstlerischen Tanzerin oder 
Schauspielerin, welche obj ektiv Wertvolles zu geben bestrebt ist. 
Vollstandig aber wird der Unterschied dort, wo das Phantasieer
zeugnis selbst entlassen wird aus der Lebenssphare des Erzeugers 
und nun als "K unstwerk" ein eigenes und selbstandiges Stiick 
Welt konstituiert. Gerade das ist das Kennzeichen der eigentlich 
schopferischen Phantasie (im Gegensatz zur bloss erlebenden und 
auch zur bloss hervorbringenden wie beim kindlichen Spiel): 
dass ihre Objektivationen ganz aus dem Innersten und Eigensten 
des Erzeugers hervorgehen, dann aber sich von diesem emanzipie
ren und der Welt des Gegebenen einen Wertzuwachs bringen. 

e) G e bun den e Ph ant a s i e w irk u n gen. -Die Be
tatigung der Phantasie erschopft sich nun aber nicht in der Er
zeugung abgehClbener Phantasievorstellungen und ihrer Objekti
vationen; vielmehr gibt es auch zahllose phantasiemafsige Ein
schUige und Momente innerhalb andersartiger Erlebnis- und Ver
haltens-Weisen. Sie mogen "g e bun den e Ph ant as i e
wi r k u n g e n" heissen. Und zwar ist es iiberhaupt erst durch 
nachtragliche Ursachanalyse solcher Erlebnis- und Verhaltens
Weisen nachweisbar, wie weit in ihnen Erfahrungen einerseits. 
Erfahrungsiiberschreitungen (also Phantasiemomente) anderer
seits wirksam sind; das personale Lebnis oder Erlebnis selbst ist 
aber durchaus nicht etwa ein Summationsprodukt von Wahrneh
mung plus Phantasma, oder von Erinnerung plus Phantasma, 
oder von Denk-oder Willens-Vollzug plus Phantasma, sondern eine 
e i n h e i t Ii c h e Gestalt. Hier wird also nochmals die U nzulang
lichkeit einer vermogenspsychologischen Auffassung klar, welche 
"d i e Einbildungskraft" als Sondervermogen neben Sensibilitat, 
Gedachtnis, Intelligenz, Willen stellt; es wird ferner verstandlich, 
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dass erst die analytisch geschulte Psychologie der letzten Jahr
zehnte diese gebundenen PhantasieeinschHige in den sensorischen, 
mnemischen und prospektiven Bereichen bemerkt und gewiirdigt 
hat. 

II. PHANTASIE 1M ALLTAGSLEBEN 

Der Bereich der zuletzt erwahnten, gebundenen Phantasiewir
kungen ist weit umfassender als der der selbstandig abgehobenen 
Phantasmen 1). Denn es gibt kein Lebens- und Erlebens-Gebiet 
des Menschen, das er nicht mit Eigensch6pfungen durchsetzte, 
selbst wenn die Intention auf die gegebene und geltende Objekti
vitat der Welt gerichtet ist. Es gibt aueh keinen Menschen, er mag 
noch so phantasielos und sogar (wie S. 448/9 angedeutet) phantasie
feindlieh sein, der nicht doeh zum mindesten in gebundener, ver
deekter Form phantasierte. Es ist eben ein gewaltiger Irrtum, zu 
meinen, dasss Phantasie sieh nur im Traum, Spiel, Mythos und 
Kunstschaffen offenbarte und' betatigte, wahrend die praktisehe 
Alltagswirklichkeit, der Ernst des Lebens niehts mit ihr zu tun 
habe. Wohl gibt es hier sehr starke Graduntersehiede; aber nie 
fehlt Phantasie ganzlieh. Diese A 11 g e g e n war t mitwirken
der Phantasie ist geradezu eines von den Wesensmerkmalen des 
Mensehen 2). 

Wir gliedern diese Alltagsphantasieen nach z e i t 1 i e hen 
Gesichtspunkten. 

1. Gegenwarts- und Vergangenheits
Phantasieen 

a) G e g e n war t . - Nirgends scheint der Zwang der ausse
ren Verhaltnisse eindeutiger das Erleben zu bestimmen, als dort, 
wo die Welt sich g e g e n war t i g der Wahrnehmung gibt. In 
Wirklichkeit bleibt auch hier immer noeh Spielraum zur Eigen
sch6pfung, der weitgehend ausgenutzt wird. Die "Illusionen", die 
im Kapitel Sinneswahrnehmung besehrieben wurden (S. 226), be-

') Es liegt hier Ahnliches vor wie bei den mnemischen Funktionen; auch dort erwie
sen sich die gebundenen Gedachtniswirkungen als das breite Fundament, dem erst die 
selbstandigen Gedachtnisvorstellungen entwuchsen. 

2) In einer seiner frtihesten Schriften hat Freud, allerdings unter rein psychoanaIy
tischen Gesichtspunkten, die Durchsetzung des All tag s 1 e ben s mit Phantas
men behandelt. 
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ruhen nicht etwa nur auf sensorischen Mangeln, sondern auch auf 
Bereicherung und Erweiterung der unvollstandigen Reizsituation 
aus dem Inneren der wahrnehmenden Person heraus. J a es gibt 
Sinnesreize, die lediglich oder vorwiegend die Aufgabe haben, 
soIche Eigensch6pfungen auszul6sen, also als lIP han t a s i e
rei z e" zu wirken: so etwa die groben Klexe der Kulissen, diirf
tige Umrisszeichnungen oder andeutende Worte auf Plakaten. Je 
undeutlicher oder je vieldeutigerdie Sinnesreize selber sind, urn so 
starker ist der Antrieb, sie phantasiemafsig zu umkleiden und zu 
vervollstandigen; in Stimmengewirr, Wolkenbilder, verschwim
mende Gestalten wird alles M6gliche hinein-gesehen, -geh6rt, 
-phantasiert. Das herausgerissene Wort aus einem Gesprach, ein 
unverstandener Satz in einem Brief, - sie k6nnen garnicht in 
ihrer nackten nur-sensorischen Beschaffenheit aufgefasst werden; 
sie werden hineingestellt in Sinnzusammenhange, die mit Phan
tasiemitteln ausgemalt. werden; und wenn nun jenes Wort fUr 
den H6renden oder Lesenden eine ganz bestimmte Bedeutung 
erhalt, dann ahnt er nicht, wieviel er aus eigenem dazu beige
tragen hat. 

Entsprechendes gilt aber, wenn auch in geringerem Grade, von 
jeder Lektiire, von jedem Gesprach. Lese ich etwa ein Drama, 
oder eine Zeitungsnotiz iiber ein Eisenbahnungliick, so habe ich 
nicht nur die W ortverstellungen und die mit ihnen verbundenen 
allgemeinen Bedeutungsgedanken, sondern ich k 0 n k ret i
s i ere den Inhalt in einer, iiber den gebotenen Text hinausgehen
den Weise; die Menschen, von denen die Rede ist, "sehen irgend
wie aus", auch wenn mit keinem Worte des Textes ihr Aussehen 
angedeutet ist; die raumliche Umgebung, das Zueinander, die Be
wegungen und Ausdrucksformen werden irgendwie bildhaft; viel
leicht klingt mir auch die Stimme der handelnden Personen irgend
wie, obwohl ich ihre Worte nur schweigend lese. Diese eigenen 
Phantasiezutaten verschmelzen normaler Weise mit den Wahr
nehmungen der gedruckten Worte und mit den durch sie aus
gel6sten Gedanken so sehr zu einer Totalitat, dass sie dem 
Leser unbemerkt bleiben - bis er seine Vorstellung mit einer 
echten Wahrnehmung konfrontieren muss. Dann ist er ver
bliifft, dass der auf der Biihne dargestellte Held ganz anders 
aussieht, spricht und agiert, als er sich ihn nach der Lektiire 
vorgestellt hatte. Jrgend eine Landschaft, die man zum erst en 
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Male erblickt, will garnicht stimmen zu dem Bilde, das man 
sich nach Beschreibungen und Photographieen gemacht hatte. 
SoIche Dberraschungen bedeuten zuweilen grosse Enttauschun
gen - ein Zeichen, wie stark ein Mensch mit seinem Phan
tasieerzeugnis verwachsen sein kann. Es gibt sogar Fane, in 
denen jene Korrektur durch echte Wahrnehmung das Phantasie
bild nicht zu verdrangen vermag; man will die Wirklichkeit nicht 
wahr haben, weil man sich in seine Scheinwirklichkeit verliebt 
und hineingelebt hat. 

Solange es sich urn rein rezeptive Wahrnehmungsvorgange han
delt (wie beim Lesen von Dramen, Landschaftsbeschreibungen 
u.s.w.), ist der Phantasieeinschlag relativ harmlos, ja er ist not
wendig, urn etwa den asthetischen Genuss der Lekttire vollstandig 
zu machen. Anders ist es, wenn es nicht bei blosser Rezeption 
bleibt, sondern aktive Folgerungen daraus abgeleitet werden. 

Ein sehr ban ales, aber durch seine Verbreitung besonders wichtiges 
Beispiel ist der KIa t s c h. Man hort dies und das erzahlen, begniigt 
sich nicht mit dem durch den WortIaut festgelegten Sachverhalt, son
dern schmiickt aus, steigert, erganzt aus der Phantasie - u n d 
g i b t e s sow e i t e r. Jeder Beteiligte glaubt, sich an das objektiv 
Dbernommene zu halten; jeder aber hat in Wirklichkeit anderes dar
aus gemacht, eine neue Schein-Objektivitat geschaffen, die beansprucht, 
Voll-Objektivitat zu sein. Wenn wir finden, dass bei Klatschweibern 
beiderlei Geschlechts sehr oft bliihende Phantasie mit geringem Ver
antwortungsbewusstsein und mangelndem Mitgefiihl gepaart ist, dann 
konnen wir daraus nur wieder entnehmen, dass Phantasie nicht fiir 
sich allein steht, sondern personal tief verankert ist. 

b) V erg a n g e n h e i t. - Die phantasiemafsige Durchdrin
gung m n e m i s c her Funktionen zeigt sich besonders deut
lich bei der Wiedergabe vergangener Erlebnisse. Wir haben in 
dem Abschnitt tiber Personalistik der Erinnerung bereits darauf 
hingewiesen 1), dass Erinnerungen nicht einfach festgewordene 
Spuren frtiherer Erfahrungen sind, sondern dass in ihnen ein frti
herer Lebensabschnitt in der Perspektive der gegenwartigen per
sonalen Bedtirfnisse gesehen wird. Erinnerung ist also stets in ge
wissem Sinne N euerzeugung; und der hierdurch geforderte Phan
tasieeinschlag wird urn so starker sein, je tiefer das erinnerte 
Sttick Leben in den totalen Lebenssinn der Person eingebettet ist. 

') Vgl. insbes. S. 348 ll. 360. 
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Personal indifferente Erinnerungen sind daher viel weniger in 
ihrem sachlichen Objektivitatscharakter bedroht, als die uns 
nahegehenden. Gesteigert wird nun abernoch der Anteil der Phan
tasie, wenn die sprachliche Darstellung der Erinnerung zu einem 
selbstandigen Ziel wird. Wie uberall, so wird auch hier das Phan
tasiebild erst dadurch abgerundet und ausgestaltet, dass es in eine, 
auch anderen zugangliche und auf sie wirkende Ausdrucksform 
gegossen wird. Sei es mehr die asthetische Erzahlerfreude, sei es 
Aufschneiderei und Renommiersucht, sei es Selbstschutz und 
Scham, sei es Freude am Schlupfrigen oder Grausigen - die ver
schiedensten Triebgebiete der Person konnen daran beteiligt sein, 
aus einer mnemischen Darstellung von Erlebtem ein phantasiege
farbtes Erleben des Darstellens und des Dargestellten zu machen. 

Auch hier gibt es ausgesprochene "Phantasiereize"; so kann bei 
einem Zeugen vor Gericht die Suggestion der Verhorsfragen be
wirken, dass nun Situationen ausgemalt werden, die ohne jene 
Befragung garnicht in den Kreis des Vorstellens getreten waren. 

Werden im geselligen Kreise Geschichten uber Selbsterlebtes 
erzahlt, so kann die Dammerstunde mit ihrer Verwischung schar
fer Gegenstandlichkeit, oder die Konkurrenz anderer Erzahler die 
Phantasie in starkstem MaIse entfesseln 1). 

2. Z u k u n f t s p han t a s i e e n 

a. V 0 r w e g n a h m e. - Am starksten - weil am wenig
stens kontrollierbar - konnen sich Phantasievoilzuge einschlei
chen in jene seelischen Funktionen, die es mit der eigenen Z u
k u n f t zu tun haben. Es liegt ja im Wesen alles prospektiven 
Verhaltens, dass seine Inhalte nicht eindeutig bestimmt sind. Das 
Morgen und Dbermorgen ist selbst bei den einfachsten und kon
servativsten Lebensformen dennoch irgendwie unsicher; und gar 
das weitere Lebensschicksal, Erfolg und Misserfolg, Berufs- und 
Familien-Geschicke, insbesondere auch ausserordentliche Einzel
ereignisse, Prufungen, Reisen, Berufswahl und -Wechsel, Verlust 
und Zuwachs in der Familie u.s.w. - all dies tragt fur den 
Menschen ein Geprage der Unbestimmtheit und Ungestaltetheit. 
bei dem er sich nicht immer zu beruhigen vermag. 

1) Goethe schildert, wie er als Knabe, durch die GHiubigkeit seiner Zuhorer ver
flihrt, das Marchen vom "neuen Paris" erdachte und als selbsterlebtes Abenteuer vor
trug. 
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Es gibt nun allerdings Menschen, die ihr bewusstes Interesse 
konzentrieren auf diejenigen Gebiete, die auf Grund der Erfah
rung und eigener DenkHitigkeit mit relativer Sicherheit voraus
sehbar sind. Ihre Furchte und Hoffnungen halten sich in den 
Schranken, die eine begrundete Erwartung zieht; die von ihnen 
selbst zu beeinflussenden Lebensvollzuge werden unter die klare 
Beleuchtung des Vordenkens und Planens und unter den Motor 
des bewussten Willens gesetzt, im ubrigen aber nicht psychisch 
vorweggenommen. Damit ist freilich nur eine Grenzform angedeu
tet, die in dieser Reinheit nie vorkommt, weil ein vollig phantasie
freies Leben nach vorwarts fur den Menschen nicht moglich ist. 
Denn die Unklarheit und Vieldeutigkeit der Zukunft gibt nicht 
nur die M 0 g 1 i c h k e i t einer Ausfiillung und Konkretisierung 
der vagen Vorstellungen, sondern d ran g t geradezu zu einer 
solchen, weil die Un h e i m 1 i c h k e it, die in jeder Vagheit 
liegt, unertraglich werden kann. 

Endlich haben phantastische Zukunftsbilder nie jene sofor
tige Desavouierung ihrer Realitatsgeltung zu fiirchten, die bei 
Gegenwarts- und Vergangenheits-Phantasieen immerhin eine 
starke Hemmung bedeutet. So kommt es, dass nach Starke und 
nach inhaltlicher Ungebundenheit die Z u k u n f t s-Phantasieen 
auch des Alltagsmenschen weit lebhafter und schweifender sind 
als die anderen Formen. Da baut jemand Luftschlosser fur den 
Fall, dass er einmal zu unerwarteten Reichtumem kommen sollte. 
Das junge Madchen malt sich den Mann aus, den sie einmal heira
ten mochte. Jemand, der eine grosse Reise vorhat, lebt schon 
lange vorher in den Eindrucken, Abenteuern, Begegnissen, die 
ihm der Aufenthalt in den fremden Landern bringen soIL 
Vor Prufungen, schicksalsschweren Unterredungen, erstem Auf
treten in der Offentlichkeit, wird oft eine Phantasie-General
probe gehalten, in der auch die Worte und Handlungen des Part
ners oder des Publikums in hochst konkreter Form vor-erlebt 
werden. 

In unseren Beispielen handelt es sich durchweg urn personal 
sehr relevante Zukunftsereignisse, die in der Phantasie antezi
piert werden, und zwar ebensowohl urn positiv wie negativ be
deutsame. Es sind teils Wunsch-, Hoffnungs-, Geltungs-Phanta
sieen, teils Furcht-, Angst-, Vernichtungs-Phantasieen. 
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b) W u n s c h. - Dass sich W ii n s c h e, offene wie ver
schwiegene, in Phantasmen umsetzen, ist 1eicht verstandlich. Gibt 
doch das Phantasiebild schon etwas Bestimmtes, anschaulich 
Gegenwartiges, gaukelt daher dem Wunsch schon die E r f ii I
I u n g vor, die in der Realitat noch nicht erreicht, vielleicht iiber
haupt nicht erreichbar ist. So wiegt sich der unbekannte hungern
de Kiinstler in Ruhmesphantasieen, der Kranke in Bildern alles 
dessen, was er nach seiner Gesundung 1eisten und geniessen kann; 
der Schwachling ersetzt seine wirkliche Machtlosigkeit durch 
phantasierte Macht-Situationen und -Funktionen. Wunscherfiil-
1ungsphantasieen k6nnen also, wie schon diese Beispie1e zeigen, 
eine k 0 m pen sat 0 r i s c h e Aufgabe innerhalb des persona
len Krafte- oder Geltungs-Haushalts erfiil1en, und zwar in doppe1-
tern Sinne. Der Zustand eines persona1en Defizits wird ersetzt 
durch einen fingierten Dberschuss: so iiberdeckt der Phantasie
G en u s s die Realitats-U n 1 u s t. Und die aktive Bemiihung 
urn Erreichung eines Zie1es wird ersetzt durch das Phantasma des 
schon erreichten Zie1es: so iiberdec~t die Phantasie-L e i c h t i g
k e i t die Willens- und Denk-S c h w i e rig k e i t. Von der 
tiefenpsycho10gischen Bedeutung der Wunschphantasieen wird 
spater (beim Traum, Spiel, Mythos) noch eingehender zu sprechen 
sein. 

c) Fur c h t. - Ratse1hafter als die Wunscherfiillungs-Phan
tasieen erscheinen die Fur c h t e rf ii 11 u n g s-P han t a
s i e e n. Denn auch beziiglich m6g1icher Misserfo1ge, Ung1iicks
fille und Leiden wirkt ja die vorgreifende Phantasie als Konkreti
sierung und Vereindeutigung. Was veran1asst den Menschen, 
Schlimmes, das ihn vie 11 e i c h t, - vielleicht auch nicht -
treffen wird, schon als wirklich vorzustellen und bildhaft auszu
malen? Hier scheinen zwei verschiedene Motivgruppen mitzu
wirken. 

Einmal kann das Unbestimmte, Ungreifbare dann besonders 
unertraglich werden, wenn es ein negatives Vorzeichen hat; so 
rettet sich der Mensch vor der Unheimlichkeit des gestaltlos Dro
henden n a c h v 0 r n ins gestaltete Furchtbare hinein, wenn 
auch nur in der Phantasie 1). Dadurch, dass es konkret vorgestellt 

1) Bekanntlich gilt es dieses "Fliehen nach vorn" auch im realen Handeln, so im 
Krieg, bei Feuersbrtinsten, Schiffsunfillen. 
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wird, wird es doch irgendwie bewaltigt, der Person zu eigen ge
macht; es wird ihm der Fremdheits- und Dberraschungs-Charak
ter genommen. Nicht ganz selten kann man in solchen Fallen 
horen, dass das Ungluck, wenn es dann spater wirklich eintraf, 
"nicht so schlimm war, wie man es sich vorgestellt hatte." Es 
liegt hier wohl eine unbewusste Umkehrung vor; d u r c h die 
phantasiemaIsige Vorwegnahme wurde die Choc-Wirkung des 
Realerlebnisses abgeschwacht. 

Aber auch eine Ret tun g n a c h hi n ten kann das 
Furchtphantasma bedeuten, namlich dort, wo es sich urn Vermei
den eigener Aktivitat handelt. Ein Mensch fUhlt sich der Auffor
de rung zu Entschluss und Tat, die von aussen oder innen an ihn 
herantritt, nicht gewachsen: dann malt er sich den negativen Aus
gang des geforderten Tuns als wahrscheinlich oder sogar unab
wendbar in allen Einzelheiten aus, urn seine Inaktivitat dadurch 
fUr sich und andere zu rechtfertigen. "Es hat ja doch keinen 
Zweck"; "ich bestehe die Prufung ja doch nicht"; "ich bekomme 
ja doch einen Korb" - solche und ahnliche Gedanken werden 
dann nicht nur gedacht und in ihrem Fur und Wider durchdacht, 
sondern sie werden wiederum anschaulich phantasiert und mit 
Zukunftsrealitat ausgestattet. Damit werden die Schreckbilder 
erlebnismafsig in Ursachen des Nicht-W 0 11 ens umgebogen, 
wahrend sie in Wirklichkeit die Folgen des Nicht-wollen-Ko n
n ens sind. 

Die Hemmungswirkung von Furchtphantasmen kann aber 
auch eine sehr positive, namlich Abschreckungsbedeutung besit
zen; sie fUhrt dann zur V 0 r b e u gun g gegenuber drohenden 
Situationen, oder zur Unterlassung gefahrdender Handlungen. 

Zwei Beispiele: 
1.) Der G e dan k e: "Unvorsichtiges Umgehen mit Benzin kann 

Brand und Tod verursachen" mag noch so klar gedacht werden - er 
braucht als bloss abstrakter Gedanke darum noch keine starke Moti
vationskraft zu besitzen. Wer aber damit zugleich das konkrete Phan
tasie-B i 1 d verbindet, in we1chem er sich selbst beim Hantieren mit 
Benzin in Flammen aufgehend sieht und wo m6glich furchtbare Ein
zelheiten des Verbrennungsleidens vorwegnimmt, der wird in viel star
kerem Marse zur Vorsicht veranlasst werden. 

2.) J emand will auswandern in ein Land anderen Klimas und gerin
gerer Kultur. Er hat sich genau informiert und wei s s theoretisch, 
dass es dort Hitzetemperaturen gibt, die er bisher noch nicht l}at er
dulden miissen, dass er auf die zivilisierte Lebensfiihrung verzichten 
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muss, die ihm bisher selbstverstandlich war. Er weiss dies und ist -
ebenso theoretisch - uberzeugt, dass sein Korper und sein Willen die
sen Schwierigkeiten gewachsen sein werden. Aber dies" Wissen" kann 
eine grosse Tauschung bedeuten, wei! er sich die leiblich-seelischen An
forderungen nicht konkret hat vorstellen konnen, wei! er sich k e i n 
B i 1 d z u g est a 1 ten vermochte, wie nun tatsachlich sein Leben 
ablaufen wiirde, auf welche unzahligen Unentbehrlichkeiten er verzich
ten, welche unzahligen neuen Unannehmlichkeiten, Unangepassthei
ten er durchmachen miisste. Kurz: er war - bei aller Intelligenz - zu 
p han t a s i ear m gewesen, um das Kommende angemessen antezi
pieren zu konnen. 

Bekanntlich spielt das Abschreckungsprinzip in der Kriminali
stik eine grosseRolle ;aber eine eigentlich psychologische Durchfor
schung fehlt hier noch. Offenbar kann man von Strafandrohungen 
dann Abschreckungswirkungen erwarten, wenn in die Erwagung 
vor einer geplanten Tat auch die konkrete und ichbezogene Vor
stellung der moglichen Straffolgen mit eingeht. Wie viel Verbre
chen durch diesen Phantasieeinschlag n i c h t zustande gekom
men sind, lasst sich natiirlich niemals feststellen. Wohl aber ware 
der Forschung die Frage zuganglich, welchen Antell Phantasie
losigkeit oder wenigstens Phantasiearmut am positiven Zu
standekommen von Verbrechen hat. Er diirfte nicht ganz gering 
sein. 

Freilich kann auch Phantasiereichtum Verbrechen begiin
stigen. Denn da Wunsch- und Furcht-Phantasieen nicht sau
berlich zu trennen sind, so kann die vorwegnehmende Vorstellung 
einer kriminellen Tat (z.E. einer Erpressung, eines Sexualdelikts) 
sowohl die intensive Vorstellung erfiillter Triebe und Wiinsche, 
wie auch diejenigen der moglichen Folgen enthalten; iiberwiegen 
die ersteren, - und bei der engen Verbindung von Triebregung 
und Triebhandlung ist dies oft der Fall - dann reichen die 
Furchtphantasmen zur Hemmung nicht aus. 

d) 0 b j e k t i vie r end e V 0 r w e g n a h m e. - Die aus 
Wunsch oder Furcht geborenen Phantasmen, die wir bisher be
sprachen, sind ganz im Subjektiven verankert. Es ware aber sehr 
falsch zu meinen, dass prospektive Phantasie nur als Verfruschung 
oder Hemmung des objektgerichteten Denkens und Wollens auf
trate; sie kann auch deren wertvollste HeHerin werden. Bei Denk
und Willens-Vollziigen ist j a durchaus nicht in allen Phasen nur 
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aktuelles Denken bezw. Wollen vorhanden; vielmehr sind die 
eigentlichen Akte einem Untergrund von Einstellungen und Vor
stellungen, von Bediirfnissen und Affekten aufgesetzt. Hier haben 
auch PhantasieeinschHige ihren Platz. 

Der "phantasievolle Kaufmann" braucht nicht der "phantasti
sche Spekulant" zu sein, welcher unkontrollierte Phantasmen a n 
die S tell e begriindeter Denkergebnisse setzt; er kann seine 
konkreten Zukunftsbilder einbauen in sein Denken, Hisst nur die 
plausiblen Bilder passieren, weil die stets wache Denkkritik Ent
gleisungen abschneidet; er kann aber auch eine Art intuitiven 
Fingerspitzengefiihls fUr das Plausible haben und hierdurch zu 
Vorwegnahmen kommen, die - zuniichst irrational erscheinend 
- nachtriiglich durch Erfahrung oder rationale Begriindung ge
rechtfertigt werden. So sieht er bereits Zusammenhiinge zwischen 
scheinbar Disparatem; er ahnt Entwicklungen, deren Keime noch 
unter der Schwelle rationaler Behandlung liegen. 

In diesem Sinne ist vorwegnehmende Phantasie erforderlich fUr 
jede weiter ausgreifende Tat, sei es die des Politikers oder Strate
gen, des Erziehers oder Wirtschaftsmannes, des Kiinstlers oder 
Wissenschaftlers. Aber freilich: die Grenzen zwischen ihrer legiti
men Betiitigung und ausschweifender, kritikloser Phantastik sind 
fliessend; und ihre Auswirkungen werden stets - da irrational
auch der Moglichkeit des Misserfolgs ausgesetzt sein. Gerade ein 
auf intuitiver Phantasie beruhender Fehler kann weit verhiingnis
voller sein als ein Denkfehler, der schliesslich durch Denken wie
der korrigierbar ist. Hier riihren wir an die Tragik mancher 
grossen Personlichkeiten der Geschichte, die, gerade weil sie 
Grosses weit ausschauend vorbereiten und durchfUhren mussten, 
auch weit gehend auf vorwegnehmende Phantasie angewiesen 
waren. 

3. D a u e r p han t a s i e e n 

D au e r p han t as i e e n sind solche, die nicht auf ein be
stimmtes Zeitstiick bezogen sind, sondern von dem phantasieren
den Menschen als ein integrierendes Moment seines Daseins erlebt 
werden. Sie bestimmen das J etzt des Menschen, organisieren aber 
auch kommende und friihere Lebens-Abschnitte, sofern diese mit 
dem J etzt in organischer Verbindung stehen; sie geben den Erin-

Stern, Psychologie 30 
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nerungen ebenso wie den Wiinschen und Fiirchten ihre Farbe. 
Ihre objektive Dauer kann sehr verschieden sein; ein Geisteskran
ker, der an Grossenwahn leidet, lebt in seinen Kaiser- oder Gott
Phantasmen bis an sein Lebensende; ein Jugendlicher, der sich 
wahrend einer Pubertatskrise eine Phantasiewelt aufbaut, kann 
nach wenigen Monaten die kritische Periode und damit sein 
Phantasmasystem iiberwunden haben. Aber es ist eben mehr oder 
minder ein S y s t e m und dadurch, solange es andauert, von 
ganz anderer personaler Bedeutung als ein einzelnes Gegenwarts-, 
Vergangenheits- oder Zukunfts-Phantasma. Die Dauerphantasie 
ahnelt hierin dem Spiel und der Kunst, in welchen Bereichen ja 
ebenfalls die phantastische Scheinwelt eine gewisse Verfestigung 
und Durchgestaltung erfahrt; sie unterscheidet sich aber von 
ihnen durch ihren Realbezug. Denn der Mensch, der sich in eine 
solche "Lebensliige" einspinnt, verandert damit von sich aus die 
Wirklichkeit, in der er lebt; unscheidbar fliessen praktische Reali
tat und Phantasiewelt ineinander, und so drohen fortwahrend 
Konflikte mit den harten Tatsachen der Aussenwelt und den An
spriichen der Gemeinschaft. 

Moglich sind solche Dauerphantasieen daher nur dort, wo das 
objektivierende Realitatsbewusstsein noch nicht zur volien Aus
bildung gelangt ist, wie beim Kinde und Jugendlichen, oder wo es 
in krankhafter Weise gelockert ist, wie bei manchem Neurotiker 
und Geisteskranken. Ein solcher Mensch wird dann "autistisch", 
d.h. fiir ihn existiert die Welt nur, so weit sie seine Person angeht; 
und alles in der Welt wird umgedeutet, umgesehen, umgehort 
in personale Wunsch- und Furcht-Erfiilltheiten und Triebver
wirklichungen. Oder aber seine Personlichkeit wird "gespal
ten"; neben dem Normalleben in der Realwelt, das unverandert 
weiterlauft, wird ein zweites Leben in der Scheinwelt nicht nur 
phantasiert, sondem auch verwirklicht, zuweilen begleitet von 
Dammerzustanden, infolge deren das eine Leben urn das andere 
nichts weiss. 

Die Grenzen zwischen N ormalitat und seelischer Krankheit sind 
hier nicht immer leicht zu ziehen. Beim nichterwachsenen Men
schen z.B. ware es durchaus unberechtigt, das Auftreten solcher 
Dauerphantasieen sofort als krankhaft zu deuten. Zum mindesten 
in zwei Epochen - der sogenannten "Kindheitspubertat" (erstes 
Trotzalter, etwa viertes Lebensjahr) und der Jugendpubertat (urn 
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das 14. Lebensjahr) - ist das Briichigwerden des vorher selbst
versHindlichen Verhaltnisses Ich/Welt geradezu eine normale Ent
wicklungserscheinung; und die Unstimmigkeit, die sich zwischen 
eigenem Geltungsstreben und Selbstwerterleben einerseits, der 
Fesselung durch eine Welt der Verbote und Gebote und eigene 
Leistungsschwache andererseits einstellt, kann dann oft nur durch 
zeitweilige Flucht in die Wunschwelt einer Dauerphantasie iiber
wunden werden. 

Die unerwartete Verbreitung solcher Dauerphantasieen bei Kindern 
des 4. Jahres konnte in einer Untersuchung von C. und W. Stern nach
gewiesen werden. Meist handelt es sich dabei um frei geschaffene 
Phantasie-"Gefahrten": Geschwister, welche die tatsachliche Verein
samung des Kindes vergessen machen sollen; unsichtbare Geister, 
welche gebraucht werden als Spielgenossen und Helfer, als Siinden
bocke fiir eigene kleine Vergehen, als Befehlsgeber dort, wo der Trotz 
dem Kind verbietet, die Anweisung als eine von den Eltern empfan
gene zu befolgen. Alle beobachteten Kinder waren und blieben seelisch 
gesund und gaben auch ihr Phantasmensystem von selbst auf, als die 
kritische Epoche voriiber war. Padagogische Gewaltsmafsnahmen, 
Verbote, Strafen sind in solchen Fallen durchaus verfehlt. Ablenkung 
und womoglich Beseitigung der Anlasse (der Vereinsamung, der Einge
engtheit) unterstiitzen das allmahliche Abklingen. 

Dber die entsprechenden Erscheinungen bei Pubertatskrisen ent
halt die jugendpsychologische Literatur reichliches Material. 

Auch bei Erwachsenen kommen solche Dauerphantasieen vor, 
ohne notwendig Krankheitssymptome sein zu miissen, freilich nur 
dann, wenn sie bin n ens eel i s c h bleiben. Rationales flen
ken und organisierender Wille sind dann stark genug, urn den 
Realbezug des Lebens in Ordnung zu halten; nur im Wachtraum, 
in Zustanden verantwortungsfreien Sichselbstiiberlassenseins 
spielt man dann mit einem Leben in jener Scheinwelt der Wiin
sche. (Hier sind wir schon ganz in die Nahe von Traum, Spiel und 
Kunst geraten.) 

1st in den oben besprochenen Erscheinungen des realen All
tagslebens die Phantasie doch immer nur als E ins chI a g 
wirksam, so haben wir jetzt jene besonderen Bereiche personalen 
Daseins zu besprechen, in denen es zu s e 1 b s tan dig e n 
Phantasiebetatigungen und Ablaufen kommt, oder bei denen 
die Phantasie zum mindesten eine her r s c hen d e Rolle 
spielt. 
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Die drei zu besprechenden Gebiete bilden zugleich eine Stufen
leiter fortschreitender Objektivation. Die t r ii u men d e Phan
tasie bleibt rein binnenseelisch, die s pie len d e Phantasie 
fiihrt zu momentanen, die s c h 6 P fer i s c h e Phantasie zu 
dauernden Objektivationen. 



NEUNZEHNTES KAPITEL 

SONDERFUNKTIONEN DER PHANTASIE 

(TRAUMEN. SPIELEN. SCHAFFEN) 

I. DAS TRAUMEN 

1m Traum ist jeder Mensch ein Phantast; er erlebt in sich Bil
der, deren Inhalte und AbHiufe alies real Erfahrene iiberschreiten, 
so sehr auch ihr Rohmaterial in Erfahrungen bestehen mag; er er
lebt sie mit voliem naiven Realitiitsbewusstsein, da ja Kritik, Kon
trolie und Widerlegung durch praktische Konsequenzen fehlen; 
und er hat, beim Erwachen, in alier Stiirke das Z wei wei t e n
g e f ii h 1, niimlich das Gefiihl des Nichtzueinandergehorens der 
Scheinwelt, aus der er kommt, und der Seinswelt, in die hinein er 
aufwacht. Auch das schnelle Entschwinden der Traumerinnerun
gen und das Bewusstsein, dass selbst die in der Erinnerung zuriick
bleibenden Traumfetzen nur ein ganz schwaches und noch dazu 
verschobenes Bild von dem geben, was im Traum tatsiichlich er
lebt worden war - triigt zu jenem Zweiweltengefiihl bei. 

Allerdings enthiilt jenes Gefiihl auch den starken Anreiz, nach 
einer Dberwindung der Zerspaltenheit zu streben; und alles, was 
die Menschheit von alters her bis zu unserer Zeit, von dem bibli
schen Josef bis zum modernen Freud, an Traumerkliirungen und 
Traumdeutungen versucht hat, steht unter diesem gemeinsamen 
Ziel, die Bilder und Geschehnisse der Traumwelt den Gegenstiin
den und Vorgiingen der Wachwelt irgendwie einzuordnen. 

Hierbei hat man die Traumproblematik bald yom Objekt her, 
bald yom Subjekt her zu fassen gesucht. 1m ersten Faile wird an
genommen, dass objektive Gegenstiinde und Zustiinde, Geister 
und Diimonen, Seelen Lebender und Toter in die Welt des Schla
fenden einbrechen; im zweiten Falie ist das Triiumen ein, in das 
personale Totaileben eingebettetes und mit ihm sinnvoll ver-
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kntipftes Geschehen, das daher auch aus dem Wachleben her auf 
die eine oder andere Weise verstandlich gemacht werden muss. 

Die moderne psychologische Traumtheorie hat beide Gesichts
punkte zu berticksichtigen. 

I. Traumreize 

Die 0 b j e k t bed i n g the i t der Traume ist sowohl eine 
sensorische, wie eine mnemische; gegenwartige Sinnesreize und 
frtiher gemachte Erfahrungen entfalten ihre Wirkung. 

a. Sen s 0 r i s c heR e i z e. - Die Zuganglichkeit des Men
schen gegentiber Sin n e s rei zen ist im Schlafe zwar herab
gesetzt, aber keineswegs aufgehoben. Gewiss ist Zahl und Mannig
faltigkeit der den K6rper treffenden Reize weit geringer als im 
Wachzustand; Ruhelage, Schluss der Augenlider, Dunkelheit, 
Stille der N acht bedeuten Ausschaltung unzahliger Reize der tak
tilen und kinasthetischen, der optischen und akustischen Sphare. 
Aber auch der schlafende Mensch bewegt sich und erzeugt da
durch neue Tast- und Bewegungsreize; Veranderungen der Lage 
der Decke modifizieren die Temperatur; grelle Lichtreize dringen 
auch durch das geschlossene Auge, und das Ohr hat tiberhaupt 
keinen besonderen physiologischen Schlafschutz gegen Gerausche 
und Stimmen. 

Nur dadurch, dass der Schlaf zugleich eine bedeutende Herab
setzung der sensorischen E m p fan g 1 i c h k e i t mit sich 
bringt, ist es m6glich, dass diese nie fehlenden Reize unwirksam 
bleiben. J e geringer die Durchschlagskraft ausserer Reize, urn so 
"tiefer" ist der Schlaf. Das menschliche Restitutionsbedtirfnis, 
dem der Schlaf dient, schafft normaler Weise auch die n6tigen 
Hemmvorrichtungen gegen St6rungen; und das Hauptmittel ist 
die starke Erhohung der sensorischen Schwelle. 

Diejenigen Reize nun, welche die Schwelle tiberschreiten, k6n
nen zwei verschiedene Arten der Wirkung austiben: bei grosser 
Eindringlichkeit W e c k u n g 1), bei geringerer Traumbeein
flussung. 

"Eindringlichkeit" bedeutet hier nicht etwa lediglich die rein 

') Kraepelin hat eine experimentelle Messmethode der Schlaftiefe entwickelt, in
dem er feststellte, welche Reizintensitiit (z.B. eines Schalles) notig ist, um den Schlaf 
zu unterbrechen. Die obigen Beispiele zeigen aber, dass ein rein sensorisches Mafs 
unzureichend ist. 
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sensorische Intensitat. Das zeigen schon die "Weckreize". Solda
ten im Schtitzengraben schliefen hinweg tiber das starkste Artille
riefeuer, wenn sie daran gewohnt waren; aber auf das, akustisch 
viel leisere, Kommandowort hin wurden sie so fort wach. Es 
handelt sich also augenscheinlich urn die per son ale ReI e
van z des Reizes, welche dessen Weckschwelle sofort stark her
absetzt. Andere Beispiele hierftir: Eine junge Mutter, die tiber 
starksten Strassenlarm hinwegschlaft, wacht vom leisen Wimmem 
des Kindes auf. Das Klingeln der Weckeruhr weckt Menschen, die 
durch viel lauteres Klingeln der elektrischen Bahn oder durch 
Glockenlauten nicht geweckt werden u.s.w. 

Ganz Entsprechendes gibt es offenbar bei den "T r a u m r e i
zen", nur dass hier der Nachweis viel schwerer ist. Die traum
hafte Verarbeitung eines Reizes bedeutet zunachst eine Art Selbst
schutz der Person gegen den Erweckungs-Choc. Die Erregung, die 
durch den Reiz gesetzt ist, fliesst ab in einer Richtung, in der der 
Schlaf zwar gelockert und abgeflacht, aber nicht unterbrochen 
wird. 1st der Reiz traummafsig verarbeitet, so ebbt seine Wirk
kraft ab, und der Schlaf kann fortgesetzt werden. Der Vorgang 
kann aber auch so ablaufen, dass die Weckung nicht verhindert, 
sondem nur verlangsamt wird; die Traumwirkung des Reizes ist 
dann eine Art Dbergangs- und Vorbereitungs-Erscheinung. Jeder 
kennt aus eigener Erfahrung solche Falle, in denen das Klingeln 
der Weckeruhr, das Klopfen an die Schlafzimmerttir, der sprach
liche und handgreifliche Ermunterungsappell eines Anderen zu
nachst traumartig erlebt und verarbeitet wurde, dann aber doch 
zu allmahlichem Aufwachen ftihrte. So wird auch verstandlich, 
weshalb man so oft das Gefiihl hat, sich nur des Traumes zu erin
nem, den man unmittelbar vor dem Erwachen hatte; es ist dann 
eben derjenige Traum, der schon in den Erwachensvorgang seIber 
hineingehOrt. 

In den letztgenannten Fallen wird der Traumreiz oft adaquat 
wirken (d.h. solche Traumwahmehmungen erzeugen, wie sie den 
Wachwahmehmungen gleichen Reizes entsprechen); man traumt 
dann also etwa, dass der Wecker klingelt, dass angeklopft wird 
u.s.w. Aber auch hier gibt es schon ofter jene eigenttimliche Um
gestaltung der Wahrnehmungen, die dann bei den, nicht zur 
Weckung fiihrenden, Traumreizen geradezu die Regel bildet. 
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Es wird etwa ein Schlafender durch eine herabfalIende leichte Stange 
am Nacken gestreift: er traumt, ohne aufzuwachen, eine ihm bevorste
hende Hinrichtung durch die Guillotine. - Die Bettdecke falIt herab 
und die plOtzliche Kalte wirkt als Traumreiz; der Schlafende traumt, 
er sei plotzlich in Polargegenden versetzt. - Das Klingeln des Weckers 
wird zum heftigen Lauten der Feuerwehr, ein Tiirschlagen zu einem 
Kanonenschuss u.s. w. - Auch inn ere Reize, z.B. des Verdauungstrak
tes oder des Zirkulationsapparats, konnen sich im Traum in ganz an
dersartige Korpererlebnisse, des Fliegens, Fallens, Alpdriickens um
setzen. 

b. M n e m i s c heR e i z e. - Wie aIle Phantasiegebilde 
sind auch die Traume auf ein Rohmaterial von Erfahrungen ange
wiesen, die der Traumende in friiheren Wachzustanden gesammelt 
hatte. Aber nicht nur einzelne Traumbruchstiicke sind mnemisch 
bedingt; es gibt auch die Wiederkehr ganzer, in sich zusammenhan
gender Erlebnis-Gestalten und -Ablaufe: Schultraume, Examens
traume, Reisetraume. Nachstes und Fernstes, Vorgange des eben 
abgelaufenen Tages und Szenen aus der fernen Kindheit stehen 
im Traum wieder auf. 

Die Au s I e s e dieser mnemischen Traumarbeit ist von der 
der wachen Erinnerung sehr verschieden. Oft genug gibt es Ver
wunderung, warum man wahl gerade von irgend einer unwesent
lichen Einzelheit, von irgend einem gleichgiiltigen, langst verges
senen Menschen oder Ereignis getraumt habe. Auch objektive 
Anlasse werden nur selten aufweisbar sein: so etwa, wenn man auf 
Reisen in einem Zimmer besonderer Art schlaft und nun von 
einem ahnlichen friiheren Aufenthalt traumt. Es weist also auch 
hier alles darauf hin, dass die Auswahl vom Sub j e k t her er
klart werden muss, sofern iiberhaupt eine Erklarung moglich sein 
soIl. Hierbei wird man zwei Arten mnemischer Traumwirkungen 
unterscheiden miissen, die einem, bei den Wacherinnerungen ge
machten Unterschied entsprechen, namlich K ant i n u i t ii t s
und Spa I tun g s-Erscheinungen 1). 

Die Kontinuitatserscheinungen sind relativ einfach zu beschrei
ben. Sowie das Traumen die Vorbereitung des Erwachens ist, ist 
es beim Einschlafen auch der N a c h k I a n g des Wac h
s e ins. Stetig geht hier der Lebensprozess aus dem, durch Den
ken und Willen disziplinierten Tun in lassiges Wachtraumen, in 

') Vgl. S. 344 ff. 
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Halbwachtraum und Schlaftraum tiber, bis er in traumlosen 
Schlaf einmtindet. Dass in solchen Dbergangszustanden das vor
angegangene Wachleben tatsachlich "nachklingt", ist nun ver
standlich; was uns am Abend lebhaft beschaftigte, vielleicht er
regte und noch nicht ganz abreagiert war, erlebt dann im Traum 
jene Periode des Ausschwingens und seelischen Erledigtwerdens, 
die uns aus der Psychologie des Gedachtnisses als "primares Ge
dachtnis" und "Zeithof" bekannt ist (s. S. 268 f.). 

Aber diese mnemische Kontinuitatswirkung ist durchaus nicht 
allgemein; oft m e ide t der Traum sogar grade die eindrucks
vollsten Ereignisse des Vortages - so ist bekannt, dass nach 
einem Todesfalle die Hinterbliebenen fast niemals sofort von dem 
Verstorbenen traumen. Stattdessen werden nun im Traum jene 
unerwarteten Erinnerungen an ganz verschollene Erlebnisse le
bendigo Hier also haben wir es mit Spaltungserscheinungen zu 
tun; der Traum ist, wie es scheint, nicht der Fortsetzer, sondem 
der G e g ens pie I e r des Wachlebens und seiner Interessen 
und Betatigungen. 

Die negative Seite dieser Erscheinung - also das Nicht-weiter
arbeiten der Wachinteressen - kann als eine Art personaler Um
schaltefunktion zu Erholungszwecken angesehen werden. per 
Schlaf solI ja, neben der korperlichen Entspannung, auch die Ge
fahr einer Dberreizung und Dberbeanspruchung seelischer Be
reiche beseitigen. Solche Erholungstendenzen aber verwirklichen 
sich nicht nur in absolutem Nicht-Funktionieren, sondem auch 
im Dberwechseln aus emsteren, aktiveren, verantwortungsvolle
ren Betatigungen in leichtere, freiere, unemstere - kurz p h a n
t a s i em a Is i g ere Verhaltungsweisen. Dies fiihrt im Wach
leben zum Spiel nach des Tages Mtihe, im Schlafleben zum Traum
spiel. Die vollige Andersartigkeit der seelischen Gebiete des 
Traumlebens, die Unbeherrschtheit und Ungehemmtheit der 
Traumablaufe hat also regenerative Bedeutung. 

2. T r a u mph ant a s i e e n 

Nach welchen Gesichtspunkten erfolgt nun die Auslese, die das 
Traumleben aus den Erfahrungen des Wachlebens vomimmt? 
Und was macht derTraumende mit dies en Vorstellungen-sodass 
sich schliesslich jene irrationalen, erfahrungsfremden Phantasmen 
ergeben? 
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Diese Prob1eme sind so schwierig, dass wir uns ihnen nur 
schrittweise nahem konnen. 

a. Dim ens ion ale V e r wan diu n gen. - Beginnen 
wir damit, dass im traumenden Menschen die per son ale n 
Dim ens ion e n merkwiirdig verandert sind. Man traumt 
eigentlich immer nur "Gegenwart", raumlich und zeitlich. 1m 
Traum ist alles "hier" und "jetzt" - in diese Prasenz ist Femes 
und Nahes, Vergangenes und Kunftiges wahllos hineingezogen 
(denn se1bst Bevorstehendes wird getraumt nur als unmitte1bar 
Drohendes oder Winkendes, also der weiteren seelischen Gegen
wart Zugehoriges). So verliert sich hier die objektive, raum-zeit
liche Ordnung; das phantastischste Zaubermarchen kann nicht 
groteskeres Versetztwerden aus einem Ort an einen anderen, und 
wildere Vermischungen von Vorgangen verschiedenster Zeiten 
ersinnen, a1s es der Traum vermag. Eben darum sind weit zuriick
liegende Erlebnisse, sofem sie uberhaupt noch reproduzierbar sind, 
fur den Traumenden von keiner geringeren Bedeutung a1s die Er
eignisse des gestrigen Tages. Wenn ein Erwachsener von Schu1-
angsten traumt, so angstigt er sich jet z t - wobei wiederum 
der Traum nicht so konsequent zu sein braucht, dass der Trau
mende sich noch a1s "Schulkind" sehen musste. 

Es ist hier die bisher noch kaum erorterte Frage aufzuwerfen: 
ob nicht das, was der Traum noch an objektiver Geordnetheit der 
Dimensionen zu enthalten scheint, zum grossten Teil erst in der 
n a c h t rag 1 i c hen Traum-Erinnerung und -Aussage ent
standen ist. Das Wissen urn Traume und die nachtraglichen Be
richte uber ihren Inhalt setzen den Wachzustand voraus, also eine 
vollig andere seelische Situation a1s jene, in welcher der Traum 
stattfand. Vor allem steht die wache Erinnerung und Darstellung 
zwangslaufig unter Log if i z i e run g s-Bedingungen. Das 
vollig Krause und Wilde 1asst sich nachtraglich nicht als so1ches 
rekonstruieren, geschweige denn in, fur andere verstandliche, 
Worte fassen. Schon der Umstand, dass die Aussage u b e r einen 
Traum in zeitlicher Fo1ge ab1aufen muss, kann zu der Tauschung 
fuhren, dass die geschilderten Vorstellungen auch in dieser Suk
zession auf einander gefo1gt sein mussten - was keineswegs be
wiesen ist. la, es gibt indirekte Anhaltspunkte, die den Zweifel 
hieran sehr bestarken. Bei Reiztraumen namlich, die schliesslich 
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zum Erwachen fUhren, kann man die getraumte Zeit gelegentlich 
mit der objektiven Zeitdauer vergleichen, die zwischen Reiz und 
Wachwerden verging; und da gibt es die seltsamsten Unstimmig
keiten. 

Oben (S. 472) wurde als Beispiel fiir Reiztraume ein Hinrichtungs
traum erwahnt, der durch Fallen einer Stange auf den Hals des Schla
fenden ausgelOst war. 1m gleichen Bericht (sein Ort ist mir nicht mehr 
erinnerlich) war nun erwahnt, dass fa stu n mit tel bar nach 
jener Schlafstorung Erwachen eintrat. Die Traumerzahlung aber be
richtete von einem langeren Zusammenhang von Feinden, Verfolgun
gen, Gefangennahme, Todesurteil - und im Moment vor der Exeku
tion sei der Traum durch das Erwachen unterbrochen worden. Es muss 
hier also durch den Reiz ein Gewirr von Vorstellungen, die mit Kopf
abschneiden etwas zu tun hatten, in Gleichzeitigkeit oder in starkster 
zeitlicher Verkiirzung ausgelOst worden sein; erst Erinnerung und Er
zahlung brachten eine logische Zeitordnung hinein. 

lch selbst hatte einmal folgendes Traumerlebnis. (Zur Erlauterung 
sei vorausgeschickt, dass damals meine kurze Nachmittagssiesta nor
maIer Weise d urch Ankunft des Post boten a bgesclllossen wurde; die 
angekommenen Briefschaften pflegten mir in das Zimmer, in dem ich 
auf dem Sopha lag, gebracht zu werden.) Einmal drang zwar das Lau
ten des Brieftragers in meinen Nachmittagsschlaf hinein, weckte mich 
aber nicht, sondern wirkte als Traumreiz; nach meiner eigenen Traum
erinnerung ha tte ich sehr logisch getra u mt: ich hore den Brieftrager 
klingeln, die Hausangestellte mit der empfangenen Post eintreten, 
nehme einen Brief entgegen, offne ihn, lese ihn - es war ein langerer, 
mich sehr interessierender Brief von 4 Seiten - und als ich damit fertig 
bin, werde ich durch das tatsachlich nun eintretende Dienstmadchen 
geweckt, die ohne Verzug nach Empfang der Briefe in mein Zimmer ge
kommen war. Die objektive Zeitspanne zwischen dem Lauten des 
Brieftragers und dem Eintritt des Madchens war viel zu kurz, als dass 
sie im Wachleben zu jener langen Brieflektiire ausgereicht hatte. 

b. V era n de r t e sIc h-E r 1 e ben. - Die Auflockerung 
der personalen Dimensionen im Traume ist nur ein Symptom fur 
einen tiefer liegenden Tatbestand: die Auf 10 c k e run g 
des I c h-E r 1 e ben s. Das Zusammenschrumpfen des trau
menden Ich zu einem blossen "Gegenwarts Se1bst" bedeutet ja 
viel mehr als etwas bloss Zeitliches und Raumliches: es geht die
jenige h 6 her e S e 1 b s tor g ani s i e run g d e r P e r
son verloren, durch die sie ihre Lebenskontinuitat in die Ord
nung der objektiven Welt einfUgt. 1m Traum fehlt mit der Erin
nerung an die eigene Vergangenheit auch die bewusste Verant
wortung fUr sie, und mit der Vorausschau in eine weitere Zukunft 
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auch die bewusste Anerkennung von Aufgaben und Verpflichtun
gen; ebenso fehlt mit der Auflosung der riiumlichen Ordnung auch 
der feste Punkt, von dem aus das Ich seine Stellung zur transper
sonalen Welt fixiert. Anders ausgedriickt: im Traum schliift zwar 
nicht das Bewusstsein, wohl aber jene konzentrative Aktivitiit, 
die - als Aufmerksamkeit, Denken und Wollen - die Bewusst
seinsphiinomene zielmiifsig richtet, hemmt, ordnet und unter 
Forderungen stellt. Die - entwicklungspsychologisch spiitere
Oberschicht der Personlichkeit wird im Traum eingenebelt und 
funktionsunfiihig gemacht; es bleibt nur die vitale und intuitive 
Unterschicht, die nun ihrem eigenen Schwergewicht folgen kann. 

Dieser Tatbestand bedeutet zuniichst: Erholung von dem 
Kraftaufwand des Wachzustandes. AIle Aktivitiit strengt an, 
geistige nicht weniger als korperliche. Der Kraftverbrauch bedarf 
der Regeneration; Denken und Wollen miissen sich fiir neue Ta
ten ausruhen. 

Weit wichtiger aber ist der po sit i v e Sinn der Erscheinung. 
Die aktiven Leistungsgebiete des bewussten und geordneten Gei
steslebens (des Denkens und Wollens) stehen ja in einem, nun 
schon oft beriihrten, Spa n nun g s v e r h ii 1 t n i s zu dem 
intuitiv-selbstherrlichen Phantasieleben und zum triebhaft dum
pfen Streben. Aus dieser Spannung ergibt sich in der Helle des 
Wachbewusstseins eine weitgehende Eindiimmung jener Bereiche. 
Sie werden nur zugelassen, sofern sie sich den weiterreichenden 
Aufgaben und Anspriichen objektiver Gilltigkeit fiigen; und sie 
werden bei diesem Prozess vielfach unterdriickt, abgeschwiicht 
und umgemodelt. Aber diese Hemmung der personalen Wunsch-, 
Bediirfnis- und Phantasie-Sphiiren ist niemals eine vollstiindige, 
fiihrt nie zu ihrer Abtotung; und in dem Augenblick, in welchem 
die Denk- und Willens-Aktivitiit ruht, brechen nun die aufgestau
ten Kriifte jiih und ungeordnet hervor. 

Geschiihe dies innerhalb des Wachlebens selbst, dann wiirde da
mit das norm ale Verhiiltnis der Person zur objektiven Welt ver
nichtet und die Sinnstruktur der Person selbst zerstort sein. 
Dies ist der Fall bei Geistes- und Gemiits-Krankheiten, in denen 
Denken und Wollen die Gewalt tiber Trieb und Phantasie ver
loren haben. 

Im Leben des gesunden Menschen aber geschieht das Wunder: 
Triebregungen, Wtinsche und phantasiemiiIsige Vorstellungs-
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spiele emanzipieren sich im Traum yom Denken und Wollen; sie 
lassen ihre unterdriickten Krafte ausstromen, abe r 0 h n e 
dass dadurch das normale Ich/Welt-Verhalt
n i s g e f a h r d e t w i r d. Der Traum wird zum Tummelplatz 
sonst gefesselter seelischer Tendenzen, aber dieses Geschehen 
bleibt durchaus inn e r p s y chi s c h, bildet lediglich eine 
voriibergehende Scheinwelt dieses individuellen Menschen und 
greift nicht unmittelbar ein in die objektive und soziale Welt, der 
er angehort. 

Urn so wichtiger aber sind diese Vorgange fiir die Person, die 
dieses Seelenbinnenleben in sich erzeugt. Denn es handelt sich ja 
in Wirklichkeit nicht urn verschiedene selbstandige Vermogen, 
die isoliert oder feindselig im Menschen vorhanden sind, sondem 
urn ihn selbst, in dessen Totalstruktur sich Wille und Trieb, Den
ken und Phantasie zur mehr oder weniger spannungshaltigen Ein
heit binden. Des hal b h abe n die i m T r a u m au f
tretenden Phantasiephanomene personale 
Bed e u tun g; sie sind kein beliebiges Vorstellungsgemenge 
aus heterogenen Elementen, keine rein mechanischen Assozia
tionsketten ohne Sinn, sondem ein Stiick personalen Lebens und 
darum diesem sinnvoll verbunden. 

c. T r a u m d e u tun g. - Es ist als das bleibende Verdienst 
von Freud anzuerkennen, dass er das Prinzip der Sinnlosigkeit aus 
der Traumpsychologie ausgemerzt hat. Indem er nachzuweisen 
suchte, dass Traume Bed e u tun g haben, folgerte er auch, 
dass sie de u t bar seien; und damit wurde zum erst en Mal die 
Traumdeutung, die bis dahin blosser Gegenstand von Aberglaube 
und Mystik war (und grossenteils noch heute ist) als wissenschaft
liches Problem dargetan. 

Aberglaube muss freilich die Traumdeutung bleiben, sofem sie 
es wagt, 0 b j e k t i v e s, insbesondere k ii n f t i g e Realge
schehnisse aus dem Traum vorauszusagen. Der alleinige Gegen
stand der Traumdeutung kann vielmehr nur der T r a u men d e 
s e I b s t sein - mit denjenigen Schichten seiner Personlichkeit, 
die im Wachzustande gebunden und versperrt sind, aber als ge
heime Untergriinde auch die hoheren Tatigkeitsgebiete und die 
personale Gesamtstruktur mit beeinflussen. Solche subjektivie
rende Traumdeutung hat Freud und haben Unzahlige nach ihm 
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geiibt; und unsere ganze bisherige Untersuchung des Traumes er
gibt die Berechtigung dieses Gedankens. Damit ist nun freilich 
noch nichts iiber Art und Inhalt der Deutung gesagt; und hier 
muss eine personalistische Betrachtung die Enge der psychoana
lytischen Traumdeutung zu iiberwinden suchen. 

Freud erleichtert sich seine Aufgabe zunachst dadurch, dass er 
T r a u m-B e ric h t g lei c h T r a urns e t z t. Wir zeigten 
nun schon oben, dass der Bericht iiber einen erinnerten Traum als 
Tatigkeit des wachen Menschen stark von Wachfunktionen der 
Logifikation mitbestimmt sein muss; und dass er sich daher viel 
sinnvoller anhort, als der Traum vermutlich seIber war. Je sinn
voller die Deutungsmaterie, urn so leichter die Deutung. Nur wis
sen wir dann leider nicht, wie weit der Traumdeuter den Traum, 
und wie weit er die unbewusste Interpretation des Traumes durch 
den Erzahler zum Gegenstand seiner Analyse macht. 

War dies Bedenken methodischer Art, so trifft das folgende die 
Sache selbst. Da der Traum eine Art seelischen Ventils fiir sonst 
gehemmte Regungen ist, so glaubt die Psychoanalyse, dass sich 
die Einzelheiten des Traum-I n h a Its auch dem In h a It 
jener Regungen zuordnen lassen miissen. Damit wiirden dann 
samtliche Phantasmen des Traumes deutbar werden entweder als 
direkte Wiedergaben oder als symbolische Verhiillungen jener 
innerpersonalen Richtungen und Strebungen. 

Diese These ist deshalb so gefahrlich, weil sie eine Legitimation 
fiir restlose Deuterei gibt; der Traum erscheint so lange sinnlos, 
als nicht fiir jed e sma n i f est e T r a urns t ii c k. der tie
fere Sinn enthiillt ist. Das ist viel zu sehr elementenpsychologisch 
gedacht. In Wirklichkeit aberist derTraum eine teilweise recht un
gestaltete Erlebniseinheit, das Traumen der Ausdruck einer jewei
ligen Gesamtverfassung des Schlafenden; und nun kann sehr wohl 
Traum und Traumen a I s die seT 0 t a lit a t personal be
deutsam sein, ohne dass zu jedem einzelnen Element in ihm ein 
Bedeutungskorrelativ bestande. Die Psychoanalyse iibersieht 
z.B., dass das Spielenkonnen mit Vorstellungen als solches einem 
tief eingewurzelten menschlichen Bediirfnis entspricht, dass die 
Moglichkeit, sich solchem freien Spiel hinzugeben, ohne von der 
Brutalitat der Wirklichkeit dauernd zurechtgewiesen zu werden, 
unabhangig yom Spezialinhalt dem Traum einen personalen 
Bezug verleiht. Es ist ferner zu bedenken, dass es Gefiihls-
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lagen gibt, die rein die vitale Beschaffenheit des Menschen an
gehen, ohne inhaltlich differenziert zu sein. Es gibt Zustande der 
Beklommenheit, der Angstlichkeit, der gehobenen Stimmung, der 
inneren Unrast u.sw. - die nicht ursprunglich durch konkrete 
Vorstellungen, sondern etwa durch rein somatische Veranderun
gen bedingt sein mogen. Schlagt sich nun eine solche Seelenver
fassung im Traum phantasiemaIsig nieder (z.B. Angstlichkeit 
oder Beklommenheit in einem Angsttraum), so darf man nicht 
durchaus nach dem "ursprunglichen Angsterlebnis" suchen, das 
nun in dem Traum seine symbolisch verhullte Darstellung gefun
den habe. 

Selbstverstandlich bleiben daneben immer noch Moglichkeiten 
zu berechtigter inhaltlicher Interpretation von Traum und 
Traumstiicken ubrig. Aber man kann darauf verzichten, Einzel
deuterei urn jeden Preis zu treiben, und sich auf solche Deutungen 
beschranken, die nicht nur fur Anhanger einer bestimmten Schu
Ie, sondern fUr jeden Psychologen plausibel sind. 

Die einfachsten Falle sind diejenigen, bei denen Deutungsmate
rie und Deutungsziel zusammenfallen und gleichsam nur die Mo
dalitat geandert ist. Was im wachen Leben gewunscht oder ge
furchtet wird, verwandelt sich im Traum in Gegenwart und damit 
in Erfilliung. Eine erhoffte Reise wird im Traum schon gemacht; 
ein bevorstehendes Examen wird im Traum bereits bestanden 
oder auch verfehlt; ein ferner Mensch, nach dem man sich sehnt, 
ein Verstorbener, den man geliebt hat - sie besuchen uns im 
Traum; wir geniessen ihre Gemeinschaft als selbstverstandlich. In 
noch tiefere Schichten der Personlichkeit leuchtet der Traum 
dann hinein, wenn es sich urn Wunsche und Furchte handelt, von 
denen man sich im wachen Leben keine bewusste Rechenschaft 
gibt - sei es, wei! solche Strebungen vor dem Den ken nicht 
bestehen konnten (utopische Wunsche, unbegrundete Angste), 
sei es, wei! aus der Sphare des Will ens Verbote und Hemmun
gen kommen, die das Bewusstwerden verbieten (sundhafte, ver
brecherische, sozial verfehmte Wunschel. Es ist also der Tiefen
psychologie darin zuzustimmen, dass der Mensch in seinen Trau
men jene Untergrunde seiner Seele verraten kann, die er im wa
chen Leben nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst vor
enthalt. 

Einseitig ist aber wiederum jene Meinung der Psychoanalyse-
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die nun material ihre ganze Deutungspraxis bedingt - dass es 
sich hierbei fast stets urn Sexualregungen handle. Gewiss ist das 
weite Gebiet des Erotischen und Geschlechtlichen schon deswegen 
besonders disponiert, das Traumventil der Wunscherfiillung zu 
benutzen, weil es wie kein anderes Gebiet im Wachleben unter 
einem Tabu steht, und weil andrerseits die Triebstarke hier so 
gross sein kann, dass jene Wachhemmungen an irgend einer Stelle 
zur Losung drangen. Indessen ware damit hochstens ein starker 
Anteil, nicht aber die Alleinherrschaft der Sexualsphare im Traum 
zu begriinden. Der Mensch ist auch im Traum die unitas multiplex 
seiner Regungen und Strebungen. Innerhalb der Triebsphare kon
nen sich daher auch andere Gebiete als die Geschlechtlichkeit gel
tend machen; so gaukelt z.B. der Hunger exzessive Wunscherfiil
lungstraume, Teilnahme an schwelgerischen Mahlzeiten und ahn
liches vor. Ausserdem aber besteht, 0 b e r h a I b der vitalen 
Triebe, eine Mannigfaltigkeit von Interessen, Wiinschen und Be
strebungen, die ebenfalls im Wachleben mannigfachen Ein
schriinkungen und Verdrangungen unterliegen und nun im Traum 
ihre Erfiillung suchen. Wenn J emand einen bestimmten Menschen 
als sterbend oder gestorben triiumt - muss dabei dann immer die 
geschlechtliche Eifersucht, oder der unbewusste Totungswunsch 
des Odipuskomplexes Gevatter gestanden haben? Kann hier 
nicht auch eine Konkurrenz anderer Art, z.B. urn ein Amt, oder 
ein sonst wie motivierter untergriindiger Hass beteiligt gewesen 
sein? - Geltungsstreben und Ruhmsucht, Begeisterung fiirpoliti
sche, kiinstlerische, religiose Ideale, auch soziale Gefiihle, die mit 
Erotik nicht das Mindeste zu tun haben - sie fliichten sich oft 
genug in die Traume, wenn sie sich im Ernstleben nicht voll aus
wirken und befriedigen konnen. Da triiumt sich der allseitig ge
duckte kleine Angestellte als Chef eines gewaltigen Unterneh
mens; der Kriegsmann, der in seinem realen Tun nicht weich 
werden darf, triiumt von zartem, mitleidigem Verhalten zum 
Nebenmenschen und reagiert im Traum seinen, in der Tiefe leben
den Abscheu gegen das Totenmiissen abo Der, mit dem unfertigen 
Werk hart ringende Kiinstler schaut im Traum das fertige, ideal 
gelungene Gebilde. Wir haben weder einen Grund noch ein Recht 
zu der Behauptung, dass solche Triiume keine unmittelbare Be
ziehung hiitten zu unerfiillten Wiinschen und unterdriickten Stre
bungen, und dass sie solange umgedeutet werden miissten, bis ihr 
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"eigentlicher" (namlich sexueller) Wunschgehalt hervortrate. Der 
Mensch ist ja seelisch viel reicher, als eine soleh einseitige Theorie 
es wahr haben will. 

II. DAS SPIELEN 

Da das Spiel uberwiegend ein Kindheitsverhalten ist, so erklart 
es sich, dass die Theorie des Spiels hauptsachlich von den mo
demen Kin des psychologen behandelt worden ist; fUr viele 
Einzelheiten kann auf diese eingehenden und vielfiiJtigen Unter
suchungen verwiesen werden 1). 

Es bleiben aber dennoch einige Erscheinungen und Fragestel
lungen ubrig, die in das Gebiet der all gem e i n e n Psycholo
gie gehoren und daher hier zu besprechen sind. 

J a es ist sogar notwendig, die rein kindespsychologische Ein
stellung einmal zurucktreten zu lassen, weil sonst das Bild und die 
Theorie leicht einseitig werden. Denn die Tatsache, dass nicht nur 
Kinder spielen, sondem dass auch Erwachsene sicht oft mit gros
ser Leidenschaft dem Spiel hingeben (Karten, Schach, Fussball, 
Billard u.s.w.), ja, dass es unter ihnen den charakterologischen 
Typ des "Spielers" gibt, verlangt eine umfassendere Behandlung 
des Spielproblems. 

1. Das Spiel in den verschiedenen Lebens
stufen 

Vergleichen wir das Spielen von Kindem und Erwachsenen, 
dann zeigt sich eine grundsatzliche Gemeinsamkeit: eine Schein
wirklichkeit wird mitten in der Welt der praktischen Realitat er
zeugt. Das Billardspiel der Grossen ist ebenso wie das Soldaten
spiel der Knaben ein Scheinkampf zwischen Menschen, die in 
Wirklichkeit keine Feindschaft gegeneinander haben; die Rolle 
des Schauspielers ist ebenso eine Fiktion, wie die Mutterrolle des 
mit der Puppe spielenden Madchens. Es entspricht hier wie dort 
dieser Scheinhaftigkeit, dass fur das Be w u sst s e in der Spie-

') Der eigentliche Begrlinder der Psychologie des Spiels war K. Groos, der vor eini
gen ]ahrzehnten grundlegende Monographieen verfasst hat. Neuere Monographieen 
stammen von Hetzer, Buytendyk und anderen. Im Ubrigen finden sich Untersuchun
gen zur Theorie und Empirie des Spiel eingefiigt in die kindespsychologischen Blicher 
von Groos, Claparede, W. Stern und anderen. Eine Gesamtiibersicht tiber Spieltheo
rieen gab in jlingster Zeit Noack. 

Stern, Psychologie 31 



482 SONDERFUNKTIONEN DER PHANTASIE 

lenden der Sinn des Spiels sich in der G e g e n war t erschopft; 
es solI nicht - wie etwa Arbeiten oder Kunstschaffen - uber 
sich hinaus auf ein dahinter liegendes Ziel hin tendieren; es hat 
keine Konsequenzen, es ist unernst, so ernst auch die Spielenden 
das Spiel wahrend seines Ablaufs nehmen mogen 1). 

Die Unterschiede zwischen dem Spielen von Jung und Alt wer
den deutlich, wenn man gewisse E n t w i c k I u n g s lin i e n 
aufdeckt, die dem steigenden Alter parallel gehen. 

In den ersten Lebensjahren, etwa bis zum Eintritt in die 
Schule, ist das Spiel geradezu zentral fur das kindliche Verhalten 
(man nennt diese Zeit deshalb auch das "Spielalter"). Hier fehlt 
auch noch die schade Sonderung von Spielwelt und Ernstwelt; 
alle Gegenstande der Umgebung und aIle Handlungen des Kindes, 
auch die "ernsthaften", wie Essen, Sich-Anziehen u.s.w., werden 
ins Spiel einbezogen, mit Spiel durchsetit; auch im Grade des 
"Ernstnehmens" besteht keine schade Grenze zwischen den bei
den Lebensbereichen des Scheins und des Seins. Ob das Kind der 
Mutter beim Ankleiden des Babys durch Zureichen der Kleidungs
stucke hilft, oder ob es seine Puppe ankleidet,macht erIebnismiifsig 
kaum einen Unterschied. - Das Schulalter schafft grundlegen
de Xnderungen, indem das Kind die beiden, nun deutlich getrenn
ten, Spharen der Arbeit und des Spiels neb e n einander durch
lebt und erIebt; von da an beginnt eine immer starkere Entwick
lung der Ernsttatigkeit und eine ZUrUckdrangung des Spielver
haltens, nach Zeitdauer und nach Lebensbedeutung. - 1m Ju
gendalter treten dann Zwischenformen und Mischformen auf: Zwi
schenformen sind die Betatigungen des Sports, der durch sein 
Prinzip standiger Leistungssteigerung nicht mehr rein in der Ge
genwart sich befriedigt wie das Spiel, sondern Zukunftsziele des 
F ortschritts und des Rekords setzt; ferner das Sammeln, das Bas
teln und andere, schon auf Erzeugung dauernder Objekte gerich
tete "Beschaftigungen". Eine Mischform ist das "E r n s t
s pie I", d.h. ein Verhalten, welches bei subjektivem Ernstneh
men doch objektiv noch die Freiheit und Konsequenzlosigkeit 
des Spiels hat 2). 

In der Erwachsenheit wird nun Spiel, Sport und spielahnliche 
1) Wo die Absicht des Spiels dennoch auf Konsequenzen zielt, die iiber die Gegen

wart hinausreichen, ist der eigentliche Spielcharakter schon nicht mehr vorhanden. 
Dies gilt z.B. fiir Hazardspiele, durch die sich der Spieler bereichern will. 

") VgI. S. 496. 
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Beschaftigung immer deutlicher eine blosse Neb ens p h are 
des Lebens, eine Zugabe und Erganzung, zugleich aber auch eine 
Entgegensetzung zu dem strengen Ernst des Berufs und den ver
antwortungsvollen und konsequenzhaltigen Handlungen des fa
miliaren und 6ffentlichen Lebens. 

N och eine zweite Entwicklung lauft nebenher; sie betrifft An
teil und Art der P han t a s i e. In der friihen Kindheit ist diese 
sehr frei und spontan, beliebig, unorganisiert und springend. Aus 
allem kann im Spiel alles gemacht werden; der Spielende selbst 
und die Spielgegenstande k6nnen jegliche "Rolle" iibernehmen; 
es gibt keine Grenze, keine Bindung; das Kind ist in seiner Spiel
welt Alleinherrscher 1). 

Wenn dann Gemeinschaftsspiele starker hervortreten, muss 
sich die Phantasie des Einzelnen schon gewisse Ziigelungen durch 
Riicksicht auf die Anderen gefallen lassen; auch die Spielaufgabe, 
das Spielmaterial und endlich die Spielregelliefern Bindungen und 
Richtlinien, die das Walt en der Phantasie nicht zu ert6ten brau
chen, es aber disziplinieren und organisieren. Beim Sport ist dann 
dieses Bindungsprinzip noch viel strenger; hier ist jede Teil
handlung vorgeschrieben und festgelegt; freie Phantasie hat 
wenig Platz. Diese erhalt dann noch einmal einen neuen An
trieb im Ernstspiel des Jugendlichen, in welchem Triebregun
gen, Wiinsche, Angste in stark phantastischer Weise ausgebaut 
werden. 

Dagegen sind die Spiele der Erwachsenen fast durchweg phan
tasiearm; spielmafsige Einzelbeschaftigungen, wie Sammeln und 
Basteln, erhalten von der sachlichen Aufgabe und dem Stoff her 
mehr oder minder strenge Marschrouten. Die Gemeinschaftsspie
len (Karten-, Brett-, Bewegungsspiele) sind in ein solches Netz 
fester Spielregeln gehiillt, dass der kombinierenden Phantasie nur 
eine recht begrenzte Betatigungsfreiheit bleibt. 

Man sieht, es handelt sich nicht nur urn Akzentverschiebungen, 
sondern urn grundlegende qualitative Wandlungen; das Spiel des 
Erwachsenen ist und bedeutet anderes als das Spiel des Kindes. 
Und doch - alle diese Verschiedenheiten haben den einen ge
meinsamen Untergrund: die Fahigkeit des Menschen zum Spielen 

1) Vgl. auch S. 489. 
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iiberhaupt; und die Theorie des Spiels muss dieses Grundfaktum 
in erster Reihe verstandlich machen, urn von ihm aus dann die 
besonderen Funktionen des Spielens in den verschiedenen mensch
lichen Entwicklungsphasen und Lebenssituationen zu erklaren. 

2. The 0 r i e end e sSp i e 1 s 

a) D e r per son ali s tis c h e G run d g e dan k e. -
Die Zahl der Theorieen, die man zur Erklarung des Spiels erdacht 
hat, ist gross; vielleicht hat grade die scheinbare Zwecklosigkeit 
der Spieltatigkeit das Denken angespornt, den wahren Zweck zu 
enthiillen. Das Irrationale sollte rationalisiert werden. Aber eben 
hierdurch haben diese Theorieen sich als unzulanglich erwiesen. 
Sie fragten nach dem eigentlichen Zweck des Spiels, nach seinem 
Nutzen, nach seiner biologischen Funktion. Die Frage ist voll be
rechtigt, aber sie ist nicht die einzige und nicht die erste. Gerade 
unter personalistischem Gesichtpunkt miissen wir an den Anfang 
den Satz stellen: Das Spielen hat fUr den Menschen nicht nur 
Dienstbedeutung, sondern auch, ja vor allem, S t r a h 1 bed e u
tun g. Der Nicht-Ernst des Spiels darf nicht dadurch wegerklart 
werden, dass er auf einen tiefer liegenden Ernst als seinen "eigent
lichen" Sinn zuriickgefiihrt wird; vielmehr besteh t einer der we
sentlichsten Ziige des Menschen darin, dass er unernsthaft sein 
(also spielen) k ann und m u s s. 

1m Spiel bewahrt der Mensch-bei aller Weltoffenheit und Welt
verflochtenheit-einStiick Souveranitat der Welt gegeniiber; er 
schafft sich eine Sphare des Daseins, die ihm gehort und die er von 
sich aus gestaltet. Diese Souveranitat aber ist nicht gottliches 
SchOpfertum, das der Welt iiberhaupt nicht bedarf; sie ist von der 
menschlichen Weltoffenheit mitbestimmt, darum wird "Welt" in 
das Spiel iibernommen, in ihm nachgebildet, in Schein verwandelt, 
umgeformt. Der spielende Mensch spielt immer zugleich "sich" 
und "Welt": Kampfer und Kampf, Schopfer und Werk, Mutter 
und Kind. Die Welt, die er in seiner Spiel-F rei h e i t verneint, 
bejaht er zugleich in seinem Spiel-l n hal t. 

Wir greifen damit auf eine Theorie zuriick, die von den moder
nen Spieltheorieen zu Unrecht in den Hintergrund gedrangt wor
den war. Der Satz: "Der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wo er 
spielt" stammt von Schiller; und Schiller entwickelt auch den 
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Gedanken 1), dass das Spiel eben darum so spezifisch menschlich 
sei, weil es zwischen der animalischen Weltabhangigkeit ("Ge
beugt vom Joche der Notdurft") und der gi:ittlichen Weltiiberwin
dung (dem reinen Ptlichtverhalten im Kantischen Sinne) stehe. 
Schiller bezeichnet dies, im menschlichen Wesen so tief veranker
te, Spielen-Ki:innen und -Miissen als "Spieltrieb"; und wenn der 
Ausdruck vielleicht mit der heutigen Fassung des "Trieb"-Be
griffes nicht gut vereinbar ist, so hat er doch in der Sache durch
aus Recht. 

Nun erst sind wir im stande, auch den anderen Spieltheorieen 
gerecht zu werden, und zwar ihnen all e n, wahrend jede von 
ihnen mit dem unberechtigten Anspruch aufgetreten war, "die" 
Spieltheorie zu sein. Denn jede dieser Theorieen suchte e i n e 
bestimmte Beziehung des spielenden Verhaltens zum Lebensernst 
herauszustellen; solcher Beziehungen aber gibt es unbestimmt 
viele, und nur einige Grundtypen lassen sich theoretisch formu
lieren. 

Ais zweckmaIsig erweist sich auch hier die Einteilung in Gegen
warts-, Vergangenheits- und Zukunfts-Theorieen. 2) 

b) G e g e n war t s the 0 r i e e n sind solche, die das Spiel 
in gegenwartige Strebungen des Menschen einordnen. Es kann 
dies rein dynamisch oder auch inhaltlich gemeint sein. 

Dort, wo der jeweilig verfiigbare Kraftevorrat nicht vollstandig 
von den Ernstforderungen des Lebens verbraucht wurde, miissen 
sich die iiberschiissigen Energieen einen Ausweg suchen; sie ent
laden sich daher in Betatigungen, die nicht auf reale Ziele gehen, 
also in Spielen. Herbert Spencer, der diese Theorie aufgestellt hat, 
weist darauf hin, dass das Menschenkind in viel hi:iherem MaIse 
als das Tierjunge iiberschiissige Krafte hat und sie deshalb im 
"Spiel" ausgeben kann - und zwar deshalb, weil dem Menschen 
in seiner langen J ugend viele Lebensaufgaben durch die Erzieher 
abgenommen werden, die das Tier sehr bald allein zu verrichten 
hat. 

Nach dieser Auffassung ist das Spielen eigentlich nur ein Aus-

1 J In seinen, beut vicl zu wenig gelesenen "Briefen tiber die astbetiscbe Erziebung 
des Menscben". 

'J Icb tibernebme bier die Einteilung aus meiner "Psycbologie der frliben Kind
beit." S. 26S ff. Die entsprecbende Einteilung leitete uns aucb oben bei den Pbantasieen 
des AUtagslebens, s. S. 457 ff. 
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brechen unverbrauchter Vitalspannungen; zwischen dem blossen 
Zappeln und J ohlen auf der einen Seite, dem werkschaffenden 
oder Rollenspiel auf der andem Seite besteht kein grundlegender 
Unterschied. Da ja der Mensch - so lehrt Spencer - die nach 
Ausserung drangenden Krafte in i r g end e i n e r Weise be
tatigen muss, so greift er zum Nachstliegenden, namlich zu den 
Tatigkeiten, die er bei anderen sieht: inhaltlich ist also das Spiel 
rein durch Nachahmung bestimmt. 

Diese Theorie hebt richtig eine V 0 r a u sse t z u n g alles 
Spielens hervor: den tiberschtissigen Kraftvorrat. In der Tat: wo 
alle Krafte eines Menschen yom Ernst des Lebens absorbiert wer
den, z.B. bei schwerer Dberbtirdung durch Schularbeit oder Be
rufsfron, da kann in der kargen Freizeit auch nicht einmal mehr 
gespielt werden. Ebenso hangt z.B. die Spielintensitat des Kindes 
deutlich von seiner korperlich-geistigen Frische ab; sie kann dort, 
wo etwa eine Krankheit die vorhandenen Energieen ganz in den 
Kampf urn die Lebenserhaltung stellt, auf Null sinken. 

Damit ist aber auch schon die Leistungsfahigkeit dieser Theorie 
erschopft. Die Zurtickftihrung alles Spielinhalts auf beliebige und 
zufaIlige N achahmung ist, wie sich gleich zeigen wird, vollig unzu
langlich. 

Schon etwas tiefer dringt die zweite dynamische Theorie, die 
"Erholungstheorie" (zuerst von M. Lazarus formuliert). Sie geht, 
im Gegensatz zur Idee Spencers, von dem starken Kraft v e r
bra u c h aus, den das Emstleben yom Menschen fordert, und 
der eine K 0 m pen sat ion, eine Erholung, notwendig 
macht. Erholung kommt aber nicht nur zustande durch Abstel
lung der Kraftbetatigung tiberhaupt (Ausruhen, Schlafen), son
dem auch durch andersartige, und vot allem verantwortungslose 
Kraftbetatigung: Spiel. Es ist erstaunlich, tiber welche Energie
reserven selbst ein ermtideter Mensch noch verftigt, sofem nur 
keine emsthafte und konsequenzhaltige Tatigkeit mehr von ihm 
gefordert wird. Selbst starke Aufmerksamkeitskonzentration (z.B. 
beim Schachspiel, beim Kartenspiel) strengt nicht so an, weil sie 
unemsten Aufgaben gilt. 

Diese Theorie ist, wie man sieht, in erster Reihe auf das Spielen 
der E r wac h sen e n zugesGhnitten. Ftir diese ist ja in der Tat 
das Spielen die Zwischenbeschaftigung zwischen Beruf und vol
lem Ausruhen. Der Mensch, der eben noch ganz eingespannt war 
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in seinen Pflichtenkreis, ist nicht immer sogleich imstande, ohne 
Dbergang sofort ins dolce far niente einzutreten; er sucht sich 
allmahlich zu "entspannen" ; und hierfiir ist die Vertauschung der 
realen Welt mit einer Scheinwelt vorziiglich geeignet. Verantwor
tungslosigkeit erholt. 

Auf den unerwachsenen Menschen ist die Erholungstheorie dort 
anwendbar, wo bereits die Scheidung zwischen "Arbeit" und 
"Spiel" besteht - also beim Schulkind. Besonders wenn die 
Schularbeit yom Kinde als eine aussere, noch nicht organisch ge
wordene Bindung erlebt wird, bereitet das Dberwechselnkonnen 
zum Spiel nicht nur intensiven Genuss, sondern auch Auffri
schung der Krafte. 

1m spezifischen "Spielalter" dagegen gibt es j a noch gar keine an
dersartige anstrengende Beschaftigung, von der das Kleinkind sich 
durch Spiel dann wieder erholen miisste; hier versagt die Theorie. 

AIle anderen Gegenwartstheorieen haben es mit dem Spiel
i n h a I t zu tun, den sie aus den im Kinde lebendigen Trieben, 
Interessen und Willensrichtungen zu erklaren suchen. 

Dass hierbei der N a c h a h m u n g s t r i e b mit in erster 
Reihe steht, ist unbestreitbar. Die Weltoffenheit des Menschen, 
insbesondere die des Kindes, erschopft sich nicht darin, dass der 
Mensch die tausendfaItigen Eindriicke rein rezeptiv in sich ein
saugt; gerade in primitiven Stadien und in Zustanden ungehemm
ter Lebensentfaltung herrscht die Ungeschiedenheit des sensu
motorischen Verhaltens vor, in dem das Wahrgenommene zu
gleich in Aktion umgesetzt wird. Solche Nachahmungstatigkeit 
kann sich jedes wahrgenommenen Vorgangs der Aussenwelt be
machtigen und macht deshalb nicht Halt bei jenen Tatigkeiten, 
die dem Kind zum Z w e c k des Erlernens vorgemacht werden; die 
verschiedensten Vorgange des hauslichen Lebens und der Strasse, 
Zeitereignisse und Sensationen, Betatigungen der verschiedenen 
Bernfe, der Tiere und Verkehrsmittel werden ins Spiel iibernom
men. Auch die Reize der Sozialspiele liegen zu einem grossen 
Teil in dem Mitmachen und Nachmachen der Handlungen der 
Vor- und Mit-Spieler (man denke z.B. an Reigenspiele). 

Trotzdem ware es falsch, mit Spencer (s. oben) zu meinen, dass 
das spielende Kind nur deshalb nachahme, weil die iiberquellen
den Krafte sich an irgend einem Stoff betatigen miissen. Denn das 
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N a c h a h men S e I b s tis t e i n inn e r I i c h gel e i
t e t esT u n. Aus den unendlichen nachahmungsmoglichen 
Eindriicken der Aussenwelt greift der spielende Mensch immer nur 
dasjenige heraus, d a s ihm innerlich gemaJs ist, und er formt 
sein Nachahmungsprodukt so, wi e es ihm innerlich gemafs ist. 
Ein einfaches Beispiel mage dies erlautern. 

Ein Knabe und ein Madchen spielen am Strande, ausserlich betrach
tet, "dasselbe": sie errichten einen Sandberg und graben einen wage
rechten Stollen hinein. Diese identische Spielhandlung bedeutet aber 
fur den Knaben: "ich habe einen Eisenbahntunnel gemacht", fur das 
Miidchen: "ich habe einen Backofen gemacht". Beide haben Tunnels 
und Backofen gesehen; aber das Madchen denkt nicht daran, im Spiel 
den Tunnel, der Knabe denkt nicht daran, den Backofen nachzu
ahmen. 

Zuweilen gehen Auslese und Umformung bei der Nachahmung 
so weit, dass die Aussenbestimmtheit des Spielinhalts ganz zu
riicktritt hinter diesen inneren Antrieben; aber selbst bei ausge
sprochen imitativen Menschen ist das Spiel dennochniemalseine 
blosse Kopie, sondern stets von den personalen Innenfaktoren 
mitgefarbt. 

Hier stossen wir auf einen eigentiimlichen Doppelaspekt. Der 
Mensch projiziert namIich sein Wesen in sein Spielen sowohl 
d ire k t wie i n d ire k t. 

Es gibt gewisse Persanlichkeitsziige, die soIche Durchschlags
kraft haben, dass sie sich in allen Betatigungen, ernsten wie spiel
haften, bekunden miissen - in den spielhaften vielleicht noch 
starker, weil sich hier der Mensch spontan gibt. So wird Art und 
Inhalt des Spiels zu einem unverhiillten Personlichkeitsausdruck. 
Charaktereigenschaften wie: Willensstarke, launisches oder laues 
Verhalten, Despotismus, Anschmiegsamkeit, Rohheit und Zart
gefiihl, Pedanterie, soziale oder asoziale Tendenzen verraten sich 
dann im Spiel nicht minder als im Arbeits-, Berufs- und Familien
leben; Gleiches gilt von geistigen Eigenschaften wie: Originalitat, 
Witz, Kombinationsfahigkeit, Unselbstandigkeit und Beschrankt
heit u.s.w. Spezielle Interessenrichtungen und Talente technischer 
pfiegerischer, organisatorischer, kampferischer, geistiger Art be
stimmen den Spielinhalt ebenso wie die ernsthafte Lebensfiihrung. 

Aber nicht immer ist die Umsetzung von Personlichkeits
tendenzen in Spielausdruck so einfach und gradlinig. 
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Da der Mensch beim Spielen in f rei e r Tatigkeit sein e i g e
n e s Scheinreich errichtet, k6nnen hier grade solche inneren Re
gungen zur Auswirkung kommen, die in der harten Wirklichkeit 
des Ernstlebens schweigen miissen. In solchen Fallen steht also 
der Spielinhalt in einer gewissen G e g ens a t z I i c h k e i t zur 
realen Lebensformung - entsprechend jenem Gegensatz, den wir 
oben zwischen Traum und Wirklichkeit schilderten. In der Tat 
kommt dem Spiel ebenfalls die Funktion zu, son stu n t e r
d r ii c k t e Per s 6 n I i c h k e its ten den zen a n h a r m
los e m Mat e ria I a b z u rea g i ere n. 

Zunachst bedeutet ja jedes Spiel Sprengung der realen Lebens
eng e, bei Kindern wie bei Erwachsenen. Wenn das Kind "Rol
len" spielt: Brieftrageroder Kutscher, Puppenmutter oder Kauf
mann U.S.W., so ist schon die bloss fiktive Vertauschung des eige
nen Ich mit einem anderen Ich, dies Sichhineinversetzen in ein 
Individuum anderer Art und anderer Betatigung - eine un end
liche Erweiterung und Bereicherung. Wenn der Erwachsene nach 
aufreibend eint6niger Tatigkeit in Biiro oder Fabrik abends Kar
ten oder Billard spielt, so erlebt er, wenn auch noch so verdiinnt, 
die Erregungen des Kampfens, des Wetteiferns, des Siegens und 
Unterliegens; und wenn er gar in einem Liehhabertheater mit
spielt, dann sind die grossen Leidenschaften und hohen Ideen der 
dargestellten HeIden wenigstens zeitweilig seine eigenen. 

Aber nicht nur durch phantasiemaIsige Erweiterung kann die 
reale Ichenge negiert werden, sondern durch volle Umkehrung, 
die sogenannte "D b e r k 0 m pen sat ion e i n e r M i n
d e r w e r t i g k e i t". Dieser Gesichtspunkt bildet den Leitge
danken der i n d i v i d u alp s y c hoI 0 g i s c hen Spieltheo
rie, wie sie von Alfred Adler und seinen Schiilern vertreten wird. 
Die Scheinwelt des Spiels solI dann all das gewahren, was die 
Realwelt des Ernstes versagt; und je driickender die Enge der 
Wirklichkeit und die eigene Unfertigkeit empfunden werden, urn so 
exzessiver wird nun Macht und Glanz, unbegrenztes K6nnen und 
Herrschen g e s pie 1 t. Gerade das Kind, das an hundert Ge
bote, Verbote und Abhangigkeiten gebunden ist, strebt danach, 
im Spiel sich iiberlegen zu fiihlen; es geht recht willkiirlich urn 
mit der Materie beim Bauen; es tyrannisiert andere (fingierte 
oderwirkliche) Individuen beim Spielen mit Haustieren und Pup
pen, beim Kutscher- und Lehrer-Spielen, bevorzugt in Marchen-
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und Rolien-Spiel Zauberer und Feen, Prinzen und Riesen. Auch 
so mancher Jugendliche und Erwachsene mag im Spiel mit be
tonter Energie und Rechthabereipose auftrumpfen, gerade weil er 
im wirklichen Leben so viel Geltungsminderung ohne Gegenwehr 
herunterschlucken muss. 

Es ware aber unberechtigt, diese kompensatorische Deutung 
des Spiels als eine aligemeingilltige anzusetzen. Die direkten Per
sonlichkeitsausserungen sind im Spiel sicherlich viel haufiger als 
diese indirekten und paradoxen; und feinere psychologische Beob
achtung wird auch sehr wohl den Unterschied bemerken. Energi
sches oder originelies Spiel sieht doch anders aus, wenn es unmit
telbar aus energischem oder origineliem W e sen entspringt, als 
wenn es eine Dberkompensation von Schwache oder das Erzeugnis 
blosser Originalitatssucht ist. 

In diesen Zusammenhang gehort endlich die p s y c h 0 a n a-
1 y tis c h e Spieltheorie. Auch hier wird das Spielen als Ventil 
fur unterdruckte Triebe gedeutet; nur sind diese Triebe stets als 
solche der Sexualsphare angesetzt. In den seltensten Falien han
delt es sich hierbei urn offenkundige Sexualspiele (z.B. spielendes 
Manipulieren an den Geschlechtsorganen) und urn Liebesspiele; 
meist wird von der Psychoanalyse ein, an sich sexualfremder,Spiel
inhalt umgedeutet, sodass er als Symbol fur Sexualvorsteliungen 
und -Strebungen erscheint. So soli sich hinter dem Spielgebrauch 
der Peitsche beim Kutscher- und ~ferd-Spielen eine sadistische 
Regung verbergen; ein Spiel "Schweineschlachten", bei welchem 
Holzklotze gestochen werden, soli den "Odipuskomplex", d.h. 
den eifersuchtsgeleiteten Totungswunsch des Sohnes gegen den 
Vater verraten u.s.w. 

Dass gel e g e n t 1 i c h Triebrichtungen solcher Art mit
wirken, ist beim Spiel ebenso und aus gleichen Grunden moglich 
wie beim Traum 1). In pathologischen Falien mogen sich oft recht 
weitgehende Sexualisierungen des Spiels finden. Eine aligemein
psychologische Spieltheorie aber kann in der Sexualmotivation 
nur eine unter vielen Motivgruppen sehen, die den Inhalt des 
Spiels bestimmen, und sicherlich nicht die wichtigste. Es gibt 
eben nicht e i n e n Trieb, der die spezifische Eignung hatte, 
"Spieltrieb" zu werden; vielmehr ist die Spielwelt der Menschen 
ein orbis pictus a 11 e r menschlicher Regungen und Wunschrich-

') s. S. 480. 
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tungen, Trieb- und Interessen-Gebiete, die hier teils in farbgleicher, 
wenn auch abgeschwiichter Kopie, teils im photographischem Ne
gativ, teils in Verzerrung und farbiger Abwandlung auftreten. 

J a noch mehr: in dieses mikrokosmische Bilderbuch ist nicht 
nur die Gegenwart des spielenden Menschen projiziert; es enthiilt 
auch Chronik des Vergangenen und Prophezeiung des Kommen
den. Mit anderen Worten: Das Spiel muss auch en t w i c k
I u n g s p s y c hoi 0 g i s c h betrachtet werden. 

c) V erg a n g e n h e its the 0 r i e. - Spielneigung und 
Spielrichtung sind, wie wir sahen, in den menschlichen Anlagen 
verankert; Anlagen aber sind wenigstens zum Teil e r b b e
din g t. So lag es nahe, erbbiologische Gedanken auch auf das 
Spiel zu iibertragen. Dies tat zuerst der amerikanische Kindes
psychologe Stanley Hall, der das bekannte lIb i 0 g e net i
s c h e Grundgesetz" Hiickels auf seelische Vorgiinge anzuwenden 
suchte. Wenn nach diesem Gesetz jedes heranwachsende mensch
liche Individuum die Entwicklung der Gattung in gekiirzter Form 
wiederholt, dann miissen wir im Kinde Erscheinungen finden, die 
friiheren, heut liingst iiberwundenen, Entwicklungsstadien der 
Menschheit irgendwie iihneln. Dies sind die Spiele. In den Kinder
spielen werden primitive Formen menschlichen Seins noch einmal 
lebendig: die einfachsten Grundbeziehungen der Gemeinschafts
bildung und des Kampfes, animistische Belebung toter Gegen
stiinde (Fetisch, Menschen- und Tier-Puppe), Benutzung ver
schollener Waffen (Pfeil, Schleuder), magisches und Zauberwesen, 
Indianer- und Riiuber-Romantik. Dieses Wiedererwachen atavi
stischer Regungen erfolgt aber nun nicht mehr in der Ernstform 
ihres urspriinglichen Auftretens, sondern n urals Spiel, d.h. in 
einer verantwortungsfreien und schnell verrauschenden Schein
form. Gerade darin sieht diese Theorie die positive Zweckbedeu
tung des Spiels, dass der Mensch die erblich iiberkommenen (aber 
der Gegenwartskultur nicht mehr angepassten) Urstrebungen be
tiitigen und damit a b rea g i ere n kann in harmloser und un
schiidlicher Weise. 

Niihme man die Theorie wortlich, dann wiirde das kindliche 
Spielen nichts mehr mit eigentatiger und gestaltender Ph a n
t a s i e zu tun haben, sondern nur mit (unbewusster) Erinne
rung. Schon hieraus ergibt sich ihre Unzuliinglichkeit. Auch der 
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abenteuerliche Glaube, dass das Kind die psychischen Stadien der 
Vorfahren in gleicher Reihenfolge repetiere, hilft uns wissen
schaftlich nicht weiter. Aber man kann doch den Gedanken des 
"Vergangenheitsbezugs" des Spiels aus der erbbiologischen Fas
sung befreien und den entwicklungspsychologischen Gehalt her
ausschaIen; dann ergibt sich auch, dass nicht nur das Spielen des 
Kindes, sondem alles Spielen unter einen neuen Gesichtspunkt 
gestellt werden kann. 

J ede Person ist g esc h i c h t e t; sie tragt in sich Disposi
tionen und Einstellungsbereiche, die in verschiedener personaler 
Tiefe schweben und jeweilig dann aktualisiert werden, wenn die 
personale Gesamtsituation es nahe legt. Einige dieser Schichten 
sind durch ihre zeitliche Zusammengehorigkeit gekennzeichnet. 
Sie stammen tells aus dem Erbgut ("archaische" oder "atavisti
sche" Schichten), teils aus der individuellen Vergangenheit ("in
fantile", "puberale" Schichten). Dem Durchbruch solcher Schich
ten ist nun besonders die personale Situation des Un-Emstes 
giinstig. Dort, wo der Mensch iiberhaupt noch nicht eingespannt 
ist in das Joch der praktischen Realitat mit ihren Konsequenzen 
(Kindheit), und dort, wo der Mensch zeitweilig heraustritt aus der 
Emstbindung der Schularbeit, des Berufs u.s.w. (Freizeit derSchii
ler und Erwachsenen) - dort kann er sich solchen Tendenzen hin
geben, die in ihm von fmher her schlummem, aber nicht erstor
ben sind. Sie sind bereit, hervorzutreten, aber auch wieder zumck
zutreten, je nach dem "Spiel" -Raum, der ihnen von den Emstauf
gaben des Menschen gelassen ist. Dabei handelt es sich sogar vor
wiegend nicht (wie es die Hall'sche Theorie nahe legt) urn feste 
I n h a I t e, die aus der Vergangenheit her mnemisch emeuert 
werden, sondem urn E ins tell u n g s for men, Gerichtet
heiten allgemeiner Art, naivere Gefiihlsfarbungen. Deshalb bleibt 
auch innerhalb der Wiederbelebung vergangener Phasen eine wei
te Wirkungsmoglichkeit fUr NeuschOpfung durch gestaltende 
Phantasie. 

In diesem eingeschrankten Sinne ist es fraglos, dass jeder 
Mensch, Kind wie Erwachsener, p rim i t i v e r ist, wenn er 
spielt, als wenn er emsthaft handelt. Grossere Kinder konnen im 
Spiel wieder "Babies" werden; und Erwachsene, die in freier Na
tur ihre Ferien verleben, verfallen hier in einen sehr gesunden, er
freuenden und erholsamen Infantilismus. 
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d) Z u k u n f t s the 0 r i e e n. - Aber zu diesem Vergan
genheitsbezug gibt es das Gegenstuck: die Z u k u n f t s bed e u
tun g des S pie I s. Der spielende Mensch spielt sich nicht nur 
ruckwarts, sondern auch vorwarts. Die "Zukunftstheorie", vor 
einem Menschenalter insbesondere durch Karl Groos ausgebaut, 
muss nun in personalistischem Sinne erweitert und mit den ande
ren Theorieen verknupft werden. 

In jedem menschlichen Gegenwartsaugenblick lebt Zukunft 
nicht nur dadurch, dass sie b e w u sst vorausgesehen, erwartet, 
geplant, gewollt wird. Die personale Entelechie und die Zielge
richtetheit ihrer einzelnen Anlagen ist vielmehr vorbereitend 
wirksam, lange vor dem "Falligkeitstermin" ihrer eigentlichen 
Zielverwirklichung, und lange bevor sie sich in zieladaquatem Be
wusstseindarstellt. Als solche k e i m h aft en V 0 r-F 0 r men 
von Ernst-Funktionen sind die Spiel-Funktionen anzusehen. An
lagen, Triebe, Wunsche, Entwicklungsphasen, deren Zeit noch 
nicht gekommen ist, konnen doch schon eine so starke innere 
Quellkraft haben, dass sie nicht mehr in der vollen Latenz zu ver
bleiben vermogen; sie suchen nach .Ausserungsmoglichkeiten, 
sind aber andrerseits noch nicht stark undinsichgefestigtgenug, 
urn schon reale Tat zu vollziehen - und so bemachtigen sie sich 
der Schein welt des Spiels. Dies geschieht durchaus u n b e
w u sst; der spielende Mensch lebt bewusstseinsmafsig ganz in 
der Spielfreude des Augenblicks und ahnt nicht, dass sich in sei
nem Spiel Kommendes vorbereitet. 

Man konnte an diesem Faktum zunachst das Negative feststel
len: die U n s tim mig k e i t zwischen dem verfriihten Durchbruch 
irgend einer Tendenz und der viel spateren sinnhaftenAnwendung. 
In der Tat fiihrt diese Unstimmigkeit auch oft zu grosser Unvoll
kommenheit der Spielleistung. Da wird der Bau eines kleinen 
Jungen schief und fallt hundertmal zusammen, weil weder die 
konstrukti ve Begabung noch das Verstandnis fur statische Gesetze 
schon so gereift sind, urn einen ordentlichen Bau zu ermoglichen. 
Da behandelt das kleine Madchen ihre Puppe beim Anziehen, 
Baden u.s.w. so unzweckmafsig, dass ein lebendiges Kind darun
ter Schaden nehmen wurde; ihre pflegerischen Fahigkeiten sind 
eben noch unentwickelt. Philistrose Gegner des Spiels greifen mit 
Vorliebe diese Mangel auf und schliessen daraus, dass solche Be
schaftigungen noch lange nichts fur das Kind seien; sie ubersehen 
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eben, dass ihnen ein ganz anderer Sinn zukommt, als der der Ge
genwartsangemessenheit. 

Die personale Bedeutung, die in diesem Vor-Charakter des Spiels 
steckt, ist eine dreifache: Voriibung, Vorausdruck, Vortastung. 

Die Spieltheorie von Groos stellt die V 0 r ii bun g in den 
Mittelpunkt. Im Gegensatz zum Tier kommt der Mensch sehr un
fertig zur Welt; das hohe Entwicklungsniveau, das er schliesslich 
erreichen solI, und das - ebenfalls im Gegensatz zum Tier - das 
Niveau der Vorfahren iiberbieten solI, erfordert eine lange Vorbe
reitungszeit: die J ugend - und eine ununterbrochene Vorberei
tungstatigkeit: das Spiel. Denn das absichtsvolle Lemen und 
Dben wiirde bei weitem nicht ausreichen, urn so weniger, als es 
von aussen auferlegt wird, wahrend die Spieltatigkeit einen dau
emden, spontanen und ungezwungenen Selbstunterricht des Kin
des darstellt, einen Dbungsprozess ohne Wissen und Willen. Ge
rade die U nvollkommenheiten der Spielleistungen haben einen 
grossen Dbungswert; eindringlicher kann dem bauenden Knaben 
die Statik der festen Dinge garnicht beigebracht werden, als dass 
er an seinen, immer wieder zusammenfallenden, Bauten bemerkt, 
wie es n i c h t gemacht werden muss, urn bessere Erfolge zu er
reichen. Auch durch S pie I schaden wird man klug. 

Dieser Dbungswert des Spiels ist ganz allgemein: K6rperbe
wegung, Werkschaffen, Sozialitat, Intellekt-alles wird spielend 
geschult. Das spielende Strampeln, Handbewegen und Lallen des 
Sauglings ist Voriibung fUr das kiinftige Laufen, Greifen und Spre
chen. Das . altere Kind lemt an konstruktiven Spielen das zielge
rechte geschickte Hantieren, das sachgerechte Umgehen mit dem 
Material, die zweckmaIsige Verwendung der Naturkrafte. Das 
spielende Zeichnen und Kneten iibt Raumvorstellung, Raumbe
herrschung, asthetischen Sinn; das Puppenspiel des Madchens ist 
gerade wegen seiner Unermiidlichkeit und Vielseitigkeit ein durch 
nichts ersetzbarer Vorbereitungskurs fUr die spatere Emsttatig
keit als Mutter, Pflegerin, Hausfrau. In den Sozialspielen lemt 
das Kind befehlen und gehorchen, organisieren und wetteifem; 
bei Spielen mit Spielregeln geht dem Kinde die N otwendigkeit 
auf, sich unter die Geltung eines abstrakten Gesetzes zu stellen
eine Vorbereitung fiir die kiinftige Anerkennung sittlicher For
derungen. 

Aber der Zukunftssinn des Spieles ersch6pft sich nicht in dieser 
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utilitarischen Wirkung der Ubung; er ist noch tiefer in der Person 
verankert. Denn das Spiel, als keimhafte Xusserung kiinftig fiHli
gen Ernstverhaltens, stellt auch eine V 0 r v e r k ii n dun g die
ser kommenden Lebensphase dar, es hat pro g nos tis c hen 
A u s d r u c k s w e r t. Es ergibt sich also die Paradoxie, dass 
das spielende Kind entwickelter, reifer ist, als dasselbe Kind, so
fern er der Realwelt angehort. 

Es sei hier ein Selbstzitat erlaubt. "Wer kleine Madchen je beim Pup
penspiel genauer beobachtet hat, ist geriihrt und erschiittert zugleich, 
wie hier die kiinftige Miitterlichkeit ihre Schatten vorauswirft. Viel
leieht erst zwei Jahrzehnte spater wird sie zu einer wirklichen gegen
wartigen Lebensform der Personlichkeit werden; aber als Ausdrucks
form ist sie schon mit soIcher Intensitat, mit soIcher Inbrunst vorhan
den, dass man geradezu gespensterhaft die ferne Zukunft vorspuken 
sieht. Aber es ist kein Spuk, sondern es ist niehts als einer der eindring
lichsten Beweise fiir die Einheit personlichen Lebens, die auch nicht 
durch die Gliederung in zeitliche Abschnitte zerrissen werden kann." 
(Wertphilosophie S. 155.) 

Die Grenze dieses prophetischen Vorausdrucks liegt allerdings 
dort, wo die Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit der Veranlagung 
beginnt. Das ~ukiinftige Sein der Person ist ja nicht so eindeutig 
festgelegt, dass aIle ihre Ziige schon lange vorher in Vorzeichen 
erkennbar sein konnten; die Entwicklung besteht ja zum grossen 
Teil in einem langsamen Sichherantasten an die gemaIseste Le
bensform, in allmahlicher Vereindeutigung unklarer Tendenzen. 
Es gibt auch bestimmte Epochen, in denen diese Unsicherheit 
vorwiegt und daher die gradlinige prognostische Beziehung des 
Spielverhaltens zur Zukunftsgestaltung fehlen muss. Eine solche 
Epoche ist vor allem die Pubertat. 

Aber gerade dieses, seiner selbst unklare, Suchen nach den per
sonalen Zukunftsmoglichkeiten gibt dem Spiel die neue Funktion 
der "V 0 r t as tun g"; es wird zum Organ eines unbewussten 
Durchprobens verschiedener Moglichkeiten. Man kann schon beim 
jiingeren Kinde zuweilen bemerken, wie es hin und her laviert 
zwischen verschiedenen Spielinteressen, die zum Teil nur durch 
sehr ausserliche Anlasse: Vorbilder und Suggestionen, Empfang 
bestimmter Spielzeuggeschenke, Materialbestand eines Kinder
gartens u.s.w. geweckt sein mogen; erst in der Betatigung erweist 
sich dann, welches Interesse am nachhaltigsten ist. Weit wich
tiger aber wird diese Erscheinung in der Pubertatszeit. Denn 
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hier beginnt der junge Mensch abzuriicken von dem naiven spie
lenden Verhalten der Kindheit; er nimmt das, was er erstrebt und 
tut, solange es ihn erfilllt, sub j e k t i v ausserordentlich ernst 
und er wiirde entriistet die Bezeichnung dieses Tuns als "Spiel" 
zuriickweisen. Aber dennoch hat das Tun - gliicklicher Weise
nicht den Tiefgang und die Konsequenzhaltigkeit echten Ernstes; 
denn dem Streben entspricht noch kein adaequates Konnen und 
keine Zielsicherheit. So ist die Handlung des Jugendlichen in 
Wirklichkeit nur ein Glied in einer Reihe von Vortastungen, ob
wohl er sich jeweilig ganz mit ihr identifiziert. rch bezeichne diese 
eigentiimlich ambivalente Verhaltungsweise als "E r n s t
s pie 1". N otwendig ist hier die Illusion des Ernstes, weil bei 
einer Tatigkeit, die von vorn herein als Spiel durchschaut wird, 
nicht derjenige Gefiihls- und Willens-Aufwand zustande kommen 
wiirde, der zur Erprobung auf Wesens-GemaIsheit oder -Unge
maIsheit notig ist; aber die schnelle Abschiittelung dieser affekti
ven Akzente, sobald zu einem anderen Lebensexperiment iiberge
gangen wird, zeigt doch den Spielcharakter. Am charakteristi
schen offenbart sich dies Vortasten bei den Liebes-Ernstspielen 
der Pubertatszeit, ahnlich aber auch bei Bundesgriindungen, bei 
rnangriffnahme kiinstlerischer oder technischer Plane (Drama, 
Perpetuum mobile), in der Begeisterung fUr Lebensreformen 
u.s.w. Wichtig ist, dass man die komplementare Beziehung von 
Vortastung und Vorausdruck im Auge behalt: je mehr der junge 
Mensch im Stadium jenes vorbereitenden Tastens ist, urn so weni
ger besteht das Recht, irgend ein bestimmtes ernstspielhaftes Ver
halten als Vorausdruck und damit als prognostisch verwertbares 
Symptom endgilltiger Personlichkeitsstruktur anzusehen. 

III. DAS SCHAFFEN 

(INSBES. DAS KUNSTLERISCHE SCHAFFEN 1) 

1. Phantasma und Werk 

Wir sprechen von schaffender Phantasie dort, wo aus der Phan
tasie neue objektive Gebilde und Vorgange erwachsen, die nun 

1) In diesem Abschnitt konnen nur einige wenige Themen und Gesichtspunkte aus 
dem grossen Gebiet der Psychologie des ktinstlerischen Schaffens und Geniessens zur 
Behandlung kommen. 1m tibrigen muss verwiesen werden auf die Bticher tiber Psycho
logie der Kunst, auf die psychologischen Teile der Werke tiber Asthetik: von Dessoir, 
Mtiller-Freienfels, Utitz u.a, und auf die "Personalistische Aesthetik" von F. Kainz. 
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tiber den phantasierenden Menschen hinweg selbstiindige Existenz 
erhaIten und behaIten, und zwar sowohl im Materiellen wie im 
Geistigen. Ein Kunstwerk (z.E. ein Gemiilde) ist zugleich ein kor
perlicher Gegenstand und Trager geistiger Werte; ein HeroenkuIt 
ist zugleich "KuIt" (also sichtbare auf die Welt einwirkende 
Handlung) und Mythos (also ein, dem Yolk heiliger, geistiger 
GehaIt). 

Ebenso ist bei dem schaffenden Menschen selbst beides vorhan
den: im Seelischen treiben Phantasie-Inhalte und -Ablaufe ihr 
Spiel; im Leiblichen werden die zu ihrer Gestaltung notwendigen 
Handlungen vollzogen. 

Aber diese so entstehende Vierteilung von Merkmalen des Phan
tasieschaffens hat doch nur ein Recht in der Abstraktion; in der 
Wirklichkeit bilden sie eine spannungsreiche Vieleinheit, wie die 
Person selbst, die das Schaffen voIlbringt. 

Die rein binnenseelischen PhantasiegestaIten des K ti n s t
Ie r s sind nicht etwa v 0 r dem materiellen Schaffensprozess 
seIber schon fertig vorhanden und bleiben wah rend jenes Prozes
ses neb e n ihm bestehen; vielmehr ist das Schaffen ein p s y -
c hop h Y sis c h n e u t r a I e s G esc h e hen von fortwah
rend wechselnden Sichten. Der Phantasiebeginn, der als "Konzep
tion" einen neuen Schaffensakt einleitet, ist weniger "Bild" als 
"Antrieb": ein vages Bewusstsein dessen was werden soIl, verbun
den mit starkstem Tiitigkeitsdrang (also ein Analogon zu dem, 
was wir in der Denksphare als "Problematik" bezeichneten). In 
diesem Tun nun konkretisiert, kliirt und wandeIt sich das Phan
iasma, wirkt wieder auf die weiteren Schaffensakte, emanzipiert 
sich zeitweilig von diesen, wird mit dem Ergebnis konfrontiert. 
Hierbei kann es zum Bejahen der Harmonie von Phantasma und 
Werk, aber auch zu starken seelischen Gleichgewichtserschiit
terungen kommen. Der Schaffende wird bald tiberrascht von der, 
alles Vorgeste11te iiberbietenden, Wirklichkeit des Erzeugnisses, 
bald wird er gepackt von schmerzhaftem UnzulanglichkeitsgefUhl, 
weil es nicht gelang, das Dberschwangliche der inneren Schau 
in aussere Gestalt zu giessen. 

Ebensowenig ist im geschaffenen 0 b j e k t Materielles und 
Geistiges scharf zu trennen. Weder fUr den schaffenden Menschen 
noch fUr diejenigen Menschen, die das Geschaffene empfangen, 
,geniessen und weiter geben (Publikum, Vermittler von Kunst und 

Stern, Psychologie 32 
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Kult u.s.w.) ist erlebnismafsig der materielle Gegenstand geschie
den von dem geistigen Gehalt; vielmehr wird ein Gegenstand 
iiberhaupt nur dadurch zum Kunstwerk oder zum Kultobjekt, 
dass in seiner sinnenfalligen Gestalt der geistige Gehalt zugleich 
Ausdruck findet. 

2. I n d i v i due II e sun d k 0 II e k t i v e s 
Schaffen 

a) K u n s t w e r k u n d M Y tho s. Macht man die 
schopferische Phantasieleistung in der h e uti g e n K u I t u r
men s c h h e i t zum alleinigen Gegenstand der Betrachtung, so 
erscheint sie als das Werk einer individuellen Personlichkeit, ja 
sogar als eine Hoc h s t for min d i v i due II e n Tun s, 
da sich hier der einzelne Mensch als Kiinstler zutraut, im Gegen
satz zu der ganzen gegebenen und geltenden Objektwelt, von sich 
aus neue Objektivitat zu erzeugen. Aber das Bild andert sich sehr, 
wenn man die Basis im Aligemein-Menschlichen nimmt. Dann 
zeigt es sich namlich, dass die durchindividualisierten Phantasie
erzeugnisse nur ganz seltene und historisch eng umgrenzte Phano
mene darstellen, ja, dass diese auch in der gegenwartigen Kultur
epoche immer noch stark in einem k 0 II e k t i v e n P han t a
s i e bod e n verankert bleiben. 

Urn sich das hier Gemeinte klar zu machen, braucht man nur die 
soeben genannten Hauttypen schopferischer Phantasieleistung. 
K u n s t w e r k und My tho s, gegeniiberzustellen. Sie sind 
in Wirklichkeit nur zwei Pole eines gewaltigen, immer von 
neuem sich wiederholenden, Entwicklungsprozesses. Dass der 
Mythos ein Erzeugnis schopferischer Phantasie ist, ist ebenso 
sicher, wie dass er nicht von einer Einzelperson geschaffen ist. Er 
ist vielmehr die typische und ewige Form kollektiver Phantasie
arbeit. Soweit er dies ist, gehort seine Besprechung nicht in die 
Psychologie der Einzelperson, mit der wir es hier zu tun haben, 
sondern in die Volker- und Kultur-Psychologie. Wohl aber miis
sen wir hier auf die B e z i e hun g des k 0 II e k t i v e n 
z u m per son a len Mom e n t hinweisen. 

Die mythenbildende Phantasie in ihrer unaufloslichen Verbin
dung mit Kult und Magie schafft aus der fremden Welt des Vor
handenen die Heimatswelt der Sippe, der Horde, des Stammes, des. 
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Volkes 1). Dieser kollektivpsychische Prozess ist nicht etwa ir
gendwann einmal in vorgeschichtlicher Vergangenheit durchlau
fen worden und dann zum Stillstand gekommen, sod ass wir auf 
die mythische Phantasie als eine heut Hingst iiberwundene Ent
wicklungsphase der Menschheit zuriickblicken konnten; vielmehr 
gehort er notwendig zu jedem mensch lichen Gemeinschaftsleben; 
und so kann man auch das fortwahrende Entstehen neuer M ythen 
beobachten. 

Selbstverstandlich ist die Ausgestaltung des Mythos nur da
durch moglich, dass die einzelnen Individuen der Mythen-tragen
den Gemeinschaft daran mittun; aber der Anteil des Einzelnen ist 
durchaus anonym; zwischen r e z e p t i v e r Phantasie, die das 
Gehorte iibernimmt, rep rod u k t i v e r Phantasie, die es 
wiederholt, weiter gibt, ausserlich gestaltet (z.E. in der Kulthand
lung, im magischen Tanz u.s.w.) und pro d u k t i v e r Ph an
tasie, die umformt und neue Einzelheiten hinzufiigt, besteht in 
dem kollektivpsychischen Geschehen noch keine Sonderung. Das 
Individuum funktioniert und erlebt sich hierbei durchaus als Tra
ger eines Dberindividuellen und weiss nichts davon, dass in sei
nem Mitmachen eine individuelle Schopferkraft tatig ist. 

Damit hangt zusammen, dass es in dieser kollektiven Urphan
tasie auch noch nicht die Absonderung verschiedener B ere i
c he der Phantasiebetatigung gibt; der kultische Mythos ist der 
gemeinsame Mutterboden, aus dem sich erst sehr allmahlich Reli
gion, Kunst, Wissenschaft, Sittlichkeit u.s.w. herauslosen. Dies ist 
besonders wichtig fUr das Phanomen der Kunst und des Ktinst
lers. "K u n s t" als autonomes Gebiet, und "d e r K ii n s t-
1 e r" als individueller SchOpfer einmaliger, eigenwilliger und ein
zigartiger Werke - das sind ganz spate Entwicklungserscheinun
gen; und bei aller heute vorhandenen Differenzierung mtissen die 
Kiinstler doch immer wieder durch ein Eintauchen in jenen miit
terlichen Urboden des kollektiven M ythos ihre Krafte erneuern und 
ihren Anspruch auf "Originalitat" rechtfertigen. Die Homerischen 
Epen sind noch nicht reine Werke der Kunst, sondern umgeform
ter Mythos; Homer selbst kein individueller Dichter, sondern eine 
mythische Verkorperung jener mythenformenden Krafte. Mittel-

') Wie weit infolge dessen alles G esc hie h t s b e w u sst s e in zugleich My
thik scin muss, mag hier uneriirtert bleiben; vgl. hierzu unter anderem: Wertphilo
sophie s. 277. 
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alterliche Madonnenbilder, Goethe's Faust, Wagner'sche Musik
dramen U.S.w. sind wiederum mehr und anderes als blosse souve
rane Erzeugnisse genialer Individuen; sie sind schon wieder ein 
Stiick Mythos geworden, weil sie aus den, mehr als nur astheti
schen, Quellen des kollektiven Lebens gespeist sind. 

b. Die I n d i v i d u a lis i e run g des S c h a f fen s. 
- Freilich darf man nun deshalb die andere Seite nicht unter
werten. Die Verselbstandigung der Kunst und die damit Hand in 
Hand gehende Ver-Personlichung des schaffenden Kiinstlers ist 
einer der eindruckvollsten Entwicklungsprozesse des menschli
chen Geistes; und dieser Prozess bedeutet nun, psychologisch be
trachtet, die personale Verselbstandigung der 
s c hop fer i s c hen P han t a s i e. Darin liegt ein Doppel
tes: die enge Beziehung der schaffenden Personlichkeit zum ge
schaffenen Werk, und die Umwandlung des objektiven Seins in 
asthetischen Schein. 

Es ware eine psychologisch sehr fruchtbare Aufgabe, die Be
deutung der A non y mit a t im kiinstlerischen Schaffen zu 
untersuchen. Durchaus n a i v ist die Anonymitat bei demjeni
gen, der sich lediglich als ausfiihrendes Organ kollektiver Krafte 
fiihlt und daher gamicht auf den Gedanken kommt, seinen beson
deren Anteil an dem Werk zu betonen, ja der in der Abweichung 
yom Geltenden (also in dem eigentlich "Produktiven") eher eine 
Verfehlung seiner transpersonalen Aufgabe sieht 1). Selbstver
standlich anonym geblieben sind daher die Schopfer der Volks
kunst: der Volkslieder, Volksepen, Volkstanze, der kultischen 
Dramen, der Tempelbauten, der Volkstrachten, der kunstgewerb
lichen Techniken u.s.w., u.s.w. 1m Mittelalter ist die Scheidung 
des MaIers yom Handwerker, dessen Name relativ gleichgiiltig ist, 
noch nicht vollzogen. Dem Bildhauer, der eine Heiligenfigur zum 
Schmuck der Miinsterfassade anfertigte, lag es vollig fern, durch 
seine Leistung seine personliche innere Schau verwirklichen zu 
wollen, oder gar seinen personlichen Namen beriihmt zu machen: 
er diente der iiberindividuellen Forderung des Kults und sah 
nicht einmal eine Sinnwidrigkeit darin, dass seine Sch6pfung so 
hoch oben angebracht wurde, dass kein Menschenauge sich an 

1) Eine zweite Form der Anonymitat wird uns spater beschaftigen. 
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ihrer Sch6nheit erfreuen konnte. Es ware v611ig abwegig, in dieses 
Kunstlertum psychische Vorgange hineinzuprojizieren, die man 
heut leicht als allgemeingilltige Erlebensweisen asthetischen 
Schaffens ansieht. 

In unserer Zeit ist fur den Maler, den Bildhauer, den Dichter 
und Schriftsteller die Zuordnung des Werkes zur Person und da
mit die Bewertung der personalen Eigenart der Leistung selbst
verstandlich geworden; aber beim Architekten z.B. stehen auch 
wir noch an der Grenze; fUr das grosse Publikum sind Bauwerke 
noch immer anonyme Erzeugnisse des kollektiven Geistes. Ebenso 
lassen sich bei den reprocluktiven Kunstlern diese Dbergangser
scheinungen zwischen anonymem und personal em Schaffen deut
lich erkennen; wahrend die Orchestermitglieder und die Buhnen
statisten anonym bleiben, ist der Dirigent und sind die Trager der 
Hauptrollen individuelle, "namhafte" KunstIer. 

3. ° rig ina 1 ita tun cl V era n two r tun g 

Die Bindung der Phantasiesch6pfungen an Einzelpersonen und 
Namen verleiht nun der sch6pferischen Phantasie eine ganz be
sondere Rolle in dem Doppelsinne der 0 rig i- n ale n Lei s
tun g und der in d i v i due 11 e n V era n two r tun g. 

Das Bewusstsein, von sic h au s in die Welt des Gegebe
nen ein Neues, und zwar ein werthaltiges Neues hineinzubringen, 
geh6rt wohl zu den starksten Geltungserlebnissen des Menschen 
uberhaupt. "Originell" sein heisst ja U r s p run g (origo) sein; 
und Urspriinglichkeit kann sich immer nur im Kampf gegen gel
tendes AlItagliches durchsetzen. So kommt es hier leicht zu einer 
Dberschatzung und Selbstverherrlichung der kunstlerischen Indi
vidualitat, fUr die ja der Geniekult der Romantik ein eindrucks
voIles Beispiel ist. Ihre Zuspitzung finden wir in dem zuweilen 
maIslosen Geltungstrieb und der Eitelkeit mancher KiinstIer; und 
zwar sind diese Eigenschaften charakteristischer Weise urn so 
starker persongebunden, je enger die Leistung an die momentane 
Existenz geknupft ist. So ist fUr den Schauspieler die gegenwartige 
Anerkennung fur sein Schaffen ungleich wichtiger als fUr den 
Werksch6pfer, der den spateren Ruf und den Nachruhm mit einer 
gewissen Gelassenheit dem Eigengewicht seines Werkes anheim 
stellen kann. Durch das Bedurfnis nach Publikum und nach Ruhm 
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wird tibrigens wieder das scheinbar so individualistische Tun des 
schaffenden Ktinstlers stark im Kollektiv verankert. Andrerseits 
aber kann ihn das Verlangen, original zu sein, zu der Meinung ver
ftihren, dass das Andersartige, das Abweichende, schon a n sic h 
einen neuen "Wert" reprasentiere. Dann wird die Schopfung zu 
einer blossen Aussenprojektion einer Personlichkeit, mit den be
sonderen Ztigen dieser Personlichkeit, oder sogar mit ktinstlichen 
Einsdilagen einer Originalitatshascherei - ohne dass damit ir
gend etwas tiber die transpersonale Bedeutsamkeit dieses "N euen" 
ausgemacht ware. 

So muss denn hier immer wieder ais Kontrolle die in d i v i
due 11 eVe ran two r t 1 i c h k e i t eingreifen. In dem Au
genblick, in welchem der Ktinstler tiber das bloss binnenseelische 
Phantasieren hinaus ein Werk schafft, hat er es mit der WeI t 
zu tun, die fUr ihn zugleich eine tiberindividuelle Forderung be
deutet. Gerade weil er mit jedem Werk "Neues" schafft, ist seine 
Verantwortung urn ein Vielfaches grosser als die des namenlosen 
Ktinstlers frtiherer Zeiten oder ais die des heutigen Handwerkers, 
die ihre Erzeugnisse mit Selbstverstandlichkeit der bestehenden 
und geltenden Welt eingliedern konnen. Diese Verantwortlichkeit 
kann ais v 0 11 be w u sst e auftreten, etwa ais Dberzeugung 
von einer inneren Sendung, von einer prophetischen Sehergabe; 
einem solchen Ktinstler kommt es dann weniger auf das individuell 
"Neuartige" seines Werkes an, ais darauf, dass er aus einer neuen 
Perspektive 0 b j e k t i v e s, das noch ungestaltet war und 
nach Gestaltung drangte, eben dieser Gestaltung zuftihrt. Aber 
auch wo dies Bewusstsein einer Berufung nicht Iebendig oder 
nicht vordringlich ist, kann die Verantwortlichkeit ais VerhaI
tensmotiv eine starke Rolle spielen. Schon das Hinausgehen tiber 
ein bloss spielerisches Leben in Phantasmen, also der W i 11 e 
z urn We r kist hiervon mitbedingt: denn erst durch das Werk 
wird ja der Ktinstler zum Glied der Gemeinschaft und zum Teil
haber der Kultur. 

Hier kann es nun zwischen dem originalen Schopferdrang und 
jenem Bewusstsein transpersonaler Verantwortlichkeit zu Span
nungen kommen, die bei dem anonymen Kollektivktinstler (siehe 
oben) nicht moglich waren. Zwei besondere Auswirkungen dieses 
innerpersonalen Konfliktes sind: die Konzession und die reflek
tierte Anonymitat. 
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K 0 n z e s s ion: der Kiinstler gibt die innere Gesetzlichkeit 
seiner schOpferischen Phantasie weitgehend den Riicksichten 
preis, die aus der objektiven Welt durch Auftrage, G6nnertum, 
Publikumsresonanz und Tendenz von ihm verlangt oder doch er
wartet werden. Hier gibt es die merkwiirdigsten Verwicklungen: 
werden doch in unzahligen Fallen kiinstlerische Sch6pfungen 
h6chster Art iiberhaupt erst durch Auftrage erm6glicht; und ist 
doch die "Tendenz" eines Kunstwerkes urn so natiirlicher, je mehr 
es als organischer Bestandteil der Gesamtkultur erlebt wird. Nur 
ein dekadenter "L'art pour l'art" -Standpunkt wird in einem, von 
aHem sonstigen Kulturbezug (und damit auch von "Tendenz") 
10sge16sten Kunstwerk den Gipfel der Kunst erblicken. Aber frei
lich: die Grenze, wo Auftrag oder Tendenz die schOpferische Phan
tasie nicht nur anregen, sondern knechten, ist fliissig. Allzuleicht 
kann durch die vorgeschlagene Gestalt der Aufgabe die gestalteri
sche Originalitat der Phantasie und damit auch die tiefere Ver
antwortung des Sch6pfers unterdriickt werden. Nicht jeder beauf
tragte Kiinstler hat die Kraft - wie Michelangelo in den Malerei
en der Sixtinischen Kapelle - innerhalb des vorgeschriebenen 
Rahmens seine ungebrochene Originalitat zu entfalten; und nicht 
jeder Tendenzdichter vermag - wie Lessing, in seinem "Nathan" 
- aus seinem Bekenntnis zugleich ein sch6pferisches Werk zu 
gestalten. 

Dort aber, wo man nicht Konzessionen machen will und doch 
auch nicht die volle Verantwortung fiir das originale Werk tragen 
kann, da gibt es ein Ausweichen: die ref 1 e k tie r teA n o
n y mit a t. Sie ist von ganz anderer Art als jene naive Anony
mitat, die aus dem selbstverstandlichen Aufgehen im Kollektiv
geiste entspringt. Wo der moderne Kiinstler anonym ist, da will 
er sich verbergen, da lehnt er die individuelle Verantwortung abo 
Dies kann eine notwendige Zuflucht sein, urn aHer jener Riick
sichten und Konzessionen enthoben zu sein, zu denen er gezwun
gen ware, sobald die Welt ihn als Einzelperson mit seinem Erzeug
nis identifizieren wiirde. Es kann aber auch eine innerpersonale 
Zerspaltenheit bedeuten: der Schaffende vermag sich nicht mit 
seinem N amen - und also mit seiner ganzen Person - hinter das 
Werk zu stellen, weil dieses nur e i n e r Seite, e i n e r Schicht, 
e i n e r Phase eben dieser Person entspricht und von anderen 
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Schichten oder zu anderen Zeiten von der identischen Person ver
leugnet werden miisste 1). 

Hier haben wir die allersubjektivste 
For m s c hop fer i s c her Ph ant a s i e vor uns, in der 
die Originalitat ungebrochen, ja fessellos bis zur Laune sich ent
falten kann, aber zugleich die Verantwortung gegeniiber den 
transpersonalen Aufgaben der Phantasieschopfung auf ein Min
destmafs herabzusinken vermag. 

4. Die Wei t des S c h e ins 

Handelt es sich bei Konzessionen und Ausweichungen urn Ver
haltungsweisen ausserkiinstlerischer Natur, so gibt es aber auch 
beim schaffenden Kiinstler noch eine i m man e n t e Moglichkeit, 
jene Verantwortung tragbar zu machen, ohne den schopferischen 
Akt und Inhalt als solchen zu beeintrachtigen: das ist die 
S c h e i n-Pragung des Phantasieerzeugnisses. 

Zwischen der fessellosen Subjektivitat des Kiinstlers und der 
vollen Objektivitat des Lebens gibt es eine Zwischenschicht: eine 
Realitat des Scheins, in der recht eigentlich das Kunstwerk ruht. 
Hier wird, ahnlich wie beim Spiel, mitten in der geschlossenen 
konsequenzhaltigen Wirklichkeit eine andere, in sich geniigsame 
und in sich sinnvolle Wirklichkeit errichtet. Sie ist nicht ohne Be
zug auf jene; denn sie ist ihre Wiederspiegelung, Symbolisierung, 
Ausdrucksform, ihre Vorahnung oder ihr N achklang. Aber sie hat 
eine Objektivitat geringeren Grades, denn sie erlaubt das konse
quenzenlose Eintauchen und Wiederhinaustreten des Indivi
duums; und gerade diese Souveranitat des Wechselnkonnens be
deutet fiir den Kiinstler ein Hauptingrediens seines schopferi
schen Freiheitsbewusstseins, fiir den Kunstgeniesser eine Haupt
quelle der asthetischen Lust. Und nicht nur der Wechsel zwischen 
Schein- und Seins-Welt ist moglich, man kann auch innerhalbder 
Scheinwelt die verschiedensten Annaherungen z u, und Entfer
nungen von der Vollwirklichkeit in sich aktualisieren. Das 
Kunstwerk kann, als traumhafte, als gespenstige, als spielhafte, 
als Ernstspiel-Welt, in verschiedensten Niiancen erlebt werden. 

1) Es gibt ein Musterbeispiel ftir diese Art der Anonymitat: Kierkegaard, der unter 
den verschiedensten Decknamen schrieb, wei! er sich auf keine seiner Ansichten mit 
seiner Gesamtexistenz festzulegen vermochte. - Vgl. zu diesem Thema das Buch von 
Fritz Fischer. 
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Es gibt manche Asthetiker, welche in diesem s c h web e n
den I II u s ion ism u s das asthetische Grunderlebnis 
schlechthin sehen (vgl. Konrad Lange's Theorie). Dies ist schon 
deshalb nicht zutreffend, wei! das Phanomen beschrankt ist auf 
jene hochdifferenzierten Formen der Kunst, in welchen das Werk 
auf das schaffende Kiinstlerindividuum bezogen ist. Es fehlt da
gegen (oder ist hochstens in keimhaften Ansatzen vorhanden) 
dort, wo die schopferische Phantasie noch kollektiv gebunden ist; 
denn in diesen primitiven Stufen ist die ganze Wirklichkeit z u
g lei c h praktisch und magisch, spielhaft und ernsthaft; Kunst 
ist nicht aus Gesamtkultur, und entsprechend auch Schein nicht 
aus dem Sein herausgelost. 

Das Spielen mit der Illusion erweist damit seinen per son a
len Sinn: es ist die notwendige Form, in der die individuelle Ori
ginalitat der Person sich von der iiberindividuellen Verantwor
tung gegeniiber der seienden Welt entlastet, ohne sie verleugnen 
zu miissen. Darum ist auch die "Schein" -Pragung der schaffenden 
Phantasie urn so deutlicher, je individualistischer der Kiinstler 
sein Schaffen erlebt und je starker sich die Kunst als Eigenbereich 
aus der Gesamtkultur abhebt. 

5. W iss ens c h aft I i c h e P han t a s i e 

Zum Schluss sei noch kurz darauf hingewiesen, dass sich die 
individuelle schopferische Phantasie in ihrem Werkschaffen 
durchaus nicht auf das Gebiet der Kunst beschrankt. Insbeson
dere kann sie beim wi sse n s c h aft I i c hen Werk eine mehr 
oder weniger bedeutende Rolle spielen. 

In den Nat u r w iss ens c haft e n vermag sie Einsichten 
zu antezipieren, die dann nachtraglich durch die spezifisch wissen
schaftlichenMethoden nachgepriift und bearbeitet werden konnen. 

Wenn z.B. Newton das Pendeln eines Kronleuchters und den Fall 
eines Apfels "zusammenschaute" zu einem, ihnen gemeinsamen, Bewe
gungsprinzip und sich damit den Weg zur Entdeckung des Gravita
tionsgesetzes eroffnete, so handelt es sich nicht um ein rein im Logi
schen ablaufendes Geschehen. Ahnlich ist die Kant-Laplace'sche 
Theorie von dem Entstehen unserer Welt aus einem Urnebel, ist die 
Darwin'sche Hypothese von dem Selektionsprozess, der die Stufenlei
ter aller Lebewesen erzeugt und bestimmt, nur vermittels der Beteili
gung schopferischer Intuition moglich geworden. 
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Der phantasievolle Forscher tiberschreitet die Grenzen der Wis
senschaft erst dann, wenn er das Phantasm a als solches schon fUr 
einen objektiv wissenschaftlichen Befund ansieht und daher seine 
Kontrolle durch die eigentlich wissenschaftlichen Methoden der 
Logik und des Experiments ftir tiberfltissig halt. 

Etwas anders liegt es bei den g esc h i c h t 1 i c hen Wissen
schaften; denn hier gehort die Phantasie noch viel wesentlicher zu 
den Voraussetzungen der wissenschaftlichen Arbeit. Sobald der 
Historiker das blosse Sammeln von Material und die gestaltlose 
chronikartige Berichterstattung hinter sich lasst, steht er vor der 
Aufgabe, einmalig Gewesenes neu zu gestalten. Hier ist das Expe
riment unanwendbar, und die Logik, die nur allgemeine Begriffe 
liefert, unzureichend; er muss sich ein anschauliches G e sam t
b i 1 d schaffen, in dem aIle jene Rohmaterialien der Quellen 
u.s.w. zur Einheit zusammenschmelzen - dazu bedarf er der 
Phantasie. Er muss ferner - hierin dem Ktinstler ahnlich - dies 
innerpsychische Gesamtbild nach aussen in eine Dar s t e I
I u n g projizieren, die auch anderen erlaubt, jene Vergegenwarti
gung von Vergangenem nachzuvollziehen. So steckt im Historiker 
notwendig etwas vom schauenden und gestaltenden Ktinstler
er unterscheidet sich von diesem nur darin, dass er die kritische 
Dberprtifung mit streng wissenschaftlichen Methoden als Kon
trollinstanz tiber sein Werk anerkennt und selbst anwendet. 

Man wird vielleicht die Bezeichnung "schopferische Phantasie" 
fUr diese seelische Funktion beanstanden. In der Tat ist sie ja der 
Absicht nach r e-produktiv; etwas objektiv Dagewesenes solI 
noch einmal im Bilde erstehen. Aber "Gewesenes" ist ja nicht 
durch sein blosses Einmal-Existierthaben schon ein "historischer" 
Tatbestand; es wird dazu erst durch seinen Bedeutungszusammen
hang mit sinnvollen "geschichthaften" Totalitaten 1), mogen dies 
Volker, Staaten, Kulturgebiete, Einzelpersonen sein; und solche 
Zusammenhange konnen nur intuitiv bewaltigt werden. So ist 
der Spielraum, innerhalb dessen der Historiker sich der schopferi
schen Phantasie bedienen kann, ein recht bedeutender. 

Auch hier gibt es natiirlich aIle moglichen Stufen: von dem strengen 
Fachspezialisten, der die nackten Tatsachen in seinen Darstellungen 
nur urn das unvermeidbare Minimum eigenen Hinzutuns uberschreitet 

') Ober den Begriff der "Geschich tha ftigkeit" vgl. Wertphilosohpie S. 271. 
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- bis zu einem Mommsen, der romisches Leben in ein, unserer An
schauung zugangliches, Gesamtbild giesst. 

Schon an der Grenze eigentlicher Wissenschaft stehen jene stili
sierten B i 0 g rap hie e n, we1che alle Lebensdetails einer Person
lichkeit in eine intuitiv erfasste Grundform einzuschmelzen suchen; in 
ihnen scheint sich ein neues Zwischengebiet zwischen Forschung und 
Kunst - und somit zwischen Denk- und Phantasieleistung - zu ent
wickeln, ebenso wie in den durchgestalteten S e 1 b s t b i 0 g r a
phi e en, die ja nicht nur bei Goethe "Wahrheit un d Dichtung" 
sind. 



FDNFTER HAUPTTEIL 

STREBEN. HANDELN. LEISTEN 



In den beiden Hauptteilen, die nun folgen, muss die Betrach
tung gleichsam noch einmal von v 0 rna n fan gen. Hatten 
die vorangegangenen Teile diejenigen Seiten des personalen 
Lebens behandelt, welche man gewohnlich als g e i s t i g e 
zusammenzufassen pflegt, so hat uns jetzt der Mensch als fiihlen
der, als handelnder und leistender zu beschaftigen. Freilich: 
auch das geistige Leben war nur verstandlich zu machen dadurch, 
dass wir es aus personalen Urgriinden hervorwachsen sahen, 
in denen noch ungebrochenes Gefiihl und unmittelbares Streben 
vorhanden sind; wir konnten bei Wahrnehmung, Gedachtnis, 
Denken und Schaffen diese allmiihlige E man zip a t ion des 
Geistigen aus dem Vitalen verfolgen. So wird umgekehrt das 
Gemiits- und Willens-Leben des Menschen nur dadurch erfassbar, 
dass wir es als fortschreitende V erg e i s t i gun g vitaler 
Grundfunktionen betrachten. Damit ist nicht eine Rationalisie
rung gemeint, welche die Dynamik des Trieblebens und die 
Unmittelbarkeit des Gemiits je iiberwinden oder ersetzen konnte, 
sondern eine Bereicherung und Uberbauung derjenigen Funk
tionen, die Menschen und Tieren gemeinsam sind, durch rein 
humane Entfaltungsformen. 

Die Themen der beiden Hauptteile, das Streben und das 
Fiihlen, stehen in so engem Zusammenhang mit einander, dass 
ihre getrennte Besprechung nicht ohne Gewaltsamkeit moglich 
ist. So werden wir oft vorwarts und riickwarts verweisen miissen. 

Der fiinfte Hauptteil behandelt den Menschen in seiner 
tat i g e n Beziehung zur Welt. Einige terminologische Vor
bemerkungen sind erforderlich. 

Derjenige in sich geschlossene Tatigkeitsvollzug einer Person, 
der eine sinnvolle Veranderung der Welt bewirkt, ist eine "Hand
lung". Wird der Aufwand von personaler Kraft in Beziehung 
gesetzt zum Ergebnis der Tat, so ist sie eine "Leistung". Hand
lung und Leistung sind demnach nicht psychologische, sondern 
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psychophysisch neutrale Begriffe. Dagegen ist "Streben" ein 
rein psychologischer Begriff; er bezeichnet das auf m6gliche 
Handlung gerichtete Erleben im weitesten Sinne. Zum Be
wusstsein des Strebens geh6rt also ein Hindrangen in die Zukunft, 
aber zugleich die Unerfiilltheit dieses Dranges; alle Strebungen 
sind daher ihrem Wesen nach unvollstandig und "offen" -
im Gegensatz zur Handlung selbst, die im Abschluss geradezu 
kulminiert. 

Auf den primitivsten 1) Stufen setzt sich eine Strebung noch 
ohne Zwischenglieder in Tat urn; die Strebung selbst bleibt 
ganz in dumpfer Geftihlsartigkeit stecken: T r i e b- und I n
s tin k L-Handlung. Sobald aber die Strebung sich verselb
standigt und - noeh vor Realisierung der Handlung - deren 
Ziel im Bewusstsein vorwegnimmt, entsteht die Erlebnisform 
des Bed ii r f n iss e s. Wird die Dualitat von Strebung und 
erfilllender Tat so gross, dass der Dbergang von der einen zur 
anderen nieht gefunden wird, dann bleibt das Bediirfnis im 
binnenseelisehen W u n s e h steeken. Wird aber jene Zweiheit 
iiberwunden dureh einen besonderen Akt der Umsetzung, dann 
haben wir den Tatbestand des Will ens vor uns. Der menseh
Hehe Willen, seine Merkmale, Stufen, Ablaufsweisen, sowie 
die, ihn tragenden, personalen Dispositionen bilden das eigent
Hehe Kemstiiek dieses Hauptteils. 

') Vorangeht diejenige Betatigungsweise, bei der eine Strebung liberhaupt nicht 
vorhanden ist, der Reflex. 



ZW ANZIGSTES KAPITEL 

PRIMITIVFORMEN DES TUNS UND STREBENS 

Die Grundlage alles mensch lichen Tuns wird durch jene Ur
zusammenhange hergestellt, die das Individuum mit seiner Vor
welt und seiner Umwelt verknupfen. So selbstverstandlich ge
hort jedes Einze1wesen in die Reihe der sich folgenden Genera
tionen und in die Gegenwartigkeit seines Lebensbereichs, dass 
auch seine Aktivitat weitgehend darin eingebettet ist - mit 
einer Unbedingtheit und Treffsicherheit, die noch vor aller 
Bewusstheit liegt. Fur dieses primitive "Sich im Leben halten" 
bedarf es nicht einer Objektivierung der Handlungsziele, bedarf 
es keiner Erfahrung, aus der man lernen musste, und keiner 
Vorausschau, auf deren Inhalt man sich einstellen musste. Diese 
Urhandlungen sind es, in denen der Mensch den untermensch
lichen Lebewesen am ahnlichsten ist; sie sind es, die in der Ent
wicklung jedes einzelnen Menschen schon ganz fruhe auftreten, 
noch ehe eine Spur von Willens- und Denk-Handlungen moglich 
ist; sie bleiben aber als Grundschicht auch bestehen, wenn sich 
al1mahlich daruber die Handlungsmoglichkeiten in der Gegen
stands- und der Wert-Sphare erheben - empfangen freilich von 
diesen spezifisch menschlichen Strebungen und Handlungen 
wesentliche Beeinflussung und Umformung. 

Schon bei den primitivsten Tatigkeitsweisen lassen sich die 
beiden Grundrichtungen menschlichen Tuns unterscheiden: das 
Re-agieren und das Spontan-agieren 1). Jenes uberwiegt beim 
Reflex, dieses bei den Trieb- und Instinkthandlungen. 

1) Vgl. s. 125. 

Stern, Psychologie 33 
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1. REFLEXE 

1. Angeborene Reflexe 

1m Reflex bilden Re i z u n gun d Rei z b e ant W 0 r
tun g e i n e un mit tel bar e E i n he i t. 1st die Einheit 
zugleich urspriinglich (also nicht erst wahrend des Individual
lebens entstanden), dann heisst der Reflex "angeboren". Die 
Zuordnung von Reiz zu Bewegung kann das Individuum im 
ganzen, oder bestimmte Korperteile bezw. Funktionsgebiete im 
einzelnen betreffen. 

Ein Tot a 1 ref lex tritt z.B. ein, wenn ein Mensch ins 
Wasser falit; Blutkreislauf und Atmung funktionieren plotzlich 
anders; und Zappelbewegungen der Glieder stellen sich ein, noch 
ehe irgend welche zweckvollen Bewegungen bewusst intendiert 
werden kOnnen. 

Beispiele fur s p e z i e 11 e e r b 1 i c heR e fIe x e: Wird 
einem ebengeborenen Kind ein Finger in das Handchen gelegt, 
dann schliessen sich die Kinderfinger urn den Finger des 
Erwachsenen so fest, dass man das Kind daran emporheben 
kann. - Fallt starkes Licht ins Auge, so kontrahieren sich die 
Pupillarmuskeln und verkleinern die Einfallsstelle des Lichts, 
namlich das Pupillenloch. - Gerat ein Krumchen in die 
Luftrohre, so erfolgt eine Hustenbewegung, die es wieder 
ausstosst. 

Experimentelle Untersuchungen haben hier noch viel engere 
Zuordnungen ergeben: Punktuelle Reizung einer Korperstelle 
kann die reflektorische Reaktion eines Einzelmuskels oder einer 
klein en Muskelgruppe herbeifiihren u.s.w. 

Man sieht aus diesen Beispielen, dass der angeborene Reflex 
a 1 s sol c her eigentlich gar kein direktes Thema der Psycho-
10gie ist; denn er verlauft - oder kann wenigstens verlaufen -
ganz ohne Beteiligung von Psychischem 1). Moglich, dass ein 
dumpfes Gefiihl den VolIzug begleiten mag, Einfluss auf den 
Ablauf hat es nicht. Es ist deshalb eine fast groteske Umkehrung 
alIer Verhaltnisse, wenn man hier und da den Versuch macht, die 

1) Dem entspricht im Physiologischen, dass die Reflexe ohne Beteiligung des Gross
hirns vor sich gehen. Die Umsetzung der sensorischen in motorische ~ervenerregung 
erfolgt im Riickenmark und anderen subkortikalen Zentren. 
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Psychologie durch eine "Reflexologie" zu ersetzen, also am 
Menschen nur dasjenige zu untersuchen, was als Reflex oder 
Kette von Reflexen gedeutet werden kann. 

Immerhin gehort die Besprechung der Reflexe auch in die 
Psychologie hinein; denn die Faden, die die reflektorische Be
Hitigung mit den iiberreflektorischen -- und damit be\vusstseins
besetzten - Handlungen des Menschen verbinden, sind iiberaus 
mannigfach. Sie verlaufen nach beiden Richtungen, von den 
Reflexen zu den Willenshandlungen und umgekehrt, wie sich 
spater erweisen wird. 

Die Reflexe werden oft als "mechanische" Reaktionen be
zeichnet. Man kann aber diesen Ausdruck nur gelten lassen, wenn 
man ihn in Gegensatz bringt zu bewusster Dberlegung und 
Entscheidung. Auch die weitgehende Z wan g 5 I auf i g k e i t 
in der Verbindung Reiz/Bewegung erinnert an das Funktionieren 
einer Maschine; sowie bei dieser ein Dberdruck des Dampfes 
stets das Ventil in Tatigkeit treten lasst, so ruft beim mensch
lichen Auge starkes Licht normaler Weise 5 t e t 5 die Verkleine
rung des Pupillenlochs hervor. - Wenn man aber das Wort "me
chanisch" als gleichbedeutend mit "sinnfremd", "zwecklos" 
auffasst, dann passt es nicht auf die Reflexe. Vollig Sinnfremdes 
gibt es im Funktionieren lebendiger Wesen iiberhaupt nicht; 
hochstens. dass der Sinn nicht zu voller Verwirklichung kommt, 
weil die Sinngerichtetheit des Tuns zu vage ist, oder weil andere 
Sinnbeziige storend dazwischen treten. 

Wenn man die obigen Beispiele fUr erbliche Reflexe daraufhin 
betrachtet, so wird man durchweg finden, dass der Reiz n i c h t 
i r g end e in e bel i e big e, sondern eine, fUr den Organis
mus oder das Organ z wee k m a Is i g e Beantwortung 
findet 1). Ja, es ist sogar Starke und Ausbreitung der Reflex
bewegung weitgehend von der personalen Bedeutung des Reizes 
abhangig. Ein Schlafer, dem eine Fliege iiber die Stirn kriecht, 
wird vielleicht nur mit reflektorischem Zucken des Kopfes 
reagieren. Sticht ihn dort eine Miicke, so greift der Reflexbogen 
schon auf Arm und Hand iiber; der Schlafer macht wischende 
Handbewegungen nach der Stirn. Und beisst ihn ein Skorpion, 
so kommt es zu ungleich starkeren und ausladenderen Abwehr-

') Eine neue Theorie der RefIexe vom Ganzheitsstandpunkt aus hat soeben Kurt 
Goldstein in seinem Buch "Der Aufbau des Organismus" aufgestellt. 
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bewegungen, vielleicht sogar zu einem Totalreflex: Zusammen
zucken des ganzen K6rpers, Erwachen, Flucht. 

Aber man darf auch nicht die G r e n zen der ZweckmaIsig
keit angeborener Reflexbewegungen iibersehen. Sie ersch6pfen 
sich im Reagieren auf aug e n b 1 i c k 1 i c h Gegebenes -
ihnen fehlt also alles Prospektive, das nicht nur den Willenshand
lungen, sondern auch den Instinkten eigen ist. Und sie haben 
nur eine k 0 n s e r vat i v e Zweckmafsigkeit - sie stiften 
keine neuen MitteljZweck-Zusammenhange, sondern Erneuerun
gen der alten. Dies letztere gilt phylogenetisch wie ontogenetisch. 

Die Reflexe sind in erster Reihe Werkzeuge, welche das Indivi
duum von seinen Vorfahren iibernimmt, urn den, der Gattung 
all gem e i n zukommenden, Lebensnotwendigkeiten zu ent
sprechen. Sie stellen die Eingepasstheit in die konstanten 
und immer wiederkehrenden Umweltbedingungen dar. Tritt 
Neuartiges in die Lebenssphare des Individuums, so bestehen 
drei M6glichkeiten: 

1) Der Unterschied des Neuen yom Alten bleibt unterschwel
lig: es erfolgt ein unangepasster Reflex (so ruft etwa ein weisses, 
in Konsistenz oder Geschmack dem Zucker ahnliches Pulver, 
auf die Zunge gebracht, den Schluckreflex hervor, obgleich es 
nicht die Nahrfunktion des Zuckers hat). 2) Es erfolgt ein yager 
Totalreflex: das Neue wird nicht in seiner Spezifizitat, sondern 
nur in seinem allgemeinen Charakter: als St6rung und Gefahr, 
oder als Aufforderung und Einladung, beantwortet (Choc-Wir
kung; Flucht; Abwendungs- oder Hinwendungs-Bewegung). 
3) Es erfolgt Reflexhemmung; das Neue wird psychisch ver
arbeitet und zu bewusster Willenstat iibergeleitet: hiervon 
spater. 

2. E r w 0 r ben eRe fIe x e 

Neben diesen erblich bestimmten Reflexen hat man in neuerer 
Zeit starke Beachtung jenen Reflexen zugewandt, die erst inner
halb des individuellen Lebens entstehen (e r w 0 r ben e Re
flexe, bed i n g t e Reflexe). Sie beruhen stets auf Erfahrungen, 
und zwar auf haufigen gleichartigen Erfahrungen und stellen 
die Vereinfachung komplizierterer Handlungsformen dar. Der 
Chauffeur, der gelernt hat, dass man entgegenkommenden 
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Hindernissen nach rechts auszuweichen habe, macht schliesslich 
bei jedem p16tzlich vor ihm auftauchenden Hindernis die richtige 
Drehbewegung am Steuer - und zwar in normalen Hillen rein 
reflektorisch: er braucht weder den Reiz bewusst aufzufassen, 
noch die Bewegung bewusst zu intendieren. Die sehr verwickelten 
Willenshandlungen, die anfangs hierfiir natig waren, und bei 
denen zwischen Reizeinwirkung und Bewegung ein umfang
reiches psychisches Zwischenstiick - mit Beachtung und Erken
nung des Reizes, Dberlegung und Entscheidung, Vornahme 
von Bewegungen bestimmter Art undStarke-noch eingeschoben 
war, - haben im Laufe der Dbung immer mehr diese seelischen 
Einschaltungen verloren, bis nur die beiden Grenzphasen in 
kurzschlussartiger Verbindung iibrig blieben. 

Diese "M e c han i sat ion" oder "Automatisierung" stellt 
fiir die davon betroffene Verrichtung eine Niveausenkung, eine 
Entgeistigung dar. Aber im Rahmen des gesamtpersonalen 
Geschehens hat sie eine sehr bedeutungsvolle Funktion. Denn 
normaler Weise tritt sie ja nur ein fUr solche Vorgange, bei 
denen eine Bewusstseinsbeteiligung iiberfliissig oder sogar 
schadlich ware. Bei jenen, sich immer wiederholenden Alltags
verrichtungen, in denen zwischen einer, in der Situation enthal
tenen, Anforderung und ihrer personalen Beantwortung eine 
eindeu tige und ebenfalls immer wiederkehrende Beziehung 
besteht, ist das reflektorische Verhalten das schnellste, sicherste 
und sparsamste. Noch mehr: die Kraftersparung, die mit der 
fortschreitenden Automatisierung geiibter und gewohnter Tatig
keiten verbunden ist, macht die friiher hierfiir erforderliche 
Mehr-Energie frei fUr neue Leistungen, die der Bewusstheit, 
der Dberlegung und Entscheidung bediirfen. Vor allem aber ist 
del' Mensch fahig, bei Durchbrechung der gewohnten Situationen 
- also in Fallen, in denen der blosse Reflex versagen miisste -
sein Handeln wieder auf das hahere Niveau der Bewusstheit 
und wollenden Entscheidung zu heben. 

Als Beispiel diene der men s chi i c h eGa n g. Wahrend beim 
laufenlernenden Kinde noch viel Bewusstheit auf die ersten tappenden 
Schritte verwandt werden muss, wird das Gehen allmahlich derart 
automatisiert, dass man auf die fortwahrenden kleineren Unebenhei
ten des Weges, auf Stufen, auf schliipfrige Stellen u.s.w. reflektorisch 
mit den notigen Anderungen der Schrittimpulse und der Gleichge
wichtsregulierung antwortet. Dies alles lauft ab, ohne dass man sich 
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in vollig anders gerichteten Bewusstseinseinstellungen (z.B. in 
einem Gesprach) zu unterbrechen brauchte. Nun aber herrsche einmal 
Glatteis: sofort wird das reflektorische Gehen ebenso gestoppt wie alle 
anderweitige Bewusstseinsbesetzung: man "passt auf" und "sieht sich 
vor" bei jedem Schritt; d.h. sowohl die Beachtung des Reizes wie die 
Innervation der Bewegung ist plotzlich zum Hauptinhalt bewussten 
Tuns geworden '). 

Die enge Beziehung der erworbenen Reflexe zur personalen 
Gesamtteleologie ist in gewissen neueren Forschungsrichtungen 
dadurch verschleiert worden, dass man i m Lab 0 rat 0 r i u m 
neue Reflexe zu erzeugen versuchte, die anscheinend zweckfremd 
waren und nur auf der kunstlichen, assoziativen Zuordnung 
zweier disparater Glieder beruhten. Richtunggebend waren hier
fur die Experimente Pawlows am Hunde. Der ererbte Reflex 
des Hundes: dass er bei Annaherung an Fleisch Speichel abson
dert, konnte so umgebogen werden, dass er auf den Eindruck 
eines bestimmten Tones (ohne dass Fleisch in der Niihe war) 
speichelte; Voraussetzung war nur, dass in langerer Einubung 
Fleisch und Ton immer wieder gleichzeitig dargeboten worden 
waren. Auch hier konnte also allmiihlich - wie in unserm obigen 
Chauffeurbeispiel - das Zwischenglied (Fleisch) ausgeschaltet 
werden; der Unterschied besteht darin, dass die ubrigbleibende 
reflektorische Verbindung - TonjSpeicheln - v6llig sinnlos 
zu sein scheint. So glauben sich die Reflexologen (und iihnlich 
viele Vertreter der behavioristischen Theorie) zu der These be
rechtigt, dass alles Lemen und damit alle geistige Entwicklung 
auf der assoziativen Herstellung solcher bedingten Reflexe 
beruhe. 

Hierzu ist zu sagen: es gibt in der Tat eine gewisse Art des 
Lemens, fUr welche der geschilderte Versuch das einfachste 
Modell darstellt: es ist das D res sur lemen, das bei gelehrigen 
Tieren zuweilen eine grosse, beim Menschen aber nur eine unter
geordnete Rolle spielt (vgL hierzu S. 266). Der Hund Pawlows 
ist "dressiert" worden, auf einen bestimmten Ton hin zu spei
cheln, iihnlich wie ein Affe darauf dressiert werden kann, auf 
bestimmte Worte des Dresseurs den Zylinderhut abzunehmen, 
obgleich ihm der "Sinn" dieser Geste unbekannt ist. 

Aber selbst bei diesen andressierten Reflexen fehlt nicht jede 

') V gl. eine andere Verwertung desselben Beispiels S. 763. 
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Bedeutung im Sinn der Lebensaufgaben des Individuums; und 
hier liegt der hauptsachlichste positive Ertrag der reflexologi
schen Versuche. Wenn wir namlich oben sagten, dass die Reflexe 
ganz im G e g e n war t i g e n sich erschopfen, so darf dies 
nicht punktuell verstanden werden. Die biologische Gegenwart 
ist kein Zeit-"Punkt"; sie hat eine gewisse - beim Tier freilich 
sehr kurze - Ausdehnung, und so konnen auch die, den Haupt
reiz begleitenden, ja ihm unmittelbar vorangehenden Umstande 
in den Reflexvorgang mit einbezogen werden. Hierher gehort 
ja schon der angeborene Reflex: dass der Hund bereits speichelt, 
wenn er das Fleisch nur s i e h t, also v 0 r dem erst en 
tatsachlichen Zubeissen. Mit anderen Worten: Die Fleischsicht 
hat in dem Reflexgeschehen die Bedeutung eines v 0 r be r e i
ten den S i g n a 1 s. Das darf nicht "psychologisch" ver
standen werden; denn der Hund braucht keinerlei Bewusstsein 
von dem Signalcharakter des Fleischanblicks zu haben. Dadurch 
aber wird der biologische Signals inn jenes Bestandteils des 
Reflexprozesses nicht beriihrt. vVird nun auch noch ein Ton 
eingeschaltet, so wird dieser durch gewohnheitsmaIsige Einfiigung 
in die Einheit des reflektorischen Prozesses eben falls Signalbedeu
tung gewinnen und zu dem motorischen Geschehen iiberleiten -
selbst wenn in dem Einzelfall der spezifische Sinn des Reflexes 
(die Nahrung gehorig anzuspeicheln) nicht erfiillt wird. Auch 
der erworbene Reflex hat also, ebenso wie der ererbte (s. S. 516), 
eine nur g e n ere 11 e ZweckmaIsigkeit, die im Sonderfalle 
tatsachlich zu sinnloser Stereotypie werden kann. (Die Parallele 
hierzu wiirde etwa ein Chauffeur bilden, dem der Signalcharakter 
des roten Lichts so stereotyp geworden ist, dass er bei jedem 
plotzlich auftauchenden Rotlicht, auch wenn er garnicht auf 
dem Auto sitzt, die Bremsbewegung innerviert). Es ist ja aber 
eine Paradoxie, eine solche Reflex-E n t g 1 e i sun g zum Typus 
aller Lernfunktionen des Tieres wie des Menschen und gar zur 
Grundlage der Wissenschaft yom Menschen iiberhaupt machen 
zu wollen. Die tierische Dressur auch ausserhalb des reflexologi
schen Laboratoriums beruht weitgehend darauf, bestimmte 
Reize, deren "eigentlicher" Sinn dem Tiere nicht zuganglich 
ist, dadurch zu Reflexauslosern zu machen, dass ihnen durch 
Gewohnung, Belohnung u.s.w. ein kiinstlicher Sinn, namlich 
Signalcharakter, verliehen wird. 
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II. TRIEBE 

Nur em Bruchtell der Urbetatigungen des Menschen hat die 
Form von starren (bezw. erstarrten) Antworten auf Aussen
reize, also von Reflexen. Es gibt andere, die so stark von inn e
r e n Bedingungen des Individuums abhangen, dass ein relativer 
Spielraum im Fertigwerden mit ausseren Anlassen besteht. 
Solche Betatigungen-z.B. eine Nahrungsaufnahme, ein Ge
schlechtsakt, eine Nachahmung - treten nur dann als aktuelle 
Handlungen auf, wenn jene inner~n Bedingungen von sich aus 
aktiv werden. Wir haben es also mit den S p 0 n tan a k ten der 
Vitalsphare zu tun. Es sind die Trieb- und Instinkt-Handlungen. 

1. T ri e b e a I sRi c h tun g s dis P 0 sit io n e n 

Wir behalten uns die Besprechung des Instinkt-Begriffs fur 
spater vor und versuchen zuwachst, die T r i e b han dIu n g 
von der eben erorterten Reflexbewegung zu unterscheiden. 
Dazu diene wieder das Beispiel der N ahrungsaufnahme. Es 
wurde erwahnt, dass die Speichelabsonderung des Hundes bei 
Annaherung eines Nahrungsmittels ein Reflex ist; denn wenn 
ein, zur Ernahrung bestimmtes, Objekt dem Maul des Hundes 
genahert wird, findet immer jene Absonderung statt. Aber ein 
und dasselbe Objekt is t nicht immer "ein zur Ernahrung be
stimmtes"! Wenn einem vollig gesattigten Tier ein Stuck 
Fleisch gezeigt wird, dann unterbleibt der Speichelreflex, well 
das Fleisch in der Biosphare jetzt garnicht die Bedeutung 
eines "Ernahrungs" -Objektes hat. Der Organismus bringt dem 
Fleisch nicht jene spontane Aktivitat entgegen, die es erst zum 
"Nahrungsmittel" macht. Der komplexe Akt des Fressens 
kommt uberhaupt nicht zustande. Wir nennen ihn eine "Trieb
handlung", well er von der inneren Bedingtheit, dem "Trieb" 
(hier dem Nahrungstrieb) abhangig ist. 

"T ri e b" ist also e i n e, auf V e r w irk Ii c hun g p e r
son ale r Z i e 1 e e i n g est e II t e, a n g e b 0 r e n e Ric h
tun g s dis P 0 sit ion, d ere n U m set z u n gin a k
tuelle Handlung vornehmlich von der inne
r enD y n ami k d e r Per son bed i n g tis t. 

Diese Definition bedarf nach mehreren Seiten der Erlauterung. 
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1) Trieb ist eine Dis P 0 sit ion, d. h. eine potentieIle Dauer
beschaffenheit. Wir konnen die Person uberhaupt nicht anders 
denken, als im Besitz solcher Gerichtetheiten auf die Erfiillung 
ihrer Urziele; und diese Gerichtetheiten mussen in der Form 
potentieller Energieen auch dann als existent angesetzt werden, 
wenn sie in keiner gegenwartigen Handlung hervortreten. 
Die Sprache sucht solche Latenz auszudrucken durch Bezeich
nungen wie: der Trieb schlummert, ruht, ist gesattigt, ist 
verdrangt. Voraussetzung fur diese Annahme latenter Triebe 
ist freilich, dass im gegebenen FaIle, d.h. wenn die ausseren 
und inn ere n Bedingungen vorliegen, der Trieb aktiviert 
werden kann, dass er "erwacht", "nach Erfiillung drangt". 

Nur dann, wenn jede weitere Aktivierungsmoglichkeit aus 
gewissen Symptomen heraus ausgeschlossen erscheint, kann 
dem Trieb die dispositionelle Existenz abgesprochen werden: 
"der Trieb ist abgestorben". Aber gerade hier sind bekanntlich 
schwere Irrtumer moglich; so kann etwa der scheinbar vollig 
verdorrte Sexualtrieb wieder zu neuem Leben erwachen. 

2) Trieb ist Ric h tun g sdisposition, ja, die direkteste, 
aber zugleich auch vageste, ungegliedertste Richtungsdisposi
tion, die im Menschen lebt; die jeweilige Aktualisierung ist nicht 
so sehr durch sachgemafse Mittelwahl, Setzung von Teilzielen 
u.s.w. bestimmt und geordnet, als durch die Starke des inneren 
Dranges und die aussere Gelegenheit der Befriedigung. 

3) Jeder Trieb ist e i n e solche Richtungsdisposition; dem
nach muss es im Menschen viele Triebe geben, da es viele imma
nente Richtungen der personalen Lebensbetatigung gibt. 

Aber freilich, sobald man versucht, ein "Inventar" der Triebe 
aufzunehmen, stosst man auf eine grundsatzliche Schranke. Die 
Zielsetzungen der Person und die ihnen zugewandten personalen 
Dispositionen stehen nicht hart und gesondert, in bestimmter 
Anzahl, nebeneinander - sondern sind ja im Grunde nur die 
fortwlihrend aus der personalen Gesamt-Entelechie heraus
quellenden, Gestalt und Abgrenzung wechselnden, Einzelstrahlen 
der Strebigkeit. Man muss sich hier sehr huten zu glauben, dass 
man mit den Unterscheidungen, die fur die Gesichtspunkte 
analysierender Betrachtung erforderlich sind, existenzielle Son
derkrafte erfasst habe. Sonst droht Ruckfall in die alte "Ver
mogens" -Psychologie. 
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Da wird etwa der Sex u a I t r i e b in einen "Kontrektations
trieb" und einen "Detumeszenztrieb" (Annaherungs- und Entladungs
trieb) untergeteilt; unter anderen Gesichtspunkten wieder in einen 
autosexuellen und heterosexuellen; oder unter nochmals anderer 
Orientierung in einen Oral-, Anal-, Genital-Trieb - aBe diese Schei
dungen sind notig, weil in gewissen Entwicklungsphasen oc:er unter 
abnormen Verhaltnissen das eine oder andere dieser Sonderziele sich 
relativ verselbstandigen oder eine Hegemonie gewinnen kann; und 
dennoch ware es widersinnig, daraus so und so viele zahlbare Elemen
tartriebe zu machen, die in ihrer Summierung erst die Gesamtdispo
sition "Sexualtrieb" bildeten. - Ebenso bedeutungslos ware die Fra
ge, ob etwa neben dem "GeseUungstrieb" noch "Nachahmungstrieb" 
"Mitteilungstrieb", "Pflegetrieb" selbstandige Existenz haben, oder 
ob sie Teile von ihm seien, sich mit ihm kreuzen, und ahnliches. 

Von Trieben in der Mehrzahl zu sprechen, hat zwar keine 
vermogenspsychologische Bedeutung; es ist aber notig aus 
s t r u k t u r p s y c hoI 0 g i s c hen Grunden. Denn die totale 
Richtungsdisponiertheit der Person (ihre "Entelechie") erha.lt 
ihre S t r u k t u r durch die Vordringlichkeit oder das Zuruck
treten, durch Dber- und Unterordnung, durch Zueinander- oder 
Gegeneinanderstreben der in ihr enthaltenen Teilgerichtetheiten 
oder "Triebe". 

So ist vor aHem zu betonen, dass in die personale Triebstruktur 
all e personimmanenten RichtungseinsteHungen gehoren. Also 
sowohl die rein vitalen - die der Mensch mit dem Tier gemein
sam hat - wie auch die spezifisch humanen, die dem Menschen 
allein zukommen. 

Gewohnlich denkt man ja, wenn man von "Trieb" spricht, 
vornehmlich an die erste Gruppe. Innerhalb ihrer konnen wir 
noch eine Untergliederung nach drei Gesichtspunkten machen: 
Elementare S e 1 b s t e r hal tun g s t r i e b e: z.E. Nahrungs-, 
Schutz-, Verteidigungs-, Flucht-Triebe; element are S e 1 b s ten t
fa 1 tun g s t r i e be: z.B. Geltungs-, Macht-, Schmuck-, An
griffs-, Wachstums-, Entwicklungs-Triebe; element are 
So z i a l-T r i e b e: Gattungs-, Herden-, Pflege-, Kampf-, 
Nachahmungs-Triebe. 

2. Hum ant r i e b e 

Es besteht aber kein Grund und keinerlei Recht dazu, bei 
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der menschlichen Person sich auf diese Elementartriebe zu be
schranken; denn im Menschen gibt es Gerichtetheiten noch ganz 
anderer Art, die ihm durchaus wesensimmanent sind und die 
spontan die personale Energie in Bewegung setzen, mithin 
T r i e b c h a r a k t e r haben. Es sind die Triebe, die auf 
g e i s t i g e, ide e II e und k u I t u r e II e Zielsetzungen ge
richtet sind: Sprach-, Denk-, Erkenntnis-Trieb, Darstellungs
und Schaffenstrieb, metaphysischer, religiOser, sittlicher, politi
scher, technischer Trieb. 

Weshalb hat man sich solange gescheut, die zuletzt genannten 
Dispositionen als "Triebe" zu bezeichnen? Aus zwei Grunden. 

En t wi c k I u n g s the 0 ret i s c h betrachtet, sind die 
human en Triebe junger als die Elementartriebe. Dies zeigt sich 
schon innerhalb der Tierreihe, in der gewisse Ansatze des Mit
teilungstriebs und des Wissenstriebs (Neugier) sich nur bei 
wenigen, hoch organisierten Tierarten vorfinden. Es zeigt sich 
innerhalb der Menschheit bei Vergleichung primitiver mit kulti
vierten Stufen, da hier die Elementartriebe relativ konstant blei
ben, wahrend die human en Triebe sich allmahlich immer starker 
bemerkbar machen. Endlich zeigt es sich auch in der Entwick
lung des Einzelindividuums: im Neugeborenen fuhren die Vital
triebe eine fast unumschrankte Vorherrschaft; erst sehr allmah
lich treten die Bekundungen der humanen Triebe auf. 

Das zweite Argument besteht darin, dass die h6heren Gerich
tetheiten nicht in der nackten Form des Nur-TriebmaIsigen 
auftreten k6nnen, weil sowohl die Ziele wie die Mittel zu ihrer 
Verwirklichung eine h6here personale Reife, eine Fulle von 
Erfahrungen und eine starke Beteiligung des Willens voraus
setzen. Ein Mensch, der intensiv nach Vermehrung seines Wissens 
strebt, musse - so wird dann argumentiert - schon eine Wissens
grundlage besitzen, musse Probleme haben, musse den weiteren 
Wissenserwerb planen und in Voraus organisieren k6nnen. Von 
jenem dumpfen Drang, der sich unmittelbar im Tun entladt -
wie beim Sexualtrieb, beim Fluchttrieb - sei hier nicht mehr 
die Rede. Darum erscheine die Bezeichnung "Wissenstrieb" 
unzweckma[sig. 

Beide Grunde sind nicht stichhaItig. Zum Wesen des "Triebes" 
geh6rt weder, dass seine Bekundungen schon ganz f r u h, noch, 
dass sie in n a c k t e r Form auftreten mussen. Ein "Trieb" als 
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Dis P 0 sit ion, namlich als personimmanente und dauemde 
Richtungsdynamik, ist auch dort anzusetzen, wo er nur der 
Moglichkeit nach besteht; er ware nur zu leugnen, wenn die, 
irgend wann einmal auftretenden, Zielerfullungen aus anderen 
Faktoren erschopfend abgeleitet werden konnen, z.E. aus anderen 
Trieben oder aus auIseren Einflussen. 

Bleiben wir bei unserem obigen Beispiel. Wenn wir einen 
Menschen antreffen, der sein Wissen zu vermehren trachtet, so 
ist es moglich, dass er dies aus Geltungsstreben tut, oder weil 
er es fur seinen Beruf braucht, oder weil es in seinem Kreise 
ublich ist, etwas zu lemen, und er sich dem Zwange fugt. Gelingt 
es, sein Wissensstreben auf solche Beweggrunde restlos zuruck
zufuhren, dann besteht kein Grund, ausserdem noch einen "Wis
senstrieb" anzusetzen. Aber es gibt viele FaIle, in denen das 
Wissensstreben durch diese und andere ausserhalb liegende Fak
toren nicht zu erklaren ist: dann mussen wir dem Menschen jene 
un mit tel bar e innere Gerichtetheit auf Wissen zuschreiben, 
die nur als "Wissenstrieb" bezeichnet werden kann. Dieser Trieb 
liefert den - oder einen - Mot 0 r fur die Handlung des Ler
nens und Forschens, gleichgiiltig, wie weit diese Handlung in 
den Einzelheiten von anderen, nicht-triebartigen Momenten: 
Erfahrung, Planung, Dberlegung, bestimmt wird. 

Entwicklungspsychologisch betrachtet besteht also der Unter
schied zwischen niederen und hoheren Organismen bezw. Stufen 
nicht darin, dass auf dem hoheren Niveau an die Stelle der Triebe 
andere Strebungsweisen treten, die mit Trieben uberhaupt nichts 
zu tun hatten - sondem darin, dass auf den niederen Stufen 
die Triebe hauptsachlich vitaler Natur sind und sich vomehm
lich in spezifischen Triebhandlungen auswirken, wahrend auf 
den hoheren Stufen vitale wie humane Triebe zu mitwirkenden 
Faktoren in komplexeren Handlungsformen werden. 

Diese Auffassung verbietet auch, die eigentlich humanen 
Triebe als bloss sekundare E r z e u g n iss e der Elementar
triebe anzusehen. Solche Theorieen begegnen uns ja fortwahrend. 
Bald ist es der S e I b s t e r h a I tun g s-T r i e b, der als ein
ziger "Ur"-Trieb anerkannt wird; aIle, auf andere Individuen, 
auf Gemeinschaften oder auf Ideale gehenden, personalen Ge
richtetheiten - bis zu den Liebesbeziehungen, den Staatenbil
dungen und den moralischen Pflichten hin - werden dann als 
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verkappte Fonnen des Egoismus dargesteilt. - Bald ist es der 
Sexualtrieb, der nicht etwa nur in unmittelbaren Sexualhand
lungen wirksam sein soil, sondern als die "eigentliche" Triebkraft 
fur Spiel- und Ernst-Handlungen verschiedenster Art, fur 
mythische und kunstlerische Schopfungen u.s.w. hingestelt 
wird; fur die Psychoanalyse sind deshalb Wissenstriebe, Dar
stellungstriebe u.s.w. nur verfeinerte - "sublimierte" - Sexual
triebe. 

Der Begriff der "S ubi i m i e run g" ist aber doch nicht 
uberflussig. Er bedeutet namlich, dass die, fur das personale 
Triebgeschehen verfugbare Gesamtenergie dann, wenn ihr die 
Entladung auf einem bestimmten Triebgebiet verwehrt ist, eine 
andere Entladungsbahn sucht - oder rich tiger : auf eine solche 
gewiesen wird. Es ist also nicht so, dass ein T r i e b "s i c h 
sublimiert" zu einem anderen hin, sondern dass die Per son 
ihre Totaltriebkraft anders akzentuiert, umleitet in eine Wir
kungssebene hoheren Niveau. In der Nahe besehen ist also die 
"Sublimierung" nicht etwa ein Beweis fUr den sekundaren, nur 
abgeleiteten Charakter der humanen Triebe, sondern fur das 
Gegenteil: nur well die starke innere Bereitschaft und Gerichtet
heit auf geistige Tat im Menschen lebt, kann sie die frei
gewordenen Energieen zu spontaner Aktivitat erwecken. 1) 

Wenn also z.B. der junge Goethe sein Wetzlarer Liebeserlebnis zu 
dem Kunstwerk "Werthers Leiden" "sublimiert" hat, dann bedeutet 
das nicht, dass sein Drang nach kiinstlerischer Darstellung "nur" 
eine Sublimierung seines erotischen Triebes sei, sondern es bedeutet, 
dass der hohere, aber darum nicht minder eingeborene, Darstellungs
und Gestaltungs-Trieb jetztjene Energieen sich unterwirft und nutzbar 
macht, die bisher durch den erotischen Trieb gebunden gewesen waren. 

3. D ran gun d Hem m u n g 

Wir haben nun zu fragen, wie aus den Dispositionen, die wir 
"Triebe" nennen, die einzelnen Triebausserungen hervorgehen. 

Wenn eine triebhafte Disposition aus dem Zustand der Latenz 
erwacht, muss es nicht sofort zur Handlung kommen; gewohnlich 
schieben sich Zwischenphasen ein, die nun auch psychologisch 

') Der A usdruck "Libido", der fiir jene personale G e sam t k r aft oft in psy 
choanalytischen Darstellungen zu finden ist, scheint deshalb bedenklich, wei! er 
wiederum aus der Sexualpsychologie entnommen ist. 
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in ihrer Gefiihlsbeschaffenheit beschrieben werden konnen. 
Yom D y n ami s c hen her gesehen, fUhIt der Mensch 

Unrast und Spannung, dump fen Drang, das Verlangen zu irgend 
welcher Anderung seiner Situation. Dies Fortdrangen aus dem 
bisherigen Zustand kann zunachst noch ganz vage sein (ist also 
noch kein Hindrangen auf ein Ziel); aber es kann, bei alIer 
Unbestimmtheit, sich doch bis zur Unertraglichkeit steigern 
und schliesslich so aufstauen, dass i r g end e i n e Entladung 
erfolgen muss - gleichgiiltig, ob diese iiberhaupt im Sinne perso
naler Ziele liegt oder nicht. So kann z.B. in einem Menschen, der 
sich in einem Versteck vor Feinden verborgen halt, und bei dem 
alles darauf ankommt, dass er sich nicht riihrt, der Bewegungs
drang schliesslich so unwiderstehlich werden, dass er seine Lage 
andert, ohne Riicksicht auf die Folgen. - Bei Schiffbriichigen, 
die dem Verhungern nahe sind, entladt sich der Nahrungstrieb 
im Zerkauen und Verschlingen der unmoglichsten Gegenstande. 

Solche k u r z s chI u s s art i g e n Entladungsakte zeigen 
die Triebhandlung in ihrer nacktesten Form. Fast ist das Wort 
"Handlung" hierfiir schon zu hoch; denn zur Handlung gehort 
ZielgemaIsheit, und hier ist nichts als Dammbruch und sinnloses 
Dberfluten aller Ziele durch die ungebandigte Dynamik. 

Aber unsere Beispiele zeigen auch, dass Triebakte dieser primi
tiven Art fUr den Menschen keine nor m a I e Betatigung dar
stellen. Wir muss ten auf abnorme Situationen verweisen, in 
denen durchweg erst Hemmungen errichtet und lange gehaIten 
worden waren, ehe jene Triebkatastrophe erfolgte. Lebens
zustande, bei denen solche Hemmungen iiberhaupt noch gar
nicht vorhanden sind, finden sich beim Menschen nur in der 
friihesten Kindheit; und hier konnen wir in der Tat solche ganz 
diffusen Ausserungen der Kraftentladung: Zappeln, Schreien, 
ZerstOren u.s.w. bemerken. Sehr bald aber beginnt das mensch
liche Triebleben unter die Herrschaft der Doppeldynamik zu 
treten: dem Entladungs d ran g tritt ein, sich immer weiter 
ausbreitendes und verstarkendes, System von Hem m u n g e n 
entgegen, die aus dem Denken, dem Wollen, der Gewohnung 
und der Gesinnung stammen, und die zwar niemals die Krafte 
der Triebsphare einfach ausloschen konnen, wohl aber sie zu 
regulieren, zu verteilen und zu sublimieren vermogen. Dadurch 
erhalt dann auch der einzelne Triebablauf eine andere Form. 
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Es gibt noch andere Lebensbereiche, in denen jene wahl- und 
besinnungslosen Entladungsakte vorkommen; aber auch sie 
stellen "abnorme Situationen" dar. Zu ihnen gehort: der kurz
fristige, aber despotische Affekt (Wut, Verzweiflung), die Wir
kung von Rausch- und verwandten Mitteln, schlieIslich auch 
verschiedene Formen der Geistes- und Gemlits-Krankheiten 
und der psychopathischen Anlagen. Bildet doch der "Hemmungs
lose" einen bestimmten psychopathischen Typus. 

Freilich, auch innerhalb der Normalitat kann das Verhaltnis 
der beiden Dynamismen EntladungsdrangjHemmung die ver
schiedensten Formen zeigen; und man braucht nur an die be
kannten T y p e n-bezeichnungen des "Triebmenschen" und des 
"Verstandesmenschen" zu denken, urn die Spannweite der hier 
obwaltenden Verschiedenheiten zu erkennen. 

Dberall dort, wo der Triebdisposition Zeit und Moglichkeit 
bleibt, sich all m a h 1 i c h zu aktualisieren, wandelt sich auch 
das begleitende Erleben. Aus dem blossen "Fortdrangen von" 
wird ein "H i n d ran g e n z u"; nicht bloss Anderung der 
Gegenwartssituation iiberhaupt wird ersehnt, sondern Anderung 
in gewisser Richtung. Ein solches Gefiihl, das aus gegenwartiger 
Entbehrung heraus auf kiinftige Erfiillung tendiert, heisst 
"B e d ii r f n i s". Damit gewinnen wir den zentralen Begriff 
der Psychologie des menschlichen Trieblebens 1). 

III. BEDURFNISSE 

I. Dynamik der Bediirfnisse 

Der Mensch hat in ganz anderem Sinne und AusmaIse Be
diirfnisse als das Tier - nicht nur, weil sein Leben unter einer 
viel grosseren Mannigfaltigkeit von Zielsetzungen steht, sondern 
auch, weil seine Triebe sich viel weniger unmittelbar entladen. 
Bediirfnisse gibt es erst dann, wenn ein Trieb sich nicht direkt 
durch Tat zu entspannen vermag, sondern durch aussere oder 
innere Hemmungen hingehalten und z una c h s t auf bin n e n
see 1 i s c he Auswirkungen beschrankt wird. 

') Szymansky hat den Versuch gemacht, das Bediirfnis zum Zentralbegriff der 
Psychologie iiberhaupt zu erheben. - Spezielle Literatur aus neuerer Zeit zur psy
chologischen Theorie der Bediirfnisse: Lewin, Katz, Me Dougall. Dazu die psyehoana
lytisehe und individualpsychologlsche Literatur. 
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Aber auf der anderen Seite nennen wir einen solchen inneren 
Gefiihlszustand nur dann ein Bediirfnis, wenn er mit T r i e b
d Y n ami k verkniipft ist, also die personale Aktivitat in der 
Richtung auf das Ziel in Gang zu setzen geeignet ist. Hierin 
unterscheidet sich das Bediirfnis yom Wunsch, von der Sehn
sucht und anderen Gefiihlszustanden, deren Wesen im Binnen
seelischen beschlossen bleibt. Man vergleiche etwa die beiden 
Ausspriiche eines iiberarbeiteten Menschen: "Ich habe den 
Wunsch, auszuspannen" und "Ich habe das Bediirfnis nach 
Ausspannung". Nur im letzten Fall erwarten wir eine Tat. 

Ein Bediirfnis hat - falls es nicht wieder abstirbt - eine 
Art Selbststeigerungsmotor in sich. Selbst wenn es zeitweilig 
durch Gefiihle anderer Art und Richtung in den Hintergrund 
gedrangt werden mag, entziindet es sich immer wieder an seinem 
Nichterfiilltsein. Je langer der Vorgang dauert, urn so schwieriger 
wird es dem Menschen, sich auf anderweitige Beschaftigung zu 
konzentrieren; endlich ist der Spannungsgrad ein so hoher ge
worden, dass das Bediirfnis sich ganz spontan in Tatigkeit urn
setzt, oder auf einem unverhiiltnismiiIsig geringfiigigen Anlass 
mit der, auf Erfiillung gerichteten, Handlung einschnappt. Und 
zwar wird diese Handlung sich urn so mehr dem Typus der reinen 
Triebhandlung nahern, je mehr das Bediirfnis aufgestaut war; 
z w i s c hen Bed ii r f n i sin ten sit a tun d 0 r g a n i
sationshohe der Erfiillungshandlung be
s t e h t e i n eAr tum g eke h r t e r Pro p 0 r t ion a 1 i
t a t. "Hunger ist der beste Koch"; d.h. ein stark angestiegenes 
Nahrungsbediirfnis ist nicht wiihlerisch, sobald nur irgend eine 
Gelegenheit zur Befriedigung gegeben ist. 

2. Innere und aufsere Bedingungen der 
Bediirfnisse 

Bei den Bediirfnissen muss (ahnlich wie bei den Reflexen und 
Trieben) unterschieden werden zwischen denjenigen Zieleinstel
lungen, die erblich angelegt, und jenen, die empirisch gewonnen 
sind 1). 

Ein Beispiel: Der Selbsterhaltungstrieb jedes lebenden Wesens 

') Eine .. Zweikomponenten"-Theorie der BedUrfnisse hat neuerdings D. Katz auf
gestellt und speziell am NahrungsbedUrfnis nachgewiesen. 
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fUhrt dazu, dass, wenn seit der letzten FHissigkeitsaufnahme 
Hingere Zeit verflossen ist, ein zuerst dumpfes, dann immer 
starker fiihibares, schIiessIich qualendes Fliissigkeitsbediirfnis, 
"Durst", auftritt. Dies Bediirfnis bedarf keiner Erfahrung; es 
kann - wie beim eben geborenen Kind, das nicht gieich an die 
Brust der Mutter gelegt werden kann - in starken Ausdrucks
erscheinungen seine Intensitat, und in der sofortigen richtigen 
Mittelwahl (Saugbewegung, sob aId es dann angeIegt wird) seine 
Urspriinglichkeit bekunden. \Venn dagegen ein erwachsener 
Mann nach getaner Arbeit das Bediirfnis verspiirt, ein Glas Bier 
zu trinken, so ist dieser "Durst" von ganz anderer Art: er ist 
g e g ens tan d s gel a den, und der Gegenstand konnte nur 
durch Erfahrung bekannt werden. Nicht Fliissigkeitsaufnahme 
schiechthin, sondern die Aufnahme einer Fliissigkeit ganz be
stimmter Art wird angestrebt. 

Das Verhaltnis der beiden bediirfniserzeugenden Faktoren ist 
sehr kompliziert und wissenschaftlich noch wenig geklart. Durch 
die AuIseneinfliisse wird ein Bediirfnis zunachst weitgehend 
spezifiziert und differenziert: so nimmt in Landern, die Bier 
nicht oder wenig kennen, auch der spezifizierte Durst eine andere 
Richtung. - Oder: Der, jedem Menschen innewohnende, All
gemeintrieb nach Erweiterung seines geistigen Besitzes wird bei 
dem einen als Bediirfnis nach Lektiire, bei dem andern als 
Reise- und Wander-Bediirfnis, bei einem dritten als Experimen
tierbediirfnis U.S.w. Gestalt gewinnen. Hierzu aber miissen die 
verschiedenen Menschen erst die Erfahrung gemacht haben, 
dass es so etwas wie Lesestoff, Reisemoglichkeit, Maschinen 
und Apparate gibt. 

Es ist eine "Erfahrung" ganz besonders tiefer Art, auf die wir 
hier stossen. Nicht das blosse Aufnehmen von Eindriicken durch 
die Sinne, nicht das blosse Verfiigen iiber Kenntnisse, auch nicht 
das blosse Besitzen retrospektiver Erinnerungen - sondern die 
prospektive Einstellung der Triebdynamik auf gegenstandliche 
Ziele ist das Werk dieser Erfahrung. Die Erfahrung ist aus der 
rein sensorisch-intellektuellen Schicht hinuntergesickert in die 
Schicht der zielgerichteten personalen Aktivitat und bewirkt 
eine Vermannigfaltigung, Verfeinerung, Wandelbarkeit der Be
diirfnisse, durch die sich der Mensch nun turmhoch iiber das 
Tier erhebt. Sie erst ermoglicht Zivilisation und Kultur, freilich 

Stern, Psychologie 34 
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auch deren Schattenseiten. Denn Raffiniertheit der Bediirfnisse, 
Gier nach immer neuen Bediirfnissen (also gleichsam Bediirfnis 
in zweiter Potenz), selbstzerstorerische Bediirfnisse (sogenannte 
"Siichte") gibt es nur beim Menschen. 

Die enge Verbundenheit von Bediirfnis und Welt kann nun auch 
von der G e g ens tan d sse it e her betrachtet werden. Die 
personale Welt eines Menschen ist nicht nur der Inbegriff der 
Dinge und Vorgange, die er wahmimmt und denkt, sondem 
auch die Welt moglicher Bediirfnisziele und -Erfiillungen. ja, 
sie ist diese Welt in einem viel urspriinglicheren Sinne als jene. 
Irgend ein Gegenstand gehort zur personalen Welt des naiven 
Menschen nicht, sofem er diese oder jene Form, Grosse, Farbe, 
diese oder jene sachliche oder logische Bedeutung hat - sondem 
sofem er Bediirfnisse anzureizen und zu befriedigen vermag. Es ist 
das Verdienst von Kurt Lewin, diesen wesentlichen Zug der perso
nalen Dingwelt deutlich herausgestellt zu haben. Er bezeichnet 
jene Bediirfnisrelation der Dinge als ihren "A u f for d e run gs
c h a r a k t e r". Mannigfaltigkeit und Abstufungen der Auf
forderungscharaktere seien mit Lewins eigenen Worten dar
gestellt: 1) 

"Das schone Wetter, eine bestimmte Landschaft locken zum Spa
zierengehen. Eine Treppenstufe reizt das zweijahrige Kind zum Her
aufklettern und Herunterspringen; Turen reizen es zum Auf- und Zu
schlagen, kleine Krumchen zum Auflesen, ein Hund zum Streicheln; 
der Baukasten reizt zum Spielen; die Schokolade, das Stuck Kuchen 
will gegessen werden u.s.w." .... 

"Die S tar k e, mit der die von einem Dinge oder Ereignisse ausgehen
de Forderung uns begegnet, ist sehr verschieden. Von der "unwider
stehlichen Lockung", der ein Kind oder ein Erwachsener ohne Be
sinnung nachgibt und der gegenuber eine Beherrschung garnicht oder 
nur schwer moglich ist, gibt es alle Obergange vom "Befehlscharakter" 
bis zu den schwachen Graden des "Nahelegens", des Hinziehens, denen 
man ohne weiteres widerstehen kann, und die sich uberhaupt nur 
dann bemerkbar machen, wenn die betreffende Person von sich aus 
nach Beschaftigung sucht. Der Terminus "Aufforderungscharakter" 
solI aIle diese verschiedenen Grade umfassen". 

Die letzte Bemerkung Lewins zeigt aber, dass der Begriff 
"Aufforderungscharakter" eine Erganzung erfordert. Lewin 
schreibt den s c h wac h s ten Grad von Aufforderungscharak-

') Vorsatz, Wille und Bediirfnis, S. 60. 
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ter solchen Dingen zu, die sieh nieht selbst den Bediirfnissen 
aufdrangen, sondern von diesen g e sue h t werden miissen. 
Aber ist darum die Beziehung solcher Dinge zu den Bediirfnissen 
iiberhaupt sehwaeh? Das Gegenteil ist oft genug der Fall. Die 
mensehliehen Bediirfnisse verhalten sieh ja nieht nur reaktiv 
zu den Dingen der \Velt, indem sie sieh an ihnen entziinden, 
sondern aueh sehr s p 0 n tan; Bediirfnisse, die naeh Befriedi
gung drangen, suehen von sieh aus an die Dinge heranzukommen, 
sieh ihrer zu bemaehtigen und an ihnen sieh zu erfiillen. Der 
Doppelform personaler Aktivitat (Reaktion und Spontanaktion) 
entspricht eine Doppelform gegenstandlicher Charaktere; darum 
habe ich dem Aufforderungscharakter den "M ate ria I
e h a r a k t e r" zur Seite gestellt 1). 

Welche Rolle spielt ein roher Klumpen Ton in der personalen 
Welt eines Bildhauers? Gewiss fiihlt dieser sieh g ere i z t, den 
Klum pen zur Hand zu nehmen und an ihm herumzukneten; der 
Ton hat einen unwiderstehliehen Aufforderungseharakter. Aber 
iiber dies en ersten Anstoss hinaus bleibt der Ton in dynamiseher 
Beziehung zu dem Bildhauer; denn jetzt wird er zum 
Mat e ria 1, an welchem sieh das Gestaltungsbediirfnis spontan 
zu betatigen vermag. 

Die versehiedenartige Bedingtheit der mensehliehen Bediirf
nisse legt Fragen nahe, die stark kulturpolitisehen und soziolo
gisehen Einsehlag haben. Wenn Bediirfnisse von Aussenfaktoren 
abhangig sind: bedeutet dies nun, dass man Bediirfnisse durch 
Darbietung entspreehender Erfahrungen einfaeh von aussen 
her e r z e u g e n, also beliebigen Dingen Aufforderungs- und 
Ma terialcharakter v e r 1 e i hen kann? 

Vieles seheint dafiir zu spreehen. So hat Kolonisation den 
primitiveren Vol kern stets die ihnen bisher unbekannten Geniisse 
und Kiinste (z.B. Alkohol, Feuerwaffen) gebraeht und damit 
vorher unbekannte Bediirfnisse geweekt. So haben die teehnischen 
und Verkehrs-Fortsehritte bewirkt, dass weite Menschenschich
ten heut das Bediirfnis naeh Telephon, Kino, H.adio, Ferien
reisen, modiseher Kleidung u.s.w. haben, die friiher von solchen 
Bediirfnissen ganzlieh unberiihrt waren. 

Derartige Betraehtungen haben zuweilen sogar zu der These 

') s. s. 125 die?es Buches und "Studien zur Personwissenschaft" S. 85. 
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gefiihrt, dass es Aufgabe der Wirtschaft, der Kolonisation, der 
Werbung sei, nicht nur vorhandene Bediirfnisse zu befriedigen, 
sondem n e u e Bed ii rf n iss e z usc h a ff e n, und dadurch 
die, der Bediirfnisbefriedigung dienende, Wirtschaftsaktivitat zu 
steigem. - Auf deranderenSeite hat man aus der Aussenbedingt
heit der Bediirfnisse den Schluss gezogen, dass man auch neg a
t i v von aussen her auf Bediirfnisse einwirken konne; indem 
man ihnen ihre Ziele vorenthalte, miisse es auch moglich sein, 
die Bediirfnisse selbst zum Schwinden zu 
b r i n gen. Hierher gehort vor allem der Kampf gegen Rausch
gifte: von der intemationalen Bekampfung des Opiumhandels 
bis zur Prohibitionsgesetzgebung verschiedener Lander; ebenso 
das Verbot erotisch aufreizender Schriften und Bilder und 
ahnliche MaIsnahmen. 

Eine Klarung des Problems ist nur durch Anwendung des 
Konvergenzgesichtspunktes moglich. Ausseneinfliisse miissen mit 
personalen Innenfaktoren in ganz bestimmter Weise zusammen
treffen, damit Bediirfnisse entstehen. Der Innenfaktor ist die 
personale Triebdynamik, die in einer allgemeinen Gerichtetheit 
und in gewisser Starke da sein muss, damit sie sich zu Bediirf
nissen s p e z i f i z i ere n kann. Gabe es "Durst" nicht als 
vitales Urbediirfnis der Menschen, dann ware auch der spezielle 
Bierdurst oder Weindurst, und dann waren auch Exzesserschei
nungen wie Trunksucht u.s.w. nicht denkbar. Gabe es nicht 
allgemein den Sexual- und Liebes-Trieb, dann hatten sich 
nie die Bediirfnisse nach bestimmten Befriedigungsformen, nach 
raffinierten Reizungsmitteln, nach perversen Betatigungen 
entwickeln konnen. Die ausseren Einwirkungen auf die mensch
lichen Bediirfnisse konnen sich daher, so gewaltig sie sein mogen, 
doch immer nur innerhalb der Grenzen der vorgegebenen all
gemeinen Triebrichtungen bewegen. Von a u sse n her v e r
mag man also Bediirfnisse ebenso wenig 
a u s d e m N i c h t s z usc h a f fen, w i e z u n i c h t e 
z u mac hen. W ohl aber verleihen die ausseren Einfliisse den 
allgemeinen und unaufhebbaren Bediirfnistendenzen ihre s p e
z i f i s c h e Gerichtetheit auf bestimmte Gegenstande und 
Befriedigungsarten, andem die Richtung der Bediirfnisse urn, 
steigem oder hemmen die dynamische Auswirkung der Bediirf
nisse, regulieren ihre Befriedigung durch Dosierung der Reiz-
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mittel und der Zielerreichbarkeit. So bleibt geniigend Spielraum 
fUr padagogische, soziale und politische Beeinflussung der 
menschlichen Bediirfnisse und fUr die entsprechende auIsere Orga
nisation der dinglichen Aufforderungs- und Material-Charaktere. 

Ein spezifisches Bediirfnis kann von aussen her urn so weniger 
beeinflusst werden, je intensiver es in den zugrunde liegenden 
Trieb eingebettet ist, und je starker es durch Gew6hnung, Nach
ahmung, Vererbung u.s.w. in seiner spezifischen Form fixiert ist. 

Dort, wo ein Trieb sich in verschiedenen Bediirfnisweisen seelisch 
aktualisiert, ist jedes einzelne dieser Bediirfnisse nicht so innig mit 
dem Grundtrieb verwachsen, dass es nicht durch ein anderes vertreten 
oder abgelOst werden konnte. So ist es z.B. sehr wohl moglich, dass ein 
u r s p r ii n g I i c h n 0 c h d iff use r Sexualtrieb je nach den 
ausseren Einfliissen zu homosexuellen oder zu heterosexuellen Be
diirfnissen und ihren Befriedigungen fiihren kann. Andrerseits wird 
dort, wo von v 0 r n her e i n der Grundtrieb sich mit seiner 
ganzen Dynamik in eine spezifische Bediirfnisform ergossen hat, ein 
ausserer Zwang nur schwer und nur an der Oberflache Erfolg haben. 
So wird bei einem Menschen mit angeborener Homosexualitat die 
Drohung des Strafgesetzes und die Achtung durch die offentliche 
Meinung wohl die Betatigung, kaum aber das Bediirfnis selbst zum 
Schwinden bringen. 

Auch die Fixation durch Gewohnung setzt der Aussenbeeinflussung 
von Bediirfnissen starke Hemmungen entgegen; ein bekanntes Bei
spiel ist die, nur unter schwersten Erschiitterungen mogliche, Ent
ziehungskur bei Rauschsiichtigen. Das ganz spezifische Bediirfnis 
etwa nach Morphium oder nach Kokain ist hier so iibermachtig ge
worden, als ob es direkt einem Grundtrieb entsprange. 

Wird ein spezifisches Bediirfnis an seiner Befriedigung behin
dert, so wird es damit nicht ausgeloscht; vielmehr sucht die 
ihm innewohnende Triebdynamik notwendig nach einem Aus
weg oder Umweg im Sinne des (unentrinnbaren) Grundtriebes. 
Gewohnlich wird hierbei moglichste Anahnelung an die bisherige, 
aber jetzt unterbundene, Sonderform gewahlt: "P r i n zip d e r 
g e r i n g s ten Bed ii r f n i s a b wei c hun g". 

So wird der Gefangene, dem Sexualbetatigung in der bisherigen 
heterosexuellen Form nicht moglich ist, nicht sein Sexualbediirfnis 
verlieren, sondern haufig ausweichen in die Formen der Homo
sexualitat oder der Selbstbefriedigung. 

Es gibt noch ein anderes Ersatzprinzip, das aber viel mehr 
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dort Platz greift, wo nicht von aussen her, sondem durch eigene 
Willensentscheidung ein Bediirfnis unterbunden werden solI: 
es ist das K 0 n t r a s t p r i n zip. Der bekehrte Trunkenbold 
wird Abstinent, d.h. er iibertragt die Triebdynamik, die friiher 
dem Bediirfnis selbst gewahrt wurde, nun auf die Unterdriickung 
des Bediirfnisses; und er findet in dem Genuss seines Sieges iiber 
das Verlangen einen Ersatz fiir den friiheren Genuss der Bediirf
niserfiillung. -

Kurt Lewin hat den "echten" Bediirfnissen die "Q u a s i
Bed ii r f n iss e" an die Seite gestellt, welche im Zusammen
hang mit einer vorsatzlichen Willenshandlung entstehen und 
vergehen. Von ihnen kann erst in der Erorterung iiber das Willens
pro blem gesprochen werden. (V gl. S. 580f). 

IV. INSTINKTE 1) 

1. Instinkte als Riistungsdispositionen 

Die Begriffe "Trieb" und "Bediirfnis" bezeichnen zielgerichtete 
Dynamik; in diesen Begriffen selbst liegt noch nichts von den 
Mit tel n, mit deren Hilfe die Annaherung an das Ziel und seine 
schliessliche Erreichung bewirkt wird. Wir fanden sogar, dass die 
nackteste Form der TriebauIserung in wahlloser Entladung be
steht, sodass es iiberhaupt nicht zu irgend welcher Anpassung 
der Mittel an das Ziel kommt. 

Hier liegt zunachst die Annahme nahe, dass der Trieb als 
solcher - eben weil seine Bewusstheit nicht iiber das Erleben 
eines dumpfen Dranges hinausgeht - gleichsam beziehungslos 
zu seiner Erfiillung ware. Legt man diese Annahme zu Grunde, 
so wiirde die offenbare ZweckmaIsigkeit, mit der Mensch und 
Tier im allgemeinen die Mittel zur Befriedigung ihrer Bediirfnisse 
anwenden, rein auf dem ausseren E r fa h run g s faktor beruhen. 

Aber diese Annahme wiirde vollig irrefiihren. Gewiss miissen 
unendlich viele Mittel und Wege zur Bediirfnisbefriedigung erst 
kennen gelemt und geiibt, also aus der Erfahrung iibemommen 
werden. Aber dies gilt nicht fiir alle; es gilt urn so weniger, je 
tiefer wir von den spezialisierten Sonderbediirfnissen hinabsteigen 
zu den elementaren Grundbediirfnissen: diese erhalten nicht 

1) VgI. das Sammelreferat von Karl Biihler. 
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nur ihre Zielsetzung aus den erfahrungs-unbediirftigen Trieben, 
sondern auch ihren Mit tel g e bra u c h aus den e r f a h
run g s-u n bed ii r f t i g e n "I n s tin k ten". 

Somit sind "Trieb" und ,,1nstinkt" begrifflich von einander 
zu unterscheiden als angeborene Ric h tun g s disposition en 
und angeborene R ii stu n g s dispositionen. Selbstverstandlich 
liegt die Scheidung nur im Begrifflichen; denn instinktiver Mittel
gebrauch ist nur moglich, wo triebmaIsige Richtungseinstellung 
obwaltet. Wir nennen also Ins tin k t e i n ens 0 I c hen 
T r i e b, des sen G e ric h t e the i t n i c h t n u r d e m 
End z i e I, son d ern a u c h den T e i I z i e len gil t, 
durch deren Vermittlung das Endziel erreicht wird. 

In welcher Weise sind diese Teilziele oder Mittel im Be w u s s t
s e i n reprasentiert? J eden falls n i c h t in der Form von Ziel
~v 0 r s tell u n g e nun d -G e dan ken. Der instinktive 
Nestbau des Vogels unterscheidet sich eben dadurch yom nicht
instinktiven Hausbau des Menschen, dass der Vogel vorher keinen 
Gcsamtplan hat, keine Vorwegnahme der einzelnen notigen 
Teilakte, keine Vorstellung der etwa in weiteren Phasen notwen
digen Baustoffe, keine Dberlegung, warum gerade jetzt diese 
Mafsnahme angemessen und jene unangemessen sei u.s.w. \Venn 
aber trotzdem der Vogel in den einzelnen Etappen seines Nest
baus die an gem essen en Mittel findet, so kann hier nur ein dumpf 
gefiihlsmaIsiger, aber doch schon gegenstandsgerichteter Drang 
- also wieder ein Bed ii r f n i s - vorliegen, das erst zur Ruhe 
kommt, wenn etwa ein geeigneter Halm oder Zweig zum Weiter
bau gefunden und zweckentsprechend eingebaut ist; und ebenso 
bei den weiteren Teilhandlungen. 

Wahrend also der nackte und primitive Trieb seinen Nieder
schlag nur in dem e i n e m Bediirfnis findet: sein Endziel zu 
erreichen, - so durchlauft die Aktualisierung des Instinktes eine 
ganze Kette von T e i 1 bed ii r f n iss e n, deren jedes, wenn es 
erfiillt ist, ein wei teres aus sich entstehen lasst, und die in ihrer 
Gesamtheit die Verwirklichung des Endzieles ermoglichen. So 
kommen mehr oder weniger verwickelte Handlungsablaufe zu 
stande, die nicht mehr - wie die nackten Triebhandlungen -
im Gegenwartsmoment ausbrechen und verpuffen, sondern 
zahlreiche Aktionen einer langeren Frist zur Einheit zusammen
fassen: man denke nur an den schon erwahnten Nestbau der 
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Vogel, an deren Wanderflug nach dem Suden, an die Vorberei
tungstatigkeit vieler Insekten fur die Entwicklung und Ernahrung 
der noch garnicht vorhandenen Brut u.s.w. 

Die Existenz solcher hochorganisierten - und dennoch nicht 
zielbewussten - Instinkthandlungen hat stets als eines der 
grossten Geheimnisse der Biologie und Psychologie gegolten; 
und die Forscher haben sich immer wieder urn eine Erklarung 
der Instinkte abgemuht. Wir mussen uns aber fragen, ob und 
in welchem Sinne hier eine "Erklarung" uberhaupt erforderlich 
und moglich sei. Als Mysterium erschien es vor ailem, dass hier 
primitive Lebensstufen (Tier, Kleinkind, Naturmensch) Hand
lungell durchiuhren, wie sie der erwachsene Kulturmensch, 
z u mEr rei c hen a n a log e r Z w e c k e, nur verwirk
lichen kann mit Hilfe umfangreicher Bewusstseinsbeteiligung: 
der Erfahrung, des Denkens, des Wollens, des Vorausschauens. 
Will ein Mensch aus Europa nach Afrika und wieder zuruck
reisen, dann braucht er dazu Kursbuch und Reiseburo, tausend 
Dberlegungen und Vordispositionen; er muss irgendwie das 
G a n z e des Unternehmens u b e r b I i c ken, urn daraus die 
Teilziele und Teilakte abzuleiten. Der Storch aber uberwindet 
die gleichen Raumstrecken und kehrt mit Sicherheit zum heimi
schen Nest zuruck, ohne dass ihm die technischen und geistigen 
Hilfsmittel zur Verfugung standen. 

Aber ist nicht diese Vergleichung schon falsch? Fur den Men
schen ist jene Afrikareise nur e i n e unter zahllosen Moglichkeiten 
des Reisens, und selbst diese eine Reise kann in den verschieden
sten Variationen durchgefiihrt werden. Fur den Storch aber ist 
der Flug nach Afrika der einzige Fernflug, der ihm moglich 
ist, und der zu bestimmter Zeit fallig wird. Fur den Menschen 
ist Reiseweg und Reiseziel das Andere, das F rem d e, fUr den 
Storch ist es s e i n Flug, sein Weg, sein Ziel, ein organisches 
Stuck s e i n e s Lebens. Das instinktive Tun des Tieres ist das 
immer wiederkehrende E i n g epa sst s e i n in die ewig 
gleichartige e i n e tierische Umwelt; das nicht-instinktive Tun 
des Kulturmenschen ist das immer wechselnde Fer t i g w e r
den m u sse n mit den immer we c h s e I n den, unbestimmt 
vielen Moglichkeiten einer immer wieder fremden Welt. Nur 
eine sehr ausserliche Betrachtungsweise also kame dazu, von 
a n a log e n Handlungen hier und dort zu sprechen. Der In-
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stinkt geh6rt dem UrverhaItnis des lebenden Wesens mit seiner 
Welt an und kann daher nicht "zuriickgefiihrt" werden auf noch 
urspriinglichere Faktoren. Das Lebewesen funktioniert hier mit 
derselben 5elbstverstandlichkeit und ZweckmaIsigkeit, wie etwa 
in den Funktionen des Wachstums, des 5toffwechsels U.S.w. Der 
Unterschied gegeniiber diesen rein biologischen Vorgangen 
beruht nur darauf, dass die Zielsetzungen des Instinkts nicht 
ununterbrochen lebendig sind, sondern zu gewissen T e r min e n 
akut werden: infolgedessen heben sich die Instinkthandlungen 
als 5 0 n d e r bet a t i gun g e n ab aus dem stetigen Fluss 
des Lebens und nehmen die psychologische Form der Bediirfnis
befriedigung an, und zwar vermittels einer Abfolge von Teil
bediirfnissen, die alle aus dem Grundtrieb hervorwachsen. 

Obige Auffassung wendet sich natiirlich nicht gegen die Ver
suche, die verschiedenen Instinkthandlungen zu analysieren 
und die Beteiligung der einzelnen Leistungsgebiete an ihnen zu 
untersuchen. 50 ist es z.B. ein sehr interessantes Problem, mit 
Hilfe welcher sen s 0 r i s c hen Leistungen den Zugvogeln 
die Orientierung bei ihren Hin- und H.iick-Fliigen ermoglicht 
wird. Nur dad man nicht glauben, dass der etwaige Nachweis 
einer bestimmten sensor is chen Leistungsfahigkeit nun den 
Instinkt "erklart" habe. Denn nicht die Funktion eines Organs 
an sich, sondern die sinnvolle Verwendung der Funktion im 
Dienste der Bediirfniskette macht das Wesen der Instinkthand
lung aus. Und eben diese Bediirfniskette selbst und ihre Um
setzung in Handlung ist nicht mehr weiter ableitbar, sondern 
gehort zum angeborenen Urbestand des Lebewesens. 

2. E n t w i c k 1 u n gun dEl a s t i zit a t d e r Ins tin k t e 

Diese "Angeborenheit" darf nun aber nicht zu starr und hart 
gefasst werden; er gibt innerhalb ihrer Bewegung und 5pielraum. 

a) En t wi c k 1 u n g de r Ins tin k t e. - Angeborenheit 
heisst nicht: von Anfang an funktionsfertig sein. Da das Auf
treten von Instinkthandlungen termingebunden ist, ist es gar
nicht moglich, dass sie sogleich funktionieren. Das deutlichste 
Beispiel hierfiir ist der 5exualinstinkt, der ja erst recht spat 
"fillig" wird; auch andere Instinkte haben ihre langere oder 
kiirzere Latenzzeit. Die Instinkthandlungen konnen sogar zu-
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weilen eine deutlich erkennbare En t wi c k I u n g durch
machen; und dennoch sind sie nicht als blosse Lemerzeugnisse 
anzusehen. Denn jene Entwicklung setzt aus inneren Griinden 
des Lebensrhythmus ein, wenn ihre Zeit gekommen ist; aussere 
Einfliisse konnen eine gewisse Verfriihung, Verspatung, Modifi
kation herbeifiihren; aber in der Substanz ist es die innere Anlage, 
die nun zur Verwirklichung rei f geworden ist. 

Der Unterschied zwischen solcher "Instinktreifung" und dem 
empirischen Lemen wird klar, wenn man das Laufenlemen des 
Kindes und das Schi-Laufenlemen des Erwachsenen vergleicht. 
Jedes normale IVIenschenkind beginnt auf einer gewissen Alters
stufe mit Laufversuchen, konzentriert hierauf eine Zeit lang 
einen grossen Teil der personalen Energie und vermag aus diesem 
Bediirfnis heraus die richtigen Innervationen der Gliedmafsen 
zu vollziehen, sein Gleichgewicht zu regulieren, Hillen und Stiit
zen zu verwenden u.s.w. Hier setzt sich der Instinkt durch und 
reift schnell zur vollen Leistungshohe. Hochstens, dass das 
Tempo des Fortschritts bei starker Mithilfe der Erwachsenen 
ein schnelleres ist. - Schilaufen dagegen lemt ein Mensch nur 
auf Grund eigens darauf gerichteter Willensentschliisse und mit 
Hille mannigfacher Erfahrungen, Anweisungen und Lehren; 
und wo ein Kontakt mit den entsprechenden ausseren Einfliis
sen und Erfahrungen fehlt, wird die Leistung nicht entwickelt. 
Eine starke Erleichterung des empirischen Lernens kann freilich 
dadurch herbeigefiihrt werden, dass die, an anderen Leistungs
gebieten ausgebildeten, Instinkte in den neuen Handlungsverlauf 
miteingreifen: so kann die instinktive Gleichgewichtsregulierung 
des Gesamtkorpers, die der Mensch beim Laufenlemen sich 
ahgeeignet hat, beim Erlernen des Schilaufens oder Schlitt
schuhlaufens herangezogen werden. 

b) Elastizitat der Instinkte.-DasletzteBeispiel 
zeigt zugleich, dass "Angeborenheit" des Instinkts nicht starre 
Konstanz des instinktiven Tuns bedeuten muss. Wenn wir oben 
die Instinkthandlung darstellten als jene k 0 n s e r vat i v e 
Leistung, durch welche auf die phylogenetisch und ontogenetisch 
gleichleibenden Bedingungen der Umwelt in gleichbleibender 
Weise reagiert wird, so darf dies nicht im Sinne einer unleben
digen Maschinerie verstanden werden, die zwangsIaufig nur in 
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einer streng bestimmten Bewegungsfoige funktioniert. Es gibt 
ja im Biologischen niemals zwei Situationen, die vollig identisch 
waren, und deshalb auch n i c h t z wei Ins tin k t han d
I u n g e n, die v 0 11 i g g 1 e i c h a b 1 i e fen. 

Wenn zwei Vogel derselben Art in verschiedenen Waldern 
ihre Nester bauen, oder wenn derselbe Vogel in zwei aufeinander
foigenden Jahren sein Nest baut, so wird schon durch die jedes
malige Konstellation der Zweige, in deren Winkel das Nest 
errichtet wird, ebenso durch die verschiedenartige Verfiigbarkeit 
des Baumaterials, durch die Einfliisse der Witterung U.S.w. kein 
Nestbau-Vorgang und kein Nestbau-Produkt dem anderen gIei
chen. Der Instinkt arbeitet hier viel grossziigiger ais eine Ma
schine; er vermag trotz allem Konservatismus dennoch eine 
individuelle Anpassung an die jeweilige Besonderheit der Situa
tion vorzunehmen. Was sich gleichbleibt, ist der Grundimpuls 
und das Ietzte ZieI; aber die Art, wie sich im Verfoig jenes Im
pulses die Teilbediirfnisse aneinander reihen und sich jeweilig 
bestmoglich zu verwirklichen streben, hat einen durchaus nicht 
geringen Spielraum der Variation. 

Die Elastizitat des Instinkts ist auch e r b b i 0 log i s c h 
wichtig. Dass die Instinkte zu den allerfestesten Erbgiitern ge
horen, ist sicher; aber das Vererben beruht nicht in der Dber
tragung bestimmter eindeutiger Bewegungsfolgen, sondern in 
der Dbertragung vitaler Grundbediirfnisse und der Fahigkeit, 
sie durch sinnvolle Handlungsfolgen innerhalb bestimmter 
Grenzen zu verwirklichen. 

David Katz beschrie b den interessanten Fall eines H undes, dem d urch 
ein Auto die beiden Beine der linken Seite abgefahren waren; kaum 
waren die Wunden verheilt, so lief der Hund auf seinen zwei rechten 
Beinen erstaunlich geschickt, obgleich der Laufinstinkt nun mit einer 
stark veranderten Gleichgewichtsregulierung des nur einseitig ge
stiitzten K6rpers arbeiten musste. Mit Recht entnimmt Katz diesem 
SonderfalI, dass das vitale Bediirfnis zum Laufen machtiger ist, als 
der angeborene Laufmechanismus der Vierbeinigkeit. 

Besonderen Nachdruck auf die Elastizitat der Instinkte legt 
Mc. Dougall l ). Er sieht mit Recht in dieser Erscheinung das 
entscheidende Argument gegen die "mechanische Reflextheorie 
der Instinkte", die vielfach von amerikanischen Forschern 

') "The Energies of Men", Chapter IV. 
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vertreten wird. Nach dieser Theorie soIl jede Instinkthandlung 
auf einem fest en angeborenen Verknupfungssystem zwischen 
sensorischen und motorischen Nerven beruhen. Ein solches 
System musste bei jeder Reizung des sensorischen Nerven in 
stereotyper Weise reagieren; aber eben die Stereotypie existiert 
nicht. 

Me Dougall veransehaulieht die Elastizitat der Instinkte an dem 
Zellenbau einer Wespe. Die Einzelhandlungen der Wespe erhalten ihre 
Direktion nicht von einze1nen Sinnesreizen, sondern von dem Z i e I, 
der zu bauenden Wabe und uerel1 Fli.llullg mit kleincn Insekten, die 
der kiinftigen Brut als Nahrung dienen. Wurde die Wespe bei dem Bau 
experiment ell gestort (etwa dureh Verletzung der im Entstehen be
griffenen V\'abe), dann hat sie naeh kurzer Desorientierung diejenigen 
Veranderungen ihrer gewohn1ichen Tatigkeit vorgenommen, welche 
dureh die Situation geboten waren; sie hat z.B. das hineingebohrte 
Loch mit Wachs verk1ebt, ehe sie mit ihrem normalen Bau fortfuhr. 

Mc. Dougall bezeichnet diese Fahigkeit zu elastischer Ver
wendung des Instinkts als "Intelligenz" und kommt daher zu 
dem Ergebnis, dass in allen tierischen Handlungen Intelligenz 
und Instinkt verbunden seien, nur in verschiedener Verteilung. 
Mir scheint die Bezeichnung "Intelligenz" missverstandlich; 
denn sie legt dem Tier die Fahigkeit unter, sich der spezifischen 
Situation u n t e r b e w u sst e r V 0 r a u s sic h t des 
Z i e 1 e s anzupassen. Fur diese Annahme aber fehlt jede empiri
sche Grundlage. Nicht nur die stereotype, sondern auch die 
elastische Instinktbetatigung erfolgt unbewusst. 

3. Die Ins tin k t e b e i m Men s c hen 

Es ist kein Zufall, wenn die bisherigen Betrachtungen und 
die Beispiele vornehmlich den tierischen Instinkt behandelten; 
denn bei Tieren tritt das instinktive Verhalten in einer ganz 
anderen Reinheit und Durchsichtigkeit zu Tage als beim Men
schen. la, unsere Vergleichungen von tierischem Nestbau und 
menschlichem Hausbau oder von Storchwanderungen und 
menschlichen Reisen konnten sogar so gedeutet werden, als 
ob beim Menschen der Instinkt uberflussig gemacht ware durch 
das bewusste Denken und Wollen. Allein diese Auffassung wurde 
schon durch andere Beispiele widedegt, die den Menschen be-



PRIMITIVFORMEN DES TUNS UND STREBENS 54 I 

trafen (Laufenlemen, Sexualitat). Es ist daher notig, die Psycho
logie der Instinkte, die friiher etwas einseitig von derTierbiologie 
her betrieben wurde, in ihrer spezifisch ant h r 0 polo g i
s c hen Wendung zu beriicksichtigen. 

Wenn es iiberhaupt moglich ware, auf diesem Gebiet quantita
tive Vergleichungen vorzunehmen, dann wiirde man kaum sagen 
diirfen, dass die Instinkte beim Menschen geringer an Intensitat 
und an Mannigfaltigkeit waren, als bei den Tieren. Der wesent
liche Unterschied ist in dem V e r hal t n i s der Instinkthand
lungen zu den \Villenshandlungen zu sehen. Wo beim Tier 
primitives Wollen iiberhaupt auf tritt, steht es noch durchaus 
im Dienst des Instinktlebens; es greift ein, wo die direkte In
stinktverwirklichung auf ungewohnte Hemmungen stOsst, und 
ermoglicht die Erreichung des Ziels auf Umwegen. Beim Men
schen dagegen wird umgekehrt das auf Denken und Wollen ge
griindete Tun zu einer selbstandigen Hochstform des Handelns 
ausgebildet; die Instinkte wirken hierbei mit teils als unterirdi
sche Kraftquellen und Richtungsweiser, teils auch als Gegen
spieler der Willenssphare. So ist es verstandlich, dass wir beim 
Menschen meist genotigt sind, den instinktiven Anteil aus den 
Handlungen erst a b s t r a k t i v herauszu16sen, und dass wir 
auf sehr primitive Entwicklungsstufen der Menschheit zuriick
greifen miissen, (Friihkindheit, Naturmenschheit, Riickbildung 
durch Erkrankung), urn Instinkte annahemd in der Reinheit 
und Isoliertheit anzutreffen, wie beim Tier. 

Damit hangt zusammen, dass beim Menschen die E i n
s c h ran k u n g end e r s tar r e n E r b I i c h k e i t, die 
wir vorher als Entwicklung und Elastizitat der Instinkte be
schrieben, eine sehr viel grossere Bedeutung gewinnen als beim 
Tier. 

Der neugeborene Mensch ist entschieden viel ins tin k t
arm e r als der neugeborene Hund oder das eben ausgekrochene 
Kiiken, sofem man die sogleich "f e r t i g" funktionierenden In
stinkte beachtet. Das eben zur Welt gekommene Hiihnchen 
empfangt aufgrund seines N ahrungsinstinktes von dem zum 
ersten Mal gesehenen Haferkom einen Anreiz zu einer Hin
wendungsbewegung und fiihrt diese durch sehr komplizierte 
Muskelkoordinationen zum Ziel der Einverleibung des Korn
chens: das Tier muss Schritte machen, mit dem Schnabel hin-
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zielen, zugreifen, schlucken. All dies "kann" das Kiiken sofort. 
Der neugeborene Mensch dagegen wiirde elend verhungern, wenn 
er sich zur Nahrungsquelle hinbewegen, hierzu sein Auge ge
brauchen, Zieleinstellungen vomehmen miisste; erst wenn ihm 
die Brustwarze an den Mund gebracht wird, setzt die Instinkt
leistung des Saugens ein, nun allerdings sogleich in 'sehr voll
kommener Weise. Nach einer Reihe von Tagen entwickeln sich 
im Menschenkinddanndieersten H i n wen dun g sin s tin k
t e: das Kopfchen dreht sich zum Licht; die Mutterbrust zieht
noch ehe del' Saugling sie beriihrt - durch Warme und Geruch 
"Such" -Bewegungen des Kindes auf sich. 

Ein anderes Beispiel: Setzt man einen neugeborenen Hund 
auf einen Tisch und schiebt ihn der Rante zu, so wird er sich 
an der Rante durch riickwarts gerichtete Straubebewegungen vor 
dem Fall zu schiitzen suchen, obwohl er noch niemals den Choc 
und Schmerz des Fallens erfahren hat. Beim eben geborenen 
Menschenkinde fehlt der entsprechende Abwehrinstinkt voll
kommen; es wiil'de ohne Gegenbewegung hinunterfallen. Spater 
entwickelt sich dann freilich auch der menschliche Abwehr
instinkt; er ist nur in seinem Instinktcharakter nicht mehr so 
leicht erkennbar, weil er dann schon mit Erfahrungen durchsetzt 
und von Willenshandlungen iiberbaut ist. Aber es gibt doch auch 
spaterhin gelegentlich Gefahrsituationen im Menschenleben, 
die entweder zu plotzlich eintreten, urn Zeit zur Verwertung 
friiherer Erfahrungen, zu Dberlegungen und Entscheidungen 
zu geben, oder die irgend etwas bisher noch nicht Erfahrenes in 
sich schliessen: dann wird "instinktiv" eine Abwehrhandlung 
volizogen. Man steht auf einem Schiff, das unerwartet schlingert: 
sofort reguliert man durch breitbeinigeres Gehen das gefahrdete 
Gleichgewicht. 

Dieses Beispiel zeigt zugleich, wie elastisch und anpassungs
fahig die menschlichen Instinkte sind, gerade deswegen, weil 
sie nicht von Anbeginn an als eindeutige Marschrouten festgelegt 
sind. Diese ihre Beweglichkeit macht sie gleichsam unsichtbar; 
sie sind nicht so sehr Eigengebilde als Momente und Fermente 
in dem so hoch strukturierten Handlungsaufbau des Menschen. 

Wenn man etwa - urn noch ein letztes Beispiel zu wahlen -
den Sexualinstinkt betrachtet: wieviel eintoniger, gradliniger, 
termingebundener, aber auch treffsicherer - kurz, wieviel 



PRIMITIVFORMEN DES TUNS UND STREBENS 543 

"instinktiver" sind seine Ausserungen beim Tier als beim Men
schen! Mit unbeirrbarer Sicherheit findet jedes Lebewesen im 
Urwalde unter den ungezahlten Tieren verschiedener Gattung 
den Partner seiner Art heraus; Vorbereitungen (Liebesspiele, 
Kampfe urn das Weibchen) sind relativ kurz, weitgehend fest
gelegt und gehen schnell in die endgtiltige Bedtirfnisbefriedigung 
tiber. Beim Menschen dagegen ist schon die Suche des Partners 
ein Tun mit viel Bewusstheit, Z6gerungen, wechselnden Ent
scheidungen und Irrungen; die Vorbereitungen haben zu einer 
weit ausgebildeten erotischen Kultur gefahrt; die Art der Be
dtirfnisbefriedigung kennt unziihlige M6glichkeiten, Zwischen
schaltungen, Perversionen - es sieht so aus, als ob der "Instinkt" 
in diesem hochorganisierten Handeln weder m6g1ich noch n6tig 
ware. 

In Wirklichkeit spielt er in alledem mit. Das ganze erotisch
sexuelle Gebahren des Kulturmenschen wtirde wie eine Seifen
blase zerplatzen, wenn nicht der instinktive Drang hinter alledem 
als Motor wirkte und bei der Regulierung der Handlungsrich
tungen mitwirkte. Allerdings gibt es in dem Prozess der Instinkt
reifung Strecken der Stockung und Unsicherheit; Zeiten, in denen 
die Zielbewusstheit der Denk- und Willenssphare zur unbewuss
ten Zielstrebigkeit des Instinkts in Widerspruch tritt. Wird 
dies zur dauernden Lebensform, dann ist der Mensch "instinkt
los geworden"; er hat die Rationalisierung seines Tuns erkaufen 
mtissen durch einen Bruch seiner Pers6n1ichkeit, denn deren 
instinktive Grundlage lasst sich nicht ungestraft vedeugnen. 
Aber in unziihligen anderen FaIlen tibernimmt der Instinkt nach 
manchen Entwicklungshemmungen und Umwegen doch wieder 
die H.ichtungsbestimmung des Handelns, vor allem als un b e
w u sst e s Au s wah 1 p r i n zip. Gewisse Verhaltungsweisen 
werden zwar durchgekostet, aber schliesslich wieder abgestossen 
aus dem instinktiven Geftihl ihrer Unangemessenheit; und als 
endgtiltige Lebensform wird eine soIche gewiihlt, die yom In
stinkt bejaht werden kann. 1st doch der Instinkt elastisch genug, 
urn nicht nur zu einer einzigen Verhaltungsweise, sondern zu 
verschiedenen M6glichkeiten J a sagen zu k6nnen. 

Was wir hier fUr den Sexualinstinkt aufftihrten, gilt sinnge
maIs auch ftir aIle anderen menschlichen Instinkte. Sie funktio
nieren nicht "erfahrungslos" wie viele tierische Instinkte; aber 
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sie lassen sich auch nicht durch Erfahrung ersetzen - sondem 
sie verleihen den Erfahrungen die Akzente der Echtheit oder 
Unechtheit, des nur transitorischen Vortastens und Durch
probierens oder des endgiiltigen Akzeptierens und Introzipierens. 
Wir werden hier wieder erinnert an Betrachtungen, die wir tiber 
das menschliche S pie I anstellten (s.S. 493): Die Spiele, insbe
sondere die des Kindes, sind jene Vorbereitungs- und Vortas
tungs-Phasen, die die Instinkte lange vor ihrer FaIligkeit durch
machen, urn zur rechten Zeit reif zu sein. Das spielende Verhal
ten nirnrnt irn Leben des Menschen einen so viel grosseren Platz 
ein als beim Tier, wei 1 die Instinkte des Menschen in viel 
hoherern Grade entwicklungs bed ii r f t i g, aber auch ent
wicklungs f a h i g sind. 

Unter den Psychologen der Gegenwart hat sich Mc Dougall wohl am 
eingehendsten mit dem Instinktproblem beschaftigt und - ganz ent
sprechend unsern obigen Ausfiihrungen - darauf Gewicht gelegt, dass 
zum Instinkt sowohl angeborene "propensity", wie angeborene "abili
ty" (also Richtungs- und Riistungs-Disposition) gehoren. Wahrend er 
nun friiher den Instinktbegriff auch auf den Men s c hen anwandte 
und sogar ein System menschlicher Instinkte entwarf, hat er jetzt 
diese Anschauung revidiert und ist geneigt, den Begriff des Instinkts 
wesentlich einzuschranken. Von Instinkt will er dann sprechen, wenn 
bestimmte Leistungsfahigkeiten e i n d e uti g ganz bestimmten 
Trieben zugeordnet sind, bei anderen Gelegenheiten also nicht in 
Funktion treten (so wenn bei den Wespen die Erzeugung und sach
gerechte Bearbeitung des Wachses n u r im Dienste des Bautriebes 
fiir die Brut erfolgt). Da aber bei den hoheren Tieren, insbesondere 
bei dem Menschen, die Befriedigung eines Bediirfnisses mit Hilfe 
verschiedenster Fahigkeiten stattfindet, und eine bestimmte Fahigkeit 
im Dienst verschiedenster Bediirfnisse verwandt wird, so scheut er 
sich heut, die Handlungsweisen dieser Lebewesen als instinktiv zu 
bezeichnen. 

Mir scheint diese Einschrankung nicht zweckmrusig zu sein. Denn 
das wesentliche Unterscheidungsmerkmal des Instinktes: die man
gelnde intellektuelle Bewusstheit, geht hierbei verloren. Eine In
stinkthandlung ist - um oben Gesagtes in anderer Formulierung zu
sammenzufassen - eine sinnvoll gerichtete Handlung, welche von 
angeborenen Bediirfnissen (propensities) geleitet wird und die zur 
Zielerreichung jeweilig erforderlichen angeborenen Fahigkeiten (abi
lities) aktiviert, ohne dass sie der bewussten Voraussicht des Zieles und 
der bewussten Wahl, Entscheidung und Planung bediirfte. In diesem 
Sinne aber ist instinktives Tun auch an men s chI i c hen Hand
lungen beteiligt. 
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Schliesslich sei noch erwahnt, dass es hier auch T y P e n
un t e r s chi e d e gibt: dem " instinktlosen" Menschen, den 
wir oben erwahnten, steht der "Instinktmensch" gegenuber, 
bei dem es nur in geringem MaIse zu den Spannungen zwischen 
bewusster und unbewusster Gerichtetheit kommt, weil die 
Treffsicherheit des Instinkts groIs und nicht so sehr mit 
Entwicklungsstockungen, Umwegen, N otwendigkeiten des Durch
probens belastet ist. Zwischen beiden Extremen steht der "diszi
plinierte" Mensch, bei dem der Oberbau des willentlich bestimm
ten Verhaltens doch immer durch das unbewusste Auswahl
prinzip des Instinkts geregelt wird. 

Stern, Psychologie 35 



EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

DA5 WOLLEN 

I. ALLGEMEINES 

1. Der Begriff 

Es gibt kein menschliches Lebnis, das sich SO scharf von dem 
Untergrund des personalen Lebens abh6be und zu einem durch
gestalteten Sondervorgang verselbstandigte, wie die einzelne 
Willenshandlung. In ihr ballt sich die Lebendigkeit und Totalitat 
der Person zu einer gerafften und akuten Tat zusammen, die 
hinausbricht aus dem stetigen und vagen Abfluss des Geschehens, 
ja zu diesem in Gegensatz tritt. 

Auf der andern Seite ist doch jede Willenstat tief verwurzelt 
in jenem Leben, dem es sich zu widersetzen scheint; ober
irdische und noch mehr unterirdische Faden verkniipfen sie mit 
Regungen und Dispositionen, die ganz anderen Schichten 
angeh6ren. 

Nur wenn man diese Doppelstellung des Willens in der Person 
immer wieder beachtet, gewinnt man Zugang zu seinem eigent
lichen Wesen, Werden und Wirken. Es ist v61lig unzulanglich, 
alles auf die Gegensatzformel zu bringen: dass der Wille dem 
Trieb, der Neigung, dem Gemiit als der harte und feindselige 
Herrscher gegeniiberstehe - wie es andererseits verkehrt ist, 
alles auf die Einheitsformel zu bringen: als ware Wille nur 
sublimierter Trieb und eine gradlinige Fortsetzung der vitalen 
Lebensbetatigung. Er ist beides zugleich und eben dadurch 
etwas durchaus Eigenes und Neues - und etwas spezifisch 
Men s chI i c h e s. (Denn was wir beim Tiere als Willenskeim 
finden, ist doch im Wesentlichen noch unter die zweite Formel 
zu bringen). 



DAS WOLLEN 547 

Wir definieren: 
Menschliches Wollen ist ein, aus den Tiefen der Bedurfnis

sphaere gespeistes Streben, das durch bewusste Vorwegnahme 
von Zie1 und Weg geleitet und geordnet wird, und dessen Ver
wirklichung durch einen besonderen personalen Akt eingeleitet 
wird. 

Philosophie und Psychologie haben in den vergangenen J ahrhun
derten die Bezeichnung Wollen (Wille) in sehr verschiedenen Bedeu
tungen gebraucht. Hier nur wenigc Beispiele. 

Es gibt einen ganz weiten Sprachgebrauch, welcher ,,-Wollen" mit der 
Triebkraft fUr jed e s G esc h e hen in der Welt schlechthin iden
tifiziert; so fiihrte Schopenhauer jede Bekundung innerer Dynamik 
im Anorganischen wie im Organischen und Seelischen gleichmiifsig 
auf den "Willen" zuriick. Eine solche Verallgemeinerung wiirde die 
psychologische und personalistische Herausarbeitung des spezifisch 
Willensmiifsigen unmoglich machen. - Zu we it ist auch noch jene 
Fassung, die sich auf das p s y chi s c h e Leben beschrankt, dieses 
aber in seinem ganzen Umfang als Willensgeschehen ansetzt; nach 
dieser "voluntaristischen" Theorie (Wundt) sind nicht nur die eigent
lichen Strebungsvorgange sondern auch alle Wahrnehmungs-, Vor
stellungs-, Denk-Prozesse Willenshandlungen. 

Andrerseits ist eine Einengung des Begriffs, die yom E t his c hen 
herkommt, psychologisch nicht verwendbar; so beschrankt Kant 
den Begriff nur auf die von der V ern u n f t geleitete Strebung: 
"Wille ist das Vermogen, nach der Vorstellung von G e set zen zu 
handeln". 

Solange das Streben des Menschen in kontinuierlichem Fluss 
auf die Welt uberstromt bis zur ErfUllung, ist noch kein Wollen 
da; hande1ndes Subjekt und behandeltes Objekt sind noch 
ungeschieden. Fur das neugeborene Kind ist die Mutterbrust 
kein "Gegenstand", und der Drang zum Saugen kein "Wollen". 
- Erst dort, wo dem strebenden Ich etwas Anderese nt-g e g e n
steht, wird dies zum "Gegenstand" und das Ich zum Woller. 
Vorbedingung des Wollens ist also der A b s tan d zwischen' 
strebender Person und erstrebtem Ergebuis; das Wollen selbst ist 
die Dberbruckung dieses Abstandes. 

Da aber uberall, wo Spannung und Konflikt herrschen, auch 
Bewusstheit eintritt, so schlagt sich auch dieser Intentions
prozess erlebnismafsig nieder. 

Das 0 b j e k t des Strebens wird als "Z i e 1" bewusst. Das 
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Ziel kann abstrakt gedacht oder anschaulich vorgestellt werden; 
es mag ais ganz vages Schema oder in scharfer Deutlichkeit vor
schweben - aber irgendwie ist es im Bewusstsein reprasentiert, 
sonst liegt kein Wollen vor. 

Das Sub j e k t hat von sich seIber im Moment des Wollens 
ein eigenartiges Bewusstsein der SeIbsWitigkeit, ein gesteigertes 
Erleben des eigenen Ich ais eines, der Tat fiihigen, Wesens; aus
serlich umrahmt wird das Erlebnis durch Spannungsempfindun
gen in der tatbereiten Muskulatur. Entscheidend aber ist, dass 
sich nun in einem b est i m m ten Moment das Erleben der 
Tatfiihigkeit zu einem direkten Tat e r Ie b n i s zuspitzt "jetzt 
will ich". Dieser nicht weiter beschreibbare "Willensruck" 
ist der Zentralpunkt jeder Willenshandlung; durch ihn erst wird 
die Willenshandlung zu einem abgehobenen, eigenstandigen 
Lebnis innerhalb des Lebensflusses; nur von ihm aus ist die 
Struktur der Willenshandlung nach riickwarts (zur Motivation 
hin) und nach vorwarts (zur Ausfiihrung hin) zu verstehen. 

Die D b e r b r u c k u n g zwischen Subjekt und Objekt wird 
im Bewusstsein dadurch hergestellt, daSs die Selbsttatig
keit ais g e ric h t e t auf das Ziel und als g e r u s t e t fur 
dessen Erreichung erlebt wird. Beides gehort zusammen; das 
Bewusstsein der angestrebten Erfilllung und das des eigenen 
Konnens. Dabei vermogen beide Momente des Willensbewusst
seins in allen Graden der Scharfe und Deutlichkeit aufzutreten; 
ganz fehIen" kann keines. 

2. Beispiele 

Urn die Mannigfaltigkeit der Willenshandlungen und die 
Stufenleiter von sehr primitiven zu immer hoheren Formen zu 
veranschaulichen, geben wir hier eine Reihe von fiktiven 
BeispieIen, die auf einen konkreten Lebensbezug, namlich meine 
Arbeit an diesem Buch, bezogen sind. Die spateren theoretischen 
Erorterungen werden mehrfach auf diese Beispiele zuriickgreifen. 

a) Das eine Schreibblatt ist, mitten im Satz, vollgeschrieben; 
ich schiebe es zur Seite und fahre auf dem darunter liegenden 
Blatt links oben mit dem Schreiben fort. Dies Manipulieren mit 
den Blattern ist ein un will k u rl i c h e sTun; es ist durch 
Gewohnung reflektorisch geworden. 
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b) Beim Sehreiben komme ich an eine Stelle, an der ich 
ein Bueh zitieren moehte, dessen Titel mir entfallen ist. Es 
erwaeht der Gedanke: "das Bueh steht dort und dort auf 
dem Biiehergestell". Dieser Gedanke bewegt mich, yom 
Sehreibtiseh aufzustehen, zum Regal zu gehen, das Bueh 
herauszunehmen und den Titel zu notieren. (E i n f a e h e 
Willenshandlung) . 

AIle folgenden Willenshandlungen sind Ilk 0 m p lex e r" 
Natur. 

e) Wie im FaIle b moehte ich ein Bueh yom Gestell holen. 
Diese Regung wird aber durehkreuzt dureh die andere: ieh moehte 
nieht den Gedankenfluss unterbreehen, in dem ich gerade bin; 
der Faden konnte mir entgleiten, wenn ich selbst nur auf eine 
Minute die Feder aus der Hand lege und den Sehreibtiseh ver
lasse. Sehliesslich entscheide ich mich doch fUr das Holen des 
Buches; und so handle ich auch. (Entscheidungs-oder Wah 1-
Handlung). 

d) Es sei folgender Fall konstruiert: ich komme an eine 
Stelle meiner Niederschrift, bei welcher die objektive Dadegung 
meiner wissenschaftlichen Dberzeugung gewissen engherzigen 
Leserkreisen missfallen und dadurch dem Absatz des Buches 
schaden konnte. Andrerseits bin ich iiberzeugt, dass die wissen
schaftliche Aufgabe des Buches nur dann erfiillt werden 
konnte, wenn ich keine Riicksicht auf jene ausserwissenschaft
lichen Gesichtspunkte nahme. In diesem Konflikt ist der 
Gedanke: "die wissenschaftliche Redlichkeit und Objektivitat 
darf keiner anderen Zielsetzung weichen" schliesslich durch
schlagend, und ich handle danach. Die Entscheidung war hier 
also zwischen einer konkreten Situation und einem allgemeinen 
Grundsatz strittig; schliesslich setzte sich der Grundsatz als 
Handlungsmotiv durch (G run d sat z han diu n g, auch 
"Vemunfthandlung" genannt). 

e) Ich gehe zu einem neuen Kapitel des Buches iiber. Das 
Thema - und damit auch das allgemeine Z i e 1 des beginnenden 
Tuns - steht fest. Aber ehe ich mich an die Ausfiihrung begebe, 
muss ich einen Pia n machen, disponieren, Moglichkeiten 
durchdenken, konkrete und grundsatzliche Erwagungen anstel
len. Es spielen also aIle Momente der FaIle c und d mit. Endlich 
ist der Pia n soweit vorbereitet, dass ich an die Arbeit gehen 
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kann; ein Willensruck leitet die Handlung ein. Nunmehr, 
wiihrend der Ausfiihrung, ist der Plan wegweisend; er setzt 
Teilziele, Teilhandlungen, Ruhepausen, Hi.sst auf schon Erreich
tes zuriick- und auf die nachste Etappe voraus-blicken; dabei 
wird der Plan selbst kontrolliert, korrigiert, umgebogen, durch 
andere Plane ersetzt - und der ganze Ablauf bildet schliesslich 
eine hierarchische Struktur von Handlungen verschiedener 
Grossenordnung, die sich aber aile der Gesamthandlung dienend 
eingliedem. (P I a n han dIu n g). 

3. K 0 r per I i c heM e r k m a led e s W 0 II ens 1) 

Rein anatomisch-physiologisch gesehen sind Willenshand
lungen nur dort moglich, wo ein Gehim existiert und funktions
fiihig ist. Von gewissen kortikalen Zentren gehen physiologische 
Impulse aus, die auf dem Umwege iiber subkortikale Zwischen
stationen (verlangertes Mark, Riickenmark) bis zu moto
rischen Nervenendigungen gelangen, wo sie ihrerseits zu 
bestimmten Muskelkontraktionen fiihren. Die so erzeugten Be
wegungen unterscheiden sich von jenen, die ohne Gehimbeteili
gung von den subkortikalen Stellen direkt ausgelost werden 
(Reflexhandlungen), dadurch, dass sie nicht in anatomisch 
festgelegten (vererbten oder eingeiibten) Bahnen verlaufen. 
Vielmehr werden jeweilig - und immer wieder neu und anders
diejenigen Bewegungskoordinationen erzeugt, die in ihrer Ge
samtheit eine sinnvolle Leistung ermoglichen 2). 

Der Ganzheitscharakter der Willenshandlungen geht nun 
jedoch - auch im rein Korperlichen - weit iiber diese sinnvolle 
Bewegungsstruktur der Leistung hinaus. Eine solche ist j a 
immerhin noch ein Teilgeschehen im menschlichen Organismus; 
aber die g a n z e korperliche Person wird mit herangezogen. 
Bei Vorbereitung und Durchfiihrung einer Willenshandlung 
wird namlich der vorher bestehende korperliche G e sam t z u
s tan d geandert in dem Sinn, dass die Energieverteilung aus 

1) Die Bedeutung des Korpers als des Zieles bestimmterWillenshandlungen wird 
erst spater besprochen (S. 556). 

2) Die zerebrale zentralstation fiir die Regulierung dieser sinnvollen Korper
verrichtungen ist das Scheitelhirn. Bei gewissen Erkrankungen dieses "Handlungs
zentrums" kommt es zu seltsamen Fehlhandlungen. Dies Krankheitsbild der "Apra
xie" hat zuerst Hugo Liepmann beschrieben. 
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einer diffuseren in eine konzentriertere Verfassung gerat. Es 
werden alle energetischen Prozesse, die nicht in der Richtung 
auf die auszufuhrende Leistung liegen, reduziert, sodass ein 
moglichst hohes Energiequantum fUr die spezifische Handlung 
selbst verfUgbar ist. Hem m u n g und A n spa n nun g ge
horen also notwendig zusammen. Gehemmt werden uberflussige 
und anders gerichtete Bewegungen und Einstellungen; ange
spannt - d.h. in dynamische Bereitschaft gesetzt - wird der 
Korperbereich, aus dem heraus die Handlung sich entwickelt. 
Es ist in der Tat ein ganzer Korper b ere i c h, der in Spannung 
und sinnvolle Aktion gerat, nicht etwa nur die Gesamtheit der 
unmittelbar beteiligten Organe. Diese Organe werden durch die 
veranderte Energieverteilung gleichsam e i n g e k rei s t in 
abgestufter Spannungsintensitat. 

Der Feinmechaniker etwa, der zu seiner Arbeit an einer Prazisions
uhr direkt nur fein niianzierte Bewegungen der Finger braucht, ver
setzt auch die ganzen Hande, die Unterarme, die Oberarme, die Schul
tern in einen Spannungszustand; doch nimmt dessen Intensitat mit 
der Entfernung von den Fingern abo - Wer die Willenshandlung des 
Nachdenkens intensiv vollzieht, lasst nicht nur das Hirn arbeiten, 
sondern zeigt auch an Stirnhaut, Augenbrauen, Kopfhaltung U.S.W. 

die Ausstrahlung der Spannungen. 

4. Z u k u n f t s b e z u g (P r 0 s p e k t ion) des 
Wollens 

Indem sich in jeder Willenshandlung das Objekt vom Subjekt 
irgendwie differenziert, scheidet sich auch die Zukunft von der 
Gegenwart. Vom jetzigen Augenblick aus wird auf die Zukunft 
"vorgeblickt"; das erst zu Realisierende wird im Zielbewusstsein 
vorweggenommen. 

Urn den besonderen Zukunftsbezug der Willenshandlung zu 
klaren, mussen wir ihre Stelle in den personalen Zukunftsbezugen 
uberhaupt festlegen. Die Zukunftsbezuge, welche das mensch
liche Leben beherrschen, sind zum grossten Teil unbewusster 
N atur; wir haben solche kennen gelernt als gebundene mnemische 
Nachwirkungen, als vorgreifende Instinkte, als spielendes Vor
uben und Vortasten. 

Dann gibt es aber solche Lebnisse, welche Zukunft b e w u sst 
vorwegnehmen, also "prospektiv" sind. Hier wird der friiher 
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besprochene Unterschied von personaler "Nahe" und "Ferne" 
wichtig (s. S. 132). 

Die ferne Zukunft ist zum grossten Teil dem Bewusstsein ent
zogen. Wo sie aber doch zu BewusstseinsniederschHigen fiihrt, 
haben diese eine eigentumliche Blasse, Unverbindlichkeit und 
Konsequenzlosigkeit. So besteht bei gesunden jungen Menschen 
zwar ein Wissen darum, dass ihr Leben einmal zu Ende gehen 
wird, aber es ist ganz vage und oberflachlich, dringt nicht in 
tiefere personale Schichten ein und beinflusst nicht das Ver
halten. - So mancher Leichtfuss, der nur fur wenige Wochen Sub
sisteilzmittcl hat, weiss zwar, dass (>r nann weiterhin mittellos 
sein wird, lasst sich aber davon wenig tangieren, noch weniger 
in seinem jetzigen Wollen und Tun bestimmen. 

Personal n a heist die Zukunft erst dann, wenn sie nicht nur 
vage gewusst, sondern auch in ihrer personalen Bedeutung fur 
die Gegenwart erlebt wird. Entweder: der Mensch fiihlt sich 
von i h r abhangig, nimmt mogliches Schicksal vorweg, dem 
er preisgegeben ist oder sich hingeben kann 1). Oder aber: der 
Mensch erlebt die Zukunft als von sic h abhangig: als die 
Materie, der er selbst Gestalt verleiht, als die Moglichkeit, die 
er selbst in Wirklichkeit verwandelt. Die sea k t i v e b e
w us s t e Z uk u n f t s b e z 0 g e n he i t ist das Wesens
merkmal des Wollens. Die Objekte der Willenshandiung haben 
daher niemals blossen Aufforderungscharakter, sondern zu
gleich Materialcharakter. 

Die personale Nahe, innerhalb deren sich der Wille prospektiv 
verhrut, ist naturlich nicht einfach durch objektive Zeitlangen 
auszudrucken. Es gibt hier sogar Paradoxieen: so kann fur 
einen Menschen sein, in einem Monat zu absolvierendes, Examen 
solche personale Nahe haben, dass er die darauf bezuglichen 
Akte in pIanmaIsigem Wollen antezipiert - wahrend das mor
gige Mittagessen in weiter personaler Ferne liegt und von keinem 
gegenwartigen Willensakt erreicht wird. 

1m allgemeinen aber wird sich die Zuganglichkeit der Zukunft 
fur das Wollen uber urn so weitere Zeitstrecken ausdehnen, je 
hoher ein Wesen organisiert ist. Fur das Tier und den Saugling 
ist das "Morgen" schon ausserordentlich fern, die auf dieser 
Entwicklungsstufe vorkommenden Willensakte reichen nur in 

') Hieriiber Nliheres bei der Besprechung der prospektiven Gefiihle, Kap. xxx. 
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die unmittelbarste Zeitniihe, die fast noch Gegenwart ist. Der 
Naturmensch, das Kind im Schulalter haben zwar schon eine 
Willenszukunft; sie ist aber noch sehr kurzfristig. Ganz anders 
ist die Willensprospektion des erwachsenen Kulturmenschen. 
Er sorgt, plant und kalkuliert auf Jahre; ja, es gibt Willensakte, 
deren bewusster Zukunftsbezug nicht einmal an der Grenze 
des eigenen Lebens Halt macht: Testamentsbestimmungen, 
Lebensversicherungen, Mitarbeit an transpersonalen Aufgaben 
in V()lk, Staat, Gesellschaft, die erst nach dem individuellen 
Lebensabschluss Fruchte tragen kann. 

Diese z e i t 1 i c h e Spa nnw e i ted e s W 0 1 len s 1) 
ist eines der eindrucksvollsten Merkmale der voll entwickelten 
menschlichen Personlichkeit. Durch sie wird das eigene Leben 
in weitem Ausblick zur Einheit zusammengefasst und zum 
fortschreitenden Werk des eigenen Ich gemacht, zugleich aber 
auch die Welt in ihrem zukunftigen Sein bemeistert. Denn aus 
der vagen Nebelhaftigkeit ihrer Ungewissheit und Unvoraus
sehbarkeit hebt sich ein hellerer und schader konturierter Strahl 
hervor,eben jene Geschehnisfolgen, die Gegenstande willent
licher Zielsetzung und Planung sind. Mag auch nachher sich 
enveisen, dass die Zukunft ganz anders verlauft als man sie 
gewollt hat: in der Vorwegnahme des Willensaktes war sie doch 
"mein", und meiner Tatbereitschaft unterworfen. So ist denn 
die Weitspannung des kulturmenschlichen Wollens nicht nur 
ein Symptom fUr ein hohes, geistiges Konnen; sie bildet auch 
die Grundlage fur die Verantwortung, die der Mensch fUr seine 
eigene Lebensgestaltung tragt, und sie ermoglicht einen sehr 
entschiedenen Zukunftsglauben, der - dort wo er die Grenze 
der eigenen Existenz uberschreitet - zu einer Art praktischen 
Unsterblichkeitsglaubens wird. 

3. F rem d b e z u g 1 i c h k e i tun d S e 1 b s t b e z u g-
1 i c h k e i t d e r Will ens han dIu n g e n 2) 

Das Ziel der Willenshandlung liegt nicht immer in der Aussen-

') Das Analogon dazu in retrospektiver Hinsicht ist die Spannweite des Gedacht
nisses. Auch diese wachst mit steigendem Entwicklungsniveau (vgl. S. 258). 

') Die frliher oft gebrauchte terminologische Unterscheidung "aussere" und "in
nere" Wi1lenshandlung deckt sich nicht ganz mit der obigen. Vgl. dazu S. 557. 
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welt; es kann auch innerhalb der handelnden Person seinen Ort 
haben. 

In den Anfiingen des Willens ist die Scheidung allerdings noch 
nicht deutlich. Wenn das halbjahrige Kind zu greifen beginnt, 
vollzieht es zwar schon viele ausgesprochene Willensakte. Aber 
zwischen dem Greifen nach einer blinkenden Glocke oder dem 
Ergreifen des einen Hiindchens durch das andere wird offenbar 
kein Unterschied gemacht; noch ist die Loslosung des Subjekts 
aus seiner unmittelbaren Nahwelt viel zu wenig durchgefiihrt, als 
dass das G16ckchen eindeutig als "fremd" und "draussen", 
die ergriffene Hand eindeutig als "zu mir gehorig" erfasst wiirde. 

a) Allmahlich aber bildet sich der Unterschied aus; und zwar 
sind die f rem d b e z ii g I i c hen Willenshandlungen die 
primitiveren. Eine solche tendiert in die Welt da draussen, in 
deren Bestand an irgend einer Stelle eingegriffen wird. Mag im 
iibrigen die "Welt" diffus und ungestaltet sein; irgendwo hebt 
sich aus ihr ein Objekt in scharferen Konturen ab, sei es, dass 
es - schon wahrgenommen - geandert, ergriffen, gemieden 
werden 5011, sei es, dass es - nur vorgestellt - geschaffen werden 
5011. Die intendierten Objekte sind entweder Sachen (bei techni
schen, handwerklichen Handlungen), oder Menschen (bei erzieh
lichen, heilenden, politischen Handlungen), oder Wertgebilde 
(bei kiinstlerischen, gesetzgeberischen, wissenschaftlichen, mora
lischen, religiosen Handlungen). 

Die psychophysische Neutralitat solcher Willenshandlungen 
kommt darin zum Ausdruck, dass zur Dberbriickung der Di
stanz die zwischen Subjekt und Objekt liegenden materiellen 
Krafte und Medien durch korperliche Akte des Subjekts in Be
wegung gesetzt werden: durch Hantieren, Sich-Fortbewegen, 
Sprechen, Schreiben u.s.w. Nur dadurch, dass der Mensch seinen 
eigenen Korper willentlich zu dirigieren vermag, ist er der fremd
beziiglichen Willenshandlungen fahig. 

1st diese letzte Behauptung wirklich von allgemeiner Giiltigkeit? 
Gibt es nicht fremdbeziigliche Willenshandlungen, die n i c h t des 
materiellen Mediums zwischen Subjekt und Objekt - und deshalb 
auch n i c h t der Beeinflussung dieses Mediums durch k6rperliche 
Vorgange im Wollenden - bediirfen? Kann man nicht "durch den 
blossen. Willen" in die Ferne wirken? 
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Es solI hier nicht das Problem gelOst werden, ob es Telekinese, 
Fernbeeinflussung durch Gesundbeten und ahnliches g i b t; die 
Frage ist nach dem bisher vorliegenden Material wissenschaftlich noch 
nicht spruchreif. Wir konnen uns begniigen mit der Erwagung, ob 
solche fremdbeziiglichen Willenshandlungen, fall s sie existieren, 
unserer obigen These widersprechen wiirden. Dies ist aber nicht der 
Fall. Denn wo immer solche Vorkommnisse berichtet werden, hat sich 
das wollen de Subjekt nicht nur seelisch, sondern auch korperlich in 
einen veranderten Zustand gebracht (Trancezustand, kataleptische 
Starre); und es ware durchaus denkbar, dass diese Korperveranderun
gen nach aussen weiter wirkten - vielleicht durch uns noch unbe
kannte Medien, Strahlungsvorgange oder Ahnliches. 

b) S e 1 b s t b e z ii g 1 i c heW i 11 ens han dIu n g e n 
sind solche, deren Z i e 1 eine Anderung in der Person des Han
delnden ist. Hierbei fallen dennoch Subjekt und Objekt nicht 
einfach zusammen; denn Subjekt ist die jetzige Totalperson, 
Objekt ein gesondertes, erst kiinftig zu verwirklichendes Moment 
innerhalb ihrer. 

Und zwar kann das Moment meines Ich, auf welches mein 
Willen zielt, zunachst k 0 r per 1 i c her Natur sein. 

Wir sahen schon oben, dass die fremdbeziiglichen Willens
handlungen nicht ohne Beherrschung des eigenen Korpers 
moglich sind. Nun brauchen allerdings solche Korperbewegungen 
nicht eigene Willensziele zu sein; ihre Verselbstandigung wiirde 
sogar den Ablauf der eigentlichen - namlich fremdbeziiglichen
Handlungen unter Umstanden recht storen. 

Wenn ich einen Brief schreiben "will", miissen sich meine 
Fingerbewegungen diesem Wollen fiigen; es kommt aber nicht zu 
besonderen, auf meine Schreibbewegungen gerichteten, Willens
akten; diese sind vielmehr als blosse Mittel dem aussenbeziig
lichen Willensakt eingeordnet. - Anders beim Schreiben 1 e r
n en: hier geniigt nicht die Zielsetzung, einen bestimmten Buch
staben als ausseren Gegenstand zu erzeugen; ich muss auch 
meine eigene Handhaltung, den anzuwendenden Schreibdruck 
u.s.w. zum Gegenstand gesonderter Willensakte machen. Dies 
gilt ailgemein; jedes Erlernen von Leistungen in der objektiven 
Sphare muss von selbstbeziiglichen Willensakten ausgehen, die 
dann erst allmahlich dem objektiven Gesamtziel unterstellt 
werden. 

Bei anderen Willenshandlungen ist aber der eigene Korper -
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oder vielmehr bestimmte Funktionen und Zustande an ihm -
das e i g e n t I i c h e 0 b j e k t des Wollens, so bei allen 
MaIsnahmen der Korper- und Gesundheitspflege, der Emahrung, 
bei gymnastischen und sportlichen Dbungen, u.s.w. Hier kann
in Umkehrung der soeben geschilderten VerhaItnisse - eine 
fremdbeziigliche Willenshandlung in den Dienst der eigenbeziig
lichen treten: das Kind, welches lemt, sich die Zahne zu putzen, 
muss seinen Willen nicht nur auf die Sauberung der Zahne, son
dem auch auf die Handhabung des fremden Dinge!;, der Zahn
biirste, rich ten. 

Grad und Art der Her r s c h aft des Will ens ii b e r 
den e i g e n e n K 0 r per sind ausserordentlich verschieden. 
Zwar sind die, mit dem Zentralnervensystem in direkter Ver
bindung stehenden, quergestreiften Muskeln in erster Reihe den 
Willensimpulsen zuganglich. Aber wir hatten bereits friiher 
(S. 550) auf jene abgestuften Willenswirkungen hingewiesen, 
denen ganze Korperbereiche und schliesslich der Gesamtorganis
mus unterliegt. Infolgedessen ist eine ausserordentlich grosse 
Elastizitat und Variabilitat innerhalb der willentlichen Beein
flussbarkeit von Korper-Bewegungen und -Zustanden moglich. 

Gewiss sind im ganz groben die Unterschiede zwischen be
einflussbaren und nichtbeeinflussbaren Korperaktionen deutlich. 
Willentlich einwirken kann man auf die Bewegungen der Hande, 
aber nicht auf die Verdauungstatigkeit des Magens; man kann 
beide Augen gemeinsam willentlich wandem lassen, aber nicht 
ein einzelnes Auge; man kann den Atem innerhalb gewisser 
Grenzen willentlich verlangsamen, beschleunigen, anhalten, aber 
nicht den Herzschlag. 

Sobald man aber mehr ins Einzelne geht, andert sich das Bild. 
Schon gewisse nichtssagende kleine Korperkunststiicke kann 
der eine willkiirlich ausfiihren, der andere nicht: ein einzelnes 
Auge zukneifen, mit den Ohren wackeln u.s.w. Aber die personale 
Veranderlichkeit in dieser Hinsicht ist viel fundamentaler; Dbun
gen und sportliche Lei.stungen, Erziehung zu abgewogenen Be
wegungen, zu guter Sprachkultur, Abgewohnung schlechter 
Manieren, Atemgymnastik - all diese und viele andere Errun
genschaften des Individuums bestehen vor allem darin, dass 
Leistungsbereiche, die urspriinglich dem Willen schwer oder 
gamicht zuganglich gewesen waren, ihm schlless1ich weitgehend 
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unterworfen wurden. Sie konnen spater, wenn der Wille sein 
veranderndes Werk getan hat, wieder in die Selbstverstandlich
keit des unwillktirlichen Funktionierens zurtickfallen. Akrobaten 
und Fakire liefern die verbltiffendsten Beweise dafUr, dass es fUr 
die Unterwerfung der Korperfunktionen unter den selbstbeztig
lichen Willen tiberhaupt keine absolute Grenze zu geben scheint. 

c) Eine zweite Art se1bstbeztiglicher Willenshandlungen setzt 
sich nicht korperliche, sondern p s y chi s c h e Ziele: die Her
beifUhrung bestimmter Bewusstseinsinhalte. Es sind das die 
eigentlichen "inneren" Willenshandlungen. Beispiele: ich komme 
nicht gleich auf einen Namen und strenge mich an, ihn wieder 
zu finden; ich denke nach tiber eine schwierige Stelle eines fremd
sprachigen Textes, dessen Sinn ich erfassen will; ich strebe danach, 
mir klar zu werden tiber die wahren Motive, die mich zu einer 
bestimmten Handlung getrieben haben; ich bin in einer gefahr
lichen Situation und versuche die Angst, die sich einzustellen 
droht, zu ersticken; ich richte wahrend eines an mir gemachten 
psychologischen Experiments die Aufmerksamkeit auf die in 
mir dabei ablaufenden Erlebnisse. 

Auch hier sind, ahnlich wie bei den Korperbewegungen, die 
Grenzen der Willensbeherrschung fltissig. Auf primitiven Ent
wicklungsstufen ist ja tiberhaupt die Gerichtetheit nach inn en 
nur wenig ausgebildet, so auch die innere Willenshandlung. Wer 
sein eigenes Erleben beeinflussen will, muss zu ihm eine gewisse 
Distanz gewonnen haben, muss zugleich die Willenseinstellung 
zeitweilig von den, viel leichter zuganglichen, korperlichen und 
ausseren Zie1en abwenden konnen. Diese Doppelforderung ist so 
schwer zu erftillen, dass jtingere Kinder z.B. unfahig sind, sich 
"zu besinnen" auf einen im Augenblick vergessenen Namen, 
nachzudenken tiber ein nicht ganz leichtes Ratsel, sich Rechen
schaft zu geben tiber Selbstbeobachtungen u.s.w. Es gibt auch 
viele Erwachsene, bei denen die Fahigkeit zu solchen inneren 
\Villenshandlungen recht gering ist. Ganz dem Kontakt mit der 
Welt hingegeben, fehlt fUr sie der spontane Anlass, Eigenseeli
sches zum Gegenstande des W ollens zu mach en; und wo ein 
Zwang dazu vorliegt - z.B. beim Sichbesinnen auf einen Namen 
- werden dann zum mindesten aussere Hilfsmittel, etwa das 
Hersagen ahnlicher N amen, herangezogen. 
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Die hoehste Form eigenbezuglieher Willenshandlung liegt 
sehliesslieh dort vor, wo nieht akute Korperzustande oder be
wusste Inhalte, sondern dis P 0 sit ion ell e Besehaffenheiten 
der Person selbst g e w 0 11 t werden. Nieht irgend etwas an mir, 
sondern "i e h s e 1 b s t" soll geandert werden dureh meine 
Eigentat. Man sprieht dann von Selbstbildung, Selbsterziehung, 
Selbsterneuerung, Selbstgestaltung. Das Eigentumliehe dieser 
Willenshandlungen ist, dass sie zwar in einem bestimmten Zeit
punkt beginnen, aber keinen zeitlieh bestimmten Absehluss 
haben; denn der akute Entsehluss und Impuls geht nieht auf ein 
akutes Einzelziel, sondern auf den stetigen Zukunftsablauf des 
personlichen Lebens. Ihre Bespreehung ist daher erst in anderen 
Zusammenhangen moglich 1). 

II. DIE MOTIVATION DES WOLLENS 

Kein Willensakt entspringt aus dem Niehts; er hat stets eine 
Vorbereitungsperiode, die im Innern der Person ablauft, ehe es 
zum Durehbrueh der eigentliehen Tat kommt. Diejenigen Innen
faktoren der Person, die den spateren Willensakt verursaehen, 
heissen die "M 0 t i v e" dieses Willensaktes. Vermittels der 
Motive ist also der einzelne Akt in der Totalitat der Person ver
ankert. Man versteht, dass deshalb das Motivproblem nieht nur 
fur die Psychologie, sondern fUr Ethik, Kriminalistik, Lebens
ansehauung von grosster Bedeutung ist. 

Terminologiseh empfiehlt es sieh, den Ausdruek "Motiv" auf 
die innere Verursaehung einer E in z e 1 tat (z.B. eines schwer 
wiegenden Entsehlusses, eines Verbreehens) zu beschranken. 
Wohl weisen die Motive ihrerseits zuruek auf dauernde Besehaf
fenheiten der Person, welche die gemeinsame Grundlage fur die 
Motivation vieler Handlungen bilden, auf ehronisehe Willens
haltungen, Gesinnungen, Charaktereigensehaften (vgl. Kap. 
XXIII). Diese sollten aber nieht als "Motive" bezeiehnet werden, 
urn der Klarheit der begrifflichen Unterseheidung willen. 

Dagegen darf der Begriff "Motiv" nieht so eng gefasst werden, 
dass er nur die im B e w u sst s e i n zu Tage tretenden Vorweg
nahmen des Willenszieles umfasste. Vielmehr konnen hinter 
diesen bewussten Anreizen des \Vollens andere, halb bewusste 

') Vgl. S. 610/11. 
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oder unbewusste liegen, die, aus grosseren Tiefen stammend, die 
eigentlichen Energieen enthalten, aus denen die Willenstat ge
speist ist. Wir scheiden diese beiden Motivarten al~ erscheinende 
und erzeugende oder als "Phaeno-Motive" und "Geno-Motive". 

1. Ph a e n o-M 0 t i v e 

Beschranken wir uns zunachst auf eine phaenomenologische 
Beschreibung der Motive, die dem E r 1 e ben zuganglich sind. 

Ob prospektive Bewusstseinsregungen iiberhaupt mot i v i
s c he Bedeutung gewinnen (d.h. in eine Willenshandlung ein
miinden) oder nicht, bleibt lange unentschieden. Die bewusste 
Vorwegnahme kiinftiger Moglichkeiten kann sich ja auch in 
der Passivitat des Wiinschens, Fiirchtens, Hoffens, Erwartens 
bekunden; selbst sogenannte "Motivkampfe" geben noch keine Ge
wahr dafiir, dass es zu einer Willenshandlung kommen wird. Die 
Zahl der Fane, in weIchen soIche Erlebnisablaufe wieder ver
sanden oder durch ihr blosses Bewusstwerden ihren Zweck 
erfiillen (Wunschphantasieen), ist urn ein Vielfaches grosser als 
die Zahl derjenigen, in welchen allmahlich oder p16tzlich aus dem 
Spielen mit Zukunftsmoglichkeiten ein Wollen von Zukunfts
wirklichkeiten hervorspringt. Auch kann ein zunachst willenlos 
endender Bewusstseinsablauf in einem spateren Zeitpunkt sich 
erneuern und nun erst in ein Wollen einmiinden. Wir konnen 
also erst dann, wenn tatsachlich eine Willenshandlung einge
treten ist, jene vorangegangenen prospektiven Bewusstseinsin
halte als ihre "Motive" (und zwar als "Phaenomotive") bezeich
nen; die Zeit, in der sie sich entwickeln, ist die "Vorperiode" der 
Willenshandlung. 

In der "einfachen Willenshandlung" (Beispiel b, S. 549) 
erschopft sich die Vorperiode in einem einzigen Phaenomotiv, das 
sich gradlinig in Willensimpuls und Durchfiihrung umsetzt. An 
allen "komplexen Willenshandlungen" (Beispiele c bis e) ist eine 
Mehrzahl von Phanomotiven beteiligt; sie benotigen deshalb 
auch eine spannungsreichere Vorperiode, ehe der vVillensruck 
einsetzen kann. 

Am Phanomotiv ist seine Gefiihsbetontheit und sein gegen
standlicher Inhalt zu besprechen. 

') Uber diese kann erst spater gesprochen werden. 
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Dass dem Motivbewusstsein stets eine Gefiihlsbetontheit zu
komme, ist die wichtige Entdeckung, welche schon Hume ge
macht hatte - im Gegensatz zu der rationalistischen Auffassung, 
nach welcher die blosse Einsicht in die Angemessenheit des 
Zieles motivierend wirken k6nne. Ein Mensch kann noch so 
deutlich die theoretische Dberzeugung haben, dass irgend ein 
kiinftiger Zustand unter irgend welchem Gesichtspunkte dem 
gegenwartigen vorzuziehen sei - ein Willensruck entspringt 
daraus nur dann, wenn diese Einsicht zugleich einem Bed ii r f
n i s entspricht. Der Bewusstseinsniederschlag eines Bediirfnisses 
ist aber das ambivalente oder besser multivalente Gefiihl der 
augenblicklichen Entbehrung, des Fortdrangens von ihr und 
der lustvollen Vorwegnahme des Zieles. Die dynamische Gewalt 
dieses Gefiihlseinschlages mag sehr verschieden sein; ganz fehlen 
kann es bei keinem Bewusstseinsinhalt, der den Willen moti
vieren soli. 

Dem gegenstandlichen Inhalt nach ist das Phanomotiv in 
der einfachen Willenshandlung stets k 0 n k ret. J etzt und hier 
soli eine Handlung eingeleitet werden, die durchaus einmalig und 
individuell ist; so muss auch das vorweggenommene Ziel ein
malig und individuell sein. Das heisst aber nicht, dass jenes Ziel 
nun in deutlicher Anschaulichkeit und abgegrenzter Vollstandig
keit schon im Bewusstsein ware. Vielmehr sind hier wieder 
samtliche Stufen der Anschauungs-Nahe und -Ferne denkbar: 
von der plastischen Ausmalung des anzustrebenden Zustandes 
mit allen Einzelheiten - bis hin zu einem verschwommenen und 
sehr inhaltsarmen Schema. Dort, wo sich das Phanomotiv als 
alleiniges ungest6rt in Tat umsetzen kann, besteht ja meist gar 
kein Anlass zu eingehender Bewusstseinsauspragung; werde ich 
unterwegs hungrig, so kann die vage Vorstellung irgend eines 
Backerladens, ja, das ganz anschauungsfreie Denken an die 
M6glichkeit einer Kaufgelegenheit schon geniigen, urn den 
Willensruck und das Eintreten in den nachsten Laden her
beizufiihren. 

Anders, wenn in der Vorperiode me h r ere Ph a n o
mot i v e zur Geltung kommen. Hier gibt es verschiedene 
M6glichkeiten. 

Ein zunachst noch alleinstehen des, aber vages Phanomotiv 
(z.B.: "ich will heut Abend nicht zu Hause bleiben, sondern irgend 



DAS WOLLEN 561 

etwas unternehmen") kann sich aufspalten in verschiedene 
sich ausschliessende Motive: "Soil ich ins Theater gehen?" "Ins 
Kino?" "Zu Freunden?" "Ins Freie?" Das Bedtirfnis, zu einer 
Entscheidung zu kommen, fiihrt nun zu einer weitgehenden 
Konkretisierung, zu genauerer Ausmalung dieses und jenes 
Zieles, sowie der zu ihrer Erreichung notigen Hilfsmittel, sodass 
hier ein lebhaftes und farbenreiches Hin und Her von anschau
ungsnahen Inhalten entsteht. Ebenso bunt ist auch das Gefiihls
gewoge; denn die Bediirfnisse, die in den verschiedenen Zielen 
ihre Befriedigung erhalten wiirden, sind mannigfacher Art; in 
unserem obigen Beispiel etwa kiimpft das Bediirfnis nach Sensa
tion (Kriminalfilm) mit dem Bediirfnis nach Aufheiterung, nach 
harmlosem Plaudern, nach korperlicher Erholung. 

Oder es kann ein zuniichst alleinstehendes Phiinomotiv nach 
kiirzerer oder liingerer Zeit Gegenmotive hervorrufen, welche 
die gradlinige Umsetzung in die Tat verhindern. Ein Mitglied 
einer Bande plant mit seinen Genossen ein Verbrechen. Solange 
er mit jenen zusammen ist, existiert fiir ihn nur dies Motiv; aber 
wenn er dann fiir sich ist, kommen plotzlich die Gedanken an seine 
Angehorigen, an seinen Ruf, an die drohende Gefahr tiber ihn 
und geraten mit dem primiiren Motiv in Konflikt. Schliesslich 
ballen sich die Gegenmotive zu einem einheitlichen Hemmungs
block zusammen, sod ass das innere Kampferleben nur noch 
urn die Alternative geht: "Soll ich oder soil ich nicht?" 

Dass solche Motivkonflikte schon ausserordentlich friih eine starke 
Ausbildung erfahren konnen, wird durch kindespsychologische Be
obachtungen belegt. Es seien zwei schon anderweitig veroffentlichte 
Beispiele erwahnt '). 1m ersten FaIle hatte ein dreijahriger Knabe an 
einer Zirkusprobe teilgenommen, musste aber, wei! er aIlzu angstlich 
war, hinausgefiihrt werden. Draussen begann nun der Kampf der Mo
tive: mit der Angst fiir sich seIber, die ihn hinausgetrieben hatte, tra
ten andere Gefiihle in Konflikt, die ihn hineinzogen: Angst fiir die 
drinnen gebliebene Schwester, starkes Interesse, Glaube an den Schutz 
d urch den innen postierten Polizisten; schliesslich siegte die Ietzte 
Motivgruppe. - 1m andern FaIle ist ein Madchen von 21 Jahren auf 
einer kleinen Boschung im Walde allein gelassen worden; die Mutter 
geht mit einem fremden Kinde weiter. Angst halt das Kind davor 
zuriick, allein herabzusteigen; Zorn iiber das Alleingelassensein und 
Eifersucht treiben zu selbstandiger Tat; der Abschluss ist deshalb 
interessant, weil hier der Will ens r u c k mit seltener Deutlichkeit 

') Psychologie der frUhen Kindheit S. 212 und 394; Elsa Kohler S. 154. 

Stern, Psychologie 36 
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hervortritt: "Da geschieht etwas Seltsames: das vorher so furchtsame 
Kind rafft in der Todesangst alle Krafte zusammen und wagt das 
Ausserste. . .. sie setzt sich auf den Boden und gleitet absatzweise 
hinunter, schreiend und kreidebleich" 

Dberall, wo die Vorperiode einer Wah I han dIu n g ge
schildert wird - so auch in unserer obigen Darstellung - wird 
von einem "Konflikt" oder "Kampf" der Motive gesprochen. 
Es ist nun von allergrosster Wichtigkeit zu betonen, dass diese 
Ausdrucksweise n u r b i I d lie h zu verstehen ist, nicht aber 
die wirkliche Verursachung des Willensgeschehens trifft. Die 
einzelnen Phanomotive sind zwar als Bewusstseinsmomente 
relativ abhebbar und in ihrer antinomischen Inhaltlichkeit durch
schaubar; aber sie dtirfen nicht verselbstandigt werden zu Kraft
tragern, die untereinander "kampfen" konnen. Grade hier hat 
die "e I erne n ten p s y c hoI 0 g i s c h e" Auffassung schwere 
Folgen gehabt. Indem diese namlich die einzelnen Phanomotive 
als dynamische Einheiten ansah, wurde die Person selbst ver
wandelt in ein passives Gebilde, das von jenen Kraften hin und 
hergezerrt und - wie beim gezogenen Tau oder bei einer Wage
schliesslich in der Richtung des starksten Zuges bewegt wird 1). 
In allen solchen Betrachtungen wird tibersehen, dass die Phano
motive ihre eigentliche Dynamik aus den Genomotiven ziehen, 
die ihrerseits in der Totalitat der Person wurzeln. 

Zu den Wahlhandlungen gehort auch unser Beispiel d "Grund
satzhandlung" (S. 549), nur dasshierdasrichtunggebendePhano
motivinderFormeines a b s t r a k ten Sat z e s bewusstwird. 
An dieser Stelle wird wieder die enge Verbundenheit der Willens
handlung mit dem Denken deutlich; denn es gehort eine starke 
Abstraktionsfahigkeit dazu, urn allgemeine Satze mit Forderungs
charakter auch nur den ken zu konnen. Kant hatte daher 
Recht, wenn er die Fahigkeit, den abstraktesten dieser Forde
rungssatze - namlich: "Du sollst, weil Du sollst" - zu denken, 
als praktische V ern u n f t bezeichnet hat. 

Aber gerade Kant weist uns auch den Weg, umeinereinratio
nalistische Deutung der "Vernunfthandlung" zu vermeiden, 
indem er namlich die "praktische" Vernunft von der "theoreti-

1) So ist auch das beriihmte scholastische Beispiel vom "Esel des Buridan" mag· 
lich geworden, nach welchem das arme Tier, das zwischen zwei gleich grossen, gleich 
weit von ibm entfernten Heuhaufen steht, verhungern muss, wei! die Motivziige nach 
rechts und nach links gleich stark sind und sich gegenseitig aufheben. 
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schen" scharf absondert. Das Denkenkonnen des abstrakten 
Satzes ist zwar notwendige, aber nicht ausreichende Voraus
setzung der Willenshandlung yom Typus d. Der Satz muss als 
Forderungssatz erlebt werden und in freier Entscheidung erfiillt 
werden; For d ern u n d E r f ti 11 e n aber i s tau s d e m 
Den ken a 11 gem e i n erG e set zen i e mal s a b z u-
1 e i ten, ist etwas, das zum rein Theoretischen hinzukommen 
muss. In un serer Terminologie ausgedrtickt: nur derjenige all
gemeine Satz, dessen ErfUllung Bed ti r f n i s ist, kann als 
Grundsatz im Wollen wirksam werden. So hoch also die Handlung 
aus Prinzipien tiber jenen Wahlhandlungen stehen mag, die rein 
durch konkrete Phanomotive geleitet werden - ohne Veranke
rung in Bedtirfnissen, und damit in mannigfachen GefUhIen, ist 
auch sie nicht moglich. 

In der Vorperiode komplexer Willenshandlungen beschaftigt 
sich das prospektive Bewusstsein aber nicht nur mit den ZieIen, 
sondern auch mit den Wegen zu ihnen, mit den Moglichkeiten 
ihrer Erreichung. Dadurch wird die innere Spannung noch be
trachtlich vermehrt; denn die Verwendbarkeit oder Nichtver
wendbarkeit bestimmter Mittel kann wiederum neue Phano
motive erzeugen, die mit den anderen in Konflikt geraten. Wer in 
der Vorperiode zu der Willenshandlung der Berufswahl steht, muss 
hierbei auch die Fragen: ob die vorhandenen GeIdmitteI reichen, 
ob noch zuvor eine weitere Berechtigung erworben, ein Examen 
gemacht werden muss u.s.w. - in Betracht ziehen. Oft kommt 
es sogar, noch vor jeder Entscheidung, zu einer weitgehenden 
Vorwegnahme der fUr die verschiedenen Ziele erforderlichen 
Wege, also zu hypothetischen und unverbindlichen Planun
gen; ja, es gibt einen Menschentyp, der sich im Spiel mit 
solchen "Projekten" erschopft und nie die Kraft zum Willensent
schluss findet ("Projektemacher"). Da aber doch die eigentIiche 
Bedeutung des Planens erst hinter dem Willensruck Iiegt, solI 
es weiter un ten besprochen werden (S. 586). 

2. G e nom 0 t i v e u n d P h a e nom 0 t i v e 

1. Homogonie der Motive. -DasMotiv-Erlebnis, 

') Zum Thema "Grundsatzhandlung" vergl. auch: Wertphilosophie S. 420 if. -
Ferner S. 622 dieses Buches. 
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von dem bisher allein die Rede war, gibt noch keine ErkHirung 
dafiir, warum es nicht beim blossen Fiihlen bleibt, sondern zum 
Wollen kommt. Den, hinter dem Phaenomotiv Iiegenden, eigent
lichen Motor nennen wir G e nom 0 t i v. 

Das unmittelbare Genomotiv des Wollens ist stets ein B e
d ii r f n i s 1), und zwar ein Bediirfnis von starker, doch gebandig
ter Dynamik. J edes Bediirfnis schopft seine Dynamik aus den 
Kraftquellen des Trieblebens, aber es dosiert diese Kraft, steigert 
sich an seinem Nichterfiilltsein und setzt sich bei einer gewissen 
Hohe der Spannung in Tat urn. Diese Tat ist, wenn sie aus der 
Hoc h s t spannung hervorbricht, eine mehr oder weniger blinde, 
triebmafsige, "un-willkiirliche" (vgl. Kap. XX). Anders, wenn 
sich das Bediirfnis, v 0 r dem Erreichen jenes Explosionsmomen
tes, in bewussten Vorwegnahmen des Zieles (Phanomotiven) 
niederschlagt und seine Dynamik hierdurch in bestimmte Ge
Ieise Ienken lasst. Dann kommt es zur Willenshandlung. Wahrend 
also z.B. das Sattigungsbediirfnis, wenn es exzessive Starke ge
wonnen hat, sich auf jede beliebige Speise stiirzt ("Gier"), kann 
es auf einer geringeren Spannungshohe dazu fiihren, dass be
stimmte Ziele der Sattigung gewahlt und Wege zur Erreichung 
dieser Ziele vorgedacht werden, und dass dann die zuriick
gehaltene Kraft den Willensruck in diesem Sinne erzeugt. 

I n hal t 1 i c h handelt es sich hierbei also, wie das Beispiel 
zeigt, urn eine De t e r min i e run g: das noch vage gefiihlte 
Bediirfnisziel wird nicht nur in Zielvorstellung und Zielgedanken 
iibersetzt, sondern eben dadurch auch vereindeutigt; und der 
dumpfe Drang lautert sich zu Mittelwahl und Planung. 

Damit aber ist eine G e g ens e i t i g k e its beziehung zwischen 
Bediirfnis und Willen herbeigefiihrt, die weit iiber den Rahmen 
der einzelnen Willenshandlung hinausreicht. Denn obzwar jede 
Handlung ihre Antriebskraft dem jeweiligen Bediirfnisstande 
entnimmt, wirkt sie doch durch ihre Bewusstheit und Differen
zierung auf die Gestaltung der Bediirfnisse selbst zuriick. Wir 
hatten schon friiher (S. 529) hervorgehoben, dass System und 
Ablaufsweise menschlicher Bediirfnisse aus der Konvergenz von 
angeborenen Triebfaktoren mit E r f a h run g e n stamme; 
jetzt erkennen wir, dass es wesentlich Will ens e r f a h r u n
g e n sind, welche die Bediirfnisse differenzieren und sublimieren. 

1) Oder eine BedUrfnisstruktur. 
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Die dem Wollen zukommenden Moglichkeiten des Voraussehens, 
des Wahlens, des Planens, des Bezugnehmens auf zeitlich ferne 
und geistig abstrakte Ziele - diese Moglichkeiten andern, 
vermannigfachen und verfeinern die menschlichen Bediirfnisse 
selbst; schliesslich kommt es bei diesem Ineinandergreifen von 
dynamischen Tiefenfaktoren mit komplex en Willensablaufen dazu, 
dass auch die hochsten Zie]setzungen: Pflichten und Ideale, die 
dazu, Verwirklichung religioser, asthetischer, logischer Werte, in 
den Umkreis der menschlichen Bed ii r f n iss e eintreten 
und dadurch an dem personalen Kraftreservoir teilnehmen, das 
neue Willenshandlungen moglich macht. 

Die Zuriickfiihrung der Willens motive auf Bediirfnisse bedeu
tet also nicht eine Senkung des Willens auf das niedere Trieb
niveau, sondern umgekehrt: eine Emporhebung der Bediirfnis
moglichkeiten in die geistige Sphare. 

Gewiss gibt es viele menschliche Bediirfnisse, die im allgemei
nen zu ihrer Erfiillung nicht auf den Durchgang durch den Willen 
angewiesen sind. Ein starkes Schlafbediirfnis z.B. fiihrt zum 
Einschlafen, ohne dass man sich darum willentlich bemiihen 
miisste, ja zuweilen wider Willen. Andere Vitalbediirfnisse (z.B. 
Nahrungsbediirfnis, Bewegungsbediirfnis) konnen mit sehr ein
fachen Willenshandlungen befriedigt werden. (Freilich gilt auch 
dies nur in normalen Lebeslagen; in Zeit en der Hungersnot wird 
das Nahrungsbediirfnis, bei krankhafter Schlaflosigkeit das 
Schlafbediirfnis sehr komplizierte Willensakte benotigen, urn 
zur Erfiillung zu kommen). 

Diesen Bed'iirfnissen stehen nun jene anderen gegeniiber, 
deren Ziele viel zu hoch, zu fern und zu komplex sind, als dass sie 
direkt erreichbar waren. Sie sind erfiillbar nur, wei! der ,Mensch der 
Willenshandlungen fahig ist. Andrerseits a ber sind auch diese 
Handlungen nur dadurch moglich, dass ihnen Bediirfnisse zu 
Grunde liegen. Die Tat des Martyrers, der sich freudig fiir seinen 
Glauben opfert, empfangt ihre willentliche Durchschlagskraft nur 
aus dem starken Bediirfnis nach Glaubensunbedingtheit und 
ewiger Seligkeit. Dies Bediirfnis aber gehort nicht mehr der trieb
haften Vitalsphare, sondern der geistigen Introzeptionssphare an. 

b. H e t e r 0 g 0 n i e d e r Mot i v e. - In den bisher be
sprochenen Fallen sind Genomotiv und Phaenomotiv hom 0 g e n 
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zu einander; die im Genomotiv angelegte Zieleinstellung wird 
beim Dbergang zum bewussten Phaenomotiv beibehalten, nur 
determiniert und gekHirt. In anderen Fallen aber erfahrt die 
Motivation bei diesem Dbergang eine Wandlung. Zwar ent
nimmt auch hier die Willenshandlung ihre Durchschlagskraft 
der Dynamik des zu Grunde liegenden Bediirfnisses; aber i n
hal t 1 i c h weichen die bewusstwerdenden Motive von den ver
borgen bleibenden, eigentlichen Antrieben abo ("H e t e r 0 g o
n i e d e r Mot i v e"). 

Wir stehen hier an einer jener Stellen, deren Klarung sich die 
tie fen p s y c hoI 0 g is c hen Schulen zur Aufgabe ge
macht haben. Aber unsere Auffassung dieses Sachverhalts ist 
doch sehr verschieden von der psychoanalytischen oder individual
psychologischen Theorie. Die folgenden Beispie1e sind absicht
lich nicht jenen komplizierten - meist auch abnormen - Situa
tionen entnommen, fUr die in der genannten Literatur zahllose 
Belege zu finden sind, sondern alltaglichen, re1ativ einfache Vor
kommnissen. 

1) Trotzhandlung eines Kindes. Das Kind weigert sich, eine 
sonst beliebte Speise zu essen, mit der Begriindung: "sie schmeckt 
mir nicht" oder "ich habe keinen Hunger". Nehmen wir an, dies 
seien keine Liigen, sondern aufrichtige Ausserungen iiber die von 
dem Kinde selbst g e g 1 a u b ten Motive seiner Weigerung. 
Dann ist dieser Glaube objektiv falsch; denn das wirkliche Geno
motiv der Handlung ist das Bediirfnis nach Selbstgeltung ge
geniiber dem von aussen kommenden Zwang. Aus diesem Be
diirfnis riihrt auch die Kraft her, mit der sich der kir.dliche Wille 
gegen die dargebotene Speise stemmt; aber sein Inhalt bleibt 
unbewusst und wird im Bewusstsein ersetzt durch einen ganz 
anderen. 

2) Ein Ehemann ist von Eifersucht geplagt und versucht daher, 
seine Frau von dem Zusammentreffen mit anderen Mannern 
...:uriickzuhalten. Die hierzu notigen einzelnen Willenshand
lungen: Absage von Gesellschaften, Verhinderung des Allein
ausgehens der Frau, Sorge fUr rein weiblichen Verkehr der Frau 
u.s.w. wird er aber nicht mit seiner Eifersucht motivieren, au c h 
v 0 r sic h s e 1 b ern i c h t, sondern mit anderen Griinden: 
dass die hausliche Behaglichkeit zu Zweien viel schoner sei als 
grosse Geselligkeit, dass er besorgt sei, sie den Unannehmlich-
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keiten des Alleinreisens auszusetzen, dass sie den Rat anderer 
Hausfrauen brauche u.s.w. Er wird im Erdenken immer wieder 
neuer Griinde sehr erfinderisch sein, wird auch die moralische Be
wertung der Motive veriindern, indem er sich niimlich einredet, 
dass lediglich seine fiirsorgliche Riicksicht jene Handlungen ver
anlasse. Die Selbsttiiuschung beziiglich der Motive kann hierbei 
eine vollkommene sein; aber auch aIle Dbergangsformen zwi
schen naivem Daranglauben und vollendeter Heuchelei sind 
denkbar. 

3) Die Fiihigkeit, Willenshandlungen auf p r i n zip i e 11 e 
Motive ("Grundsatze") zu stiitzen, haben wir friiher als eine der 
hochsten Entwicklungsstufen des Menschen geschildert. Aber 
auch Grundsatze werden oft genug als blosse Phanomotive be
nutzt fiir Genomotive ganz anderer Art. Die Tat erscheint dann 
sanktioniert als Anwendungsfall einer These von allgemeiner 
Giiltigkeit, z.B. des Prinzips "Gerechtigkeit geht iiber alles", 
"Das Vaterland steht iiber der Partei" u.s.w. - nur dass die 
Anwendung der These nicht so allgemein ist, wie diese selbst. 
Wo der Grundsatz als echtes Genomotiv wirkt, da muss er 
ii b era 11 zur Entscheidung iiber die Handlung mitherange
zogen werden, wo die Situation es fordert. Wer aber nur in ganz 
bestimmten Situation en sich auf den Grundsatz beruft, erweckt 
den Argwohn, dass er ihn lediglich als Kulisse vor ganz anderen 
motivischen Hintergriinden verwendet. Es ist doch kein Zufall, 
dass bei Rechtsstreitigkeiten die unvereinbaren Handlungsweisen 
be ide r Parteien mit dem Grundsatz des "Rechts" gerecht
fertigt werden und zwar nicht nur nachtraglich, sondern auch 
schon vor der Tat. Andere Motive: des Eigennutzes, der Rache, 
der parteilichen Bevorzugung u.s.w., die mitgespielt, ja vielleicht 
allein die Handlung bewirkt haben mogen, kommen nicht zum 
Bewusstsein. 

Der Name Ph an o-Motiv wiirde in allen diesen Fallen also 
nicht nur bedeuten: im Bewusstsein e r s c h e i n end e s Motiv 
(gegeniiber dem u n b e w u sst bleibenden Genomotiv), sondern 
auch s c h e i n bar e s, vorgeschobenes Motiv (im Gegensatz 
zu dem echten, e i g e n t 1 i c hen Genomotiv). Dies ist auch 
die alleinige Deutung, welche die Psychoanalyse dem Verhaltnis 
der beiden Motive gibt: sie wird nicht miide, jene verborgenen 
Antriebskrafte - die fast ausschlieslich dem Sexualbereich 
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zugeschrieben werden - als die allein wahren und urspriing
lichen hinzustellen, die andersartigen Phanomotive "nur" als 
Deck- und Surrogat-Formen, ja geradezu als Trugmotive anzu
sehen. 

Diese Auffassung wird aber der grossen p 0 sit i v e n Be
deutung der Phanomotive in keiner Weise gerecht. 

c) Wei t ere Bed e u tun g d e r Ph a e nom 0 t i v e. -
Hier ist zunachst der Rechtfertigungscharakter der Phaeno
motive zu betonen. 

Die Zielsetzung, die jeder Willenshandlung innewohnt, ist 
namlich eine doppelte: eine sachliche und eine personale. Dort 
handelt es sich darum, durch Wahl geeigneter Mittel einen spe
ziellen kiinftigen Zustand zu erreichen. Hier aber handelt es 
sich darum, das besondere Tun in das personale Leben und die 
person ale Welt sinnvoll einzuordnen (zu "introzipieren"). Ganz 
im Gegensatz zur Trieb- und Instinkt-Handlung ist die Willens
handlung bewusst bezogen auf "m i c h" als Totalpersanlichkeit 
und auf "meine" Welt. Was ich jetzt willentlich tun werde, ge
hart auch spater zu mir und erwartet Resonanz von draussen. 
Dieses Dber-sich-Hinausweisen jeder Willenshandlung verlangt 
schon vor dem Vollzug eine Beg r ii n dun g im Bewusstsein 
des W ollenden. 

"Begriindung" ist zunachst intellektuell zu verstehen. Grund
loses Tun erscheint namlich als ein so niederes Geschehen, dass 
man es nicht gelten lassen kann. Auch ist zum mindesten ein 
dumpfes Gefiihl vorhanden, dass die Tat nicht ursachlos aus 
dem Nichts entspringe; den geahnten, aber nicht direkt aus
sprechbaren, Grund sucht man auf Umwegen rational formulier
bar zu machen. Aber wesentlicher ist der andere Sinn von "Be
griindung": R e c h t fer t i gun g. Die intendierte Handlung 
muss bestehen kannen vor "mir" und der "Welt"; in ihr bestatige 
und verwirkliche ich mich selbst, meine Beziehung zu den andern 
und zu den objektiven Werten. Diese Funktion der Willenshand
lung wird durch die Phanomotive vollzogen. Fiir diese ihre 
Leistung ist es gleichgiiltig, ob sie zu dem jeweiligen Genomotiv 
homogen oder heterogen sind; sie bilden das unter allen Umstan
den wesensnotwendige Rechtfertigungsmoment der Willenshand
lung vor der Tat. 
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Zu fragen ware nur, ob dieser Bestandteil der Willenshandlung 
als "Motiv", also als U r sac h faktor, bezeichnet werden kann; 
aber auch diese Frage ist zu bejahen. Denn ein Tun k 0 m m t 
a 1 s Will ens han dIu n gnu r z u s tan de, wenn es 
sich durch bewusste Zielsetzung vor dem Handelnden selbst 
und vor der Welt zu rechtfertigen vermag. 

Doch die personale Bedeutung der Phanomotive reicht noch 
weiter. Bei Wiederholung entsprechender Willenshandlungen 
werden die Phanomotive namlich allmahlich zu echten Genomoti
ven: d.h. sie werden mnemisch wirksam und gewinnen die An
triebsdynamik echter Bedurfnisse. Hier liegt also eine zweite, und 
zwar gegenlaufige, Heterogonie der Motive vor. Hat das trotzende 
Kind unseres ersten Beispiels (S. 566) mehrmals eine bestimmte 
Speise abgelehnt mit der - zunachst nur phanomotivischen
Begrundung "sie schmeckt mir nicht", so entsteht daraus mit der 
Zeit ein gegenstandlicher Speiseabscheu (also ein Bedurfnis mit 
negativem Vorzeichen). Dieser Abscheu ist dann genomotivisch 
wirksam, wenn vielleicht das ursprungliche Genomotiv des 
Trotzes langst abgeklungen ist. - Ebenso konnen die "Grund
satze" unseres dritten Beispiels (S. 567), wenn sie auch anfangs 
vorwiegend den Charakter des Vorwandes gehabt haben mogen, 
mit der Zeit ihre \Vurzeln immer tiefer einsenken in die tragenden 
Personlichkeitsgrunde und von hier aus als echte Genomotive 
wirksam werden; ja, sie konnen sogar dann unter Umstanden 
jene motivische Dbersteigerung erfahren, die wir als "Prinzipien
reiterei" bezeichnen. 

Man darf also die Phanomotive nicht darum in Bausch und 
Bogen als blosse Sekundar- und Schein-Gebilde ansehen, weil 
einige von ihnen bei ihrem Erst-Auftreten dies en Charakter haben 
mogen. Man darf ebens owenig die echten Genomotive auf eine oder 
einige wenige vitale Bedurfnisgruppen deshalb beschranken, weil 
diese in fruhen Entwicklungsstadien des Willenslebens vorzuherr
schen schein en. Die Man n i g f a I t i g k e i t d ere c h ten 
Genomotive des menschlichen Handelns 
is tun end 1 i c h vie I g r 0 sse r a 1 s die v ere i n
f a c hen den The 0 r i e end e r Tie fen p s y c hoI 0-

gen es wahr haben wollen; denn es gehen 
fortwahrend neue Genomotive aus Phano
motiven hervor. 
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d) Die bisher entwickelten Gesichtspunkte miissen gegen eine, 
in der neueren Psychologie entwickelte, ex per i men t e 11 e 
Met hod e d e r Mot i v u n t e r sue hun g kritisch stim
men. Es werden dann nicht wirkliche Willenshandlungen benutzt, 
sondern Vorstellungen oder sogar ausgesprochene Fiktionen von 
vVillenshandlungen experimentell erzeugt, etwa durch die Frage
stellung: "Warum solI man nicht liigen?" Oder: "Was wiirdest 
Du tun, wenn Du, ohne dass es jemand merkt, einen Geldschein 
fandest?" Es ist klar, dass die hierauf edolgenden Ant
worten (selbst wenn sie aufrichtig gemeint sind) nur die Gedan
ken - bestenfalls die Wunschregungen - zum Ausdruck bringen 
wiirden, die durch jene experimentelle Situation im Bewusstsein 
geweckt werden. Ungewiss bleibt dagegen, ob jene Gedanken 
und Wiinsche vor einer wirklichen Willenshandlung sich auch 
nur als Phanomotive geltend machen wiirden, da ja die Realitat 
vielleicht ganz andere motivische Bewusstseinsinhalte in den 
Vordergrund schieben konnte; und noch viel weniger ist jene 
kiinstliche Experimentalanordnung imstande, die eigentlichen 
Genomotive zu treffen. Vielleicht wird der Befragte, wenn er 
einmal wi r k 1 i c h vor einer Liige oder der Verwertung eines 
Fundes steht, unter ganz anderen Motivationen handeln, als er 
im Experiment gutgIaubig dem Befrager angegeben hat. 

Dennoch sind soIche Experimente nicht wertlos; nur dad man 
sie nicht als Motivuntersuchungen oder Gesinnungspriifungen 
ansehen. Sie liefern aber Einblicke in die m 0 r a 1 i s c h e U r
t e i 1 s f a h i g k e i t der Priiflinge. Denn die Beurteilung der 
Willenshandlungen, der eigenen wie der fremden, ist in der Tat 
weitgehend bestimmt durch die Fahigkeit, sich Motivations
moglichkeiten gedanklich zu vergegenwartigen 1). 

III. KONNEN UND VERSUCHEN 

l. D asK 0 nne n s-B e w u sst s e i n 

In friiheren Willenstheorieen hatte man das Bewusstsein der 
Gerichtetheit auf Ziele so in den Vordergrund gestellt, dass das 
Bewusstsein der Geriistetheit, das Konnens-Erleben, dahinter 

1) Eine Dbersicht tiber experimentelle Methoden der sog. "Gesinnungsprtifung" 
gibt Hjalmar Sander (mit Bibliographie). Vgl. auch Stern-Wiegmanus Metrodeu
sammlung S. 262. 
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zuriicktrat. Es gehort aber zu den konstitutiven Merkmalen jeder 
vVillenshandlung; denn nur ein Zielstreben, das von einem -
vagen oder klaren - G 1 a u ben an die Fahigkeit zur Durch
fUhrung getragen ist, kann sich zum Wollen entwickeln. 

Hier muss man freilich das tatsachliche (personale) Konnen 
und das (psychologische) Konnens-B e w u sst s e i n unter
scheiden. Man denke sich einen vollig gelahmten Menschen, der 
kein Glied fUr Schreibbewegungen zu riihren vermag. Ein solcher 
Mensch konnte noch schreiben "wollen" - sofern er namlich 
nichts von seiner Lahmung wiisste. Wir horen auch von Kriegs
kriippeln, dass sie, obwohl eines Armes beraubt, in Augenblicken 
des Vergessens irgend etwas mit dem fehlenden Arm vollbringen 
"wollen". Aber sob aId sie wi sse n urn das Nichtkonnen, ist 
das vVollen unmoglich. Der urn seine Lahmung wissende Mann 
kann wohl den (unerfiillbaren) Wunsch haben, zu schreiben; 
er kann auch den Willen haben, das Schreiben mit einem anderen, 
gesund gebliebenen, Glied zu lernen - aber beides ist kein 
gegenwartiges Wollen des Schreibens. Denn es fehlt jener 
"Wi11ensruck", der das zentrale Phanomen des vVollens ist. 

Der Glaube an das Konnen braucht nicht immer explizit als 
selbstandiger Bewusstseinsinhalt da zu sein; ja, bei den einfache
ren Alltagswollungen wirkt er meist nicht in abgehobener Weise, 
sondern nur hintergriindig und einstellungsmaIsig mit. Wenn 
ich etwa nach einem Spaziergang meine laufende Tagesarbeit 
fortfiihren "will", so ist in der psychischen Berei tschaft fUr das 
sogleich aufzunehmende Tun auch jener Umstand ungeschieden 
mitenthalten, dass es in meiner Mac h t steht, jetzt so zu han
deln, und dass auch die notigen Voraussetzungen: geistige Fri
sche, Vorkenntnisse u.s.w. zur Verfiigung stehen, sodass ich an 
die Arbeit gehen "kann". 

Deutlicher pflegt sich das Konnensbewusstsein auszupragen 
bei weiter gesteckten Willenszielen und verwickelteren Hand
lungszusammenhangen. Nicht nur vor und bei Beginn der Hand
lung, sondern auch an vielen Stellen des Ablaufs wird dem Wol
lenden sein Konnen pro b 1 e mat i s c h; er hat nicht nur den 
einfachen und naiven Konnensglauben, sondern f rag t sich 
selbst: Kann ich es auch? Und zwar bezieht sich das Fraglich
werden des Konnens sowohl auf die Zielsetzung ("Kann ich das 
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w 0 II en?") wie auf die Beherrschung der Mittel ("Kann ich es 
d u r c h f ii h r en?"). 

Rin Beispiel: jemand will einen Beruf erlernen. Das ist nur dann 
ein eehtes "Wollen", wenn er die Oberzeugung gewonnen hat, dass 
das Ziel wahrend der mehrjahrigen Lehrzeit dauernd die Anziehungs
und Rieht-Kraft fur das Wollen behalten wird, und wenn zugleieh 
der Glaube besteht, dass die Fa h i g k e i ten und Fertigkeiten des 
Subjekts und die verfugbaren ausseren Hi 1 f s mit tel wirtsehaft
lieher, teehniseher und anderer Art die Durehfuhrung moglieh maehen. 

Die vollstandige und vollemste Willenshandlung hat also zur 
Voraussetzung, dass sich ein po sit i v e r K6nnensglaube der 
Intention auf das Willensziel unterordnet. 1st diese Beziehung 
gestort, so nimmt die Ern s t h aft i g k e i t des Wollens abo 
Die St6rung kann entweder in einer Schwachung oder in einer 
Vordringlichkeit des K6nnensgIaubens bestehen. 

2. D a sun t e r w e r t i g e K 6 nne n s b e w u sst s e i n. 

Da sich das Bewusstsein des K6nnens bei verwickelteren 
Willensvorhaben aus F rag e n entwickelt, die der willensbereite 
Mensch an sich selbst und an die Welt stellt, so ist der starke 
Anteil des I n tell e k t s gefordert. Der seines K6nnens noch 
nicht gewisse Mensch muss zur Selbstbeurteilung fahig sein, da 
er die Durchschlagskraft seiner Zielsetzung und seine pers6n
lichen Krafte einzuschatzen hat; er muss aber auch weitgehend 
die naheren und femeren Bedingungen der ausseren Situation 
iiberschauen und in ihrer Wirksamkeit beurteilen, urn zur Klar
heit zu kommen, ob er sein Ziel erreichen kann. Wir stehen hier 
wieder an einem der Punkte, an dem die enge Verkniipfung von 
Den ken u n d W 0 11 e n sichtbar wird. 

Aber diese Verbindung hat nicht nur positive Bedeutung. Gerade 
die eingehende Reflexion auf K6nnen vermag unter Umstanden 
das K6nnen selbst - und damit auch das Wollen -unsicher zu 
machen und schliesslich zu lahmen. Kritische SeIbstzergliederun
gen und Besinnungen iiber die Dinge neigen immer dazu, die 
Gegeninstanzen gegen das Handeln - mangelnde Fahigkeit, 
M6glichkeit des Versagens, aussere Hemmungen - besonders zu 
beachten; iiberhaupt ist ja die rein betrachtende und erwagende 
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Haltung an sich der Aktivitat des Wollens abtraglich. Man kennt 
jene Naturen, die vor lauter Bedenklichkeiten iiberhaupt nicht 
zum Willensimpuls und zur Durchfiihrung von Willenshandlungen 
kommen. Sie sind "von des Gedankens Blasse angekrankelt". 

Nicht immer verhindert iibrigens die Dberzeugung des Nicht
Kannens die Aktivitat: nur liegt dann keine Willenshandlung 
mehr vor. Ganz klar ist dies bei dem Zwangstun; der vom Auf
seher gepeitsehte Sklave sueht die sehwere Last weiter zu sehlep
pen, obwohl er weiss, dass er es nieht mehr "kann". Aber Gleiehes 
gilt aueh, wenn feinere Tricbkrafte im Spiel sind. Es gewinne 
etwa ein Examenskandidat mitten in der Vorbereitung die 
siehere Dberzeugung, dass er den Anforderungen sowohl der 
Vorbereitung wie der Priifung selbst nieht gewachsen ist. Trotz
dem arbeitet er weiter, vielleicht nur, weil sein Tun in den aus
gefahrenen Geleisen des taglichen Lebensvollzugs perseveriert, 
vielleicht, urn andere nicht merken zu lassen, dass er an seinem 
Erfolg verzweifelt; aber ein eigentliches "Wollen" des Examens
zieles ist das nicht mehr. 

Anders, wenn die Zweifelsfrage des Kannens noch nicht ent
schieden ist; dann gibt es - neben dem oben erwahnten Ver
harren in der Inaktivitat - ein durchaus aktives Verhalten, das 
sogar den ausgesprochenen Charakter einer Willenshandlung hat, 
aber einer Willenshandlung "mit Vorbehalt": es ist der V e r
su ch. 

2. Die V e r sue h s han dIu n g 

J ede Versuchshandlung setzt sich eine doppelte Aufgabe: sie 
will das sachliche Ziel erreichen und das eigene Kannensbewusst
sein klaren. 

Beispiel: Es wird ein Ratsel aufgegeben. Der eine Zuharer sagt 
sofort: "nichts leichter als das" - naiver Kannensglaube -, 
geht mit entschiedenem Willensruck an die Lasung und versagt 
vielleicht. Der andere ist vorsichtiger: "ieh wills versuchen"; 
der Zweifel am Kannen lahmt nicht die Tatigkeit, aber gibt dem 
Tun den Charakter des Provisorischen, Zuriicknehmbaren. Ge
lingt die Lasung auf dem ersten eingeschlagenen Weg nicht, so 
hat er nun die Erkenntnis eines ungeeigneten Mittels gewonnen 
und wiederholt den Versuch mit einem andern Ansatz - bis er 
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entweder die LOsung findet oder zu dem Ergebnis kommt: das 
Ratsel iibersteigt mein "Konnen"; darum "will" ich es auch nicht 
16sen. Dieser Doppelblick auf Sache und Vollzugsmoglichkeit, 
die Doppelhaltung von Verzicht und Bereitschaft zu neuem An
satz macht das Wesen der vollbewussten Versuchshandlung aus. 

Es gibt aber auch unechte Versuchshandlungen, das sind 
solche, die erst n a c h t rag I i c h als blosse Ansatze erlebt 
werden. Denn auch der erste Ratselrater, der mit unbeschwerter 
Konnensiiberzeugung direkt auf das Ziellosgegangen war, wird 
n a c h dem lVIisserfolg sagen: "lch habe es vergebens versucht". 
Er senkt also, aus der nun gewonnenen ·Erfahrung des Nicht
konnens heraus, riickschauend das Niveau seiner Willenshand
lung; geht er nun noch einmal an die Ratsellosung, so wird er 
jetzt vielleicht von vom herein nur noch "versuchen" wollen. 

Jeder Versuch hat also "Emstspiel"-Charakter. Denn emst
haft ist die Gerichtetheit auf das Ziel und auch der Wille, im Falle 
des Gliickens die Handlung als ein Stuck des emsthaften Lebens 
mit allen Konsequenzen anzuerkennen; aber mehr oder weniger 
spielhaft ist doch die Reserve, das Vorlaufige, Auswechselbare 
des probierenden Wollens, und vor allem die Weigerung, ein 
unzureichendes oder abwegiges Ergebnis des Versuchs ebenso 
ernst zu nehmen wie ein zielentsprechendes Resultat. ("Es war 
ja nur ein Versuch"). In manchem Erfinder, aber auch in 
manchem exakten Experimentator steckt eine offenbare 
Spielfreude, wenn er an der Welt in immer wieder andrer Form 
herumtastet - bis dann einmal ein positiver emsthafter Effekt 
herausspringt. 

4. D a s ii b e r w e r t i g e K 0 nne n s b e w u sst s e i n 

Die letzten Beispiele zeigen schon, dass es Willenshandlungen 
geben kann, bei denen das sachliche Ziel mehr und mehr hinter 
dem Genuss des sUbjektiven Konnens zuriicktritt. Das Versuchen
konnen, das Wechselnkonnen an sich verleiht ein gewisses Sou
veranitatsbewusstsein gegeniiber der Welt, das sich allmahlich 
mehr und mehr emanzipiert von dem, was "eigentlich dabei her
auskommt", also dem Ziel. Bei vielen Hochstaplem, Hazardeuren 
und Abenteurem ist ihr "Wollen" weitgehend ein solches Experi
mentieren, das zum Selbstzweck geworden ist. Das Provisorische 
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der Versuchshandlung steigert sich hier zur volligen Verant
wortungslosigkeit; die Gleichgtiltigkeit gegen sachliche Ziele macht 
alles Wollen und damit das Leben selbst unecht und unemst. 

Eine viel primitivere Form tiberwertigen Konnensbewusstseins 
ist die T rot z han dIu n g. Trotz tritt dort auf, wo das Wollen 
in seiner nackten Urform sich selbst erlebt, und wo der Mensch 
d a s F a k tum, d ass e r w 0 11 e n k ann, bewusst sucht 
und geniesst. Wer zu wollen vermag, proklamiert sich und den 
anderen gegentiber sein Selbstrecht auf Tun, die Dberwindung 
der Passivitat und Abhangigkeit. Das trotzige Kind will gar
nichts Bestimmtes; das Sachziel ist nebensachlich - es will sein 
Wollen, durch die Negierung des fremden Wollens. So kann es 
kommen, dass der Dreijahrige die sonst gem genommene Speise 
wtitend abweist - nur weil er in der Darbietung den Eingriff 
in seine Selbstbestimmung sieht. Dabei gibt es ja im Grunde 
keine unselbstandigere Randlung als die blosse Opposition. Denn 
sie bezieht ihr Sachziel von draussen, nur dass sie ihm ein ent
gegengesetztes Vorzeichen gibt 1). 

Eine eigenttimliche Doppeltheit von Ziel- und Konnens-Be
wusstheit zeigen schliesslich die s p 0 r t 1 i c hen Willenshand
lungen. Gewiss werden hier objektive Effekte angestrebt: Be
waltigung von Berggipfeln, Stahlung der Korperkrafte, Willens
trainung, Unterordnung unter Regel und Gemeinschaft u.s.w. 
Aber zugleich werden diese Effekte als m e s s bar e Lei stu n
g e n angestrebt, d.h. als MaIsstabe des eigenen Konnens. Der 
Konnensgenuss begntigt sich hier nicht mit dem spielerischen 
Wechselnkonnen (wie beim" ersuch"), und mit dem nackten 
Wollenkonnen (wie beim "Trotz"), sondem er will sich standig 
an dem Konnens g r a d entztinden und durch die Messung das 
Konnen standig vergleichen - sowohl mit dem Konnen anderer, 
wie mit dem eigenen frtiheren KOnnen. Auch beim Sport ftihrt 
diese Konnensbewertung, wenn sie einseitig wird, zur Zurtick
drangung der sachlichen Ziele im Bewusstsein, sodass dem touri
stischen Sportfex dann nicht mehr die Freude an der Bergesnatur, 
sondem nur noch die Anzahl der eroberten Gipfel oder eine, von 
keinem anderen zuvor erreichte, Rohe zum eigentlichen Sinn 

') Vgl. S. 566 und S. 569. 
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seines Wollens wird. Auch hier sieht man wiederum das "Emst
spiel" -maIsige des Tuns. 

Aber auch Handlungen, die ihrem Haptziel nach durchaus 
sachliche und emsthafte Intentionen haben, konnen doch einen 
sportlichen Einschlag erhalten, wenn das Konnensbewusstsein 
durch Wetteifer, Belobigungund Ahnliches unterstrichen wird. Oft 
wird ein, an und fUr sich nicht allzu reizvolles, Ziel dadurch willens
wirksam, dass es mit sportlichem Interesse verbunden wird -
man denke etwa an das Einpragen des 1 X 1 in der Schule, und 
an die Akkordarbeit in Fabriken. 1m Berufsleben gibt es vielfach 
solche Umbiegungen und Ausschmiickungen der Willenshand
lungen, die durch die objektiven Leistungsanspriiche nicht ge
rechtfertigt sind, aber das Konnensbewusstsein befriedigen 
wie etwa die kalligraphischen Kiinste eines Kanzlisten. 



ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

DER ABLAUF DER WILLENSHANDLUNGEN 

1. DER WILLE:-ISRUCK 

J ede eigentliche Willenshandlung setzt ein mit einem besonde
ren Akt, dem Willensruck. Dieser ist, wie aIle personalen Letzt
tatsachen, nicht eigentlich zu beschreiben und zu erklaren; wir 
konnen ihm nur durch gewisse Umschreibungen naher kommen. 

Betrachten wir zunachst die voll ausgebildeten Willenshand
lungen, die eine regelrechte Vorperiode haben. Dann ist fUr den 
Willensruck die A b h e bun g gegenuber der Vorperiode wesent
lich. Mogen seine Voraussetzungen auch in den Motivations
ablaufen der Vorperiode liegen, er wachst nicht in gleitender 
Bewegung aus ihnen hervor, sondern springt aus ihnen heraus
mit besonderer Deutlichkeit, wenn sich die Vorperiode in langen 
Kampfen, Erwagungen und Zweifeln hingeschleppt hatte. Diese 
horen plOtzlich auf, etwas N e u e s tritt ein - und damit wird 
das GefUhl der Unrast und Unsicherheit ersetzt durch ein Gefiihl 
der Endgultigkeit, welches - trotz aller miterlebten Aktivitat -
doch etwas Ruhevolles hat. Diese retrospektive (namlich vor
angegangenen Kampf abschliessende) Seite des Willensrncks 
nennen wir "E n t s c h e i dun g". (Genauer ware "Se1bstent
scheidung"; denn es gibt auch Entscheidungen ohne eigenes 
Zutun; so wenn bei einem, vor der Berufswahl stehenden Knaben 
die verschiedenen sich kreuzenden N eigungen und W unsche 
durch ein Machtwort des Vaters zum Abschluss gebracht wer
den). 

Darum gehort zum Willensruck das starke Erlebnis der S e 1 b s t
tat i g k e it: Ie h bin es, der da will. Nirgends rafft sich die 
aktive Ganzheit der Personlichkeit zu einem so undiskutierbaren 
Erleben zusammen, wie im Willensruck: "volo, ergo sum". 

Stern, Psychologie 37 
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Das "Sich-selbst-Haben" im Willensruck beschrankt sich 
aber nicht nur auf die unmittelbare Gegenwart, sondern strahlt 
in die Zukunft hinaus: was nun kommt, ist m e i n Tun. Diese 
prospektive Seite des Willensrucks heisst "E n t s chI u s s". 
Es wird nicht nur das Vergangene abgeschlossen, sondern auch 
das Bevorstehende entriegelt, "ent-schlossen" - und zwar von 
mir und meiner Tat aus. In jedem Entschluss liegt eine Art 
Herrscherakt, ein Anspruch auf Eingriff in die Welt. Mag wah
rend der Vorperiode noch so sehr das passive Ausgeliefertsein an 
die Welt erlebt worden sein, mag selbst die Entscheidung noch 
durch aussere Einflusse erzielt worden sein (vgl. unser obiges 
Beispiel vom "Machtwort des Vaters") - im Augenblick des 
Entschlusses ist die Belastetheit durch Fremdes umgewandelt 
in eigene Wirksamkeit. Das Gefiihl der Ich-Souveranitat mag 
meist nicht lange anhalten, weil sehr bald die Welt wieder ihre 
Dbermacht zur Geltung bringt: aber im Erlebnis des "Ent
schlusses" ist es unbestritten da. 

Entscheidung und Entschluss verleihen auch dem g e g e n
s tan d lie hen Inhalt der Wollung (den Zielen und Wegen) 
eine ganz andere Farbung, als sie in der Vorperiode hatten. Das 
Motiv, fur welches die Entscheidung fiel, hebt sich mit siegreicher 
Klarheit aus dem Gewirr der Motivkampfe heraus; die Gegen
motive verlieren viel von ihrer lockenden oder schreckenden 
Kraft in dem Augenblick, in welchem sie nicht mehr als Moglich
keiten des Wollens in Betracht kommen. Hilfsmittel, die in den 
Vorerwagungen unbenutzbar, Wege, die ungangbar erschienen, 
gewinnen jetzt, da man sich zu ihnen entschlossen hat, ein ande
res, positiveres Aussehen. (Dies ist der Sinn des Sprichworts: 
"Wo ein Wille ist, da ist ein Weg".) 

Der Ausklang des Willensrucks endlich besteht darin, dass 
aus dem rein Psychischen (Entscheidung, Entschluss) ins Psycho
physische ubergegangen wird: dem Korper werden diejenigen 
Innervationen erteilt, welche die Handlung im Sinne des Ent
schlusses einleiten: "I m p u I s". 

Nun gibt es freilich auch zahllose Willenshandlungen von ein
facherem Typus; die meisten Alltagshandlungen, sofern die uber
haupt gewollt sind, gehoren dem Typus unseres Beispiels b an 
(S. 549). Hier fehlt die Vorperiode; sobald der modifizierende Be-
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wusstseinsinhalt auftritt (ich mochte ein Buch vom Biichergestell 
holen), setzt auch schon die auf seine Verwirklichung gerichtete 
Willenshandlung ein. Damit ist auch ein eigener Entscheidungs
akt hinfallig; dagegen miissen Entschluss und Impuls auch hier 
funktionieren, damit es nicht beim blossen binnenseelischen 
Wiinschen und Vorstellen bliebt. Der Willensimpuls braucht sich 
nicht mehr mit der Fraglichkeit des Zieles abzugeben; aber er be
stimmt das Hier und Jetzt der Handlung. 

Sehr dcutlich kann man dies beim Aufstehen am Morgen beobach
ten. Dartiber, d ass man aufzustehen habe, besteht kein Zweifel 
(und damit kein Anlass zu einer Entscheidung); dennoch kostet es oft 
einen sehr energischen Entschluss und 1mpuls, urn aus dem Wissen 
urn die Notwendigkeit das Faktum der Aufstehens zu machen. 1st 
auch der Entschluss unnotig, dann ist das Aufstehen keine Willens
handlung mehr '). 

II. DIE DURCHFUHRUNG 

1. Einleitendes 

Erinnern wir uns unserer Beispiele fiir verschiedene Stufen der 
Willenshandlung (S. 548/9). 

Bei der einfachen Willenshandlung (Beispiel b) ist die Durch
fiihrung ebenso einlinig und unproblematisch wie es die einfache 
Vorperiode war; der einmalige Impuls reicht aus, urn diejenigen 
psychophysischen Einstellungen und Akte zum Ablauf zu 
bringen, die zur Erreichung des Ziels erforderlich sind. 

Unter den "komplexen" Willenshandlungen gibt es wohl auch 
solche, bei denen nur die Vorperiode "komplex" ist, in denen aber 
die D u r c h f ii h run g ohne Komplikation erledigt wird 
(Beispiel c). Aber sobald wir in hohere Regionen des Wollens 
aufsteigen, ist es gerade die D u r c h f ii h run g, welche zeit
lich, inhaltlich und dynamisch eine reich gegliederte Struktur ge
winnt (Beispiel e). 

Das Wesentliche dieser Struktur ist die in ihr obwaltende 
Or d nun g. Die einzelnen Teile der Handlung stehen zu dem 

') Die Behauptung Kurt Lewins, der Entschluss sei kein integrierender Bestand
teil der \Villenshandlung, ist nur daraus erklarlich, dass er zwischen "Entscheidung" 
und "Entschluss" nicht die oben erwahnte Trennung macht. 
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Ziel in sinn voller Beziehung; unddieser Sinnzusam menhang ist 
so machtvoll, dass Teilhandlungen, die von diesem Ziel abfiihren 
wiirden, garnicht erst zur Ausfuhrung kommen, oder doch, wenn 
sie einsetzen, m6glichst schnell unterdrtickt werden. Hierin hat 
die Willenshandlung grosse Ahnlichkeit mit den Denkhandlungen 
(s. S. 391). 

Dieser Zug g e 0 r d net e r Z i e 1 gem a f she i that sich 
den Willensforschern als ein charakteristisches Kennzeichen der 
Willenshandlungen aufgedrangt; sie haben ihn aber, je nach dem 
psychologischen Standpunkt, sehr verschieden ausgedruckt. So 
verlegt Ach die eigentliche Ursachlichkeit dieses Zuges in die 
Zielvorstellung, der er eine d e t e r min i ere n d e T e n
den z zuschreibt, d.h. die Eignung, als richtender Faktor auf 
die anderen seelischen Inhalte zu wirken. Lewin dagegen betont 
die "Herrschaft", die das I n d i v i d u u m auf die Handlung 
ausubt; er stellt daher den Gegensatz auf zwischen "Feldhand
lungen", in denen sich der Mensch unbeherrscht den Kraften des 
Feldes, d.h. den Triebspannungen uberlasst, und den "beherrsch
ten" oder Willenshandlungen. Das ist im Grunde eine personali
stische Auffassung; denn "Beherrschen" kann ja nur bedeuten, 
dass die Totalperson ihr prospektives Streben und ihre ordnende 
Aktivitat den einzelnen, in ihr ablaufenden, k6rperlichen und 
psychischen Prozessen auferlegt. 

Wir werden die personalistische Darstellung der Willenshand
lung unter verschiedenen Gesichtspunkten vornehmen. 

2. D yn a mik 

Die personalen Energieen, die im Trieb- und Bedurfnisleben 
verankert sind, liefern den Fonds, aus dem auch das Wollen 
sch6pft, der aber nun in sehr souveraner Weise verwertet wird. 
Naturlich ist diese willentliche Verwertung der Energieen urn so 
leichter m6g1ich, je mehr sie sich auf die schon in Bereitschaft 
stehenden Energieen, d.h. auf die echten Bedurfnisse, stutzen kann. 

Aber daruber hinaus entsteht im Moment des Entschlusses das 
neue Bedurfnis: die Handlung bis zu dem vorgestellten Ende zu 
fUhren. Lewin bezeichnet es als ein "Quasi-Bedurfnis". 

Wenn wir oben betonten, dass der Augenblick der Entscheidung 
im Willensruck eine Art Ruhepunkt darstellt, einen Abschluss 
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der Unrast, die durch die motivischen Kampfe der Vorperiode 
erzeugt war - so ist diese Ruhe nur von kurzer Dauer; der Hand
lungs e n t s chi u.s s setzt neue Spannungen, die nach Aus
gleich drangen und die den Willensvorgang in Bewegung halten, 
bis auf irgend eine Weise eine Erledigung erfolgt. 

Diese Spannungs- und Antriebsdynamik gibt das Recht, hier 
von "Bediirfnissen" zu sprechen. Die Quasi-Bediirfnisse ahneln 
den echten Bediirfnissen auch noch in einigen anderen Punkten. 
Sie verleihen den Dingen der personalen Welt einen mehr oder 
minder starken Aufforderungs- und Materia1charakter. - Sie 
haben eine Spielraumbreitc in der Ausftihrung der Handlungen 
(so kann der Vorsatz, einen Brief zu befordern, anstatt durch den 
urspriinglich beabsichtigten Gang zum Briefkasten, auch dadurch 
zur Entspannung und Erledigung kommen, dass man ihn einem 
Freund mitgibt). - Sie konnen eine Surrogaterledigung finden 
(Die Absicht, einen Brief zu befordern, bewirkt, dass ich beim 
Verlassen meines Hauses an den Brief denke und ihn in die Tasche 
stecke; dadurch ist aber die Bediirfnisspannung soweit gelOst, 
dass nun der Briefkasten keinen geniigenden Aufforderungs
charakter hat. Ich vergesse das Einstecken) 1). 

Allerdings zeigen die "Quasi-Bediirfnisse" auch Ziige, die sie 
deutlich von den echten Bediirfnissen scheiden. Wahrend diese 
eine chronische, dispositionelle Daseinsweise haben, aus der sie 
immer wieder in Erfiillungsakte ausbrechen konnen, ftihren die 
"Quasi-Bediirfnisse" eine be f r i s t e t e Existenz: sie ent
stehen und vergehen mit der einzelnen Willenshandlung. Mit 
Beginn des Wollens setzt die Bediirfnisspannung ein; mit Ab
schluss der Handlung hat auch jene Spannung definitiv ein Ende: 
die Handlung ist "erledigt". 

Zwei Freunde wollen spielend ihre Krafte messen: wer kann haher 
springen? 1m Allgemeinen besteht bei keinem von ihnen ein Spring
bedurfnis; und hochgespannte Seile haben gewahnlich keinerlei Auf
forderungscharakter fur sie. Von dem Moment jenes Entschlusses an 
aber entsteht nun in jedem ein "Quasibedurfnis": maglichst hoch zu 
springen - das seine vorwartstreibende Dynamik aus anderen, la
tenten Energieen der Person entnimmt; und das Seil, das soeben vom 
Konkurrenten ubersprungen worden ist, hat einen intensiven Auf
forderungscharakter. 1st das Spiel zu Ende, dann haren Bediirfnis und 
Aufforderungscharakter auf. 

1) Beispiele von Lewin. 
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Das Quasi-Bedtirfnis ist ferner, wie unser Beispiel zeigt, i n
h a Its i n d iff ere n t: es gilt der Durchfiihrung des einmal 
gefassten Entschlusses, unabhangig von der Begehrlichkeit des 
spezifischen Zieles; nur die eingetretene Spannung solI erledigt 
werden. Auf diese Weise kann es auch Willensakte ermoglichen, 
die wider die Neigung eingeleitet wurden; nun, da sie in Gang 
gekommen sind, haben sie in sich selbst diese nach Abschluss 
driingende Tendenz. J eder kennt solche Erlebnisse: eine Arbeit 
ist ungern begonnen worden; dann aber besteht das Bedtirfnis 
- und es kann, je liinger die Durchfiihrung dauert, bis zur Un
ertriiglichkeit steigen - den Abschluss zu erreichen. 

Diese rein dynamische - und damit inhaltsindifferente - Seite 
der Willenshandlungen bietet ein geeignetes Objekt ftir e x p e
rim e n tell e Prtifungen. J a, eigentlich das einzige. Denn die 
inhaltliche Zielgeladenheit echter Willenshandlungen ist so stark 
durch die Vorperiode mit ihren Motivspannungen beeinflusst und 
so stark von tief eingebetteten Genomotiven beherrscht, dass sie 
nicht experimentell fassbar ist. Die fruchtbarsten und umfas
sendsten Experimental-Untersuchungen aus jtingerer Zeit, die 
von Kurt Lewin und seinen Schiilern, beschriinken sich daher 
bewusst auf die for m a len Pro b I e m e der Willensdynamik. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Experimente gehoren 
die Feststellungen tiber die Wirkung von Un t e r b r e c h u n
g e n der Willenshandlung, weil sie den Spannungscharakter der 
Quasi-Bedtirfnisse sehr deutlich machen. (Ovsiankina. Zeigarnik). 

Die Versuchspersonen mussten verschiedene Handlungen nach
einander vollziehen: eine Figur aus bunten Steinen legen, eine Tier
figur kneten, Perlen aufziehen u.s.w. Ehe eine Aufgabe erledigt war, 
wurde die Arbeit unterbrochen und zur nachsten Aufgabe uberge
gangen. Oder aber: es fand eine scheinbar unbeabsichtigte Unter
brechung statt: das Licht ging plotzlich aus u.s.w. Es ergab sich nun, 
dass nach Abschluss der Unterbrechung sehr oft e i n e s p 0 n tan e 
Ruckkehr zu der unvollendet gebliebenen 
Auf gab est a t t fan d. Hierzu bestand kein aufserer Zwang, ja 
nicht einmal eine Anregung; die Versuchsperson hatte auch kaum In
teresse an dem Inhalt der Aufgabe; dennoch dieser spontane Drang 
nach "E r 1 e dig u n g". Lewinsieht mit Rechtdarineinen Beweis, dass 
die Vornahme der Arbeit eine Bedurfnisspannung erzeugt hatte, die 
auch noch wahrend der Unterbrechung andauerte und nun ganz spon
tan nach Fortsetzung und Abschluss drangte. - Auf derselben Linie 
liegt ein Gedachtnisexperiment: hatte eine Versuchsperson eine gros-
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sere Reihe von Handlungen hintereinander vollzogen, die teils erledigt, 
teils unfertig abgebrochen worden waren, so ergab eine spatere Be
fragung, dass die abgeschlossenen Handlungen zum grosseren Teil 
verges sen waren, wahrend die unerledigten gut erinnert wurden. Sie 
waren eben auch seelisch unerledigt geblieben. 

3. B e W u sst s e i nun dUn b e W u sst h e i t 

Willenshandlungen, die eine gegliederte Durchfiihrung erfor
dem, sind niemals durchweg von Willensbewusstsein begleitet. 

Wenn ich aus meiner Wohnung in die Stadt gehen "will", urn eine 
Besorgung zu machen, so ist wahrend des \Villensrucks und vielleicht 
auch noch in den darauf folgenden Minuten das Ziel (der Einkauf) 
bewusstes Phanomotiv meines Tuns. Aber bin ich unterwegs, so 
kann me in Bewusstsein ganz anders beschaftigt sein; ich werde den
noch die richtige Strassenbahn benutzen, an der richtigen Stelle aus
steigen U.S.w. (Nur wenn es sich urn eine weniger bekannte Gegend han
delt, werde ich mir bei Strassenkreuzungen U.S.w. das Ziel: ich will 
dart und dart hin, vergegenwartigen, urn den richtigen Weg zu finden.) 
Erst, wenn ich den Laden betrete, ist meine Kaufabsicht, welche mich 
unterirdisch hierhergefiihrt hat, in voller Starke bewusst. 

Die urspriingliche Zielbewusstheit des Willensimpulses schHigt 
sich also nieder in E ins tell u n g e n, die - solange sie sich 
ungehindert auswirken konnen - des Bewusstseins nicht be
diirfen. Aber sie sind bereit, sofort wieder in Bewusstsein um
zuschlagen, wenn die Situation es erfordert. Das, was auf Grund 
solcher Einstellungen erfolgt, ist trotz aller Zukunftsgerichtetheit 
"un-will-kiirlich"; das bewusste Kiiren (Wahlen zwischen ver
schiedenen Moglichkeiten, Entscheiden) fehlt. 

Diese Tatsache ist schon aus kraftokonomischem Gesichts
punkt von hochster Bedeutung. W 0 11 e n ve r bra u c h t 
Ene r g i e; und wenn der in einer Willenshandlung begriffene 
Mensch fortwahrend "wollen" miisste, dann ware seine begrenzte 
Energie bald erschopft. Aber das Wollen ahnelt hierin dem Den
ken; volle Bewusstheit und damit die energische Zusammen
raffung der Person ist nur notig an Knotenpunkten des Gesche
hens, dort, wo Hemmungen eintreten und Entscheidungen neu 
getroffen werden miissen; im Dbrigen kann die Handlung auf 
den, durch Einstellung gewiesenen und durch Gewohnung oder 
Instinkt gebahnten, Wegen ablaufen. 
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Daraus ergibt sich die Schwierigkeit und die Anstrengung bei 
der Durchfiihrung solcher Handlungen, bei den en jed e r 
T e i I s c h r itt abweicht yom Gewohnten und daher nicht 
durch Einstellung gewahrleistet werden kann, sodass fortwah
rend waches Willensbewusstsein n6tig ist. Man denke an den 
Kundschafter, der in unbekanntem feindlichen Terrain sich be
wegt, an den UrkundenfaIscher, der bei jedem Buchstaben einen, 
seiner natiirlichen Handschrift fremden, Duktus anwenden muss, 
an den Einwanderer, der die Sprache der neuen Heimat nur wenig 
beherrscht und bei allem, was er ausdriicken und mitteilen will, erst 
aus der Muttersprache heraus in die fremde iiberwechseln muss. 

Aber auch in solchen Fallen bleibt das Gesetz giiltig, dass ge
wisse Bereiche des Handelns dem Willensbewusstsein entgleiten, 
und dass mit zunehmender Ermiidung diese Willenserschlaffun
gen zunehmen. Der Mensch, der seine Handschrift zu verstellen 
sucht, ist ein anschauliches Beispiel hierfiir. Selbst wenn ihm die 
Unterdriickung seiner eigenen Handschrift bei den Hauptziigen 
der Schrift, den Anfangsbuchstaben, den Grundstrichen immer 
wieder gliicken mag, so sind die dazwischen liegenden, scheinbar 
nebensachlichen Schriftteile: Wortenden, Haarstriche, I-Punkte 
u.s.w. dem Willen entgangen und k6nnen zu Verratern des wah
ren Schreibers werden. Ebenso gelingt die Verstellung gegen Ende 
eines langeren Briefes infolge der Ermiidung nicht mehr so gut 
wie zum Anfang. 

4. Vo r sat z 

Der im Willensruck gefasste, zunachst momentane, Ent
schluss muss bei langerer Dauer der Ausfiihrung d u r c h h a I
ten, urn immer wieder, sobald sich das Bewusstsein des Tuns 
einstellt, die weiteren Schritte zu leiten. Ein solcher stabilisierter 
Entschluss heisst V 0 r sat z. Ein einzelner Entschluss kann, so 
energisch er im Augenblick sein mag, bald verrauchen; ein Vor
satz aber ist, so lange die Durchfiihrung wahrt, hintergriindig 
oder vordergriindig wirksam; er bildet wahrend dieser Zeit einen 
integrierenden Bestandteil des personalen Lebensvollzugs. (Die 
Kriminalistik hat daher durchaus Recht, wenn sie die Frage nach 
der Vorsatzlichkeit einer kriminellen Handlung in erster Reihe 
betont). 
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Aber auch der Vorsatz kann vor erreichtem Ziel erlahmen. 
Weitgesteckte Ziele erfordern die "Kraft des langen Willens" 
(Nietzsche), die nicht immer vorhanden ist. Vielleicht war im 
Moment des Entschlusses die Zielerreichung zu leicht genommen, 
die Kraft iiberschatzt worden; vielleicht drangen sich wahrend 
der Durchfiihrung neue Interessen und damit andere Ziele in 
den Vordergrund. 

In solchen Fallen vorzeitigen Vorsatzschwundes gibt es ver
schiedene Moglichkeiten. Entweder: die Handlung hort unabge
schlossen auf; das halb angefangene \Verk bleibt liegen; "ein 
grosser Aufwand nutzlos ist vertan". - Oder: die Durchfiihrung 
muss durch \Viederholung der \Villensimpulse immer wieder 
frisch "angekurbelt" werden, zum Teil nach langeren Vorperio
den, die in ihren Neuerwagungen, Zweifeln und Motivkampfen 
der urspriinglichen Vorperiode sehr ahneln. Es kommt dann also 
zu unfruchtbaren \Viederholungen von seelischen Geschehnis
sen, die eigentlich durch die urspriingliche Entscheidung ab
geschlossen sein sollten. - Oder: mit der Erschopfung des Vor
satzes ist auch eine gewisse "Sattigung" verbunden, die eine Wie
deraufnahme des gleichen Zielstrebens verbietet; statt dessen 
wird Abwechslung gesucht - wobei die schon bisher durchge
fiihrten Teile der Handlung verwertet werden konnen, nur eine 
andere Fortsetzung erfahren als urspriinglich geplant war. 

Es gibt aber noch andere - und nun sehr positive - Griinde, 
die mitten in die Durchfiihrung neue Willensimpulse einsprengen. 

Wir erwahnten oben, dass jede Durchfiihrung K not e n
pun k t e hat, in denen die automatische Einstellung auf das 
Willensziel durch bewusste Besinnung unterbrochen wird. Zeigt 
sich nun in solcher Selbstbesinnung, dass das Ziel in der gewollten 
Weise nicht erreichbar ist, oder dass es durch die veranderte Si
tuation seinen Sinn geandert hat, so kann es nun bewusst um
gestellt werden zu einem anderen Ziel, das in einem neuen Impuls 
zum Richtpunkt der weiteren Handlung gemacht wird. Der neue 
Vorsatz braucht nicht einfach an die Stelle des alten zu treten; 
er kann von der Kraft und Nachhaltigkeit des Urimpulses zehren, 
der nur durch den neuen \Villensruck eine Abbiegung und 
Anpassung an die neue Situation erhalt. 

Die hier notige E 1 a s t i zit a t des Willens steht keineswegs 
im Gegensatz zur \Villensstarke. 1m Gegenteil: gerade das starre 
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Festhalten an dem urspriinglichen Impuls, selbst wenn dessen 
Ziel inzwischen seinen Sinn verloren hat, kann ein Zeichen von 
Schwache sein. Ein soIcher Mensch zehrt von der einmal aktua
lisierten Entschlusskraft und wagt nicht einen neuen Kraft
aufwand fiir veranderten Entschluss ("Eigensinn"). 

5. P I a n un g 

Die Durchfijhnmg eines Willensentschlusses bedarf nicht nur 
einer Prospektion der Ziele, sondern auch der Mittel und Wege. 
Diese Vorbeschaftigung des Bewusstseins mit den Werkzeugen 
der Zielerreichung ist die lIP I a nun g". 

a) G est a ltd e r P I a nun g. -- Ansatze zur Planung 
gibt es bereits in der Vorperiode; so kann jemand ein Verbrechen 
"planen", noch ehe er sich entschieden hat, ob er es iiberhaupt 
begehen wird oder nicht. Nur fiir den Fall, dass er sich dazu ent
schliesst, ist dann schon ein Teil der Vorbereitungsarbeit vor
weggenommen. Aber soIche, mehr oder weniger fiktiven, Pla
nungen sind nicht zu vergleichen mit jenen, die n a c h dem 
Willensruck einsetzen. Denn nun wird es Ern sturn das Tun, 
und damit auch urn seine Verwirklichungswege. 

ErlebnismaIsig gilt von der Planung dasselbe, was wir frii
her von der Zielung sagten: ihre Reprasentation im Bewusstsein ist 
stets unvollstandig. Kein Mensch vermag, wenn er sich ein fer
ner liegendes Ziel gesetzt hat, im voraus jeden Schritt, jedes Wort, 
jeden Handgriff prospektiv festzulegen; wen n er es konnte, 
ware es so unzweckmaIsig wie moglich. Vielmehr ist jeder Plan 
s c hem a tis i ere n d; er nimmt gewisse ausgezeichnete 

Stellen der Handlung in vereinfachter Form vorweg; er ordnet 
das Nacheinander der Teilhandlungen und das Dber- und Unter
einander der Handlungsglieder; er gibt sich Rechenschaft von 
Erfordernis und Erreichbarkeit der Hilfsmittel; er zieht die Even
tualitat von Hemmungen und Storungen und die MaIsnahmen 
zu ihrer Behebung in Rechnung - dies alles in einer gewissen 
Spielraumbreite und Elastizitat. 

Gewohnlich wird die planende Vorausschau nicht fiir alle 
Etappen der Handlung gleich durchstrukturiert sein. Nur fiir die, 
der Gegenwart nachsten, Handlungsphasen pflegt man eine de-
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tailliertere Marschroute vorzudenken; fUr die spateren Schritte 
wird das Schema immer yager und leerer, damit aber auch offe
ner, d.h. leichter anpassbar an die noch nicht vorausschaubaren 
Situationen. Mit fortschreitender DurchfUhrung unterwirft der 
wol1ende Mensch die noch ausstehenden Handlungsphasen immer 
wieder von neuem der Planung; denn nun muss fUr die nachste 
Zukunft das inhaltsarme Schema durch ein spezielleres ersetzt 
oder auch infolge der veranderten Umstande abgewandelt werden. 
So wechselt in ausgedehnteren Handlungsablaufen standig Pla
nung und Ausfuhrung. 

Aber die Planung hat nicht nur lineare Erstreckung in die Zu
kunft; sie erhalt auch eine hie r arc his c h e G lie de run g; 
und diese macht erst alles hahere Wollen maglich. Das Gesamt-
ziel der Gesamthandlung, wie es im Vorsatz gedacht ist, gibt in 
seiner vagen Allgemeinheit die oberste Stufe dieser Hierarchie ab; 
ihm werden im Plan die Mittel untergeordnet, die zu seiner Er
reichung natig sind; jedes Mittel aber, das nicht von vorn herein 
fertig da ist, sondern erst bereitet oder beschafft werden muss, 
wird nun seIber zum vVillensziel, bei dem sich die gleiche Gliede
rung wiederholt. Z i e 1 e u n d W e g e sin d a 1 SOl n 
der Planung psychologisch nicht mehr 
s c h a r f get r e n n t; was Weg (Mittel) ist fur ein weiteres, 
ubergeordnetes Ziel, ist zugleich Ziel fur eine engere vVillens
handlung - und dies in vielfacher Abstufung. So entwickelt 
sich aus der hierarchischen Gliederung des Planes die hie r
archische Struktur der vVillensausfuhrung 
s e 1 b s t; diese kann sich nun auf umfassende Zielsetzungen be
ziehen und uber weite Zeitraume erstrecken, ohne dass unter der 
natigen Einzelarbeit der grosse Leitgesichtspunkt verloren ginge, 
und ohne dass umgekehrt das allgemeine und vieldeutige Fern
ziel die notwendige Teilarbeit im Kleinen verhinderte. 

Ein Farmer will sich im Urwald ansiedeln und plant nun einen Haus
bau. Er entwirft, vielleichtnoch sehr roh und ungefahr, eine Zeichnung 
des Hauses, sucht sich das Gelande aus, uberlegt, dass er es ebenen 
muss, dass er fur den Bau Baume fallen muss (Teilziele 1. Ordnung); 
dass er fur die Rodung Werkzeuge braucht, die er in der nachsten 
Stadt kaufen muss (Teilziel 2. Ordnung); dass er sich zur Bezahlung 
der vVerkzeuge Geld leihen muss (3. Ordnung) u.s.w. Aber bei den 
Bemuhungen, das Geld zu beschaffen, die lange Zeit sein Bewusstsein 
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ganz absorbieren mogen. geht doch die iibergeordnete Zielsetzung 
normaler Weise nicht verloren; sie wirkt als Einstellungsmotiv 
hintergriindig mit und ist bereit. wenn ni:itig. auch wieder ins Bewusst
sein zu treten. urn die Gesamthandlung nicht auseinanderfallen 
zu lassen. 

Man erkennt. dass sich die Hierarchie auch auf die Willens
impulse und Vorsatze erstreckt; der eine grosse Gesamtvorsatz
.. hier will ich ein Haus bauen" - bleibt zwar potentiell wirksam, 
bedarf aber zu einer sukzessiven Verwirklichung einer grossen 
Zahl von Teil-Impulsen, bis hinunter zu den Anstossen fur ein
fache Willenshandlungen, wie: .. ich will jetzt die Axt holen". 
Wieder erweist sich hier die eindrucksvolle Elastizitat des Wil
lens: die allgemeine Gerichtetheit des Gesamtvorsatzes drosselt 
nicht die jeweiligen Neuentscheidungen und Entschlusse im 
Handlungsverlauf ab, sondern gewahrt ihnen die, durch die je
weilige Situation gebotene, Freiheit. 

So offenbart sich hier innerhalb der einzelnen Person die 
Strukturform. die wir innerhalb der Gem e ins c h aft als 
Kennzeichen wirklicher .. Hierarchie" ansehen; und wir vermogen 
an bestimmten Erscheinungen geradezu diese Dbertragung aus 
dem Intra-Personalen ins T ran s-P e r son ale zu beobach
ten. Der fiihrende Politiker, Stratege, Grossunternehmer, Er
zieher u.s.w. hat ja nicht nur in seiner eigenen Prospektion erst 
den Generalplan, dessen Teilziele dann bei ihm selbst in notwen
diger Dber- und Unter-Ordnung der Gesichtspunkte zu Teil-Im
pulsen und Teil-Maisnahmen fiihren; sondern erg i b t die s e 
T e i I-I m p u 1 sea nan d ere Men s c hen a b, die inner
halb der grossen Gesamtidee auch ihre relative Freiheit haben, 
und daher ihr Teiltun in eigene Willensregie nehmen mussen. 

b) T Y pen de r PIa n han dIu n g. - Die Planung mit 
hierarchischer Struktur, wie wir sie oben schilderten, stellt eine 
Ide a 1 for m dar, der die wirklichen Handlungen sich in ver
schiedenen Graden nahern, und zwar von zwei Seiten her. Urn 
sogleich hier die Extreme zu erwahnen: es gibt Handlungen mit 
Despotie der Planung, und solche mit Ohnmacht der Planung. 

1m ersten FaIle ist der Plan so fest und starr, dass der ganze 
Handlungsverlauf durch ihn vorbestimmt ist, und es innerhalb 
seiner keine Teilimpulse und elastischen Anpassungen mehr gibt. 
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1m zweiten Falle ist der Vorsatz so schwach, dass er nicht ein
mal als Dauereinstellung wirksam ist, und die hierarchische 
Ordnung so wenig ausgebildet, dass das Tun linear wird, also in 
das blosse Nacheinander von Teilhandlungen zerfallt. 

Als Beispiel fUr beide Extreme diene die Willenshandlung 
"Weltreise" . 

x. arbeitet, sobald er sich zur Reise entschlossen hat, den Plan in 
allen Einzelheiten aus. Er weiss, ehe er seine Heimat verli:isst, wo er an 
jedem Tag logieren wird, welche Sehenswurdigkeiten er besichtigen, 
welche Zuge und Schiffe er benutzen wird, wieviel Geld er fur die ein
zelnen Reiseabschnitte verwenden kann, und wo und wann er be
stimmte Geldbetrage zu erwarten hat. Bei diesem Mann erschopft 
sich die eigentliche \V i 11 ens handlung in dem einmaligen Ent
schluss und in der Planung selbst. Von nun an ist er der Sklave seines 
Planes, der keinerlei Platz fur neue Impulse lasst. Er "will" nicht mehr, 
sondern "wird gewollt" von seinem eigenen \Villenserzeugnis. Es gibt 
keine Entscheidungen, sondern nur Z wangsrouten; es ist kein Spiel
raum da fur Anpassung an unvorhergesehene Situationen innerhalb 
des Planes, sondern nur eventuelle Zerstorung des Planes und Zwang 
zu unvorbereitetem Neuanfang. 

Bei Y dagegen, dem unbekummerten Globetrotter, besteht prospek
tiv vor allem der vage Wille, recht viel zu sehen und zu erleben; be
zuglich der Gesamthandlung der Reise erstreckt sich die Voraussicht 
vielleicht nur auf die Reihenfolge der zu besuchenden Erdteile, auf 
die verfugbaren Geldmittel und die Hochstdauer der Reise. 1m Ubri
gen lasst er sich treiben von Einzelimpuls zu Einzelimpuls, von Teil
handlung zu Teilhandlung, deren jede ein ganz selbstandiges Willens
geschehen ist. Kein vorgreifender Vorsatz engt die Moglichkeit immer 
neuer Erwagungen und Entschltisse ein; aber auch keine herrschende 
Richtlinie gibt der Gesamtreise einen, allem Einzelnen ubergeordne
ten, Sinn. 1m aussersten Falle kommt es zu einem Verlust des inneren 
Lebenszusammenhanges. 

Durch die ext rem en Falle X und Y ist der Bereich abgesteckt, 
in dem sich die komplexen menschlichen Planhandlungen be
wegen. Der ganze Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
beiden Grundmerkmale: hierarchische Struktur und Elastizitat, 
sowohl bei Planung wie bei Ausfuhrung die verschiedensten For
men und Grade annehmen konnen. Dass die Disposition zu \Vil
lenshandlungen, in der einen oder anderen Extremform oder auch 
in der Mittelform, c h a r a k t e r 0 log i s c h sehr bedeutsam 
ist, kann hier nur ausgesprochen werden. 
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III. DIE NACHPERIODE 

Wenn eine einzelne Willenshandlung, als dieses individuelle, 
in sich begrenzte Lebnis, ihren Abschluss gefunden hat, ist den
noch ihre Rolle noch nicht ausgespielt, weder fiir die Person des 
Taters, noch fiir die umgebende Welt. Denn die Handlung hat 
ein neues Fa k tum geschaffen, das Bestand hat und weiter 
wirkt. 

1. Motivationen nach der Tat 

Sowie die Handlung aus der Totalitat des personalen Strebens 
heraussprang, sinkt sie auch wieder in diese Totalitat zuriick und 
bleibt ein Stiick bedeutungshaltiger, personaler Vergangenheit. 
Der Mensch, der eine irgendwie wichtige Handlung volizogen hat, 
ist damit ein anderer geworden. Er hat nun zu r e c hn e n mit 
diesem Geschehen, das, aus ihm geboren, von ihm durchgefiihrt, 
nun unwiderruflich zu ihm geh6rt. Das ist das Bewusstsein der 
Ve ran two r tun g, ein psychologisch sehr verwickeltes Pha
nomen. Denn in ihm sind nicht nur retrospektive Gefiihle (der 
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der vollzogenen Tat) 
enthalten, sondern auch ein Gefiihl des gesteigerten oder gemin
derten Selbst, und ein neuer Willensimpuls: die Einzeltat sinn
voll dem Gesamtlebensablauf einzufiigen, sich zu ihr zu bekennen: 
"rch war es, der sie wollte und tat" 1). 

Deshalb ist das Verantwortungsbewusstsein urn so ausgespro
chener, je mehr die Dberzeugung besteht, dass in Motivation, 
Vorsatz und Durchfiihrung der Einzelhandlung die Person ihre 
ganze Wesenheit ungest6rt hatte entfalten k6nnen. War sie dort in 
ihrer Totalitat beteiligt, so muss sie auch nun in ihrer Totalitat 
jene Tat sich zurechnen. 

Dies gilt besonders von der Mot i vat ion, die hier also 
nochmals in eine neue Beleuchtung tritt. 

Denn das Motivbewusstsein n a c h der Tat kann nicht ohne 
weiteres mit dem v 0 r der Tat identifiziert werden. Zwar glaubt 
der riickschauende Mensch, dass er sich der Motive e r inn ere, 
die ihn zur Tat veranlasst haben. Aber wenn "Erinnerung" nie-

1) VgI. die parallelen Formeln S. 577. 
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mals blosse Kopie der Vergangenheit ist 1), dann vor allem nicht 
die Erinnerung an die eigene Motivation 2). 

V 0 r der Tat hatten die Motive noch Bewegungsfreiheit, sie 
fiatterten zwischen der Unbewusstheit des Geno- und der Be
wusstheit des Phano-Motivs; und sie hatten noch die Moglich
keit, blosse Wunschmotive zu bleiben, mit der Tat halb und halb 
zu spielen - oder aber zu regelrechten Willensmotiven zu wer
den. N a c h vollzogener Willenshandlung ist die Situation vol
lig verandert. Die harte Wirklichkeit der nicht mehr zurticknehm
baren Tat beherrscht alles; und diese eindeutige Wirklichkeit ist 
nur dann der personalen Gesamtexistenz einzuordnen, \venn sie 
durch e i n d e uti g e Willensmotivik verstandlich gemacht 
werden kann. 

Oft genug beginnt dann erst n a c h t rag 1 i c h e 1 n e 
S u c hen a c h den Mot i v end ere i g e n e n Tat. 
Gerade dort, wo vor dem Vollzug nur eine relativ geringe Be
wusstseinsbeteiligung vorgelegen hatte, wo also die Phanomotive 
hinter den Genomotiven weit zurtickstanden, ist oft das erste 
Erlebnis nach der Tat Dberraschung und Verstandnislosigkeit 
tiber sich selbst.DieserZustand kann geradezu unertraglich werden 
- nicht nur, weil man anderen Rechenschaft schuldig ist, son
dem auch, weil die Tat selbst fordert, als zu mir gehorig anerkannt 
zu sein. Man will J a oder N ein zu ihr sagen konnen. J a 0 d e r 
Nein: denn auch dort, wo man nachtraglich die Tat bedauert, 
bereut, verabscheut - ja vielleicht dort ganz besonders - ver
langt man nach Einsicht in ihre Motive, urn mit ihr innerlich fertig 
zu werden und ihre Antriebe tiberwinden zu konnen. So erhalten 
die Motive in der Rtickschau einen viel starkeren Grad der Be
wusstheit, eine grossere Harte und Eindeutigkeit, als ihnen vor 
der Tat zukam. Insbesondere wird versucht, Vieles aus der geno
motivischen Sphare ins Bewusstsein zu heben und dadurch 
die dumpfe Irrationalitat der Bedtirfnisse zu rationalisieren. Um
gekehrt gelten diejenigen Motivbestandteile, die dieser Bewusst
machung entgleiten, nun als tiberhaupt nicht vorhanden; der 
Motivationsvorgang wird weitgehend vereinfacht. 

Wir haben es hier also nochmals mit einer Heterogonie der Mo-

') s. s. 347. 
') Von bewusster ~Iotivfalschung wird im Folgenden abgesehen; unsere Erorterung 

beschrankt sich auf die wirklich g e g I a u b ten ~lotive. 



592 DER ABLAUF DER WILLENSHANDLUNGEN 

tive zu tun. Sie macht sich iiberall dort geltend, wo der Mensch 
bewusste Selbstbesinnung treibt: in Stunden stiller Einkehr, beim 
Schreiben von Tagebiichern, beim Abfassen von Selbstbiographie
en, und dann in den mannigfaltigen Situationen des Be i ch ten s. 
\Venn der, seiner selbst unsicher gewordene, Mensch dem Seelenbe
rater, dem Geistlichen, dem Arzt, dem Richter seine Tat bekennt, 
so begniigt er sich ja fast nie mit der Angabe des ausseren Hand
lungsablaufes, sondern er erwahnt die Motive; und wenn er 
dazu nicht aus Eigenem kommt, so fUhrt ihn die Frage des Beich
tigers bald zu den seelischen Voraussetzungen des Handelns. In 
den letzten Fallen spielt also die S u g g est ion eine ganz 
grosse Rolle. Fur Menschen, die slch im allgemeinen iiber die 
feineren Schattierungen ihres Seelenbinnenlebens nicht Rechen
schaft zu geben pflegen, kann dann der Hinweis auf eine Motiv
m 0 g 1 i c h k e i t die Dberzeugung entwickeln, dass eben dies 
Motiv der Handlung zu Grunde gelegen habe. Die Motivveran
derungen, die hierbei erfolgen, werden vornehmlich Motivver
schonerungen sein - was ja aus dem Rechtfertigungscharakter 
des Vorgangs ohne weiteres verstandlich ist. Da wird etwa eine 
aus Kopflosigkeit oder Feigheit vollzogene Fluchthandlung in 
eine dem Zweck kiinftigen Sieges dienende List umfrisiert; fUr 
eine sehr eigenniitzige Tat werden altruistische oder soziale Griin
de gefunden. Alles das, was an Um-Motivierungen im Bereich 
bewusster Heuchelei und Verlogenheit vorkommen kann - es 
gibt ja keine Gemeinheit, die nicht nachtraglich durch irgend 
eine idealisierende Begriindung legitimiert werden konnte - all 
dies findet sich auch in den Spharen durchaus aufrichtiger und 
gutglaubiger Selbstrechtfertigung, urn das eigene Ich zu schiitzen 
oder zu steigern. Und es findet sich schliesslich auch in dem wei
ten Zwischenreich von Schein und Sein, von Heuchelei und 
Selbsttauschung. 

Aber auch das Umgekehrte ist moglich: die Motive werden 
nachtraglich in schlecht em Sinn verwandelt. Schon die isolierende 
Bewusstmachung als solche bedeutet oft eine Steigerung des 
Realitatsgrades: so kann irgend ein Wunschmotiv, das vielleicht 
nur gelegentlich und unverbindlich durch das Bewusstsein ge
huscht war, nach der Tat zu einem entscheidenden Willensmotiv 
umgedeutet werden; oder es kann aus ihm, selbst wenn es zu 
keiner ausseren Tat gekommen war, eine innere Willenshandlung 
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gemacht werden, als sogenannte " Gedankensiinde" . Aber auch Mo
tive, die der Vorperiode der Tat ganz fremd waren, und die eine 
negative Bewertung der Tat zur Folge haben, konnen nachtrag
lich erdacht und geglaubt werden: so gibt es Menschen, die nach 
uneigenniitzigen Handlungen sich dauernd mit der Frage qualen, 
ob nicht verborgene selbstische Motive den Antrieb gaben - und 
die schliesslich davon iiberzeugt sind. 

Diese nachtraglichen Motivverschlechterungen sind natiirlich 
nicht unmittelbar aus dem Rechtfertigungsbediirfnis abzuleiten. 
Aber indirekt stehen sie doch zu ihm in Beziehung, und zwar 
dadurch, dass der Tater nun die geschehene Tat nicht in ihrer 
Kontinuitat zu dem gegenwartigen und kiinftigen personalen 
Bestande, sondern in ihrer Distanz dazu erlebt 1). 

Die grosse Bedeutung der Motivierung nach der Tat sei an zwei 
Sonderbeispielen erlautert. 

a) Der Un t e r sue hun g s g e fan g ene, der den Voll
zug der ihm zugeschriebenen Tat nicht leugnet, ist oft genug im 
Zweifel iiber die Motive, die ihn dazu getrieben haben. Die 
wochen- oder monatelange, zwangslaufige Einsamkeit veranlasst 
ihn, dauernd seine Gedanken urn den bevorstehenden Verhors
termin und die dort zu machenden Angaben kreisen zu lassen. 
\Venn hierbei auch die bewusste Erdichtung von moglichst 
harmlosen Motiven eine grosse Rolle spielen mag, so darf man 
doch auch gutglii.ubige Motiv-Suche und -Fin dung nicht zu 
gering einschatzen - namentlich bei nicht-gewohnheitsmafsigen 
Rechtsbrechern. 

Ein junger Mensch hat Feuer an eine Scheune gelegt: "Was trieb 
mich eigentlich zu der Brandstiftung?" zergriibelt er sein Hirn. -
Ein Lehrer ist wegen unsittlicher Beriihrung einer Schiilerin verhaftet; 
er wird nicht fertig mit der Frage: "Ging jene korperliche Annaherung 
nur aus harmloser Kameradschaftlichkeit hervor, wie es mir bisher 
selbstverstandlich erschien, oder haben vielleicht doch Motive der 
wolliistigen Erregung mitgespielt, wie es mir die Anklage vorwirft?" 

Zuweilen kann man aus den Angaben und Niederschriften 
solcher Gefangenen geradezu ablesen, wie sich das Bild des kri
tischen Tatbestandes mitsamt den begleitenden Bewusstseins
vorgangen immer mehr bereichert, spezialisiert und verhartet; 

') Vgl. S. 347. 

Stern, Psychologie 
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Motivationen, die anfangs nur als Moglichkeiten, vielIeicht sogar 
aIs bewusste Fiktionen, genannt worden waren, konnen so alI
mahlich zu unbezweifelbaren, felsenfest geglaubten Motiven der 
Tat werden. 

In anderen Fallen gibt es ein chaotisches Hin und Her dieses 
Motivglaubens; und so versteht man auch, dass zuweilen Ge
standnis und Widerruf abwechseln, ohne dass dieses oder jener 
bewusste Liige zu sein braucht. 

b) Der Neurotiker, der sich in die Behandlung eines tiefen
psychologischen Arztes beglbt, wird von diesem in eine Situation 
versetzt, in der er sich die Motive seiner Handlungs- und Verhal
tungsweisen nachtraglich klar machen solI. Dabei mag es fUr 
die He i 1 z w e c k e des Psychoanalytikers vielIeicht garnicht 
so wesentlich sein, ob die nachtraglich ins Bewusstsein gehobenen 
Motive des Patienten tat sac h 1 i c h die echten Genomotive 
des friiheren VerhaItens waren; denn der gewonnene Motiv
g 1 a u be des Patient en kann, unabhangig von seinem Wahr
heitsgehalt, therapeutisch wirken. Aber yom Standpunkt der 
psychologischen Erkenntnis aus muss die irrige Voraussetzung 
durchschaut und bekampft werden, als ob die retrospektive mit 
der prospektiven Motivik gleichgesetzt werden diirfte. Es wird 
dabei iibersehen, dass die riickwarts gerichtete Schau ein anderes 
Bild geben m u s s als der vorwarts gerichtete Drang. Dies 
gilt schon fUr Willensvorgange, die der nahen Vergangenheit 
angehoren; es gilt in viel hoherem MaIse von solchen, die weit 
zuriickliegen. Wenn etwa der Erwachsene versucht, die Motive 
zu rekonstruieren, die seinen infantilen Verhaltungsweisen zu 
Grunde lagen, so geht hier viel mehr motivische Neuschopfung 
aIs Riickerinnerung vor sich. 

2. B e u r t e i I u n g d e r Tat mot i v e 

Der "Blick in die Herzen" der Nebenmenschen gilt mit Recht 
aIs eines der wichtigsten Hilfsmittel praktischer Lebenspsycho
logie; und er muss oft genug zur Anwendung kommen, wenn eine 
Tat bereits geschehen ist und nun nachtraglich in ihrer Motivik 
verstanden werden solI. Beichtvater alIer Zeiten und aller Arten 
sind stets retrospektive Motiv-Ergriinder gewesen. Der Erzieher 
kann nur dann erfolgreich minderwertige VerhaItungsweisen be-
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kampfen, wenn er ihre seelische Wurzel zu fassen und vor den 
Augen des Zoglings bloss zu legen vermag. Und in der modernen 
Kriminalistik gilt es mit Recht als einer der gross ten Fortschritte, 
dass man von der Bewertung des ausseren Effekts der Tat zu der 
Untersuchung und Einschatzung ihrer inneren Motivation iiber
zugehen versuchte. 

Welche Moglichkeiten und welche Schwierigkeiten bestehen 
fiir diese Feststellungen? 

Eine erste Quelle liefern die Bekundungen des Taters selbst 
iiber die Beweggriinde seiner Tat. Diese sind nun freilich durch
weg sozialpsychisch eingesteIlt; was er sagt und zeigt, solI 
beim Zuhorenden eine ganz bestimmte Wirkung hervorrufen. 
Wir miissen wiederholen, dass es sich hierbei nur teilweise 
um bewusste Liigen handelt; zu einem andern Teil glaubt der 
Tater mehr oder minder aufrichtig selbst an das, was er sagt. Es 
sind also aIle jene Klippen, die schon der binnenseelischen Riick
besinnung auf Motive drohen, bei der Au sse run g in ver
starktem MaIse gefahrlich. Hinzu kommt die mangelhafte Fahig
keit des Taters, die feineren Motiverlebnisse in die harten Formen 
der Sprache zu pressen, und die beschrankte Fahigkeit des Beur
teilers, diese Kundhaben sinngemaIs aufzufassen. 

So wird es kommen, dass die oberflachlichsten, einfachsten und 
aufdringlichsten Phanomotive beim Beurteiler leicht eine unge
biihrlich starke Bewertung erfahren, und dass der Riickgriff auf 
die Genomotive und auf deren Verankerung in tieferen Person
lichkeitsschichten nur sehr unvoIlkommen oder iiberhaupt nicht 
erfolgt. 

Auf der andern Seite ist der aussenstehende Beurteiler zuweilen 
besser befahigt als der Tater selbst, in die eigentliche Motivik 
einer voIlzogenen Tat Einblick zu gewinnen. Denn er steht ja 
nicht unter dem Bann jenes Rechtfertigungsbediirfnisses um je
den Preis, das, wie wir sahen, die riickschauende Motivation eines 
Taters umbiegen muss. Auch wird der Betrachter, wenn er ein 
geschulter Psychologe ist, nicht den naiven Glauben an die un
mitte1bare "Richtigkeit" der nachstliegenden Phanomotive be
sitzen; er weiss vielmehr, dass man deutend in die tieferen Schich
ten einzudringen suchen muss, die der unmittelbaren Bewusstheit 
des Taters entgangen sein konnen. Endlich gibt es ja auch bei 
einigen seltenen Menschen jene angeborene Intuition, die das 
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Deuten durch ein "prae-interpretatorisches Verstehen" 1) er
ganzt oder gar ersetzt. 

Auch stehen dem fremden Urteiler noch andere Indizien als die 
geausserten Motivationen des Taters zur Verfiigung. Die Art, 
wie eine Tat vorbereitet, versucht und schliesslich ausgefiihrt 
wurde, lasst mannigfache Schliisse auf das beteiligte Motivspiel 
zu; und selbst andere, schein bar ganz fern liegende Handlungen 
und Verhaltungsweisen des Taters konnen zur Deutung herange
zogen werden. (Hier streifen wir schon einen Gesichtspunkt, der 
uns erst weiter unten naher beschaftigen kann; das IIinausgehcn 
iiber die akute Motivation zu c h ron is c hen Voraussetzungen 
der Tat). 

Wie bedenklich es ist, die Motivfeststellung vornehmlich oder 
allein an die manifesten Phanomotive zu kniipfen, sei wieder an 
zwei Beispielen aufgezeigt. 

a) Jug end tag e b ii c her sind zuweilen stark durch
setzt mit Riickblicken auf eben vollzogene Willenshandlungen. 
Selbst geringfiigige Vorgange (z.B. kleine Meinungsstreitigkeiten 
mit einem Freunde) werden yom Jugendlichen unter das psycho
logische Mikroskop genommen, urn das undeutliche Motivgewebe 
erkennbar zu machen. Und wie das wirkliche Mikroskop nicht nur 
vergrossert und vergrobert, sondern auch manches nicht zum 
Objekt gehorige Staubchen in das Bild eingehen lasst, so auch 
hier. Was da schwarz auf weiss in dem Tagebuch steht, gibt wohl 
Kunde von den seelischen Zustanden des Verfassers im Moment 
des Schreibens, liefert aber kein adaquates Abbild der Vorperiode 
der beschriebenen vVillenshandlung. Hier muss der Psychologe 
vorsichtig umdeuten, abschwachen und ausscheiden, urn den 
tatsachlichen Genomotiven naher zu kommen. Vieles entpuppt 
sich als motivisches "Ernstspiel", was mit scheinbar tiefstem 
Ernst niedergeschrieben ist 2). 

b) Besonders quaIend ist die Frage nach den Motiven von 
S e I b still 0 r d han dIu n gen. Die Dberlebenden suchen 
diese Motive zu erschliessen aus den Ereignissen, die der Tat vor
ausgingen, aus Abschiedsbriefen und (dort, wo es beim Versuch 

') s. S. 74. 
2) Zur Motivik von JugendtagebUchern vgl. vor allem die Arbeiten von W. Stern 

(Anfange der Reifezeit), Charlotte BUhler, Bernfeld und Kerschbaum. 
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geblieben war) aus den nachtraglichen Angaben des Selbstmord
kandidaten. Die so festgesteliten Phanomotive hat man fruher 
ziemlich unbesehen hingenommen; ja, man hat sogar die Selbst
morde nach den Motiven statistisch gruppiert, indem man die 
Prozentzahlen fur verschiedene Motivarten: Liebeskummer, be
rufliche Misserfolge, Trauerfalle, schlechte Schulzeugnisse u.s.w. 
berechnete. 

Eine solche Betrachtungsweise ist besonders unzulanglich bei 
einer Handlung, welche auf die Totalexistenz der Person geht 
und daher nur aus dieser Totalitat heraus verstandlich gemacht 
werden kann. Ein einzelnes akutes Ereignis, oder ein im Be
wusstsein des Verzweifelten selbst sich vordrangendes, augen
blickliches Phanomotiv, erscheint unter personalistischem Ge
sichtspunkt nur als die mehr oder minder zufallige Aus16sung der 
Tat, oder auch als eine motivische Selbstvorspiegelung - wah
rend die eigentlichen Genomotive in ganz anderen Tiefen der 
Pers6nlichkeit ihren Quellgrund haben k6nnen 1). 

') In jiingster Zeit wurde das Thema behandelt von D. R. Lowenberg, von AchiIle
Delmas und von Peller. 



DREIUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

DIE WILLENSDISPOSITIONEN 

I. WILLENSHALTUNG UND GESINNUNG 

I. Willenshaltung 

In der Erorterung der Willensmotive sind wir mehrfach an 
eine Grenze gestossen, die nun iiberschritten werden muss. Mo
tive sind ja nur die a k ute n Antriebsfaktoren einer einzelnen 
Willenshandlung, mogen sie bewusst als Phaenomotive auftreten, 
oder unterirdisch als Genomotive wirken. 

Aber gerade die Genomotive weisen nun iiber sich selbst hin
aus. Sie entspringen aus Bediirfnissen; diese aber sind ja nicht 
nur in jenen Augenblicken da, in denen sie sich in Willenstat um
setzen, sondern sie fiihren vorher und nachher eine dispositio
nelle Existenz. In ihnen lebt eine chronische Gerichtetheit und 
Geriistetheit der Person, eine B ere its c h aft und eine 
K r aft gel a den h e it, ohne welche der akute Durchbruch 
zum Willensruck nicht moglich ware. 

Damit gewinnen wir eine Voraussetzung der Willenshandlun
gen, die tiefer in der Totalperson verankert ist, als die Motivik der 
Einzeltaten. Wir nennen sie die "W i II ens h a I tun g"; es ist 
derjenige, rei a t i v c h ron i s c he, Zustand einer Person, 
der zu Willenshandlungen bestimmter Art disponiert. J e ent
schiedener und ausgesprochener eine solche Willenshaltung ist, 
urn so mehr ist von ihr auch die einzelne Willenshandlung ge
tragen, urn so geringer ist also die Bedeutung der akuten Motivik. 

Ein relativ einfaches Beispiel bietet der schon mehrfach er
wahnte kindliche T rot z. Wahrend des sogenannten "Trotz
alters" befindet sich das 3-4 jahrige Kind in einer dauernden 
"Trotz-H a I tun g"; es ist standig sprungbereit, den ausseren 
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Einwirkungen und Aufforderungen, nur weil sie von aussen kom
men, Widerstand entgegenzusetzen. Deshalb geniigt ein ganz ge
ringfiigiger Anstoss, urn nun eine akute Trotzhandlung hervor
zurufen. 

Ein anderes Beispiel: der Sold at im Kriege. Auch bei ihm wach
sen alle einzelnen Handlungen aus der allgemeinen vVillensein
stellung heraus, die durch die militarische Schulung und die krie
gerische Atmosphare schon zustandlichen Charakter gewonnen 
hat. In unmittelbarer Auswirkung dieser seelischen Verfassung 
kann es dann zu einer bestimmten Tat, z.B. zur Totung eines 
Menschen kommen, ohne dass jene akuten Motivkonflikte, die 
unter anderen Umstanden einer solchen Handlung vorausge
gangen ware, sich bemerkbar mach en miissten. 

Die beiden Beispiele, mit Absicht etwas extrem gewiihlt, zeigen 
zugleich zwei entgegengesetzte Urspriinge von chronischen Wil
lenshaltungen. Die Trotzhaltung ergibt sich vornehmlich aus 
inn ere n Entwicklungsbedingungen; ist jene Entwicklungs
periode abgeklungen, dann hort das Kind auf, trotzig zu sein, 
obgleich die ausseren Einfliisse, gegen welche die Auflehnung er
folgte, sich nicht verandert zu haben brauchen. Die Haltung des 
Kriegers entspringt wesentlich den au sse r e n Einfliissen der 
soldatischen Erziehung und der iiberwaltigenden Situation - der 
identische Mensch kann vorher und nachher ganz andere Willens
haltungen besitzen. 

Aber selbst in diesen extremen Fallen ist niemals der innere, 
bezw. der aussere Faktor all e i n wirksam; vielmehr gilt die 
Konvergenz von beiden unbedingt und iiberall bei der Erzeugung 
von chronischen Willenshaltungen. 

Wahlen wir als drittes Beispiel zwei Menschen X und Y, die 
durch irgend welche Schicksale in ein Verbrechermilieu verschla
gen worden sind und dort langere Zeit verweilen miissen. Beide 
stehen unter dem gemeinsamen Einfluss der dauernden, sie von 
allen Seiten umspiilenden, Willenshaltung der Umgebung, der 
spezifischen "Verbrechermoral" und der Verbrecherinteressen. 
Dennoch konnen beide infolge ihrer inneren Verschiedenheiten 
zu sehr verschiedenen eigenen Willenshaltungen kommen. X., 
der schwacher, leichter beeinflussbar, vielleicht seIber mit min
derwertigen Anlagen ausgestattet ist, wird jene Willenshaltung 
weitgehend iibernehmen; Y. wird aus starkerer Selbstandigkeit 
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oder innerer Abneigung heraus ihr ausweichen oder sich wider
setzen. 

Dies Beispiel vermittelt uns nun aber zug1eich eine Einsicht von 
grundsatz1icher Wichtigkeit. 

Wenn wir nam1ich die inn ere n Bedingungen betrachten, 
durch welche die Willenshaltungen von X und Y zustandekom
men, so ergibt sich, dass zwar bei be ide n gewisse Vitalfak
toren (Entwicklungsphase, geistige und konstitutionelle Veran-
1agung) mitwirken, dass aber bei Y. allein noch etwas anderes 
hinzutritt: der bewusste, vielleicht in schwerem Kampf erar
beitete En t s chI u s s, sich von den Einfliissen der Umge
bung nicht fortreissen und umstimmen zu lassen, und der daraus 
erwachsende Will ens r u c k zur Selbstbeherrschung und 
zum Widerstand. 

Das Beispiel des X. zeigt die andere Genesis der Willenshal
tung: das aut 0 mat i s c h e Hiniibergleiten der Person aus 
Triebanlage durch Konvergenz mit Umgebungseinfliissen in eine 
Dauerform des W ollens. Es ist dies zweifellos die primitivere 
Weise, in der Willenshaltungen entstehen; - sie ist beim Tier die 
einzige. Beim Menschen, und nur bei diesem, gibt es aber auch die 
andere Form: die Erzeugung einer c h ron i s c hen Willens
Hal tun g durch eine a k ute Willens-H and 1 u n g. Nir
gends tritt die eigentiimliche Ganzheitsstruktur der mensch
lichen Personlichkeit eindrucksvoller zu Tage als in dies em Wech
selbezug: die ganze Kraft und Zielstrebigkeit der Person kann 
sich in die aktuelle Gegenwartigkeit einer Willens-Tat konzen
trieren, die auf den dauernden Lebenszusammenhang wirkt, 
indem sie ihm eine Willens-H a 1 tun g aufpragt; der Sinn die
ser Willenshaltung aber besteht darin, dass sie sich in ferneren 
Gegenwarten den jeweiligen Bediirfnissen und Situationen ent
sprechend in neue Willens-T ate n projiziert. 

Natiirlich bedeutet auch jene spontane Willenshandlung, 
durch welche der Mensch sein Dauerwesen zu konstituieren sucht, 
keinen absoluten Anfang, keinen Hervorbruch aus dem Nichts; 
ist sie doch vielmehr ein Hervorbruch aus der ganzen Fiille der 
Person, die sich hier zu gegenwartiger Einheit verdichtet. So 
ist auch an dieser Tat Vorwelt und Umwelt (Anlage und Milieu) 
beteiligt; aber die Tat ist rnehr a1s das b10sse Konvergenzprodukt 
jener beiden ausserpersonlichen Faktoren; und in diesem PI us, 
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in diesem unmittelbaren Hervorstromen aus der Person selbst ist 
sie f rei. Denn " Freiheit " ist nicht Ursachlosigkeit, sondern 
Verursachung aus der aktuellen Selbstbestimmung der Person 1). 

2. G e sin nun g 2) 

Wenn es auch der eigentliche Sinn einer Willenshaltung ist, 
sich in Willens han dIu n g e n zu aktualisieren, so gibt es 
doch noch eine andere Art von Aktualisierung, die rein im B i n
n ens eel i s c hen stecken bleibt. Dieser Erlebnisnieder
schlag einer Willenshaltung ist die "G e sin nun g". Ihr Ver
hiiltnis zur Willenshaltung ist ein ahnliches, wie die des Phano
motivs zur akuten \Villenshandlung: in der Gesinnung spiegelt 
und rechtfertigt die Person ihre Willenshaltung vor sich selbst 
und vor anderen. Fur viele Willenshaltungen, insbes. fUr die 
durch Gewohnung oder ausseren Druck automatisch entstan
denen, ist ein Bedurfnis nach Begrundung und Reehtfertigung 
nieht vorhanden; darum hebt sieh bei diesen kaum oder garnieht 
ein besonderes Gesinnungserleben von der zustandliehen Wil
lensbereitsehaft abo Ein ausdruekliehes Rekurrieren auf "Ge
sinnung" ist also stets ein Zeiehen fUr eine Spannungshaltigkeit 
und Unselbstverstandliehkeit der Willenshaltung, ist eine Ab
grenzung dieser Willenshaltung gegen andere, mogliche und wirk
liehe Willenshaltungen der eigenen Person oder anderer Menschen. 
So gibt es beim Naturmensehen, der in einem Gehause undisku
tierbarer Willenshaltungen heimisch ist, kaum "Gesinnungen" 
als irgend wie abhebbare Erlebnisgehalte. Differenzierte Kultur 
dagegen bietet dem Mensehen zahlreiche, nicht ohne weiteres 
vereinbare, Wertziele und bewirkt so, dass die vorzugsweise Ein
stellung auf spezifische Wertziele bewusstseinsmafsig weitgehend 
geklart und gerechtfertigt sein muss, urn fUr das Wollen dauernd 
konstitutiv werden zu konnen. So entwickelten sich die "Gesin
nungen" des Eigennutzes und der Gemeinnutzigkeit, Familien-, 
Volks-, Menschheits-Gesinnungen; religiose, kunstlerisehe, wirt
schaftliche Gesinnungen U.S.W. 

Da die "Gesinnung" das chroniseh gewordene Phanomotiv ist, 
so unterliegt auch ihre personale Deutung ahnlichen Gesichts
punkten, die hier nieht noeh einmal ausfUhrlich besprochen zu 

') Zur ~letaphysik und Ethik des Freiheitsbegriffs vgl. Wertpbilosopbie S. 418 ff. 
") LiteratuR: Honecker, Pfander, Voigtlander u.a. 
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werden brauehen. Gesinnung ist Bewusstseins-Spiegelung und 
Darstellung einer dispositionellen Willensbesehaffenheit; aber 
sie spiegelt diese nieht immer in adaquater Weise. So gibt es 
neben den "e e h ten" Gesinnungen aueh "u nee h t e" (auf 
Selbsttausehung beruhende) und "v e rIo g e n e" (auf Fremd
tausehung zielende) Gesinnungen. Endlich gibt es aueh eine ver
absolutierende D b e r spa n nun g der Gesinnung; dann wird 
die bloss erlebnis- und ausdrueksmaIsige Einstellung auf Wert
ziele als Ersatz fUr die wirkliehe Will ens haltung angesehen. 
So manehe Mensehen, die von ihrer reIigi6sen, oder nationaIen, 
oder moralisehen Gesinnung zu tiefst iiberzeugt sind und sieh zu 
standiger Kundgebung eben dieser Gesinnung gedrungen fiihlen, 
erseh6pfen sieh hierin und verpuffen damit die Kraft, die fUr ge
sinnungsgemaIses Tun verwertet werden sollte. Die I a u
testen Gesinnungsverkiinder sind oft die 
s e h wac h s ten W 0 11 e r. Lessing's Nathan weist den Tem
pelherm darauf hin, dass "andaehtig Sehwarmen Ieichter als 
gut Handeln" sei 1). 

Willenshaltungen sind halbehroniseher Natur. Den einzelnen 
akuten Willenshandiungen gegeniiber bilden sie die Ianger dau
emde Dispositionsgrundlage; aber diese Dauer faut nieht mit der 
Existenzdauer der Person zusammen. Willenshaltungen begin
nen und h6ren auf; sie maehen eine Entwicklung dureh mit An
klingen, Intensivierung, H6hepunkt, Absehwellen und Ausklin
gen; zuweilen aueh mit periodisehen Wellen. Sie sind hierbei von 
wee h s e 1 n den Bedingungen abhangig, so namentlieh von 

1) Es gibt eine Richtung der Moralphilosophie, die als "Gesinnungsethik" bezeich
net wird. Nach iltr soIl die Gesinnung der einzige Mafsstab fUr die moralische Beur
teilung sein. Hier kann eine unzulangliche Psychologie gefahrlich werden. Indem man 
"Gesinnungsethik" und "Erfolgsethik" gegenUberstellt, will man zum Ausdruck brin
gen, dass nicht der aussere Effekt einer Tat, sondern die ihr zu Grunde Iiegende Wil
lensbeschaffenheit ihre sittliche Bewertung bestimme. Aber "W i I len s b esc h a f
fen h e it" un d "G e sin nun g" d U r fen e ben n i c h t, wie in diesem 
Falle geschieht, ide n t if i z i e r t we r den. Es gibt Willenshaltungen, die so 
selbstverstandlich sind, dass sie des Bewusstseinsniederschlags als "Gesinnung" nicht 
bedUrfen. Und es gibt umgekehrt "Gesinnungen", die so selbstgenUgsam geworden 
sind, dass sie die Umsetzung in wirkliche Tat versaumen. Endlich gibt es "Gesin
nungen", die - absichtlich oder unabsichtlich - als Kulissen vor Willenshaltungen 
als Kulissen vor WiIIenshaltungen anderer Art gestellt sind. Wer also die "Gesin
nung" zum ethischen Masstab macht, bleibt noch zu sehr an der psychologischen 
Bewusstseinsflache haften und hat den Zugang zu den personalen Tiefen der Wil
lensbeschaffenheit selbst noch nicht erreicht. 
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solchen der vitalen Entwicklung und der personalen Situationen. 
Die Willenshaltung der Vorpubertat hort auf, wenn die Vollpu
bert at einsetzt, die Willenshaltung des Kriegers, wenn er wieder 
zu seiner friedlichen Beschaftigung zuriickkehrt. Es gibt auch 
Dberschneidungen von Willenshaltungen: ein Mensch, der dem
nachst aus seinem Berufe in den Ruhestand iibertritt, lebt und 
handelt zwar noch in der beruflichen Willenshaltung; sie beginnt 
aber eigentiimlich substanzarm zu werden, wahrend die neue \Vil
lenshaltung der Mufsezeit schon vorzuspuken beginnt. 

Somit bilden die \Villenshaltungen zwar den einzelnen Taten 
gegeniiber schon ein Einheitsprinzip, aber sie sind selbst wieder
urn nur Phasen und Glied-Erscheinungen gegeniiber der Ganzheit 
der Person und sind nur kiinstlich aus dieser herauszulosen. Denn 
letzthin wurzeln sie doch in einer e i n h e i t 1 i c h-p e r son a-
1 e n Will ens hal tun g, die zwar keine starre Gleichfor
migkeit, wahl aber innere sinn volle Geschlossenheit und eine or
ganische Gesamtentwicklung besitzt: dem "C h a r a k t e r". 

II. ZUR THEORIE DES CHARAKTERS 

Der Charakterbegriff hatte in der Psychologie der letzten hun
dert Jahre ein merkwiirdiges Schicksal. Fiir die klassische Lehre 
mit ihrer elemententheoretischen Einstellung war der Begriff 
mehr eine Verlegenheit als ein Problem. Bahnsen, der schon in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts ein selbstandiges Wissensgebiet 
der "Charakterologie" zu schaffen suchte, blieb fast unbeachtet. 
Lange Zeit war daher die Beschaftigung mit diesem Begriff der 
Laienpsychologie und dem Dilettantismus iiberlassen; seit we
nigen Jahrzehnten aber beginnt sich eine neue wissenschaftliche 
Charakterologie zu entwickeln, die allmahlich auch mit der Psy
chologie in eng ere Fiihlung tritt (vgl. S. 42). 1) 

Einer wissenschaftlichen Behandlung des Charakterproblems 
stehen nun freilich besondere Schwierigkeiten im Wege. 

1) Das Problem ist aufs engste verbunden mit W e r t u n
g e n, ethischen und weltanschaulichen Forderungen; die Folge 
ist mangelnde Objektivitat. Oft wird der Charakter, wie er sein 
sollte, oder wie man ihn haben mochte, oder wie man hofft, ihn 
beeinflussen zu konnen, nicht deutlich geschieden von dem Cha-

') Literatur zum Charakterproblem in den Abteilungen der Bibliographie 
I B, V, VII. 
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rakter, wie er tatsachlich i s t - und nur dieser ist das Problem 
der Psychologie. Auch Vorurteile der Verdammung und Kritik 
konnen den Blick fiir die Sachlichkeit verschleiern; wer etwa von 
der apriorischen These ausgeht "der Mensch ist bose von Jugend 
auf", taugt nicht zum wissenschaftIichen Charakterologen. 

2) Die p r a k tis c hen Bediirfnisse der Charakterdeutung 
sind theoretischer Einstellung hochst ungiinstig. Das Publikum, 
fUr welches Charakteristiken geliefert werden, kann mit streng 
wissenschaftIichen Darlegungen nichts anfangen; es fordert Pri
mitivitat, Aufzahlung leicht erfassbarer Eigenschaften und vor 
aIlem: Bestatigung des Selbstgeltungsverlangens. 

3) Innerhalb der eigentIich wissenschaftIichen Fragestellung 
ist es sehr schwierig, G a n z h e its b e z u gun dAn a
I y s e in das richtige VerhaItnis zu einander zu bringen. Hier 
muss unsere eigene Betrachtung einsetzen. 

Wie schon erwahnt, hat der Begriff "Charakter" nur Sinn als 
ganzheitIicher. Er driickt eine Beschaffenheit aus, die der Per
son in ihrer Tot a lit a t zukommt, und betrachtet diese To
talitat nur unter einem bestimmten Richtpunkt, namlich der 
Eingestelltheit auf Willenshandlungen. Wenn bezweifelt wird, 
dass dem Menschen eine solche personale Gesamtbeschaffenheit 
zukomme, dann muss man folgerichtig auf die Kategorie "Cha
rakter" und aIle damit zusammenhangenden wissenschaftlichen 
Begriffe verzichten. Der Umstand, dass man sinnvoll von An
derungen und Spaltungen des Charakters reden kann, besagt 
nichts gegen die obige Voraussetzung; denn Anderung und Spal
tung setzen Einheit voraus. 

Diese Einheit ist nun freilich die u nit a s m u I tip I e x, 
die wir ja iiberhaupt als Merkmal der Person erkannten. Darum 
gehort es zum Wesen des einheitlichen Charakters, dass er eine 
Fiille von Willenshaltungen in sich schliesst, sowohl in der Si
multaneitat einer bestimmten Gegenwart, wie in der Sukzession 
des Lebensprozesses. 

Eine solche unitas multiplex durch Mittel des theoretischen 
Erkennens zu erfassen, ist augenscheinlich eine schwer zu be
waItigende Aufgabe. Beim Charakterproblem ist man immer wie
der dieser Schwierigkeit dadurch ausgewichen, dass man die 
beiden Merkmale auf zwei Arten oder Weisen des Charakters 
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verteilte. Dann ist der "intelligible Charakter" der unverander
liche, unteilbare Einheitskern; dagegen ist der "empirische" 
Charakter vielfach gerichtet und geschichtet, in der Zeit wan
delbar, durch Erfahrung beeinflussbar 1). 

Suchen wir die eigentlichen Motive dieses Dualismus heraus
zustellen und in personalis tisch em Sinne umzudeuten. 

Die Willensbeschaffenheit eines Menschen, sowie sie sich ir
gendwann in der Form deutlich umschriebener Eigenschaften 
darstellt, ist zweifellos n i c h t unveranderlich; sie ist auch nicht 
allein aus dem Inneren dieses Menschen heraus ableitbar, sondern 
durch das Mitwirken friihcrer Erfahrungseinfliisse und der ge
genwartigen personalen Situation geformt. Es ist die Person in 
ihrer WeI t 0 f fen he i t, deren Bild uns in diesem empiri
schen Charakter entgegentritt. Aber man darf nicht vergessen, 
dass Weltoffenheit seIber ein entscheidender Wesenszug der Per
son ist, dass also das, was unter dem Einfluss von "Welt" in ihr 
vor sich geht, nicht als fremd, unecht, uneigentlich, zweitrangig, 
einem urgegebenen, "eigentlichen" Charakter gegeniibergestellt 
werden darf. Vielmehr ist der rein innerpersonale Anteil an dem 
Charakter nirgends und nie fUr sich da; er ist nur jenes Moment 
innerer Geriistetheit und Gerichtetheit, das in breit angelegter 
Vieldeutigkeit die M6glichkeit zur Gestaltungund Vereindeutigung 
von Willenshaltungen in sich tragt. Die E i n h e i t lie h k e i t 
dieser inneren Entelechie besteht nicht darin, dass ihr ein fester 
Bestand an starren Ziigen zukame, sondern nur darin, dass sie 
dem gesamten Vorgang der charakterlichen Gestaltung einen 
geschlossenen Sin n, und dem jeweiligen Beieinander gleich
zeitiger Willensziige eine hierarchische G e sam t s t r u k t u r 
verleiht. Dort aber, wo ein solcher Einheitssinn sich nicht aus 
dem empirischen Bilde ohne Weiteres ablesen lasst, bildet er das 
he uri s tis c he Prinzip, aus dem die scheinbaren Briiche 
und Spaltungen innerhalb der Willenshaltung eines Menschen 
verstandlich gemacht werden sollen. 

Es ware nun ganz verkehrt, wenn man diese Gesamtdisposition 

') Kant und Schopenhauer haben diesen Dualismus vor aHem betont. - Xeuer
dings machtP faender eine Scheidung zwischen "Grundcharakter" und "empirischem 
Charakter". Er setzt "Grundcharakter" sogar in Gegensatz zu den "Dispositionen"
was nur dadurch moglich ist, dass er lediglich "Riistungsdispositionen" kennt, die er 
"Ausstattungen" nennt. Der Charakter aber ist, in unserer Ausdrucksweise, vor aHem 
"Rich tungsdisposi tion". 
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in jener maximalen Dumpfheit und Ungeformtheit, in der sie vor 
aller Erfahrung - etwa beim Neugeborenen - anzusetzen ist, 
als den wahren eigentlichen "Grundcharakter" ansiihe, und alles, 
was nun im Wechselgeschehen mit der Welt daraus wird, als 
"nur"-empirischen Charakter betrachten wollte. Das ware ja 
nur berechtigt, wenn man "Erfahrung" als jenen fremden unper
sonlichen Zufallsfaktor ansiihe, wie es ein, doch wohl endgiiltig 
iiberwundener, Rationalismus friiher zu tun beliebte. In Wirk
lichkeit gibt es fiir jeden Menschen nur den e i n e n Charakter, 
wie er sich im Wechselspiel innerlich bedingter Strebigkeit mit 
den realisierenden Faktoren der personalen Welt entfaltet. 

Freilich kann man nun, wenn dies zugestanden ist, anerken
nen, dass in dem Charakter Schichtung und Struktur bestehen, 
die den einzelnen Momenten verschiedene Grade der Eingebettet
heit bezw. Abgehobenheit verleihen. In jedem Charakter gibt 
es daher tiefere und oberflachlichere, zentrale und periphere, 
herrschende und dienende, stabilere und labilere Ziige; und ent
scheidend dafiir, wie ein Charakter is t, sind nicht sowohl be
stimmte Ziige in bestimmten Starkegraden, sondern die Art, wie 
sie kraft der eben angedeuteten Merkmale sich zur Einheit der 
Struktur fiigen - oder rich tiger gesagt, wie sie aus dieser Einheit 
heraus erst ihre Stellenwerte und Rangpliitze erhalten. 

Unit as und multiplicitas bedingen sich hier also gegenseitig. 
Wir hatten oben die einseitige Unitas-Tendenz bekampfen miis
sen, welche durch die Postulierung eines einfachen "Grund
charakters" sich befugt glaubte, Vielheit und Wechsel innerhalb 
des Charakters als blosses Oberflachengebilde abzutun. jetzt 
miissen wir uns ebenso gegen die Multiplicitas-Auffassung wen
den, die in dem empirischen Aufweis nebeneinanderstehender 
Ziige oder aufeinanderfolgender Phasen die Erfassung des Cha
rakters vollendet sieh t. Die Gefahr, dass die Charakterologie hier 
elementenpsychologisch verflache, namlich in eine Art "Ver
mogens" -Theorie zuriickfalle, ist sehr gross gerade dort, wo man 
mit exakten Methoden des Experiments oder der Ausdrucks
deutung an die Erforschung von Charakteren herangeht. Denn 
der wissenschaftliche Zwang zur Analyse und der sprachlich 10-
gische Zwang zur Abgrenzung fester Eigenschaftenbegriffe fiih
ren dazu, dass man eine Lis t e der bei irgend einem X fest-
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gestellten und nach Art und Grad fixierten "Eigenschaften" als 
eine "Charakteristik" ansieht. In Wirklichkeit beginnt die eigent
liche Aufgabe des Charakterologen erst d a h i n t e r: die addi
tive Liste muss in eine wirkliche Zusammenschau, jede Listen
nummer zu einem personalen Moment in jenem geschauten Ge
samtbild umgewandelt werden. Ohne den fortwahrenden, elasti
schen B 1 i c k w e c h s e 1: von der Ganzheit zu den Einzel
ztigen und von diesen auf die Ganzheit des Charakters, ist hier 
wirkliche Erkenntnis nicht moglich. 

Der einzelne, empirisch gefundene Charakterzug (tiber die Art 
der empirischen Feststellung spater) bedarf sogar einer d r e i
f a c hen Betrachtung: in seiner immanenten Beschaffenheit, 
in seiner interindividuellen Vergleichbarkeit, in seiner personalen 
Ausgepragtheit oder "Valenz". Die immanente Beschaffenheit 
des Charakterzuges - d.h. die Zielbereitschaft und dynamische 
Geladenheit fUr Willenshandlungen bestimmter Art - ist we
sentlich deskriptiv zu fassen. Die interindividuelle Vergleichung 
fiihrt dazu, dem Charakterzug einen Platz anzuweisen innerhalb 
einer Stufenleiter oder Typologie, sodass nun seine Geeignetheit 
zur Losung tiberindividueller Aufgaben siehtbar wird. Die per
sonale Valenz endlich bezeichnet die Anteilhaftigkeit jenes Cha
rakterzuges an der Strukturganzheit der wollenden Personlieh
keit. 

Wahlen wir als Beispiel einen Charakterzug in popular-psycho
logischer Bezeichnung: Sorglosigkeit in Geldsaehen. Diese Ei
genschaft eines X kann i m man e n t beschrieben werden durch 
Sehilderung von Verhaltungsweisen in alltagliehen und ausser
gewohnlichen Situationen, die als reprasentativ fUr die Einstel
lung der X zum Gelde anzusehen sind. - Wird die Eigenschaft 
des X v erg 1 i c hen mit den Verhaltungsweisen zum Gelde 
bei den Individuen A, B, C u.s.w., so ist es theoretisch moglieh, 
den X. einem Typus oder einer Stufe der Sorgsamkeitsskala zu
zuordnen, und praktisch seine grossere oder geringere Eignung 
fUr bestimmte Berufsaufgaben (z.B. zum Kassierer) auszuspre
chen. - Aber die eigentlieh e h a r a k t e r 0 log i s c h e Be
deutung jenes Zuges wird doch erst sichtbar, wenn wir unter
suehen, welche Rolle er im Gesamtbild des X.'schen Charakters 
spielt. Tritt hier z.B. die personale Valenz der geldlichen Sorg
losigkeit als P r a-Valenz gegentiber allen anderen Zielrichtungen 
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auf, dann kann sie geradezu dem Gesamtmenschen den Stempel 
aufdriicken: als Grandseigneur, als Verschwender, als Betriiger. 
Umgekehrt kann dieselbe Eigenschaft bei einem anderen In
dividuum Y - obgleich sie interindividuell betrachtet die gleiche 
oder hohere Ausgepdigtheit zeigt - ihrer personalen Valenz 
nach durchaus sekundiir sein, weil der Charakter des Y. seinen 
Schwerpunkt hat in Willenshaltungen, die mit der Verfiigungs
fiihigkeit iiber Geld wenig zu tun haben (etwa in kiinstlerischen 
oder in religiosen Einstellungen). 

Man ersieht heraus, mit welchem starken Vorbehalt die iso
lierende Feststellung von "Eigenschaften" sogar fiir Zwecke des 
interindividuellen Vergleichens zuliissig ist. J e mehr die iiber
individuelle Aufgabe, beziiglich deren mehrere Individuen vergli
chen werden, den g a n zen Menschen in Anspruch nimmt, urn 
so weniger geniigt es, die Einzeleigenschaft als solche zu priifen 
und typen- oder stufenmiiIsig zu signieren; urn so mehr muss 
man auch ihre person ale Valenz mit in die Charakteristik hinein
ziehen. Hiervon sind heut praktische Testpriifungen, charak
terologische Handschriftdeutungen, U.S.w. grossenteils noch weit 
entfernt. 

Dort aber, wo der Charakterologe vor der Aufgabe steht, die 
Gesamtcharakteristik einer Person zu geben, erhebt sich nun
mehr die Forderung, ein etwa gefundenes E i g ens c h aft e n
reg i s t e r dieses X. lediglich als R 0 h mat e ria 1 anzuse
hen, aus dem erst das Strukturbild aufgebaut werden muss. Bei 
jedem Individuum muss sich der Diagnostiker von neuem dar
iiber klar werden, von welchen zentralen und tief gelagerten \Ve
sensziigen aus das Gesamtbild eben dieses Menschen aufgerollt 
werden muss, und wiesich von diesem jeweiligen Ausgangspunkt 
aus die Schichtung und Strukturierung des Charakters und damit 
die Valenzbestimmung aller Einzeleigenschaften entwickelt. Nur 
dad diese strukturierende und organisierende Tiitigkeit des Cha
rakterologen nicht zu der grob dualistischen Gegeniiberstellung 
von "Kern" und "Schale" versimpelt werden. 

Urn den Begriff des "Charakters" deutlich von anderen Total
bezeichnungen der menschlichen Personlichkeit - wie "Tempe
rament", "Naturell", "Konstitution" - zu unterscheiden, muss 
stets der Bezug auf die Will ens han dIu n g den Leitge-
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sichtspunkt bilden. "Charakter" ist die Gesamtbesehaffenheit 
des Mensehen, sofem sie (s. oben S. 603) Bereitsehaft und Ein
gestelltheit zu Willenshandlungen ist, - aber dariiber hinaus: 
sofem sie sieh in tat s a e h 1 i e hen Willenshand1ungen be
kundet, bestatigt und bewahrt. Darum ist der Charakter kein 
rein psyeho1ogiseher, sondem ein persona1er, psyehophysiseh 
neutra1er Tatbestand. Er ersehopft sieh nieht darin, dass in 
ihm die E r 1 e b n i s ha1tung der "Gesinnung" fest und dauemd 
geworden ware, sondem seh1iesst in sieh die Disposition zu re
a1en Ve r hal ten s weisen, die sich in willentlichem Tun be
kunden. Hiermit erhalt die Beziehung von "Charakter" und 
"Welt" eine neue Tonung. Nieht nur, dass der Charakter von der 
Welt her beeinflusst und geformt wird, er ist die dauemde Voraus
setzung dafiir, wie die Person nun auf die Welt beeinflussend und 
formend wirkt. 

Diese wesent1iehe Beziehung des Charakters zum W 0 11 e n 
befahigt uns nun, in die Vielgestalt der Charakterziige eine Sy
stematik zu bringen. Wir konnen sie namlieh gruppieren naeh 
drei Merkmalen, die jeder Willenshandlung zukommen: Ziel
setzung, Dynamik, Struktur. 

III. CHARAKTERZUGE UND CHARAKTERTYPEN 

1. Telisehe Ziige und Typen 

a) D asp e r son ale Z wee k s y s t e m. - 1m Leben 
jedes Mensehen gibt es eine bunte Fiille von Strebungszie1en, die 
dauemde Bedeutung haben und daher aueh zu ehronisehen Wil
lensinhalten werden konnen. Dort, wo man den mensehliehen 
Charakter zu analysieren a n fan g t - also vor allem in der 
Popular-Charaktero1ogie - sind es diese ehronisehen Zielbe
stimmtheiten des Mensehen, die sich am ehesten aufdrangen und 
am leiehtesten abgehoben werden konnen. Daher begegnen wir 
hier besonders haufig den gebietsbezogenen Charakterziigen als 
da sind: Erwerbssinn, Familiensinn, Frommigkeit, Wahrheits
liebe u.s.w. 

Eine wissensehaftliehe Charakterologie kann sieh natiirlieh 
mit diesen Ergebnissen zufalliger Analyse nieht begniigen, son
dem muss die einzelnen Teilgebiete, welche Dauerziele des Wi1-

Stern, Psychologie 39 



610 DIE WILLENSDISPOSITIONEN 

lens werden konnen, dem Totalsystem der personalen Zwecke 
einordnen. Ein solches "Zwecksystem der Personlichkeit" ist 
von mir schon friiher an anderer Stelle entworfen worden 1), auf 
das hier im Wesentlichen verwiesen werden kann. Nur einige 
Andeutungen seien gegeben. 

Das Zwecksystem baut sich auf dem Urverhaltnis Person/Welt 
auf, aus dem sich als erste Gliederung moglicher Willenszielung 
die Zweiheit ergibt: das eigene Selbst und die aussere Welt mit 
ihren Gegenstands-und Wertspharen. Sofem konstante Willens
haltungen sich auf jenen oder diesen Bereich beziehen, sprechen 
wir von "autotelen" und "heteroteien" CharakLerzugen. 

Innerhalb der aut 0 tel e n Dispositionen geht die Gliede
rung weiter nach Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Auf 
S e I b s t e r h a It u n g richten sich die Tendenzen der Exis
tenzsicherung und Anpassung, des Selbstschutzes und der Ver
teidigung; auf S e 1 b s ten tf a I tun g die der Geltungs
steigerung, des Machtgewinns und der Selbstgestaltung. Diese 
Skala von selbstbeziiglichen Zielen stellt zugleich eine Reihe im
mer starkerer Willensbeteiligung und damit eine immer engere 
Beziehung zum Charakter im eigentlichen Sinne dar. Denn wan
rend die zuerst genannten Tendenzen grossenteils durch rein 
biologische Automatismen gesichert werden konnen und nur in 
Sonderfillen eigentlicher Willensrucke bediirfen, miissen die zu
letzt genannten erst durch bewusste Willenshandlungen hin
durchgehen, urn zu Willenshaltungen und schliesslich zu wesent
lichen Dauerbestandteilen der Personlichkeit zu werden. Insbe
sondere die Tendenz zur S e I b s t g est a 1 tun g bildet die 
Zusammenfassung aller anderen autotelen Tendenzen und macht 
erst das moglich, was wir im spezifisch menschlichen Sinne "Cha
rakter" nennen. Auch im Tier gibt es dauemde Beschaffenheiten 
autoteler Art, die auf Sicherung, Verteidigung, Aggression 
gerichtet sind. Aber diese verbleiben wesentlich in der Sphare des 
Triebes; ihre Durchsetzung mit echten Willenshandlungen ist so 
schwach, dass man sich begniigen sollte, von dem "Naturell" der 
Tiere (nicht aber von ihrem "Charakter") zu sprechen. Nur der 
Mensch ist fahig, alle dem eigenen Selbst zugewandten Strebun
gen unter das Leitmotiveiner Gesamtaufgabe: des s tan dig e n 
Arb e i ten san sic h, zu stellen und so in die chronische 

') Die menschliche Personlichkeit, Kap. I. 
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Entwicklung des eigenen Charakters durch akute Willenshand
lungen einzugreifen. In diesem spezifischen Sinn ist "Charakter" 
diejenige Beschaffenheit des Menschen, die - so sehr sie auch 
durch Anlage und Umwelt mitbedingt sein mag - doch zugleich 
sein standiges eigenes Werk ist. 

Die h e t e rot e 1 e n Charakterziige sind zu ordnen nach den 
drei Arten der Fremdzwecke, deren Verwirklichung gewollt 
wird. Die aussere Welt sinnvoller und werthaltiger Zwecke, in 
die sich jeder Mensch eingefUgt findet oder einzufiigen hat, be
steht namlich einmal aus iiberpersonalen Daseinsbereichen, de
nen die Einzelperson als Glied angeh6rt ("Hypertelie"), sodann 
aus nebengeordneten Personen, die als Zentren eigenen Sinnes 
anerkannt und willentlich beriicksichtigt werden ("Syntelie"), 
endlich aus abstrakten Wertgehalten, die in der Form von Ideen, 
Idealen und Prinzipien nicht nur gesucht, sondern auch normativ 
dem Wollen auferlegt werden ("Ideotelie"). 

Was die beiden ersten Gruppen angeht, so ist es wichtig, zu 
betonen, dass ihre Verschiedenheit sehr tief geht und daher auch 
in sehr verschiedenen Charakterziigen ihren Niederschlag findet. 
Die Willenshaltung, die sich auf ein ii b e r personales Gebilde 
etwa des Yolks oder Staates richtet, hat ein anderes Geprage als 
jene, die sich auf das einzelne Du des Neb e n menschen be
zieht; und ebenso ist Familiensinn nicht identisch mit der Liebe 
zu den einzelnen Familienmitgliedern. Ja, es gibt sogar Gegen
satze: Gliihende Vaterlandsliebe kann einhergehen mit nur 
schwacher Willensgerichtetheit auf die individuellen Schicksale 
der einzelnen Volksgenossen. Oder: Wer bereit ist, seine ganze 
Kraft fiir die grossen Menschheitsziele einzusetzen, entbehrt oft 
des tatigen Mitgefiihls fUr den hilfsbediirftigen Angehi:irigen oder 
Nachbarn. 

Hypertelie und Syntelie gibt es in einfachen Formen schon 
beim Tier; doch werden sie hier wesentlich durch blosse Trieb
dynamik verwirklicht, sodass es wiederum unangemessen er
scheint, die tierischen Tendenzen zu herdenmafsiger Gesellung 
oder zur Brut-Pflege und -Verteidigung als "Charakter"-Ziige zu 
bezeichnen. Beim Menschen dagegen handelt es sich urn echte 
Willenshaltungen, die den Charakter mit konstituieren. 

Dies gilt nun wieder in besonders zugespitzter Form von der 
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dritten Gruppe der Fremdzwecke, die es tiberhaupt nur beim 
Menschen gibt, der Ide 0 tel i e. Das abstrakte Denken, 
welches Forderungen in allgemein giiltiger Form zu stellen 
und festzuhalten vermag, wird hier nicht nur zu einem Hilfs
mittel der einzelnen Willenshandlungen (die wir oben als "Ver
nunft-Handlungen" beschrieben), sondem zu einem Pragestock 
ftir die dauemde Willensbeschaffenheit der Person. So kann z.B. 
die Idee der Gerechtigkeit zu einer, stets im Hintergrunde des 
Handelns mitwirkenden, Norm und damit der "Gerechtigkeits
sinn" zu einem Charakterzug werden. Die gleiche charakterolo
gische Fixierung ist moglich bei dem abstrakten Pflichtgedanken 
des kategorischen Imperativs, bei der Hingabe an die Freiheits
idee u.s.w. 

Der einzelne auf ein Teilziel gerichtete Charakterzug autoteler 
oder heteroteler Art wird nun aber charakterologisch erst 
dann erfassbar, wenn seine Rolle und Stellung im gesamten 
Zwecksystem der Person erkannt wird; und so muss denn nun die 
blosse "Analyse" durch G a n z h e its b e z u g erganzt werden. 

Ein solcher ist schon inn e r h a I b jeder der beiden Grup
pen moglich. Innerhalb des Autotelischen ergibt sich eine ganz 
andere Charakterstruktur, je nachdem die Tendenz zu konserva
tiver Inhaltsbeharrung, oder die nach evolutiver Selbstgestaltung 
dominiert. - In der heterotelen Sphare erwahnten wir schon die 
Verschiedenheiten der Charaktere, die durch das Vberwiegen 
einer Einstellung auf die tibergeordnete Gemeinschaft oder auf 
die konkreten Nebenmenschen bedingt sind. Entsprechendes 
gilt beztiglich der Rolle der Ideotelie: der Mensch, der ichfremde 
Zwecke vomehmlich in der Form abstrakter Ideale und Grund
satze zu Motiven seines Wollens macht, ist charakterlich ganz 
anders strukturiert als jener, der sein Wollen auf lebendige Ne
benmenschen und Gemeinschaften einstellt. 

Aber tiber diese Teilstrukturen hinaus greift nun jene gesamt
personale Struktur, die durch die In e ins b i I dun g von 
S e I b s t z i e 1 u n gun d F rem d z i e 1 u n g erzeugt wird. 
Erst dort sind wir bei der wirklichen Totalitat des Charakters 
angelangt, wo wir wissen, in welcher Weise die auf fremde Ziele 
gerichteten Dauertendenzen des Menschen seiner Selbstformung 
einverleibt werden. Diese Einverleibung bildet, als ,,1 n t r 0-

z e p t ion", eine Grundkategorie der personalistischen Theorie. 
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Wie sie anderwarts zum Leitgedanken der Ethik gemacht wur
de 1), wird sie hier zu dem der Charakterologie. 

Das Verhaltnis PersonfWelt tritt damit in eine neue Dimen
sion ein. Nicht allein, dass die Person nur in ihrer personalen Welt 
existieren kann, von ihr Einwirkungen empfangt und auf sie 
Wirkungen ausubt: "Welt" ist zugleich fUr sie ein Inbegriff zu ver
wirklichender 0 b j e k t i v e r W e r t e; das eigene Selbst ist ein zu 
gestaltender S e 1 b s t w e r t; und beides muss sich durchdringen, 
damit die Person ihren Sinn in ihrer Welt zu verwirklichen vermag. 
Dort, wo diese introzeptive Ineinsbildung eine Stabilitat ge
wonnen hat, derart, dass nun die einzelnen Willenshandlungen 
aus ihr mit innerer Notwendigkeit hervorwachsen, dort haben wir 
den "Charakter" in seiner voll ausgereiften Form vor uns. 

Dnd zwar ist damit auch die charakterologische I n d i v i
d u ali s i e run g gegeben. Indem jeder Mensch der Mittel
punkt s e i n e r personalen Welt ist, sind auch die \Vertberei
che, die seinem 'Willen Aufgaben stellen, anders urn ihn gelagert 
als urn jeden andern Menschen. Aber noch mehr: aus dieser ihn 
umspielenden Welt trifft jeder Mensch eine Auslese derjenigen 
Momente, die er sich innerlich so zu eigen macht, dass sie nun zu 
Bestandteilen seines Selbst und zu Faktoren seiner Selbstge
staltung werden; und ebenso ist die Art, wie sich aus diesen, in
nerlich zu eigen gemachten, Aufgaben fUr Nebenmenschen und 
Familie, fUr Yolk und Staat, fUr Menschheit und Gottheit, fur 
Ideale und Grundsatze - eine hie r arc his c he Z i e 1-
un d Nor m-S t r u k t u r bildet, eigenste Besonderheit jeder 
individuellen Person. Die Stabilitat des Charakters bekundet sich 
hierbei nicht so sehr in starren Verhaltungsweisen bezuglich 
eines einzelnen Teilzieles, als in der Rangordnung, dem Vor
wiegen und Zurucktreten der Einzelziele in jener Gesamtzicl
setzung, fUr die schon Aristoteles eine begriffliche Formulierung 
als "Entelechie" gefunden hatte. C h a r a k t e r i s t die 
E n tel e chi e d e r w 0 11 end e n Per son 1 i c h k e i t. 

b) Tel i s c h e C h a r a k t e r t y pen. - Bei aller Indivi
dualisierung ist es doch moglich, gewisse typische Auspragun
gen der Zweckstruktur, also "telische" Charaktertypen auf
zustellen. 

1) Vgl. meine "Wertphilosophie". 
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Aus dem Verhaltnis von autoteler und heteroteler Einstellung 
ergeben sich zwanglos die drei Typen des autistischen, des hete
ristischen und des introzeptiven Charakters. 

"A uti s tis c h" sind solche Charaktere, in deren Struktur 
autotele Charakterzuge eine Vorherrschaft besitzen. Fur den Au
tisten ist eigentlich immer Er selbst das Ziel seiner Willenshand
lungen - sei es, dass er als "Individualist" seine Besonderheit 
gegenuber den Anderen zu unterstreichen sucht; sei es, dass er als 
"Subjektivist" die Dinge vornchmlich unter dem Gesichtspunkt 
erlebt und behandelt, was sie ihm personlich besagen und be
deutell; sei es endlich, dass er als "Egoist" die fremden Zwecke 
zu Mitteln fUr die Befriedigung seiner selbstischen Zwecke macht. 

1m Gegensatz zum Autisten mag man "h e t e r is tis c h" 
einen solchen Charakter nennen, dem heterotele Charakterzuge 
das Geprage geben. Wo die Zielgerichtetheit auf Nebenmenschen 
oder Gemeinschaften dominiert, oder wo der Mensch im Dienst 
an abstrakten Idealen aufgeht, kann die personliche Selbstge
staltung zu kurz kommen. Statt sich zu individualisieren, wird 
der Mensch zu einem Exemplar der Gruppe; an die Stelle sub
jektiven Erlebens tritt das objektive Leisten; im Einzelfall der 
Handlungsnotwendigkeit wird nicht die Einzigartigkeit der per
sonalen Situation berucksichtigt, sondern der Grundsatz in seiner 
leblosen Allgemeinheit zur Richtschnur erhoben. Schliesslich 
kann der heteristische Charakter sich darin bekunden, dass er 
sich dem fremden Wohl und Nutzen "altruistisch" hingibt und 
sich ganz darin verausgabt bis zur Selbstpreisgabe ("Selbst
Losigkeit") . 

Die einzelnen Zuge, die wir dem autistischen, bezw. heteristi
schen Charakter zuwiesen, sind ubrigens durchaus nicht fest mit 
einander verkoppelt. Es entstehen hier vielmehr Untertypen; 
innerhalb des autistischen Kreises ist der "Subjektivist" ein we
sentlich anders strukturierter Charakter als der "Egoist"; inner
halb des heterotelen Formkreises ist der Prinzipienreiter ein ganz 
anderer Mensch als der, sein Selbst verleugnende, Busser und 
Asket. 

Die Typenscheidung der vorwiegend nach innen bezw. nach aussen 
gerichteten Menschen beherrscht verschiedene mod erne Psychologieen. 



DIE WILLENSDISPOSITIONEN 615 

Ich selbst hatte schon vor Jahrzehnten den "objektiven" und "sub
jektiven" Typus der Stellungnahme unterschieden '); neuerdings ist 
insbesondere die Jung'sche Typenbezeichnung: "introvertiert" "extra
vertiert" gebrauchlich geworden. Allerdings sind diese Benennungen 
nicht wesentlich auf C h a r a k t e r ziige zugespitzt, sondern zugleich 
- ja vorwiegend - fur geistige Stellungnahmen, Interessenrichtungen 
u.s.w. gedacht. 

Auch in der Kretschmer'schen Antithese "schizothym/zyklothym" 
steckt der Gesichtspunkt der Innenbezogenheit, bezw. Weltoffenheit; 
aber hier liegt der Schwerpunkt der Typologie nicht sowohl auf dem 
Gebiet der Zielsetzung als der Strukturierung des Charakters; daher 
erfolgt die Besprechung we iter unten. 

Der Ausdruck "autistisch" stammt aus der Psychiatrie, wo er fur 
krankhaftes Sich-auf-sich-selbst-Zuruckziehen verwandt wird. Er ist 
aber auch durchaus fur Charakterzuge innerhalb der Normalitat an
wendbar. Die Gegenbezeichnung "heteristisch" ist meines Wissens 
bisher nicht gebraucht worden. 

Natiirlich sind diese Extremformen des Charakters nur Grenz
begriffe; es gibt niemanden, der ausschliesslich auf die Ich-Ziele 
oder auf die Nicht-Ich-Ziele eingestellt sein k6nnte. Die oben all
gedeutete Typisierung solI nur P r ado min a n z der einen 
oder anderen Zielrichtung bedeuten. Aber eben deshalb mussen 
wir noch einen Mit tel t y pus ansetzen, in welchem Auto
telie und Heterotelie nicht mehr in einem Rangverhaltnis stehen, 
weil sie zu introzeptiver Verschmelzung gekommen sind. Fur den 
eigen tlich i n t r 0 z e p t i v e n C h a r a k t e r bedeu tet dann 
etwa Dienst an Familie oder Vaterland nicht einen Verzicht auf 
sein individuelles Selbst, wei! dieses Selbst sich eben in jenem 
Dienst verwirklicht und ihn auch ganz pers6nlich gestaltet. Eben
so im Ideotelischen: der introzeptive Mensch hat zwar Prinzipien 
des Handelns und befolgt sie; aber er ist nicht ihr Sklave, son
dem verlebendigt und konkretisiert sie dadurch, dass er sie bei 
jeder Willenstat den Gestaltungsforderungen seines Ich und den 
konkreten Anspruchen der Situation ein- und unter-ordnet. 

Der Begriff "introzeptiver Charakter" stellt einen Idealtyp dar, 
dem keine Wirklichkeit voll entspricht. Fur jeden Menschen 
kann es ja nur eine kleine Auslese von objektiven Zielen geben, 
die er zu introzipieren vermag; innerhalb dieser Bereiche ist dann 
in der Tat sein Charakter so einheitlich, dass es sinnlos wird, etwa 
danach zu fragen, ob eine einschlagige Handlung vomehmlich 

') In: Psychologie der individuellen Differenzen 1900. 
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aus Egoisrnus oder aus Altruisrnus entspringe. Aber urn diesen 
Kern lagem sich doch andere Wert- und Ziel-Bereiche, bei denen 
die volle Introzeption nicht gelingt; fiir sie bilden sich dann 
rnehr autotele oder mehr heterotele Verhaltungsweisen aus, die 
sich zu Charakterziigen verfestigen k6nnen. 

Hier macht sich wieder die unitas multiplex und die Weltof
fenheit der Person geltend; der Charakter zerfillt zwar nie in 
Teile, aber er steht unter verschiedenen Per s p e k t i v e n, je 
nach dem Aufgabenbereich, fiir den ein Mensch charakterolo
gisch erfasst werden solI. Es ist eigentlich eine Abstraktion im 
luftleeren Raum, wenn man meint, bei irgend einem X "d e n 
Charakter an sich" beurteilen zu k6nnen. Gerade fiir den prak
tischen Charakterdeuter ist es unbedingt erforderlich, die "Per
spektivik des Charakters" zu beachten. Von der Lebenssphare 
der Farnilie aus schaut das Charakterbild eines X. anders aus, als 
von der des Berufs oder der 6ffentlich-politischen Betatigung her. 
Dnd es schaut nicht nur anders aus, sondem es i stauch ein 
anderes, wei! eben hier andere Strukturmomente des Charakters 
die Hauptbetonung erhalten. Wir stossen hier also noch einmal 
auf eine Elastizitat des Charakters, die sich ebenso unterscheidet 
von der Annahme eines in sich selbst geschlossenen und starren 
"Grundcharakters", wie von der Annahme fester und gebiets
unabhangiger Charaktereigenschaften. Starker Eigennutz im Be
rufsleben, Selbstlosigkeit bis zur Schwache in den familiaren 
Beziehungen und introzeptive Einschmelzung der Ziele des Ge
meinwohls in die pers6nliche Selbstformung beim 6ffentlichen 
Wirken - diese drei Charakterziige k6nnen sehr wohl in einem 
und demselben Menschen vorhanden sein, ohne sich zu wider
sprechen, ja, ohne dass die Ganzheitlichkeit des Charakters be
droht ware; diese wird nur reicher an Spannungen und an Dimen
sionen, daher auch mannigfaltiger in ihren Kontakten mit den 
verschiedenen Bereichen der personalen Welt. 

Methodisch ergibt sich hieraus die Forderung, die S y m p tom e, 
aus denen man einen Charakter erdeutet, jeweilig von der Perspektive 
abhangig zu machen, unter der man die Deutung vollzieht. Wenn etwa 
der Graphologe aus der Handschrift allgemeine Eigenschaften wie 
"Zuverlassigkeit", "Pedanterie", "Sorglosigkeit in Gelddingen" u.s.w. 
ableitet, so ist damit noch nicht gesagt, ob unter der speziellen Per
spektive der charakterologischen Be r u f s-Eignung diese Ziige eine 
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wesentliche Rolle spielen. Umgekehrt wird eine E h e-Beratung nicht 
ohne weiteres das Recht haben, aus gewissen, etwa im Berufsleben 
aufweisbaren, Charakterzugen auf Geeignetheit oder Ungeeignetheit 
fur eheliches Zusammenleben zu schliessen. Wir ruhren hier an einen 
der Hauptmangel moderner Charakterdeutungs-Methoden; ihre nahere 
Erorterung gehort aber in Spezialuntersuchungen. 

Die beiden anderen Gruppen von Charakterziigen, die zu be
sprechen sind, haben das Gemeinsame, dass sie nicht mehr i n
hal t 1 i c h (durch besondere Zielbereiche) determiniert sind. 
Sie beziehen sich auf mehr for mal e Momente des Willens: 
die Dynamik und die Struktur. 

2. D Y n ami s c h e Z ii g e u n d T y pen 

Die Anwendung personaler K r aft auf Willenshandlungen 
wird, wie wir friiher sahen, aus dem Reservoir des Trieblebens 
gespeist. Aber so wesentlich dieser Ursprung auch sein mag, 
ebenso wesentlich ist, dass die personale Dynamik nicht in der 
triebhaften Betatigung beschlossen bliebt, sondern hiniiberge
fiihrt wird in die Sphare prospektiver Bediirfnisse und der zu 
ihrer Erfiillung dienenden Willenshandlungen. Erst hier findet 
jene Organisierung und Verfestigung der dynamischen Vor
gange statt, die die dauernde Wirksamkeit des Charakters ge
wahrleisten. Diese dynamische Ordnung hat eine positive und 
eine negative Seite. 

Positiv tritt an die Stelle ungeregelter Kraftentladung, wie sie 
das Triebleben zeigt, die sinngeleitete Kraftokonomie. Zum ent
wickelten Charakter gehort es, dass er mit den vorhandenen Kraf
ten spars am umgehe, urn sie dann auf die jeweils erforderlich 
werden den Willenshandlungen urn so entschiedener konzentrie
ren und urn so sicherer bis zum Ziele durchhalten zu kon
nen. 

Dann aber besteht die negative Aufgabe der Hem m u n g; 
die dem geordneten Willen reservierte Kraft muss sich behaupten 
sowohl gegen die, in der Person wirksamen, unmittelbaren 
Triebdynamismen, wie gegen soIche Energieen, die von au s
sen her der Person die Regel des Verhaltens und Tuns auf
zuerlegen suchen. 

Diese Hemmungsleistung des Charakters ist so bedeutend und 
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drangt sich auch der Beachtung so stark auf, dass man zuweilen 
in ihr geradezu das Wesen des Charakters iiberhaupt erblickt 
hat. Hieran ist so viel richtig, dass nur dort ein Charakter sich 
wirklich entwickeln und erhalten kann, wo er die Gegenkrafte 
in der eigenen Person und in der Aussenwelt zu iiberwinden ver
mag. Ein Wesen, das ganz und gar aus der Triebhaftigkeit heraus 
lebt, hat eben so wenig "Charakter", wie jenes, das sich das 
dauernde Gesetz seines Verhaltens und Tuns von aussen her wi
derstandslos auferlegen liisst. So wird der Charakter gerade durch 
diese k amp fer i s c h e Leistung zum Symbol jener hoheren 
Menschlichkeit, die sich iiber animalische Triebaktivitat und 
dumpf unpersonliche Passivitat heraushebt zu wahrhaft perso
naler und vergeistigter Tat. Urn so eindrucksvoller ist diese Hem
mungsfahigkeit, weil sie ja die personalen Krafte wendet gegen 
jene Ursprungsquellen, aus den en sie geflossen sind. Denn in der 
Tat: bei allen Trieb-Regulierungen und -Dberwindungen, die der 
charaktergefestigte Mensch vollzieht, bleibt immer ein letzter 
Rest jenes urtiimlichen Zusammenhanges bestehen: man lehnt 
sich auf gegen das in der eigenen Tiefe ruhende "Reich der Miit
ter". Gerade darin liegt die Grosse, aber auch die Tragik des 
Kampfes zwischen Charakter und Triebleben. Die Ureinheit der 
Per son, in die beides eingebettet ist, lasst sich eben nie ver
leugnen. 

Indessen ware es falsch, in dieser negativen Aufgabe des Hem
mens das Wesen der Charakterdynamik zu erblicken. Denn die 
Hemmung ist ja nur Mittel zu dem Zweck: Freimachung der 
Krafte fiir po sit i v e Ziele. Weil und sofern ungeregelte 
Triebe und aussere Zwangseinwirkungen eine konsequente, stetige 
und weit ausschauende Willenshaltung hindern, miissen sie ge
hemmt werden - und damit konnen nun die personalen Krafte 
eben jener Willenshaltung dienstbar gemacht werden: das ist die 
eigentlich dynamische Leistung des Charakters. Von hier aus 
sind daher auch die wesentlichen Charakterziige dynamischer 
Art abzuleiten. "Willensstiirke" bedeutet die Fahigkeit, Kraft 
auf den eigentlichen Willensakt zu konzentrieren, "Willensaus
dauer" die Fahigkeit, weit ausgreifende Willenshandlungen 
durch aIle Phasen durchzufiihren, "Willenstreue" die Fiihigkeit, 
viele Willenshandlungen iiber weite Zeitraume hinaus unter sich 
in Einklang zu bringen. In ihrer Gemeinsamkeit bilden diese 
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EigenschaftendenZugder "Charakterstiirke". - "Charak
terschwiiche" ist dagegen gekennzeichnet durch geringe Intensitiit 
und Ausdauer bei den einzelnen Willenshandlungen, wie durch 
UngleichmiiIsigkeit in der Abfolge entsprechender Willenshand
lungen. Beide Eigenschaften sind dann nattirlich auch bestimmend 
fUr den Grad der Hemmungsfiihigkeit gegentiber den iiusseren 
und inneren Storungsmomenten des Charakters. 

Ausser dem rein quantitativen Gesichtspunkt fUhrt aber auch 
die qualitative Beschaffenheit der Kraftanwendung zu bestimm
ten Charaktertypen. Insbesondere ist hier maisgebend, ob die 
Dynamik dem triebartigen Ausserungsmodus nahe steht und da
her stossweise und unvermittelt zu Kraftentladungen fUhrt, oder 
ob die Unterstellung unter geistige Ordnungs- und Hemmungs
Prinzipien weitgehend dem Tun das Gepriige gibt. Es sind al
so die antitypischen Charakterztige der Unbeherrschtheit und 
Beherrschtheit des Handelns, deren Untertypen (Impulsivitiit 
und Gemessenheit, Sorglosigkeit und Sorgfalt, Faulheit und Fleiss, 
Unordnung und Pedanterie u.s.w.) hier nicht weiter verfolgt 
werden konnen. 

3. S t r u k t u r e 11 e Z ti g e u n d T y pen 

Strukturmerkmale des Charakters mussten schon mehrmals 
beiliiufig erwiihnt werden; sie erfordern aber eine eigene Erorte
rung. Es handelt sich darum, dass das G e sam t g e f ti g e 
des Charakters gewisse for mal e Eigenttimlichkeiten zeigt. 
Bemerkenswert ist, dass diese Momente der Charakterbeschaffen
heit erst vor relativ kurzer Zeit wissenschaftlich entdeckt worden 
sind. Es sind eben ausgesprochene Ganzheitseigenschaften; und 
frtiher war das charakterologische Interesse einseitig den Teil
eigenschaften zugewandt gewesen. 

Da der Charakter unit as multiplex ist, so hiingt seine Struktur 
vor allem davon ab, ob das Einheits- oder das Vielheits -Moment 
in den Vordergrund tritt. Die - ja niemals aufgebbare - Einheit 
der Personlichkeit kann sich charakterlich so auswirken, dass 
die verschiedenen Teilbereiche und Teildynamismen des indivi
duellen Strebens sich von vorn herein zum harmonischen Ganzen 
runden, einander sttitzen, bedingen und vertreten - oder aber 
so, dass ihre Heterogeneitiit, ja Gegensiitzlichkeit zu stiindigem 
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Kampf, zu innerer Spannungsgeladenheit, zum abwechselnden 
Sichvordrangen und Zuriicktreten fiihrt. H arm 0 n i s c h e 
S c h 1 i c h the i t und k amp fer i s c h e G e spa 1 t e n
he i t sind also hier die antitypischen Charakterziige. 

Unter den modernen Typologen sind es besonders Kretschmer 
und Jaensch, die ihre Gliederung auf den Gegensatz Einheitlich
keit/Gespaltenheit griinden. Kretschmer's Ausdruck "schizo
thym" bedeutet ja "spaltmiitig". Wenn Kretschmer den Gegen
typ "zyklothym" (wortlich iibersetzt: "kreismiitig") nennt, 
mag man dieses Wort im Sinn des abgerundet Harmonischen 
fassen. 

Der eigentliche Ursprung der Bezeichnung ist freilich ein anderer. 
Kretschmer als Psychiater ist namlich von den beiden grossen Formen
kreisen der Geisteskrankheiten ausgegangen: dem Spaltungsirresein 
(Schizophrenie) und den zirkularen oder zyklischen (manisch-depres
siven) Psychosen, die zwischen einem Obermafs von unlustvoller De
pression und lustvoller Exzitation schwingen. Kretschmer fand dann 
innerhalb der Normalitat die gleichen Typenunterschiede und wan
delte fur sie die Ausdrucke in der oben genannten Weise abo (Die Zwi
schenformen zwischen voller Krankhaftigkeit und voller Normalitat 
erhielten die Bezeichnungen "schizoid" und "zykloid"). 

Dbrigens ist die Typeneinteilung Kretschmer's nicht aus
schliesslich auf Willenshaltungen und damit auf Charakterziige 
eingeschrankt; sie stellt solche Ziige in den Vordergrund, die 
mehr dem Bereich des Temperaments angehoren. (vgl. hierzu 
Kap. XXXI). 

Auch J aensch's Einteilung: "integrierter" /"desintegrierter" 
Typus ist nicht in erster Linie charakterologisch gemeint, S0n
dern betrifft mehr die geistige Struktur. Wahrend der "desinte
grierte" Mensch bei der geistigen Bewaltigung der Welt die ein
zelnen Funktionsgebiete, Sinnesspharen u.s.w. in deutlicherTren
nung arbeiten lasst, ist der "integrierte" Mensch mit seiner gan
zen Person daran beteiligt, sodass die scharfen Funktions- und 
Gebiets-Trennungen fiir ihn irrelevant werden. 

Wir beschranken uns mit der Scheidung von "Schlichtheit" 
und "Gespaltenheit" auf das eigentlich Charakterologische. Und 
zwar suchen wir den Gegensatz dadurch zu verdeutlichen, dass 
wir den "schlichten" und den "gespaltenen" Charakter als 
Ide a 1 t Y pen darstellen. Die psychologische Wirklichkeit 
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kennt nur mehr oder minder starke Annaherungen an diese rei
nen Formen. 

Beim s chi i c h ten Charakter verlauft die Verbindungs
linie, die aus den triebhaften Untergrunden zu den Bedurfnissen 
mannigfacher Art, von diesen zu stabilen Willenshaltungen und 
endlich zu deren strukturel1er Einheit im Charakter fuhrt, re
lativ stetig und ungebrochen. Die hoheren Formen des Wollens 
ubernehmen ihrerseits viel von der Selbstverstandlichkeit des 
Trieblebens; und sogar die abstrakten Grundsatze und Ideale 
sind nicht so sehr in ihrer schroffen Gegensatzlichkeit zu den 
Neigungen und Augenblicksregungen wirksam, als dass ihre Be
folgung selbst aus Neigung vor sich geht. 

Bezuglich der Zielbereiche braucht der schlichte Charakter 
durchaus nicht arm zu sein und der Mannigfaltigkeit zu erman
geln. Gewiss gibt es solche, deren Schlichtheit in Einseitigkeit be
steht; man denke etwa an den "Familienphilister", dessen In
teressen und Willenshaltungen von der Familie vol1ig absorbiert 
werden, sodass fUr andere Wertbereiche keine Introzeptions
moglichkeit besteht. Aber es gibt auch jene andere Schlichtheit, 
in der die Vielheit der Zielrichtungen von vorn herein zum Ein
klang gebracht ist; ein solcher Mensch besitzt eine FeinfUhligkeit 
fUr die Akzentverteilung, die den Anforderungen der verschie
denen Zielbereiche in jeder Einzelsituation zukommt. 

Aus den genannten Grunden spielt die b e w u sst e Willens
motivation im schlichten Charakter eine relativ geringe Rolle. 
Denn die besonderen Ursachen fur reichere Entwicklung von 
Phanomotiven: der Motiv-K 0 n f 1 i k t, das Bedurfnis, die Ge
nomotive zu verschleiern, und das Verlangen, die Tat zu recht
fertigen, treten ja in einer vorwiegend harmonischen Willens
haltung sehr zuruck. Soweit Phanomotive vorkommen, werden 
sie meist als adaequate Ausserungen der Genomotive gelten kon
nen. Es wird also eine Umdeutung auf Grund der Motiv-Hetero
gonie nicht erforderlich sein 1). 

1m g e spa 1 ten en Charakter herrscht Unstimmigkeit und 
Spannung. Dies gilt vor allem bezuglich der beiden gross en Funk
tionsarten der Strebungen: die aus der Triebdynamik gradlinig 

') Das Bestreben der Tiefenpsychologie, weitgehend hinter manifesten lI!otiven 
and e r sa r t i g e "eigcntliche" Motivationen zu suchen, kann daher bei schlichten 
Charakteren Ieicht auf Irrwege fUhren. 
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erwachsenden Bediirfnisse und Neigungen sind gegensatzlich 
zu den, in bewusstem Wahlen, Normsetzen und Entscheiden sich 
bekundenden Willenshaltungen. Der gespaltene Charakter kann 
die positive Durchfiihrung und Organisierung seiner Willens
handlungen nur durchsetzen in fortwahrender Hem m u n g s
arb e i t gegeniiber den vital verwurzelten Strebungen. Diese 
Hemmung kann in vollem Lichte des Bewusstseins vor sich gehen 
als Konflikt der nebeneinander bestehenden Phiinomotive, als 
Kampf zwischen "Sinnlichkeit und Sittlichkeit", zwischen "Nei
gung und Pflicht". Sie kann aber auch in die personale Tiefe 
hinein wirken, indem sie den triebhaften Genomotiven verwehrt, 
in Phanomotiven adaequat bewusst zu werden. Wahrend die 
erste Form der Hemmung, also das b e w u sst e Gegeneinan
derstreben von Neigung und Pflicht, insbesondere in moralphi
losophischen Betrachtungen betont wird (Kant!) 1), ist die zweite 
Form, bei der der Konflikt z w i s c hen dem bewussten und 
dem unbewussten Streben ausgetragen wird, das Thema der 
Tiefenpsychologie, welche ja auch die Begriffe der "Verdrangung 
ins Unbewusste" und der symbolischen "Dbertragung" geschaf
fen hat. 

Kann denn - so wird man fragen - bei einem solchen Aus
einanderklaffen von Triebsphare und Willenssphare iiberhaupt 
noch von Einheit des Charakters und Ganzheit der Person ge
sprochen werden? Bedeutet nicht die "Spaltung" geradezu eine 
Zerreissung des Menschen in Teile, die nichts mit einander zu tun 
haben? Wiirde man diese Frage bejahen, dann diirfte man nicht 
einmal mehr von dem Konflikt der beiden Spharen sprechen. In 
Wirklichkeit ist gerade die zwischen ihnen bestehende Gegen
satzlichkeit ein Beweis dafiir, dass sie auf einem gemeinsamen Bo
den stehen, dass ihre Spannung zugleich der Totalstruktur des 
Menschen das Geprage verleiht. Es handelt sich nicht urn zwei 
gegeneinander gleichgiiltige Tatbereiche, von denen bald das 
eine, bald das andere den Menschen beansprucht; sondem sie 
machen sich fortwahrend jenen ganzen Menschen streitig, zu 
dem sie beide geh6ren und ohne den sie ihren Sinn verlieren. Ja 

') In der Tat stellt sich heraus, dass gewisse grundsatzliche Unterschiede inner
halb der Moralphilosophie mit der oben besprochenen Typenscheidung zusammen
hangen. So vertritt Shaftesbury das Ideal des harmonisch schlichten Charakters nach 
dem Vorbild der antiken XIXAOXIXYIX&llX, wahrend Kant nur den kampferischen Charak
ter als Vora ussetzung si ttlichen Handelns gel ten lassen will. 
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es ist schon zu viel gesagt, wenn wir der Triebsphare einerseits, 
dem Willen andrerseits die Fahigkeit zuschreiben, seIber gegen 
den anderen Faktor zu "kampfen"; denn es ist die mit sich iden
tische gesamtpersonale Entelechie und Dynamik, welche sich 
nur in verschiedenen, mit einander interferierenden, Ausstrah
lungen entfaltet. Nicht der Personteil A kampft mit dem Per
sonteil B, sondern die Person k amp f t mit sic h; sie 
spaltet sich auf, urn immer wieder die Spaltung durch ihre Ein
heit und in ihrer Einheit zu uberwinden. 

1m gespaltenen Charakter spielt die B e w u sst h e i t eine 
ganz andere Rolle als im schlichten. Denn Bewusstsein ist ja ganz 
wesentlich Konflikt-Erzeugnis und -Spiegelung. Darum gibt es 
in einem solchen Menschen ein Gewoge von Phanomotiven vor 
und nach den Taten; und diese Phanomotive bedurfen nun aller
dings der eingehenden Deutung und eventuell der Urn deutung. 
da die hinter ihnen wirksamen, unbewussten Genomotive von 
ihnen zum Teil abweichen. Die tiefenpsychologischen Symbol
deutungen sind also ganz wesentlich auf die gespaltenen Charak
tere zugeschnitten und haben auch hier eine partielle Berech
tigung. 

Die Verschiedenheiten des schlicht en und des gespaltenen Cha
rakters seien schliesslich an gewissen dim ens ion a len 
Merkmalen veranschaulicht. 

In der V e r t i k a I-Dimension zeigt der schlichte Charakter 
Einstimmigkeit von personaler Tiefe und Oberflache, also von 
Sein und Erscheinung. Dem gespaltenen Charakter kommt ge
rade in der Tiefenrichtung Unstimmigkeit zu; seine Manifesta
tion an der Oberflache ist nicht identisch mit seinem Wesen in 
der Tiefe. Darum ist sein Wollen, auch wenn es ernst aussieht 
und subjektiv ernst gemeint sein mag, nicht immer in jener un
diskutablen Weise ernsthaft wie beim schlicht en Charakter, son
dern oftmals verkapptes Versuchen und seiner selbst unbewusstes 
Spielen. Das "Ernstspiel" -Verhalten (s. S. 496) ist also hier viel 
starker ausgepragt, als beim schlichten Menschen, bei dem die 
Scheinwelt des Spiels und die Seinswelt des Ernstes sich nicht 
kreuzen und storen. 

In der B rei ten-Dimension macht sich die oben erwahnte 
"Perspektivik des Charakters" typologisch bemerkbar. Beim 
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schlichten Charakter ist ihre Bedeutung geringer; die mannig
fachen Bereiche der Willenszielung zeigen gleichsinnige Reak
tionsweisen. Der gespaltene Charakter dagegen kann jeweils 
anders aussehen und sich geben, je nach dem er sich in Erotik, 
Familie, Beruf, Geselligkeit, Politik, religiosem Leben u.s.w. be
tatigt. 

In der Z e it-Dimension verlauft die Entwicklung des schlich
ten Charakters stetig, die des gespaltenen sprunghaft. Es besteht 
dann eben auch Spaltung zwischen den einzelnen Lebensphasen; 
der Charakter ist nie eill voIles Definitivum, er bietet nicht jene 
Moglichkeit des Voraussagens fur kunftiges Verhalten, wie es 
dem eigentlichsten Begriff des Charakters entsprache. 

Es gibt ferner bestimmte Lebensabschnitte, in welchen der 
Charakter besonders zur Gespaltenheit neigt. Dies gilt spezieU von 
der Pubertatszeit. Innere Unstimmigkeit, schillernde Problema
tik und vorwiegendes Ernstspielverhalten sind kennzeichnende 
Zuge des jugendlichen Charakters und konnen sich zeitweilig 
selbst bei solchen jungen Menschen bemerkbar machen, die der 
Grundanlage nach zum schlicht en Typus gehoren 1). 

') Allerdings wird dadurch die entwicklungstypologische Scheidung nicht ver
wischt zwischen solchen Jugendlichen, deren Reifung reI a t i v stetig und ohne 
zu heftige Krisen verHiuft, und jenen, deren Entwicklung unter stiirmischen Wand
lungen und Erschlitterungen vor sich geht. Ich habe frliher diese beiden Entwick
lungstypen mit den Ausdrlicken "evolutiv"/"revolutiv" bezeichnet. Sie sind mit der 
oben besprochenen Typenscheidung nahe verwandt. 
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SUGGESTION 

I. DER BEG RIFF 

Wir besprechen hier einen Begriff, der in erster Reihe s 0 z i a 1-
p s Y chi s c her Natur ist und sich daher nicht eindeutig 
in eine der Kategorieen einordnen 1asst, welche die Psycho10gie 
der Einze1person beherrschen. Da aber dieser sozia1e Beeinflus
sungsprozess doch vor allem die Sphaere des Willens und Han
de1ns betrifft, so erscheint es am angemessensten, ihn hier zu 
erortern. 

An einer friiheren Stelle (S. 126) hatten wir "homogene" 
von "heterogenen" Reactionen unterschieden. 

Hom 0 g e n heisst eine solche Reaktion, in welcher die 
Antwortshand1ung dem ausseren Einfluss ahn1ich ist. Sofern 
hierbei a u sse r e Hand1ungen vollzogen werden, haben wir 
es mit N a c h a h m u n g e n zu tun. Wenn dagegen die An
ahne1ung in bestimmter Weise auf psychische Akte iibergreift, 
dann 1iegt S u g g est ion s w irk u n g vor. 

Das Wort "Suggestion" wurde zuerst in einem sehr engen 
Sinn in die Wissenschaft eingefiihrt; man verstand darunter die 
abnorme Beeinflussung, die im Zustande der Hypnose mog1ich 
ist. Bekannt1ich vermag der Hypnotiseur dem kiinst1ich einge
sch1aferten Menschen in gewissen Grenzen "seinen Willen auf
zuzwingen"; - d.h. der Hypnotisierte, der sonst gegen die 
Eindriicke der Aussenwelt vollig abgesch10ssen ist, nimmt An
weisungen des Hypnotiseurs als Befeh1e auf, gegen welche ein 
Widerstand nicht mog1ich ist; er befolgt sie ohne Wissen und 
ohne Willen. 

Spater erkannte man, dass solche in der Hypnose gegebenen 
Anweisungen auch noch wirksam sein konnten, nachdem der 

Stern, Psychologie 40 
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Hypnotisierte wieder geweckt war: "Posthypnotische Sugges
tion." Endlich wurde man darauf aufmerksam, dass die Versetzung 
in den hypnotischen Zustand uberhaupt nicht erforderlich sei 
fur derartige Wirkungen; denn auch wahrend des Wachzustan
des kann eine Willenseinengung bei einem Menschen durch einen 
anderen herbeigefuhrt werden: "Wachsuggestion." 

Damit war der Begriff der Suggestion in die allgemeine Psy
chologie des normalen Menschen eingefiihrt. Denn nachdem man 
einmal hellsichtig fur solche Ubertragungsvorgange geworden war, 
entdeckte man sie allerorten innerhalb des Alltagslebens und in 
durchaus normalen Situationen. Wenn diese Suggestionen auch 
meist nicht in so auffallenden, ja erschreckenden Formen auf
traten, wie in der Hypnose, so war dafur ihre Breitenwirkung urn 
so bedeutender, da schliesslich kein Verhalten und Erleben des 
Menschen von ihnen frei zu sein schien, und da sie sich zu starken 
massenpsychischen Erscheinungen, den sogenannten "Massen
suggestionen" zusammenballten. 

So steht jetzt die Psychologie vor der Aufgabe, der ubertriebe
nen Verallgemeinerung dieses Begriffs einen Damm entgegen
zusetzen. Wenn man namlich der hier und da merkbaren N eigung 
nachgibt, alle Dbertragungen und Ausbreitungen von Kenntnis
sen, Gesinnungen und Willensimpuisen als Suggestionen zu be
zeichnen und damit die Funktion der Erziehung, der Belehrung, 
der Uberredung, der politischen Meinungsbildung u.s.w. ganz in 
Sugge~tionswirkungen aufzul6sen, dann hat das Wort v611ig sei·· 
nen Sinn verloren und ist in der Wissenschaft unbrauchbar. 

Wir definieren: lIS u g g est ion is tun mit tel bar e 
U b e r t rag u n g (b e z w. {j b ern a h me) e i n e r S t e Il
l u n g n a h m e" - und erlautern die Hauptmerkmale dieser 
Definition. Hierbei sei der Faktor, der die Suggestion e r z e u g t, 
mit S bezeichnet; S kann eine Person sein ("Suggestor"), aber 
auch eine Personenmasse, eine Sache, ein Vorgang. Der Empfan
ger der Suggestion heisse E. 

a) Nur dort liegt Suggestion vor, wo eine bestimmte S t e I
I u n g n a h m e in dem E erzeugt wird. Die Ubermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten von S zu E, oder die Beibringung 
von VerhaltungsmaIsregein undVerhaItungsweisen, ist an sich kei
ne Suggestion. N ur das Stellungnehmen - also die innere e i g e n e 
Ent~cheidung, das Eintreten der Person fur oder wider einen im 
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Bewusstsein geweckten Inhalt--ist einer suggestiven Beeinflus
sung zuganglich. Es entsteht daher die Paradoxie, die jedem wir
klichen Suggestionsempfang eigentiimlich ist: dass der Selbstan
digkeitsg 1 a u b e des E im Widerspruchstehtzudertatsachlichen 
Unselbstandigkeit seines Stellungnehmens. Der Mensch giaubt 
etwas mit seinen e i g e n e n Sinnen wahrzunehmen, oder giaubt 
von sic h a u s ein Wertgefiihi oder ein Werturteil gewonnen 
zu haben, das ihn Ja oder Nein sagen Iasst zu irgend einem ge
gebenen Tatbestand, oder giaubt seinen Willensentschiuss aus 
seinen per son I i c hen Motivation en erarbeitet zu haben 
- und ist doch in Wirklichkeit nur der Ubernehmer und Nach
ahmer der Stellungnahmc eines Anderen. 

b) Nicht jede Stellungnahme, die jemand von einem anderen 
iibernimmt, fallt unter den Begriff der Suggestion. Wenn die 
Beeinflussung v e r mit tel t wird durch solche geistigen Hilfs
mittel, die dem E erlauben, sein Stellungnehmen selbst zu 
wahlen, zu begriinden und zu kontrollieren, dann haben wir es mit 
Unterricht und \Villenserziehung zu tun, nicht mit Suggestion. 
Der Begriff Suggestion ist auf diejenigen Vorgange zu beschran
ken, in denen die Stellungnahme von S aui E ohne solche Zwi
schenglieder vor sich geht, wo also de r b los s e U m s tan d, 
d ass S die s eSt e 11 u n g n a h m e v 0 r mac h t, g e -
n ii g t, u m E z u i h r erN a c h a h m u n 'g z u v era n -
1 ass e n. 

c) Daher gehort zur Suggestion eine Totalbeziehung zwischen 
S und E, eine A t m 0 s p h a ere, welche Beeinflusser und Be
einflussten gemeinsam umfangt. Es ist eine zunachst ganz e i n -
g e bet t e t e Wirkung, die erst sekundar die Einzelbereiche 
und Akte des Stellungnehmens bestimmt. E reagiert gesamt
pf'rsonal auf S; er verzichtet auf sein individuelles geistiges Tun 
und schwingt mit in jenen Schwingungsrhythmen, die der Eigen
melodie des S zukommen. Das ist natiirlich nur ein Bild; aber 
gerade solche gesamtpersonalen Tatbestande sind ja dadurch 
gekennzeichnet, dass sie del' Analyse widel'stehen und nur um
schrieben werden konnen. 

\Vir haben nunrnehr zu untersuchen, '.',ie sich die zweigliedrige 
Suggestionsbeziehung in jedern der beiden Glieder S und E 
darstellt. \Vir beginnen, aus bald verstandlichen Griinden, mit E. 
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II. EMPFANG DER SUGGESTION 

Drei Bedingungen geh6ren dazu, urn in irgend einer Person E 
eine Suggestionswirkung zustande zu bringen. 

E muss erstens eine personale Gesamtbeschaffenheit besitzen, 
welche den Verzicht auf eigenes Stellungnehmen und die Uber
nahme des fremden begiinstigt: S u g g est i b iIi tat. Diese 
Eigenschaft hat verschiedene Aspekte; in ihr kann ebenso Un
selbstandigkeit und Bequemlichkeit enthalten sein, wie Welt auf
geschlossenheit; Kritiklosigkeit ebenso wie Glaubigkeit; Mangel 
an Initiative ebenso wie Hingabebedurftigkeit. Diese Verbindung 
von negativen und positiven Merkmalen ist fUr das ganze Gebiet 
der Suggestion wichtig und wird uns noch mehrmals begegnen. 

Eine weitere Voraussetzung fur das Zustandekommen einer 
Suggestion ist die Schaffung der oben erwahnten "Gesamtatmo
sphaere" durch die Sit u a t ion. E unterliegt eigentlich nie
mals bloss einzelnen Suggestionsreizen, sondern stets einer sug
gestiven Umweltkonstellation im ganzen. 

Fur das Kleinkind stellt das Zusammensein mit der Mutter 
eine solche Situation dar. - Der einfache Mann, der zum ersten 
Mal als Zeuge vor Gericht steht, empfangt schon von diesem 
Milieu her eine starke potentielle Suggestion, noch ehe irgend 
eine aktuelle Suggestion, etwa in Form des Verh6rs, auf ihn 
ausgeubt worden ist. - Das Beieinander gewaltiger Menschen
massen: bei Wettspielen, in politischen Demonstrationen u.s.w. 
schafft gleichfalls jene unbeschreibbare Atmosphaere, in welche 
jeder Einzelne eintaucht, urn sich den anonymen Impulsen hin
zugeben, auch in seinen Stellungnahmen. 

Man sieht aus diesen Beispielen, dass es besonders gefUhIsge
sattigte Situationen sind, welche das Zustandekommen von Sug
gestionen begunstigen; und zwar handelt es sich hierbei urn 
solche GefUhle, die der Entwicklung eines ruhigen, selbstandigen 
Urteils hinderlich sind. 

Endlich hiingt die Wirksamkeit der Suggestion auch von dem 
personalen Be rei c h ab, der durch die Beeinflussung in An
spruch genommen wird. Kein Mensch hat eine allgemeine Sug
gestibilitat bestimmten Grades in dem Sinne, daIs sie sich gleich
maIsig auf aIle Gebiete des Interesses und der Betatigung er
streckte. Vielmehr gibt es Gebiete, die der Mensch in bevorzugter 
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Weise mit eigenen und geistig vorbereiteten Entscheidungen 
bearbeitet, und auf denen er daher widerstandsfahige~ gegen 
Suggestionen ist; oft sind es die Gebiete des spezifischen Berufs. 
Da aber eine solche selbstandige Geistesarbeit einen starken 
Kraftaufwand erfordert, so bIeibt der Stellungnahme auf anderen 
Gebieten, aus Kraftokonomie oder aus Tragheit, diese Selbstent
scheidung verwehrt; und man begniigt sich mit der bequemeren 
Ubernahme fremder Stellungnahmen ohne eigene Ubedegung 
und Kritik. So besitzen viele Menschen im Bereich ihrer spezifi
schen Sachkenntnis eine starke Selbstandigkeit und Unbeein
flussbarkeit des Urteils und Willens; sobaid sie sich aber auf 
ein anderes Gebiet, z.B. das der Politik begeben, k6nnen sie 
zum Opfer gr6bster Suggestionseinfliisse werden und SchIag
w6rter mit einem Eifer weitertragen und befoigen, ais ob diese 
reife Produkte ihrer selbsterarbeiteten Stellungnahme waren. 

Eine weitere Begrenzung kann die Suggestibilitat aus der 
Sphare des Willens erfahren. Wenn die durch den Suggestor 
z u gem ute t e Stellungnahme stark eingewurzeiten Richtun
gen des Willens widerspricht, dann k6nnen von diesen Hem
mungen ausgehen, die selbst einen sonst recht beeinflussbaren 
Menschen suggestionsfest machen. N u r sol c h eSt e 11 u n g
n a h men sin d s u g g e r i e r bar, die e i neg e wi sse 
Res 0 nan z i n e i g e n e n Will ens hal tun g e n f i n
den. 

Diese Feststellung ist auch von grosser p r a k tis c her Wichtig
keit, namentlich beziiglich der Frage, welch en Anteil die Sugges
tion beim Zustandekommen von Verbrechen habe. Gewiss kann 
die Lektiire von Detektivgeschichten oder der Anblick von Ver
brecherfilmen auf Jugendliche in starkem Mafse suggestivwirken, 
aber doch nur dann, wenn eine gewisse Anlage diesen Einfliissen 
entgegenkommt. Auch bei Suggestionen herrscht das Konver
genzprinzip; niemais ist der Mensch ein rein passives Opfer fiir 
beliebige Suggestionen; er verhaIt sich auf Grund seiner Willens
struktur s e 1 e k t i v zu ihnen. 

Zuweilen hat man der sogenannten p 0 s thy P not i s c hen 
Suggestion eine unheimliche Wirkungsm6gIichkeit zugeschrieben. 
Da der Mensch in der Hypnose v611ig willenios sei, so giaubte 
man, die Suggestion eines Verbrechens, die er in diesem Zustande 
empfangen habe, miisse spater mit unwiderstehlicher GewaIt 
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zur Ausfiihrung drangen. Bisher ist aber noch nicht ein einziges 
Mal ein solcher Fall nachgewiesen worden, und das ist durchaus 
verstandlich, da selbst in der Hypnose jene Widerstande der 
Willenshaltung, wenn auch vollig unbewusst, wirksam sind. 

Ein interessantes Beispiel hierfiir, das freilich niehts mit kriminellen 
Fragen zu tun hat, verdanke ich einer miindlichen Mitteilung von Dr. 
Lundholm (Duke University, Durham, N.C.). Eine sehr leicht hyp
notisierbare Dame, die sonst jede wahrend der Hypnose erteilte Sugges
tion nach dem Erwachen unweigerlich ausfiihrte, versagte bei einer 
bestimmten Aufgabe, und zwar immer wieder. Es war ihr suggeriert 
worden, sie sone nach dem Erwachen die Zahlenreihe von 1-10 her
sagen, aber unter Fortlassung der 8. Sie sagte die Reihe auf, aber ver
mochte die 8 nicht fortzulassen. Ais Ursache gab sie an, dass sie Mathe
matikerin sei, und dass sie, aus ihrer mathematischen Einstellung her
aus, diese Unregelm'Hsigkeit innerlich nicht habe akzeptieren konnen. 
Hier war die innere Hemmung starker als der sonst so machtige 
Suggestionseinfl uss. 

III. AUSUBUNG DER SUGGESTION 

Wahrend der Empfanger einer Suggestion E stets ein Einzel
individuum sein muss, liegen bei dem beeinflussenden Faktor S 
vervd.ckeltere Bedingungen vor. 

1. Suggestive Personlichkeiten 

In zahlreichen Fallen ist auch hier ein, Einzelindividuum wirk
sam. Fuhrer auf allen Gebieten sind fast stets zugleich grofse 
Suggestoren, mag es sich urn Erziehung, Politik, Religion, Wirt
schaft handeln. Wir brachten ferner soeben die Beispiele von der 
Mutter, die auf ihr Kind, von dem Richter, der auf den Ange
klagten und die Zeugen suggestiv einwirkt. Die Fahigkeit eines 
Menschen zu solchen Wirkungen wird als S u g g est i v ita t 
bezeichnet; und wiederum stehen wir vor einem gesamtperso
nalen Tatbestand, der einer Analyse widerstrebt. Man mag noch 
so sehr die Stimme, den Blick, die Rednergabe, die Geistesgegen
wart, die Klugheit, die Willensstarke und andere Sondereigen
schaften im einzelnen heranziehen, urn solche Wirkung zu er
klaren: im Grunde ist es die Person in ihrer unauflosbaren Tota
litat, die sich anderen Menschen richtunggebend aufzwingt; und 
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erst von dieser Totalbeschaffenheit aus gewinnen dann Augen
ausdruck, Beredsamkeit u.s.w. jene "Strahlbedeutung" ais sug
gestive Kundgaben. 

Allerdings gilt auch fUr die Suggestivitat - eben so wie oben 
fUr die Suggestibilitat -, dass ihre Wirksamkeit von Atmo
sphaere und Partner abhangig ist. Es muss zwischen dem Sug
gestor und dem Suggestionsempfanger eine Resonanz bestehen, 
damit sich die Einflussfahigkeit des ersteren entfaiten kann. So 
mancher Lehrer tibt eine starke Suggestivwirkung auf einige 
wenige SchUler aus, zu den en er dies en "Rapport" hat, wahrend 
die tibrige SchUlerschar dem Einfluss unzuganglich bIeibt. 

Unter wertendem Gesichtspunkt ist Suggestivitat wiederum 
zweideutig. AIle grossen F ti h r e r per son I i c h k e i ten der 
Weltgeschichte, aIle Verktinder neuer IdeaIe, konnten ihre Taten 
nur durch ihre hinreissende und mitreissende Suggestionswirk
samkeit vollbringen. Aber auch alles V e r f ti h r e r tum, im 
grossen und kieinen, wird durch diese Eigenschaft erst moglich. 
Menschen von starker Suggestivitat, die nicht zugleich die unge
heure, mit ihrer Fahigkeit verbundene Verantwortlichkeit sptiren, 
konnen im blossen Genuss ihrer irrational en Macht schweigen 
und, unbektimmert urn den Wert der ZieIe, der Gefolgschaft 
oder einzeinen Horigen ihre (wahre oder scheinbare) Gesinnung 
und Willensbeschaffenheit aufoktroyieren. 

2. Mas sen - u n d Sac h - S u g g est ion 

Doch nicht jeder Suggestiveinfluss geht direkt von einer 
Einzelperson aus; er kann auch einen ti b e r - oder u n per -
son 1 i c hen Ursprung haben. Uberpersonlich ist die Wirkung 
von Menschenmassen, unpersonlich die von Sachen. Aber auch 
diese Wirkungen sind nur dadurch moglich, dass in den Massen 
und Sachen S tell u n g n a h men zum Ausdruck kommen, 
die tibernommen werden konnen. 

Wenn sich im Theater nach dem Fallen des Vorhangs ein 
Sturm des BeifaIlkiatschens erhebt, so mag ein einzeiner Zu
schauer E zunachst nur rein motorisch angesteckt werden: er 
klatscht auch. Das ware ein blosser N achahmungsakt. Aber die 
Ansteckung springt unmerklich ins Psychische tiber: die Stel
lungnahme der Begeisterung, die sich in dem Klatschen der 
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Anderen manifestiert, ruft in E mit den nachgeahmten Aus
drucksbewegungen auch verwandte Gefuhle hervor: die Sugges
tion ist perfekt. 

Ein solcher Ubergang von ausseren zu inneren N achahmungen 
ist bei Massensuggestionen ofters zu beobachten. Wenn z.B. eine 
neue Mode auftaucht, so ist die erste Reaktion darauf ein Mit
mac hen -wollen, woraus dann allmahlich ein Mit f u hIe n 
wird. Die neue Hutform etwa wird zunachst gewahlt, weil sie 
modern ist; aber bald ist die Tragerin iiberzeugt, dass sie den 
Hut wahlte, weil er schon sei; ihre asthetische Stellungnahme 
wird schliesslich so stark von der Umgebung beeinflusst, dass 
es ihr unbegreiflich erscheint, wie sie der friiheren Hutform je
mals gleiche Wohlgefalligkeitsgefiihle entgegenbringen konnte. 

Fur Suggestion durch Sachen diene als Beispiel die Wirkung 
der R e k 1 arne. Wenn eine Stadt mit Ankiindigungen einer 
neuen Zigarettenmarke iiberschiittet wird, so spricht aus jedem 
Plakat nicht nur die sachliche Mitteilung: Marke N. existiert, 
sondern die verhiillte und unverhiillte Stellungnahme: sie ist 
besonders gut, billig, kurz: kaufwiirdig. Die suggerierte Stellung
nahme kann allmahlich dem Bewusstsein eines Rauchers so 
eingebettet werden, dass der Ursprung ganz vergessen wird; er 
verlangt im Laden die Marke N., nicht weil er sich erinnert, dass 
sie in Ankiindigungen empfohlen worden ist, sondern weil er nun 
schon den selbstverstandlichen Glauben an ihre Kaufwiirdigkeit 
besitzt. 

Die Stellungnahme, die von dem suggerierenden Faktor S 
ausgeht, urn E zu beeinflussen, muss irgendwie wahrnehmbar in 
die Erscheinung treten. Dagegen ist es nicht notwendig, dass eine 
w irk I i c h e inn ere Stellungnahme dieser Art bei S vorliegt. 
Spielerische, unechte, fingierte Stellungnahmen konnen ebenso 
suggestiv wirken wie echte. Ob der Fabrikant der neuen Zigaret
tenmarke wirklich von ihrer besonderen Giite iiberzeugt ist, ist 
fiir die Wirksamkeit seiner Reklame gleichgilltig. Der Richter, 
der an den Zeugen die Suggestivfrage stellt: "Hatte der Mann 
nicht ein Messer in der Hand?" - braucht garnicht an die 
Richtigkeit des Tatbestandes "Messer in der Hand des Ange
klagten" zu glauben; aber der Zeuge glaubt, dass der Richter 
daran glaubt; und so wirkt die Frage suggestiv.1) 

1) Weitere Beispiele erwahnten wir schon frUher: vgI. S. 230 (Binets Flaschenver
such) und S. 454 (Marchenerziihlerin). 
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An dieser Stelle wird nochmals die ambivalente Bedeutung 
der Suggestion klar. Der ansteckende Einfluss fin g i e r t e r 
S tell u n g n a h men hat gewiss vielfach im Leben ihren 
berechtigten Platz; die Wirkung der Kunst - vor allem der 
Schauspielkunst - beruht grossenteils darauf. Aber im Ernst
Ieben k6nnen sie die starksten Verheerungen anrichten. 1m Wesen 
der Suggestion liegt ja das blinde Hinnehmen der dargebotenen 
Stellungnahme, also das Fehlen jeder Kritik an ihrem Echtheits
gehalt. Daher konnen suggestive Menschen sich geradezu her
ausgefordert fuhlen, die Suggestibilitat der Anderen durch 
geheuchelte Stellungnahmen auszunutzen: mundus vult decipi, 
ergo decipiatur. Hier liegt vielleicht der psychologische Grund
unterschied zwischen der suggestiven Fuhrernatur und der sug
gestiven Verfuhrernatur: jener ubertragt seine echte Stellung
nahme auf seine Anhanger, dieser spielt oder fingiert Stellung
nahmen, urn sich durch deren Ubertragung die Anderen horig 
zu machen. 

3. Aut 0 s u g g est ion 

Bei der "A u t 0 s u g g est ion" sind die Faktoren S und 
E in derselben Person vereinigt und nur durch zwei verschiedene 
Fun k t ion en reprasentiert. 

Auch hier sollte man eine zu weite Fassung des Begriffs ver
meiden; nicht jede Selbstbeeinflussung hat Suggestionsnatur. Ein 
Mensch, der durch andauernde Willensarbeit einen Fehler, eine 
schlechte Gewohnheit, eine Idiosynkrasie uberwindet, hat nicht 
Autosuggestion, sondern Selbsterziehung geubt. Autosuggestion 
liegt nur dann vor, wenn die Wirkung nicht aus eigenem Willens
entschluss und Willensimpuls, sondern aus einer, an sich willens
freien, Stellungnahme hervorgeht, wenn also ein Wunsch, eine 
Furcht, eine Erwartung sich umsetzen in den Glauben an die 
Realitat ihres Inhalts. 

Das Schiller'sche Gedicht "Die Erwartung" kan geradezu als Mus
te:rbeispiel gelten. Der Liebende erwartet im Garten die Geliebte; und 
die verschiedensten, akustischen und optischen, Eindriicke werde,n 
autosuggestiv als Anzeichen der Nahenden aufgefasst, urn freilich im 
nachsten Augenblick als Tauschung durchschaut zu werden: 



634 SUGGESTION 

"Hor' ich das Pfortchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? -
Ach, es war des Windes Wehen, der durch diese Pappeln schwirrt." 

"Sah' ich nichts Weisses dort schimmern? Glanzt's nicht wie seidnes Ge
wand? -

Nein, es ist der Saule Flimmern an der dunklen Taxuswand." 

Autosuggestive Wirkung eines W u n s c he s liegt in fol
gendem Beispiel vor. Einer jungen Frau ist das Berufsgebiet oder 
eine besondere Liebhaberei des Mannes urspriinglich durchaus 
fremd und gleichgiiltig. Aber ihr Wunsch nach maglichst weit
gehender seelischer Gemeinschaft mit dem Manne fiihrt dann 
dazu, dass jene Gebiete eine Gefu...lllsbetonung bekommen. die 
allmahlich mehr und mehr Echtheit und Unmittelbarkeit ge
winnt. Schliesslich wiirde sie es weder anderen noch sich selbst 
eingestehen, dass ihre Musikbegeisterung oder ihr Sportinteresse, 
oder was es sonst sein mag, erst das sekundare Suggestions
erzeugnis einer anderen seelischen Tendenz innerhalb ihrer eigenen 
Person sei. 

Ein letztes Beispiel mage zeigen, wie auch eine streng exakte, 
wissenschaftliche Methode keine volle Sicherung gegen Auto
suggestion gewahrt. 

Zur Zeit der Strahlungsentdeckungen hatte ein franzosischer Physi
ker geglaubt, eine neue Art von Strahlen gefunden zu haben, deren 
Wirksamkeit sich darin aussern soUte, dass ein gliihender Draht im 
Augenblick der Durchleitung der neuen Strahlen etwas heUer aufleuch
tete. J edes Mal bei Einschaltung der Strahlen sah er das HeUerwerden, 
bei Abblenden der Strahlen das Matterwerden des gliihenden Drahtes. 
Auch seine Assistenten sahen es - aber kein anderer Physiker konnte 
das Experiment wiederholen. Schliesslich musste der Entdecker be
kennen, dass er sich geirrt habe. Wunsch und Erwartung hatten auf 
seine Sinneswahrnehmung als Autosuggestion (zugleich auf die Wahr
nehmung seiner Assistenten als Fremdsuggestion) gewirkt '). 

4. K 0 n t r a s u g g est ion 

K 0 n t r a s u g g est ion besteht darin, dass die Stellung
nahme von S durch die en t g e g eng e set z t e Stellung
nahme von E beantwortet wird. Es gibt Menschen, welche eine 
Mode gerade darum nicht mitmachen, wei 1 sie von allen 
Anderen als richtunggebend angenommen wird; andere, die 

') Vgl. den Bericht von Otto Sackur. 
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durch eine Massenstimmung in der Kirche, bei einer Versamm
lung, bei einer Festlichkeit nicht mit fortgerissen, sondern in eine 
oppositionelle Stimmung versetzt werden. Es gibt Kinder, wel
che eine Speise, eine Spielsache eben deshalb heftig ablehnen, 
weil sie von den Erwachsenen als besonders wohlgefaIlig und 
begehrenswert dargeboten werden. 

Dem ausseren Aspekt nach hat ein solches Verhalten mit 
Suggestion uberhaupt nichts zu tun; scheint es doch eine be
sonders starke Selbstandigkeit und Unabhangigkeit zu bekunden. 
Aber oft genug ist das nur der oberflachliche Schein. Es gibt 
neben der Opposition aus individueller Starke auch die Opposi
tion aus Schwache. Wohl ist der Wunsch vorhanden, sich nicht 
einfach mitreissen und gangeln zu lassen. Aber da die Kraft zu 
eigener Entscheidung und Willensbildung fehlt, gibt man sich 
doch den ausseren Eindrucken weitgehend hin - nur dass man 
ihr Vorzeichen umkehrt. Das blosse Neinsagen ist noch nichts 
weniger als Origin alit at ; denn weder das Thema des Stellung
nehmens noch die Art seiner Behandlung ist auf eigenem Boden 
gewachsen. Blinde Opponenten besitzen keine starkere Wider
standsfahigkeit gegen Suggestion als blinde Nachbeter. 

IV. EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN l ) 

Als Problem der Experimentalpsychologie ist uns die Sug
gestion bereits in Verbindung mit Fragen der Wahrnehmungs
und Erinnerungstauschungen begegnet2); hier seien nur noch 
wenige Bemerkungen angeftihrt. 

Man kann sowohl den S-Faktor wie den E-Faktor der Sugges
tion experimentell prufen, d.h. die S u g g est i V ita t be
stimmter Einflussfaktoren, und die S u g g est i b iIi tat be
stimmter Individuen. 

1. S u g g est i V e F a k tor e n. 

Ein geeignetes Objekt fur die erste Problemstellung ist die 

1) Umfassendere Veriiffentlichungen tiber Suggestionsexperimente gab es vor aHem 
urn die Jahrhundertwende. Vgl. Binet's Buch "La suggestibilite," und viele Abhand
lungen in den zwei Banden der "Beitrage zur Psychologie der Aussage." Spaterhin 
-sind nur noch gelegentlich Einzeluntersuchungen publiziert worden. 

S) Vgl. S. 230 u. S. 354. 
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S u g g est i V f rag e. Denn die Art der Fragestellung (z.B. 
in Aussageuntersuchungen) ist experimentell vielfach variierbar. 
So wurde z.B. von Binet, sowie von Lipmann und Wendriner 
festgestellt, dass die falschende Wirkung einer Verhorsfrage urn 
so starker war, je suggestiver die Frage formuliert wurde. 

Eine Stufenleiter der suggestiven Frageformulierung in Bezug auf 
denselben Sachverhalt zeigt das folgende Beispiel. 

Auf einem Bilde, das zu Aussagezwecken benutzt wird, befindet sich 
unter anderem ein IIund. Dieses Tier kann, nach Wegnahme des Bii
des, in verschiedenen Weisen Gegenstand einer Verhorsfrage werden: 

1) ,,1st ein Tier auf dem Bilde zu sehen?" (Unsuggestive Frage). 
2) 1st eine Katze auf dem Bilde zu sehen?" (Nahelegung einer fal

schen Vorstellung; mildere Suggestion). 
3) ,,1st nicht eine Katze auf dem Bilde zu sehen?" oder: "Nicht 

wahr, eine Katze ist doch auf dem Bilde?" (sogenannte "Erwartungs
frage". Der Verhorte wird in den Glauben versetzt, dass der Fragende 
die Existenz der Katze annimmt und daher die Antwort "Ja" erwar
tet; starkere Suggestion). 

4) Welche Farbehatdie Katze, die auf dem Boden sitzt ? (Sogenannte 
"Voraussetzungsfrage". Die angebliche Existenz der Katze wird gar 
nicht mehr in Frage gestellt, sondern schon vorausgesetzt. Es gehort 
schon starkere geistige Selbstandigkeit dazu, um diese uberaus sugges
tive Unterschiebung zuruckzuweisen). 

Die suggestive Wirksamkeit der E r war tun gist durch 
Binet und andere an Sinneswahmehmungen experimentell unter
sucht worden. Aus einem Versuch von Kosog (Breslau) mit 
81/ 2 j ahrigen Kindem sei F olgendes berichtet: K. zeigte j edem Priif
ling ein weisses Papier mit einem schwarzen Punkt. Dann musste 
das Kind soweit zuriicktreten, dass es den Punkt nicht mehr 
sah, und sich langsam dem Papier nahem, bis der Punkt sichtbar 
wurde. Der Versuch wurde dreimal wiederholt, sodass damit 
eine Erwartung fiir weitere Wiederholungen geschaffen war. Aber 
vor dem vierten Versuch wurde das Papier heimlich mit einem 
vollig leeren Stiick Papier vertauscht. Trotzdem blieben viele 
Kinder in den nun folgenden drei Versuchen an ungefahr der 
gleichen Stelle stehen mit der Versicherung, dass jetzt der Punkt 
eben sichtbar werde. 51 % aller Schiller edagen dieser Erwar
tungssuggestion. N och starker waren die Suggestionserfolge bei 
entsprechenden Versuchen mit Gehors-, Geschmacks-, und Ge
ruchs-EindrUcken. 
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2. P r u fun g end e r S u g g est i b iIi tat 

Experimentalprufungen der S u g g est i b iIi tat ergaben 
starke individuelle Unterschiede; Suggestibilitat ist also als ein 
recht ausgepragtes Merkmal der Individualitat anzusehen. Aller
dings ist der S y m p tom w e r t einer solchen Prufung mit 
grosser Vorsicht zu beurteilen. Denn da, wie wir oben sahen, die 
Empfanglichkeit fUr Suggestion stark von der "Atmosphaere" 
und von dem jeweilig aktivierten psychischen Bereich abhangt, 
so ist es moglich, dass der im Experiment gefundene Suggestibi
litatsgrad durch die Versuchsbedingungen mitbeeinflusst ist und 
daher nur geringere individualdiagnostische Bedeutung hat. 

Zietz stellte an einem Madchen und einem Knaben Versuche an, bei 
we1chen erst iiber ein Bild, dann iiber einen wirklichen Vorgang Aus
sagen zu machen waren. Das Madchen konnte den Suggestivfragen 
iiber das Bild fast durchweg widerstehen, wahrend es bei dem Wirk
lichkeitsversuch in der Mehrheit der Falle der Suggestion unterlag. 
Beim Knaben verhielt es sich umgekehrt. Beide Kinder zeigten also 
eine ganz verschiedene Suggestibilitat, je nach der Art der Priifung. 
Das Ergebnis des Wirklichkeitsversuchs stimmte mit den, sonst iiber 
die Suggestibilitat der Kinder gewonnenen Eindriicken viel besser 
iiberein als das Resultat des Bildversuches. 

Die starke Abhangigkeit der Suggestibilitat yom A 1 t e r ist 
uberall hervorgetreten, wo Kinder verschiedenen Alters mit 
identischer Methode gepruft wurden. 1) Allerdings kann die Pu
bertatszeit eine neue Steigerung der Suggestionsempfanglich
keit namentlich fur solche Seelengebiete bringen, die mit den 
veranderten Bedingungen des Trieb- und Gefuhlslebens in Be
ziehung stehen. 

Wenn man Suggestibilitat mit "geistiger Unselbstandigkeit" 
identifiziert, dann muss man erwarten, dass zwischen Suggesti
bilitat und In tell i g e n z eine hohe negative Korrelation 
bestehe. Diese Voraussetzung hat auch dazu gefUhrt, dass man 
die Widerstandsstarke gegen Suggestiveinflusse als Intelligenz
symptom bewertete und entsprechende Tests in Prufsysteme 
der Intelligenz einfUgte. Aber hierbei wird die Eigenschaft "Sug
gestibilitat" doch viel einfacher aufgefasst, als es berechtigt ist. 
Vielfach haben gerade intelligentere Versuchspersonen eine 

1) Zahlenwerte hierzu 5. 263. 



638 SUGGESTION 

starkere Suggestionsempfanglichkeit gezeigt als die weniger in
telligenten (unter anderem in den oben erwahnten Versuchen von 
Kosog). Menschen von lebhaftem Geist haben oft eine lebhafte 
Phantasie, die einen fruchtbaren Boden fiir Suggestiveinwirkun
gen abgibt; auch kann Geltungsdrang und Ehrgeiz dazu fiihren, 
dass man nicht versagen will in dem, was der Suggest or von einem 
zu erwarten scheint -und so glaubt man dann schliesslich selbst, 
etwas bestimmtes zu sehen (bei Wahmehmungssuggestionen), 
oder eine bestimmte Erinnerung zu besitzen (bei Suggestiv
fragen). 

Fiir diese charakterologische Verankerung der Suggestibilitat 
ist ein kleiner Versuch von Binet lehrreich. Ein Karton mit 
mehreren verschiedenartigen Gegenstanden (Knopf, Stahlfeder, 
u.s.w.) wurde einer G r u p p e von Versuchspersonen gleich
zeitig kurz exponiert. Dann wurde nach den vorhandenen und 
auch nach einigen nichtvorhandenen Gegenstanden gefragt. Sehr 
bald bildete sich in der Gruppe ein Fiihrer aus, der in seinem 
Ehrgeiz, eine Leistung zu zeigen, stets als erster antwortete; er 
liess sich daher keine Zeit zur Besinnung und erlag besonders 
haufig den Suggestivfragen. Seine Sicherheit wirkte dann wieder 
auf die anderen suggestiv, die nun ebenfalls angaben, dies und 
das, was gamicht vorhanden gewesen war, gesehen zu haben. 
Die Suggestibilitat hatte also bei dem Fiihrer und bei den Nach
falgem eine ganz verschiedene Motivation. 



FUNFUNDZW ANZIGSTES KAPITEL 

DIE LEISTUXG UND IHRE PERIODIK 

1. OBJEKTIVE UND PERSONALE LEISTUNG. 1) 

I. Objektive Leistung 

"Leistung" ist, in weitestem Sinne genommen, keine perso
nalistisehe, noch weniger eine rein psyehologisehe Kategorie. 
Unpersonliehe Dinge, wie etwa Masehinen, vollziehen Leistungen 
sHirkster Art. Der Nestbau des Vogels ist zweifellos eine Leistung, 
unabhangig davon, ob und welche seelisehen Vorgange daran 
beteiligt sind. 

Das Wesen a 11 e r Leistungen - masehineller, wirtsehaft
lieher, tieriseher, mensehlieher - ist We r t e s e h a f fun g 
d u r e hEn erg i e auf wan d. Sowohl die erzeugten Werte, 
wie die aufgewandte Energiemengen sind messbar und vergleich
bar. Dadureh ist eine Objektivierung der Leistungen, ihre vom 
Leistungserzeuger 10sgelOste Betraehtung moglieh. 

Man kann mehrere Leistungen in Bezug auf die Grosse der geschaffe
nen Werte vergleichen (Mas chine A erzeugt im Tage doppelt so vie! 
Giiter wie Maschine B). Man kann sie in Bezug auf die Hohe des Ener· 
gieaufwandes vergleichen (Maschine A. braucht dreimal so viel Koh
len, 01, bedienende Arbeitskrafte, Herstellungs- und Reparatur-Kos
ten wie B.). Man kann endlich das Verhaltnis beider Grossen messen; 
damit gewinnen wir das spezifische, objektive Leistungsmafs, das im 
Quotienten Nutzeffekt/Aufwand besteht. Das Leistungsmafs der Ma
schine A. wiirde hiernach zwei Drittel des Leistungsmafses der Ma
schine B. betragen. 

Objektive Leistungsmessungen sind natiirlieh aueh beim l\1en-

') Spezialliteratur zum Leistungsproblem findet sich von allem in den Werken, 
Zeitschriften und Handblichern der Psychotechnik und Arbeitswissenschaft. 



640 DIE LEISTUNG UND IHRE PERIODIK 

schen durchfiihrbar. Denn die von ihm erzeugten Werte, ebenso 
wie die dazu benotigten Aufwande, sind unter verschieden
sten Gesichtspunkten vergleichbar mit denen anderer Menschen 
oder nicht menschlicher Substrate (Tiere, Maschinen). Hierbei 
ist es gleichgiiltig, weI c h e Gesichtspunkte zur Messung der 
Werte und zur Feststellung des Aufwandes gewahlt werden; 
solange es sich hierbei urn MaIsstabe sachlicher (iiberpersonaler) 
Art handelt, sprechen wir von 0 b j e k t i v en Lei stu n
gen. Wir konnen dann sagen, dass die objektive Leistungs
fahigkeit einer Maschine gleich der von 10 Arbeitern ist. Wir nen
nen die objektiven Leistungen des siegenden Wettlaufers grosser 
aIs die der Besiegten, oder die objektive Leistung eines Schiilers 
hoher als die seines Mitschiilers, wenn er eine hoherwertige Arbeit 
in gleicher Zeit, oder eine gIeichwertige mit geringerem Zeit auf
wand hergestellt hat. 

2. Per son ale Lei stu n g 

Nun brauchen wir aber beim Men s c hen noch einen ganz 
anderen Leistungsbegriff; und gerade dieser ist unser eigentIiches 
Problem: die per son ale Lei stu n g. Sie ist zu definieren 
als:Werteschaffung durch Willenshandlung 
u n t erA u f wan d per son ale r K r aft. 

Die personale Leistung setzt also erstens eine Will ens -
han dIu n g voraus. Die Maschine "handelt" iiberhaupt nicht; 
sie funktioniert. Der nestbauende Vogel voIlzieht schon eine 
Handlung, aber eine Instinkthandlung. Der Handwerker dage
gen, der SportIer, der Schriftsteller, der Schiiler, der etwas Ieistet, 
sie w 0 11 e n Werte erzeugen. 

Zweitens gehort zur personalen Leistung der K r aft auf -
wan d. Wahrend oben der Begriff der Ene r g i e als das 
ganz unpersonliche Quantum der Arbeitsfahigkeit verwandt 
wurde, solI hier der Begriff "Kraft" in seiner urspriinglichen und 
unentbehrlichen Bedeutung gefasst werden; als die an einen 
Iebendigen Trager gekniipfte, zur Uberwindung von Wider
standen dienende Aktivitat. Der Begriff ist durchaus psycho
physisch-neutral. Zwar kann die personale Kraft aus korper
lichen Quellen (z.B. der Ernahrung) oder aus psychischen Quellen 
(z.B. der Selbstzucht) gespeist sein; sie kann sich auch richten 
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auf korperliche Ziele (beim Turner) oder auf psychische Ziele 
(beim Griibler). Auch die Widerstande, gegen die sie sich ver
wirklicht, konnen physisch sein (z.B. Korperschwache) oder psy
chisch (z.B. Begabungsmangel) - sie selbst steht aber jenseits 
der Scheidung, ist unmittelbarstes Merkmal einheitIich perso
naler Tatigkeit. 

Ein gemachlicher Spaziergang verbraucht zwar Energieen und 
erzeugt auch Werte (z.B. Kraftigung des Korpers), kann daher 
unter gewisser Perspektive als objektive Leistung betrachtet 
werden; aber er ist keine personale Leistung, denn er erfordert 
nicht iiberwindende Kraft. Dagegen ist eine vielstiindige Ge
birgswanderung eine personale Leistung; ebenso die wenigen 
schwachen Schritte, die ein Genesender nach schwerer Krank
heit zum ersten Male wieder zu machen sucht. Denn in dies en 
Fallen sind besondere Willensimpulse und Zusammenraffung der 
verfiigbaren Kraft fur die Durchfuhrung der Handlung notwendig. 

3. D a s V e r hal t n i s b e ide r Lei stu n gsa r ten. 
Die S e 1 b s t b e a n s p r u c hun g. 

Die Doppelsinnigkeit des Leistungsbegriffs fiihrt nicht nur zu 
sprachlichen Unklarheiten, sondern erzeugt auch oft Verwirrung 
bei der Einschatzung von Leistungen menschlicher Individuen. 
Erst die hier entwickelte begriffliche Trennung kann Klarheit 
schaffen; man muss sich in jeden FaIle Rechenschaft geben, ob 
man die objektive oder die personale Leistung zum Gegenstand 
der Leistungsbeurteilung macht. Oft bestehen schroffe Diskre
panzen zwischen beiden Wertungsweisen. 

Zwei Beispiele: 
In jedem Sport gelten bestimmte iiberindividuelle Wertungs

skalen; ein Tatigkeitserfolg, der eine hohe Staffel in diesem 
MaIssystem einnimmt, gilt als "grosse Leistung". Nun kann aber 
der eine geiibte und sieggewohnte Sportier A. dies en Erfolgsgrad 
erreichen ohne grosse Muhe; "er leistet es spielend" - wiihrend 
ein junger Anfanger B. aIle seine Krafte bis zum letzten an
spannen muss, urn jenen Effekt zu erzielen. Bei gleicher objek
tiver Leistung Iiegt dann bei A. uberhaupt keine personale Leis
tung, bei B. eine sehr grosse vor. 

2). In einer Schulklasse sei eine Rechenarbeit geschrieben wor-
Stern, Psychologie 
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den. Objektiv gesehen miissen die Arbeiten aller SchUler an dem 
Hochstmafsstab der Fehlerlosigkeit gemessen und danach die 
Leistungen rangiert werden. Zugleich aber hat der Lehrer auch 
die Aufgabe zu individualisieren: und unter diesem Gesichts
punkt ist die personale Leistung des rechnerisch unbegabten 
SchUlers, der es diesmal durch intensivste Vorbereitung und 
durch grosste Anspannung wiihrend der Arbeit zu nur 5 Fehlern 
gebracht hat, hoher zu bewerten als die fehlerfreie Arbeit seines 
hochbegabten Klassenkameraden. 

uberall dort, wo menschliches Tun eingeordnet wird in grosse 
soziale oder wirtschaftIiche Zusammenhange, und wo deshalb 
das Ergebnis dieses Tuns aufs Engste verknupft ist mit anderen 
au sse r per son 1 i c hen Faktoren und Werteschaffungen, 
wird die objektivierende Leistungseinschatzung iiberwiegen 
mussen. Eine mafsige Rechenleistung mag, wie in unserm letzten 
Beispiel, eine noch so anerkennenswerte personale Leistung sein: 
fUr einen Bernf, der ohne hohe objektive Rechenleistungen nicht 
erfolgreich ausgefiihrt werden kann, macht sie nicht geeignet. 
Befiihigungsnachweise, padagogische Examina, psychotechnische 
Priifungen, sportIiche \Yettkampfe u.s.w. haben es vornehmlich 
mit der Einreihung der individuellen Leistungen in 0 b j e k -
t i v e Wertungsskalen zu tun. Gleiches gilt fUr rein wirtschaft
liche Leistungsberechnungen (vgl. unser obiges Beispiel von der 
Gleichsetzung der Arbeitskraft von 10 Arbeitern mit der einer 
Maschine). 

Aber immer wieder muss daran erinnert werden, dass Men
schen nicht blosse Erzeuger objektiver Leistungseffekte, sondern 
selbsttatige, um Werterzeugung sich miihende Personen sind. 
Und diese Bemiihung, auch wenn sie nur mindere objektive Werte 
erzielt, ist doch nun in ganz anderem Sinne werterzeugend: s i e 
s t e i g e r t den S e 1 b s t w e r t d e r Per son! Wer sich 
um objektive Leistung be m u h t, v 0 11 z i e h t damit schon 
eine per son a I e Leistung: er stellt Anspriiche an sich, ar
beitet an sich selbst, iiberbaut sein bloss vitales Dahinleben 
durch aktive Wert-Introzeption. Indem er "sein Bestes zu g e
ben" versucht, strebt er danach das Beste, das potentiell in 
ihm vorhanden ist, zu w e r den. Lipmann hat neuerdings 
diesen zentralen Faktor jeder personalen Leistung als "S e 1 b s t
beanspruch ung" bezeichnet. In magnis et voluisse sat est. 
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Die Beziehungen dieser personalen Selbstbeanspruchung zur 
Ermoglichung objektiver Leistungen sind recht verwickelt. 

Voraussetzung dafUr, dass ein Mensch auf irgend einem Wert
gebiet etwas "leistet," ist ja zunachst, dass er die R ii stu n g s -
dis p 0 sit ion en besitzt, die zur Durchfiihrung der Aufgabe 
gehoren. Es sind dies, sofern es sich urn geistige Dispositionen 
handelt, die Begabungen: Allgemeinbegabungen wie Intelligenz 
und Gedachtnis, Spezialbegabungen oder "Talente," die auf 
begrenzte \V ert bereiche bezogen sind. 1) Hierzu kommen dann 
die korperlichen oder psychophysisch neutralen Riistungsdis
positionen: Gesundheit, Korperstarke, Geschicklichkeit u.s.w. 
Aber die Umsetzung dieser Leistungs-"Fahigkeiten" in tatsach
liche Leistungen geht nicht von selbst vor sich. Hier greift viel
mehr die S e 1 b s t b e a n s p r u c hun gals Realisierungs
faktor ein; von ihr hangt es weitgehend ab, was mit jenem 
latent en Schatz an Gaben und Fertigkeiten gemacht wird. Ent
schluss und Tat, Willensruck und vor allem Konzentration der 
Kraft auf das gesetzte Ziel - das sind die Erzeugnisse dieser 
Selbst beanspruchung. 

Die Disponiertheit zur Selbstbeanspruchung ist nun nicht 
weniger individuell verschieden, als die oben erwahnten Leis
tungsfahigkeiten; Lipmann bezeichnet diese Disposition als 
"Leistungsbereitschaft". Zwei Individuen, die auf einem Gebiet 
gleich "begabt" sind, berechtigen doch zu ganz verschiedenen 
Leistungserwartungen, wenn ihre Leistungsbereitschaft verschie
den ist. Umgekehrt kann ein Manko an Begabung durch starkere 
Fahigkeit zur Selbstbeanspruchung auch im Sinne der objektiven 
Wertproduktion unter Umstanden mehr als ausgeglichen wer
den. 2) 

Auf Grund dieser Erwagung muss man eine element en the ore
tische und mechanistische Auffassung auf dem Gebiet mensch
licher Leistungserwartung zuriickweisen. 

Weder der Nachweis bestimmter korperlicher Krafte und 
Geschicklichkeiten, noch der Nachweis bestimmter geistiger 
Fiihigkeiten liefern die Gewahr fUr ein entsprechendes tatsach
liches Leisten. Hierin eben u n t e r s c h e ide t sich der Mensch 
von der Maschine, deren reale Leistung mit grosser \Vahrschein-

') VgJ. S. 433 . 
• ) VgJ. S. 434. 
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lichkeit vorausgesagt werden kann, wenn man die Leistungs
moglichkeiten der einzelnen Teile und die Art ihres Zusammen
wirkens kennt. 

Ein hoher Grad von Selbstbeanspruchung wird zunachst den 
Wert der objektiven Leistung erhohen; wer sich mehr bemiiht, 
wird auch mehr erreichen. Aber auch die umgekehrte Beziehung 
besteht. Starke Miihegebung ist ja zugleich ein starker Kraft
verbrauch; und diese Kraft kommt nicht allein dem objektiven 
Leistungszweck zu gute, sondern muss zum Teil auch fiir die, 
dem eigenen Wollen zuzufiihrende, Anspannung verbraucht 
werden. Darum verlangt die KraftOkonomie des Menschen eine 
Sparsamkeit der Selbstbeanspruchung. Je geringer die An
strengung, die auf Leistungen verwandt werden muss, um so 
vollstandiger und ausdauernder kann der vorhandene Energie
vorrat der Erzeugung objektiver Leistungen dienstbar gemacht 
werden. Oder anders ausgedriickt: bei einem gegebenen Energie
quantum nimmt mit Abnahme des personalen Leistungsanteils 
die Chance und Hohe der objektiven Leistung zu. 

II. PERIODIZITAT 

1. AIIgemeines 

Die Leistungsfahigkeit eines Menschen ist niemals im Zeitab
lauf konstant. Vielmehr macht sich das allgemeine Gesetz, dass 
alles Lebensgeschehen periodisch ablauft, gerade beim Leisten
k6nnen sehr aufdringlich und mannigfaltig bemerkbar. Die 
Periodik ist in erster Linie inn e r per son a I bedingt; aus
sere Einfliisse sind nur innerhalb enger Grenzen wirksam. Sie ist 
ferner psychophysisch neutral; organische wie Aufmerksamkeits
Funktionen, korperliche wie geistige Leistungsfahigkeit sind ihr 
unterworfen. 

Die Gesamtform der personalen Periodik wird bestimmt durch 
die Sup e r p 0 sit ion von dynamischen Wellen verschie
denster Grossenordnung. Von den Aufmerksamkeitsschwankun
gen innerhalb weniger Sekunden bis zu den, viele Jahre umfas
senden, Entwicklungsperioden gibt es eine ganze Reihe von, 
sich iiber-und unter-ordnenden oder sich kreuzenden, Perioden
systemen. Ihre Trennung ist freilich nur in der Abstraktion 
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moglich. 1m wirklichen Leben sind sie nichts als unselbstandige 
Momente in dem Gewoge des Lebensabflusses - vergleichbar 
der bewegten See, deren Oberflache durch die gewaItige Ebbe
Flut-Periode, durch meter-lange Wogen, klein ere Wellen und 
kleinste Krauselungen gemeinsam ihre Gesamtform erhaIt. Aber 
der Vergleich passt doch nicht vollstandig; denn wahrend bei 
dem Meer, das eine "Sache" ist, eine Vielzahl physikalischer 
Krafte als hinreichende Bedingung fUr die resuItierende Ge
samtform angesehen werden darf, ist die personale Periodik 
in erster Linie eine aus dem Total der Person seIber quellende 
dynamische Form; und die relative Selbstandigkeit, die irgend 
eine Teilperiodik zu besitzen scheint, wird immer wieder durch 
den Ganzheitsbezug ruckgangig gemacht. 

2. K lei n s t - Per i 0 d i k (R h y t h m i k) 

Die Perioden geringster Grofsenordnung haben einen Umfang 
von nur wenigen Sekunden. Auf psychischem Gebiet gehoren 
hierher die schon mehrfach erwahnten Aufmerksamkeits
schwankungen, auf korperlichem Gebiet zeigen Herzschlag, At
mung, Schritt-Tempo solche Kurzperioden. Wie eng diese unter 
sich zusammenhangen, zeigt der Umstand, dass sich das Schritt
tempo meist dem Takt einer gehorten Musik anpasst. Auch 
haben experimentelle Untersuchungen und graphische Auf
zeichnungen von Atmungs- und Blutzirkulationskurven gezeigt, 
dass bei gleichzeitigen Aufmerksamkeitsleistungen die dynami
schen Ablaufe hier und dort sich gleichzuschaIten bestrebt 
sind. 

Fur diese kleinsten Wellen gibt es eine Bezeichnung, die tiber 
die Unterschiede der personalen Teilbereiche hinausgreift: 
"R h y t h m us". Von Rhythmus sprechen wir dort, wo sich 
der Lebensfluss in eine Wiederholungsreihe dynamischer Leb
nis- und Erlebniseinheiten gliedert. 

Es empfiehlt sich, den Ausdruck nur auf solche Perioden anzuwen
den, bei denen das dynamische Auf und Ab jeder Welle in einer einheit
lichen Gegenwart als G a n z h e i t, und die Folge mehrerer Wellen 
als Wi e d e rho I u n g unmittelbar e r I e b t wird. Der Begriff 
"Rhythmus" ist also enger, und mehr personal geHirbt, als die Be
griffe "Periode", "Takt", "l\Ietrum" und andere. 
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Wie wir schon friiher sahen (S. 213), geht zwar der starkste 
Anstoss zu rhythmischem Erleben von a k u s tis c hen Ein
driicken der Musik, der Sprache, der Arbeitsverrichtungen aus; 
doch gibt es auch rein optische, rein taktile, rein motorische 
Rhythmen. Vor allem aber: von welcher Sinnesstelle auch ein 
Rhythmus zunachst ausgelost sein mag, er bleibt nicht auf jenes 
Gebiet beschrankt, sondem greift auf die Tot alp e r son 
iiber, welche sich diese eigentiimliche dynamische Struktur zu
gleich sensumotorisch und erlebnismafsig zu eigen macht. 

Hier gibt es iibrigens Personlichkeitsdifferenzen, die an den 
friiher erwahnten Unterschied des integrierten und desintegrier
ten Typus (S. 620) erinnem. Fiir manche Menschen bleibt der 
Rhythmus weitgehend beschrankt auf das Sinnesgebiet, in dem 
er primar erzeugt ist; bei anderen totalisiert er sich schnell. 
] ener kann sich etwa ruhig dem rein akustischen Rhythmus hin
geben; dieser vermag nicht anders als mit zu taktieren, mit zu 
tanzeln, ja mit zu atmen. 

Wo der zweite Typ stark ausgepragt ist, fiihlt sich der Mensch 
mit seinem ganzen Lebensgeschehen eingebettet in den Rhyth
mus und getragen von ihm. Dies Erlebnis gibt es nicht nur bei 
Musik und Tanz, beim Massenschritt marschierender Trupps 
u.s.w., sondem auch bei der Arbeit an Maschinen, deren perio
disches Schwingen und Stampfen iiberfliesst in die innere Rhyth
mik des arbeitenden Menschen. 

Rhythmisches Betatigen und Erleben gehort zu den urtiim
lichsten Erscheinungen alles menschlichen Daseins. "Im Anfang 
ist der Rhythmus"; dies zeigt sich auch entwicklungspsycholo
gisch, da sowohl beim Kinde wie in der Menschheit der rhyth
mische Faktor der Musik viel friiher zur Entfaltung gelangt, als 
der melodische und der harmonische. 1) 

Die absolute Dauer der dynamischen Kleinstwelle ist weit
gehend pers6nlichkeitsgebunden. ]eder Mensch hat sein per
s 6 n 1 i c h esT e m p 0, d. h. eine ihm angemessenste Ablaufs
zeit der rhythmischen Lebnisse und Erlebnisse. J e weniger 
aussere Griinde die Geschwindigkeit des Tuns bestimmen, urn 
so mehr setzt sich diese natiirliche Eigenrhythmik durch. 

So wird etwa das personliche Schritt-Tempo nicht bei jenem festge
stellt werden konnen, der eilig zum Bahnhof kommen muss, wohl aber 

') Vgl. S. 437. 



DIE LEISTUNG UND IHRE PERIODIK 647 

bei jenem, der ohne Zeitbedrangnis seinen Geschaften nachgeht; das 
Sprechtempo nicht bei jenem, der mit seinem umfangreichen Vortrag 
in vorgeschriebener Zeit fertig werden muss, wohl aber bei jenem, der 
unbefangen etwas vorliest oder sich unterhalt. 

Da das personliche Tempo eng mit dem Temperament, also 
mit der Totaldynamik der Person zusammenhangt, ist es nicht 
auf einzelne Anwendungsbereiche beschrankt. Wer ein flottes 
Gehtempo besitzt, wird auch andere, zwanglose Bewegungen 
(z.B. auch die der Sprache) ziemlich schnell vollziehen. Auch 
Rezeptions- und Aktions-Tempo gehoren eng zusammen: 
Menschen, die beim Spielen von Musikstucken gem langsame 
Tempi wahlen, werden gewohnlich auch bei gehorten Stucken 
finden, dass sie langsamer gespielt oder dirigiert werden sollten. -
Ausnahmen von dieser Durchgangigkeit des personlichen Tempos 
bedeuten wohl regelmafsig, dass das Betatigungsgebiet mit 
abweichenden Tempo eine Sonderrolle innerhalb des personli
chen Lebensvollzugs spielt. 

Die U n t e r s chi e d s s c h well e fur Tern poangemes
senheit ist recht fein. Jeder nur einigermafsen musikalische 
Mensch hat einen absoluten Eindruck von "richtigem", "zu 
schnellem", "zu langsamem" Tempo. Der Horer bedarf dazu 
nicht einmal der Vergleichung mehrerer Darbietungen desselben 
Stuckes in verschiedenem Tempo, denn den Mafsstab tragt er 
in sich selbst und seinem Eigentempo. Gleiches gilt auch fur 
das Aktionstempo: gibt man jemandem auf, einen Dreiviertel
takt vielfach hintereinander mit dem Bleistift auf den Tisch zu 
klopfen, so stellt sich schnell eine Klopfgeschwindigkeit heraus, 
die dem Klopfer die "richtige" zu sein scheint, und die daher als 
bequemes Mafs seines personlichen Tempos benutzt werden kann. 
(Es genugt, eine halbe Minute klopfen zu lassen und die in dieser 
Zeit geklopften Takte zu zahlen). 

Die Klopfmethode wurde von mir bereits 1900 zur Feststellung des 
psychischen Tempos vorgeschlagen ') und seitdem oft benutzt. Neuer
dings hat Frau Frischeisen-Kohler sehr umfangreiche Untersuchungen 
mit ihr angestellt, freilich ohne dass ein bestimmter Rhythmus vorge~ 
schrieben wurde. 

Die PIa s t i zit a t des Eigentempo's ist sehr verschieden. 
') In: Psychologie de, individuellen Differenzen. 
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Bei den oben beschriebenen Menschen, die sich von einem Aussen
rhythmus (Musik, Marsch, Maschine) leicht mitreissen lassen, ist 
das personliche Tempo nachgiebig. Es gibt aber andere, denen ein 
auferIegtes Tempo starksten Zwang bedeutet, wei! ihr Eigen
tempo dadurch vergewaItigt wird. Ftir einen solchen Menschen 
kann z.B. die Arbeit am laufenden Bande unter Urnstanden 
gradezu unertraglich werden. 

3. Tag e s well e n 

Die einschneidendste Periodik innerhalb des rnenschlichen Le
bensablaufs wird durch die 24-stiindige Tag-Nacht-Welle gebil
det. Wenn auch der Unterschied zwischen Wach- und Schlaf-Zu
stand nicht nur im Dynamischen liegt, so ist es doch eines der 
wesentlichsten Merkmale. Der wache Mensch verftigt tiber die zu 
Leistungen notige Energiernenge und Energiekonzentration; irn 
Schlafe gibt es keine personalen Leistungen; denn es ruht der 
Wille zurn Uberwinden von Widerstanden 1). Daher ist das dyna
rnische Kennzeichen des Schlafes der R u h e z u s tan d; es 
ruhen nicht nur die Glieder, sondern auch die aktiven psychischen 
Funktionen wie Aufrnerksamkeit, Denk- und Willens-Konzen
tration; es verIangsarnen sich die korperIichen ebenso wie die see
lischen Reaktionen. Gewiss wird auch im Schlaf Energie veraus
gabt, mit jedern Aternzug, jedern Stoffwechselprozess und jeder 
Traurnvorstellung. Aber dieser Energieverbrauch ist auf ein Min
destrnaIs reduziert, wahrend urngekehrt aus dem, irn Wachzu
stand aufgenornmenen, stofflichen und geistigen Material neue 
wirkungsbereite Energieen geschaffen werden. Der dynarnische 
Grundunterschied zwischen Wachen und Schlafen ist also der von 
vorwiegenden Energieverbrauch dort, vorwiegender Energieauf
speicherung und In-Bereitschaft-Setzung hier. 

Aber diese Grundrnerkrnale gentigen noch nicht, urn das dyna
rnische Bild der 24-Stunden-Welle zu zeichnen. Denn der Mensch 
bleibt nicht wahrend des Wachens dauernd auf der gleichen Hoch
ebene, und hicht wahrend des Schlafes dauernd in der gleichen 
Talsohle der Energie. Vielrnehr gibt es nun inn e r hal b jedes 

1) Darum ist auch die psychoanalytische Bezeichnung "Leistung" fUr ein Ergebnis 
des Traumlebens (z. B. WunscherfUllung) unzutreffend. - "Objektive" Leistungen 
kommen freilich auch im Schlaf vor; so sollen Schlafwandler gelegentlich regelrechte 
akrobatische Kunststticke vollziehen. 
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Wellenteiles Energieschwankungen von weit geringerer Ausla
dung, aber doch von lebenswichtiger Bedeutung. Die Figur 12 
gibt ein ganz schematisches Normalbild, das im Einzelfalle durch 
vielerlei innere und aussere (hier nicht zu erorternde) Einfliisse 
modifiziert werden kann. 

Die dynamische Tag e s well e beginnt beim Erwachen 

Vormittogs
gipfel 

t 

t 
&wachen Hahlzeit 

Nachmittags
.9 ipfel 

! Ein- l1efsl:er 
schlaFen Schlaf 

~ 

t 
Hahlzeil:. 

Fig. 12. 
Dynamische 24-Stundenwelle (schema tisch). 

Erwachen 

nicht etwa in voller Hohe, sondern bedarf einiger Stunden, ehe sie 
ein erstes Maximum (in der Mitte des Vormittags) erreicht. Zwi
schen Vor- und Nachmittag zeigt sich (meist im Anschluss an eine 
Mahlzeit) ein Sattel, also eine Periode geringerer Frische und 
Leistungsfahigkeit, die sogar einen kurzen Schlaf in sich schliessen 
kann. In der Mitte des Nachmittags liegt dann ein zweiter Hohe
punkt, dem der endgiiltige Abfall der Energie (die Abendermii
dung) folgt. 

Sehr deutlich tritt das Schema der Tag e s-Welle in Form eines breit 
gezogenen lateinischen M. bei Tempoklopf-Versuchen hervor, die ich 
an mir und meiner Frau eine Reihe von Tagen hindurch in Stundesab
standen vornahm (Fig. 13). Die jeweilige Dauer eines geklopften 3/. Tak
tes ist ja nicht nur von dem personlichen Tempo, sondern auch von 
dem Stand der Tagesfrische abhangig. Fasste man die Tempi von 10 
normalen Tagen und immer fur je drei Stunden zusammen, so ergaben 
sich die, an den Ordinaten abzulesenden, Durchschnittsdauern der Ein
zeltakte in Sekunden. So dauerte bei mir (A) der einzelne 3/, Takt im 
Durchschnitt morgens uber 1 Sek., mittags 0,90 Sek., friih-nachmit
tags nach der Hauptmahlzeit 0,97 Sek., spat nachmittags 0,92 und 
abends 1 Sek. 1). 

1) Individuelle Differenzen zwischen A. und B.: das personliche Bewegungstempo 
von B. ist merklich schneller als das von A. Die Energieschwankungen im Tageslauf 
sind bei B. geringer als bei A., mit Ausnahme des Anfangs der Kurvc. 
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Die energetische Schlafkurve ist nur indirekt erweisbar, nam
lich durch Messung der sogenannten "Schlaftiefe". Der Schlaf ist 
urn so tiefer, je geringer die energetischen Ausserungen (Bewegun
gen, Traume) sind und je starker der Abstand vom Wachzustand, 
d.h. je grosser die W e c k s c h wi e rig k e i t ist. Kraepelin 
und andere benutzten zum Wecken Schallreize mit abgestufter 

Haupt
Mahlzeit 

~ 
0-11-2- 5-(5-11 ,0.70,---,---r----,---,-----, 

0.(55 I----+---j.-+--+----l 

0.90 !----i""''''r'''''I---+----!!----1 

Intensitat. Die Starke des-
j enigen Reizes, der den Schlaf 
grade zu unterbrechen ver
mag, gilt als Mais der eben 
dagewesenen Schlaftiefe. Auf 
solche Weise konnte die -
iibrigens mit den Alltagser
fahrungen gut iibereinstim
men de - Feststellung ge
macht werden, dass bald 
nach dem Einschlafen die 
Energiekurve rapide sinkt, 
sodass der tiefste Schlafzu
stand schon nach wenigen 
Stunden erreicht ist; von da 

1.00 I----lf-+--i--t----t ...... """i A an pflegt der Schlaf sich lang

Fig. 13. 
sam zu verflachen (vgl. Fig. 
12). 

Diese Form der Schlaf
kurve ist von kraftokono
mischer Bedeutung. Da der 

tiefe Schlaf ein besonders giinstiges Verhaltnis von Energie
sammlung zu Energieabgabe zeigt, liefern die ersten Schlaf
stunden ein viel grosseres Quantum an Erholung und Restitution 
als die letzten. Wer nur 4 Stunden statt 8 Stunden geschlafen hat, 
hat damit nicht etwa nur die HaUte, sondern einen weit grosseren 
Bruchteil des Erholungserfolges sieher gestellt. 

Tageskurven des psychischen Tempos. (Die 
Ordinaten sind nach unten gerichtet, da der 
langeren Taktdauer die geringere psychische 

Frische en tsprich t). 

4. Per i 0 den h 0 her e r 0 r d nun g. 

Uber die dynamischen Ablaufsperioden noch hoherer Grossen
{)rdnungen miissen einige Hindeutungen geniigen. 
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Bekanntlich zeigt die M 0 nat s periode der Frau nicht nur 
rein physische Symptome, sondern aussert sich auch in gesteiger
ter psychischer Labilitat. Beztiglich der naheren Schilderung die
ser Schwankungen sei auf die medizinische Literatur verwiesen. 

J a h res well e n sind zweifellos vorhanden, haben aber die 
Eigenttimlichkeit, dass sie durch kulturelle Einfltisse weitgehend 
tiberdeckt werden konnen. 

Je mehr ein Lebewesen mit der Natur und den kosmischen Jah
resanderungen verbunden ist, urn so deutlicher ist auch die Jah
resperiodik seines Lebens. Ftir viele Tiere drangt sich eine gewal
tige Energieentladung (schnelles \Vachstum, Metamorphosen, 
Fortpflanzung und Brutpflege, Wanderung) auf eine relativ kur
ze, aber ziemlich feststehende Spanne des J ahres zusammen, 
wahrend die tibrige Zeit ein Nachlassen der Dynamik zeigt -
am deutlichsten im Winterschlaf. Auch bei Menschen einfacher 
Kulturen ist noch die grosse J ahreswelle unverkennbar: der Bauer 
"verschlaft" den Winter, urn dann in der Zeit yom Frtihjahr bis zum 
Herbst urn so intensivere Arbeit bei knappem Schlaf zu leisten. 

Der Kulturmensch dagegen hat auch den Winter zu erobern 
verstanden und seine Kraftokonomie tiber die J ahreszeiten hin 
viel mehr ausgeglichen. Die langeren Nachte des Winters veran
lassen ihn nur in geringem Mafse zu Hingerem Schlaf; er macht die 
Nacht zum Tage. Besonders auffillig ist, dass die starkste Ener
gieausserung, die Brunst, beim Menschen keine jahreszeitliche Ab
grenzung mehr kennt, hochstens gewisse Schwankungen inner
halb ziemlich enger Grenzen, wie die Geburtsstatistiken zeigen.-

Dass der gesamte L e ben s 1 auf eines Menschen als eine 
grosse dynamische Periode angesehen werden kann, ist ohne wei
teres klar. Kindheit und Jugend bilden den Anstieg; die reifen 
erwachsenen Jahre bilden die "Akme", d.h. den Gipfel; dann er
folgt der Abstieg von Kraft, Leistungsintensitat und Leistungs
extensitat. 

Ch. Biihler hat neuerdings in eingehenden Analysen men schlicher 
LebensHiufe gezeigt, wie die einzelnen Seiten und Bereiche des perso
nalen Lebens fiir sich die entsprechenden Kurven zeigen, aber in ver
schiedenen Zeitlagen und wie sich alle Teilkurven superponieren zu 
einer Totallebenskurve. 
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Die Lebenskurve zeigt wiederum eine Profilierung. Auf ihr sind 
kleinere Wellen aufgetragen, deren jede eine Reihe von Jahren 
umfasst: einer Aufstiegs- und Leistungsperiode besonderer Inten
sitiit folgt eine Epoche langsameren Fortschreitens, die zugleich 
mehr der Kraftansammlung und Vorbereitung fiir die niichste 
Expansionsphase dient. AIle spezielleren Fragen freilich sind hier 
gr6sstenteils noch offen: ob es sich wirklich urn eine allgemein
menschliche Erscheinung handelt (man hat sie bisher vorwiegend 
bei historisch bedeutenden, sch6pferischen Pers6nlichkeiten fest
zustellen geglaubt); ob die D a u e r der einzelnen Wellen von 
Mensch zu Mensch iibereinstimmend und innerhalb des Lebens 
eines Menschen konstant sei u.s.w .. Es mutet zuweilen fast wie 
Zahlenmystik an, wenn behauptet wird, dass jede solche Welle 
sieben Jahre daure. (Fliess und andere.) 

AIlerdings muss zugegeben werden, dass zum mindesten fiir die 
Zeit der Unerwachsenheit jene Ziffer weitgehend zutrifft. Friih
kindheit, Schulkindheit und eigentliche Jugendzeit umfassen tat
siichlich je 6--7 Jahre; und jede dieser Epochen hat einen steil 
aufsteigenden Wellenast mit sehr rapider Entwicklung und einen 
langsam ansteigenden mit z6gerndem Fortschreiten und mehr 
innerer Verarbeitung. Sehr zweifelhaft ist dagegen, ob man auch 
dariiber hinaus in ungefiihren 7-Jahres-Zyklen immer neue "Er
wachsenheitspubertiiten" ansetzen darf. Hier werden vermutlich 
Gelegenheitsbeobachtungen all zu sehr verallgemeinert. 



SECHSUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

AUFMERKSAMKEIT 

Die Psychologie der vergangenen Jahrzehnte hatte dem Pro
blem der Aufmerksamkeit sehr viele Bemiihungen, theoretische 
und experimentelle 1), zugewandt. Aber sie hatte hierbei bis vor 
kurzem fast ausschliesslich die gegenstandliche Seite des Pro
blems beachtet, d.h. die Bewusstseinsbeschaffenheit der I n h a I
t e, die von der Aufmerksamkeit erfasst werden. Oft wurde hierbei 
sogar die Meinung laut: Aufmerksamkeit s e i nichts anderes als 
gesteigerte Klarheit und Deutlichkeit psychischer Inhalte. -
Eine weitere Verengung erfuhr die Theorie dadurch, dass man als 
"Gegenstande" der Aufmerksamkeit vornehmlich Sinnesreize, 
Wahrnehmungsgestalten und Bedeutungsgehalte(z.B. von W6r
tern, Satzen, Bildern) beriicksichtigte; man kannte also fast nur 
die betrachtende Aufmerksamkeit. Hierdurch erhielt der gesamte 
Tatbestand etwas Statisches, ja Lebloses. 

Erst die jiingste Zeit hat - teils von der Psychopathologie, 
teils von der Psychotechnik angeregt - die wesentliche Beziehung 
der Aufmerksamkeit zu den Kategorieen der Leistung und der Kraft 
zu wiirdigen begonnen. Die folgende Er6rterung wird nun das Pro
blem grundsatzlich unter die personalistische Perspektive stellen. 

Aufmerksamkeit ist derjenige personale Zustand, der die u n
mit tel bar e V 0 r bed i n gun g z u m Z u s tan d e
kommen einer personalen Leistun·g darstellt. 
Wesensmerkmale der Aufmerksamkeit sind: KIa run g des 
Zieles im Bewusstsein, und K 0 n zen t rat ion der verfiig
baren Kraft auf Klarung und Zielerfiillung 2). 

') Monographieen von Diirr, Henning, Geissler, Mann u.a. 
') Diese Doppelbestimmung ist zuerst von Alfred l\lann deutlich herausges tellt 

worden, mit den Bezeichnungen "Attention," "Konzentration." Doch ist der Aus
druck "Attention" fiir ein Teilmerkmal der Aufmerksamkeit unzweckmiHsig, da 
dieses Wort in anderen Sprachen die Aufmerksamkeit im ganzen bezeichnet. 
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I. ZIELBEWUSSTSEIN 

1. Bewusstseinsstruktur 

Es geh6rt zum Wesen jeder "Leistung", dass Hemmnisse iiber
wunden werden. Alles Konflikthaltige, Nicht-Selbstverstandliche 
im personalen Lebensablauf aber fiihrt zum Bewusstwerden. Des
halb muss die Einstellung auf Leistung den Gegenstand dieser 
Leistung bewusst machen oder eine etwa schon vorhandene Be
wusstheit verstarken. 

Zwei Freunde wandern durch eine Landschaft. Der eine erfreut sich 
der Natur im ganzen, geniesst Licht, Farbe, Luft, aber erlebt dies alles 
in einem diffusen, nicht allzu hohen Grade von Bewusstheit. Der an
dere, ein Zoologe, interessiert sich fiir die Fauna und will feststeIlen, 
welche Kaferarten es gibt. Dieses Leistungsziel bewirkt, dass bestimm
te eng umschriebene Gebiete derLandschaft: hier ein Mooskissen, dort 
eine Baumrinde, dann ein zunachst noch unklarer, sich be we gender 
Gegenstand auf einem Stein, in eine ganz besondere Bewusstseinshelle 
getaucht werden, wobei zugleich die sinnliche Deutlichkeit des Gegen
standes wachst, wie auch die geistige Erfassung durch kategoriale Ein
ordnung ("dies ist ein Kafer der und der Art") ermoglicht wird. Gleich
zeitig ist die Bewusstheit aller anderen Eindriicke weit geringer als bei 
seinem weniger aufmerksamen Begleiter; die Einstellung auf die Leis
tung "Kafersuche" ruft also eine ganz andere Struktur des Bewusst
seinsfeldes hervor. 

Wenn wir die, irtnerhalb des engeren Aufmerksamkeitsfeldes 
befindlichen, Wahrnehmungen "klar" und "deutlich", die ausser
halb seiner liegenden "dunkel" und "verworren" nennen, so sind 
damit nicht eigentlich Eigenschaften der Wahrnehmungs- und 
Vorstellungs-1nhalte gemeint, die diesen etwa eben so zukom
men wie die Merkmale Farbigkeit, Raumgestalt u.s.w. -, son
dern es ist damit die Art bezeichnet, wie sich die Person ihres 1n
halts b e mac h t i g t. Eine altere elementenpsychologisch 
eingestellte Theorie hatte noch gemeint, dass "Klarheit" an dem 
1nhalt als solchem hafte, und hat daher viel Kraft auf die Frage 
verschwendet, ob z.B. bei Sinnesempfindungen die "Klarheit" ein 
selbstandiges Merkmal neben 1ntensitat, Qualitat u.s.w. sei oder 
nicht. Uns scheint diese Frage falsch gestellt zu sein. 

Wundt, Wirth, Pauly, Mager und andere haben sich experimen
tell mit der weiteren Frage beschaftigt, ob sich der U m fan g 
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des Aufmerksamkeitsfeldes naher feststellen lasse. Auch hier 
herrschte zunachst eine elementenpsychologische Fragestellung 
vor: wieviele Elemente konnen im Hochstfall auf einmal von der 
Aufmerksamkeit erfasst werden? Diese Untersuchungen wurden 
meist so vorgenommen, dass man in optischer Momentan-Dar
bietung 1) wechselnde Anzahlen von "Elementen" (Punkte, Zif
fern, Buchstaben u.s.w.) darbot und diejenige Anzahl feststellte, 
die in e i n e m Aufmerksamkeitsakt klar ergriffen werden konn
teo Es waren gewohnlich 4-6 Eindrucke. 

\Vichtiger aber als diese Zahl war ein anderes Ergebnis: die 
Anzahl der "Elemente" schnellte sofort auf ein Vielfaches empor, 
wenn sie in ihrer Gemeinsamkeit ein sinnvolles Ganzes bildeten. 
Schon Wundt fand, dass man dreimal so viel Buchstaben auf ein
mal erfassen kann, wenn sie in verstandlichen \Vortern enthalten 
sind, als wenn sie fUr sich allein stehen. Ahnliches gilt fur das Ver
haltnis von einzelnen Linien und den in einer geometrischen Figur 
enthaltenen Strichen. 

Dieser Befund ist eines der schlagendsten Argumente gegen die 
Elementenpsychologie: fUr die Aufmerksamkeit sind eben uber
haupt keine "Elemente" da, sondern nur ganzheitliche Leistungs
ziele: eine zu erkennende Figur, ein zu verstehendes Wort u.s.w.; 
und die Uberschaubarkeit einer solchen Gestaltsganzheit ist viel 
mehr von ihrer, fUr die Person sinnvollen, Struktur als von der 
Anzahl der in ihr aufweisbaren Teilstiicke abhangig. 

Der Bewusstheitsakzent, der dem Inhalt des Aufmerksamkeits
feldes zukommt, kann sehr verschiedene Starke haben. Man un
terscheidet daher "S t u fen de r Be w us s the it". Siesind 
teils abhangig von dem Interessegrade, teils von der Schwierig
keit der Leistung. Urn eine Photographie als die Darstellung eines 
Mannes zu erkennen, bedarf es keiner allzu starken Bewusstheit. 
Wenn ich aber versuche, in einem schwierigen Vexierbild den 
durch Baumzweige, Wegkurven U.S.W. gebildeten Umriss eines 
Mannes herauszufinden, mussen zahlreiche Einzelheiten mit inten
siver Bewusstheit belegt werden. 

In experimentellen Untersuchungen ist es mehrfach gelungen, die 
verschiedenen Grade der Bewusstheit bei s u k z e s s i v e n Aufmerk-

1) Die hierfur verwandten Apparate heissen "Tachistoskope". Sie ermoglichen die 
Herstellung einer ausserordentlich kurzen Expositionsdauer, die messbar variiert 
werden kann. 
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samkeitsakten naher zu erfassen. Wenn ein Kartchen mit einem lan
gen Druckwort (z.B. "Kastanienverkaufer") im Tachistoskop momen
tan sichtbar gemacht wird, hat der Beschauer zunachst nur den vagen 
Eindruck eines unregelma.J:sigen Druckstreifens. In jeder folgenden 
Exposition desselben Streifens wird dessen Inhalt deutlicher, einzelne 
Buchstaben oder ein ungefahrer Gesamtsinn stellen sich ein; das Wahr
nehmungsbild des Streifens gewinnt fortlaufend an Scharfe - bis 
schliesslich das ganze Wort deutlich gelesen wird. 

Westphal hat tachistoskopische Versuche mit optischen Figuren 
gemacht, bei denen erkannt werden sollte, ob die Linien gerade oder 
krumm, ob die Figur eill Dreieck oder Viereck u.s.w. sei. Er glaubt vier 
Bewusstheitsstufen unterscheiden zu konnen, die er folgendermafsen 
charakterisierte: 1) Der Gegenstand ist bewusst g e s e hen (aber nur 
gesehen, ohne Beziehung zur Aufgabe). 2) Der Gegenstand wird b e
a c h t e t (unter den Gesichtspunkt der Aufgabe gestellt). 3) Es ent
steht ein pot e n tie 11 e s Wissen um das Ergebnis (noch ohne Ver
gegenwartigung und Formulierung). 4) Das Wissen wird zu einem aus
drucklichen; das Ergebnis wird k 0 n s tat i e r t. 

Das Bewusstsein im Aufmerksamkeitsakt besitzt eine eigen
tiimliche Doppelgerichtetheit: namlich einmal auf das jetzt und 
hier Gegebene, welches voll bewusst ergriffen wird; zugleich auf 
das nachst zu Erwartende, das Aufgegebene, das geklart werden 
soll. Stets ist zugleich erfiilltes und Erfiillung heischendes Be
wusstsein vorhanden; und darum ist die Aufmerksamkeitsverfas
sung zugleich Z u s tan d einer besonderen Helle des Bewusst
seins, wie gespannte B ewe gun g nach vorwarts zu neuer und 
hoherer Bewusstheit. 1m Moment, da die bezielte Leistung er
fiillt ist, hort die zweite Komponente auf, und mit ihr sinkt die Be
wusstheit schnell ab; denn ein rein statisches Verweilen bei einer 
erreichten Bewusstseinsklarheit ist der Aufmerksamkeit unmog
lich. Immerhin kann die eine oder andere Komponente iiberwie
gen. Das Statische waltet vor in der betrachtenden, beschaulichen 
Aufmerksamkeit, das dynamische Spannungsmoment in der su
chenden, erwartenden, erzeugenden Aufmerksamkeit. Diese Schei
dung kehrt in der folgenden Erorterung unter anderem Gesichts
punkt wieder. 
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2. Ric h tun g end erA u f mer k sam k e i t 

]edes Gebiet, auf dem personale Leistungen moglich sind, kann 
Ziele fUr die Aufmerksamkeit liefern. Hiernach sind zunachst 
(ahnlich wie bei den Willeshandlungen) fremdbeziigliche und 
selbstbeziigliche Aufmerksamkeitsakte zu unterseheiden. Wenn 
wir friiher ausfUhrten 1), dass die selbstbeziiglichen Handlungen 
vie1 komplizierter sind als die fremdbeziigliehen, so gilt dasselbe 
natiirlich auch fUr die Aufmerksamkeit. Die Fahigkeit, das eigene 
Seelenbinnenleben in voller Bewusstheit zu beachten, entwickelt 
sieh erst spat und kommt bei vie1en Menehen iiberhaupt nie zu 
reehter Ausbildung, wahrend diese sich mit vollster Klarheit auf 
aussere Dinge, Vorgange, Handlungen oder auch auf gedankliche 
Probleme zu konzentrieren vermogen. 

Die nach aussen geriehtete Aufmerksamkeit wendet sich 
apr a k tis c hen und p r a k tis c hen Leistungsgebieten zu. 

1m ersten Fall ist die Klarung der dem Bewusstsein gegebenen 
Inhalte nicht nur Vorbereitung zum Leistungsziel, sondern selbst 
das Ziel: so ist die sinnliehe Aufmerksamkeit auf klare und deut
liehe Wahrnehmungen, die intellektuelle Aufmerksamkeit auf die 
Erzeugnisse des Denkens, des Gedachtnisses, der Phantasie ge
richtet. Die Grenze zwischen sinnlicher und intellektueller Auf
merksamkeit ist iibrigens nicht scharf zu ziehen; denn in dem 
Augenblick, in welchem ein sinnlich gegebenes Objekt mit Auf
merksamkeit "beobachtet" wird, wird es ja zugleieh unter gewisse 
Beachtungs- und Benennungs-Kategorieen gestelit, d.h. es wird 
zugleieh Objekt intellektueller Aufmerksamkeit. 

Praktische Leistungen sind entweder BewegungsausfUhrungen 
als solche (z.B. beim Sport) oder Hervorbringungen von Werken 
(z.B. im Handwerk). Die hierauf gerichteten Aufmerksamkeits
prozesse sind nieht nur die urspriinglichsten, sondern auch die 
verbreitetsten. Denn der Mensch ist primar ein tatiges Wesen; 
und aIle einfaeheren Leistungen sind mit korperlich-motorisehen 
Faktoren aufs Engste verkniipft. Die Aufmerksamkeit, die ein 
Handwerker seiner Arbeit zuwendet, ist kein reines Beobachten 
der sinnlichen Gegebenheiten, kein reines innerliehes Naehdenken 
iiberdie Probleme der Arbeit; diese Momente haben fUr ihn nur 
Bedeutung als Hinweise und Vorbereitungen auf die auszufiih-

') S. 554 

Stern, Psychologie 42 
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renden Bewegungen, deren bevorstehende Ablaufe den eigentli
chen gegenstandlichen Richtpunkt seiner Aufmerksamkeit bilden. 
Der Handwerker beachtet etwa die Beschaffenheit des Materials 
nicht beschaulich nach allen Seiten hin auf seine sinnlich wahr
nehmbaren Merkmale, sondem nur, soweit diese Merkmale fur die 
vorzunehmende Bearbeitung relevant werden. Die Bewusstseins
au s 1 ese, welche die Aufmerksamkeit vomimmt, und das Be
wusstheits r eli e f, das sie den einzelnen Momenten des Total
gegenstandes verleiht. ist also von der Totalaufgabe her bestimmt; 
und diese ist in den wei taus meisten Fallen des Alltagslebens und 
der Durchschnittsmenschen eine sensumotorische Aufgabe in un
geteilter Einheit. 

Es ist freilich auf der andem Seite gerade Sache der Aufmerk
samkeit, aus dieser Totalitat die eingeschmolzenen Momente so 
weit abzuheben, dass ihre, sonst unter der Schwelle bleibenden 
aber fur die Leistungen bedeutungsvollen, Beschaffenheiten zu 
gesondertem Bewusstsein gebracht werden k6nnen. (Analysieren
de Aufmerksamkeit). 

II. DYNAMIK DER AUFMERKSAMKEIT 

1. Konzentration und Zerstreutheit 

Die Person vermag uber die Verteilung ihrer Energieen innerhalb 
gewisser Grenzen zu verfugen. Davon macht sie im Aufmerksam
keitsakt derart Gebrauch, dass entladungsnahe Energie fur die 
auszufiihrende Leistung bereit gestellt und verwertet wird. Kur
zer ausgedruckt: im Aufmerksamkeitsakt "konzentriert" sich der 
Mensch auf die Leistung. 

Den Zustand entladungsnaher Energie nennt man "Span
nung"; und zwar ist diese mit jeder Aufmerksamkeit verbundene 
Spannung p s y c hop h y sis c h n e u t r a l. Nicht nur das 
Bewusstsein ist "gespannt" auf das, was sogleich eintreten solI, 
sondem auch die zur Leistung in Beziehung stehenden K6rper
teile 1). Beides kann v6llig mit einander verschmelzen. In der Auf
merksamkeit des Uhrmachers,der ein Radchen zurecht feilt, oder 

1) Diese korperlichen Spannungen werden in gewissen Spa n nun g 5-
em p fin dun g e n bewusst, die daher Beg!eiterscheinungen jedes Aufmerksamkeits
erIebnisses bilden. Doch ist meiner Uberzeugung nach diesen Spannungsempfindungen 
von Seiten mancher frliherer Psycho!ogen eine zu grosse Bedeutung beigemessen 
worden. 
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in der des Sportlers, der im nachsten Augenblick das Signal zum 
Beginn des Wettlaufs erwartet, sind korperliche und seelische 
Spannungsgeladenheit durchaus eins geworden. Auch bei rein 
geistigen Leistungen, z.E. beim Losen einer mathematischen Auf
gabe, eines Ratsels, fehlen die korperlichen Energiekonzentratio
nen niemals; sie find en dann hauptsachlich im Gebiet des Kopfes 
statt (Stirnrunzeln, Augenschliessen, Kopf in die Hand stutzen 
u.s.w.) und konnen hier bis zum Grimassieren gehen. 

Die dynamische Struktur der Aufmerksamkeit wird aber erst 
vollstandig durch das nie fehlende Gegenbild der Energiekonzen
tration: die Ene r g i e-H e m m un g fur die ubrigen Betati
gungsgebiete der Person 1). 

Da der Energievorrat der Person in jedem Augenblick begrenzt 
ist, muss ihre Konzentration auf ein Gebiet erkauft werden durch 
einen Abzug von Energie aus anderen Gebieten. Je intensiver und 
spitzer der Kegel der Kraftstrahlen ist, der sich auf die bevor
stehende Leistung richtet, urn so tiefer der dynamische Schatten" 
in den alles andere personale Dasein versetzt ist. 

Diese Kehrseite aller Aufmerksamkeit ist friiher nicht genu
gend beachtet worden, obgleich sie von allergrosster \Vichtigkeit 
ist. \Ver ganz scharf auf irgend etwas, Inneres oder Ausseres, kon
zentriert ist, sieht und hort nichts, was sonst urn ibn herum vor
geht; er ruhrt kein Glied, so we it es nicht an der Leistung betei
ligt ist; ja, er kann so gar zeitweilig den Atem anhalten, urn seine 
ganze Kraft zu jener einen Aufgabe hin punktuell zu verdichten. 
\Venn zwei Menschen beim Spaziergangin ein schwierigesGesprach 
geraten, das zur Formulierung der Gedanken scharfste Aufmerk
samkeit verlangt, dann - bleiben sie plotzlich stehen, weil das 
Gehen noch zu viel Energie abziehen wurde. Umgekehrt: wenn 
die Kreuzung einer verkehrsreichen Strasse eine auf die Geh
leistung besonders gerichtete Aufmerksamkeit erfordert, dann 
mussen sie das Gesprach unterbrechen und konnen an nichts 
anderes den ken als an den Weg. 

Maximale Aufmerksamkeit fur eines ist also zugleich maximale 
Unaufmerksamkeit fUr anderes; von hier aus gesehen kann man 
Aufmerksamkeit geradezu einen "p art i ell enS chI a f" 
nennen. 

') Diese Polaritat ist derjenigen verwandt, die wir oben (S. 654) aIs den Gegensatz; 
von besonders intensiver Bewusstheit und Unbewusstheit beschrieben hatten. 
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Diese Tatsache findet im praktischen Leben nicht immer die 
n6tige Beachtung. Wenn ein Mensch irgend einem Ereignis beige
wohnt hat, so wird - gesunde Sinne und gesunder Geist voraus
gesetzt - auch angenommen, dass er die einzelnen Teilvorgange 
wahrgenommen haben mtisse und deshalb spater auch dariiber 
Aussagen machen k6nne. Nun gibt es aber physische Anwezen
heit bei v61lig anders gerichteter Aufmerksamkeit; und in diesem 
FaIle ist die obige Annahme irrig. 

X sitzt im Gasthaus, ganz in das Kartenspiel mit Bekannten ver
tieft. Am Nebentisch, dem X seine Vorderseite zukehrt, beginnt ein 
Streit, der in eine Messerstecherei ausartet. Vor Gericht solI X aussa
gen, wer von den Mannern am Nebentisch zuerst das Messer gezogen 
habe. Als X das nicht angeben kann, sagt der vernehmende Richter: 
"Sie waren doch ganz nahe, und der Vorfa11 spielte sich in Ihrem Ge
sichtskreis ab, - da m u sse n Sie es doch gesehen haben." Der Rich
ter tauscht sich. Rein physiologisch mogen sich die Vorgange in der 
Tat auf der Netzhaut von X abgebildet haben, - und trotzdem hat er 
nichts gesehen im Sinne einer bewussten Wahrnehmung. Denn seine, 
ganz auf das Kartenspiel gerichtete Aufmerksamkeit hat ihn fUr alles 
andere buchstablich blind gemacht. Und wenn der erzurnte Richter 
ihm vorwirft: "Aber Sie haben doch nicht geschlafen!", dann konnte X 
erwidern: "Doch, fur die s e Eindrucke befand ich mich in partiel
lem Schlaf, da mein Wachbewusstsein ganzlich anderen Eindrucken 
und Handlungen galt." 1) 

Der Tatbestand der "Unaufmerksamkeit" kann in zwei 
g a n z 1 i'C h v e r s chi e den e n Formen auftreten, in der 
der soeben geschilderten "Abgelenktheit" und in der der 
"Z e r s t r e u the it". Diese zweite Form liegt etwa dann vor, 
wenn jemand behaglich am Meeresstrand liegt und Eindrticke 
und VorsteIlungen ungeordnet an sich vorbeiziehen lasst, sich 
ihnen passiv hingibt und k e i n e m ein solches MaIs von Energie 
zuteilt, wie es zu einer eigentlichen "Leistung" n6tig ware. 

Ausserlich k6nnen beide Formen sich sehr ahnlich sehen, was 
unter Umstanden zu verhangnisvoIlen Verwechslungen ftihrt. 
Ein Lehrer bemerkt, dass ein Schiller den Themen des Unter
richts keine Aufmerksamkeit zuwendet, zusammenschrickt, wenn 
er angerufen wird und ihn mit einem ganz verlorenen Blick 
anguckt. Er nennt ihn "zerstreut". Aber ist denn wirklich seine 
Energie streumaIsig, strukturlos und ohne Ausdauer tiber alles 

1) Vgl. hierzu auch s. 353. 
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Mogliche ausgegossen, sod ass sie fUr nichts Einzelnes ausreicht? 
Oder mag nicht vielleicht dieser Knabe sich im Zustand aller
starkster Aufmerksamkeitskonzentration befinden - die er 
aber der Seeraubergeschichte unter dem Tisch zuwendet, sodass 
er fur den Unterricht nun freilich keine Aufmerksamkeit ubrig 
behalt? Sieht man von der schulmafsigen Einstellung des Lehrers 
ab, fUr den beide Mal in gleicher Weise ein Versagen gegenuber 
den Forderungen des Unterrichts vorliegt, beachtet man viel
mehr die personale Bedeutung beider Weisen der Unaufmerk
samkeit, dann sind sie sich geradezu entgegengesetzt. Im Zu
stand der Abgelenktheit besteht eine durchaus hegemonische, 
ja des pot i s c he Aufmerksamkeitsstruktur, bei der echten 
Zerstreutheit eine a n arc his c h e. \Ver dispositionell zu der 
ersten Form neigt, wird, wenn die an ihn gestellten Leistungs
anspruche mit seinen spontanen Interessen ubereinstimmen, 
besonders hohe Konzentrationsgrade aufbringen und daher 
auch zu positiven Leistungserwartungen berechtigen. Der eigent
lich "zerstreute" Mensch aber bietet, solange dieser Zustand 
besteht, wenig Hoffnung auf Leistungen. Ist der Zustand als 
konstitutionell anzusehen, so daIs der Mensch uberhaupt nicht 
die zu Leistungen notige Aufmerksamkeitskonzentration auf
zubringen vermag, so ist er als seelisch abnorm anzusprechen. 1) 

Zwischen den beiden hier geschilderten Grenzfallen einer des
potischen und anarchischen Energieverteilung gibt es aIle mog
lichen Zwischenstufen. Im Leben jedes Menschen wechseln 
Zustande starkerer Aufmerksamkeitsanspannung mit solchen 
der Erschlaffung, von deren Periodik noch spater zu sprechen 
sein wird. Auch die ausseren Anforderungen bedingen Verschie
denheiten der Konzentration, in intensiver wie extensiver Hin
sicht. Die Konzentration muss urn so intensiver sein, je schwerer 
die Aufgabe ist. Es ist dann auch die Selbstbeanspruchung gros
ser; denn die Zusammenballung eines moglichst grossen Bruch
teils der vorhandenen Gesamtenergie auf eine Aufgabe ist nur 
unter starker Hemmung anderer Energieverwendungen moglich. 
Wird z.B. eine Abfolge von opt is chen Vorgangen aufmerksam 
beobachtet, so ist bei klein en Reizwerten und schwellennahen 
Unterschieden eine viel stark ere Konzentration erforderlich, 

') Schon Ribot kannte dies en Unterschied zwischen dem "distrait dissipe" und dem 
"distrait absorbe." 
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als wenn deutlich wahrnehmbare und unterscheidbare Eindrucke 
vorliegen. 

2. D a s Auf mer k sam k e its f e 1 d 

Da jeder Aufmerksamkeitsakt einen Wirkungsumkreis hat, 
der sich a b g r e n z t gegen das ubrige personale Leben, kann 
man den bildlichen Ausdruck des "Aufmerksamkeitsfeldes" an
wenden. Urn dessen Struktur und die vorkommenden Struktur
verschiedenheiten zu kHiren, mussen wir das gegenstandliche 
und das dynamische Moment gemeinsam berucksichtigen. Denn 
das Aufmerksamkeitsfeld ist stets zugleich G e g ens tan d s
f e I d und K r aft f e I d. 

Ais erstes Strukturprinzip ergibt sich die schon oben ange
deutete Pol a r ita t von Intensitat und Extensitat. Ein 
weiterer Umfang des Gegenstandsbereichs bedeutet, dass sich 
Bewusstheit und Kraft nicht so intensiv zuspitzen konnen, als 
wenn es sich urn ein ganz enges Feld handelt. Sehr deutlich wird 
diese Beziehung beim Wechsel des Feldumfanges. Ich stehe auf 
einem Berge und betrachte die Landschaft. Solange ich mich 
auf die Landschaft i m g a n zen richte, werden - bei noch 
so starker Konzentration - doch die einzelnen Bestandteile der 
Landschaft nur mit geringen Energiemengen bedacht und er
halten nur einen mittleren Grad von Bewusstheit. Nun wechsle 
ich die "innere Blickrichtung": ich suche und finde in einem, 
tief im Talliegenden Ort das Haus, in dem ich wohne, und das 
Fenster meines Zimmers. Jetzt schiesst plotzlich die gesamte 
Energie auf diesen Punkt zusammen, alles andere ruckt in die 
Zone des "partiellen Schlafes"; dafur werden jetzt Einzelheiten 
an dem kleinen Aufmerksamkeitsobjekt bewusst, die bei der 
fruheren Totaleinstellung auf die Landschaft tief unter der 
Schwelle lagen. 

Ein zweites Strukturprinzip is das der ReI i e fbi 1 dun g: 
auc.h inn e r hal b des Bereiches namlich, der der Aufmerk
samkeit zuganglich ist, sind nicht aile Bestandteile gleichmafsig 
mit Bewusstheit und Energie besetzt, sondern in abgestuften, 
aufeinander bezogenen Formen. Wir sprachen schon oben von 
"Bewusstseinsstufen"; diese gibt es auch im Nebeneinander 
eines einheitlichen Bildes. Die normale Reliefbildung ist die 
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"konzentrische" 1): urn ein besonders hell beleuchtetes und 
energetisch betontes Zentrum lagern sich Zonen geringerer Inten
sitat. 2) 

Ein Beispiel: Beim Chauffeur liegt im eigentlichen Brennpunkt der 
Aufmerksamkeit die unmittelbar vor ihm befindliche Strecke mit den 
unbedingt zu beriicksichtigenden Hindernissen. Zum weiteren Blick
feld gehoren die Seiten der Strasse, die Strassenmiindungen rechts und 
links, aus denen Storungen plotzlich auftreten k 0 nne n, die Motor
gerausche, die Zeiger der verschiedenen Uhren u.s.w. 

Es gibt eine Aufmerksamkeitshaltung, bei der ein eigentlicher, 
scharf abgehobener Blick-"Punkt" fehlt; statt dessen nimmt das 
weitere Blickfe1d als der M 0 g lie h k e its b ere i c h f ii r 
den e r s t z u fin den den B lie k pun k t die Ener
gie mehr schweifend in Anspruch. Diese Haltung liegt allen Tatig
keiten des Wartens, Suchens, Spahens, Lauerns, Kundschaftens 
zu Grunde. Der eigentliche Gegenstand der Aufmerksamkeit 
ist noch nicht da; sein \Vo und \Vann des \Vahrgenommenwer
dens, vielleicht auch das Ob, Was und Wie ist fraglich. Gerade 
diese Unbestimmtheit aber erfordert das sHindige Uberstrei
chen eines weiteren Feldes mit der Aufmerksamkeit, urn im 
eintretenden FaIle den Gegenstand nicht entgleiten zu lassen, 
ihn vielmehr sofort in den Blickpunkt zu bekommen. Auch er
lebnismaIsig ist der Unterschied deutlich: im Moment, wo sich 
das Erwartete oder Gesuchte realisiert, wandelt sich die breite, 
vage und wandernde Spannung in zugespitzte, zugreifende und 
festhaltende Konzentration. 

Die konzentrische Aufmerksamkeit konnte mit Riicksicht 
auf den e i n e n Brennpunkt, der das Feld beherrscht, "unifo
kale" Aufmerksamkeit heissen. Es gibt aber auch eine Fe1d
bildung mit zwei oder mehreren Punkten ,,(bifokale" bezw. 
"multifokale" Aufmerksamkeit). Diese kann in zwei Hauptfor
men auftreten: entweder gehoren die Brennpunkte der Aufmerk
samkeit einer komplexen Gesamtaufgabe an ,,(Aufmerksamkeits
teilung"); oder es werden zwei verschiedene, von einander 

') FUr diesen Kormalfall hat also der Ausdruek "Konzentration" noeh einen zwei
ten Sinn. 

2) Bei Wundt finden wir die Unterseheidung von "Blickpunkt" und "Bliekfeld" 
der Aufmerksamkeit. 
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unabhangige Leistungen gleichzeitig vollzogen ("Aufmerksam
keitsspaltung", "Mehrfachhandlung"). 

Beispiele fUr den ersten Fall: der Chauffeur, der einem ent
gegenkommenden Wagen ausweichen und zugleich ein plotzlich 
den Fahrdamm kreuzendes Kind schonen muss; der Klavier
spieler, der die verschiedenen Bewegungen der rechten und der 
linken Hand gleichzeitig beachten muss; jeder Handwerker und 
Maschinenarbeiter, der mit Funktionsteilung fur beide Hande 
arbeitet. (Voraussetzung ist hierbei, dass die Bewegungen beider 
Rande nicht v6llig mechanisiert sind, sondern wirkliche Auf
merksamkeit beanspruchen - wie z.E. beim erstmaIigen Spielen 
eines schwierigen Klavierstucks). 

Beispiele fUr den zweiten Fall: Der oben erwahnte Schul
knabe, der wahrend des Unterrichts unter dem Tisch sein Aben
teuerbuch liest, braucht nicht vollig von dem Klassenbetrieb 
abgelenkt su sein; er vollzieht dann eine "Mehrfachhandlung", 
indem er fur den U nterricht eine N ebenaufmerksamkeit aufbringt, 
die ihn im gebotenen Fall den Anschluss finden Iasst. Auch jene 
Menschen gehoren hierher, die imstande sind, wahrend eines 
Telephongesprachs mit X einen Brief an Y weiter zu schreiben. 

Philosophierenden Theoretikern hat friiher die Verteilungs
und SpaItungsfiliigkeit der Aufmerksamkeit viel Kopfzerbrechen 
gemacht, da diese zu der angenommenen Einfachheit der Seele 
und zur Einheit des Bewusstseins in Widerspruch zu stehen 
schien. Gelegentlich suchte man der Schwierigkeit durch die 
Annahme zu entgehen, dass die G lei c h z e i t i g k e i t der 
verschiedenen Leistungen eine Tauschung sei; in jedem Zeit
punkt vermoge sich die Seele stets nur auf eines zu konzentrieren; 
aber sie konne in schnellster zeitlicher Folge zwischen verschie
denen Einstellungen wechseln; und diese Oszillation erscheine 
dann aIs Gleichzeitigkeit. 

Eine personalistische Psychologie kennt diese Schwierigkeit 
nicht. Denn da die Ganzheit der Person immer und uberall unitas 
multiplex ist, besteht kein Widerspruch zwischen der Mehrheit 
von Einstellungsrichtungen bezw. Energiebrennpunkten auf der 
einen und der personalen Einheit auf der andern Seite. Wir haben 
dagegen von unserm Standpunkt aus zu fragen, w i e sich jene 
Mehrheit dennoch in die Totalitat einordnet. 

Da ergibt sich fur die erste Form der multifokalen Aufmerk-
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samkeit, dass der Sin n g e hal t de r k 0 m pIe x e n A u f
gab e selbst den Ganzheitshintergrund fUr die Aufmerksam
keitsverteilung bildet. Innerhalb einer solchen Leistung erhalt 
jedes Teilmoment yom Ganzen her nicht nur seine Bedeutung, 
sondern auch seine Bewusstheitsintensitat und seinen Energie
anteil: das Feld wird zwei (oder mehr)-gipflig modelliert. Dabei 
treten aber die Gipfelpunkte in eine Rangbeziehung zu einander; 
es gibt Haupt- und Nebenakzente. So besitzt beim Klavierspiel 
gewohnlich die rechte Hand die "Fuhrung", die linke die "Be
gleitung" ; hat nun einmal mitten im Stuck die Linke die Melodie
fUhrung zu ubernehmen, so wird dies als eine deutliche Ver
schiebung im Aufmerksamkeitsrelief empfunden. 

Anders gestaltet sich die Struktur des Aufmerksamkeitsfeldes 
bei der eigentlichen Aufmerksamkeits- Spa 1 tun g. Hier sind 
die Bedeutungsgehalte der, gleichzeitig mit Aufmerksamkeit be
dachten, Leistungen disparat zu einander; von ihnen aus kann 
also keine Einheitsbildung erfolgen. Wenn es dennoch nicht zu 
einem eigentlichen Zerfall kommt, so deshalb, weil die Total
person ihre Einheit durch Rangierung und Schichtung der Leis
tungen zur Geltung bringt. Es werden die gleichzeitigen Leistun
gen verschiedenen Tiefenlagen der Person zugewiesen: wahrend 
die eine Aufgabe zentrale Krafte in Anspruch nimmt, bewegt 
sich die andere in mehr oberflachlichen Schichten. Auch die Art, 
wie die Verteilung der Energie auf das Doppeltun organisiert wird, 
ist nur von der personalen Einheit her zu verstehen. 

Hier gewinnt auch die oben erwahnte Oszillationsthese ihre 
relative Berechtigung. Wenn auch zwei oder mehr Leistungen 
nebeneinander herlaufen konnen, so werden doch ihre G i P f e 1 -
pun k t e alternieren: zeitweilige EnergienachIasse innerhalb 
des einen Leistungsgeschehens werden verwertet zu energe
tischen Zuspitzungen des anderen. Jener Mann, der z u g 1 e i c h 
korrespondiert und telephoniert, unterbricht zwar die Schreib
tatigkeit nicht wahrend des Sprechens, aber er organisiert sein 
Doppeltun doch so, daIs er die neuen Gedankenformungen, die 
j eweilig fur einige Sekunden Schreibstoff liefern sollen und be
sondere Aufmerksamkeitsgipfelung verlangen, vorwiegend in 
jene Zeitpunkte verlegt, in denen das telephonische Gesprach 
geringere aktive Aufmerksamkeit erfordert - und umgekehrt. 
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3. A b I auf s wei sen d erA u f mer k sam k e i t 

Bezuglich des zeitIichen Verlaufs kann man mom e n tan e 
und d a u ern d e Aufmerksamkeitsleistungen unterscheiden, 
obzwar die Grenzen fIussig sind. Wenn mir ein Plakat an der 
Anschlagsaule auffaIlt, wenn ich aus meinem Schlusselbund 
einen Schlussel heraussuche, wenn der aufgerufene SchUler die 
Frage des Lehrers beantwortet, so sind hierfiir Aufmerksam
keitskonzentrationen notig, die zwar eine gewisse Zeit dauem, 
deren Erfilllung sich aber ganz in e i n e r Gegenwart erschopft. 
Wenn man dagegen einem Vortrag zuhort, oder wenn der Ma
trose im Ausguck stundenlang Meer, Himmel und etwa sichtbar 
werdendes Land beobachten muss, oder wenn der SchUler nach 
dem Diktat des Lehrers eine Niederschrift macht, so ist nicht 
sowohl ein einzelner Aufmerksamkeitsakt, sondem eine langer 
wahrende Aufmerksamkeitshaltung erforderlich. 

Fur beide Falle gilt nun die Regel, dass die Energie eine Wel
lenbewegung zeigt. 

Beim akuten Aufmerksamkeitsakt gibt es nur e i neW e 11 e. 
Wird die - bisher anderweitig beschaftigte - Aufmerksamkeit 
einer Augenblicksanforderung zugewandt, so setzt nicht so fort 
die volle Energie ein; sie hat vielmehr eine merkliche (wenn 
auch kurze) Anstiegszeit, erreicht beim eigentlichen Ziel der 
Handlung eine Kulmination und sinkt dann mehr oder minder 
schnell abo Deutlich ist diese Kurve zuweilen in der Schulklasse 
zu merken. Wird ein zerstreuter oder abgelenkter Schuler plOtz
lich aufgerufen, so braucht sein Bewusstsein ein wenig Zeit, urn 
zu jenem Hohepunkt der Konzentration empor zu klettem, der 
die Findung und Formulierung der Antwort ermoglicht. 1st dies 
geschehen, so bleibt der SchUler noch einige Sekunden in dem 
Abklang des Erlebnisses auch energetisch befangen, ehe er wieder 
in seine Traume versinken oder sich den unterbrochenen Ge
danken emeut zuwenden Kanno 

Dauemdes Aufmerksamkeitsverhalten dagegen hat stets eine 
per i 0 dis c h e Struktur. 1st der Mensch langere Zeit unun
terbrochen einer Beschaftigung zugewandt, so gibt es niemals 
einen, auf gleicher Hohe stetig stromenden, EnergiefIuss, sondem 
in Abstanden von wenigen Sekunden Kulminationen, die durch 
mehr oder minder tiefe Aufmerksamkeitstruer getrennt sind. 
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Man bringe die Taschenuhr in eine solche Entfernung yom 
Ohr, dass man das Ticken eben noch hort. Lauscht man dann 
Hingere Zeit, so wechseln Momente des Horens und Nicht
Horens. Die Ticke verschwinden, tauchen wieder aus dem Nichts 
auf, verklingen von neuem, u.s.w. DiezurWahrnehmung schwel
lennaher Reize erforderliche hohe Aufmerksamkeit kann eben 
nicht ununterbrochen aufrecht erhalten bleiben. 

Ruckt man nun die Uhr naher ans Ohr, sodass aIle Ticke horbar 
bleiben, so werden sie doch in verschiedener Intensitat wahr
genommen. J a noch mehr: wir sind gezwungen, aus ihnen rhyth
mische Zeitgestalten zu bilden mit betonten und unbetonten 
Taktteilen, d.h. die Schlage werden abwechselnd mit starkerer 
und geringerer Aufmerksamkeitsenergie bedacht. 

Der kleine Versuch kann aber noch etwas anderes lehren: dass 
der Zwang zur Periodenbildung doch nicht eindeutig Art und 
Dauer der Periode bestimmt. Vielmehr hat hierwieder die Person 
selbst eine gewisse Verfugungsfahigkeit uber die Energievertei
lung. Denn man vermag die Folge gleichformiger Ticke als 2/4-
Takt, 3/4-Takt, 4/4 Takt, 6/8-Takt zu hOren und beliebig zwi
schen den verschiedenen Taktarten zu wechseln, obgleich sich 
am objektiven Reizablauf nichts andert. Die subjektive Perioden
bildung kann hierbei so aufdringlich sein, dass man fest uber
zeugt ist, die Taktteile in objektiv verschiedener Intensitat zu 
horen. 

Auch auf die tatsachliche Objektformung wirkt jener Periodisie
rungszwang hinuber, namlich uberall dort, wo es die Kultur mit kurz 
dauernden Zeitgestalten zu tun hat. Der Wechsel von betonten und 
unbetonten Silben in der Sprache, wie von starken und schwachen 
Taktteilen in der Musik, steht in enger Korrelation zu dem Wechsel 
von Aufmerksamkeitsgipfeln und -talern, der sich bei Hervorbringung 
und Aufnahme jener Gebilde einstellt. 

III. AUSSERE UND INNERE BEDINGUNGEN DER AUFMERKSAMKEIT 

1. Reaktive und spontane Aufmerksamkeit 

Die Bedingungen fUr Einleitung und DurchfUhrung von Auf
merksamkeitsakten unterliegen dem Konvergenzprinzip; d.h. 
es sind stets zugleich aussere und innere Faktoren beteiligt. 
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Am deutlichsten ist die Wirkung des Aussenfaktors bei der 
sogenannten sin n 1 i c hen Aufmerksamkeit, denn sie wird 
durch aufdringliche auIsere Reize hervorgerufen. Das sich na
hemde Gerausch eines Flugzeuges, oder die Rakete eines Feuer
werks, oder ein Brandgeruch haben einen zwingenden Forde
rungscharakter; es ist unmoglich, sich ihnen zu entziehen. Aber 
selbst hier darf man den subjektiven Antell der Person nicht 
iibersehen. So unentrinnbar der Zwang zur Reaktion auf den 
aufdringlichen Reiz sein mag: dass die Reaktion gerade in Auf
mer k sam k e i t besteht, ist ja innerlich bedingt. 

Beispiel. Am Abendhimmel breitet sich ein intensiver Feuer
schein aus. Hierauf reagieren verschiedene Menschen ganz ver
schieden. Ein angstliches Kind erschrickt, beginnt zu schreien, 
Iauft fort. Der Tiirmer greift automatisch zum Glockenseil, aus 
Gewohnheit, ohne sich erst klar machen zu miissen: da ist ein 
Brand. Ein Aesthet lasst sich von der Stimmung des schaurig 
schonen Farbenspiels gefangen nehmen. All dies ist nicht "Auf
merksamkeit". Sie liegt erst bei jenem vor, der durch den op
tischen Eindruck bewogen wird, seine Kraft auf bewusste Kla
rung des Gegenstandes "Feuerschein" (nach Art, Umfang, Ur
sprungsort) zu konzentrieren. Er reagiert also auf den Reiz 
durch einen Willensakt, der eine Erkenntnisleistung intendiert. 

Man ersieht hieraus, dass die iibliche Scheidung des Sprach
gebrauchs zwischen "unwillkiirlicher" Aufmerksamkeit und 
"willkiirlicher" Aufmerksamkeit nicht recht passend ist, da ein 
Leistungswille bei einem Aufmerksamkeitsakt nie fehlen kann. 
Nur der AnI ass zur Aufmerksamkeit kann auIserhalb oder 
innerhalb des Wollens liegen; die Aufmerksamkeitshandlung 
ist im ersten FaIle eine rea k t i v e, im zweiten FaIle eine 
s p 0 n tan e Willenstat. Wer sich selbst aus innerem Antrieb 
an die Losung einer mathematischen Aufgabe macht, veranlasst 
sich "willkiirlich" zu "spontaner" Aufmerksamkeit. Wenn dann 
der Verlauf des Arbeitens durch das Klingeln des Telephons un
terbrochen wird - und sich der Arbeitende unterbrechen 1 ass t 
und zum Horer greift - dann liegt ein dem Willen entzogener 
Anlass und eine reaktive Aufmerksamkeitshandlung vor. 

Der Beginn eines reaktiven Aufmerksamkeitsaktes ist dem
nach stets doppelsinnig; er besteht nicht nur in der Hinlenkung 
der Aufmerksamkeit auf den Sinnenreiz, sondem auch in der 
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Unterbrechung des bisherigen seelischen Zustandes. Mit dem 
Reiz, der sich der Aufmerksamkeit aufdrangt, beginnt ein neues 
Lebnis; der stetige Abfluss des personalen Geschehens findet 
abrupt ein Ende. War jener Abfluss irgendwie Iustvoll, oder in 
seinem Sinnvollzug noch nicht abgeschiossen, so wird die Unter
brechung als S tor u n g erlebt. Bestand der bisherige Zustand 
seIber in einem Aufmerksamkeitsverhalten, so wirkt der auf
dringliche Reiz ais A b len k u n g. Es bIeibt dann zwar jener 
allgemeine energetische Spannungszustand bestehen, der jeder 
Aufmerksamkeit wesentlich ist - aber der Gegenstand wechselt 
infoige des ausseren Aniasses. 

Hier taucht aber noch ein zweites Mal das Konvergenzproblem 
auf. Wan n ist ein Reiz so aufdringlich, dass er zum Storungs
oder Ablenkungsreiz wird? Die altere EIementenpsychoiogie hat 
hier wiederum "A u f d r i n g Ii c h k e i t" ais ein Merkmal des Ein
zeireizes seIber angesehen, und zwar hat man besonders auf die 
nahe Beziehung zur Reizintensitat und zur Reizveranderung 
hingewiesen. Es ist gewiss richtig, dass ein lauter Knall eher die 
Aufmerksamkeit reizt, ais ein Ieiseres Gerausch, ein greller Blitz 
eher als das schwache Aufleuchten eines Streichholzes. Aber wie 
wenig hiermit das Wesentliche der "Aufdringlichkeit" getroffen 
ist, lehren bekannte Beispiele: 1) Der Soldat im Schutzengraben 
achtet nicht mehr auf das Drohnen der Kanonen, wohl aber auf 
das akustisch viel weniger intensive Kommandowort. Fur die 
junge Mutter ist das leise Wimmem ihres Babys im Neben
zimmer starkster Ablenkungsreiz, wiihrend das sehr laute Weinen 
eines fremden Kindes ihre Aufmerksamkeit unberuhrt lassen 
kann u.s. w. Die "Aufdringlichkeit" eines Reizes ist also vor 
allem von seiner per son a len Bed e u t sam k e i t ab
hangig; je nach der Rolle, die der Reiz im personalen Leben 
spielt, oder moglicher Weise spielen kann, ubt er eine starkere, 
bezw. geringere Anziehungskraft auf die Aufmerksamkeit aus. 
Nun ist ja oft genug ein starker Reiz von grosserer personaler 
Relevanz als ein schwacherer. Und ein Reiz, der erst eben in den 
Gesichtskreis t r itt, kann gerade wegen seiner Neuheit eher 
Lebenswichtigkeit gewinnen, als ein solcher, der unverandert 
beharrt. So wird es verstandlich, dass Reizstarke und Reizver-

') Vgl. die entsprechenden Beispie1e fUr die Wirksamkeit von Weckreizen: 
S. 471. 
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anderung eine merkliche Korrelation zur Aufdringlichkeit be
sitzen. 

Die Gegenstandsauslese, die die Aufmerksamkeit vornimmt, 
hangt demnach nicht in erster Linie von der akuten Beschaffen
heit der Reize ab, sondern von der personalen Disposition, die 
dauernd zur Klarung bestimmter Gegenstande tendiert. Eine 
solche Disposition nennt man "I n t ere sse". 1) Der Zusam
menhang von Interesse und Aufmerksamkeit ist ausserst innig; 
eine ganz "interesselose Aufmerksamkeit" gibt es uherhaupt 
nicht. Hochstens, dass man zwischen direktem und indirektem 
Interesse scheiden kann. Dort sind Gegenstand des Interesses 
und der Aufmerksamkeit von vorn herein identisch: so wenn 
jemand, der sich stark fur Mathematik interessiert, eben darum 
seine mathematischen Aufgaben mit grosser Aufmerksamkeit 
bearbeitet. Hier - beim indirekten Interesse - ist der Auf
merksamkeitsgegenstand vom Interessegegenstand verschieden, 
aber er steht in Abhangigkeitsbeziehung zu ihm: so wenn sich 
ein Schiller energisch auf seine mathematischen Aufgaben kon
zentriert, weil er starkstes Interesse am Bestehen des Examens 
hat (das Interesse fur Mathematik kann dann sehr gering sein). 
Der erste Fall stellt die gunstigsten Bedingungen fur fruchtbare 
und energetisch nicht allzu miihsame Aufmerksamkeitsleistungen 
dar. Bei nur indirektem Interesse ist es ja n6tig, besondere 
Energie auf die Uberwindung des Widerstandes gegen den "eigent
lich nicht interessierenden" Gegenstand zu verwenden. 

2. K 0 n s tan z u n d W e c h s eli m Auf mer k sam -
keitsverhalten 

Bei Aufmerksamkeitszustanden, die langere Zeit anhalten, 
kann der gegenstandliche Inhalt konstant bleihen oder wechseln. 
Wiederum sind hieran objektive wie subjektive Bedingungen 
beteiligt. 

Bezuglich der 0 b j e k t i v e n Reizfolge gibt es unziihlige 
Abstufungen. Wir nennen nur zwei GrenzfaIle: v6llig gleich
f6rmig ist die Aufgabe des Schulneulings, der eine ganze Seite 
seines Heftes mit dem gleichen Buchstaben i fiillen muss; unun
terbrochen wechselnd ist die Tatigkeit des Schalterbeamten 

') Vgl. S. 792. 
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einer Auskunfststelle, an den in jeder Minute neue Wtinsche 
und Fragen herantreten. Soleh extreme Situationen stellen an 
die Aufmerksamkeit Ansprtiche von besonderer Schwierigkeit. 
Die ganz e i n t 6 n i g e Leistungfolge gleitet leicht in rein 
mechanisches Tun ab; die Aufmerksamkeit "schHift ein", weil 
ihr jedes Spannungsmoment, jeder Reiz der Keuheit fehlt. 
Die ganz dis par ate Leistungsreihe dagegen verlangt un
unterbrochen sprunghaften \Vechsel der Aufmerksamkeitsein
stellung, verhindert jedes Ausruhen in dem erfassten Gegenstand 
und die Vertiefung in ihn, zerreisst den Lebensablauf in lauter 
unzusammenhangende, zu einander sinnfremde Teilabschnitte. 

Sehr deutlich tritt der Unterschied zu Tage an zwei bekannten Ex
perimen tal methoden. 

Seitdem vor Jahrzehnten Kraepelin sogenannte "f 0 r t I auf e n
de Arb e its met hod e n" zu psychologischen Untersuchungs
zwecken eingefiihrt hat, sind monotone Reizserien vielfach zur An
wendung gekommen. Kraepelin verwandte mit Vorliebe R e c h e n
auf gab e n, die schon deshalb untereinander sehr ahnlich sein 
mussten, weil die, in verschiedenen Zeitabschnitten erzielten, Leistun
gen mit einander verglichen werden sollten (z.B.: Addition einstelliger 
Zahlen). - Fiir Aufmerksamkeitspriifungen hat besonders die von 
Bourdon eingefiihrte D u r c h s t rei c h pro b e weite Verbreitung 
gefunden: in einem gedruckten Text sind gewisse Buchstaben - z.B. 
alle I, r, n - zu durchstreichen. Die Anzahl der durchstrichenen Buch
staben innerhalb einer bestimmten Zeit liefert ein Mafs fur die Ge
schwindigkeit der Aufmerksamkeitsleistung; die Anzahl der Fehler 
(iibersehene Buchstaben und falsche Durchstreichungen) ein Mafs fiir 
die Intensitat der Aufmerksamkeit, die ungleiche Verteilung der Feh
ler auf die verschiedenen Ph as en der Arbeit eine Einsicht in die Auf
merksamkeitsschwankungen. Die Aufgabe ist reichlich eintonig, aber 
doch nicht in dem Grade, dass sie vollig mechanisiert werden konnte; 
jedes Nachlassen der Aufmerksamkeit racht sich vielmehr sofort durcb 
Ubersehen von Buchstaben, die gestrichen werden sollten. - Andere, 
namentlich psychotechnische, Experimentalaufgaben sind der in
dustriellen "Arbeit am laufenden Bande" nachgebildet, so die Ver
suchsanordnung am M 0 not 0 n i e-A p par a t von Wunderlich. 

Am anderen Pol stehen die "T est h e f t-A u f gab en", die zu
erst in Amerika, dann auch anderwarts (in Deutschland durch Bober
tag und Hylla) Anwendung gefunden haben. Das Heft enthalt in bun
tester Reihenfolge Aufgaben und Anweisungen heterogenster Art, die 
schriftlich zu losen sind; fUr jede Aufgabe stehen nur wenige Sekunden 
zur Verfiigung, nach deren Verlauf zur nachsten iibergegangen werden 
muss. Diese Testhefte sind zwar als Mittel zur Prufung der "Intelli
genz" gedacht; aber in Wirklichkeit ist am Ergebnis des Versuchs 
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nicht nur die Fiihigkeit beteiligt, inteIlektuelle Schwierigkeiten zu be
wii1tigen, sondern auch die andere Fiihigkeit, mit der Aufmerksamkeit 
in einer zusammenhanglosen Reihe dauernd zu springen. 

Die 0 b j e k t i v geeignetste Vorbedingung fur dauernde 
Aufmerksamkeitshaltung bieten offenbar solche Forderungs
reihen, die gleich weit von oder Eintonigkeit wie von chaotischer 
Buntheit entfernt sind. Solche optimalen Bedingungen konnen 
von zweierlei Art sein. 

I) Die fortlaufende Arbeit steht zwar unter einer Anforderung 
von genereller Gleichformigkeit; doch verlangt die Aufgabe in 
jedem einzelnen Aufmerksamkeitsakt eine wechselnde Speziali
sierung der Einstellung. 

Als Beispiel diene die Umformung des Bourdon'schen Durchstreich
versuchs durch Sterzinger zur "Prufung der a b s t r a k ten Auf
merksamkeit" : Nicht mehr bestimmte, immer ide n tis c h e Buch
stab en sollen durchstrichen werden, sondern so1che Buchstaben, die 
einer Reg e 1 folgen: niimlich erstens jeder einzeln stehende Buch
stabe zwischen zwei Vokalen, zweitens jeder Buchstabe, der auf einen 
gleichen folgt, drittens aIle Gruppen zu zwei Buchstaben, denen eine 
ebenso gebaute Gruppe vorausgeht. 

Auch manche Intelligenztests gehoren hierher: so verlangt der "Ana
logietest" (S. 431), zu drei gegebenen Wortern das vierte begrifflich 
dazu gehorige Wort zu finden. Hier stellt zwar jedes WorHripel neue 
Anspruche, aber sie stehen doch unter einem gemeinsamen Leitmotiv. 
Allerdings enthii1t dieses eine so1che Spielraumbreite, dass innerhalb 
ihrer die Aufmerksamkeit auf der Wacht sein muss. Mechanisierung 
des Tuns ist unmoglich. 

2) Die fortlaufende Arbeit wird durch einen G e sam t sin n 
und durch ein zu erreichendes Ziel zusammengehalten; die einzel
nen zum Ziel fuhrenden Schritte aber sind verschieden. In diese 
Gruppe fallen etwa technische Aufgaben der Werkherstellung, des 
graphischen oder plastischen N achbildens, die Bearbeitung einer 
mathematischen Aufgabe, deren Losung eine Reihe von Etappen 
erfordert U.S.w. Der objektive Anreiz fur das Durchhalten der 
Aufmerksamkeit ist hier noch starker als im FaIle I) ; denn der 
Sinnzusammenhang der Gesamtaufgabe aktiviert tiefere perso
nale Schichten, wie Denken, Interesse, Gefiihlsbeteiligung, und 
unterstutzt dadurch die Hi.ngere Energiekonzentration. 

Der Unterschied zwischen Konstanz und Wechsel kann aber 
auch vomehmlich sub j e k t i v bedingt sein. Die Aufmerksam-
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keit "beisst sich fest" an einem Gegenstande, sodass sie Hingere 
Zeit nicht von ihm loszukommen vermag; oder aber: es findet ein 
haufiges Springen von einem Aufmerksamkeitsbrennpunkt zu 
einem andern statt. Beide Verhaltungsweisen sind bei gleichen 
objektiven Bedingungen moglich. Ein ruhendes Objekt, z.B. ein 
figurenreiches Gemalde, kann mit "haftender" Aufmerksamkeit 
betrachtet werden, die am Ganzen oder einer Einzelheit statisch 
verweilt, oder mit "wandernder", die der Reihe nach die Einzel
heiten geistig abtastet, oder gar uberhaupt von dem Bild auf ganz 
andere Gegenstande abgleitet. - Umgekehrt: eine bewegte Reiz
reihe, z.B. der Inhalt einer Lektiire, kann bewirken, dass man von 
einer Stelle noch geistig okkupiert ist, wahrend man mechanisch 
weiter gelesen hat; oder aber die Aufmerksamkeit wandert mit 
den wechselnden Gedanken und Geschehnissen des Textes mit. 
Man sieht an diesen Beispielen schon, dass die haftende oder die 
wandernde Aufmerksamkeit je nach Umstanden mehr oder min
der situationsangemessen sein kann - wovon we iter unten noch 
zu sprechen sein wird. 

IV. ZUR DIFFERENTIELLEN PSYCHO LOGIE DER AUFMERKSAMKEIT 

Auch die typologischen Unterscheidungen auf dem Gebiet der 
Aufmerksamkeit sind nach den beiden Merkmalen der Gegen
standlichkeit und der Dynamik zu orientieren. 

1. Gegenstandliche Typen 

AIle jene Gegenstandsbereiche, die wir oben aufziihlten, konnen 
zu personal be v 0 r z u g ten Aufmerksamkeitsspharen wer
den. So gibt es Menschen von ausgesprochen sinnlichem Aufmerk
samkeitstyp, andere, deren Aufmerksamkeit Denkprobleme oder 
die Zergliederung innerer Erlebnisse bevorzugt. Diese Differen
zierungen, so wichtig sie sind, beziehen sich eigentlich nicht pri
mar auf die Aufmerksamkeit als solche; vielmehr ist die Vorzugs
gerichtetheit der Aufmerksamkeit zUrUckzufUhren auf tiefere per
son ale Richtungsdispositionen: auf Interessen, auf Triebveranla
gungen, auf besondere Begabungsrichtungen U.S.W. 

Diese nie fehlende Gegenstandsgebundenheit der Aufmerksam
keitsdisposition darf bei personal-diagnostischen Untersuchungen 

Stern, Psychologie 43 
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nie vergessen werden; Aufmerksamkeit ist eben niemals ein so 
ausschliesslich for m a Ie r Faktor, dass er sich an beliebigem 
Stoff gleichformig bekunden konnte. 

Wir treffen damit einen Hauptmangel der meisten Testmethoden 
zur Priifung der Aufmerksamkeit; die Aufgabe als so1che (z.B.: Buch
stab en durchstreichen) erweckt fast niemals direktes Interesse; ledig
lich das indirekte Interesse, in der Priifung gut abzuschneiden, liefert 
die Impulse fUr die Aufmerksamkeit. Es ist daher stet" moglich, dass 
ein, auf solche vVeise gepriifter, Mensch eine ganz andere Aufmerksam
keit betatigen wiirde, wenn er sie spontan auf Gegenstande direkten 
Interesses richten konnte. 

Auf der and ern Seite ist freilich zu bedenken, dass auch im Alltags
leben jeder Mensch oft genug vor Aufgaben gestellt ist, die ihn direkt 
nicht interessieren, auf die er aber seine Aufmerksamkeit konzentrie
ren muss; fiir sol c h e Leistungen konnen natiirlich die oben er
wahnten Testpriifungen wichtige Symptome liefern. 

Es empfiehlt sich daher, bei personal-diagnostischen Aufmerksam
keitspriifungen zwei Arten von Tests zu verwenden: so1che, die nur 
das indirekte Interesse spielen lassen, und so1che, die dem eigensten 
Interessengebiet des Priiflings entnommen sind. Erst bei letzteren 
kann er sein wirkliches Aufmerksamkeits-O p tim u m beweisen. 

2. D Y n ami 5 c h e T y pen 

Mit den hierdurch bedingten Vorbehalten kann man nun auch 
typologische Unterschiede in der d y n ami 5 c hen Beschaf
fenheit der Aufmerksamkeit feststellen. AIle jene Strukturmerk
male, die wir friiher erorterten, vermogen zu kennzeichnenden 
Personlichkeitsziigen zu werden. Entscheidend ist, ob der Mensch 
zu mehr intensiver oder mehr extensiver Energieverteilung neigt. 

Der eigentlich "k 0 n zen t rat i v e" Typ pflegt ein kleines, 
fast punktuelles, aber um so heller beleuchtetes Aufmerksam
keitsfeld zu haben, wahrend alles andere in das tiefe Dunkel des 
Nichtbeachtetseins versinkt. Er vertritt zugleich bei langeren 
AbUiufen den "fixierenden" Typ, der eine zah haftende Aufmerk
samkeit besitzt. Das Musterbeispiel ist der Griibler. 

Das extreme Gegenstiick bildet der schon friiher (S. 661) be
sprochene Typ der "echten Z e r s t r e u the i t", bei welchem 
die Energiestreuung so weit geht, dass eigentliche Aufmerk
samkeitskonzentrationen iiberhaupt nicht mehr moglich sind. 

In der Mitte steht der "d i 5 t rib uti v e" Typ. Sein Auf-
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merksamkeitsfeld besitzt einen weiteren Umkreis, aber doch mit 
gentigender innerer Energiebesetzung und Strukturierung (die 
multifokal sein kann); und seine Aufmerksamkeitsabliiufe sind 
wen dig und elastisch, auch leicht ablenkbar, ohne ins Chaotisch
Sprunghafte auszuarten. Ihm gehoren gewohnlich die weltzuge
wandten und weltgewandten Menschen an. 

Wiihrend der Typ des "echt Zerstreuten" eindeutig unterwertig, 
oft genug geradezu krankhaft ist, ware es verkehrt, die beiden 
anderen Typen wertmii[sig zu rangieren. Die Laienpsychologie 
neigt ja dazu; sie lobt die Ausdauer, Tiefe und Unbeirrbarkeit des 
"konzentrativen", tadelt die Unbestiindigkeit, Oberfliichlichkeit 
und Ablenkbarkeit des "distributiven" Menschen. Solche Charak
terisierungen sind aber einseitig unter bestimmten iiusseren For
derungsma[sstiiben gesehen, die durchaus nicht allgemein gelten. 
Das Leben fordert beides: Zuspitzung und Ausbreitung, Haften
lassen und Wandernlassen der Aufmerksamkeit, Ablenkbarkeit 
und Widerstand gegen Ablenkungen. Es wiire fUr den hochst kon
zentrativen Archimedes besser gewesen, wenn er durch den sich 
niihernden Kriegsliirm von seinen mathematischen Grtibeleien 
sich hiitte ablenken lassen; statt dessen sah er in den hereindrin
gende Kriegern nur unliebsame Storungen seiner Kreise - und er 
wurde erschlagen. - Ein Chauffeur, der nicht in hohem Ma[se 
seine Aufmerksamkeit verteilen konnte, und sich nicht durch je
den neu in den Gesichtskreis tretenden Gegenstand von seiner 
bisherigen Aufmerksamkeitseinstellung ablenken liesse, wiire 
vOllig berufsuntauglich. 

Je mehr eine zunehmende Zivilisation den Menschen in eine 
verwirrende und fortwiihrend wechselnde Ftille von Ereignissen 
und Gegenstiinden setzt, die fUr ihn lebensbedeutsam werden 
konnen und daher seine Aufmerksamkeit erfordern - urn so mehr 
bedarf er der Verteilungs- und Wechselfiihigkeit dieser Aufmerk
samkeit; sonst kommt er zum Erliegen. Zugleich freilich fordern 
aile jene Aufgaben, die nicht vom Augenblick bestimmt und von 
der Situation abhiingig sind - also wissenschaftliche und ktinst
lerische Leistungen, Aufgaben der inneren Sammlung und der 
weit ausschauenden Planung - sie fordern ein zeitweiliges Sich
verschliessenkonnen gegen die breite Ftille der wechselnden Reize, 
also erhohte Konzentration, deren daher gerade die ftihrenden 
Geister fiihig sein mtissen. Aber nicht nur diese; denn auch jene 
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Durchschnittsmenschen, welche sich moglichst in ein enges Ge
hause einspinnen (oder in ein solches eingezwangt werden), urn 
hier in relativ gleichformiger Weise eine begrenzte Reihe von Ver
richtungen zu vollziehen (der Landmann, der Industriearbeiter, 
der Rechner in der Kanzlei) wiirden von einer allzu distributiven 
Aufmerksamkeitsweise geringen Vorteil haben. 



SIEBENUNDZ\VANZIGSTES KAPITEL 

UBUNG UND ERMUDUNG 

\Vir haben nun jene Leistungsanderungen zu er6rtem, die auf 
be s tim m ten Betatigungsgebieten sowohl in positivem Sin
ne (als Ubung) wie in negativem (als Ermtidung) auftreten. Auch 
bei diesen sind, wie tiberall im Leben, aussere und innere Bedin
gungen in Konvergenz wirksam, aber die ausseren tibemehmen 
jetzt die Ftihrung. 

I. UBUNG 

1. Rei fun g, U bun g, E ins tell u n g 

Zunachst ein Wort tiber den Anteil des inneren Faktors an der 
Steigerung der Leistungen. 

Es liegt im Wesen der personalen Entwicklung, dass der Mensch 
bestimmten Leistungsgebieten e r.. t g e g e n rei ft. Leistungen, 
die vorher gamicht oder nur sehr unvollkommen m6glich waren, 
werden nun mit gr6ssereroder geringerer Pl6tzlichkeit angemessen 
aus fiihrbar, weil die ihnen entsprechende Leistungsfahigkeit und 
Leistungsbereitschaft in ihr Reifungsstadium getreten ist. Die 
Beriicksichtigung dieser immanenten Entwicklungssteigerung ist 
deshalb so wichtig, weil erst auf Grundlage der reifenden Anlagen 
die ausseren Bedingungen der Leistungssteigerung erfolgreich 
eingesetzt werden k6nnen. Man erlebt es oft (z.E. beim mathema
tischen oder beim grammatischen Unterricht von Schulkindem). 
wie selbst lange und kraftraubende Ubung geringe Leistungsfort
schritte bringt, solange jenes Entgegenkommen der inneren Rei
fung fehlt, und wie dann mit deren Eintritt unerwartet und 
sprunghaft das weitere Uben und Lemen fruchtbar wird und 
rapiden Fortschritt erm6glicht. 
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Die Leistungsreifungen spielen in Kindheit und Jugendalter 
naturlich eine besonders grosse Rolle; aber sie fehlen auch nicht 
beim Erwachsenen. Insbesondere gilt dies fur s c hop fer i
s c he Leistungen von Kunstlern, Gelehrten u.s.w. Bekanntlich 
gibt es Friih- und Spat-Genies; das Einsetzen der grossen Schaf
fensfahigkeit ist in diesen Fillen nur sehr sekundar von ausseren 
Bedingungen abhangig, vielmehr ganz wesentlich Sache einer in
neren Entwicklungsgesetzlichkeit. 

Geza Revesz hat eine Untersuchung iiber die Reifungszeiten von 
Hochbegabungen angestellt. Er fand, <.lass im Durchschnitt die musi
kalischen und mathematischen Begabungen am friihesten, die litera
rischen am spatesten zum Durchbruch kommen. 

"U bun g" ist spezifische Leistungssteigerung durch willent
liche Wiederholung von Leistungen. Der Ausdruck wird gebraucht 
sowohl fur die wiederholte Tat i g k e i t, welche Leistungszu
nahme erzielt, wie fur den erreichten hohen Leistungs z u
standl). 

Wir mussen die" Ubung" ferner von der "Einstellung" unter
scheiden. 

Wird eine Tatigkeit begonnen, die vorher nicht vollzogen wur
de, so ist der Mensch zunachst noch nicht auf sie "eingestellt". Er 
war mit anderem beschaftigt; hierdurch war seine korperliche 
Haltung, seine Aufmerksamkeit, sein Interesse, seine Kraftokono
mik, kurz die Totalperson ausgerichtet auf ein anderes Ziel. All 
dies muss nun umgeschaltet werden; das ganze VerhaItnis Per
sonfWelt muss sich verschieben, urn die neue Zielsetzung ins Zen
trum personalen Tuns zu mcken. Das geschieht nicht mit einem 
Male; vielmehr stellt sich die neue Totaleinstellung erst allmah
lich ein. Dieser Prozess wird durch Wiederholung sehr unter
stutzt; er ist aber nicht "Ubung" im eigentlichen Sinn, obwohl 
sich wahrend seines Ablaufs die Leistung steigert. Von Menschen, 
die eine einigermaIsen gleichformige Tatigkeit vollziehen mussen, 
hort man oft, dass sie jedes Mal erst wieder "in den Trott kommen 
mussen"; der Klavierspieler, der Maschinenschreiber, muss seine 
Arbeit "erst wieder in die Finger bekommen"; der Buchhalter 
bedarf bei Beginn seines rechnerischen Tagewerks, der Turner am 

') Es ware vorteilhafter, wenn man nur die Tat i g k e i t "Obung," den Zustand 
aber "Geiibtbeit" nennen wiirde. 
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Anfang des Turnens erst eines gewissen Selbstantriebs und der 
Uberwindung von Widerstanden, die von dem Bediirfnis des Ver
harrens im friiheren Zustand herriihren. 

Geistige Arbeiter empfinden diese Anfangshemmungen beson
ders lebhaft; sie machen ihnen nicht nur den Entschluss schwer, 
ihre unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen, sondern wirken 
noch nach wahrend des Anfangsstadiums des erneuten Arbeitens, 
die dadurch nur allmahlich in Gang kommt. 

Die eigentliche, s p e z i f i s c h e U bun g setzt erst ein, 
wenn die Totaleinstellung auf die fortlaufende Aufgabe erreicht 
ist. Nunmehr kann die fortgesetzte Wiederholung des Tuns ihre 
Sonderwirkung entfalten, die sich auf die beiden Komponenten 
der Leistung erstreckt; denn jedes Uben setzt sich sowohl Stei
gerung des E f f e k t s, wie Minderung des Au fw and e s zum 
Ziel. Vergleicht man den Anfanger im Radfahren mit dem geiib
ten Fahrer, so fahrt der erste nicht nur unsicherer, langsamer, 
unsch6ner, mit haufigeren Fehlhandlungen und Versagern, son
dern er macht auch viel mehr iiberfliissige Bewegungen mit allen 
Gliedern, strengt sich physisch mehr an, muss mehr Aufmerksam
keit und Willensimpulse auf sein Tun verwenden als der fertige 
Fahrer 1). 

Merkwiirdiger Weise besteht zwischen diesen beiden Seiten der 
Ubungswirkung eine gewisse Antinomie. Wahrend das Ziel der 
Effektsteigerung die Tatigkeit besonders stark in den Vorder
grund des personalen Lebens riickt und immer scharfer a b h e b t 
von dem Alltagsgeschehen, bedeutet die Aufwandsverringerung 
eine zunehmende Einbettung des Tuns in das Totalleben, eine ab
nehmende Inanspruchnahme der Gesamtdynamik durch eben die
ses Tun. Dort wird die Wichtigkeit, hier die Selbstverstandlich
keit der Leistung erh6ht; dort wird ihre Bewusstheit besonders 
akzentuiert; hier wird die Ausfiihrung mehr und mehr ins Unter
bewusste gedrangt. 

Die Antinomie bedeutet aber nicht Unvereinbarkeit, sondern 
nur wechselnde Gewichtsverteilung. Bei den Ubungen des prak
tischen Alltagslebens kommt es vor allem auf das Erringen einer 
s e 1 b s t v e r s tan d 1 i c hen Treffsicherheit an, bei welcher 

') In unserer oben (S. 639) entwickelten Terminologie heisst das: Ubung ist Er
hohung der objektiven Leistung bei Minderung der personaJen Leistung. 
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nicht mehr viel Kraft und Bewusstheit fiir die rein technische 
Durchfiihrung erforderlich ist. Dadurch wird Kraft frei fur andere 
Aufgaben. Wer geiibt ist im Gebrauch einer Fremdsprache, hat es 
nicht mehr notig, sich auf das Suchen von Worten und grammati
schen Formen zu konzentrieren, sondern kann das Sprechen in 
den Dienst andersartiger Aufgaben: der Geselligkeit, des Berufs, 
der Wissenschaft stellen. Wer geiibt ist im Maschineschreiben, 
kann sogar schwierige Gedankenarbeit sofort in Schrift umsetzen, 
da ihm das Schreiben selbst m e c han i s c h geworden ist. -
Anders bei den eigentlich s p 0 r t 1 i c hen ubungen. Hier winl 
die Leistung durch die iibende Tatigkeit nicht zu einer unterge
ordneten Dienst-Leistung umgewandelt, sondern sie bleibt als 
solche das eigentliche Z i e 1, wird in ihren Einzelheiten und Wert
abstufungen immer bewusster. Dabei ist aber die souverane Be
wiiltigung nur moglich durch eine weitgehende Mechanisierung 
aller Teilhandlungen, die freilich nicht starr, sondern sehr ela
stisch funktionieren mussen. 

2. A k ute un d D au e r-U bun g 

"Akute" Ubung tritt ein wahrend e i n e r fortlaufenden Ar
beitshandlung; sie ist die unmittelbare Fortsetzung der oben 
beschriebenen Einstellung. Wer eine einigermaIsen gleichformige 
Tatigkeit manueller Art (z.B. Peden aufziehen, Briefe kouvertie
ren) oder geistiger Art (Rechnen, Kollationieren, Ordnen) zu voll
ziehen hat, wird im Allgemeinen nach Ablauf der ersten viertel 
oder halben Stunde schneller und weniger fehlerhaft arbeiten als 
zu Anfang. Je ungewohnter die Tatigkeit ist, urn so grosser pflegt 
der Ubungsfortschritt in den ersten Stadien der fortlaufenden Ar
beit zu sein. Freilich wird die einfache Aufstiegslinie der Leistung 
gestort (und zwar urn so mehr, je langer die Arbeitshandlung an
dauert) durch den Gegenfaktor der Ermiidung, den wir spater be
sonders erortern. Infolgedessen ist die "Arbeitskurve" keine reine 
Ubungskurve, sondern eine Resultante aus der Ubungs- und Er
miidungs-Kurve. 

Klarer herausheben lasst sich die Ubungswirkung bei der 
D au e rub u n g, die auch die eigentlich lebenswichtige ist. Denn 
wenn sich ein Mensch in irgend etwas "iibt", so nicht deshalb, urn 
die Leistung innerhalb der nachsten Stunde zu steigern, sondern 
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urn eine dauernde Geiibtheit zu erreichen. Dieser Dauerzustand 
ist an sich blosse Pot e n t i ali tat. Der Mensch kann, nach
dem er eine Ubungstatigkeit vollzogen hat, alles mogliche andere 
tun; er kann Stunden, Tage, Wochen vergehen lassen, - sobald 
er aber jene friihere Tatigkeit wieder aufnimmt, solI die da
malige Ubungsarbeit Friichte tragen und die \\"eitere Leistung 
gegeniiber der friiheren beschleunigen und verbessern. Dieser 
Prozess kann sich immer von neuem wiederholen; aus den Ubungs
wirkungen der einzelnen Vollziige geht eine Gesamtwirkung 
hervor, die schliesslich in einen Zustand maximaler Geiibtheit 
auslauft. 

Die Kurve einer solchen Daueriibung lasst sich nun an den ver
schiedensten, exakt messbaren, Leistungsformen demonstrieren. 
Wenn z.B. jemand Maschinenschreiben lernt, kann man am 
Schluss jedes Ubungstages feststellen, wieviele Silben er in der 
Minute schreibt; diese Ziffern, aneinandergereiht und graphisch 
dargestellt, bilden dann die Ubungskurve. Ihre schematische 
Grundform ist in Figur 14 dargestellt. Sie zeigt folgendes: 1) Der 

-----_ .............. . 

Fig. 14. 
Schema des Ubungsfortschrittes. 

"Ubungsfortschritt" ist nicht gleichmafsig; vielmehr wechseln 
Perioden schnelleren und langsameren Fortschrittes (auch der 
Stagnation) mit einander abo 2) Am Anfang der Ubungszeit sind 
die durchschnittlichen Ubungszuwachse grosser als spater. 3) Zu
letzt wird die Kurve fast wagerecht; eine noch immer fortgesetzte 
Ubung fiigt dem erreichten Stande der Geiibtheit nur noch ganz 
unbedeutende Zuwachse hinzu. 

Zu 1). Die Unebenheit der Ubungskurve ist eine Sonderform 
der allgemeinen dynamischen Periodizitat des Lebensablaufs, von 
der wir oben sprachen. In jedem langeren Ubungsgeschehen gibt 
es mehrfach "tote Punkte": der Ubende bemerkt keine oder nur 
unverhaltnismaIsig geringe Fortschritte und beginnt zu zweifeln, 
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ob die Fortsetzung des Ubens noch Sinn hat. Nach einigen Tagen 
oder Wochen aber ist die Stauung plotzlich iiberwunden, eine 
neue Periode des Leistungsanstiegs folgt. Zuweilen kann sogar 
zeitweiliges Aussetzen der Ubung giinstig wirken, eine Phase der 
"Siittigung" muss erst zum Abklingen kommen (vgl. S. 702). 
Man spricht gradezu von einer "schopferischen Pause". 

Die Punkte 2) und 3) kann man (unter Absehung von den klei
neren Kriiuselungen der Kurve) auch so ausdriicken: Wird durch 
eine Reihe von wiederholten Ubungstiitigkeiten eine Daueriibung 
erreicht, so ist der Anteil jeder einzelnen Wiederholung an dem 
Gesamteffekt im Durchschnitt urn so kleiner, je hoher ihre Ord
nungszahl in der Wiederholungsreihe ist. Die 100. Wiederholung 
fiigt also dem vorher gewonnenen Geiibtheitsniveau viel weniger 
hinzu, als es die SO. Wiederholung getan hatte. 

Dieser Satz ist uns bereits bekannt 1). Wir haben ihn friiher als 
allgemeine Gesetzmiifsigkeit mnemischen Geschehens iiberhaupt 
kennen gelernt, sodann seine Anwendung auf den Erwerb von 
Kenntnissen besprochen. Nunmehr handelt es sich urn die An
eignung von Fer t i g k e i ten durch Wiederholung. Die prak
tische Bedeutung ist einleuchtend: Fiir jeden Menschen gibt es be
ziiglich jeder iibbaren Tiitigkeit einen Zeitpunkt, in dem er die, 
durch blosse Ubung zugiingliche, Leistungshohe im wesentlichen 
erreicht hat, sodass bei weiterer Ubung der noch etwa erzielbare, 
geringe Zuwachs an Leistung in keinem Verhiiltnis mehr zu der 
dafiir aufzuwendenden Zeit und Kraft steht. Es gibt also auch 
Ubertreibung und mangelnde Okonomik des Ubens. 

Weitere Wiederholungen der Tiitigkeit nach erreichter Geiibt
heitshohe sind trotzdem nicht sinnlos. Sie tragen dazu bei, die 
Ubungshohe zu halten, drohendem Ubungsverlust (s. S. 683) vor
zubeugen. Sie konnen ferner sportliche Zwecke verfolgen. 

Bei sportlichen Obungen wird noch einmal der Unterschied zwischen 
objektiver Leistung und personaler Leistung bedeutsam. 0 b j e k
t i v ist es recht gleichgiiltig, ob ein hochgeiibter Laufer die 1000-
Meter-Strecke um eine Sekunde schneller durchmisst als er es vorher 
konnte; und fiir die objektiven Zwecke des praktischen Lebens ware 
es absurd, auf die Erringung dieses winzigen Leistungszuwachses 
grosse Obungsmiihe und Obungszeit zu verwenden. Aber als per s o
n ale Leistung kann selbst die kleinste Erh6hung des Effekts wichtig 

') Vgl. S. 262 u. S. 328. 
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werden, weil sie eben nur durch scharfste Konzentration der Energie 
und eisernste Willensanspannung erreicht werden kann. Sie bedeutet 
Selbststeigerung durch Selbstbeanspruchung. 

Freilich entsteht nun die Moglichkeit, dass Zeit und Kraft, die auf 
solches Training verwandt werden, anderen wertvollen Betatlgungs
spharen entzogen werden. Fur die Person als Unitas m u 1 tip 1 ex 
sollte die Erreichung der Dbungshohe auf irgend einem Gebiet als Zei
chen gelten, dass nun die bisher durch die speziellen Dbungen gebun
den en Krafte fur andere personale Lebensaufgaben verwertet werden 
konnen. Mit anderen Worten: Die sportliche Hohertreibung der schon 
sehr hohen Geubtheit in infinitum - mit ihren ebenfalls nur infinite
simalen Steigerungsmoglichkeiten - birgt die Gefahr einer starken 
Vereinseitigung in sich. 

Der Leistungszuwachs durch Wiederholung hat sein Gegen
stiick im Leistungsabfall durch Nichtausiibung der Tiitigkeit. 
Die einmal erworbene Geiibtheit als potentieller Zustand be
harrt nicht einfach wiihrend der anderweitigen Beschiiftigung; 
vielmehr nimmt die Bereitschaft und Fiihigkeit zum Wiederak
tuellwerden ab, je liinger die Pause dauert. Wird dann die Tiitig
keit erneut aufgenommen, so bemerkt man einen "U bun g s -
verlust." 

Das gilt im kleinen wie im grossen. 
1m kleinen: Wer sich am Montag im Maschineschreiben geiibt 

hat und dadurch am Schluss der Ubungsstunde eine bestimmte 
SchreibgeschV\<indigkeit erreicht hat, wird am Dienstag anfangs 
nicht ebenso schnell schreiben k6nnen. Die - genau messbare
Differenz gibt den Ubungsverlust an. Allerdings wird normaler
weise dieser Ubungsverlust im Laufe der Dienstagsarbeit nicht 
nur wieder aufgeholt, sondern auch in Ubungsgewinn umge
wandelt, sodass die Schlussleistung am Dienstag iiber der vom 
Montag steht. 

1m grossen: wer nach jahrelanger Unterbrechung eine Tiitig
keit wieder aufnimmt, in der er friiher einen hohen Grad der 
Geiibtheit gewonnen hatte (Schlittschuhlaufen, Klavierspielen, 
Sprechen in einer Fremdsprache u.s.w.), hat zuniichst den pein
lichen Eindruck, dass er "alles verlernt habe." Der Ubungsver
lust erscheint gross. Bald bemerkt er aber, dass es mehr ein Ver
lust der "Einstellung" als der eigentlichen Ubung war. Hat er 
erst die innere seelische und k6rperliche Gesamthaltung wieder
gefunden, die der Alt-Neu-Aufgabe entspricht, dann macht sich 



684 UBUNG UND ERMUDUNG 

auch schnell die Nachwirkung der friiheren Ubung geltend; und 
er ist erstaunt, "wie schnell er wieder hineingekommen ist". 
Freilich: ob die alte Leistungsh6he wieder ganz erreicht (oder 
gar iiberschritten) wird, das hangt von den verschiedensten per
sonalen und ausseren Bedingungen ab, die nichts mehr direkt 
mit "Ubung" zu tun haben miissen. Wer als alterer Mann einen 
Sport wieder aufnimmt, in dem er als Jiingling geglanzt hat, 
bringt nicht mehr die energetischen Voraussetzungen mit, die 
ein Erreichen der alten Leistungsh6he m6glich machen 

J edenfalls scheint fUr die Uhung in allen Fertigkeiten dasselbe 
zu gelten, wie fur das Auswendiglernen (vgl. S. 330): die mne
mische Wirkung des friiheren Erwerbs geht nicht vollstandig 
verloren. "Absoluter Ubungsverlust" wiirde ja bedeuten, dass man 
bei Neuaufnahme der Tatigkeit so vie! Kraft und Zeit auf die 
Einiibung verwenden miisste, als ob man sie fmher nie ein- und 
ausgeiibt hatte. Exakte Befunde gibt es hieriiber meines Wissens 
nicht, wohl aber manche Erfahrung des Lebens: selbst Latenz
zeiten von vie!en Jahrzehnten ert6ten nicht vollkommen jene 
unbewusste Mneme, die von der friiheren Ubungsperiode ge
schaffen worden war. So fremd die Tatigkeit zunachst anmuten 
mag, so unbeholfen man sich zuerst in ihr anstellt: allmahlich 
werden selbst noch beim Greise Reste alten K6nnens lebendig, 
das er als Jiingling erworben und inzwischen nicht aktualisiert 
hatte. 

3. Mit ii bun g 

Wir haben bisher die Ubung nur besprochen, insofern sie auf 
dem spezifischen Gebiet der wiederholten Tatigkeit eine s p e -
z i f i s c h e Leistungssteigerung erzielt. Aber eine solche Ab
spaltung eines Leistungsgebiets, derart dass sich alles Geschehen 
innerhalb seiner Grenzen ersch6pfte, ist ja innerhalb der perso
nalen Einheit nicht m6glich; was jenem spezifischen Leistungs
gebiet zust6sst, strahlt aus auf andere Bereiche der Person. Es 
gibt also auch eine ausstrahlende Ubung, die sogen. "Mitiibung" 1). 

Der sich ausbreitende Ubungseffekt wird in erster Reihe 
solche Leistungsbereiche ergreifen, die dem primaren Ubungs
gebiet besonders nahe stehen, sei es durch Beanspruchung glei

') Vgl. S. 263. 
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cher Hilfsmittel, sei es durch verwandte Zielsetzung. Wer Fein
koordinationen der Fingerbewegungen als Uhrmacher geiibt 
hat, wird, wenn er nun auf einem anderen Gebiet der Prazisions
mechanik tatig sein muss, von jener Geiibtheit profitieren -
obwohl im Einzelnen die jetzt erforderlichen Bewegungen an
derer Art sein mogen. Wer sich an den Sat zen der Arithmetik 
und der Geometrie in abstrakt mathematischem Denken geiibt 
hat, ist dadurch besser vorbereitet auf das Verstandnis der syl
logistischen Figuren der Logik; es ist durch die Mathematik 
eine Mitiibung in Logik geschaffen worden. 

Bei Gedachtnisubungen hat Ernst Meumann folgendes festgestellt: 
Er liess mehrere Versuchspersonen 36 Tage lang Reihen von sinnlosen 
Silben lernen und schuf dadurch eine hohe spezifische Geubtheit fur 
diese Leistung. (Am ersten Lerntage waren fur eine 10 gliedrige Reihe 
25 Lesungen notig, am 36. Tage fur eine gleich lange Reihe nur 5 Le
sungen). Ausserdem aber hatte er nur am e r s ten und am 1 e t z
ten Tage, aber nicht in der Zwischenzeit, auch andere Lernstoffe 
(Gedichte, Ziffernreihen u.s.w.) einpragen lassen. Auch bei diesen war 
die Leistung am 36 Tage merklich besser, obgleich darin keine -Cbung 
stattgefunden hatte! Durch das tagliche Lernen der Silbenreihen war 
eben dies verwandte Lernen von Ziffern usw. "mitgeubt" worden. 

Besonders auffallend ist die Ausstrahlung der Ubung von der 
rechten Hand auf die linke. Obwohl die meisten Menschen 
dariiber klagen, dass ihre linke Hand wegen Nichtiibung viel 
ungeschickter sei als die rechte, so wiirde doch diese Unbehol
fenheit noch viel grosser sein, wenn die beiden Hande nicht in 
einer dynamischen Wechselbeziehung standen. Wer voriibergehend 
oder dauernd am Gebrauch der rechten Hand behindert und auf 
die linke angewiesen ist, merkt nun doch, wie viel diese von 
rechts her an potentiellem Konnen mitbekommen hat. Man be
denke, was es bedeutet, dass ein Korperglied, das n i e mal s 
im Schreiben oder Zeichnen geiibt worden ist, jetzt - wenn auch 
noch so ungeschickt - plotzlich schreiben oder zeichnen kann! 
Auch geht die Vervollkommnung dieser Leistungsfahigkeit, wenn 
sie nun direkt geiibt wird, so schnell vor sich, wie es bei einem 
vollig ungeiibten Organ niemals moglich ware. 

Aber im Grunde handelt es sich bei diesen Mitiibungen nicht 
sowohl urn ein Dberspringen des tibungseffekts von einem Per
sonteil auf einen anderen; vielmehr wird die ganze Person von 
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den Wirkungen der "Obung ergriffen, so daIs sie die neugewon
nene Fahigkeit in den jeweils geeignetsten Gebieten ihrer selbst 
ausnutzen kann. So fiihrt uns der Begriff der Mitubung zu dem 
der "formalen Gesamtubung" und der "f 0 r m a 1 e n B i 1 -
dun g". J edes spezifische Uben schafft eine a 11 gem e i n e 
Bereitschafts- und Fahigkeitssteigerung fUr Leistungen und Ver
haltungsweisen, die eine formale Verwandschaft mit dem "Obungs
gebiet zeigen. Technische Betatigung auf einem bestimmten 
Gebiet ubt im allgemeinen die Geschicklichkeit; dauernde Be
schaftigung mit Denkaufgaben eines Bereichs (Mathematik, 
Grammatik) tragt zu allgemeiner Denkschulung bei. 

Allerdings stuft sich diese Ausbreitung (wie schon angedeutet) 
ab nach der formalen Verwandtschaft. So wird sich die maximale 
Fingerubung des Uhrmachers viel mehr in anderen feinmecha
nischen Fertigkeiten als etwa in gesteigerter Arm- und Bein
Geschicklichkeit beim Turnen auswirken. Standige "Obung in 
mathematischem Denken ist zwar sieher mitubend wirksam fur 
die Bewiiltigung von Denkprozessen der exakten Logik; dagegen 
wird die so ganz andersartige sprachlich-geschichtliche Logik, 
wie sie z.B. in den grammatischen Kategorieen verk6rpert ist, 
davon nur wenig beruhrt werden. 

Hier kann es sogar zu einer - der Mitubung entgegengesetzten 
- Erscheinung kommen: zur Leistungsherabsetzung auf jenen 
fremderen Gebieten. Eine solche Schadigung tritt urn so eher 
ein, je starker die Ubung in h a 1 t 1 i c h gebunden ist und 
bleibt. Daher finden wir grade bei begrenzten Talenten so oft das 
Verdorren derjenigen Tatigkeiten, die ausserhalb des Interessen
und Ubungs-Gebiets liegen. Je starker dagegen das For m a 1 e 
der Leistung bei dem Uben in den Vordergrund tritt, urn so eher 
ist ein positives Uberstr6men der Wirkung auf andere Leistungs
gebiete m6glich. 

Die hier angedeuteten Moglichkeiten und Schranken einer 
"formalen Bildung" naher zu behandeln, ist nicht mehr Aufgabe 
der Psychologie, sondern der Padagogik. 

4. U b bar k e i tun dUb u n g s f a h i g k e i t 

a) Es gibt wohl kaum irgend ein personales Tun, das nieht 
durch Ubung in seinem Leistungsgrad verbessert, durch Nieht-
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Ubung herabgesetzt wiirde. Aber der Grad m6glichen Ubungs
fortschriUs (die" U b bar k e it") ist bei verschiedenen Funk
tionen sehr verschieden. 

Relativ gering ist die Ubbarkeit bei jenen Funktionen, die 
dem Vitalgrund des Lebens nahe stehen. Sie bediirfen ja auch 
normaler Weise der eigentlichen "Ubung" wenig. Atmen, Essen 
u.s.w., sind Tatigkeiten, bei den en die Ausiibung jeder m6g
lichen Einiibung vorausgeht, die auch ohne eigens darauf ge
richtete vVillenseinstellung sofort angemessen funktionieren oder 
schnell dazu reifen, deren Voraussetzungen also ganz oder vor
nehmlich im Angeborenen und Instinktiven zu suchen sind. 

Eigentlicher Ubung bediirftig sind dagegen jene Funktionen, 
die den kulturellen Oberbau des menschlichen Lebens aus
machen und nur durch Erfahrung, Technik, Unterricht u.s.w. 
zuganglich sind. 

Der normale Mensch eignet sich das Laufen und die notwendige 
Beherrschung der Muttersprache an, ohne dass dazu besondere 
Lauf- oder Sprech-" Ubungen" n6tig waren; dagegen ist fiir 
Schlittschuhlaufen und Aneignung einer Fremdsprache das be
wusste und willentliche Uben die Regel. Wahrend in den kultu
rellen Bereichen die Fertigkeit im Leisten durch die Ubung iiber
haupt erst g esc h a f fen werden muss, ist bei den Vital
leistungen die Fertigkeit schon da und kann durch Ubung h6ch
stens mod i f i z i e r t werden. Darum nimmt hier die Ubung 
sehr eigentiimliche Formen an. 

Wir finden erst ens die Einiibung von E r sat z 1 e i stu n g e n 
dort, wo die Ausiibung der normalen Vitalfunktion verhindert 
ist, so bei Sinnes- und Bewegungsdefekten. Der Erblindete muss 
die Orientierung in der Welt, das Alleingehen, das Ertasten 
feinerer Gegenstandsbeschaffenheiten durch Ubung lernen; 
der Taubstumme muss unsagIiche Ubungsenergie darauf ver
wenden, die Sprechbewegungen des Lehrers nachzubilden. 
Entsprechend geht es den Arm- und Bein-Amputierten, den 
Geliihmten u.s.w. Sie miissen sich Ersatzhandlungen einiiben 
fiir solche Normalhandlungen, die einer Einiibung nicht be
durft hatten. 

Besonders wichtig wird dieses Uben dort, wo die Defekte sehr stark 
sind: so hat die taubblinde Helen Keller durch unabHissiges Uben die 
Fingersprache und dann die Lautsprache beherrschen gelernt; der 
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armlos geborene Artist Unthan hat ein Leben gefiihrt, das aus einer 
Reihe von lJbungserfolgen bestand fiir Handlungen, die der mit Armen 
begabte Mensch selbstverstandlich, d.h. ohne "Einiibungsmassnah
men" lernt und vollzieht (das Benutzen des Loffels, das Sich-Waschen 
u.s.w.). 

Die iiberraschend grossen Erfolge so1cher Ersatziibungen sind 
nur dadurch verstandlich, dass ein vitales Bed ii r f n i s sei
nen normalen Weg der Befriedigung versperrt findet, und sich 
nun einen anderen Weg bahnt, auf dem die Erfilllung erreich
bar ist. 

Eine andere Gruppe hierher gehoriger Ubungen bezieht sich 
nun gerade auf die Un t e r d r ii c k u n g so1cher vitalen Be
diirfnisse. Wenn man Funktionen, die von selbst ablaufen und 
keiner Einiibung bediirfen, n i c h t ausiiben will, so muss 
diese Hemmung eingeiibt werden. ] a es ist dies die schwerste 
Art von Ubung iiberhaupt, da sie nicht mehr auf die Voraus
setzung eines natiirlichen Bediirfnisses gestiitzt ist, sondem im 
Gegenteil dem Bediirfnis den Hemmungswillen entgegenstemmt. 
Hierher gehoren die Hungerkiinstler, die sich im Fasten iiben, 
bis sie zu phantastischen Fristen der Nichtemahrung kommen; 
vor allem die Biisser und Fakire, deren Ubungen im Atemanhal
ten, im Nichtreagieren auf Schmerzen, im Unbeweglich-Sitzen 
oder-Stehen (Saulenheilige), im Fasten u.s.w. lauter Ziele der 
Bediirfnisunterdriickung haben. Betrachtet man aber diese 
antivitalen Ubungen naher, so zeigt sich, dass es nicht eigentlich 
auf die spezifische Hemmung dieser oder jener Vitalfunktion 
ankommt (das Atmen an sich ist nicht etwas Unterdriickungs
wiirdiges), sondem auf den Sieg des Einiibungswillens iiber das 
Ausiibungsbediirfnis. Es sind im Grunde for m a leW i I -
len s ii bun g e n; und in der Tat wird ja z.E. bei den Exer
zitien verschiedener Monchsorden ausdriicklich als eigentliches 
Ziel hingestellt: die allgemeine Herrschaft des spirituellen Wil
lens iiber das vitale Triebleben iiberhaupt. 

Es ergibt sich also, dass auf den reinen Vitalgebieten systema
tisches Uben eigentlich nur in abnormen Fallen (des Defekts, 
der Erkrankung, der Askese, der sportlichen Monomanie) vor
kommt. Dagegen ist doch auch auf jenen kulturell bdingten 
Gebieten, auf denen geiibt ·wird und werden muss, stets ein mehr 
oder minder starker E ins chI a g des Vi t a len vorhan-
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den, der dem Grad der Ubbarkeit Grenzen setzt. Wir erwahnten 
z.B. fruher, daIs innerhalb der musikalischen Ausbildung die 
rhythmische Fertigkeit in viel geringerem MaIse ubbar ist, als 
die melodische, und begrundeten es dort mit der starkeren vi
talen Verankerung des Rhythmus. Ebenso sind beim Erlernen 
einer Fremdsprache Wortschatz, Grammatik, Syntax u.s.w. in 
viel hoherem MaIse ubbar als Ausdrucksfahigkeit, Sprechtempo, 
Feinheiten der Aussprache - weil bei den letztgenannten 
Merkmalen viel mehr angeborene Fahigkeiten dem neuen 
Sprechstoff entgegenkommen mussen. 

So gibt es innerhalb eines jeden Leistungsgebietes Momente 
verschiedener Ubbarkeit. Die hier bestehenden Abstufungen 
sind noch wenig bekannt; ihre Feststellung wird aber von gros
ser praktischer, insbesondere psychotechnischer und padagogi
scher, Wichtigkeit sein. Denn nur bei den stark ubbaren Funk
tionen besteht die Hoffnung, dass ein zunachst tiefer Leistungs
stand durch Ubung merklich erhoht werden kann; und nur hier 
lohnt sich der grosse Aufwand von Kraft und Zeit bei Lehrer 
und Zogling (Meister und Lehrling u.s.w.), der fur das Uben 
erforderlich ist. 

Bei solchen praktischen Erwagungen ist ferner stets darauf 
zu achten, wie viele Vorubungen schon stattgefunden haben, 
ehe mit der eigentlichen Ubung begonnen wird. Denn der typi
sche Verlauf der Ubungskurve (s. S. 681) beweist ja, dass die 
weitere Ubbarkeit einer Funktion urn so geringer ist, je mehr 
Ubung schon vorausgegangen ist. 

Zwei 14 jahrige Knaben werden mit psychotechnischen Handfertig
keitstests gepriift; der eine kommt aus einer Schule mit Werkunter
richt, der andere aus einer Schule ohne so1chen. Zeigen beide in der 
Priifung g 1 e i c h e Leistungen, so ist zu erwarten, dass der zweite 
spater den ersten merklich iibertreffen wird; denn er hat noch die Mog
lichkeit eines grosseren Obungsaufstiegs in "Handgeschicklichkeit" 
vor sich als jener. 

b) Aber nicht nur von dem Geubtheitsgrade der Funktion 
sind individuelle Unterschiede abhangig, sondern von spezifi
schen per son ale nUb u n g s e i g ens c h aft e n. Sie 
bedingen die "U bun g s f a hi g k e it." 

Es gibt zunachst, rein graduell angesehen, Menschen mit 
starker und mit schwacher Fahigkeit, sich durch Ubung zu ver-

Stern, Psychologie 44 
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vollkommnen. Starke Ubungsfahigkeit findet sich bei solchen, 
die im allgemeinen haushiilterisch mit ihren Fahigkeiten und 
Energieen umgehen, aber dort, wo es gefordert wird, intensive 
Selbstbeanspruchung aufbringen konnen. Die generelle Kraft
okonomie hat Reserven entstehen lassen, aus denen heraus die 
zu erfolgreicher Ubung erforderliche Ausdauer und Starke der 
Konzentration moglich ist. Ein solcher Mensch erreicht dann 
in unermiidlichem Training Fertigkeitsstufen, die nicht nur die 
Umgebung, sondern auch ihn selbst iiberraschen. 

Wesentliche Personlichkeitsverschiedenheit entsteht ferner 
dadurch, dass sich die Ubungsfahigkeit mehr auf die Leistungs
steigerung oder auf die Aufwandsminderung beziehen kann. In 
jenem Falle wird die Leistung durch Ubung vor allem v 0 11-
k 0 m men e r, in diesem aut 0 mat i s c her. Menschen der 
ersten Art behalten den Gegenstand der Ubung dauerndimBlick
punkt der Aufmerksamkeit, da sie unermiidlich auf seine op
timale Verwirklichung bedacht sind; Menschen der zweiten Art 
geben sich vielleicht mit einer geringeren Leistungshohe zufrie
den, verstehen es aber, den Vorgang mit immer grosserer Selbst
verstandlichkeit ablaufen zu lassen. 

Der Unterschied ist dort, wo er sehr ausgesprochen auf tritt, 
von hoher berufspraktischer Wichtigkeit. Bei allen Berufen, 
die eine grossere Variationsbreite der Betatigung besitzen und 
einen starkeren Anspruch an Nachdenken, Umstellen, Organi
sieren u.s.w. erheben, ist der erste Typ erforderlich; auch bei 
grosster Ubung darf das Tun nicht mechanisch werden, well es 
dann der jeweiligen Besonderheit der Anforderungen nicht ge
recht ist. Bei einformigen Betatigungen dagegen (Arbeit am 
laufenden Band: Ablegen, Sortieren u.s.w.) ist der Typ des auto
matisierenden Arbeiters angebracht, well die Tatigkeit viel zu 
wenig Stoff fiir dauernde Anspannung der Aufmerksamkeit 
darbietet. Die ideale Geiibtheit eines Arbeiters ist diejenige, die 
die Gleichformigkeitsmomente der Arbeit automatisiert, urn den 
variierenden Momenten urn so intensiver durch mitgehende 
Aufmerksamkeit entsprechen zu konnen. 

Herbert Wunderlich hat lehrreiche Feststellungen iiber verschiedene 
T y pen der Obungsfahigkeit gemacht, die bei gleichformiger Arbeit 
erkennbar werden. Sein "Monotonieapparat" erfordert das fortlaufen
de Ablegen von zugefiihrten Werkstiicken in zwangslaufigem Tempo. 
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Manche Menschen bleiben nun mit ihrem bewussten Erleben stets an 
die Arbeit gebunden, obwohl sie dem Geist keinerlei Nahrung gibt. Das 
Zwangstempo gerat in Konflikt mit dem Eigentempo, was sehr unlust
voll empfunden wird. Auch bei maxi maIer Obung tritt keine Mechani. 
sierung ein, vielmehr ein wachsender seelischer Widerstand bis zur 
Unertraglichkeit. 1m Gegensatz dazu ist ein anderer Typ imstande, 
das vorgeschriebene Tempo ohne weiteres innerlich zu akzeptieren und 
sich von einer vagen, rhythmisch-motorischen Einstellung tragen zu 
lassen. Innerhalb dieser wird die Handlung in kiirzester Zeit vollstandig 
mechanisiert, wahrend sich das Bewusstsein mit ganz anderen Gegen
standen zu beschaftigen vermag. Bei einem Zwischentyp ist eine Art 
Bewusstseinsspaltung vorhanden: die Arbeitshandlung wird in schnel
ler Obung gebessert, aber nicht ganz ins Unbewusste abgedrangt; im
merhin besteht die Moglichkeit zu einer, wenn auch nicht voll konzen
trierten, geistigen Nebenbeschaftigung. 

II. ERMUDUNG 

1. Ermiidung und :.\-liidigkeit 

Der dynamische Vorgang einer akuten Leistungsabnahme 
heisst E r m ii dun g. 

An jedem Ermiidungsvorgang ist dreierlei zu unterscheiden: 
die Veranderung der Leistung selbst (unter Unstanden darstell
bar in einer E r m ii dun g sku r v e), die Ermiidung erzeu
gende U r sac he, der Be w us s t s e ins. Niederschlag des 
Vorgangs (die Miidigkeit). 

a) Urn mit dem letzten zu beginnen: M ii dig k e i t und 
Ermiidung sind nicht identisch. Miidigkeit ist ein rein psycholo
gischer Erlebensbegriff, Ermiidung ein psychophysisch neutraler 
Leistungsbegriff. Beide Erscheinungen konnen auch in gewissen 
Grenzen von einander unabhangig auftreten. So gibt es Situ
ationen von solcher Wucht, dass der Mensch seine Leistungs
energie bis zum letzten ausschopft und hierdurch seine weitere 
Leistungsfahigkeit aufs Starkste beeintrachtigt (sich also hoch
gradig "ermiidet"), ohne dass das Erlebnis der Miidigkeit auf
kame: so beim Laufen auf der Flucht vor Verfolgern, bei der 
Lernarbeit zu einem nahe bevorstehenden, sehr gefiirchteten 
Examen u.s.w. Umgekehrt kann ein lebhaftes Miidigkeitsgefiihl 
auftreten (z.B. bei der Neurasthenie), ohne dass die Leistungs
fahigkeit objektiv merklich herabgesetzt sein miisste. 
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Allerdings bilden solche Falle der Unstimmigkeit doch die 
Ausnahme. Normalerweise ist Miidigkeit das psychische Sym
ptom eintretender Ermiidung. Die Leistungsminderung macht 
sich erlebnismafsig nicht nur in dem Wissen urn den verringerten 
Tatigkeitseffekt, sondern in einer Anderung der G e f ii hls-
1 age geltend. 

Fiir das GefUhl der Miidigkeit ist das Bewusstsein der Schlaff
heit sowie Aktivitats- und Impulsschwache wesentlich. Nicht ein
deutig dagegen ist die Stellung des Gefiihls in der Lust/Unlust
Dimension. Miidigkeit ist durchaus nicht immer unlustbetont; in 
milderen Graden kann es geradezu als lustvoll empfunden werden 
("eine wohlige Miidigkeit durchstramt meine Glieder"). 

Ferner kann das MiidigkeitsgefUhl lokalisiert oder total sein; 
nach einer Wanderung fiihle ich Miidigkeit in den Beinen, wah
rend ich mich sonst noch ganz frisch fiihlen mag. Wandere ich 
noch langer, so verbreitet sich das MiidigkeitsgefUhl allmahlich 
iiber den ganzen Karper; ich fUhle mich dann sogar "zu miide 
zum Denken". - Die Miidigkeit, mit der gesunde Kinder abends 
ins Bett fallen, hat ausgesprochenen Totalitatscharakter. 

Die per son ale Bed e u tun g des Miidigkeitsgefiihls 
besteht darin, dass es als Warnungs- und Regulierungs-S i g n a 1 
dient. In ihm kommt der Mensch zum Bewusstsein, dass eine 
Leistungsminderung im Entstehen begriffen ist und sich bei Fort
setzung der Tatigkeit zu verstarken droht. Das Gefiihl hat also 
pro s p e k t i v e n Sinn; es ruft dem leistenden Menschen ein 
"Halt" zu, weckt und steigert das Bediirfnis nach Leistungsunter
brechung und Ruhe. Das 10k a I e Miidigkeitsgefiihl verrat, dass 
einem bestimmten Organ (in unserem obigen Beispiel: den Bei
nen) nicht mehr die friihere Energiemenge zum Leisten zur Ver
fUgung steht; das Tot a I g e f ii h I weist hin auf beginnende 
Erschapfung des Gesamtvorrats an personaler Energie. - Lustbe
tont kann das Miidigkeitsgefiihl daher nur sein, wenn die bisherige 
Energiebeanspruchung nicht zu stark war, und wenn der impera
tivische Charakter des Gefiihls "Schluss mit der Leistung; ruhe 
dich aus" wirksam wird. Denn das gemachliche Sichgehenlassen 
und Entspannen kann von Lust begleitet sein. 

In den oben geschilderten Fallen der U n s tim mig k e i t 
von Ermiidung und Miidigkeit ist also der Signalcharakter des 
Gefiihls g est art gewesen. Der Mensch, der in Lebensgefahr 
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Hiuft und Hiuft, bis er vollig erschopft im rettenden Refugium zu
sammenbricht, durfte dem Bewusstseinssignal seiner abnehmen
den Krafte nicht Raum geben, weil Existenzrettung wichtiger ist 
als Kraftokonomie und Gesundheit. Der Examenskandidat, der 
die Nachte hindurch lernt, benutzt sogar besondere Exzitantien, 
urn das Miidigkeitsgefiihl zu bet a u ben. - Umgekehrt fiihlt 
sich der Neurastheniker schon von morgens an miide, trotz 
guten Schlafes und ohne dass er sich durch vollzogene Leistungen 
hatte "er" -muden kOnnen. Bei ihm ist das Gefiihl ein T r u g
s i g n a 1; es tauscht ihm Leistungsunfahigkeit vor, wahrend im 
Grunde Leistungsunlust, Leistungsekel in ihm lebt. 

b) U r sac hen de r E r m ii dun g. - Herabsetzung des 
Leistungswertes wird durch zwei Gruppen von Ursachen erzeugt: 
durch Ermiidungsreize und durch Leistungen selbst. 

Zu den E r m ii dun g s rei zen gehoren: 
I) Vi tal e Einfliisse, die aus der physikalisch-chemischen 

Beschaffenheit der Umwelt herriihren. Ermiidend wirken daher 
atmosphaerische und klimatische Bedingungen, wie: ungewohn
liche Hitze und Kalte, feuchtschwiile Luft, Aufenthalt in schlecht 
ventilierten Raumen; ferner spezifische Stoffe, die das dynami
sche Niveau des Organismus senken (Alkohol, Morphium). 

2) M 0 not 0 n e Reize. Da zu dynamischer Konzentration die 
Abhebung des beachteten Gegenstandes von seiner zeitlich
raumlichen Umgebung erforderlich ist, muss eine Reizsituation, 
die diese isolierende Herausarbeitung erschwert, die Leistungsfa
higkeit herabsetzen. Darum wird der Mensch durch eintonig sich 
folgende Reize entweder eingelullt (Klappern einer Miihle, Bach
rauschen, einformiger Gesang) oder angestrengt (flimmernde 
Filme), in beiden Fallen ermiidet. Diese Wirkung wird verstarkt, 
wenn die Monotonie nicht nur auf die Sinne wirkt, sondern auch 
zu passiven Eigenbewegungen des Korpers fiihrt. Die ermiidende 
Wirkung des Eisenbahnfahrens ist auf die Verbindung des Klap
pergerausches mit der dauernden Vibration des Korpers zuriickzu
fiihren. Die Miitter aller Zeiten und Volker wissen, dass das sicher
ste Mittel, den Saugling zu ermiiden und einzuschlafern, in der 
Verbindung eintonigen Gesanges mit dem Hin- und Herwiegen 
des Kindes besteht. 

3) A 11 gem e i neB e 1 a stu n g d e r p s y c hop h y s i-
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s c hen Ene r g i e. Der Mensch wird ermiidet nicht nur durch 
Arbeit, sondern auch durch Vergniigungen, durch unhygienische 
Lebensweise, durch zu geringe Schlafmoglichkeit, ja auch durch 
eine Ubertreibung derjenigen Mafsnahmen, die der Erholung 
dienen soIlen, wie Spiel, Aufenthalt in frischer Luft U.S.w. 

Den genannten Ermiidungsreizen stehen nun jene Ursachen 
gegeniiber, die im Leisten seIber liegen. Denn jed e Lei stu n g 
z e h r t, wenn sie Hi.ngere Zeit fortgesetzt \vird, ani h r e r 
e i g e n e n K r aft que 11 e. Die Handlungscinh.eiten ("Ak
te") innerhalb einer fortIaufenden Arbeit stellen also gleichzeitig 
Ermiidungswirkungen (der vorangegangenen Akte) und Ermii
dungsursachen (fiir weitere Akte) dar. 

Diese eigentliche "L e i stu n g s e r m ii dun g" ist das 
Hauptthema aller Ermiidungsuntersuchungen in Psychologie, 
Padagogik, Hygiene, Psychotechnik und Betriebslehre. Solch be
sonderes Interesse hat seinen guten Sinn; die genaue KontroIle, 
Messbarkeit und Beeinflussbarkeit von Leistungen ermoglicht 
sowohl die exakte Erforschung der Ermiidungserscheinungen wie 
auch die praktische Einwirkung auf die Gestaltung des Unter
richts, der Fabrikarbeit u.s.w. Aber die bevorzugte Erforschung 
der Leistungsermiidung sollte nicht zur Nichtbeachtung jener 
leistungsfremden Ermiidungsreize fiihren, die wir oben skizzier
ten; ihre Bedeutung ist darum nicht geringer, weil sich ihre Wir
kungen nicht so leicht isolieren und in Ziffern fassen lassen. 

Leistungsermiidung ist also die Her a b set z u n g d e r 
Lei stu n g d u r c h Lei stu n g, mithin das Gegenstiick 
zu der "akuten Ubung", die wir im vorigen Abschnitt schilderten. 
Bei einer langer dauernden Arbeit sind beide Faktoren wirksam 
und meist nicht von einander trennbar. Die Ubung verbessert, 
erleichtert, mechanisiert die Leistung, verringert den Au f
wan d der notigen Energie. Die Ermiidung aber verringert 
durch Energieverbrauch den V 0 r rat der noch verfiigbaren 
Energie, erschwert und versch1echtert die Leistung. Entwirft 
man die "Arbeitskurve" einer solchen fortlaufenden Arbeit (vgl. 
die S. 671 genannten Methoden), dann gibt es Strecken, in denen 
die Leistungshohe konstant bleibt --hier halten sich also Dbungs
und Ermiidungs-Wirkungen die Wage -, andere Strecken mit 
Uberwiegen der einen oder der anderen Wirkung. Zuweilen wer-
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den verschiedene Leistungsmomente in verschiedenem Mafse von 
Ubung und Ermiidung betroffen. Hat man Hingere Zeit eine ein
formige Arbeit zu verrichten, so erhoht die steigende Ubung 
durch Mechanisierung im allgemeinen die Lei c h t i g k e i t 
u n d S c h n e 11 i g k e i t des Vollzugs, wahrend zugieich die 
steigende Ermiidung die G ii t e der Leistung herabsetzen kann. 

Schulversuche mit einfachen schriftlichen Rechenaufgaben, die eine 
Stunde dauerten, ergaben, dass das Tempo des Rechnens zwar zunahm, 
in weit hoherem Grade aber auch die Fehlerhaftigkeit, sodass der Er
miidungseffekt den "Obungseffekt iibertraf. (Burgerstein, Laser). 

2. S p e z i f i s c h e u n d a u sst r a hIe n d e 
Ermiidung 

Genau so wie die Ubung sich auf andere personale Bereiche 
ausbreitet (als Mitiibung, s.S. 684), bleibt auch die Ermiidungs
wirkung nicht auf das urspriingliche Leistungsgebiet beschrankt, 
sondern strahlt aus auf andere Funktionskreise und kann 
schIiessIich -als Totalermiidung - die ganze Person ergreifen 1). 

Auch jenes bei der Mitiibung gefundene Gesetz: dass sich die 
Ausstrahlung abstuft nach dem Grade der Verwandtschaft der 
Funktionsgebiete - gilt fiir die Mitermiidung. Wenn jemand 
Iangere Zeit mit dem rechten Arm schwere Arbeit geleistet hat, 
wird er nun auch mit dem Iinken Arm nicht so leistungsfahig sein 
wie sonst, wiihrend die Krafte seiner Beine vielleicht nicht so 
sehr in Mitleidenschaft gezogen sein mogen. Entsprechend im 
Psychischen: Schliesst sich an eine anstrengende Unterrichts
stunde im Franzosischen eine solche im Englischen, so wird sich 
die ausstrahlende Ermiidung viel mehr bemerkbar machen, als 
wenn auf die Sprachstunde Unterricht in Naturkunde folgt. 

la, es kann hier sogar ein paradoxer Wirkungs u m s chI a g 
eintreten, wenn die beiden Leistungsgebiete recht verschieden 
sind. Es ist dann moglich, dass die Ermiidung auf einem Gebiet 
die Leistungsdisposition fUr das fremde Gebiet nicht nur nicht 
beeintrachtigt, sondern sogar begiinstigt. Die Ausstrahlung wird 

') Ph y s i 0 log i s c h sind die Ausstrahlungserscheinungen mit der Lehre von 
den "Ermtidungsgiften" in Verbindung zu bringen. Jed e Leistung - mag sie yom 
Gehirn oder von den Gliedern vollzogen werden - ruft in dem beteiligten Organ 
biochemische Anderungen hervor, die die weitere Funktion des Organs beeintrach
tigen. Da aber die so erzeugten Ermtidungsgifte durch den ganzen K6rper gesptilt 
werden k6nnen, wird auch die Leistungsfahigkeit anderer Organe vermindert. 
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also durchkreuzt durch das Prinzip der A b w e c h s I u n g : 
der Verbrauch von Energie an einer Stelle personalen Leistens 
hat Ansammlung und Aufstauung der Energie an einer anderen 
Stelle zur Folge, sodass hier nun der Leistungsvollzug besonders 
leicht und gut von statten geht. Die ganz andere Betatigung 
wirkt dann geradezu erholend. 

Diese widerspruchsvollen Vorgange der Ermiidungsausstrah
lung einerseits, der Erholung durch Abwechslung andererseits 
erschweren Analyse und Voraussage auf dem Gebiet der perso
nalen Dynamik betrachtlich. 

Wenn z.B. ein Schiller einen Schulvormittag hinter sich hat, 
der durch vorwiegend theoretische Stunden eine starke geistige 
Ermiidung erzeugt hat, so kann diese auf den K6rper ausstrahlen, 
sodass sein Schritttempo auf dem Heimweg, seine Korperhaltung 
u.s. w. energetische Minderung zeigen. Aber es kann j ene Ermiidung 
auch dazu fiihren, dass er sich nun nach dem langen Sitzen 
austoben muss, dass also nicht korperliche Entspannung, sondern 
starke korperliche Energieentladung als angemessene Reaktion 
auf den geistigen Energieverbrauch gesucht wird. Viel hangt 
hier von individuellen Anlagen ab, doch lasst sich auch einiges 
Allgemeine sagen. Die Tendenz zur Ausstrahlung der Ermiidung 
ist gross, wenn die primare Ermiidung sehr stark war, wahrend 
eine maIsige Ermiidung ihre Kompensation eher in andersartiger 
Betatigung finden kann. Ferner ist, selbst bei starkem Wechsel 
der Betatigungs g e b i e t e, weniger mit Erholung als mit 
Ausstrahlung zu rechnen, wenn die For men der Energiean
spannung ahnlich bleiben. 

Ein Beispiel: Es ist fruher oft empfohlen worden, die Pausen zwi
schen den theoretischen Schulstunden mit "lO-Minuten-Turnen" aus
zufullen; indessen hat sich herausgestellt, dass dadurch keine Erholung 
von der geistigen Anstrengung, sondern eine Zusatzanstrengung er
zeugt wurde. Was der Schuler zur Erholung braucht, ist vor allem Ent
spannung der Auf mer k sam k e i t von dem Zwang, sich auf 
aussere Forderungen einzustellen. Ein solcher Zwang ist aber auch 
beim Turnen vorhanden; und selbst der grosse Unterschied: dass es 
sich vorher um Vokabeln und Grammatik, jetzt um Bewegungen han
delt, wird sekundar gegenuber dem Umstand, dass wiederum die Ener
giezerstreuung oder spontane Energielenkung unterbunden ist. Nur 
eine wirkliche "Pause", die dem Schuler die Verfiigung uber seine Dy
namik f rei g i b t, kann von dem vorangegangenen Aufmerksam
keitszwang erholen. 
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Die enge Beziehung zwischen Ermiidung und Aufmerksam
keitsspannung 1) macht sich auch wah r end des Unterrichts 
geltend und zwar in der nun schon mehrfach behandelten Er
scheinung der Una u f mer k sam k e i t 2). Diese gewinnt 
jetzt geradezu eine personale S c hut z bedeutung: sie dient 
als Prophylaxe gegen zu schnelle Ermiidung. 

Der Umstand, dass ein Schiiler nicht wahrend des ganzen 5-stiindi
gen Schulvormittags maximal aufmerksam ist, mag zwar fiir den Leh
rer unbequemsein; fiir den Schiiler ist es eine Notwendigkeit. Dadurch, 
dass er sich durchschnittlich auf einem mittleren Stand der Aufmerk
samkeit halt, aus dem er auf E r for d ern i s auf den Aufmerk
samkeitsgipfel klettern kann, treibt er unbewusst eine Kraftokonomie, 
ohne die der Schulunterricht die schadigendsten Ermiidungswirkun
gen zeitigen miisste. Deshalb ist auch Privatunterricht, in welchem 
niemals ein anderer "dran" ist, so dass der Schiiler dauernd auf dem 
Aufmerksamkeitsmaximum bleiben muss, viel ermiidender als Klas
senunterricht. Fiinfstiindiger taglicher Privatunterricht fiir ein Kind 
ware fast undenkbar. 

In den gleichen Zusammenhang gehort endlich die Erscheinung, dass 
der SchUler, der wegen mangelnder Begabung oder mangelnden Inte
resses die notige Schulaufmerksamkeit standig erzwingen muss, viel 
mehr ermiidet als jener, der den Gegenstanden Interesse und spontane 
Aufmerksamkeitseinstellung entgegenbringt. 

Die viel gebrauchte Begriffsscheidung von k 0 r per 1 i c her 
u n d g e i s t i g erE r m ii dun g erweist sich nach allem 
bisherigen als sehr problematisch. Brauchbar sind die Katego
rieen nur, solange man allein die ermiidenden U r sac hen 
beriicksichtigt. Ermiidung kann erzeugt werden durch rein 
korperliche Betatigung (z.B. schwere Schmiedearbeit), durch rein 
geistige Betatigung (langeres Kopfrechnen), durch psychophy
sische Betatigung (Halten eines Vortrages in einem grossen 
Raum, der viel Stimmaufwand fordert). Sob aId wir aber die 
Ermiidungsw irk u n g e n betrachten, verfliessen die Grenzen 
sofort, unddie Totalitat der Person macht sich mehr oder weniger 
entschieden geltend. Die oben erwahnten "Ausstrahlungen," das 
Bediirfnis nach Abwechslung, die Inanspruchnahme der (gebiets
unabhangigen) Aufmerksamkeit - all dies lasst sich nicht mehr 
in die Schranken bannen, die durch den geistigen ober korper
lichen Ausgangspunkt der Leistungen gesetzt zu sein schienen. 

') Auf sie hat besonders Lipmann hingewiesen. 
') s. S. 660. 
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3. E r m ii dun g s m e s sun g e n 

Messen Hi.sst sich immer nur eine spezifische Erscheinung und 
deren Abnahme beim Ermiidungsvorgang, nicht die Totalande
rung, die in der Person durch Ermiidung hervorgerufen wird. Man 
muss aber unterscheiden zwischen solchen Messungen, bei welchen 
das Leistungsgebiet der Ermiidungsursache und der Ermiidungs
wirkung identisch ist, und solchen Messungen, welche die einge
tretene Ermiidung aus einem andersartigen Symptom erschliessen. 

Zur ersten Gruppe von MaIsverfahren geh6ren die schon mehr
fach erwahnten "fortlaufenden Arbeitsmethoden"; hier wird 
d u r c h bestimmte Dauerleistungen (Rechnen, Diktatschreiben, 
Assoziieren u.s.w.) Ermiidung erzeugt und a n den sinkenden 
Giite- und Menge-Ziffern eben dieser Leistung die Ermiidung 
abgelesen. - Ein weites praktisches Anwendungsgebiet dieser 
Methoden bildet die monotone Berufsarbeit. Denn die Gleich
formigkeit des Arbeitsprozesses erlaubt eine sehr genaue Ziihlung 
und Vergleichung der Teilleistungen (z.B. der gefertigten Werk
stiicke) aus den verschiedenen Zeitabschnitten des Arbeitstages, 
sodass hier das Absinken der Leistungsfiihigkeit nach Art und 
Grad unmittelbar ablesbar wird. 

Auf diese Weise konnte z.B. nachgewiesen werden, dass fur gewisse 
Arbeitsbetriebe eine langere Arbeitszeit infolge der starkeren Errnu
dungswirkung kein grosseres Leistungsergebnis erzielte als die urn eine 
Stunde gekurzte Arbeitszeit. 1) 

Wo aber die Leistung, welche Ermiidung erzeugt, nicht gleich
formig genug zu solchen Messungen ist, muss die "S tic h -
pro ben met hod e" einsetzen. Der Arbeitstag eines viel
beschaftigten Arztes oder der Schulvormittag eines Schiilers ist 
von so verschiedenartigen Leistungsanforderungen erfiillt, dass an 
den Leistungsquanten selbst eine Vergleichung der Ermiidungs
grade unm6glich ist. Man greift dann zu Kurzpriifungen mit 
identischer Methode, die mindestens zweimal - zu Beginn und 
am Ende der Arbeitsperiode - vorgenommen werden, urn die 
inzwischen eingetretene dynamische Minderung festzustellen. 
Feinere Messungen fiigen Zwischenpriifungen, z.B. jede Stunde, 
ein, urn eine "Ermiidungskurve" zu gewinnen. 

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Tages-
') Vgl. den Bericht von Otto Lipmann tiber die deutsche Arbeitszeitenquete. 
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a~beit in ihrer natiirlichen Mannigfaltigkeit nicht beeintrachtigt 
zu werden braucht, und dass die Stichprobe unabhangig ist von 
der Art der Leistung, durch welche die Ermiidung erzeugt wurde. 
So kann etwa das "Tempoklopfen" (s.S. 647) als Stichprobe 
benutzt werden: man lasst nach Abschluss jeder Stunde eine 
halbe Minute lang einem Dreitakt in dem natiirlich scheinenden 
Tempo klopfen und kann dadurch die Verlangsamung des psy
chischen Tempos feststellen - gleichgiiltig ob die Ermiidung 
durch eine korperliche Leistung oder durch wissenschaftliche 
Arbeit erzeugt wurde. 

Moglich ist diese Methodenart freilich nur durch den Tatbe
stand der Ermiidungs- A u sst r a h 1 u n g; ja gerade durch 
diese Methode wird die Wirkung solcher Ausstrahlungen in 
einem, apriori kaum zu erwartenden, Grade bewiesen. Sehr 
lehrreich sind hierfiir die Priifungen der Tastscharfe mit dem 
Aesthesiometer. Dieser Apparat besteht aus zwei Spitzen (ahn
lich denen eines Zirkels), die in verschiedenem Abstand auf die 
Haut gesetzt werden konnen; festgestellt wird die "Tastschwel
Ie", d.h. derjenige Spitzenabstand, der nicht mehr als Doppel
eindruck, sondern als e i n e diffuse Beriihrung erlebt wird. 
Untersucht man nun die Schwellenfeinheit eines Schiilers am 
Handriicken zu Beginn und am Ende des Schulvormittags, so 
ergibt sich, dass mittags oft ein doppelt so weiter Abstand der 
Spitzen notig ist. Die durch die verschiedenen Schulleistungen 
erzeugte Herabsetzung der Aufmerksamkeitsenergie tritt also 
- durch Ausstrahlung - bei der ganz heterogenen Leistung 
einer sensorischen Unterscheidung zu Tage. 

Als solche Stichproben sind natiirlich a II e Leistungen ver
wendbar, die in kurzer Zeit zu MaIswerten fiihren; und so werden 
denn hier die verschiedensten Verfahrungsweisen empfohlen 1). 

Korperliche Leistungen priift u.a. der "Ergograph" : ein Finger 
muss in rhythmischen Bewegungen ein Gewicht heben, bis die 
Kraft versagt; Hubzahl und Hubhohe werden graphisch regis
triert. Auch hier zeigen sich bemerkenswerte Ausstrahlungs
wirkungen; so war nach einem Universitatsexamen, das lediglich 
geistige Leistungen erforderte, die Hubleistung des Fingers weit 

1) Die rein biochemischen Stichprobenmethoden, mit denen z. B. die durch Er
mtidung veranderte Zusammensetzung des Blutes gemessen wird, konnen hier 
ausser Betracht bleiben. 
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geringer als vor Beginn des Examens, und zwar nicht nur bei 
dem Kandidaten, sondern auch beim Professor. 

Als Stichproben aus dem Gebiet g e i s t i g e r Leistungen 
verwendet man kurzfristige Rechenaufgaben, Intelligen~prii

fungen und ahnliches. Als Ebbinghaus mit solchen Methoden die 
Ermiidungswirkung eines Schulvormittags priifte, ergab sich, 
dass der Leistungsabfall fiir schwierige Intelligenzpriifungen 
grosser war, als fiir Gedachtnis- und Rechenleistungen: wieder 
zeigt sich, dass es vor allem die Auf mer k sam k e i t ist, 
welche durch die mehrstiindige Schularbeit an Energie einge
biisst hatte. 

Der verlockenden Bequemlichkeit solcher Stichprobenmetho
den steht aber ein schwerer Mangel gegeniiber: die personale 
Bed e u tun g der gefundenen Ermiidungsgrosse ist nicht 
eindeutig. Wenn nach fiinfstiindigem Schulunterricht die Tast
scharfe oder die Fingerhubkraft stark herabgesetzt ist, so ist 
gewiss eine merkliche Ermiidung nachgewiesen: aber was be
deutet diese Ermiidung fiir die natiirliche Leistungsfahigkeit 
des Kindes auf den Schulgebieten? Und was bedeutet sie fiir 
die geistige und korperliche Hygiene des Kindes? 

Als vor einem Menschenalter Ermiidungsmessungen dieser Art 
aufkamen, glaubte man, ihre Ergebuisse ohne weiteres als Zeichen 
einer U b e rIa stu n g der Schiller ansehen zu diirfen (so 
z.B. Krapelin). Das war ein Fehlschluss, zum mindesten eine 
unzulassige Verallgemeinerung. Man hat die Beziehung der Er
miidung zu anderen dynamischen Kategorieen nicht geniigend 
beachtet, denen wir uns jetzt zuzuwenden haben. 

4. E rho 1 u n g. U b e r m ii dun g. Sat t i gun g 

Voranzustellen ist der Satz: Ermiidung ist ein Vorgang des 
nor m a len Personlebens, keine krankhafte Erscheinung, die 
bekampft werden muss. Sie k 0 n n t e auch garnicht vermieden 
werden; denn solange der Mensch Leistungen vollzieht, verrin
gert er durch das Leisten seine weitere Leistungskapazitat, d.h. 
er ermiidet. Normal ist die Ermiidung, die sich in den Grenzen 
der allgemein menschlichen Periodik haIt, also durch einen ent
gegengesetzten Prozess riickgangig gemacht wird. Dieser heisst 
E rho 1 u n g. In der Erholung werden die verbrauchten Energien 
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wieder ersetzt, die geminderte Leistungsfahigkeit wieder ge
steigert, und schliesslich auch das Bedtirfnis nach neuen Leistun
gen geweckt. Daher sind die Moglichkeiten der Erholung nicht 
minder mannigfach als die der Ermtidung. Spontane, selbstge
wahlte Beschaftigung kann nach ermtidender Zwangstatigkeit 
ebenso erholend wirken wie Aufenthalt im Freien, kraftige Er
nahrung, korperliche Ruhe und Schlaf. 

Der gesunde Mensch kann, ja solI sich ruhig ermtiden; solange 
er die Gewahr hat, durch die normal en Erholungsmittel immer 
wieder auf die frtihere Leistungshohe und Frische zu kommen, 
sind hygienische Bedenken nicht am Platze. Vollberechtigt aber 
sind sie dort, wo die Regeneration garnicht oder nur mtihselig 
und in abnorm langsamem Tempo zu stande kommt. Der Feind 
ist also nicht die Ermtidung, sondern die U b e r m ti dun g. 
Aber gerade diese Formulierung zeigt, dass kein Ermiidungsmafs 
einer Stichprobe an sich angibt, ob die erlaubte Grenze zur Uber
mtidung schon tiberschritten ist. Diese Feststellung kann nur an 
der geschadigten Erholungsfahigkeit im ganzen gemacht werden. 

Wird Ubermtidung erzeugt durch aussere Anforderungen (der 
Schule, des Berufs), dann spricht man von "Uberbtirdung". 

Hier gibt es nun sehr starke in d i v i due 11 e Unterschiede. 
Dieselben Schul- und Hausarbeiten, die den Schtiler A nur 
innerhalb der normalen Erholbarkeitsgrenze ermtiden, konnen 
ftir den Schtiler Beine betrachtliche Uberlastung bedeuten und 
hygienisch unzutraglich werden. Ahnlich steht es auch bei Er
wachsenen beztiglich der Anforderungen des Berufslebens. Das 
Problem von Ubermtidung und Uberbtirdung ist daher nicht so 
sehr ein soIches der generellen, als eines der differentiellen Psy
chologie - und selbstverstandlich auch der Psychopathologie. 

Maximale Ubermtidung, die ein Leisten fUr langere Zeit tiber
haupt unmoglich macht, heisst "E r s c hop fun g". Auch sie 
kann korperlich sein ("man kann sich nicht mehr rtihren"), oder 
geistig sein ("man ist unfahig, einen Gedanken zu fassen"), oder 
die Totalperson betreffen. Bemerkenswert ist, dass die Unfahig
keit zu werteschaffenden Leistungen nicht identisch sein muss 
mit dem Unterbleiben jeglicher Aktivitat. Es gibt neben der 
schlaffen Erschopfung, die zu korperlicher und seelischer Passi
vitat fUhrt, auch die tiberreizte Erschopfung: man vermag nicht 
ruhig zu sitzen, sondern liiuft rastlos herum, zappelt mit den 
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Gliedern, spricht unaufhorlich - und ebenso im Geistigen: die 
Gedanken "drehen sich wie ein Miihlrad im Kopfe," die Affekte 
entIa den sich ungeregelt. Ungehemmtheit ist das Wesentliche am 
Zustande der Uberreizung. Jene hoheren Funktionen, die den 
Ablauf des personalen Geschehens ordnen und sinnvoll rich ten : 
Denken, Wollen, Aufmerksamkeit - versagen so sehr, dass nun 
die der Kontrolle ledigen primitiven Tatigkeiten urn so chao
tischer ihr Wesen treiben. 

Schliesslich muss von der Ermiidung noch der personale Zus
tand der "S a t t i gun g" unterschieden werden, der - in 
manchen ausseren Erscheinungformen sehr ahnlich - dennoch 
im Wesen anderer Natur ist. 1) 1st Ermiidung die Minderung der 
R ti stu n g s disposition en zu Leistungen, so Sattigung das 
Versagen der Ric h tun g s dispositionen. Das zeigt schon die 
ursprtingliche Bedeutung des Begriffs bei der Nahrungsauf
nahme. Sattigung tritt nicht dadurch ein, dass die zum Essen 
notwendige Muskulatur ermtidet, sondern weil man "genug" hat, 
weil das Bedtirfnis nach weiterer Ernahrung aufhort, ja, sich in 
sein Gegenteil, also in Abneigung gegen weiteres Essen, verkehrt. 

Gleiches gibt es aber auch im Psychischen. Das ist besonders 
deutlich bei eintonigen fortlaufenden Arbeiten. Man ware dyna
misch noch im stande, wenn auch mit Mtihe, die zum Arbeits
vollzug notige Aufmerksamkeit aufzubringen, aber - "es geht 
mit einem Male nicht mehr". Die unmittelbar beteiligten Organe 
konnten noch weiter leisten; aber die Person in ihren tieferen 
Schichten sperrt sich gegen die Fortsetzung der Arbeit, und bei 
weiterem Zwang dazu kann es bis zum Ekel und zu sinnlosem 
Ausbrechen aus dem Leistungsvollzuge kommen. Das "Nicht
mehrkonnen" hat hier also eine ganz andere Bedeutung, als bei 
der Ermiidung und Erschopfung; denn es ist ein Aufhoren der 
Leistungst end e n z, nicht der Leistungspotenz. Auch das 
aussere Erscheinungsbild zeigt Unterschiede: die Sattigung kann 
mit ganz anderer Plotzlichkeit auftreten als die Ermtidung; sie 
hat auch oft eine ganz andere Nachhaltigkeit und verhindert die 
\Viederaufnahme der Leistung noch nach Pausen, in denen die 
reine Ermiidungswirkung langst kompensiert sein mtisste. 

1) Die Erscheinungen der "Sattigung" sind neuerdings von Kurt Lewin und seinen 
SchUlern naher untersucht worden. 
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ACHTUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

DIE GEFUHLSPSYCHOLOGIE 

NACH IHREN BISHERIGEN THEORIEEN UND 

BEFUNDEN 

Die Lehre von den Gefiihlen stellt gleichsam die Feuerprobe 
fiir die personalistische Orientierung der Psychologie dar. Nir
gends ist die UnzuHmglichkeit des Versuchs, mit impersonalis
tischen Kategorieen Psychologie zu treiben, so deutlich wie auf 
dem Gebiet des Gefiihlslebens, nirgends das Bediirfnis nach 
einem v611igen Wechsel des Betrachtungsweise dringender. 

Aber eben diese zu fordernde Umstellung macht es erforder
lich, zuvor eine Ubersicht iiber die psychologischen Gefiihls
theorieen der letzten Jahrzehnte zu geben. Dabei werden wir 
jeweils diejenigen Punkte betonen und kritisch beleuchten, die 
(negativ oder positiv) fiir die Begriindung der personalistischen 
Gefiihlstheorie wichtig sind. 

1m 17. Jahrhundert waren die "Affekte" erstmalig psychologischer 
Erorterung unterworfen worden (vor allem durch Descartes und Spi
noza). 1m 18. Jahrhundert hatten Rousseau, Hume u.a. gegenuber 
allzu intellektualistischen Auffassungen menschlichen Lebens und Tuns 
die tiefere Bedeutung des Gefiihls ins Licht zu stellen versucht. Gleich
zeitig war von den deutschen AufkHi.rern (Tetens, Sulzer, Mendelssohn, 
K. Ph. Moritz u.s.w.) das "Fuhlen" als besonderes Grund-"Vermogen" 
der Seele konstituiert und den beiden anderen Vermogen des Denkens 
und Begehrens nebengeordnet worden. 

Seit jenen Zeiten hat die psychologische Wissenschaft sich 
unabliissig der Erforschung der Gefiihle gewidmet. Der Erfolg 
war aber bis vor kurzem unbefriedigend, und zwar (wie erst 
jetzt deutlich wird) , weil man die psychologischen Methoden, 
we1che sich bei den anderen psychischen Tatbestanden: Wahrneh
mungen, Vorstellungen, Handlungen, zu bewiihren schienen, 

Stern, Psychologie 45 
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auch auf die Gefiihlsforschung iibertrug. Analyse bis zu den 
letzten aufweisbaren Elementen, Klassifikation und Ordnung, 
Untersuchung der physiologischen Begleiterscheinungen bil
deten die Hauptgesichtspunkte des Verfahrens und der Theorie
bildung - es war also im Grunde der stete Versuch, die Gefiihle 
imp e r son a lis tis c h zu erfassen und zu erklaren. Ge
genstromungen gab es natiirlich immer; aber sie gingen mehr 
von der Philosophie, der Ethik oder von einer wissenschafts
feindlichen, gefiihlsschwelgerischen Rorna.ntik a.ns, die auf den 
Gang der Fachpsychologie wenig Einfluss ausiibte. 

Insbesondere die klassische Psychologie des 19 Jahrhunderts 
stand ganz vorwiegend im Banne einer solchen impersonalis
tischen Einstellung zur Problematik des Gefiihlslebens; was hier 
Herbart und Wundt, Ribot und James eingeleitet hatten, wurde 
dann bis in die Gegenwart hinein von zahlreichen Forschern 
fortgesetzt, auch verfeinert und vertieft und zu fruchtbaren 
Spezialergebnissen gefiihrt - bis dann vor einigen Jahrzehnten 
eine Gegenbewegung einsetzte. 

Bei den alteren wie bei den neueren Lehren werden wir die 
rein psychologischen und die psychophysiologischen Betrach
tungsweisen zu scheiden haben. 

ALTERE THEORIEEN UND ERGEBNISSE 

1. Analyse und Klassifikation der Gefiihle 

Die Erscheinungen des Gefiihlslebens gliedern sich zwanglos 
in zwei Gruppen. Auf der einen Seite stehen die Gemiitsbewe
gungen oder "Emotionen", d.h. solche seelische Verfassungen, 
die zeitweilig das Erleben ganz ausfiillen und alles iibrige Seelen
leben sich un t e r w e r fen; auf der anderen Seite solche 
Regungen, die sich an Seelenvorgange und Inhalte anderer Art 
die n end anschliessen, daher einen spezielleren, begrenzteren 
Charakter haben, die "Gefiihle". 

a) "E I e men tar g e f ii h I e." - Die Psychologie sah 
nun diesen Etscheinungen gegeniiber ihre erste Aufgabe in der 
A n a I y s e. Die Emotionen wurden in ihre Bestandteile zer
legt; man erkannte, dass in ihnen neben eigentlichen Gefiihlen 
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auch Vorstellungen und Gedanken, Organempfindungen und 
motorische Einstellungen enthalten sind. Bei den Gefiihlen 
selbst setzte man die Zergliederung fort, bis man zu Letztbe
standteilen, den "Elementargefiihlen" vorgedrungen zu sein 
glaubte. 

Diese E I erne n t e in ihrer Beschaffenheit und ihrer Ord
nung bildeten schliesslich das Hauptproblem der iilteren Ge
fiihlstheorieen; aIle iibrigen Phanomene sollten sich als Verbin
dungen ("Komplexe") elementarer Gefiihle unter einander und 
mit anderen Elementen aufweisen lassen. Allerdings tauchte 
sofort der Zweifel auf, ob es iiberhaupt einfache Gefiihle als 
s e I b s tan dig e Seelenelemente gebe, oder ob es sich nur 
urn u n s e I b s tan dig e Beschaffenheiten anderer Elemente 
(urn sogenannte Gefiihls-"T6ne") handle. Aber ob man den einen 
oder den and ern Standpunkt vertrat, einig war man sich darin, 
dass die elementaren Gefiihlsphanomene in engster Beziehung 
zu den Empfindungen standen, und zwar einerseits zu den Or
ganempfindungen (Beispiele: Hungergefiihl, Miidigkeitsgefiihl), 
andrerseits zu den Erlebnissen der ausseren Sinne (Beispiele: die 
Annehmlichkeit des Zuckergeschmacks, die Peinlichkeit einer 
schrillen Dissonanz). 

Diese sen sua lis tis c he Einstellung machte sich auch 
bei der Frage nach den G run d qua lit ate n der Elemen
targefiihle geltend. Wie iiberall in naturwissenschaftlich-analy
tischen Verfahrungsweisen, suchte man auch hier die zunachst 
sich aufdrangende Qualitatenfiille zu red u z i ere n auf eine 
m6glichst geringe Anzahl von Klassen gleichf6rmiger Elemente 
und diese Klassen in ein 0 r d nun g s s y s tern zu bringen. 
Vorbilder hierfiir lieferte wieder die Wahrnehmungspsychologie, 
die ja u. a. das eindimensionale System der Temperaturempfin
dungen und das dreidimensionale der Farbenempfindungen be
sass 1). Entsprechende Systemformen suchte man auf die Ge
fiihlssphare anzuwenden. 

b) D a s L u s t - un dUn Ius t - S c hem a. - Den meis
ten Psychologen des 19. Jahrhunderts erschien fiir die Einord
nung solcher elementaren Gefiihlsphanomene ein lin ear e S 

System mit zwei Polen als notwendig und ausreichend: von 
') Vgl. S. 179 und S. 191. 
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einem Indifferenzpunkt gehen die entgegengesetzt gerichteten 
Achsenhalften aus, welche die verschiedenen Grade der L u s t 
bezw. der U n 1 u s t bis zu deren starksten Auspragungen 
hin enthalten. 

Zweifellos kommt in diesem Versuch einer der wesentlichsten 
Zuge des Gefuhlslebens zu seinem (freilich unzureichenden) Aus
druck: die Pol a r ita t. 

Schon die Sprache aller Volker und Zeiten hat eine Grund
Gegensatzlichkeit der Gefiihle in tausendfachen vVendungen 
festgehalten. Uberall spricht man von Freud und Leid, von Liebe 
und Hass, von Hoffnung undFurcht, von "himmelhochjauchzend, 
zum Tode betrubt" u.s.w.; und uberall glaubt man gerade in 
solchen sprachlichen Verbindungen die, zwischen Positiv und 
Negativ sich ausbreitende, Spannweite des Fuhlens zu fassen. 

Als nun aber die wissenschaftliche Besinnung mit der Einord
nung aller Gefiihle in eine Lust/Unlust-Reihe Ernst zu machen 
versuchte, ergaben sich drei Konsequenzen, die von manchen 
Forschern auch tatsachlich gezogen, von anderen gemieden 
wurden. 

I) Wenn es nur diese eine Gefiihlsdimension gibt, muss jedes 
vorkommende Gefiihl durch seine Stelle in dieser Skala charakte
risierbar sein. Gefiihlsphanomene, bei denen die Einordnung 
nicht sofort gelingt, sind solange zu analysieren, bis sich zeigt, 
wie die elementaren Lust- und Unlust-Gefuhle durch nicht
emotion ale Bewusstseinsinhalte (Sinnesempfindungen, Vorstel
lungen u.s.w.) kompliziert worden sind. 

2) Innerhalb der Lustgefiihle einerseits, der Unlustgefiihle 
andrerseits, gibt es nur G r a dun t e r s chi e d e, keine Qua
litatsunterschiede. Wird z.B. der Genuss einer guten Zigarre 
mit dem einer Beethoven'schen Symphonie oder mit der Freude 
an einer guten Tat verglichen, so kann das Lustgefiihl in dem 
einen FaIle intensiver, im anderen schwacher sein - weitere 
Verschiedenheiten sind nicht als ursprungliche anzuerkennen, 
weil sie aus dem linearen Schema herausfallen wiirden. 

3) Auch wenn man die beiden Gefiihlsrichtungen Lust und 
Unlust mit e ina n d e r vergleicht, kann jene Theorie 
nicht Qualitats-, sondern nur V 0 r z e i c hen - V e r s chi e -
den h e i ten anerkennen; es gelten fur sie lediglich 
diejenigen Beziehungen, welche die Mathematik fur jede durch 
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einen Nullpunkt gehende Achse kennt. Die lntensitaten der, 
auf den beiden Achsenstiicken liegenden, Gefiihle sind durch 
ihre Abstande vom Nullpunkt mit einander vergleichbar und 
gegen einander verrechenbar. Bei gleichem Grade heben sie sich 
auf; iiberwiegt die eine, so restiert bei ihrer Kombination ein 
gewisser Lust- bezw. Unlustiiberschuss. 

Wie weit diese Mathematisierungsneigungen gehen, tritt sehr dras
tisch in einigen Gefiihlstheorieen hervor, die weniger der Psycho
logie als der Philosophie und Ethik angehoren, und die ernsthaft" Bud
get" -Aufstellungen des LustjUnlust-Bestandes versuchten. Besonders 
arbeiten die Vertreter des Pessimismus mit solchen Gedanken: 
Schopenhauer und Eduard von Hartmann glaubten exakt nachge
wiesen zu haben, dass der Rechnungsbetrag des Leides in der 
\Velt den der Lust unendlich iiberwiege; ja, sie neigten sogar dazu, die 
Plusseite dieses Gefiihlskontos ganz leer zu lassen, da sie die von der 
Unlust her kommende Linie iiber den Nullpunkt hinaus am liebsten 
garnicht fortsetzen mochten: die sogenannte Lust sei nur voriiber
gehendes Aussetzen derUnlust. 

Die Psychologen von Fach haben zwar solche Verstiegenheiten 
in der Mathematisierung der Gefiihle nicht mitgemacht. Aber 
auch die sonstigen Konsequenzen, die sich aus dem eindimensio
nalen System der Gefiihle ergaben, gingen noch allzu weit. Musste 
man doch versuchen, die qualitative Vielgestaltigkeit der Gefiihle 
zum blossen Mehr oder Minder von Lust und Unlust zu verein
fachen - was nur mit grosser Gewaltsamkeit moglich war. 

Schon die Be z e i c h nun g des Gegensatzes als Lust und 
"U n-Lust" verrat die Verlegenheit. Ein solcher Sprachgebrauch, 
der Leid, Trauer, Angst, Hass, Entsetzen nur zu Neg i e r u n
g e n der Lust machen mochte, hat sich nie iiber die Grenze der 
wissenschaftlichen Theorie hinaus einbiirgern konnen. 1m natiir
lichen Sprachgebrauch (der gerade auf dem Gebiet des Gefiihls
lebens als Niederschlag der Volksweisheit Beachtung verdient), 
gibt es zwar auch negative Bezeichnungen wie "unangenehm", 
"missmutig", "freudlos" "ich bin unlustig dazu" ; aber sie bezeich
nen hochstens schwache Stufen. Ausgesprochene Leidgefiihle ha
ben ihre eigenen p 0 sit i v e n Bezeichnungen, well sie ihre 
eigenen Erlebnis-Qualitaten haben. 

Auch inn e r hal b jeder der beiden Kategorieen reichen 
Gradabstufungen nicht aus. Urn bei unserm obigen Beispiel zu 
bleiben: wenn wir feststellen, dass der Genuss der Zigarrezwar in-
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tensiver ist als der Genuss der Symphonie, aber kiirzer dauert, SO 

ist mit solchen quantifizierenden Angaben zweifellos der Unter
schied der beiden Geniisse nur in den unwesentlichsten Merkma
len charakterisiert. Und es ware nur ein Ausweichen, wollte man 
sagen, dass lediglich die hinzukommenden Sinnesempfindungen, 
Vorstellungen u.s.w. die Differenz bedingen - nein, der Genuss 
se1bst in s e i n e run mit tel bar eng e f ii his art i
g e n E r I e b n i s b esc h a f fen h e i t ist jedesmal em 
quali tativ anderer. 

c) W u n d t's S Y s t e m. - Die Einsicht in die Unzulang
lichkeit eines eindimensionalen Ordnungssystems hatte nun 
Wundt zur Konstruktion einer d rei dim ens ion a len 
Man n i g f a I t i g k e i t der Gefiihle bewogen. Ausser dem 
Lust/Unlust-Gegensatz nimmt er noch zwei andere Gegensatz
paare an, die ebenso elementar und irreduzibel sein sollen: 
"Erregung/Ruhe" und "Spannung/Lasung". Vergleicht man 
etwa ,die Gemiitszustande Jube1 und Behagen, so liegen zwar 
beide auf der Lustseite, aber an entgegengesetzten Polen der Er
regung/Ruhe-Dimension. Der dritte Gefiihlsgegensatz Spannung/ 
Lasung tritt besonders deutlich im Ablauf und Abschluss eines 
Erwartungsvorgangs hervor; dabei kannen die beiden Gefiihle 
zugleich lustbetont, oder auch beide unlustbetont, oder schliess
lich lust/unlust-neutral sein. 

Als Gegenpol der "Erregung" wird von Wundt bald "Ruhe", bald 
"Depression" genannt, obwohl es sich um zwei sehr verschiedene To
nungen des Gefiihslebens handelt. Dem Gefiihl der "Depression" haftet 
zugleich ein Unlustton an, sodass es nicht einer von Lust/Unlust un
abhangigen Dimension zugeordnet werden kann. - Ferner sind die 
beiden neuen Dimensionen Wundt's u n t ere ina n d e r verkop
pelt: Erregung ist mit Spannung, Losung mit Ruhe nahe verwandt. 

In jiingster Zeit ist iibrigens die "E r reg u n g" als selbstandige 
Elementarerscheinung des Gefiihlslebens von einigen Psychologen noch 
einmal entdeckt worden. Claparede schildert eine "emotion pure", eine 
Art "Riihrung", die eine kurze, nicht mit Lust oder Unlustakzent ver
sehene Erschiitterung der korper-seelischen Lage bedeutet. Stratton 
stellt "excitement" als eine noch vollig undifferenzierte Emotion den 
differenzierten Emotionen wie Furcht, Zuneigung, Arger gegeniiber. 
T. Chiha fiihrt fiir einen elementaren Gemiitszustand, der weder Lust 
noch Unlust, aber auch nicht blosse Indifferenz ist, den japanischen 
Namen "Mukigefiihl" ein. 
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Gewiss hat Wundts System gegeniiber der nackten LustjUn
lust-Linie den Vorzug geringerer Einformigkeit. Aber die grund
satzlichen Bedenken bleiben doch in ihrer vollen Starke bestehen. 
Denn ob ein oder ob drei Gegensatzpaare oder noch einige mehr 
angesetzt werden: jedenfalls wird eine eng begrenzte Anzahl von 
Elementargefiihlen postuliert, die dann nur durch verschieden
artige Kombinationen die ganze Fiille des Gefiihlslebens erstehen 
lassen sollen. 

Dennoch sind solche Klassifika tionen von Wert, und wir werden 
uns ihrer weiterhin ebenfalls bedienen; nur darf man in ihnen 
nicht Klassen von Elementen sehen, au s denen Gefiihlserlebnisse 
bestehen, sondern Mer k m a I e, die a n G e f ii hie n erfass
bar sind. Sie dienen zur Beschreibung von Gefiihlen, erschopfen 
sie aber nicht, weil deren Totalqualitat eben etwas anderes ist als 
ein Komplex von Lust-Spannungs-Erregungs-Graden (bezw. ihrer 
Gegenpole). Das System erlaubt, Gefiihle zu vergleichen nach be
stimmten Gesichtspunkten, ohne dass dadurch die, letzthin un
vergleichliche, Besonderheit eines jeden Gefiihls aufgehoben 
wiirde. 

Verlasst man aber den Elementenstandpunkt, dann wird auch 
die Frage nach der A n z a hider in Betracht kommenden Merk
malsdimensionen nebensachlich. J e mehr sich die Gefiihlspsycho
logie verfeinert, urn so mehr Gesichtspunkte der Beschreibung 
und Gliederung werden gefunden. So haben z.B. die letzten Jahr
zehnte Gegensatzpaare an den Gefiihlen sichtbar gemacht, die 
von allen oben genannten durchaus abweichen, aber unter ein
ander nahe verwandt sind: Tiefe und Oberflache, Echtheit und 
Unechtheit, Ernsthaftigkeit und Spielhaftigkeit. - Auch die alte 
Unterscheidung von "hoheren" und "niederen" Gefiihlen erweist 
sie neuerdings wieder als wissenschaftlich brauchbar. 

Endlich erlaubt unsere "Merkmalsauffassung" einen weiteren 
Forschungsschritt, der der Elemententheorie versagt ist: man 
kann die Frage nach der Bed e u tun g jener Merkmale auf
werfen und durch Bezug auf die personale Verankerung der Ge
fiihle beantworten. (Vgl. das folgende Kapitel.) 

d) "G e f ii his e m p fin dun g e n" (S tum p f). - Die 
Verwandtschaft gewisser Gefiihle mit der Empfindungssphare 
hat zu einer eigenartigen Theorie gefiihrt. Nach Carl Stumpf 
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geh6ren aile jene Phanomene, die man als "sinnliche Geftihle" 
oder "Organgefiihle" zu bezeichnen pflegt, einer v61lig anderen 
Klasse seelischer Elemente an, als die eigentlichen Gemiitsbe
wegungen; sie sind nicht unter die Gefiihle, sondern unter die 
Em p fin dun g e n zu gruppieren. Stumpf nennt sie "G e
f ii hIs e m p fin dun g en". 

Diese Theorie stiitzt sich auf physiologische Untersuchungen 
von v. Frey, die besondere Organe fiir S c h mer z -Erlebnisse 
der Raut nachgewiesen hatten. "Rautschmerz" ist also ein durch 
spezifische Reizung eines spezifischen Organs erzeugbares Be
wusstseinsphanomen und damit eine "Empfindung," kein "Ge
fiihl". Stumpf erweitert dann den Begriff der Geftihlsempfindung 
auf andere, von der Raut ausgehende Sinneserlebnisse, wie 
Kitzel, Jucken, Wo11ust - schliesslich sogar auf die Gefiihlstone 
der einfachen Empfindungen der iibrigen Sinne; so soli etwa die 
Annehmlichkeit des Zuckergeschmacks eine eigene, zentral er
regte "Mitempfindung" neben der eigentlichen Geschmacks
empfindung "siiss" sein, u.s.w. 

Nach dem heutigen Stande der Psychologie, die "Empfin
dungen" als reale Elemente des seelischen Geschehens nicht mehr 
kennt (vgl. S. 147/8), hat der zeitweilig lebhaft gefiihrte Streit 
urn die "Existenz" von Gefiihlssempfindungen fast ganz an Be
deutung verloren Mag "Schmerz" als eigenartige Sinnesqualitat 
auch isoliert erzeugbar und erlebbar sein - der Una nne h m-
1 i c h k e its charakter des Schmerzes, d.h. seine eigentliche 
Gefiihlsseite, ist nichts Isoliertes mehr, sondern irgendwie der 
Totalperson eingebettet und eben darum dem Charakter eines 
hypothetischen Empfindungs-E 1 erne n t s entgegengesetzt. 

2. K 6 r per 1 i c h e G run d 1 age n des G e f ii hIs -
lebens 

a) K 0 r reI a t ion en. - Eingehende Forschungen der 
Psychophysiologie und der Medizin haben in den vergangenen 
Jahrzehnten die Einsicht in die Zusammenhange zwischen Ge
fiihlsprozessen und k6rperlichen Vorgangen betrachtlich ge
steigert. 

Schon Platon hatte das Gemut (den ,,-&u~6~") in der Brust lokalisiert 
- im Gegensatz zu dem im Kopf sitzenden Denkvermogen. Die Schei
dung von "Herz" und "Kopf" findet sich in dem Sprachgut der ver-
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schiedensten Volker - und ist von der modernen Wissenschaft weit
gehend bestatigt worden. 

Wahrend das Zentralnervensystem und insbesondere das Ge
him lokalisatorisch und funktionell zu den Tatigkeiten des 
vVahmehmens, Vorstellens, Denkens und Wollens in speziali
sierte Beziehungen gebracht werden konnte, gelang Gleiches bei 
den Gefiihlen nicht; dagegen stellte sich ein enger Zusammenhang 
mit Veranderungen der Blutkreislaufs-, Atmungs-, Stoffwechsel
und Sekretions-Funktionen heraus, die nun im einzelnen mit 
physiologischen Methoden untersucht werden konnten. 

Aber auch hier iiberwog zunachst die e 1 e men ten the o
ret i s c he Einstellung. Man analysierte die graphisch aufge
nommenen Kurven des Pulsschlages oder der Atmung nach 
Tempo, Gleichmafsigkeit oder Ungleichmafsigkeit, Ausschlags
weite und Gestalt, und untersuchte, wie die einzelnen elemen
taren Anderungen des Gefiihlslebens sich in Anderungen jener 
physiologischen Merkmale ausdriickten. Auch die unwillkiirlichen 
Zitterbewegungen der Glieder und die Ausschlage des Galvano
meters bei Durchleitung eines galvanischen Stroms durch den 
Korper wurden in den Dienst dieser Gefiihlsstudien gestellt. 

Die hierher gehorigen Apparaturen findet man in jedem Lehrbuch 
der Physiologie und der experimentellen Psychologie beschrieben. Es 
muss hier geniigen, die Namen der Hauptinstrumente zu nennen. Der 
Kardiograph registriert unmittelbar die Periodik des Herzschlages, der 
Sphygmograph die Pulsbewegungen am Handgelenk, der Plethysmo
graph die Schwan kung en in der Blutfiille des Arms, der Pneumograph 
die Atemkurve, das Psychogalvanometer die Veranderungen der Kor
perelektrizitat. Zitterbewegungen der Glieder werden gepriift durch 
den "Psychographen" (Sommer) und in groberer Form durch das Tre
mometer. 

Wahrend ein Apparat dieser Art mit dem Korper der Ver
suchsperson verbunden ist, wird sie einer fortlaufenden psycho
logischen Aufgabe unterworfen, welche Gelegenheit zur Anwen
dung von Gefiihlsreizen gibt (durch Verursachung von Schreck, 
Uberraschung, Schmerz, durch Darbietung von Bildem wohlge
falligen und missfalligen Inhalts, durch Erwartungs-Spannung 
und -La sung, durch Nahelegen liigenhafter Aufserungen). Es 
kann dann das zeitliche Zusammenfallen bestimmter Gefiihle 



714 DIE GEFUHLSPSYCHOLOGIE 

mit bestimmten Anderungen in den registrierten Kurven fest
gestellt werden. 

Ais allgemeines Ergebnis steht fest, dass der K6rper ausser
ordentlich fein und mannigfaltig auf Anderungen der Gemiitslage 
reagiert; selbst Gefiihle von unbedeutender Starke und geringer 
Dauer entbehren nicht der k6rperlichen Begleiterscheillungen. 
Insbesondere tritt die U n t e r b r e c hun g einer zunachst 
neutraleren Seelenverfassung durch Gefiihlschoks (Schreck, Uber
raschung) sehr deutlich in Kurvenst6rungen hervor. 

\Vird z.B. die Versuchsperson, deren Hand im "Psychographen" 
liegt, aufgefordert, sich aus einem Spiel Karten eine beliebige Karte zu 
merken, und wird ihr dann Karte fur Karte vorgelegt, so kann der 
Experimentator an dem Ausschlagen der Zitterkurve der Hand genau 
erkennen, we1che Karte gemerkt worden war, auch wenn die Versuchs
person jede Ausdrucksbewegung zu vermeiden bestrebt ist. 

Die Leistungsfahigkeit der Methode sank aber sofort herab, 
wenn man nun psychische und physische Elementarfunktionen 
i m e i n z e 1 n e n einander zuzuordnen suchte. Dies ist in 
aIterer Zeit namentlich im Anschluss an die Wundt'sche Gefiihl
theorie untemommen worden, da man hoffte, fiir jede der sechs 
angeblichen Elementarrichtungen eindeutige k6rperliche Sym
ptome finden zu k6nnen. Die Ergebnisse der mannigfachen und 
miihsamen Untersuchungen waren iiberaus unklar und wider
spruchsvoll. Fiir den LustfUnlust-Gegensatz fanden sich iiber
haupt keine eindeutigen physiologischen Elementarsymptome. 
Der einzige sichere Befund: dass der Gefiihlsgegensatz Er
regung/Ruhe auch in dem verschiedenen Aktivitatsgrad von 
Atmung und Herzschlag zum Ausdruck komme - hatte wohl 
kaum so umstandlicher experimente11er Vorkehrungen bedurft. 

Neuerdings hat der amerikanische Behaviorismus das Problem auf
genommen, da dieser in den Emotionen lediglich eine besondere Art 
innerer physiologischer Aktivitii.t sehen will. Aber auch ihm ist es nicht 
gelungen, in den Funktionen der inneren Organe Unterschiede aufzu
weisen, die etwa die Emotion "Furcht" von der Emotion "Arger" ein
.deutig zu differenzieren vermochten. 

b) Die ] a m e s - Lan g e ' s c h e H y pot h e s e. Fiir 
die allgemeine Gefiihlstheorie ist die Beriicksichtigung der phy
siologischen Vorgange in anderer Hinsicht wichtig geworden. 
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Die Prozesse des Zirkulations-, Atmungs-, vegetativen und 
motorischen Systems haben ja ihre eigene Be w u sst s e ins
beg 1 e i tun g; man pflegt diese, durch innere Reize erzeugten, 
Erlebnisse zu den "Empfindungen" zu rechnen. \Vir haben etwa 
"Organempfindungen" von der Uberftillung oder Leere des 
Magens, von einer Beschleunigung der Herztatigkeit, von Blut
leere im Kopf, von besonders erleichterter oder erschwerter Atem
tatigkeit. Wir haben kinaesthetische Empfindungen von der 
Lage, den Ortsbewegungen und den Zitterbewegungen unserer 
Glieder. 1m allgemeinen sind diese Kundgaben unserer eigenen 
Korpervorgange nur dann als be w u sst e Erlebnisse vor
handen, wenn eine Abweichung von der normalen Funktion des 
Organs und somit starke Lust- oder Unlust-Betonung vorliegt. 
Dieser Umstand veranlasste nun manche Gefiihlstheoretiker, 
hier den wah r e n U r s p run g s 0 r t d erG e f ti hIe 
zu sehen, und zwar nicht nur der eigentlichen "Korpergeftihle" 
wie des schmerzenden Hungers, der Miidigkeit, der Herzbeklem
mung - sondern all e r Gefiihle schlechthin. 

Es ist nun gewiss richtig: mit jeder Gemiitsregung - sei es 
die Freude tiber einen Erfolg, die Trauer tiber eine Todesnach
richt, die Spannung auf den Ausgang eines Examens, die Furcht 
vor der Dunkelheit, die religiose Andacht - sind irgendwelche 
physiologischen Vorgange verbunden, die in Organ- und Be
wegungsempfindungen erlebt werden konnen. Von dieser Fest
stellung war der Schritt nicht mehr weit zu der Behauptung: die 
Gefiihle s e i e n iiberhaupt nichts anderes als jene Korper
erlebnisse. 

Dies ist der Grundgedanke det "J arne s - Lan g e's c hen 
G e f ti hIs the 0 r i e" 1). Sie kehrt die iibliche, "intellektualis
tische" Kausalerklarung der Gefiihle in folgender Weise urn. Ein 
verirrter Wanderer gerat in der Abenddammerung in einen dunk
len Wald und wird "angstlich". Dann gilt hier nicht die Kausal
folge: Anblick des dunklen Waldes, Vorstellung der dort viel
leicht lauernden Gefahren, G e f ti hIder Angst, Herzklopfen 
und Zittern - sondern: Anblick des dunklen Waldes, d ire k t e 
K 0 r per rea k t ion auf den S c h 0 k rei z durch be
schleunigten Herzschlag, Zittern der Knie u.s.w., unlustvolle 

') lnden 80er Jahrendes 19. Jahrhunderts aufgestellt von dem Amerikaner William 
James und dem Danen C. Lange. 
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Organempfindungen dieser abnormen Korperreaktion. Derartige 
Organempfindungen und nichts anderes b i 1 den das "Angstge
fiihI", und erst von dem Gefiihl aus werden die intellektuellen 
Inhalte, die sich mit dem Walde verbinden, a 1 s angsterregende, 
a 1 s "Gefahrvorstellungen" erlebt, wahrend sie ohne jene Sto
rung des Organempfindens lediglich zu Motiven fiir zweck
mafsige Willensaktionen geworden waren. 

Beriihmt ist die knappe Formel geworden, in welche William 
James diese Theorie presste: "Wir weinen nicht, well wir traurig 
sind, sondem wir sind traurig, well wir weinen." 

Die James-Lange'sche Theorie hat - gerade durch ihre Uber
treibung - in dankenswerter Weise auf die grosse Bedeutung 
der Organerlebnisse fUr den Aufbau unserer GefiihIe aufmerksam 
gemacht; und jede psychologische Gefiihlstheorie wird fortan 
damit zu rechnen haben. Es trifft femer zu - und wird spater 
noch naher zu besprechen sein - dass Gefiihlsreaktionen auf 
Reize schon eintreten konnen, e h e sich ein Wissen urn die yom 
Reiz ausgehende Forderung oder Gefahrdung geltend macht. 
Endlich ist fiir g e w iss e Gemiitsbewegungen zuzugeben, 
dass sie ganz wesentlich in solchen Organerlebnissen fundiert 
sind; so gibt es zweifellos eine ".A.ngstlichkeit", die Iediglich auf 
Herzbeklemmungen beruht. Insbesondere sind die heftigen Af
fekte (z.B. Wut, Entsetzen) ohne intensivste Veriinderungen der 
Korperfunktionen und der clamit verbundenen Organempfin
dungen nicht denkbar. 

Aber gerade der verschieden do s i e r t e Antell jener Or
ganerlebnisse an verschiedenen Gefiihlserscheinungen muss gegen 
die Allgemeinheit der Theorie bedenklich machen. Man ver
gleiche die oben erwahnte .A.ngstlichkeit infolge nervoser Zirku
lationsstOrungen mit der Angst einer Mutter urn ihr schwerkran
kes Kind: sind hier wirklich die Gefiihlserlebnisse als solche 
identisch, und nur die begleitenden Vorstellungen verschieden? 
Gewiss sind an dem Totalgefiihl der Mutter auch veriinderte 
Organempfindungen betelligt, hervorgerufen durch flattemden 
Puls, Vbermiidung, verringerte Nahrungsaufnahme u.s.w. -
aber der Kern des Erlebnisses "Mutterangst" wird doch durch 
die Beziehung zum Kinde geblldet, die nicht etwa nur vorge
stellt, sondem unmittelbar g e f ii hIt wird; es ist ein Mit
fiihlen mit dem Leiden des Kindes, ein Vor-fiihlen der Lebens-
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gefahrdung, ein Sich-Eins-fiihlen mit der Existenz des Kindes. 
Ganz unzuHi.nglich ist die Theorie gegeniiber den hoheren (auf 

Wertgebiete beziiglichen) Gefiihlen, wie: religiose Inbrunst, 
Kunstgenuss, moralische Gewissenqualen u.s.w. Was hierbei 
etwa an tatsachlichen Funktionsveranderungen der Korperorgane 
eintritt, bleibt entweder ganz unter der Bewusstseinsschwelle 
oder fiihrt zu unbedeutenden Modifikationen des Erlebens, die 
in keinem Verhaltnis stehen zu der gewaltigen Kraft und Tiefe 
jener Gefiihle. Diese werden aus ganz anderen Quellen gespeist 
als aus den Organempfindungen der Blutzirkulation, des Stoff
wechsels, der Muskelbewegung und der Atmung. 

II. NEUERE THEORIEEN UND GESICHTSPUNKTE 

In den letzten Jahrzehnten gewinnt die Uberzeugung an Bo
den, dass man auf den oben geschilderten Wegen analysierender 
Forschung nicht zu dem eigentlichen Wesen der Gemiitsphano
mene vordringen konne, dass vie1mehr grundsatzlich anders
artige Gesichtspunkte und Methoden angewandt werden miis
sen. Allen diesen Bestrebungen gemeinsam ist eine starkere 
Bezugnahme auf d a s f ii hIe n deS u b j e k tin s e i n e r 
1 e ben dig e n E i n h e i t; man sucht der Tatsache gerecht 
zu werden, dass die Gefiihle doch ganz anders "personnahe" sind 
als die Vorstellungen u.s.w. Dabei geht man auf sehr verschie
denen Wegen vor, die entweder vorwiegend biologisch oder vor
wiegend psychologisch orientiert sind; sie aIle konvergieren -
mehr oder weniger gradlinig - zu dem personalistischen Haupt
weg, den wir im nachsten Kapitel einschlagen werden. 

1. Biologisch fundierte Gefiihlstheorie 

a) Die b i 0 log i s c h e Pol a r ita t. - Auch die Biolo
gie ist an jener Wendung des wissenschaftlichen Denkens be
teiligt, die von der Elementenauffassung zur Ganzheitsauffassung 
fiihrt. Der Organismus wird als einheitliches Zwecksystem ge
sehen; man untersucht, wie seine Reaktionen durch die Tendenz 
zur Selbsterhaltung oder Gattungserhaltung bestimmt sind; 
man stellt die Strukturprinzipien fest, die Bau und Funktion 
des Gesamtkorpers beherrschen. 
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Diesem Wandel entspricht es daher auch, wenn die korper
lichen Grundlagen des Gefiihlslebens nicht mehr, so wie frillier, 
in physiologischen Elementarfunktionen der Zirkulation, At
mung u.s.w., sondem in b i 0 log i s c hen G a n z he its
fun k t ion e n der ZweckgemaIsheit oder der Ausdruckshal
tigkeit gesehen werden. 

Den Zweckgesichtspunkt wendet diese neuere Psychobiologie 
vomehmlich in dem polaren Begriffspaar der L e ben s for d e -
run g und L e ben s min d e run g an. AIle Fun k t ion e n 
im Organismus werden unter die Perspektive gestellt, ob sie 
positiv zur Erhaltung, Sicherung, Erhohung des Lebens beitra
gen, oder ob sie negativ den Bestand oder das Niveau des leben
digen Organismus bedrohen. Entsprechend wird die einwirkende 
AuIsenwelt gegliedert in solche Rei z e, denen der Organismus 
angepasst (bezw. leicht anpassbar) ist, und solche, an die eine 
Anpassung nicht oder schwer moglich ist, die vielmehr als Sto
rungen und Gefahrdungen auftreten. 

Diese biologische Grundpolaritat ist schon sehr fruh mit der 
Gefuhlspolaritat Lust/Unlust in Beziehung gebracht worden 1); 
die modeme, biologisch fundierte Psychologie hat den Gedanken 
emeuert und zur Grundlage ihrer Gefiihls-Theorieen und -Unter
suchungen gemacht. Wir begegnen ihm u.a in der Entwicklungs
psychologie, im amerikanischen Behaviorismus, in Mc Dougall's 
"hormic psychology". 

Die These lautet also: Lust ist die Erlebnisweise von Lebens
forderung (Anpassung), Unlust die Erlebnisweise von Lebens
storung und Bedrohung (Unangepasstheit). Nun ware freilich 
nicht einzusehen, welchen Sinn d a s b los seE r I e ben von 
zutraglichen oder abtraglichen Lebensprozessen fur den Organis
mus haben sollte; ja man konnte meinen, dass der Effekt schad
licher Einwirkungen geradezu verdoppelt wiirde, wenn diese 
nicht nur objektiv den Organismus beeintrachtigten, sondem 
noch ausserdem subjektiv leidvolle Gefiihle bis zu den uner
traglichsten Schmerzen hin im Gefolge hatten. Hier setzt nun 
eine wichtige Erganzung der biologischen Theorie ein: Die Lust
und Unlust-Gefuhle sind nicht nur Begleitzustande zu gIeichzeitig 
ablaufenden biologischen Vorgangen, sondem auch Motoren 

') Bereits Spinoza hatte die Affekte Freude und Traurigkeit dem Obergang des 
Menschen zu grosserer bezw. geringerer VoDkommenheit zugeordnet. 
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fiir weitere. In jedem Gefiihl steckt ein Ant r i e b s mom e n t 
zu bestimmten Verhaltungen, dessen Wirksamkeit unabhangig
davon ist, ob ein vorstellendes Bewusstsein von Sinn und Ziel 
des Verhaltens mitspielt. 

Die biologische Theorie von den Gefiihlen ist demnach ohne 
enge Beziehung zur Theorie der T r i e b e u n dIn S tin k t e 
nicht denkbar. In der Betonung dieses Zusammenhanges liegt 
ihr unleugbares Verdienst. Auch wir haben bei den friiheren 
Erorterungen iiber Bediirfnis- und Trieb-Psychologie auf solche 
Zusammenhange nachdriicklich hingewiesen. 

AIs Antriebsmomente haben nun Lust und Unlust wiederum 
polare Bedeutung: Lustgefiihle spornen zur Fortsetzung des sie 
erzeugenden Zustandes an; Unlustgefiihle leiten zu Handlungen 
und Verhaltungen iiber, die geeignet sind, den uniustvollen 
Zustand zu beseitigen. "Leid spricht: vergeh! Doch aIle Lust 
will Ewigkeit!" (Nietzsche, Mitternachtslied.) Damit ist nun die 
Teleologie geklart. Denn die Tendenz der Lust, sich zu verewigen, 
trifft ja einen lebenfordernden Zustand, dessen Fortsetzung im 
Sinne des Totallebens liegt. Die Antriebsdynamik der Unlust 
dagegen, sich selbst aufzuheben, bewirkt, dass einem leben
schadigenden Prozess Einhalt getan wird. Mit anderen Worten: 
Lust und Unlust sind biologische S i g n a Ie: jene ein Ermun
terungsansporn, den der Organismus sich selbst gibt: fahre so fort l 
- diese ein Warnungszeichen: halt ein!; oder: sei auf der HuH 

Der amerikanische Behaviorismus hat diesem Gedanken eine solche 
Wendung zu geben versucht, dass die eigentlich p s y chi s c hen 
Phanomene Lust/Unlust ganz ausser Spiel bleiben und lediglich das 
ii.ussere Anpassungsverhalten zum Reiz berucksichtigt wird. So ist z. B. 
nach Woodworth das Differenzierungsmerkmal fUr verschiedene Emo
tionen lediglich darin zu sehen, ob ein Ann ii. her u n g s- oder ein 
Me ide v e r hal ten des Organismus gegenuber dem Reiz stattfindet. 

b) G r e n zen d e r b i 0 log i s c hen Pol a r ita t s -
the 0 r i e. - Vorziige und Nachteile dieser Theorie sind durch 
ihre biologische Begrenztheit bedingt. Sie betrachtet den Men
schen nur als 0 r g a ni s m us; und innerhalb dessen achtet 
sie lediglich auf die g e n ere II e n und f est s t e hen den 
Zweckzusammenhange zwischen Umwelt und Reak
tion. Sauerstoffreiche Luft zu atmen ist dem Organismus zutrag
lich, verbrauchte Luft zu atmen abtraglich; dem entspricht 
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es, dass der Aufenthalt in frischer Luft lustvoll, das Verweilen 
in schlecht ventilierten Raumen unlustvoll ist. Kommt die Hand 
ungewollt mit einer Flamme in Beruhrung, so dient das Schmerz
gefUhl der Verbrennung als Signal, die lebenbedrohende Nahe 
des Feuers zu beseitigen: durch Wegziehen der Hand, durch 
Ausloschen des Feuers. Die Speisen, die dem Korper bekommlich 
sind, schmecken auch im allgemeinen gut; und sie schmecken 
nur solange gut, als der Organismus ihrer bedarf. 1st der Mensch 
satt, oder mit bestimmten Nahrstoffen genugend versorgt, dann 
hort von selbst das LustgefUhl und damit der Antrieb zu weiterer 
Aufnahme dieses Nahrstoffes auf. 

Die Beispiele lies sen sich beliebig vermehren. Aber sie beziehen 
sich alle auf die B i 0 s ph are, also auf diejenigen GefUhls
gruppen, die nicht mensch-spezifisch sind, sondern auch dem 
Tier zukommen. Beim Tier ist auch aller Wahrscheinlichkeit 
nach jene Zuordnung von Lust zu ZweckmaIsigkeit, von Unlust 
zu UnzweckmaIsigkeit ziemlich eindeutig und durchgangig. Beim 
Menschen lasst sich fast jedem positiven Beispiel ein G e g e n -
be i s pie 1 gegenuberstellen. 

Es gibt wohlschmeckende Gifte, bei deren Einverleibung in 
den Organismus also das Warnungssignal der Unlust (etwa 
Widrigkeit des Geschmacks) fehlt. - Bei den zahlreichen, nicht 
etwa nur in pathologischen Fallen auftretenden, "Suchten" sind 
die schadigenden Reize mit starken Lustgefuhlen besetzt (Alko
hoI, Morphium), und diese zeigen den Ant r i e b s charakter 
der Lust zur Fortsetzung der Reizaufnahme in hochstem MaIse, 
obwohl dadurch die Schadigung nur noch gesteigert wird. -
Ferner wurde die Theorie auch eine g r a due 11 e Zuordnung 
zwischen Lust und Forderung, Unlust und Schadigung erwarten 
lassen. Dann musste der leidenschaftliche Raucher eine viel 
starkere organische Forderung vom Rauchen erfahren, als der 
maIsige Raucher, dessen Lustgefuhle geringere Intensitat haben. 
Eine korperliche Erkrankung musste urn so starkere Unlust er
zeugen, je mehr sie die Wurzeln des Lebens bedroht; bekannt
lich kann aber eine oberflachliche Fleischwunde unter Umstanden 
fast unertraglich sein, wahrend schwere Erkrankung innerer 
Organe kaum zum Bewusstsein kommt. (Sogar die Paradoxie 
einer gehobenen Gefuhlslage bei totlicher Erkrankungen, z.E. 
bei schwerer Tuberkulose, kommt vorl. 
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Vor allem sind es aber wiederum die h 0 her e n Gefiihle, mit 
denen jene Theorie nicht fertig werden kann. Unlustbetontheit 
gibt es im Gefuhl der Reue, im aesthetischen Erleben des Tra
gischen, im philosophischen Leiden an Problemen - wie sollten 
sich diese Gefiihle mit organischen Schadigungen in Verbindung 
bringen lassen? Der Asket sucht Schmerzen und meidet Lust
obgleich nach jener Theorie die entgegengesetzten Antriebe wirk
sam sein mussten. Der Wagemutige lasst sich gerade durch Ge
fahren - die also seine biologische Existenz bedrohen - anlocken. 

Schon aus diesen wenigen Andeutungen wird der Hauptein
wand gegen die biologistische Theorie erkennbar: ihre einfachen 
Kategorieen: organische "Zweckmafsigkeit" und "Unzweckmaf
sigkeit", "Anpassung" und "Nichtanpassung" reichen bei den 
hoheren personalen Funktionen eben nicht mehr aus. Schon 
deshalb nicht, weil die Person eine Hie r arc hie von Zwecken 
in sich schliesst, so dass irgend ein korper-seelisches Geschehen 
gleichzeitig fur verschiedene Zwecke entgegengesetzte Vorzei
chen haben kann. Dann aber, und vor aIlem: weil das Wesen 
der Person sich nicht im Erfullen ihrer organischen Zwecke er
schopft. Die kahle Gegenuberstellung von positiver und nega
tiver Zweckbeziehung (Nutzen und Schadigung) ist genau so 
unzulanglich, wie der schon friiher zuriickgewiesene Versuch, 
im Psychologischen aIle Gefiihle auf die Pole der LustjUnlust
Dimension zu reduzieren. Die Theorie enthalt gewisse fruchtbare 
Gedanken; sie muss aber, urn einer personalistischen Auffassung 
eingeordnet zu werden, noch eine wesentliche Umgestaltung 
erfahren. 

Dbrigens sind schon innerhalb der psychobiologischen Ein
stellung selbst Ansatze erkennbar, urn die Primitivitat der bipo
laren Zwecktheorie zu uberwinden. 

McDougall entwickelt eine Theorie, in der die QualitatenfUlle der 
Gefiihlswelt besser zu ihrem Recht kommen soll: er iiberbaut die Zwei
heit der LustjUnlustreaktion durch eine Vielzahl von Emotionen. Be
stehen bleibt die enge Beziehung aller Gefiihlszustande zur Antriebs
dynamik des Organismus; ist doch die Gesamttheorie McDougall's eine 
"hormic" (Strebungs-)psychology. Nun wird aber scharf zwischen "Ge
fiihlen" und "Emotionen" geschieden. "Gefiihle" sind die polaren Be
wusstseinstone, die allgemein das Hinstreben und das Widerstreben 
begleiten, also Befriedigung und Enttauschung (Lust und Unlust). Es 
gibt nur diese zwei Gefiihlsqualitaten, die entweder in einfacher oder 

Stern, Psychologie 46 
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in komplexer Form auftreten. Emotionen sind dagegen jenen s p e
z if i s c h g e ric h t e ten Strebungen zugeordnet, die als "In
stinkte" oder "propensities" ') angeborenermrusen die Leistungen des 
Individuums bestimmen; demnach deckt sich die Liste der primaren 
Emotionen mit der der Instinkte. Dem Angriffsinstinkt entspricht die 
Emotion des Argers, dem Wissenstrieb die Emotion der Verwunde
rung, dem Fluchtinstinkt die Furcht u.s.w. 

c) Inn ere S e k ret ion. - Von einer ganz anderen 
Seite her ist die physiologische Entdeckung der inneren Sekre
hon fUr die Gefiihlstheorie wichtig geworden. In diesem Funk
tionsprinzip kommt namlich die ganzheitliche Beschaffenheit 
des Organismus von vorn herein viel starker zur Geltung, als 
in den fruher untersuchten physiologischen Vorgangen, wie PuIs 
und Atmung, die an bestimmte Teilsysteme gebunden sind. 
Die inn ere Sekretion hat zwar auch in Korpergebilden bestimm
ter Art, den Dr use n, ihren Ursprung, strahlt aber sofort 
aus auf den Gesamtorganismus und liefert Antriebsstoffe (Hor
mone), die aIle Gewebe, aIle Korperteile uberschwemmen und 
beeinflussen. SeIber gestaltos, aber die Gestaltung der Korpers 
nach allen Richtungen hin bestimmend, ist dieser Saftestrom 
ein organisches Symbol fur die korperliche Einheit des Indivi
duums - sowie die Ganzheit des Gefuhls ein solches ist fur die 
seeliche Einheitlichkeit der Person. Und so kann die innere 
Sekretion in einem ganz anderen Sinne dem Gefiihisieben zuge
ordnet werden, ais es bei den Funktionen der anderen Teil
systeme moglich war. Wahrend Atmung, Herzschiag u.s.w. mit 
dem Kommen und Gehen e i n z e I n e r Gemutsvorgange zu 
tun haben, ist die Wirksamkeit der inneren Sekretion in Bezie
hung zu setzen zu der dauernden und einheitlichen Grundlage 
aller Einzelerscheinungen des Fuhlens, also zum "G emu t". 
Konstitutionelle Besonderheiten der inneren Sekretion drucken 
sich ebenso in den Beschaffenheiten des gesamten Korperauf
baus, wie in den dynamischen und Richtungsbeschaffenheiten 
des Gemutslebens (den "Temperamenten") aus2). Anderungen der 
inneren Sekretion pragen sowohl dem Korpergeschehen wie der 
Gemutsverfassung ihre Wirkung auf (Reifung der Geschiechts
drusen; Erkrankung der Schilddruse u.s.w.). 

') Vgl. s. 544. 
2) Ober Temperamente vgl. S. 789 dieses Buches. 
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Eine uralte psychophysiologische Hypothese, die antike Lehre 
von den Saftemischungen, erlebt in dieser modernen Verbindung 
von Sekretions- und Temperamentenlehre 1) ihre Auferstehung. 

2. Rei n p s y c h 0 log i s c h eSt and pun k t e 

a) "E mot ion ali s m us." - Innerhalb der rein psycho
logischen Betrachtungssphare ist die Anwendung des Ganzheits
standpunktes auf die Gefiihlslehre am konsequentesten von Felix 
Krueger und seiner Schule durchgefiihrt worden. 

Die psychischen Ganzheiten sind nach Krueger hierarchisch 
geordnet; es gibt Teilganzheiten (Einzelgestalten und Struk
turen) verschiedener Grossenordnung und schliesslich eine Total
struktur des Seelischen, die als solche eine einheitliche Qualitat 
hat; diese ist das Gefiihl. Da nun das seelische Subjekt seinem 
Wesen nach Ganzheit ist, so ist man ihm im Gefiihl unmittelbar 
nahe; ja es ist - wenn wir Krueger recht verstehen - identisch 
mit ihm; es gibt keine andere Weise, in der die ungeteilte Per
sonlichkeit sich bewusst "h a til, denn als Gefiihl. Von hier aus 
gesehen verlieren nun aber die abgehobenen Teilgestalten der 
Wahrnehmung, des Denkens u.s.w. ihre Selbstandigkeit und 
Eigengesetzlichkeit. Sie haben nur Gliedcharakter, werden um
schlossen und gepragt vom dominierenden Gefiihl. Dem Gefiihl 
seinerseits kommen durch diese Ganzheitlichkeit des Erlebnisses 
Merkmale zu, die es zum eigentlich be see 1 end e n Prinzip 
machen: bewusstseinerfiillende Breite, Warme, Innigkeit, Unbe
grenztheit der Qualitatenfiille. 

Dass diese Theorie fruchtbare Auswirkungen auf die psychologische 
SpeziaIforschung hat, dafur legen zahlreiche Untersuchungen der Leip
ziger Schule Zeugnis ab .). Experirnenteller Prufung wurde vor allern 
die Frage unterworfen, wie sich das Erleben von Teilstrukturen durch 
deren Einbettung in die Totalstruktur des Gefuhls rnodifiziert. So wur
de, urn nur ein Beispiel zu erwahnen, gefunden, dass die Unterschei
dungsschwelle fur Grossen- oder Intensitats-Unterschiede urn so feiner 
ist, je hoher die Kornplexbildung ist, d.h. je rnehr sich das Bewusst
seinsgebilde der Totalqualitat des Gefuhls annahert. 

Die Krueger'sche Gefiihltheorie steht offenbar der personalis
tischen Idee nahe; aber sie unterscheidet sich doch von ihr da-

') Ygl. vor aHem: Kretschmer, Korperbau und Charakter. 
.) Vgl. die verschiedenen Biinde der "Neuen psychologischcn Studien." 
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durch, dass sie ihren Standort inn e r hal b des Bewusstseins
bereichs nimmt. Die Ganzheit, von der in dieser Theorie 
die Rede ist, ist stets die Ganzheit des E r 1 e ben s. Darin 
aber liegt eine ungerechtfertigte Verselbstandigung des Gefiihls; 
denn auch die Erlebenstotalitat ist noch nicht die letzte Ganz
heit, vielmehr eben falls noch ein Teilganzes, das in der umfassen
deren Totalitat der Per son ruht. Jene Seiten der personalen 
Ganzheit, die nicht Bewusstsein sind - unbewusste Dispositions
nno Antriehsweisen, leihliche AllS0nH~ksweisen - werden zW::Jr 
in der Krueger'schen Theorie gestreift, fiihren aber noch nicht 
dazu, dem Gefiihl seine Son d e r rolle innerhalb des perso
nalen Lebens zuzuweisen. Krueger neigt vielmehr dazu, im Ge
fiihl so etwas wie die seelische Grundsubstanz zu sehen, der 
gegeniiber alles andere Seelische sekundaren Charakter gewinnt. 
So wird fiir ihn die gesamte Psychologie letzten Endes zur Ge
fiihlspsychologie, zum "E mot ion ali s m u s" - sowie 
Herbarts Gesamtlehre Vorstellungspsychologie, Wundt's Theorie 
Voluntarismus war. Auch hier kann die Personalistik nicht 
mitgehen. Da die Grundrelation alles personalen Lebens die Per
sonJWelt-Beziehung ist, besteht kein Recht, diejenigen psychi
schen Tatbestande, die auf "Welt" tendieren, Wahmehmungen, 
Vorstellungen, Gedanken, zu untergeordneten Momenten zu 
machen, und die, das personale Subjekt reprasentierenden, Ge
fiihle allein als primare Erlebnisse gelten zu lassen. 

b) "S u b j e k t i v ita t" d erG e f ii h 1 e. - Die eben 
genannte Per so nJW e 1 t-B e z i e hun g wird von einer 
Reihe modemer Forscher zur Abgrenzung der Gefiihle von den 
anderen psychischen Tatbestanden benutzt. Gefiihle haben 
"s u b j e k t i v en", Wahmehmungen u.s.w. "objektiven" Cha
rakter. Diese sehr wichtige Unterscheidung bedarf, urn nicht 
missverstanden zu werden, einer genaueren Prazisierung. 

Fasst man sie niimlich rein bewusstseinspsychologisch, als 
Kennzeichnung dessen, was der Mensch tatsachlich e r 1 e b t, 
dann ware ihr Sinn dieser: Gefiihle werden a 1 s Hinweise auf 
Zustande und Vorgange des eigenen Ich erlebt; Wahmehmungen, 
Vorstellungen, Gedanken, Wollungen dagegen a 1 s Hinweise 
auf Gegenstande ausserhalb des Subjekts. 

Ein solches Subjektivitats- B e w u sst s e i n ist nun aber 
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zweifellos nicht bei allen Gefiihlsphiinomenen vorhanden; es 
kommt vielmehr nur einer spezifischen Gruppe von Gefiihlen, 
den "Selbstgefiihlen" zu. Die weitaus meisten Gefiihle aber sind 
mit einer 0 b j e k t i vie r end e n Bewusstseinsintention ver
bunden, d.h. sie werden als GefUhlsbetontheiten von G e g e n
s t ii n den un d We r ten erlebt. Wer einen Durdreiklang 
"angenehm" findet, fiihIt in dies em Wohlgefallen nicht sich, 
sondern den Klang. Und wer einen Menschen mit intensivem 
Gefiihlliebt, kann in der Hingabe an den Anderen sein eigenes 
Selbst ganz vergessen und verlieren. Die Objektivierung der Ge
fiihle steigert sich unter Umstanden sogar bis zur Verabsolu
tierung: was in Erlebnissen des "Schonen", "Erhabenen", "Hei
ligen" gefiihIt wird, sind die wesenhaftesten Wertqualitiiten der 
objektiven Gebilde seIber. 

Eine phiinomenologische Besinnung kommt also zu dem Re
suIt at , dass den Gefiihlen e r 1 e b n ism ii f s i g sowohl sub
jektivierende wie objektivierende Intention zukommen kann, 
in verschiedenen Betonungen und Verkniipfungen. 

Wenn aber E r 1 e b n iss u b j e k t i vi tat nicht das Un
terscheidungsmerkmal fiir alle Gefiihle ist - welcher andere 
Begriff der Subjektivitiit trifft zu? 

Zuniichst ein negativer: Subjektivitiit als "N i c h t - 0 b j e k -
t i v i t ii t," als Unzuliinglichkeit der Objektivierung. 1m Gegen
satz zu der eben erwiihnten Ten den z des fiihlenden Menschen, 
die Gegenstandsgebundenheit seines Gefiihles zu verabsolutieren, 
werden gleichsam von au sse n her solche Objektbeziige 
fortwiihrend gelockert, relativiert, entwertet. Der iiussere Beob
bachter vermag dies oft friiher zu erkennen, als der fiihlende 
Mensch selbst, der noch in seiner objektivierenden Gefiihls
tiiuschung befangen bleibt. Drei Hauptbedingungen fiir diese 
Entobjektivierung der Gefiihle seinen genannt. 

1) Interindividuelle Verschiedenheiten. Betrachten viele Be
schauer ein Gemiilde, so werden sie sich iiber den dargestellten 
InhaIt, die wahrnehmbaren Farben und Formen einig sein. Aber 
ob das Gemiilde schon oder hiisslich, anziehend oder abstossend 
sei, dariiber gibt es Meinungskiimpfe. Diese bleiben deswegen 
meist erfolglos, weil jeder seine gefiihlsmiifsige Stellungnahme 
in irriger Objektivation als Merkmal am Gegenstand glaubt 
aufweisen zu konnen und die objektivierende Anerkennung der 
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anderen beansprucht, obgleich doch "de gustibus non est dis
putandum" . 

2) Personalgeschichtliche Wandlungen. Vergleicht man die 
Geftihle, die ein Mensch sukzessiv einem ide n tis c hen 0 b -
j e k t entgegen bringt, so kann man objekt-unabhangige Ver
anderungen feststellen: eine Begeisterung wachst und verfliegt; 
eine Aversion stumpft sich ab, Liebe schlagt urn in Hass u.s.w. 
Auch hier straubt sich der ftihlende Mensch gegen das Zuge
standnis des "nur Subjektiven" dieses Gefiihlswechsels, und er 
sucht dazu die Motive in Wandlungen des Objekts; so wird 
etwa das Abklingen einer Schwarmerei damit motiviert, dais 
erst jetzt geringwertige Charakterztige des Angeschwarmten 
hervorgetreten seien u.s.w. 

3) Objektwechsel eines identischen GefUhls. Ein Geftihl kann 
von dem ursprtinglichen gegenstandlichen Anlass aus wandern, 
andere Objekte ergreifen, ja schliesslich sich vom urspriinglichen 
Objekt ganz loslosen. Der Kaufmann, der Arger im Btiro wegen 
eines unangenehmen Geschaftsbriefes hatte, wird sich nach der 
Heimkehr tiber jede, sonst nicht beachtete, hausliche Bagatelle 
argern und schliesslich das Geftihl hierauf ganz konzentrieren. 

4) Geftihlsveranderungen unabhangig von den objektiven Be
dingungen sind z.B. als "Stimmungsschwankungen" wohl be
kannt. Wird daraus eine konstitutionelle Eigenschaft, so wird 
sie als "Launenhaftigkeit" abschatzig beurteilt. 

Es ergibt sich also fUr das Gefiihlsleben eine bemerkenswerte 
Dialektik zwischen be w u sst s e ins m a f s i g e r Objekt
gebundenheit und einer weitgehenden f a k tis c hen Objekt
lockerheit. 1m Sozialleben fUhrt die Dialektik dazu, dass der 
Mensch die starke Tendenz hat, durch Gefiihlsgemeinsamkeit 
die tiberindividuelle Sanktion seiner Geftihlsgerichtetheiten zu 
sichern - wahrend in Wirklichkeit oft die Abweichungen dieser 
Gerichtetheiten zwischen Mensch und Mensch weit grosser sind, 
als die Abweichungen in den eigentlich objektivierenden Funk
tionen des Wahrnehmens und Denkens. 1m Individualleben be
wirkt die Dialektik, dass das Geftihl in seiner einmal entstandenen 
Objektgerichtheit zu verharren sucht ohne Rticksicht auf Ande
rungen am Objekt (das ist der bekannte "Konservatismus" des 
Geftihls), - und dass trotzdem in Wirklichkeit die Gefiihle eine 
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Lab i 1 ita t besitzen, die sie mit verschiedensten Objekten 
ihr Spiel treiben lasst. 

Es geh6rt eine v611ige inn ere Umstellung des fiihlenden Men
schen dazu, urn die Objektivitatsirrungen zu durchschauen und 
den subjektiven Charakter der Gefiihle bewusst zu be j a hen. 
Dann sind sie nicht mehr "nur-subjektiv", d.h. ihr Objekt ver
fehlend, sondern "voll subj ektiv", d.h. d asS u b j e k t s P i e
gel n d. Erst auf dieser Stufe ist der Mensch bei jener "ErIeb
nissubjektiviHit" angelangt, von der unsere Betrachtung ausge
gangen war. 

Deutlich ist der Dbergang zu dieser Erlebnissubjektivitat z.B. in 
manchen Jugendtagebiichern erkennbar. Der schwarmende Jugend
liche beschaftigt sich oft vie 1 weniger mit dem Schwarmobjekt, als mit 
der Besonderheit seiner Schwarmgefiihle. 

Bis zu dies em Punkt kann eine Gefiihlstheorie vordringen, die 
sich darauf beschrankt, die Gefiihle in ihrer tatsachlich erIeb
baren Beschaffenheit, und somit auch das ErIebnis der Subjek
tivitat, zu be s c h rei ben. Aber zu dem eigentIichen Begriff 
der Subjektivitat kann man erst vorstofsen, wann man fragt, 
was denn dies subjektivierende ErIeben bed e ute, welchen 
Sinn es im Ganzen des personalen Lebens habe. 

Sobald man diese Bedeutungsfrage aufwirft, verIasst man die 
Ebene der blofsen Bewusstseinspsychologie. Wer Gefiihle deuten 
will, muss sie auf etwas anders als Bewusstsein beziehen; und 
wenn ihnen Subjektsbezug zugeschrieben wird, muss dieses 
Subjekt etwas Anderes als das Bewusstseins-Ich sein. 

In der Tat haben auch aIle D e u tun g s the 0 r i e n das 
Subjekt des Gefiihls jenseits des Bewusstseins gesucht. Fiir die 
b i 0 log i s c h e Theorie, die wir bereits kennen lernten, engte 
sich das Subjekt zum physischen "Organismus" ein, fiir den die 
Gefiihle "Signal"-Bedeutung haben. P s y c h 010 g i s c he 
Theorien miissen fiir ihre Deutung des Gefiihls den Begriff des 
U n b e w u sst e n zu Hilfe nehmen, wofiir ja die tiefenpsy
chologischen Schulen die Beispiele liefern. 

Wenn z.B. Freud dem Lustprinzip eine so fundamentale Rolle 
im menschlichen Leben zuschreibt, so hat dies einen doppelten, 
aber beide Male in die unbewussten Tiefen weisenden Sinn: Lust 
ist einerseits diejenige Bewusstseinsqualitat, die von den unbe
wussten Strebungen g e s u c h t wird, andrerseits - eben so 
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wie die Unlust - das ins Bewusstsein projizierte S y m b 0 1 fur 
die Beschaffenheit jener unbewussten Regungen. Es kommt also 
alles darauf an, wie man jenes "Unbewusste" fasst, das zum 
Erklarungsgrund und Deutungsziel der Gefiihle gemacht wird; 
und indem die Tiefenpsychologie dieses Unbewusste ganz oder 
fast ganz mit dem vitalen Triebleben identifiziert, gewinnt auch 
ihre Auffassung des Gefiihls eine ganz bestimmte Farbung und 
Einseitigkeit. (Freilich kann man von einer expliziten, allge
meinen Gefiihlstheorie bei der Tiefenpsychologie kaum sprechen.) 

Von Seiten der theoretischen Psychologie hat vor kurzem Fr. Gros
sart eine interessante Gefiihlslehre entwickelt, die ebenfalls auf die un
bewussten Hintergriinde des individuelIen Lebens rekurriert, und zwar 
auf die " S t reb u n g e n". So nennt er die latenten seelischen Kraf
te von dauernder, dispositionelIer Beschaffenheit, aus denen als ak
tuelIes Geschehen das jeweilige "Streben" hervorbricht. Aber das ak
tive Stre ben ist nich t die einzige Manifestation der Stre bung; diese kann 
sich auch in ihrer Zustandlichkeit im Bewusstsein geltenc1 ma
chen - und das ist das Gefiihl. In jedem Gefiihl erlebt also der Mensch 
seine eigene "Strebezustandlichkeit", d.h. sowohl die besondere Art 
und Richtung seiner Strebungen, wie auch sich selbst als Strebenden. 
- Durch den Begriff der Strebung, der all e Richtungsdispositionen 
im Menschen umschliessen solI, iiberwindet die Theorie Grossart's die 
engere EinstelIung der Tiefenpsychologie auf die Vitaltriebe und nahert 
sich bedeutend einer echt personalistischen Auffassung, wie sie in den 
folgenden Seiten entwickelt werden solI. 

Das "Subjekt", auf welches das Gefiihl bezogen werden muss, 
damit man sein Wesen und seinen Sinn erfassen kann, ist nicht 
die Bewusstseinseinheit, nicht der Organismus, nicht die Hinter
griindigkeit des Trieblebens, nicht der Inbegriff der strebenden 
Krafte - sondern die Per son s e I b s t in ihrer unitas mul
tiplex. 



NEUNUNDZW ANZIGSTES KAPITEL 

PERSON ALE MERKMALE DER GEFUHLE 

1. PERSONN AHE DER GEFUHLE 

Eine personalistische Psychologie des Geftihlslebens muss von 
der Frage ausgehen, an welcher Stelle innerhalb der Gesamt
struktur des personalen Daseins die Geftihle ihren Platz haben. 
Die Antwort lautet: die Geftihle bilden den Bereich des e i n -
gebetteten und darum personnahen Er
Ie ben s. 

Man erinnere sich des doppelten Gegensatzes, den wir inner
halb der Person fanden: Leben und Erleben einerseits, Einbet
tung und Abhebung andrerseits. 

Die Person in der Unmittelbarkeit ihres L e ben s vollzuges 
steht noch hinter - oder auch vor -- allem E r - L e ben. Dies 
setzt erst ein, wo das Leben unselbstverstandlich wird, repra
sentiert also immer nur ein Teilsttick des Lebens, nie das Ganze. 
Darum ist auch das Geftihl, da es dem Erleben angehort, nicht 
mit der Person selbst identisch - wenn es ihr auch von allen 
Erlebnisweisen am nachsten steht. 

Die spezifische "Person-N a h e" des Geftihls aber ist vermit
tels des anderen Begriffspaares zu erHiutem. Die Person als 
unitas multiplex zeigt im standigen Neben-und Nacheinander 
A b h e bun g und E i n bet tun g. Einzelne Momente treten 
heraus aus der Totalitat, grenzen sich ab als gesonderte Gebilde, 
Verlaufe und Gestalten, sind auf dem Wege zur Verselbstandi
gung - und werden doch immer wieder gehalten von der Ein
heit, werden in die Totalitat hineingezogen; denn sie haben ja 
nur a I s Momente in der Person Existenz und Bedeutung. Diese 
Rhythmik von Abhebung und Einbettung erstreckt sich ebenso 
tiber die korperlichen Vollztige, wie tiber die psychischen Vorgange. 



730 PERSONALE MERKMALE DER GEFUHLE 

Die Abhebung schreitet in vielen Etappen vorwarts. Dieser 
Prozess bedeutet fur die Person po sit i v: zunehmende 
innere Vermannigfachung, Strukturierung, dynamische Zusam
menraffung, Objektivierung sowohl der Bewegungen wie der 
Bewusstseinsgehalte. Er bedeutet aber zugleich neg at i v : 
fortschreitende E n t fer nun g und Entfremdung von der 
urtumlichen Einheit der Person, Ent-Subjektivierung, Ent
Lebendigung. Das theoretische und praktische Leben der Per
son tendiert wesentlich auf Abhebung: alles E r ken n e n und 
alles Han del n ist stets zugleich ein Heraussetzen abge
grenzter und gegliederter Gebilde und Vollzuge aus dem Person
Total. 

Nun aber kann ja der Weg der Verselbstandigung solcher 
"Abhube" nie bis zu Ende gegangen werden, da durch "E i n
bet tun g" immer wieder in umgekehrter Richtung die Zu
gehorigkeit zur Person gewahrleistet werden muss. Dies gilt auch 
inn e r hal b des E r 1 e b n i s b ere i c he s. Die einzelnen 
abgehobenen Bewusstseinsgestalten und -Strukturen schweben 
nicht im Leeren, sondern haben eine Atmosphare, die sie umspielt 
und durchdringt; sie ruhen auf einem Untergrund, vermittels 
dessen sie unlosbar dem Mutterboden der Person verwurzelt sind. 
Diese Einbettungs-Erlebnisse sind die Ge
f u h 1 e. 

Das folgende "Drei Kolonnen-Schema" macht den so gefun
denen "personalen Ort" der Geftihle erkennbar: 

I 
Erlebnisfreies 

Leben 
(Sphaere des sogen. 

" Unbewussten"). 

Automatismen 
Instinkthand
lungen 
Mneme 
Dispositionen 

II und III 
Erlebtes Leben 

(Sphaere des Bewusstseins) 

II 
Einbettendes 

Erleben 

Fuhlen 

Drei-Kolonnen-Schema. 

III 
Abhebendes 
Bewusstsein 

Erkennen 

Willens
handlungen 
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Es drangt sich das Gleichnis eines Hochgebirges auf. Die Gip
fel (III) scheinen sich als scharf umgrenzte Sondergebilde von 
der Erde fortzurecken; aber sie kommen nicht los von ihr, son
dem werden gehalten von der gemeinsamen breiten Gebirgssohle 
(II), die, zwar selbst noch sichtbar, bereits keine rechte Eigen
gestalt und keine scharfe Abgrenzung mehr nach oben und unten 
aufweist; sie ist dem Erdball ganz nahe und verwurzelt sic h 
- und mit sich die Gipfel - in dem, ihnen allen gemeinsamen, 
unsichtbaren Urgrund (III). 

1m Schema sind mit Absicht die Ausdriicke "ErIe ben" und "Bewusst
sein" auf II und III verteilt worden; denn schon die Sprache kenn
zeichnet ja die Nahe des Erlebens zum "Leben", des Bewusstseins zum 
"Wissen". - Die Vereinigung der erkennenden und Willensfunktionen 
in der Rubrik III ist nur giiltig unter dem hier in Frage stehenden 
Gesichtspunkt vorwaltender Abhebung. Dass im iibrigen die beiden 
Bereiche wesentlich von einander zu unterscheiden sind, haben ja die 
friiheren Kapitel bewiesen. 

Die Scheidung von Einbettung und Abhebung (II und III) 
ist nicht realiter, sondem nur in der Abstraktion moglich. Es 
wird sich zeigen, dass es gerade die Spa n nun g e n z w i
s c hen E i n bet tun gun dAb h e bun g, also die 
dynamischen Beziehungen zwischen der emotionalen und der 
intellektuell-praktischen Sphare sind, die die Wirklichkeit des 
seelischen Seins und Geschehens erzeugen. Zugleich aber erweist 
sich das Gefiihl, entsprechend seiner Stellung im Schema, als 
Mit tIe r; es ist also auch dem unbewussten Bereich der 
Person (I) besonders nahe. Durch diesen doppelseitigen Bezug 
kommt dem Gefiihl Einbettung in verschiedensten A b stu -
fun g e n zu. Das der Person ganz eingeschmolzene Gefiihls
erleben, welches sich durchaus als Beschaffenheit eben de r 
Per son selbst gibt, heisst "G e m ii t s 1 e ben". Das schon 
weitgehend an abgehobene Bewusstseinsinhalte gekniipfte Ge
fiihl, welches gleichsam nur als feine Wurzelfaser den abgehobe
nen Gegenstand noch mit dem Mutterboden der Person verbin
det, heisst der "G e f ii hIs ton" des Eindrucks. Dazwischen 
liegen: dem Gemiitspol nahe die Gemiitszustande und Gemiits
bewegungen, dem Gegenstandspol nahe die mannigfachen Ein
zelgefiihle. 
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Mit dem Einbettungscharakter des Gefiihls eng verkniipft 
ist das Merkmal der "U n g est a I t." Dieser Zug des Gefiihls
lebens war ausserhalb der Fachpsychologie von der Volksweis
heit, von Dichtem 1), von Philosophen, immer stark beachtet 
und verschiedenartig bewertet worden. Bald r ii g t e man die 
Zerfiossenheit, Dumpfheit und Formlosigkeit der Gefiihle, im 
Gegensatz zu der Kristallklarheit des Denkens und der Gerafft
heit des Handelns; bald v e r her r I i c h t e man die schOpfe
rische Unbegrenztheit, die jeder Bindung entgleitende Innerlich
keit des Gemiits im Gegensatz zu der Starrheit der Begriffe und 
der Seelenlosigkeit des Wollens. Eine modeme Fassung dieser 
letzten Wertung stellt die Formel von Klages dar: "Der Geist 
als Widersacher der Seele". 

Die Fachpsychologie konnte bisher mit dieser Erscheinungs
weise des Gefiihls nicht fertig werden, weil ihre Kategorieen aus 
der Bearbeitung der a b g e hob e n e n Bewusstseinsinhalte 
stammten und auf diese zugeschnitten waren. Fiir die Gefiihle 
aber passen diese Kategorieen nicht. Gefiihle sind nicht nur 
nicht "Elemente", wie es die altere Psychologie meinte; sie sind 
auch nicht "Gestalten" und "Strukturen" im Sinne der neueren 
Psychologie. 

Erst die Personalistik betonte die grundsatzliche Wichtigkeit 
der Tatsache, dass "Ganzheiten" nieht nur als durchgeformte 
Gebilde vorkommen. Gerade die echteste Ganzheit, die Per
son, ist immer beides zugleich: Begrenztheit und Spielraum, 
eindeutige Realitat und vieldeutige Potentialitat - kurz: G e -
s t a I tun dUn g est a I t. 2) Auch in ihrer Bewusstseins
reprasentation: wahrend ihr gestalten des Prinzip sieh in den 
Erkennens- und Willensfunktionen aussert, hat das gefiihls
maIsige Erleben an ihrer Ungestalt Anteil. Die Gefiihle konnen nur 
dadurch so spezifisch personnahe sein, dass sie unmittelbar und 
o h neG r e n z set z u n g aus dem Totalleben der Person 
entfliessen und in es einfliessen. 

Direkt lasst sich die Ungestaltheit der Gefiihle nicht be
schreiben; denn jedes Einfangen in Worte ware schon eine 
Fixierung. Wir konnen dieses Merkmals nur indirekt habhaft 
werden, in der Art, wie es die Beziehung des Gefiihls zur tragen-

1) Goethe: "Geflihl ist alles, Name ist Schall und Rauch." 
oJ s. S. 155. 
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den Person einerseits, zu den abgehobenen und gestalteten Be
wusstseinsinhalten andrerseits beeinflusst. 

Die Doppe1beziehung des Gefiih1s zu Einbettuug und Abhebung 
bildet das Zentrum einer Gefiih1stheorie von Jonas Cohn, die mit 
der hier entwicke1ten manche Verwandtschaft hat. Cohn gibt f01-
gende Definition: "Gefiih1 im weiteren Sinne ist das Dumpfe, Strom
hafte, Zustandhafte, ein Aggregatzustand des Seelenlebens, der 
der Trennung von Akt und Gegenstand vorangeht. Davon muss 
das Gefiih1 im engeren Sinne unterschieden werden, der a1s Rest 
jener Dumpfheit an Akten, Inhalten und Gegenstanden hervortritt, 
von diesen grossere Bestimmtheit und 1eichtere Festha1tbarkeit 
ent1ehnt" . 

Die Personnahe und Mittlerstellung der GefUhle ermoglicht 
ihre doppelte per son ale Bed e u tun g, die uns immer 
wieder begegnen wird. Die GefUhle sind namlich einmal bedeut
sam f ii r die Person; d.h. sie dienen personalen Zwecken, als 
Steuerungen, Signale, Vorbereitungen, Antriebe (Dienst-Bedeu
tung oder teleologische Bedeutung). Sie sind andrerseits bedeut
sam d u r c h die Person, an derem Wesen sie unmittelbar 
Anteil haben und das sie daher in gewisser Weise spiegeln (Strahl
bedeutung oder symbolische Bedeutung) 1). Die Doppelbedeutung 
der GefUhle wirkt dann auch hiniiber in das physische Verhalten : 
indem die Gefiihle Zwecken dienen, leiten sie iiber zu den, diese 
Zwecke verwirklichenden, Han diu n g en; indem sie die 
Person reprasentieren, gehoren sie zusammen mit der Aussen
kundgabe des "A u s d rue k s". 

Beispiel: ein Angstgefiihl s i g n ali s i e r t eine Gefahr und 
wird zum Antrieb einer Fluchthandlung (Dienstbedeutung). 
Zugleich vermag sich der personale Zustand der Unsicherheit 
dar z u 1 e ben in dem Stimmungsverhalten der A.ngstlichkeit 
und dem Ausdrucksverhalten des Zitterns, Erblassens u.s.w. 
(Strahlbedeutung) . 

II. POLARITAT UND AMBIVALENZ DER GEFUHLE 

1. Doppelte Polaritat 

Nur weil das Leben der Person selbst mehrfach polar gespannt 

') Vgl. hierzu S. 117 dieser Buches; ferner Wertphilosophie, S. 44 (Unterscheidung 
von "Dienstwert" und "Strahlwert"). 
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ist, kann auch seine Spiegelung im Erleben polaren Charakter 
gewinnen. Und zwar sind es vor allemzwei pol are Gegensatze, die 
das Gefiihlsleben bestimmen: solche der Telik und der Dynamik. 

Polar ist die Z w e c k die n I i c h k e i t des Lebensvollzu
ges, da in diesem bestimmte Zwecke entweder erreicht oder 
verfehlt werden: dem entspricht erlebnismaIsig der Gegensatz 
von Lust- und Leidgefiihlen. 

Freilich muss hier jede biologistische 
Einengung des Zweckbegriffs vermieden 
w e r den. Nicht nur urn die Vitalzwecke org:mischer Fi:irdenmg 
oder Beeintrachtigung handelt es sich, sondern urn jed e n Tei!
zweck, den die Person sich setzt, urn jedes ZweckgefUge, etwa der 
Erkenntnis, der Macht, des Erwerbs - endlich urn die Gesamt
entelechie der Person, die Einheit der Selbstbestimmung und 
die Introzeption der Weltwerte in den Ichwert der Person. 

Da nun irgend ein einzelnes Geschehen an der Person zugleich 
zu den v e r s chi e den s ten Zwecken in Beziehung steht, 
ist die ihm zukommende Gefuhlsbetonung nicht eindeutig. So 
kann das Trinken eines alkoholischen Getrankes Genuss bereiten, 
wei! damit dem Zweck einer gegenwartigen Anregung der vitalen 
Krafte und der Gesamtstimmung gedient wird - wahrend das 
gleiche Tun fur einen anderen Zweck - etwa fUr das sparsame 
Umgehen mit dem vorhandenen Geld, oder fUr die dauernde 
Sicherung des Gesundheitszustandes - negativ wirksam sein 
und darum Unlustbetonung erhalten kann. Dieses "k ann" ist 
sehr wichtig; denn es deutet auf die Mitwirkung personaler 
Grundbedingungen am Zustandekommen der Lust- und Leid
erlebnisse hin. WeI c her der unzahligen moglichen Zwecke 
in einem bestimmten Lebensaugenblick eine so betonte Stellung 
in der Zweckstruktur der Person einnimmt, dass er sich erlebnis
maIsig in positiven oder negativen Gefuhlstonen geltend macht 
- das liegt nicht mehr wesentlich an dem gegenstandlichen In
halt, sondern an der Person seIber. Fur den fanatischen Abstinenz
ler, dem der Kampf gegen die Verwustung der Menschheit durch 
Alkohol zum vordringlichen Lebensinhalt geworden ist, gibt es 
uberhaupt keine Moglichkeit, Alkohol lustvoll zu geniessen; er 
fuhlt nur Abscheu, wenn er aus irgend we1chen Grunden dennoch 
Alkohol zu sich nimmt. Und der Asket, dessen Lebenszweck 
in der Abtotung der Begierden besteht, empfindet Lust bei der 
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Selbstpeinigung, die diesen Zweck positiv fordert, wahrend die 
Erlebnisstarke des gleichzeitigen physischen Schmerzes wesent
lich verringert, ja unterschwellig werden kann. 

1m Gegensatz also zu der biologistischen Zwecktheorie, die 
nur generelle organische Zwecke beachtet (s.S. 719), bezieht die 
personalistische Zwecktheorie die Lust- und Leid-Tone von 
Gefiihlen auf die jew e i 1 s d 0 min i ere n den Z w e c k e 
inn e r hal b d e r Z w e c k s t r u k t u r d e r Per son. 
"Dominieren" muss nicht heissen: als beherrschender Zweck 
g e w u sst sein; das gefiih1smafsige Erleben se1bst ist ein 
Symptom eben fiir diese Vorherrschaft. Auch wer nicht weiss, 
dass er ein Aesthet ist, erweist sich a1s solcher durch die intensive 
aesthetische Lust-oder Un1ust-Erregbarkeit gegeniiber Kunst
werken, Landschaften, Menschen. 

Damit ist festgestellt, dass der Lust und Un1ust iiber die 
Zweckbedeutung hinaus eine sehr wesentliche Strah1bedeutung 
zukommt; in der E r 1 e b n i s a u s 1 e s e f ii r F r e u dun d 
Lei d verrat sich die innere Zweckstruktur der Personlichkeit. 

Se1bstverstand1ich solI mit dieser persona1istischen Theorie 
nicht bestritten sein, dass es zah1reiche g e n ere 11 e Zusam
menhange zwischen bestimmten personalen Zwecken und den 
Gefiih1stonen Lust und Leid gibt; dies wird namentlich fiir 
solche Zwecke gelten, deren Erfiillung zur unmitte1barsten 
Existenzsicherung gehort. Das Atmenmiissen in vollig verbrauch
ter Luft ist fiir jed e n Menschen peinigend, gleichgiiltig, wie im 
iibrigen sein Zwecksystem strukturiert ist. Es gibt auch typo10-
gische Gesetzmafsigkeiten (vgl. das obige Beispiel yom aesthe
tischen Typ). Ferner bestehen Entwick1ungsgesetzmafsigkeiten: 
del' Ubergang von del' Kindheit zur Pubertat ist unter anderem 
dadurch gekennzeichnet, dass ganz neue Lebensbereiche jetzt 
in den Lichtkege1 von Lust-und Leidempfang1ichkeit treten. 
Abel' je hohere Organisationsstufen des Menschen man betrach
tet, urn so starker in d i v i d u ali s i e r t sich die Zweck
struktur und subjektiviert sich sein LustjUnlust-Erleben; urn 
so bedeutsamer wird dies fiir seine charaktero10gische Erfassung. 

Die zweite Po1aritat bezieht sich auf die D y n ami k des 
Lebensvollzuges. Wir sahen schon friiher, wie der Krafthaushalt 
jedes Lebewesens bestimmt ist durch das Pendeln zwischen vor-
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wiegender Energie-Ausgabe und Ansammlung. Diese Polaritat 
schlagt sich gefiihlsmafsig nieder in Erlebnissen der Err e gun g 
oder B e r u h i gun g. 

Der Gegensatz von "exzitierenden" und "quieszierenden" Ge
fiihlen ist rein formal; er kann sich mit jeglichem Gefiihlsinhalt 
verbinden. Deshalb kann jedes der beiden dynamischen Gefiihls
merkmale sowohl in Lust- wie in Leid-Gefiihlen auftreten. Wir kom
men so zu einer Kreuzung beider Merkmalspaare, die uns der kon
kreten Erlebniswirklichkeit wiederum einen Schritt naher bringt. 

Solange irgend ein dominierender, aber noch nicht verwirk
lichter Zweck dem Lebensvollzug die Richtung gibt, hat das 
Gefiihl Err e gun g s charakter, mag es nun die Annaherung 
an das Ziel lustvoll, die Entfernung vom Ziel leidvoll betonen. 
Sob aid das Geschehen in Bezug auf den dominierenden Zweck 
abgeschlossen ist, hat das Gefiihl Be r u h i gun g s charakter, 
mag es nun die Erfiillung des Ziels lustvoll, die Verfehlung leidvoll 
betonen. Nennen wir jene die "We g g e f ii hIe," diese die 
"E r g e b n i s g e f ii hIe," so kommen wir zu folgendem Schema: 

Lustgejuhle Leidgejuhle 

Weggejuhle I 
Funktions-

} Lust 
Funktions-

ILeid Arbeits- Arbeits-
(erregend) 

I 
Kampf- Kampf-

Erfiillungs-

lL~t Idisserfolgs- I Ergebnisjuhle Erfolgs-
(beruhigend) Uberlegen-

Enttauschungs- Leid 

heits-
Unterlegenheits-

Vierfelder-Schema der Gefiihle 

Das Vierfelderschema, das uns spater als Ordnungsprinzip 
noch mehrfach begegnen wird, darf nicht in dem Sinne alterer 
Gefiihlsklassifikationen verstanden werden, als ob mit ibm jedes 
Gefiihl seinen eindeutigen Ort und seine erschopfende Charakte
risierung erhielte. Die Gefiihle sind hier eben nur unter dem 
G e sic h t s pun k t zweier polarer Merkmalspaare gruppiert, 
die zwar von hochster Bedeutung, aber nicht die alleinig 
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konstituierenden sind; eine Reihe anderer MerkmaIe (deren 
einige noch weiterhin besprochen werden) kommen darin 
ebensowenig zur Geltung, wie die Tatbestande der nicht-polaren 
und der ambivalenten Gefiihle. 

Mit dieser Einschrankung kann uns das Schema allerdings 
manchen Nutzen bringen. Es zeigt vor allem, dass es inn e r
h a I b der Lustgefiihle (wie ebenso der Leidgefiihle) noch zwei 
sehr verschiedene Unterformen gibt. So lange man "Lust" und 
"Unlust" ais einheitliche Letzt-Kategorieen betrachtete, war das 
andere Merkmalspaar nicht zu seinem Recht gekommen. Ferner 
ergibt sich, dass das Verhiiltnis yom Weg zu Ziel nicht einfach 
das von Bewegung zu Ruhe ist, sondern das von Erregung zu 
Beruhigung, welch Ietztere ebenfalls ein G esc h e hen ist. 
Die, nach vorn und riickwarts stabile, Zustandlichkeit der Erfiillt
heit und volligen Zieleingepasstheit ware also - wenn es sie 
gabe - nicht von Lusterleben, iiberhaupt nicht von Erleben 
begleitet; es ware ein Zustand des unbewussten Sich-selbst
Verlierens.1) Ebenso setzt sich die endgiiltigeZielverfehiung, die un
heilbare Zerrissenheit nicht urn in U nlusterleben, sondern hat iiber
haupt kein Bewusstseinsaquivalent mehr, ist Ende, Vernichtung. 

Man muss sich eben daran erinnern, dass Gefiihle nicht das 
Ganze des Lebens spiegeln, sondern erst dort einsetzen, wo die 
Sphare der Iebenssicheren Unbewusstheit verloren wird. Darum 
ist das Lustgefiihl wachsender Genesung so viel starker als das 
ungestorter Gesundheit, das Lustgefiihi an der Uberwindung einer 
moralischen Versuchung intensiver als die Selbstzufriedenheit 
moralischer Unbeschwertheit. S el b s t v e r s tan d I i c h k e i t 
bedarf keiner Gefiih~e, a uch keiner Lustgefiihle. 

Diese Auffassung droht zu fast paradoxen Konsequenzen zu 
fiihren. Nach ihr, so scheint es, konnte nur der Weg, auf dem 
sich der Mensch einem Ziel niliert, Lust bereiten, nicht aber 
der Zustand des erreichten Zieles: ein Sieg, ein ErfoIg, eine ge
leistete Aufgabe, ein befriedigter Wunsch. Diese Konsequenz 
stiinde zudem in schroffem Gegensatz zu der landlaufigen Auf
fassung, welche die Ergebnisgefiihle gegeniiber den Weg
gefiihlen stark zu bevorzugen pflegt. 

1) Der IdeaIzustand der ewigen SeJigkeit konnte, vom irdischen Menschen aus be
trachtet, nur als eine, jedem Bewusstsein iiberlegene und keines Bewusstseins be
diirftige, Daseinsweise gedacht werden. 

Stem, Psychologie 47 
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In Wirklichkeit gibt es beides, das Ergebnisgefiihl freilich nur, in 
so weit und so lange noch eine LabilWi.t des Zielzustandes besteht. 

Veranschaulichen wir uns dies an dem lustbetonten Ergebnis
gefiihl. 

Ein erreichter Erfolg ist zweifellos stark lustbetont - aber 
doch allein in seiner K 0 n t r a s tie run g zu den vorange
gangenen Entbehrungen und Bemiihungen und zu den gleich
zeitigen Umgebungsbedingungen. Das Lustgefiihl nimmt ab, je 
mehr die Erfiilltheit in Unbewegtheit iibergeht, je mehr sie selbst
verstandliches Niveau wird, von dem erst neue Strebungen und 
neue Erfiillungen das Aufkommen neuer Gefiihle moglich machen. 

Deutlich tritt dieser Wandel etwa beim Rekordjager im Sport 
zutage. Jeder erreichte Rekord wird intensiv als Erfolg genos
sen; aber der Sieger kann nicht lange dabei verharren; das Sie
gesgefiihl wird lau, schliesslich schal und muss ersetzt werden 
durch neue Tatenlust, bis ein noch hoherer Rekord ihn die Uber
windung seiner selbst und seiner Rivalen erneut geniessen lasst. 
- Das Gleiche gilt fiir den Gelehrten, der nicht lange in der 
Freude an einer gemachten Entdeckung ausruht, fiir den Poli
tiker, der iiber jede errungene Machtposition hinausstrebt, fiir den 
GeIdmann, dem jeder Gewinn Anreiz zu neuem Erwerb wird. 

Bekanntlich ist diese Verganglichkeit der Ergebnislust von 
pessimistischen Weltdeutern oft als schwerwiegendes Argument 
gegen den Sinn des Lebens verwertet worden. Sie hatten Recht, 
wenn der Sinn des menschlichen Daseins wesentlich Zustand 
und nicht Geschehen, wesentlich Erfiilltheit und nicht Streben 
nach Erfiillung ware 1). So aber erweist sich, dass die Ergebnis
lust jeweils nur eine kurze Raststation innerhalb eines Gescheh
nisstromes darstellt, in welchem die Moglichkeit des Kampfen
und Streben-K 0 nne n s und der Annaherung an gesetzte 
Ziele seIber lustbegleitet ist. Gewiss: die Arbeitsfreude eines 
Handwerkers oder Industriearbeiters wiirde schwinden, wenn 
nicht als sichtbare Merkzeichen auf dem Wege des Arbeitens 
Erfiillungen aufgerichtet waren: fertige Werkstiicke, Anerken
nung, Entgelt der Arbeit, also Gegenstande der Ergebnislust. 
Aber auf der anderen Seite wiirden diese "Erfolge", die in so 
vielen Lebensablaufen diirftig genug sind und noch dazu durch 

1) Die wertphilosophische Scheidung zwischen "Kampf"-gefiihlen und "Erfolgs"
gefiihlen ist eingehend behandelt in Wertphilosophie S. 216ff. 
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manche Misserfolge in ihrer \Virksamkeit verringert werden -
sie wiirden nicht die enge Gefiihlsbindung erklaren, die den 
Arbeiter mit seiner Arbeit verkniipft; diese beruht eben zugleich 
auf den tie fer eingebetteten, darum weniger leicht erfassbaren 
und formulierbaren, Gemiitszustanden der Tatfreude und Schaf~ 
fenslust, die zu den Weggefiihlen gehoren. 

Entsprechendes gilt von den Lei d g e f ii hIe n. Auch das 
starkste Leid: der Kummer urn den Tod eines teuren Menschen, 
kann seine volle Erlebnisintensitat nur solange behalten, als 
die Gegensatzlichkeit zur friiheren Gemeinschaft und die Ver~ 
odung der heimischen Welt mitgefiihlt wird. Gerade die Endgiil
tigkeit des Verlustes leitet normaler Weise zu einem neuen 
Z u s tan d des Lebens ohne den Verstorbenen iiber; und mit 
dieser Zustandswerdung gewinnt das Leidgefiihl mehr und mehr 
quieszierenden Charakter: der Trauer, der Wehmut, bis es fast 
oder ganz abgeklungen ist. Wie anders ist das leidvolle Weggefiihl 
der quaIenden Sorge urn den Todkranken, deren Intensitat sich 
steigert, je nilier das gefiirchtete Ende heranriickt. In dem 
Sprichwort "Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken 
ohne Ende" sind die beiden Arten des Leidens schlagend cha~ 
rakterisiert. 

2. A s y m met r i e d erG e f ii hIs pol e 

Mat hem a tis c h e Polaritat ist, von einem Nullpunkt 
aus gesehen, symmetrisch, d.h. gleichartig nur mit Entgegen
setzung der Richtungen. Altere Psychologieen haben iiberall 
dort, wo sie im Seelischen polare Gegensatze fanden, deren sym~ 
metrische Anordnung als selbstverstandlich vorausgesetzt. Aber 
es gehort zum Wesen der per son a len Pol a r ita t, dass 
sie unsymmetrisch ist: die zwei polar sich gegeniiberstehenden 
Merkmale haben neben ihrer Gegensatzlichkeit auch qualitative 
Verschiedenheit 1). Dies ist nun fiir die polaren Gefiihlsmerkmale 
zu erweisen. 

Bei dem Merkmalspaar ErregungjBeruhigung ist die Asym
metrie schon aus den letzten Erorterungen zu entnehmen: die 
\Veggefiihle sind tiefer eingebettet, kontinuierliche Begleiter 
des aktiven Strebens, Schaffens, Suchens und Kampfens -

') Vgl. z. B. auch S. 134. 
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wlihrend die ErgebnisgefiihIe des ErfoIgs oder MisserfoIgs seI
tenere und starker abgehobene Einzelerlebnisse darsteIlen, die 
jenes Kontinuum unterbrechen und gliedem. 

Wichtiger aber ist die Asymmetrie des anderen MerkmaIs
paares; denn bei Lust/Unlust hat eine falsche Symmetrisierung 
immer wieder zu verhangnisvollen Folgen gefiihrt. Wir bespra
chen schon frillier jene Auffassung, die in der Unlust nur das 
photographische Negativ zur Lust sah und deshalb sogar glaubte, 
die GefiihIe der beiden entgegengesetzten Richtungen gegenein
ander mathematisch aufrechnen zu konnen ("GefiihIsbudget"). 

Die verschiedene Beziehung zu den personalen Z w e c ken 
muss schon die Bewusstseinsphanomene der Lust und des Leids 
asymmetrisch machen. Lust steht, so sahen wir, in Beziehung zu 
positiven ZieIannliherungen und ErfiiIlungen. Aber nicht aIle 
ZieIannliherungen und ErfiiIlungen im Menschenleben bed ii r -
fen der psychischen Reprasentation durch Lust. Vielmehr ist 
ja die Sphare des unbewussten Funktionierens weitgehend ge
kennzeichnet durch sinnvolle Zielstrebigkeit (man denke nur 
an Instinkte und automatisch gewordene Gewohnungen); nur 
ein relativ geringer Bruchteil der positiven Zielvorgange setzt 
sich in Iustvolles Erleben urn. Leid hingegen, als Symptom fUr 
ZieI- und Sinnwidrigkeiten im LebensvoIlzug, tritt u b era 11 
auf, wo diese ein gewisses AusmaIs erreichen und daher eines 
Bewusstseinssignals bediirfen. Leid drangt sich daher erlebnis
maIsig mehr hervor als Lust, ist wacher und sprungbereiter als 
jene. Diese andersartige Bewusstseinsakzentuierung der nega
tiven GefiihIsgruppe ist oft bemerkt worden. Man hat u.a. nach
gewiesen, dass die Sprachen fast durchgangig eine grossere ZahI, 
eine feinere Schattierung und einen haufigeren Gebrauch der 
Ausdrucke fur Leid und Schmerz, Kummer und Furcht u.s.w. 
aufweisen als fur Lust und Freude. Der pessimistische Schluss 
aus diesem Tatbestand liegt nahe; aber er ist nur berechtigt, 
solange man die blosse Erlebnisstarke zum MaIstab des Lebens
sinnes macht. Wer dagegen das personale Leben als etwas dem 
Erleben Vorgeordnetes und Oberlegenes ansieht, kommt zu der 
folgenden Formulierung: Der Lebenssinn ist so weitgehend in 
positivem Sinne durch unbewusste Regulationen gewlihrleistet, 

1) V gl. hierzu S. 185/6. 
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dass er LustgefUhle nur fUr die zusatzlichen positiven Zielbe
ziige, Unlustgefiihle dagegen fUr aIle starkeren Abweichungen 
von seinen Zielen erfordert; die Werthaltigkeit des Lebenssinnes 
selbst wird also durch jene Asymmetrie der GefUhlserlebnisse 
nicht maIsgebend bestimmt. 

Aber auch sofern die Polaritat der Gefiihle seIber Gegenstand 
des Erlebens wird, ist nicht immer mit ihr ein Symmetrieerleben 
verbunden. la, eigentlich findet sich ein solches nur bei den 
oberflachlichsten GefUhlen. Wohlgefalligkeit und Missfalligkeit 
von Farben, angenehmer und unangenehmer Geschmack von 
Speisen mogen noch als "Gegenstiicke" gefiihlt werden, die sich 
vornehmlich durch das Plus und Minus-Zeichen unterscheiden. 
Aber fUr Liebe und Hass, fUr Hochachtung und Verachtung, 
fiir Selbstzufriedenheit und Reue, fiir religiose Erhebung und 
Zerknirschung gilt dies nicht mehr. In jedem dieser Paare wird 
zwar die Entgegensetzung der Glieder, zugleich aber auch die 
p 0 sit i v e B e son d e r h e i t jed e s G 1 i e des erlebt. 
Hass ist, abgesehen von seiner Kontrastierung zur Liebe, ein 
GefUhl ganz spezifischer Beschaffenheit, spezifisch im un mit
telbaren Erlebnis, spezifisch in der Art, wie es sich der Total
person einbettet, spezifisch in den von ihm ausgehenden Antriebs
weisen und den ihm zukommenden Ablaufsformen. Gerade die 
eigentlich kennzeichnenden Merkmale des HassgefUhls wiirden 
unbeachtet bleiben, wollte man es lediglich als negatives "Pen
dant" zur Liebe ansehen. Und ebenso bei allen anderen Ge
fUhlspaaren. 

Endlich gibt es GefUhle, zu denen es iiberhaupt kein polares, 
geschweige ein symmetrisches Gegengefiihl gibt. Welches Lust
gefUhl etwa sollte einem peinigenden Zahnschmerz gegeniiber
gestellt werden? Oder der Trauer urn einen lie ben Verstorbenen? 
Welches Unlustgefiihl bOte das Gegenbild zu dem stillen andauer
den Genuss einer Beethoven'schen Symphonie? 

3. A m b i val e n z 

Waren Lust und Unlust rein gegensatzliche Merkmale, dann 
miissten sie sich, wenn sie sich in einem identischen Erlebnis 
begegneten, kompensieren und bei gleicher Intensitat geradezu 
gegenseitig aufheben. Hiervon ist keine Rede. Es entsteht 
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kein Grau aus dem Schwarz und Weiss der Gefiihle, keine Indif
ferenz aus dem Wettstreit von Lust und Leid; sondern eine neue 
starke Farbigkeit ist da. Es ist ein Gefiihl von ganz anderer 
Art, dessen Charakteristikum eine innere Zwiespiiltigkeit, ein 
schillerndes Zugleich von Lust und Unlust ist. Fiir dieses Ge
fiihlsmerkmal ist der (von der Psychoanalyse eingefiihrte) Aus
druck "Ambivalenz" iiblich geworden. 

Bei der inneren Vielfiiltigkeit des menschlichen Zwecksystems 
ist es durchaus moglich, dass irgend ein personales Geschehen 
im Hinblick auf den einen Zweck sinnvoll, auf einen anderen 
sinnwidrig ist, und damit in seinem Gefiihlsniederschlag sowohl 
Lust- wie Unlust-Momente zeigt. Ja wir miissen gerad~zu den 
Ausnahmefall darin sehen, dass ein einziger Zweckbezug seinen 
Schatten in das Bewusstsein wirft und damit die Lust- oder Unlust
Betontheit zu einer vollig ungetriibten und eindeutigen macht. 
Wir erinnern an unser obiges Beispiel yom Alkoholgenuss (S. 734) ; 
auch dem Trinker ist, so sehr er den Wohlgeschmack und die 
Belebung seiner Vitalkrafte geniesst, doch nicht, "ganz wohl 
dabei", well auch die in die Zukunft vorgreifenden Gefiihle in 
das Totalgefiihl mit eingehen. Fiir den gemafsigten Temperenzler 
kann das Gefiihl, wenn er dann doch einmal trinkt, ausgespro
chen ambivalent werden. 

Denn diese Bezeichnung wird vorzugsweise dort angewandt, 
wo eine Art lab i len Gleichgewichts zwischen beiden Mo
menten erreicht ist, und diese innere Gespanntheit zum Wesen 
des Gefiihls gehort. Wenn Kinder in der Dammerstunde Gespen
stergeschichten horen, so iiberkommt sie das· "Gruseln". Es ist 
nicht die reine Unlust der Angst, nicht die reine Sensationslust 
und Neugierde, auch nicht die Summe von beiden, sondern ein 
eigenes, ausgesprochen ambivalentes Gefiihl, dessen korperliches 
Begleitphanomen ein "wohliges Erschauern" ist. Verwandt hier
mit ist die "Angstlust", wie sie der in starker kalter Brandung 
badende Mensch bei Annaherung jeder neuen Woge oder der 
auf diinnes Eis tretende Knabe verspiirt. Von Psychoanalytikern 
ist die Angstlust hauptsachlich bei sexuellen Erlebnissen fest
gestellt und von da aus die Verallgemeinerung gemacht worden, 
dass jeder Lusteinschlag bei Angst ein wollustartiges Gefiihl seL 
Zu dieser Deutmfg liegt aber kein Grund vor: jegliche Lust kann 
sich mit Angst verschmelzen, so vor allem die Lust des starken 



PERSONALE MERKMALE DER GEFUHLE 743 

Wagemuts; stiirmende Soldaten, Hochtouristen, Flieger u.s.w. 
kennen Gefiihlsambivalenz sehr genau. 

Als erst einmal der Blick des Psychologen fiir dieses Gefiihls
merkmal ge6ffnet war, wurde bald sichtbar, wie weit der Um
kreis ambivalenter Gefiihle ist; und gleichzeitig wurde die Arm
seligkeit jener Klassifikationsversuche offenbar, welche aIle 
Gefiihle ohne Rest entweder in der Lust- oder in der Unlust
Rubrik unterbringen wollten. So seien hier nur wenige Beispiele 
erwahnt. Zunachst jene vielfaltige Gefiihlsambivalenz, die aus 
dem Verhiiltnis Klein/Gross entspringt. Der Mensch fiihlt die 
eigene Diirftigkeit, Schwache, Minderwertigkeit unlustvoll, zu
gleich die Anlehnung an einen Starkeren, die Geborgenheit durch 
ihn, das Aufblickenkonnen zu ihm lustvoll; und so entstehen 
jene ambivalenten Gefiihlerlebnisse des Jiinger- und Gefolgtums, 
der H6rigkeit, und schliesslich das religiOse Gefiihl, das zugleich 
Gottesfurcht und Gottesliebe ist 1). - 1m Asthetischen gewinnt 
die Ambivalenz von Klein und Gross eine neue N iiance: im 
Gefiihl der Erhabenheit beim Anblick des Ozeans oder eines 
gotischen Domes wird die Kleinheit des engen Ich iiberwunden 
durch die Einfiihlung in die unendliche Grosse. - 1m Morali
schen ist Selbstiiberwindung fast nie reine Freude am eigenen 
Sieg, sondern zugleich doch Verzicht, also unlustvolle Entbeh
rung dessen, was der Neigung entsprochen hatte. Umgekehrt 
ist in Siindenbekenntnis und Beichte ausser dem Schmerz urn 
die eigene Schlechtigkeit so manches Lustmoment enthalten: 
das Gefiihl der Entlastung und Befreiung, und dariiber hinaus 
nicht selten sogar Eitelkeit und Stolz dariiber, dass man solcher 
Gedanken und Taten fahig war. 

III. ABSTUFUNGEN DER GEFUHLE 

Trotz der qualitativen Besonderheit eines jeden Gefiihlserleb
nisses ist es dennoch m6glich, die Gefiihle unter Gradgesichts
punkten mit einander zu vergleichen, also ein Mehr oder Minder 
an ihnen festzustellen. Freilich bleibt hierbei auch die Qualitat 
nicht unberiihrt: eine Liebe, die sich steigert, wandelt nicht nur 
die Intensitat, sondern auch die Eigenart des Gefiihls. Immerhin 

1) Faust sagt nach der Vision des Erdgeistes: "In jenem sel'gen Augenblicke, wie 
flihlt' ich mich so klein, so gross." 
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kann man jene Gradmerkmale einer Sonderbetrachtung unter
ziehen. 

1. Formale Abstufungen 

In formaler Hinsicht stufen sich Gefiihle nach Starke, Breite 
und Dauer abo 

a) S tar k e (Intensitat) is t d erA b s tan d von d e r 
G e f ii his s c h well e, also von jenem personalen Zustand, 
in welchem das Gefiihl als Gefiihl eben in die Erscheinung (bzw. 
aus der Erscheinung) tritt. 

Nun haben die Gefiihle auf Grund ihrer Mittelstellung (vgl. 
das Drei-Kolonnen-Schema S. 730) nach zwei Seiten hin Schwel
len: gegeniiber dem Bereich des Unbewussten, und gegeniiber 
der Abgehobenheitssphare des Erkennens und Tuns. Schwach 
ist daher die Intensitat derjenigen Gefiihle, die nur eben aus dem 
Unbewussten auftauchen (bezw. im Begriffe sind, in ihm zu 
versinken), aber auch diejenigen Gefiihle, die schon weitgehend 
in Erkenntnis und Tat umgesetzt sind. Es ergibt sich daher 
die folgende schematische I n ten sit a t sku r v e des F ii h
len s innerhalb des Drei-Kolonnen-Schemas. 

Ein Mensch sei aus seiner 
I II m 

UnbeW'U~~t- Vcrwalhnde. Vcr .... altende.. alltaglichen Lebensweise all-
hell Fuhlen Erkennen und mahlich in eine unangemes-

Handeln 

GeFuhls- ~~-----'---:":":':':"":":
.. chwelle-···· 

Fig. 15. 
Intensitatskurve des Ftihlens 

sene, objektiv bedrohliche 
Situation geraten. Dann wird 
sich dort, wo das selbstver
standliche Funktionieren der 
Automatismen (I) nicht mehr 

ganz ausreicht, zuerst ein lei s e s Gefiihi der Unsicherheit 
entstehen (Aufang von II), das dann a n wac h s t zu Un
behagen und Furcht, ja Verzweiflung (Mitte von II). Sobald 
es ihm aber gelingt, nun die Situation erkennend zu iiberschauen, 
und die zu ihrer Beseitigung zweckentsprechenden Handlungen 
einzuleiten - mit anderen Worten, je mehr er sich der Abge
hobenheitssphare (III) nahert, urn so mehr v e r lie r t die 
Furcht an Intensitat, bis sie schliesslich durch kiihles, sachliches 
Entscheiden und Tun ganz aus dem Bewusstsein verdrangt ist. 

Den Intensitatsverlauf in umgekehrter Richtung (von III 
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zu I) zeigt das folgende Beispiel. Ein Mensch hat aus Uberlegung 
heraus einen Beruf gewahlt und nun in zahlreichen abgehobenen 
Akten das dazu gehorige Wissen und Tun sich angeeignet (III). 
Aus diesem kiihlen und sachlichen Bezug zum Beruf wird aber 
allmahlich eine GefUhlsbindung, eine Berufsliebe, vielleicht auch 
ein Berufsekel (II). Die Intensitat des Gefiihls steigt. Bald aber 
ist ein Hohepunkt erreicht. Bleibt er langer im Beruf, so bedarf 
er nicht mehr des intensiven GefUhlserlebens, weil Gewohnheits
bindung und Automatisierung eintritt. Mit steigendem Selbst
verstandlich-Werden nimmt also die Intensitat des GefUhls
erlebnisses ab, unter Umstanden bis zu Null: der Mensch ist 
in einen gleichgiiltigen Berufstrott hineingeraten (III). 

Die Intensitatskurve des Schemas lasst zweierlei erkennen: 
1) Das Intensitatsmaximum jedes Gefiihls liegt in der Mitte 

zwischen seinem Ubergang zum Unbewussten und seinem Uber
gang zum abgehobenen Bewusstsein. 

2) Anderungen der Intensitat sind niemals n u r Stufenan
derungen, sondern zugleich auch Qualitatsanderungen des Ge
fUhls; denn mit veranderter Intensitat verschiebt sich ja auch 
die ganze Stellung des GefUhls innerhalb der personalen Struktur. 

Sind exakte I n ten sit a t s f est s t e 11 u n g e n von Ge
fiihlen moglich? 

Solange wir im rein Psychologischen bleiben, gibt es keinen 
Mafsstab der GefUhlsstarke; man kann niemals sagen: ein GefUhl 
ist so und so stark. "Objektive" Me s sun g e n sind nur an 
den A u sse run g e n der GefUhle anzustellen, sei es an den 
physiologischen Ausdrucksbewegungen (Anderungen des Herz
schlages, Starke der Zitterbewegungen u.s.w.), sei es an den 
Handlungen (exzessive, den ganzen Korper ungeordnet ergrei
fende Abwehr. oder Angriffshandlungen bekunden eine starkere 
Intensitat des GefUhls, als geordnete und bedachte, also weitge
hend abgehobene Handlungen). 

Wohlabersind im rein Psychologischen reI a t i vel n ten
sit a t s v erg 1 e i c hun g e n moglich, wie wir ja auch im 
Vorhergehenden vergleichende Bezeichnungen brauchten: dass 
ein GefUhl schwacher sei als ein anderes, starker werde gegeniiber 
seiner friiheren Intensitat. Hier gibt es auch eine Anwendungs
moglichkeit des psychologischen E x per i men t s, freilich 
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innerhalb ziemlich enger Grenzen. Man kann namlich nur solche 
Gefiihlsreize zum Zweck einer Intensitatsvergleichung darbieten, 
bei denen die mitspielenden Qualitatsunterschiede der Geflihle 
vemachlassigt werden konnen. Es handelt sich also urn die 
experimentelle Erzeugung relativ einfacher und auf der Kurve 
sehr nahestehender Gefiihle. So ist es z.B. nicht moglich, zwei 
Geflihle zu vergleichen, die den beiden Asten der Intensitats
kurve zugehoren; die schwache Intensitat eines, der Unbewusst
heit nahen, Gefiihls ist disparat zu der Intensitatsschwache eines 
Gefiihls, das sich schon weitgehend in Erkenntnis umgesetzt hat. 

Experimentelle Intensitatsvergleichungen sind vomehmlich 
auf dem Gebiet der sogenannten "a s the tis c hen E 1 e
men tar g e f ii hIe" angestellt worden. Fechner war hier 
vorangegangen; viele F orscher folgtem ihm nacho 

Fechner priifte die Wohlgefalligkeitsgrade von Rechtecken; er legte 
viele Rechtecke mit abgestuften Seitenverhaltnissen den Priiflingen 
vor und liess die angenehmsten Formen heraussuchen, dann die nachst 
angenehmen u.s.w. Die Bevorzugungen hauften sich bei jenem Recht
eck, dessen Seiten a und b dem Verhaltnis des goldenen Schnittes ent
sprachen. a ; b = b ; (a + b). 

Statt der "Auswahl"-Methode kann man auch die der "paarweisen 
Vergleichung" verwenden; es werden stets je zwei Objekte mit der 
Fragestellung vorgelegt, welches das wohlgefalligere sei; durch Ver
gleichung eines jeden mit jedem anderen ergeben sich dann ebenfalls 
Wohlgefalligkeitsmaxima. Mit diesem Verfahren stellte z.B. Jonas 
Cohn fest, dass unter allen paarweisen Farbenkombinationen die Ver
bindung von Komplementarfarben (also Griin mit Rot, Gelb mit Blau) 
das starkste Wohlgefallen aus16st. 

Solche Feststellungen haben allerdings nur Bedeutung, so
lange die Geflihle in relativer Isolierung erzeugt werden konnen. 
In dem Augenblick, da Farbenkombinationen in einen grosseren 
Zusammenhang, z.B. eines Gemaldes, eingefligt sind, kann plotz
lich eine ganz andere Verbindung als die der Komplementarfar
ben maximale Wohlgefilligkeit erwecken. Ebenso kann die 
Einbettung der Geflihle in personale Zusammenhange die Kurve 
vollig verschieben. Ein flir seinen Bund und dessen Farben be
geisterter Student findet jene Farben-Verbindung wohlgefallig, 
mag diese auch unter dem Gesichtspunkt rein sinnlicher Annehm
lichkeit anderen hochst missfallig erscheinen. -

b) B rei t e des Gefiihls bezeichnet den Umfang der sonstigen 
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Bewusstseinsinhalte, die in den Einflussbereich des Gefiihls ein
bezogen werden. So sind "Stimmungen" ausgesprochen b rei t e 
Gemiitszustande. Dagegen tritt etwa eine I diosynkrasie , ein 
monomanisches Interesse als ein sehr schmales, ja geradezu 
spitzes Gefiihl auf, da es sich ausschliesslich an einen engen Aus
schnitt der Bewusstseinsinhalte klammert und aile anderen 
Gebiete unberiihrt lasst. 

Als Personlichkeitszug tritt "Breite des Gefiihls" bei jenen 
Menschen auf, welche die innere Moglichkeit haben, sehr vielerlei 
mit ihrem Gefiihl zu umfassen. Hierher gehoren : die Vielliebenden, 
die ailseitig Interessierten, jene, denen "Nichts Menschliches 
fremd" bleibt. 

Zwischen dieser Extensitat und der vorher besprochenen In
tensitat eines Gefiihls besteht meist umgekehrte Proportion 1). 
Die atmospharische Stimmung ist breit, aber gemafsigt; die 
zugespitzte Leidenschaft schmal, aber hochst intensiv. 

e) Die Gefiihls d a u e r schwankt zwischen der Momentaneitat 
der Regungen, die im Klein-Geschehen das Alltagsverhalten 
steuern, und jenen, nur zugleich mit dem Leben endenden, chro
nischen Gemiitsverfassungen und Dispositionen, die zu den 
konstitutiven Ziigen jedes Personlichkeitsbildes gehoren. 

Ziemlich verwickelt ist das Verhaltnis von Dauer und Inten
sitat. Langeres Andauern eines Gefiihls kann des sen Starke 
steigern, bis es auf einem Hochstniveau zur Stabilitat kommt; es 
kann aber auch auf das Gefiihl abschwachend wirken, bis zum 
Schwinden. Die Unerschiitterlichkeit der Treue ist ein Beispiel 
fiir jene, die Abstumpfung durch Gewohnung ein Beispiel fiir 
diese Wirkung der Dauer. In beiden Richtungen sind die Aus
mafse der Dauerwirkung fast ohne Grenzen; so kann Treue 
bis zur Selbstaufgabe fiihren; andererseits ist, beim Soldaten im 
Schiitzengraben, vollige Abstumpfung selbst gegeniiber dem 
Grauen der Kriegseindriicke moglich. 

2. Per son ale A b stu fun g e n 

Abstufbare Merkmale des Gefiihls, welche direkt seine Be
ziehung zur tragenden Person ausdriicken, sind Tiefe, Echtheit, 
Ernsthaitigkeit, Niveau. 

') Ahnliches begegnete uns schon bei der Aufmerksamkeit. (Vgl. S. 622) 
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a) "T i e f e" ist in ihrem Grundwesen keine psychologische, 
sonderneinepersonaleDimension. Die Per son hat Tie fe, 
d.h.: von der Kontaktstelle zwischen Person und Welt geht eine 
Richtung ihres Seins und Lebens fort von der OberfHi.che zu 
Schichten, in welchen die Person immer mehr sie selbst, immer 
weniger weltabhangig und weltbezogen ist 1). In Bezug hierauf 
kann man dann auch E r I e b n iss e n, insbesondere Gefiihls
erlebnissen, einen wechselnden Grad von .. Tiefe" zusprechen. 
Die tiefsten Geiiihie sind also die am meisten eingebetteten, 
jene, in denen person ales Wesen am unmittelbarsten sieh ins 
Psychische projiziert, gleichsam transparent wird. 

Objektive MaIsstabe gibt es freilich nicht mehr fiir den Grad 
der Gefiihlstiefe. Die Selbstgewissheit des Fiihlenden einerseits, 
verstandnisvolles Miterleben und Deuten bei dem Aussenste
henden andrerseits, miissen hier an die Stelle objektivierender 
Messungen treten. Auch die vorher besprochenen Eigenschaften 
der Intensitat, Breite und Dauer sind durchaus nicht eindeutige 
Kennzeiehen der Gefiihlstiefe. 

Der Genuss einer ausgezeiehneten Zigarre mag sehr intensiv 
sein, greift aber garnicht in die Tiefe. U mgekehrt: die N eigung 
zu dem liebgewordenen Bernf mag einen Menschen bis in den 
tiefsten Wurzelgrnnd seines Seins erfiillen, ohne dass dies zu 
besonders intensivem Erlebnis werden miisste. 

Was die Dauer angeht, so sind zwar tiefe Gefiihle meist auch 
nachhaltig, wei! mit dauernden Ziigen der Person verkniipft. 
Aber es gibt doch auch jene e i n mal i g e n entscheidenden 
Erlebnisse: einer Begegnung, einer inneren Bekehrnng, eines 
gewaltigen Kunsteindrucks u.s.w., die den Menschen in seinen 
Tiefen gefiihlsmaIsig aufwiihlen; sie wirken weiter, wandeln 
vielleieht den Menschen dauernd um - aber das G e f ii h 1 
als Erlebnisweise des Ereignisses ist schnell verklungen, ist 
unwiederholbar - und hatte doch, solange es gegenwartig war, 
eine nicht zu iiberbietende Tiefe. 

Die Gefiihle geringster Tiefe, die "oberflachlichen", heissen 
so, wei! sie dieht unter der Beriihrungsstelle des Menschen mit 
der Welt liegen, von der Welt veranlasst und durch jede Ande
rung der Umweltreize mit verandert werden. Gewiss sind auch 
sie personal eingebettet - denn sonst waren sie ja iiberhaupt 

') VgI.: Studien zur Personwissenschaft" s. 21 ff. u S. 120; dieses Buch S. 131. 
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nicht Gefiihle - aber sie spiegeln nur augenblickliche Zustande 
und weniger kernhafte Schichten der Person. 

Die V e r s chi e den h e i t im Tiefgang der Gefiihle kann 
sich innerhalb eines Menschen bei verschiedenen Gefiihlsberei
chen zeigen. Es gibt Menschen, die in einer bestimmten Lebens
sphare (Familie, Vaterland, Natur, Kunst) zu besonders tiefen 
Gefiihlsregungen disponiert sind, wahrend ihr Gemiit in den 
anderen Spharen oberflachlich reagiert. Von noch allgemeinerer 
charakterologischer Bedeutung ist aber die Tot a I-Disposition 
oder Nicht-Disposition zu Gefiihlen von grossem Tiefgang. Die 
Eigenschaften der "Gemiitstiefe" und der "Gemiitsoberflach
lichkeit" gehoren zu den wesentlichsten Unterscheidungsmerk
malen zwischen Mensch und Mensch. 

b) Nahe verwandt dem Unterschied von Tiefe und Oberflach
lichkeit, aber doch nicht identisch mit ihm, ist der von E c h t -
h e i t und U n e c h the i t der Gefiihle. 

In welchem Sinne kann es "unechte" Gefiihle geben? 
Natiirlich sind damit nicht die geheuchelten Gefiihle gemeint, 

die a I s Gefiihlserlebnisse iiberhaupt nicht vorhanden sind, 
sondern durch bestimmte Aufserungsmittel vorgetauscht werden 
sollen. Der ertappte Siinder heuchelt Reue ("Krokodilstranen"). 
Der Zuhorer, der die Vorlesung von Gedichten seines Freundes 
iiber sich ergehen lassen muss, heuchelt Interesse oder gar Be
geisterung. - "Unechte" Gefiihle beruhen nicht auf bewussten, 
wohl aber auf unbewussten Tauschungen, vor allem auf unbe
wussten Selbsttauschungen: das tatsachlich vorhandene Ge
fiihlserlebnis wird auf personale Tiefen bezogen, zu denen es 
nicht gehOrt. Unecht ist die Begeisterung des Backfisches fiir 
die hohe Kunst eines Tenoristen; denn nicht die asthetische 
Erhebung, sondern das erotische Bediirfnis, das sich an diesen 
Sanger als Schwarmobjekt kniipft, liefert die psychische Sub
stanz des Gefiihls. Aber die Vierzehnjahrige verbirgt diesen 
wahren Gefiihlsbezug nicht nur vor anderen, sondem auch vor 
sich selbst und glaubt an ihre Kunstbegeisterung. Unecht ist 
die Reue des, einer kleinen Missetat iiberfiihrten, Knaben, dem 
das Geschehene "leid tut", nicht eigentlich aus Verantwortung 
fiir die veriibte Handlung, sondern wegen der anderen, damit 
verbundenen Unannehmlichkeiten: Storung der Familienharmo-
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nie, Betriibnis der Mutter, Entziehung eines Genusses u.s.w. 
Sehr viele unechte Gefiihle sind so z i a 1 bedingt. Denn die 

Zugehorigkeit zu einer Gemeinschaft oder Gruppe verlangt vor 
allem Einklang des Fiihlens. Nichts gibt starkeren Kitt als ge
meinsame Interessen, Begeisterungen und Abneigungen. Nun 
bestehen aber in den e c h ten Gefiihlen gewaltige individuelle 
Verschiedenheiten der Auslese und des Tiefganges, die - wenn 
sie sich voll ausleben wiirden - geradezu gemeinschaftsfeindlich 
wirken konnten 1) Gliicklicherw'eise bt nun der Mensch zur 
Verhinderung dieses Schadens nicht durchweg auf das schwer 
durchzufiihrende und leicht zu durchschauende (und demora
lisierende) Heucheln angewiesen; er vermag sich vielmehr selbst 
in die Illusion der Echtheit jener Gefiihle hineinzuglauben, die 
er durch Nachahmung und Suggestion sich zu eigen gemacht 
hat. Bei allen typischen MitHiufern, Jiingern, Modemenschen ist 
daher das Gefiihlsleben in seinem Echtheitsgehalt weitgehend 
zweifelhaft. Auch das Gegenstiick zu dieser Angleichungstendenz, 
die Orig-inalitatssucht, aussert sich zuweilen in iihnlichen For
men. Das begeisterte Tragen einer absonderlichen Tracht kann 
ebenso auf unechtem Gefiihl beruhen, wie das Schonfinden einer 
neuen Mode, die von der guten Gesellschaft sanktioniert ist. 

Der Merkmalsgegensatz Echtheit/Unechtheit bezieht sich also 
auf die Strahlbedeutung des Gefiihls: in den echten Gefiihlen 
spricht sich das Wesen der Person gradlinig und. unverbogen 
aus; die unechten Gefiihle stehen zum personalen Wesen schief. 

c) Dagegen bezieht sich das dritte hierher gehOrige Merkmals
paar: Ern s t / U n ern s t auf die Dienstbedeutung des Ge
fiihls. Ernsthaft sind diejenigen Gefiihle, die sich in den Dienst 
des tatigen Lebens einordnen, unernst solche, die von der Wirk
lichkeit abgelost, eine Eigenexistenz fiihren. Das Furchtgefiihl 
des Menschen, der seinen Verfolgern zu entfliehen sucht, ist 
ernst, das Furchtgefiihl des Kindes, das sich im Rollenspiel 
vor dem "Wolf" fliichtet, ist unernst. Ebenso das Eifersuchts
gefiihl des Schauspielers, der den Othello darstellt. 

Unernst des Gefiihls hat also nicht, wie Unechtheit, von vorn 
herein einen negativen Wertakzent; das Merkmal hat iiberall 
dort positive Bedeutung, wo der Mensch sich in Bereichen ab

') s. S. 726. 
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seits von der unmittelbaren Lebenspraxis bewegt, also in S pie I 
und K u n s t. Diese beiden Spharen sind unter dem hier be
handelten Gesichtspunkt in der Tat nahe verwandt. Denn hier 
wie dort kniipft sieh das Fiihlen an eine Wirklichkeit anderer 
Art, als es die harte Objektivitat des Handelns und Behandelt
werdens ist. Hier wie dort ist das Gefiihl nieht Konsequenz des 
vorangegangenen Lebens und hat nicht Konsequenzen fUr das 
folgende praktische Leben - sondern ist sich selbst genug und 
begniigt sich mit der physischen Darstellung im gegenwartigen 
Ausdruck. Die un ernst en Gefiihle brauchen weder oberflachlich 
noch unecht zu sein. Die Zartlichkeit der kindlichen Puppen
mutter zur Puppe ist sehr tief und sehr echt; ebenso jenes Eifer
suchtsgefiihl des Othello-Darstellers, welches er erlebt, solange 
er in der Othellorolle lebt. Aber freilieh nur: "solange". Das un
ernste Gefiihl ersch6pft sieh in der Gegenwart, es hat zu Ver
gangenheit und Zukunft derselben Person keinerlei Bewusst
seinsverbindung 1). Der Othellodarsteller empfindet eine Stun de 
nach der Vorstellung gegen die DesdemonadarsteHerin niehts 
mehr von den Gefiihlen der Liebe und der Eifersucht, die er 
vorher nieht nur gespielt, sondern auch irgendwie gefiihlt hatte. 

Aber freilich: der schwebende und schillernde Charakter, der 
aHem spielhaften Verhalten eigen ist, teilt sieh auch den dazu 
geh6rigen Gefiihlen mit. Es gibt hier manche Ubergange und 
Zwischenformen. 

Bei knabenhaften Kampfspielen verwischen sieh fiir die Spieler 
zuweilen die Grenzen zwischen Ernst und Schein; und es kommt 
zu ernsthaften Rivalitats- und Feindschaftsgefiihlen, die auch 
das Verhalten der Knaben zu einander ausserhalb der Spiel
situation bestimmen. Ebenso gibt es unter den Kiinstlern und 
Schauspielern viele Geistesverwandte des Bildhauers Pygmalion, 
dessen asthetische Gefiihlsbindung an die von ihm geschaffe
ne Frauengestalt sieh in ernsthafte Leidenschaft verwandelte, 
sodass er sein Gefiihl in das reale Leben zu iibertragen wiinschte. 

Bei solchen Ubertragungen in die Wirklichkeit entsteht leicht 
') Dem widerspricht nicht unsere frlihere Feststellung (S.493), dass das kindliche Spiel 

eine starke Zukunftsbedeutung hat; denn diese Bedeutung ist in dem spielhaften Ge
flihl nicht miterlebt, bleibt unbewusst. Das Pflegerische des Puppenspiels bei kleinen 
Madchen ist zwar, per son a lis tis c h gesehen, Vorbereitung und Vordeutung 
auf klinftige Mlitterlichkeit; aber e r I e b n ism a! s i gist das Zartlichkeitsgeflihl 
ausschliesslich auf die gegenwartige Puppe, nicht auf die kiinftigen lebendigen Kinder 
gerichtet. 
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"Uneehtheit"; man "spielt" mit den Gefiihlen aueh dort, wo 
Ernsthaftigkeit zu fordern ware: es ist das sogenannte "Schau
spielern" als typisehe Verhaltungsweise des realen Lebens. 

Uneehtheit gibt es aber auch innerhalb des kunstlerischen 
Schaffens selbst; denn der produzierende oder reproduzierende 
Kiinstler ist durchaus nicht immer in der Lage, die zu seiner 
Aufgabe gehorenden Gefiihle auch nur in der unernst-spielenden 
Form aufzubringen. Dann muss er bei anderen Gefiihlsbereichen 
Anleihen machen - oder aber er muss zu bewusster GefUhls
vortauschung greiien. So mancher viriuose Schauspieler verspurt 
erlebnismaIsig von den Gefuhlen uberhaupt nichts, durch deren 
Darstellung er das Publikum hinzureissen vermag. 

Endlich gehort hierher das sogen. "Ernstspiel", ein Verhalten, 
das bewusstseinsmaIsig ernst, der personalen Bedeutung nach 
aber Spiel ist. Wir konnen hier auf unsere frUhere Schilderung 
verweisen (S. 496). 

d) N i v e a u. - Die Gegenuberstellung von "niederen" und 
"hoheren" GefUhlen ist der Laienpsychologie stets gelaufig ge
wesen; die Fachpsychologie lehnte sie meist ab, weil sie eine 
Wertung bedeute, die in einer beschreibenden und erklarenden 
Wissenschaft keinen Platz haben durfe. 

Das wurde nur zutreffen, wenn es sich urn moralische Wer
tungen handelte: die Frage, ob die Gefiihle, welche "niedere" 
heissen, moralisch geringer einzuschatzen seien, als die "hoheren", 
hat die Ethik zu behandeln, nicht die Psychologie. 

Dagegen konnen wir jene immanente Wertung nicht preis
geben, die durch eine genetische Betrachtungsweise gefordert 
wird. Erkennen wir uberhaupt an, dass es eine E n t w i c k 1 u n g 
im Einzelwesen, in der Gattung und in der Reihe der Gattungen 
gibt, dann liegt darin ein Fortschrittsprinzip: der Ubergang von 
fruheren, einfacheren, zu spateren, komplizierteren Entwicklungs
formen ist dann zugleich ein solcher von "niederen" zu "ho
heren" . 

In diesem Sinne ist dann auch die Anwendung der Niveau
ausdrucke auf die GefUhle berechtigt,ja unentbehrlich. "Niedere" 
Gefiihle sind solche, die wir bei Individuen niederer Entwick
lungsstufen annehmen, "hohere" solche, die nur auf hoheren 
Entwicklungsstufen vorkommen. Und da auf diesen hoheren 
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Stufen die Erscheinungen der fruheren nicht einfach ausge16scht 
sind, sondern den dauernden Hintergrund fUr die H6herentwick
lung bilden, so sind hier GefUhIe beider Niveaus neben-, mit-, 
und gegeneinander wirksam. 

Fur die menschliche Person ergibt sich damit eine Beziehung 
der Niveaus zu den Modis des Lebens: Biosphaere, Objekts
sphaere, Introzeptionssphaere 1). Die "niederen" GefuhIe be
gleiten die V ita 1 funktionen, die der Mensch mit unter
menschlichen Formen des Lebens gemeinsam hat, wie Erniih
rung, Fortpflanzung, Wachstum, Erkrankung, Abwehr, Anpas
sung u.s.w. 

Auf hi::iherem Niveau stehen die GefuhIe der Objektssphaere. 
Anfiinge sind schon beim Tier zu finden (Neugierde, Aufmerk
samkeit, Vertrautheit und Fremdheit), doch finden sie ihre volle 
Entwicklungerst beimMenschen. Da fur diesen das E r ken n e n 
der Objektwelt eine zentrale Aufgabe wird, so erlebt er in tel -
1 e k t u e 11 e GefuhIe in groIser MannigfaItigkeit: Staunen, WiIs
begierde, Leiden an Problemen, Erkenntnisfreude usw. 

Die h6chste Stufe wird durch jene GefUhIe gebildet, die das 
In t r 0 zip i ere n von Wert en begleiten: also die aestheti
schen, ethischen, reIigi6sen GefuhIe, sowie alle, die mit eigentIicher 
Kulturproduktion und -Rezeption zusammenhiingen. Sie sind 
dem Menschen ganz allein eigen, spiite Erzeugnisse komplexester 
Entwicklung. 

') s. s. 101 ff. 

Stern, Psychologie 48 



DREISSIGSTES KAPITEL 

PERSONALER ZEITBEZUG DER GEFUHLE 

I. DAS ZEITSCHEMA 

Eine Merkmalsuntersuchung, wie sie das vorige Kapitel gibt, 
wird der Totalitat des Gefiihlserlebens nicht gerecht; denn jedes 
Gefiihl wird jeweils unter ganz verschiedene Merkmalsgesichts
punkte gestellt. Es muss deshalb eine anders orientierte Be
trachtung die konkrete Ganzheit jedes Gefiihlsphanomens und 
die konkrete Fiille aller Gefiihlserscheinungen zu ihrem Recht 
kommen lassen. Als Leitfaden dient uns hierzu der L e ben s
v 0 11 z u g d e r Per son i n d e r Z e i t. Die personale Zeit 
der Menschen erstreckt sich von der jeweiligen Gegenwart aus 
mit unsymmetrischer Polaritat in die Zukunft und in die Vergan
genheit; die Gefiihle stehen zu diesen drei Zeitphasen in wesent
licher Beziehung. Zwar geh6ren alle Gefiihle, indem sie erlebt 
werden, der Gegenwart des Erlebenden an. Aber iiber diese rein 
faktische Zeitgebundenheit reicht ihre personale Bed e u tun g 
weit hinaus. Neben den "Praesenzgefiihlen", die auch bedeut
tungsmalsig der Gegenwart zugeordnet sind, gibt es Gefiihle, 
die in die Zukunft "vorgreifen", und solche, die in die Vergan
genheit "riickgreifen". 

Vorlaufiges Beispiel: Das Gefiihl der Liebe nimmt einen ganz ver
schiedenen Charakter an: in dem Prasenzgefiihl der den Menschen 
ganz erfiillenden Leidenschaft, in dem vorgreifenden Gefiihl erwachen
der Erotik, in dem riickgreifenden Gefiihl der Pietat. 

In jedem der drei Zeitbeziige macht sich die Mittelstellung des 
Gefiihls zwischen' Unbewusstheit und abgehobener Bewusstheit 
ge1tend, die im Dreikolonnenschema dargestellt wurde (s. S. 730). 
Urn diese Zusammenhange zu iiberblicken, erweitem wir daher 
das Dreikolonnenschema in folgender Weise. 
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Gegenwarts
bezug 

Zukunjtsbezug 

Vergangenheits
bezug 

I 
U nbewusstes 

Leben 

Reflex 

Instinkt
handlung 

Mneme 

II III 
Einbettendes Abhebendes 

Erleben Bewusstsein 

I 
Praesenz- I Akute Vollziige 

gefiihle der Wahrneh-
mens, Denkens, 
Schaffens, 
Handelns. 

v 0 r g rei fen - Zielstrebigkeit 
de Gefiihle von Vorsatz, 

Planung, Pro
blematik. 

Riickgrei- Gedachtnis. 
!fendeGefiihlel 

Erweitertes Drei-Kolonnen-Schema 

II. PRAESENZGEFUHLE 

Schicken wir ein Beispiel voraus. Ein erwachsener Mann hat 
zum ersten Male im Leben als Zeuge mit dem Gericht zu tun. 
Dieser Tatbestand fiihrt zu Gefiihlserlebnissen, die gleichsam 
zwischen der gegenwartigen Verfassung seiner Person und der 
Situation ausgespannt sind. Aber der Akzent dieses Erlebens 
kann mehr zu dem einen oder zu dem anderen Pol hin gelagert 
sein. So entstehen verschiedene Erlebnisniiancen, die sich in 
eine . S k a I a s t e i g end erA b g e hob e n h e i t ordnen 
lassen. Wir greifen vier Stufen heraus, die von dem fiihlenden 
Subjekt etwa folgendermafsen ausgedriickt werden konnen: 

1) "Mir ist unbehaglich". 2) "Mir ist dabei nicht behaglich zu 
Mute". 3) "Das ist eine unangenehme Sache". 4) "Die Menschen 
in Amtstracht, mit strenger Miene und auf erhohtem Sitz, das 
lange Warten, der Zwang zur eidlichen Aussage sind mir unan
genehm". 

In 1) wird lediglich die Zustandlichkeit der Person als gegen-
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standsloses Zumutesein konstatiert. In 2) kommt schon das Be
wusstsein des Anlasses hinzu ("dabei"). In 3) ist das Schwerge
wicht des Erlebens bereits ins Gegenstandliche verschoben; dies 
aber wird noch sehr diffus als "Sache" erlebt. Ausserung 4) end
lich gliedert die Situation in viele objektivierte Einzelmomente 
auf, die mit ihren besonderen Geftihlstonen nicht mehr ganz und 
gar in dem allgemeinen Zumutesein aufgehen. 

1. Z u m ute s e i n. S tim m u n g. A f f e k t 

a) Die person-nachste und am meisten eingebettete Form pra
senten Ftihlens ist also das bloIse "Z u m ute s e in", eine seeli
sche Gesamtatmosphare, die nicht mehr naher beschreibbar ist. 
Die Vagheit kann sogar so weit gehen, dass nicht einmal die 
Alternative lustvoll/unlustvoll eindeutig anwendbar zu sein 
braucht. Ein vollig reines, d.h. gegenstands- und beziehungs
freies Zumutesein ist freilich ftir das entwickelte Seelenleben nur 
als Grenzbegriff denkbar; im Zustand des dahinvegetierenden 
D6sens, des Einschlafens, des Wachwerdens, auch in manchen 
Krankheitszustanden kommt man ihm wohl am nachsten. Auf 
primitiven Entwicklungsstufen, z.B. beim Saugling, nimmt es 
einen breiten Raum ein. 

Man hat oft versucht, das Zumutesein zu a n a I y s i ere n, 
und hat dann insbesondere auf die beteiligten Organzustande hin
gewiesen. Zweifellos spielen diese sehr stark mit. Dem Menschen 
ist in Zeiten, in denen die Stoffwechselfunktion nicht ganz in 
Ordnung oder die Muskulatur ermtidet oder der Herzschlag be
schleunigt ist, anders zumute als zur Zeit normaler Organfunk
tionen. Aber man darf nun diese organischen Einfltisse nicht 
durchaus ins Bewusstsein vedegen wollen: als ob es die Organ
E m p fin dun g e n des Stoffwechsel- oder Zirkulations-Sys
terns u.s.w. seien, we1che das "Zumutesein" konstituieren. Damit 
wtirde man bereits tiber die Dumpfheit und Unlokalisiertheit des 
rei n e n Zurnuteseins hinausgehen. Insbesondere dort, wo es 
sich nicht urn A b wei c hun g e n von der Funktionsnorm, 
sondern urn das alltligliche Funktionieren der Organe handelt, 
haben wir kein Recht, elementare Bewusstseinserscheinungen an
zunehmen, von denen keine Spur in der Selbstwahrnehmung ge
geben ist. Der gesunde Mensch, der weder Herzklopfen, noch 
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Magendriicken, noeh Atembeschwerden u.s.w. fiihlt, hat doeh 
auch sein "Zumutesein"; und der selbstverstandlich auch hier 
vorhandene E in flu s s, den seine Herztatigkeit u.s.w. auf jene 
psychische Gesamtverfassung hat, spielt sieh durehaus unterhalb 
der Bewusstseinsschwelle abo Irgend eine Veranderung der Funk
tionen, z.B. beschleunigter Herzsehlag, fiihrt zunaehst auch le
diglich zu einer vagen Umstimmung der Gesamtverfassung (z.E. 
"Beklommenheit"); erst bei weiterer Zunahme der Veranderung 
kommt es zur Abhebung des gesonderten Organ e r I e b n i s
s e s ("ich fiihle Herzklopfen"), und damit zu einer gewissen 
Strukturierung des Zumuteseins. 

Entspreehendes gilt auch fiir die Mitwirkung a u sse r e r Ein
fliisse am jeweiligen Zumutesein. In einem sonnigen weiten Zim
mer mit hellen Tapeten fiihlt sich der Mensch anders, als in 
dunklen engen Raumen - ohne dass die Ursaehen dieses ver
anderten Gesamtgefiihls gesondert zum Bewusstsein kommen 
miissten. 

Das Zumutesein, als die personnaehste Weise des Erlebens, ist 
zugleich eine innere Darstellung der Person fUr die Person selbst, 
ist die Weise, wie sie "sieh hat", und zwar jetzt und hier hat in 
dieser gegenwartigen Situation. Man spricht dann von "Gemiits
verfassungen". "Ieh bin traurig" heisst nieht nur: Trauergefiihl 
ist da, sondem: i c h bin ein Trauriger; in der Traurigkeit er
lebe ich mein herabgesetztes Ieh-Sein. 

Gewiss: es ist nicht die Totalitat der Person, die in der jeweili
gen Gemiitsverfassung zum Selbsterleben kommt; denn weder die 
absolut eingebetteten, selbstverstandlichen Beziige zur Welt, 
noch die abgehobenen Spharen des Erkennens und Handelns sind 
in dieser Projektion enthalten. In der Gemiitsverfassung spiegelt 
sichviel mehr der Spann ungszustand zwischen Ein bet
tun gun dAb he bun g, in dem die Person zur Welt steht, 
die Art ihres jeweiligen Fertigwerdens mit sich und der Welt. 

Diese Selbstdarstellung ist nun aber stets zugleich eine Darstel
lung fiir andere: die Spannung zur Welt wird auch der Welt 
selbst geoffenbart: als A u s d rue k. Psyehisehes und Physi
sehes gehoren nirgends so unlosbar zusammen, wie in der Bezie
hung von Gemiitszustand und Ausdruekshaltung, Gemiitserre
gung und Ausdrucksbewegung. Frohlichkeit als personaler Zu
stand tritt nicht nur erlebnismafsig als frohes, weltoffenes Zu-
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mutesein auf, sondern zugleich als flussigere expansive Beweg
lichkeit, welche die Personsphare raumlich und dynamisch 
erweitert und zur WeIt hin auch physisch offnet (durch straffere 
Haltung, erhobene Stimme, Ausbreitung der Arme, Ann1i.he
rungsbewegungen u.s.w.). Entsprechend bei allen anderen Ge
mutsverfassungen. Fur den ausseren Beobachter werden so die 
wahrgenommenen Ausdrucksbewegungen des anderen zu Sym
ptomen und Symbolen von dessen innerem Zumutesein. Aber diese 
T r e n nun g von Symptom und ErIebnis ist nur von aussen 
her moglich; fUr die fiihlende Person selbsi exisiieri sie nicht; 
fur sie ist Frohgefiihl und lebhafte Gliedbewegung unbedingt zu
sammengehorig. 

Das Zumutesein eines jeden Menschen begleitet standig dessen 
Lebensablauf und spiegeIt sowohl die Stetigkeit des Lebens wie 
die Wechself1i.lle und Schwankungen wieder. Aus diesem ununter
brochenen VerIauf heben sich zwei charakteristische Erschei
nungsweisen des Zumuteseins heraus, die Stimmungen und die 
Affekte. 

b) Eine "S tim m un g" ist ein zustandliches Zumutesein, 
das schon eine ausgesprochene qualitative Besonderheit besitzt 
und in dieser eine langere Zeit verweilt. Zugleich teilt sich diese 
GefuhlstOnung den Abhebungen (Erkenntnissen und Willens
handlungen) irgendwie mit. 

Die Stimmungen sind nicht mehr so vage und ungestaltet wie 
das "reine Zumutesein"; denn sie haben eine gewisse Stabilitat 
und Qualitat. Aber ihre Dauer ist noch nicht scharf abgegrenzt 
(man kann meist nicht angeben, in welchen Momenten eine Stim
mung beginnt und aufhort) ; und sie ist qualitativ noch nicht auf 
bestimmte Bereiche des Bewusstseins beschr1i.nkt. Ihr kommt eine 
Art A 11 g e g e n war t i g k e i t innerhalb der Person zu; 
uber die ganze ErIebenssphare verbreitet sie sich wie ein feines 
Gas, das alle Gegenstande nicht nur umfliesst, sondern mit sei
nem Duft durchdringt. Selbst wenn als Ausgangspunkt der Stim
mung ein abgehobenes EinzelerIebnis in Frage kommt (eine frohe 
Nachricht, ein bestandenes Examen u.s.w.), so bleibt das Gefiihl 
-<loch nicht an diesem Gegenstand als dessen "Gefiihlston" han
gen, sondern s t r a hIt a u s auf alles, was ihm begegnet. Man 
freut sich dann uber das kleinste Sonnenstaubchen; man fiihlt 
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Sympathie fiir sonst gleichgiiltige Menschen; man ist geneigt, 
Argerliches leicht zu nehmen oder zu iibersehen - "die ganze 
Welt bekommt ein anderes Gesicht". 

Es gibt vielleicht kein eindringlicheres Argument gegen die 
"Elementen"-Psychologie, als diese Abhangigkeit aller Einzel
erlebnisse in ihrer Beschaffenheit und ihrem Ablauf von der 
Totalstimmung der Person. 

"Stimmung" ist ein aus der Musik entlehnter Ausdruck: die 
seelische Atmosphare schwingt gleichsam in einer bestimmten 
Wellenlange; und die einzelnen Vorstellungen, Gedanken, Be
diirfnisse, Wiinsche und sonstigen "Elemente" konnen nur zur 
Resonanz kommen, wenn sie auf gleiche Wellenlange "gestimmt" 
sind. Was sprode seinem eigenen Rhythmus foIgt, wird entweder 
iiberhaupt aus dem ErIeben ausgeschieden, oder fristet als stim
mungsloser und stimmungswidriger Fremdkorper sein Dasein am 
Rande des Bewusstseins. Aber jene atmospharische Gesamt
schwingung hat eine weitgehende Kraft, die einzelnen Abhebun
gen "u m z u s tim men" und dadurch klingend zu machen. 

Freilich gibt es auch hier viele Abstufungen. Je starker Be
wusstseinsinhalte 0 b j e k t i vie r t sind, urn so geringer ist 
ihre Bereitschaft, sich durch Stimmungen modifizieren zu lassen. 
Dies gilt ebenso auf dem Gebiet des Erkennens wie auf dem des 
Handelns. 

Die Evidenz einer Wahrnehmung, die Stringenz eines logischen 
Beweises ist einer Umgestaltung durch Stimmung nur schwer zu
ganglich; auch frohlichste Stimmung kann den vor meinen Augen 
sich abspielenden Ungliicksfall oder die Erkenntnis, dass ich einen 
Rechenfehler gemacht habe, nicht aus der Welt schaffen. Wohl 
aber kann sie sich dort bemerkbar machen, wo die abgehobenen 
Inhalte noch vieldeutig und damit subjektiv deutbar sind. In der 
frohlichen Stimmung eines Ausflugs werden die Teilnehmer eine 
kleine am Horizont auftauchende Wolke leicht nehmen; nur der 
eine widerwillig mitgehende Griesgram wird in seiner Verargerung 
die Wolke als Unheilkiinder eines bevorstehenden Wetterum
schlags ansehen. - Der Mathematiker wird sich einen Fehler der 
Rechnung unabhangig von der Stimmung eingestehen miissen; 
aber die Einschatzung der Tragweite dieses Fehlers und die Hoff
nung, ihn zu korrigieren, k6nnen wiederum stimmungsbeding1 
sein. 
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Ahnlich im praktischen Tun: wo feste Pflichten und Zwange 
als objektive Antriebe des Handelns wirksam sind, wird die jewei
lige Stimmung sich viel weniger bemerkbar machen als dort, wo 
fallweise tiber das Ob und Wie des Tuns spontan entschieden wer
den muss. Da kann deprimierte Stimmung untibersteigbare 
Hemmungen setzen, wahrend gehobene Stimmung die Willens
entscheidungen und Willensimpulse erleichtert. 

Der eigenttimlich atmospharische Charakter der Stimmung be
wirkt sogar, dass sie nicht einmal an die Grenze der Person ge
bunden ist. Sie strahlt auch tiber auf die Gegerrstande selbst, die 
mit dem fiihlenden Menschen in Zusammenhang stehen. Die 
Stimmung eines Sonnenunterganges ist nicht nur m e i n e 
Stimmung beim Anblick des Sonnenunterganges, sondern ein ge
meinsamer Zustand von Welt und Person. Wenn mir bei einer 
Trauerfeier der Raum und die Musik "stimmungsvoll" erscheinen, 
so ist das nicht nur kausal zu verstehen (als: Stimmung in den 
Menschen erzeugend), sondern zugleich sympathetisch (als: mit 
der Stimmung in den Menschen zusammenklingend, mit ihr eine 
Einheit bildend"). Es handelt sich hier urn eine Objektivation 
ganz andrer Art als jene, die die Objekte des Erkennens und des 
Handelns schafft; urn eine "physiognomische" Objektivation der 
Ausdruckshaltigkeit. 

Will man die Stimmungen klassifizieren, so erweist sich das 
Vierfelder-Schema als brauchbar. Denn auch die Stimmungen 
gliedern sich dynamisch nach vorwiegender Erregung oder Be
ruhigung, und hedonisch nach vorwiegender Lust- oder Leid
Haltigkeit. So ergibt sich folgendes Schema (die Felder enthalten 
nur einzelne Be i s pie I e): 

Lusthaltigkeit Leidhaltig keit 

Aktive I Angeregtheit Reizbarkeit 
Stimmungen Frohlichkeit Verargerung 

Passive Behaglichkeit Traurigkeit 
Stimmungen genieIserische Ver- Verstimmtheit 

sunkenheit Resignation 
Vierfelder-Schema der Stimmungen 
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c) Sind die Stimmungen zustandlich, so sind die A f f e k t e 
prozesshaft, weniger ein Zumutesein, als ein "Zumutewerden". 
Das Verhaltnis Person/Welt erfahrt einen Umschwung: so stark, 
dass das vorher bestehende Gleichgewicht dieses Verhaltnisses 
vollig unterbrochen wird - und so plOtzlich, dass die Person nicht 
sofort diejenigen Abhebungen zustande zu bringen vermag, die 
eine Neuherstellung des Gleichgewichts, eine Wiederanpassung 
ermoglichen. So kommt es nur zu einer chaotisch dumpfen Total
reaktion der Person auf die totale Andersartigkeit der Situation. 
Das ist der "Affekt". Lediglich eine ganz allgemeine Gerichtetheit 
ist erkennbar: als Jubel oder Verzweiflung, als Wut oder Ent
setzen. Aber damit ist nur eine geringe Differenzierung bewirkt, 
weil die d iff use Tot ale r s c hut t e run g vorwiegt. 
Diese hat eine doppelte psychische Wirkung: 1) Sie schneidet den 
bisherigen geordneten Ablauf des Lebens ab; alles was an Stim
mungen und deren ruhigeren \Yirkungen in der Person lebte, was 
an Zielsetzungen und Planungen im Gange war, hart auf. 2) Die 
Erschutterung verhindert auch die Herstellung eines neuen ge
ordneten Ablaufs, die Einleitung neuer Denk- oder Willenshand
lungen, kurz die Beherrschung des seelischen Geschehens durch 
aktive Leistung. So ist jeder Affekt eine vorubergehende He m
m u n g der personalen Selbsttatigkeit, die sich nun allerdings in 
entgegengesetzten Erscheinungsformen bekunden kann: die ab
gehobenen Bewusstseins-Inhalte und -Ablaufe werden entweder 
ebenfalls gelahmt, oder ordnungslos sich selbst uberlassen. 1m 
ersten FaIle ist das Bewusstsein "leer"; aIle Vorstellungen und 
Gedanken sind wie weggewischt. 1m zweiten FaIle ubersturzen sie 
sich, werden durcheinander gewirbelt, richtungslos, sinnlos. 

Somit lasst sich das Vierfelderschema auch fUr die Einteilung 
der Affekte benutzen (wiederum nennen wir in den Feldern nur 
einzelne Beispiele) : 

Stiirmische 
Affekte 

Lahmende 
Attekte 

Lusterfiilltheit 

Jubel 
Begeisterung 

Leiderfiilltheit 

Wut 
Emparung 

Verzuckung Erstarrung im Schmerz 
Entsctzen 

Vierfelder-Schema der Affekte 
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In z e i t 1 i c her Hinsicht kommt dem Affekt (im Gegensatz 
zu den Stimmungen) schdn eine gewisse Ablaufs g est a 1 t zu; 
man hat sogar versucht, hierfiir eine schematische Kurve aufzu
stellen. Plotzlichkeit des Eintritts, jaher Anstieg zu einem Maxi
mum, langsamerer Abstieg mit kleinen Nachschiiben, im ganzen 
eng begrenzte Dauer sind die durchschnittlichen Kennzeichen 
des Affektverlaufs. Insbesondere ist die kurze Dauer charakte
ristisch. Eine Gleichgewichts-E r s c h ii t t e run g kann ja nur 
voriibergehend sein; wird sie nicht schnell iiberwunden, dann be
steht die Gefahr, dass sie sich zu einer chronischen Gleichge
wichts-Storung stabilisiert (z.E. zu einer Schreckpsychose). Der 
normale kurzlebige Affekt pflegt sich zu einer Stimmung abzu
mildern; diese hat entweder das gleiche Vorzeichen: aus Wut 
wird Arger, aus iiberschwanglichem ]ubel Frohlichkeit - oder 
sie andert das Vorzeichen und lasst das allzu weit nach der einen 
Seite getriebene Pendel nun, wenn auch schwacher, nach der an
deren ausschlagen; auf Begeisterungstaumel folgt ein Schalheits
gefiihl; nach heftiger Trotzszene ist ein Kind besonders weich 
und anschmiegsam. 

2. G e f ii h 1 sst e u e run gen. G e f ii his ton u n g e n 

Zumutesein, Stimmungen, Affekte fiillen das Bewusstsein in 
seiner Breite, sind deshalb nicht gegenstandsgebunden. Wir 
sahen ja, dass selbst dann, wenn die Gem.iitsverfassung durch ein 
abgehobenes Einzelerlebnis ausgelost wurde, doch so fort von hier 
aus die Irradiation auf die anderen Bewusstseinsbereiche, zuwei
len sogar die Ausloschung des Ausgangspunktes stattfand. 

Nun gibt es aber Erscheinungen des Gefiihlslebens, die enger an 
E i n z eli n h a I t e des personalen Lebens gekniipft bleiben: 
hier ist also das Gefiihl nicht so sehr der gemeinsame Nahrboden 
fiir alle Besonderungen, als die Wurzelfaser, mit der das Einzel
moment in jenem personalen Untergrund haftet. Und zwar kommt 
solche gefiihlsmaIsige Verwurzelung sowohl den speziellen Voll
ziigen des praktischen Tun s, wie den abgehobenen Inhalten 
des E r Ie ben s zu. ]ene werden von Gefiihlen g est e u e r t, 
diese von Gefiihlen get 0 n t. 

a) "G e f ii his s t e u e run g e n" sind solche Regelungen 
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des Tuns, die zwischen der unbewussten Reflexregulierung und 
der abgehobenen bewussten Willenshandlung in der Mitte stehen. 
Als Beispiel diene das Gehen auf einem etwas schwierigen (z.B. 
schliipfrigen) Wege 1). Die Fortbewegung geschieht nicht mehr 
v611ig automatisch wie auf einem normalen, ebenen und festen 
Wege. Sie fordert aber auch nicht - wie etwa bei einer gefahr
lichen Hochtour - eigentliche Be a c h tun g des Weges und 
seiner Tiicken, also abhebendes Erkennen der einzelnen Hemm
nisse und Bewusstwerdung der zu ihrer Dberwindung n6tigen 
Willensimpulse. Vielmehr erlebt der Fussganger seine Beziehun
gen zum Wege nur als S c h wan k u n g ens e i n e s lIZ u
rn ute s e ins"; er vermag aus dies en heraus "gefiihlsmafsig" 
die trockensten Stellen als geeignetste Stiitzpunkte zu suchen 
und die Regulierung der jeweiligen Schrittweite und des Gleich
gewichts durchzufiihren. Zugleich aber kann er in den differen
zierteren Bereichen des Bewusstseins bei ganz anderen Themen 
sein; er braucht z.B. eine lebhafte Unterhaltung nicht bei jeder 
unbequemen Wegstelle zu unterbrechen. 

Die Tel e 0 log i e dieser steuernden Gefiihle ist also sowohl 
technischer wie 6konomischer Natur: das Gefiihl garantiert ziel
gerichtetes Hande1n und erspart personale Kraft, die nun fiir 
anderes frei wird. 

Wir haben es hier mit jenen Tatbestanden zu tun, fur we1che oft 
die Ausdrucke "h alb b e w u sst" oder "u n t e r b e w u sst" 
verwandt werden. Diese Bezeichnungen sind deswegen bedenklich, 
weil sie den Anschein erwecken, dass nur der Bewusstseins-Grad, nicht 
aber die Qualitat des Erlebnisinhalts verandert seL Darum spricht 
man von unterbewussten "Vorstellungen", halbbewussten "Gedan
ken" u.s.w. (vgl. S. 110). In Wirklichkeit aber sind u b e r h a u p t 
keine Vorstellungen (der Weghindernisse) oder Gedanken (uber die ge
eignetsten Schrittfuhrungen) vorhanden, sondern nur ein hinter
grundiges Gefuhl, aus dem 0 h n e Z w i s c hen g 1 i eddie Bewe
gungsregulierung hervorgeht. Der Umstand, dass dieses Gefuhl bei 
schwierigen Hindernissen nicht mehr ausreicht, dass sich nun vielmehr 
aus ihm Vorstellungen, Gedanken, Wollungen abheben mussen, ehe 
es zur Weiterbewegung kommt - dieser Umstand gibt kein Recht, 
so1che Inhalte gleichsam als verborgene Gebilde auch schon in das 
steuernde Gefuhl hineinzuprojizieren. 

Die Rolle steuernder Gefiihle 1m menschlichen Leben kann 

') Vgl. das verwandte Beispiel S. 518. 
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nicht hoch genug eingeschatzt werden. Denn der menschliche 
Lebensweg besitzt, im grossen betrachtet, vornehmlich die Natur 
unseres obigen Wegbeispiels: nicht so einformig und gleichmiiIsig, 
dass die vollig unbewussten Automatismen ausreichen konnten, 
aber doch nicht durchweg so fremd und hindernisreich, dass er nur 
mit voll abgehobenen Erkenntnis- und Willensfunktionen zu be
wllitigen ware. Darum ist die Steuerung der Lebensvollziige durch 
Gefiihl geradezu die Hauptform der alltaglichen Lebensregulie
rung. Ob es sich urn Essen und Ankleiden, urn das Benehmen des 
Einzelnen in einer Geselischaft, urn Ausiibung der Berufstatigkeit 
handelt: stets ist unterhalb der Plan- und Absichtserlebnisse, 
aber oberhalb der ganz bewusstseinsfreien Automatismen, jene 
\Vachheit des Gefiihls vorhanden, welche das Verhalten dem 
vVechsel der Situation anpasst. 

reh unterhalte mieh mit einem Fremden, von dem ieh nieht weiIs, 
dais er etwas sehwerhorig ist; plotzlieh spreehe ieh lauter. Was ist ge
sehehen? Es braueht keinerlei bewusstes Be mer ken der Tatsaehe 
vorzuliegen, dass jener angestrengt lauseht oder ein ratloses Gesieht 
maeht; aueh keinerlei Willensimpuls meinerseits, die Stimme zu er
heben - sondern nur ein gefiihlsmiilsiges Einsehnappen des steuern
den Verhaltens auf die Ersehwerung des Gespraehs. 

So unmittelbar erfolgt oft das Mitgehen der Verhaltungs
schwankungen mit den Schwankungen des Zumuteseins, dass das 
e i n z e 1 n e dabei beteiligte Gefiihl garnicht zur Ausgestaltung 
von Qualitaten kommt; es ist schon durch die motorische Regu
lierung iiberholt und erledigt, noch ehe es sich etwa als ausgespro
chen lustvoll oder unlustvoll dem Bewusstsein aufgedrangt hatte. 

So lange also ein Gefiihl und seine Erledigung durch steuerndes 
Verhalten innerhalb e i n e r personalen Gegenwart liegen, ist 
Gefiihls-Ton u n g noch kaum vorhanden. Das wird nun ganz 
anders, wenn die beiden Glieder dieses Zusammenhanges zeitlich 
auseinandertreten. Dann kniipft sich das gegenwartige Gefiihls
erlebnis an den Be s tan d einer Gegebenheit, die nun als ab
gehobenes Bewusstseinsmoment objektiviert wird; das Gefiihl 
nimmt an dieser Objektivation Anteil, ohne sie aber ganz mitzu
machen; denn es bildet ja das Verbindungsglied zwischen jenem 
Objekt und dem Zumutesein der Person. Darum kann man die 
nun vorliegenden Tatbestande yom Subjekt oder yom Objekt her 
ausdriicken, wie folgende drei Beispielspaare zeigen. 
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1) Schokolade schmeckt mir gut; - Schokolade hat einen an
genehmen Geschmack. 

2) Das Benehmen von X. wirkt abstossend; - X. hat ein 
hassliches Benehmen. 

3) Ich fiihle mich meinen Kameraden uberlegen; - ich habe 
eine uberlegene Stellung den Kameraden gegenuber. 

1m erst en Glied jedes Beispielpaares ist das Gesamterlebnis 
wesentlich subjektivierender, im zweiten Glied objektivierender 
Art. Dadurch hat auch das Gefiihl hier und dort ganz andere 
Erscheinungsweisen, namlich das eine Mal als Gemutsreaktion 
der Person, das andere Mal als G e f u hIs ton des G e g e n
s tan des. Alles im Bewusstsein Abhebbare kann zum "Gegen
stand" werden und dam it Gefiihlston erhalten, also nicht nur 
Dinge, sondem auch Ideen, Vorgange, Handlungen, und nicht 
nur Gegebenheiten der Aussenwelt, sondem auch des eigenen 
personalen Seins (vgl. Beispiel 3). 

Mit zunehmender Objektivierung verliert das Gefiihl viel von 
seiner Ungestalt, Beweglichkeit und Labilitat, aber auch von 
seiner Personniihe. Das subjektivierende Erlebnis "diese Schoko
lade schmeckt mir gut" kann bei gleich bleibendem Objekt, aber 
verandertem Zumutesein (z.B. bei Dbersattigung) von dem Er
lebnis "Schokolade ist mir zuwider" abgelost werden. Sage ich 
dagegen :"das ist eine besonders wohlschmeckende Schokolade", 
nann binde ich die Annehmlichkei t desGeschmacks als feste Eigen
schaft an das Objekt, kaum anders als die sensoriellen Eigen
schaften der Braune und der Susse; und ich messe diese Eigen
schaft auch dann der Schokolade zu, wenn ich sie im Augenblick 
nicht koste, oder wenn sie mir wegen Appetitlosigkeit heut nicht 
schmeckt. Schliesslich mundet dann die GefiihlstOnung in eine 
hochobjektive, aber dafiir personfeme Beurteilung oder Wertung 
ein. Der Weinprufer stellt feinste Gradabstufungen des "Wohlge
schmacks "fest; aber dabei handelt es sich kaum mehr urn Ver
schiedenheiten seines sub j e k t i v e n Zumuteseins, sondem 
um Beurteilung der sensoriellen Geschmackseigenschaften unter 
dem Gesichtspunkt ihrer g e n ere 11 e n Eignung zu Gefiihls
wirkungen. 

Wieder erweist also hier das Gefiihl seine eigentumliche Rolle 
als Mittler, namlich jetzt als Mittler zwischen Gegenstandswelt 
und Person. "Gefuhlston" kann eben mehr G e f u hIder Person 
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zu den Gegenstanden, oder mehr Ton des Gegenstandes in 
Bezug auf die Person sein. An den Polen dieser Skala vedliichti
gen sich hier die Gegenstandsbeziehung,dortdie Personbeziehung 
zu blassen Schemen. 

III. VORGREIFENDE GEFUHLE 

1. Gefuhl als Vorstufe 

Betrachtet man das Bewusstseinsgeschehen g e net i s c h, so 
stellen die Gefiihle gegenuber den abgehobenen Bewusstseinsbe
standen eine friihere Stufe dar. 

Dies gilt zunachst fur die all gem e i neE n t w i c k 1 u n g 
des Men s c hen. Wenn wir es iiberhaupt wagen duden, fUr 
die allerersten Spuren von Bewusstsein im Neugeborenen (und 
vielleicht schon im Embryo) eine Bezeichnung zu brauchen, dann 
nur die des vollig gestaltlosen, dumpfen Zumuteseins, dessen 
Schwankungen zur Steuerung notwendiger Verhaltungsanderun
gen dienen. Abgehobene Bewusstseinsinhalte fehlen zunachst 
noch ganz; und es ist ein langer Prozess, in dem sich aus jenem 
psychischen Urnebel allmahlich vereinzelte Ballungen und 
Gestalten herausheben: als Wahrnehmungen, Vorstellungen, 
Wollungen 1). 

Entsprechendes findet sich auch weiterhin bei allen Entwick
lungsubergangen und Neuanfangen. Ehe das Neue zur vollen Be
wusstseinsreifung, und damit zu der notwendigen Abhebung und 
Durchstrukturierung kommt, mel d e t e s sic h v 0 r in ge
fiihlshaften Zustanden der Unbefriedigtheit, der inneren Unrast, 
der noch ziellosen Sehnsucht. Genauere Schilderungen so1cher 
Entwicklungsziige liegen namentlich fur die beginnende Puber
tatszeit vor; der sogen. "Weltschmerz" ist ein hochst unruhvolles 
und peinvolles Zumutesein, fUr das weder ein Grund noch ein 
Ziel im Bewusstsein ist, und das erst langsam durch inhaltbe
stimmte Bediidnisse, Strebungen und Interessen abgelost wird. 

Die Vorherrschaft dieses eingebetteten Gefiihlserlebens ist eines 
der Hauptmerkmale, durch we1che sich primitivere Bewusstseins
stufen von hoher entwickelten unterscheiden. Wenn ein reifer 
gebildeter Mensch hoher Kultur mit einem Primitiven in Beriih-

') v gl. auch S. 168 ft. 
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rung kommt, kann sich eine uniiberwindliche Schranke gegensei
tigen Verstandnisses eben daraus ergeben, dass fUr den ersten 
Vieles als abgehobenes Bewusstseinsgeschehen ablauft, was beim 
zweiten aus dem tiefen Strombett des Gefiihlslebens noch gar
nicht ausgegliedert ist. Der exakten Beobachtung und dem logi
schen Gedankenablauf des einen steht bei dem anderen die Ein
senkung der Sinneseindriicke und der Gedanken in die magischen 
Schichtenbeziige des eigenen Ich oder des Stammes gegeniiber; 
wo der kultivierte Mensch das Handeln nach iiberlegtem Plan, 
nach Rechtsnormen und Moralgrundsatzen reguliert, handelt der 
andere aus der Instinkt- oder Traditionssicherheit eines, seiner 
Griinde nicht bewussten, Gefiihls. 

Der Vorstufencharakter des Gefiihls zeigt sich aber ebenso bei 
allen kleinen und kleinsten Entwicklungen im menschlichen Le
ben, d.h. iiberall dort, wo ein einzelnes Lebnis einer gewissen 
Zeitdauer bis zu seiner vollen Entfaltung bedarf. Greifen wir auf 
das Beispiel von dem Zeugen vor Gericht zuriick (S. 755): was wir 
dort als verschiedene Arten seines Zumuteseins schilderten, kon
nen auch ebensoviele P has e n seines Erlebens wahrend des 
Prozesses darstellen; aus der diffusen Unbehaglichkeit des Be
ginns wird a II m a h I i c h die differenzierte gefiihlsbetonte 
Stellungnahme zu den Einzelheiten der Umgebung und zu den 
eigenen Aufgaben. 

Weitere Beispiele: ich habe bei der Begegnung mit einem Men
schen zunachst ein vages Bekanntheitsgefiihl; erst langsam kommt es 
zu der bewussten Identifikation: das ist der und der. - Ahnlich geht 
es mit dem Fremdheitsgefiihl, das bei verschiedensten unerwarteten 
Situationen iiber den Menschen kommt; aus dem ganz gestaltlosen 
Choc der Desorientiertheit wird das ruhigere Gefiihl der Verwunde
rung; aus diesem arbeitet sich die Frage heraus :was ist geschehen? 
was liegt hier vor? - und die weitere Problematik: wie werde ich 
damit fertig? Was erst nur Gefiihl war, ist jetzt Nachdenken und Wol
len geworden. - Einem ausgesprochenen Krankheitsbewusstsein mit 
lokalisierten Beschwerden und Schmerzen geht fast immer eine 
Periode diffusen korperlichen Unbehagens voraus. 

2. Ant r i e b s - u n d A h nun g s g e f ii hIe 

Indessen handelt es sich bei alledem urn mehr als blosse Auf
einanderfolge und Ablosung. Vielmehr liegt in der gefiihlmafsigen 
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Vorstufe schon ein Sin n b e z u g auf d a s, was k 0 m
men soIl, eine Hindeutung, eine Vorbereitung, ja eine V 0 r
we g n a h m e kunftiger voluntativer und intellektueller Vor
gange. 1m GefiihlIiegt Vorgriff auf Willensziele, d.h. es hat An
triebscharakter - und Vorgriff auf Einsichtsergebnisse: d.h. es 
hat Ahnungscharakter. 

a) Der Ant r i e b s c h a r a k t e r der Gefiihle hangt eng 
mit dem fruher besprochenen Steuerungscharakter zusammen 
(s. S. 762). Nur dass die direkte Steuerung durchGefiihl ein unge
teiltes Gegenwartsgeschehen war; wanrend jetzt das Gefuhl 
selbst gegenwartig, seine Erledigung durch Tat aber zukunftig 
ist. 

Wir k6nnen hier gr6sstenteils verweisen auf die Ausfuhrungen 
uber die Vorbedingungen des menschlichen Handelns (Kap. XX u. 
XXI), denn dort stiessen wir fortwahrend: bei den Instinkten, den 
Bedurfnissen, den Willensmotivationen, auf eine Beteiligung von 
GefuhIserlebnissen. Diese Gefiihle, so verschieden sie sonst unter 
sich sein mochten, hatten das gemeinsame: dass sie eine Unfer
tigkeit, einen Drang zur Erfullung, und damit eine vage Gerich
tetheit enthielten. Die Entwicklung innerhalb solcher Gefuhle 
geht auf Verstarkung des Dranges und auf KIarung der Gerichtet
heit, bis der Drang zum gerafften Impuls und die Gerichtetheit 
zum eindeutigen ZieIstreben werden kann. 

Ein Beispiel fur eine solche Entwieklung: Wahrend ieh einen Brief 
sehreibe, fallt irgend etwas von meinem Sehreibtiseh herunter. Ieh las
se mich zunaehst nicht storen und sehreibe weiter; aber unterhalb der, 
auf das Sehreiben gerichteten, Gedanken und Handlungsvollzuge 
spiire ich eine unbestimmte Unruhe und einen Zug naeh der unge
fahren Richtung, in der der Gegenstand versehwand. Ieh weiss weder, 
was gefallen war, noeh den Ort, woes liegt; das Gefiihl ist also 
durehaus diffus - es hat aber in sieh die Ten den z, sieh in Kon
statierung und Tat umzusetzen. Denn sehliesslieh fiihrt mich die stei
gende Unruhe dazu, dass ich das Briefsehreiben unterbreehe, Art und 
Ort des Gegenstandes festzustellen suehe, und die Wollung und Hand
lung des Aufhebens vollzi~he. 

Die Antriebsgefiihle haben also fur den handelnden Menschen 
die Bedeutung von S i g n a 1 e n. Damit erhaIt ein Gesichts
punkt, der von bioIogistischen GefiihIstheoretikem faIschlich 
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zum alleinigen ErkHirungsprinzip der Gefiihle erhoben worden 
war, seinen Ort innerhalb einer umfassenderen Theorie. 

Es gibt - man denke etwa an die Verkehrssignale - zwei 
Grundarten solcher Zukunftshinweise: Al ternativ-Signale, die 
lediglich angeben, ob der bisher begangene Weg weiterhin fortge
setzt oder unterbrochen werden soIl, - und Richtungssignale, 
welche eine neu einzuschlagende Richtung andeuten. Die altere 
Signaltheorie der Gefiihle hatte sich nur auf die alternativen Sig
nale beschrankt, die nun mit der Lust/Unlust-Dimension der Ge
fiihle in Beziehung gebracht wurden: Lust galt als das Locksignal 
zur Fortsetzung, Unlust als das Warnsignal zum Abbruch des 
bisherigen Geschehens (s. S. 719). Das ist richtig, aber nicht er
schopfend. Denn der Antrieb, der in den Gefiihlen liegt, geht ja 
nicht nur auf Verlangerung oder Nicht-Verlangerung des gegen
wartigen Geschehens, sondern hat pro d u k t i v e Bedeutung, 
leitet neue Richtungendes Geschehens ein. Und diese kiinftigen 
Neuentfaltungen konnen so iiberwiegend den Antrieb bestimmen, 
dass dahinter der Bezug auf das bisherige Geschehen und dessen 
etwaige Fortsetzung ganz zuriicktritt. Ins Erlebnispsychologi
sche iibertragen: die LustjUnlustbetontheit kann mehr oder we
niger irrelevant werden gegeniiber der Richtungsbetontheit der 
An trie bsgefiihle. 

Urn dies noch einmal an unserm Schreibtischbeispiel zu illustrieren: 
gewiss hat das Gefiihl, das durch den heruntergefallenen Gegenstand 
verursacht wurde, einen Unlustton, der mich schliesslich veranlasst, 
die Schreibarbeit zu unterbrechen, urn die innere Unrast zu beseitigen. 
Aber weit wesentlicher an jenem Gefiihl ist der nicht niiher beschreib
bare Z u g zu der Gegend des gefallenen Objektes hin und die damit ver
bundene Gerichtetheit auf Suchen und Aufheben. 

Zu der Wirksamheit der Antriebsgefiihle gehort nicht etwa not
wendig ein Bewusstsein des Ziels, auf dessen Erreichung der An
trieb geht. Das Ziel kann, wie bei vielen instinktiven Handlungen, 
in ziemlicher Ferne und jenseits jeder moglichen Vorwegnahme 
durch Vorstellen und Denken liegen; und doch f ii hIt sich das 
Individuum angetrieben, in der Richtung auf jenes Ziel zu han
deln. Ob ein Vogel sein Nest baut, oder ob der Wanderer an einer 
Kreuzung vieler Wege "instinktiv" den einen Weg wiihlt, -
jedesmal liegt vor: e i neg e g e n war t i g e G e f ii h I
s t e u e run g mit Z u k u n f t s ten den z 0 h n e Z u-

Stern, Psychoiogie 49 



770 PERSONALER ZEITBEZUG DER GEFUHLE 

k u n f t s be w u sst s e i n. (So liesse sich, yom Gefiihlserleb
nis aus gesehen, die Instinkthandlung definieren). 

Wahrscheinlich ist dies die einzige Form, in der beim Tie r 
die Zukunft iiberhaupt in das Erleben einzubrechen vermag. 
Anders beim Menschen. Das in die Zukunft vorgreifende Gefiihl 
kann hier, gerade weil es sich nicht sofort durch Tat erledigt, das 
kiinftige Ziel als abgehobenen Bewusstseinsgegenstand heraus
steIlen, wobei alle denkbaren Stufen der Kliirung durchlaufen 
werden. 

Ais Antriebsgefiihle dieser hoheren Stufe sind aIle spezialisier
ten, auf liingere Sicht gerichteten Bed ii r f n iss e anzusehen. 
Wenn mich Durst quiilt, den ich nicht im Augenblick zu stillen 
vermag, dann entsteht das mehr oder minder deutliche Vorstel
lungsbild eines zu nehmenden Trunkes (z.B. eines Schluckes fri
schen Wassers), wiihrend die einzelnen, zur Erreichung eben die
ses Zieles erforderlichen Handlungsschritte noch garnicht abge
hoben im Bewusstsein vorweggenommen werden, sondern der 
Leitung durch das Gefiihl iiberlassen bleiben. Gelegentlich wird 
ein solches Handeln noch "instinktiv" genannt; doch unterschei
det es sich von den reinen Instinkthandlungen durch die Vor
stellung des in der Zukunft liegenden Zieles. 

b) Bei den a h n end e n Gefiihlen ist das Zukiinftige, das 
im Bewusstsein antezipiert wird, nicht person-eigene Tat, sondern 
passiv hinzunehmender Tat b est and. 

Beispiele: 
1) Den eigentlichen Instinktvorgiingen sehr nahe stehen jene 

Vitalgefiihle, in denen sich kommende Witterungsumschliige vor
melden. Bei Tieren sind solche im allgemeinen viel starker ausge
bildet; so zeigen manche Vogel liingere Zeit vor einem Gewitter 
deutliche Verhaltungsiinderungen (iingstliches Flattern, Aufsu
chen von Schlupfwinkeln); sie reagieren also instinktmiiIsig auf 
Schwankungen der atmosphiirischen Elektrizitiitsspannungen, 
die fiir Menschen meist noch unterschwellig sind. Der Mensch hat 
ja im allgemeinen diesen engen Zusammenhang mit der Natur 
verloren; auch hat er andere Hilfsmittel der Wettervoraussage 
und Schutzmittel gegen das Wetter geschaffen, die jenen In
stinkt iiberfliissig machen. Indessen gibt es Ausnahmen atavisti
scher Art: Menschen, deren iiusserst verfeinerte Witterungs-
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Sensitivitat nieht nur mit den jeweiligen Wetteranderungen mit
geht, sondern ihnen vorauseilt. Von der Sensitivitat des Tieres 
unterseheidet sieh die mensehliehe negativ dadureh, dass sie nieht 
notwendig zu antezipierenden Han dIu n g e n zu fiihren 
braueht, positiv dadureh, dass sie von antezipierendem Wi sse n 
begleitet ist. Einem solchen Mensehen ist es also vor einem Ge
witter nieht nur "anders zu mute", sondern dies sein Zumutesein 
bed e ute t ihm zugleieh "kommendes Gewitter." 

2) Das (schon mehrmals erwahnte) allgemeine Unbehagen, das 
oft einer Krankheit vorangeht, ist etwa beim klein en Kind noeh 
ganz zukunftsunbewusst; nur der aussere Beobaehter deutet die 
wahrnehmbaren Bekundungen des Unbehagens als Vorzeiehen 
einer Krankheit. Fiir den reiferen Mensehen aber wird aus der 
gefiihlsmafsigen Vorstufe zugleich ein bewusstes Zukunftssignal: 
er hat nieht nur das Gefiihl des Sehlaff- und Unfroh-S e ins, 
sondern des Krank-W e r den s. 

3) Der Mathematiker Gauss ausserte einmal bei einer Besehaf
tigung mit einem mathematisehen Problem: "Das Resultat habe 
ieh schon, ieh weiss nur noeh nicht, wie ieh dazu komme." Dieser 
Aussprueh ist sehr bezeiehnend fiir das Mitwirken vorgreifender 
Gefiihle bei Den k a b 1 auf e n. Mag aueh das Ergebnis dureh 
viele friiher vollzogene Denkprozesse vorbereitet sein, die G e
wi s she i t, mit der sieh jetzt das Ergebnis als objektive 
Wahrheit aufdrangt, ist darin nieht mitbegriindet. Denn der 
Denker gibt ja selbst an, dass er den Beweis erst finden, die Ge
fiihlsgewissheit dureh Denkgewissheit naehtraglich reehtfertigen 
muss. Aber der Gedanke, dass die logisehe Nachpriifung jenes 
vorweggenommene Ergebnis aueh widerlegen konnte, kommt 
garnicht erst auf; der Denker "hat" schon das Resultat, und nur 
das Wie des Weges, nieht das Ob des Zieles sieht er als die iibrig 
bleibende Aufgabe an. 

In allen dies en Fallen wird also das Gefiihl zugleieh als Gewahr
werden von Kiinftigem, als "A h nun g" erlebt, die innerhalb 
des Bewusstseins keine Begriindung hat, aber aueh keiner Be
griindung bedarf; dem vorgefiihlten Tatbestand kommt eben un
mittelbare Evidenz zu. Die subjektive Gewissheit, dass ein Ge
witter bevorsteht, eine Krankheit im Anzuge ist, das mathemati
sehe Resultat sieh als riehtig erweisen wird, braueht um niehts 
geringer zu sein, als jene Gewissheit, mit der wir ein gegenwartiges 
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Gewitter, eine ausgebrochene Krankheit, ein denkmiiIsig be
griindetes Rechenergebnis als existent erfassen. 

Die Scheidung von Antriebsgefiihlen und Ahnungsgefiihlen ist 
nun aber bei den meisten wirklichen ZukunftsgefUhlen nicht rein 
durchzufiihren. So ist in unserem Gauss-Beispiel das Resultat 
nicht nur vom Gefiihl geahnt, sondern auch der nun einzuschla
gende Denkweg zum Beweis jener Einsicht gefiihlsmiiIsig diri
giert. Noch deutlicher ist die Verschmelzung von Ahnung und 
Antrieb im folgenden Beispiel. 

4) Die sogen. "Liebe auf den ersten Blick" ist ein Gefiihlserleb
nis, bei dem die pl6tzlich einsetzende gegenwartige Erfiilltheit 
ebenso wesentlich ist, wie die Zukunftsbewusstheit. Dieser Zu
kunftsbezug enthalt untrennbar die G e w iss h e i t des Zu
sammengeh6rens fUr immer (also "Ahnung"), wie die Bestim
mung alles weiteren V e r h a I ten s gegeniiber der geliebten 
Person (also "Antrieb"). 

Die Frage, welcher objektive Geltungswert jener G e w i s s
he it g e f ii his rna f s i g e r V 0 r a h nun g e n zukomme, 
geht uns hier nicht an, sofern es sich urn die erkenntnistheoreti
sche und weltanschauliche Seite des Problems handelt. Wohl aber 
ist die Frage nach M6glichkeit und Ursprung von A h nun g s
tau s c hun g e n eine psychologische Frage. D ass die sub
jektiv vorgefiihlte Gewissheit durch den spateren tatsachlichen 
Gang der Ereignisse oft genug widerlegt wird, ist ja allbekannt. 
Der Forscher, der sich bei Aufstellung von Behauptungen und 
Hypothesen zu sehr "auf sein Gefiihl verlasst", der "Menschen
kenner", der ganz dem ersten Eindruck vertraut, der Aberglau
bische, der seine "Ahnung" fiir sichere Prophezeiung nimmt, kann 
arge Enttauschungen erleben. 

Die ahnenden Gefiihle haben namlich z wei Grenzen, deren 
Dberschreitung zu Irrungen fiihrt. 

Erste Vorbedingung einer m6glichen Vorahnung ist, dass das 
Kiinftige in der Entelechie der Per son s e I b s t seine Ent
wicklungskeime hat. Dieser Zusammenhang ist in dem Beispiel 
von der Krankheit, deren Vorbote ein Unbehagen ist, ohne weite
res deutlich. Er besteht aber auch bei ausseren, also scheinbar 
t ran s per son ale n Ereignissen. Das kiinftige Gewitter ist 
ein solches: es wird vorgeahnt nur von solchen Menschen, in de-
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nen die meteorologischen Vorstadien des Gewitters bereits eine 
Anderung der vitalen Verfassung hervorrufen. Eine wissenschaft
liche Entdeckung kann vorgeahnt werden nur von einem Gelehr
ten, in dem schon durch friihere Gedanken und Einsichten die auf 
jenes Endergebnis hinweisenden Wege vorbereitet sind. Selbst 
die Vorahnung eines U n g I ii c k s fall e s kann so zu stande 
kommen. Ein Autolenker, dessen korperliche oder Aufmerksam
keitskrafte einmal aus irgend welchem Grunde nicht auf der 
Hohe sind, braucht von diesem seinem veranderten Zustand als 
g e g e n war t i gem kein Bewusstsein zu haben; der Zustand 
setzt sich vielmehr in ein z u k u n f t s b e z 0 g e n e sUn s i
c her h e its g e f ii h 1 urn: "heut wird mir etwas passieren". 
Und da der Zustand zugleich eine grossere Unfallsbereitschaft 
(etwa durch versagende Geistesgegenwart) mit sich bringt, da 
ferner jener Zukunftsglaube noch autosuggestiv die Unsicherheit 
steigert, so kann auch die Vorahnung sich als zutreffend erweisen. 

Und bei Ungliicksfallen anderer? 
Beispiel: Eine Mutter hat das bestimmte Gefiihl, dass ihrem 

Sohn heut beim Radeln etwas zustossen wird. Dafiir gibt es ver
schiedene psychologische Vorbedingungen. Die Mutter ist heut 
(aus Griinden, die mit dem Sohn nichts zu tun haben) in einer 
besonders labilen Stimmung; und die sonstige Angstlichkeit urn 
das Kind nimmt deshalb heut besonders akute Formen an. 
Oder: Der Junge ist heut beim Weggehen besonders fahrig und 
aufgeregt; auch herrscht wegen eines Festes besonders starker 
Verkehr auf den Strassen. Die Mutter braucht jene Aufgeregtheit 
nicht ausdriicklich "beachtet" zu haben und diesen Festverkehr 
nicht ausdriicklich zu "bedenken"; dennoch wird ihr Gefiihl da
durch bestimmt im Sinne der Zukunftsahnung. 

Die andere Grenze ist durch die Vie 1 d e uti g k e i t der 
Zukunft gesetzt. An der konkreten Ausgestaltung des spateren 
Ereignisses im Einzelnen wirken zahllose Unstande mit, die mit 
der Entelechie der Person nichts zu tun haben. Die Person selbst 
stellt ja nur einen Teilfaktor in dem Konvergenzprozess dar, aus 
dem das kiinftige Ereignis hervorgehen wird. Dieser Vieldeutig
keit entsprache die Ungestalt des vorgreifenden Gefiihls. Aber es 
bleibt nicht ungestaltet; vielmehr konkretisiert es sich zu einem 
vorgestellten B i 1 d der Zukunft, und dadurch erhalt diese eine 
harte Eindeutigkeit. Es entsteht ein G e w iss h e its g e f ii h 1 
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das nicht nur der allgemeinen Richtung gilt, in die das zukiinftige 
Geschehen projiziert wird, sondem der speziellen Ausgesta1tung, 
in der es vorgeschaut wird. Jene angstliche Mutter unseres 1etzten 
Beispiels "fiihlt" nicht nur, dass ihr Sohn unsicherer radeln und 
dadurch starker bedroht sein wird, sondem sie "sieht" ihn schon 
unter den Radem eines Autos 1iegen. 

Diese naive Identifikation von geahnter Richtung und vorge
stellter Eindeutigkeit ist die primitivste Form des Vorgreifens. 
Es ist schon ein weiterer Schritt zur Objektivation, wenn eine sol
che Ausweitung der Gewissheit nicht stattfindet, wenn vie1mehr 
die Vagheit des Vorgefiih1s in Ungewissheit der Vorerkenntnis, 
also in V e r m u tun g, umgesetzt wird. Der Ausdruck "Ver
mutung" ist sehr kennzeichnend. Es handelt sich nicht urn eine 
Annahme, deren Wahrschein1ichkeitsgrad rein aus 10gischen Ar
gumenten ableitbar ware, sondem urn ein "Zumutesein": als ob 
dies oder das eintreten konnte. Die Unbestimmtheit stammt 
nicht aus der Logik, sondem aus dem Gefiihl. 

Noch ein Schritt weiter, und nicht einma1 vermutungsweise 
wird eine konkrete Zukunftsbeschaffenheit vorweggenommen, 
sondem 1edig1ich die Tendenz, eine solche zu s u c hen; sie tritt 
auf a1s "Frage". Dberden Ursprung solchen echten Fragens 
und aller wissenschaftlichen Prob1ematik aus dem Gefiih1szu
stan de der Desorientiertheit und Verwunderung ist ja schon an 
anderer Stelle ausfiihrlich gesprochen worden; wir konnen darauf 
verweisen (S. 386/7). 

3. E r war tun g. Fur c h t. H 0 f f nun g 

Waren die bisher besprochenen vorgreifenden Gefiih1e auf die 
objektive Zukunft einer Eigentat oder eines Ereignisses gerichtet, 
so beziehen sich die nun zu erortemden Gefiihle auf die subjek
tive Zukunft der eigenen Zustandlichkeit. U n e r f ii 11 the i t 
wi r d e r 1 e b t; k 0 m men deE r f ii 1] un g wi r d v 0 r
g e f ii hIt. 

a) 1m E r war tun g s g e f ii h 1 erlebt der Mensch eine 
eigentiimliche Zeitverschiebung seiner se1bst. Die Gegenwart ist 
nichts a1s Vorstufe, Gespanntheit nach vom hin. Der Mensch 1ebt 
"eigentlich" schon in der Zukunft, obg1eich deren Wann und Wie 
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noch vieldeutig ist. Vereindeutigung und damit Entspannung und 
Abschluss werden angestrebt. Wenn der Volksmund von der 
schwangeren Frau sagt, sie sei "In Erwartung", so druckt er da
mit treffend aus, dass ihre seelische Verfassung ganz Zukunfts
gerichtetheit des GefUhls ist. 

Das erwartete Erlebnis hat fUr den Erwartenden starke p e r
son ale N a h e, unabhangig von dem objektiven Zeitabstand. 
Es gibt Menschen, die schon in relativ jungen Jahren ihren Tod 
"erwarten", andere, die noch als alte Leute diese Erwartung 
kaum fUhlen. 

Auch die A b he bun g s g r a d e des erwarteten Tatbe
standes konnen sehr verschieden sein. Fur das Kind, das zum 
ersten Male im Theater vor einem geschlossenen Vorhang sitzt 
und das unbekannte Marchenspiel erwartet, ist das GefUhl eben 
wegen seiner Ungestaltetheit viel eingebetteter und damit erre
gender, als das des Erwachsenen, der ein ihm wohlbekanntes 
Stuck sieht und nun bestimmte Szenen und Textstellen erwar
tend vorwegnimmt. 

Der Unterschied besteht auch t y pen psychologisch. Manche 
Menschen, besonders jugendliche, sind standig "in Erwartung" 
von irgend etwas, das aber durchaus unbestimmt ist; es ist fast 
das rein gestaltlose Zumutesein fehlender Erfillltheit. Andere 
Menschen sind so wirklichkeitsverhaftet, dass sie Erwartungsge
fuhle nur gegenuber solchen Zukunftsvorgangen kennen, die mit 
hochprozentiger Wahrscheinlichkeit und in weitgehend vorauszu
sehender Form eintreten durften. 

Der in der Erwartung liegende starke Antrieb zur Erfullung 
und Entspannung kann leicht zu Kurzschlussen fuhren: E r
war tun g s s u g g est ion 1). Der am Platz des Stelldicheins 
wartende halt jede in weiter Ferne auftauchende Person fUr die 
erwartete. Der Schiffbruchige auf treibendem Wrack glaubt im
mer wieder am fern en Horizont eine Rauchwolke oder ein Segel 
zu sehen. 

In Hinblick auf die LustjUnlust-Dimension ist die Erwartung 
neutral; es gibt angstliche, es gibt freudige, es gibt auch eine in
differente Erwartung, die nichts als Spannung ist. \Vo Lust oder 
Unlust dem Unerfulltheitserlebnis einen ausgesprochenen Akzent 
geben, haben wir es mit Hoffnung und Furcht zu tun. 

') s. s. 633. 
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Deshalb sind Hoffnung und Furcht noch weniger objektivie
rend als Erwartung; die objektive Wah r s c he i n I i c h k e i t 
des kunftigen Ereignisses spielt eine weit geringere Rolle. So 
mancher erhofft das grosse Wunder, das wider aile Erwartung 
eintreten soIl; ein anderer "sieht Gespenster", d.h. furchtet Er
eignisse, fur deren Eintreten kein plausibler Grund vorliegt. 

Die beiden Gefiihle sind ubrigens, entwicklungspsychologisch 
betrachtet, nicht von gleicher Urspriinglichkeit; denn Hoffnung 
setzt, auch in ihrer einfachsten Erscheinungsform, eine gewisse 
V 0 r s tell u n g des kunftigen Zustandes, also Abhebung vor
aus. 

Anders die Furcht. 

b) Die Quelle, aus der Fur c h t entspringt, ist ein schlecht
hin unlustvolles Zumutesein der Unsicherheit, des Nicht-Fertig
werdens mit Leben und Welt, noch unabhangig von irgend einer 
be s tim m ten fur die nachste Zukunft drohenden und vorge
stellten Gefahrdung. Es ist erforderlich, hier auch sprachlich zu 
sondern und jenes gestalt10se Zumutesein als "A n g s t" von der 
gegenstandsbezogenen "Furcht" zu unterscheiden. Man angstigt 
sic h, aber man fiirchtet e twa s 1). Ein wichtiges Ingrediens 
der Angst ist die Beklommenheit, die physiologisch (z.B. durch 
Unregelmaisigkeiten der Zirkulation) bedingt ist. Aber diese al
lein wiirde ja nur eine gegenwartige Unlust bedeuten, wahrend in 
der Angst doch schon der (freilich noch unspezifizierte) Zukunfts
bezug steckt; man angstigt sich nicht vor dem, was ist, sondern 
vor dem, was kommt. Angst ist der erste dumpfe Bewusstseins
niederschlag jener personalen Grundtatsache der WeI t
f rem d he it: dass der Mensch seiner Welt nie volligeingepasst, 
in ihr nie absolut heimisch ist, dass vie1mehr in jedem Augenblick 
sein Weiterexistieren in ihr zweifelhaft ist und neu erkampft 
werden muss. 

Spezialisiert sich dies Gefuhl der Weltfremdheit auf einen sich 
abhebenden Au s s c h nit t der Welt, dann wird daraus das 
Gefuhl der U n h e i m I i c h k e i t und damit die einfachste 
Form der Furcht. In einem vollig dunklen Raum z.B., der sich 
weder als der altbekannte noch als ein offenkundig anderer gibt, 
fehlt dem Kinde das umhegende Gehause, jene iiberschaubare 

') Vgl. Psychol. d. fro Kindheit, s. 444 ff. 
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personnahe Zwischensphare zwischen sich und der Ferne; darum 
ist die Dunkelheit fiir das Kind "unheimlich". Es fehlt aber da
mit auch die Moglichkeit zu abgehobener Einstellung auf das, 
was bevorsteht: darum erweckt das Unheimliche Furcht. Zu 
dieser ersten Furcht gehort also noch nicht das Wissen um eine 
bestimmte Gefahr, sondern nur die Beunruhigung der personalen 
Nahe, die Unmoglichkeit angemessener Steuerung des Verhaltens. 

Wenn ein 11 jahriger Knabe vor einem Regenschirm, der plotzlich 
in seiner unmittelbaren Nahe in der Richtung auf ihn aufgespannt 
wird, schreiend fortliiuft, so haben wir ein so1ches unheimliches Erleb
nis vor uns. Er fiirchtet den Schirm nicht, weil er schon einmal etwas 
Unangenehmes mit ihm erlebt hatte, sondern wei! da plotzlich etwas 
Grosses, Fremdes die Selbstverstandlichkeit des Daseins durchbricht 
und darum als unbestimmte Drohung wirkt '). 

Die Furcht vor dem Unheimlichen stellt einen personalen Gegen
pol dar zu jenem Drange der Menschen, der ihn gerade zu 
Fremdem, N euem hindrangt: N eugierde, Abenteuerlust u.s. w. Sie 
ist eine Art Schutz oder doch Bremsvorrichtung gegen das hem
mungslose Sicheinlassen mit dem Unbekannten 2). 

Auf eine eigenartige Spezifikation der Unheimlichkeits
furcht muss noch besonders hingewiesen werden. "Unheimlich
keit" kommt namlich nicht allem gleichmaIsig zu, was nicht ins 
"Heimische", Vertraute passt; vielmehr gibt es - zum mindesten 
beim Tiere - eine erblich bedingte Unheimlichkeitsauslese 
("S p e z if i s c h e E r b fur c h t"). Uber einen Hiihnerhof 
mit ganz jungen Kiiken mogen vielerlei Vogel hinwegfliegen, die
alle nicht zur "Welt" der Kiiken gehoren, und deren Fremdheit 
in keiner Weise die Kiiken beriihrt. Nun aber taucht ein Ha
bicht am Himmel auf: und sofort zeigen die Kiiken offenbare 
Zeichen von Angst und suchen einen Schutz. Sie haben vorher 
nie einen Habicht gesehen undhaben wederdirektenochindirekte 
Erfahrungen iiber seine Gefahrlichkeit machen konnen, trotz
dem ist er, und nur er von allen Vogeln, ihnen "unheimlich". Die 
Erfahrungsunbediirftigkeit und der zweckmaIsige Antriebscha-

') Weitere Beispiele fiir diese fruhe Furcht vor dem Unheimlichen: Psychologie 
der fruhen Kindheit, S. 450 H. 

Z) Auf diese biologische Bedeutung der Unheimlichkeitsfurcht hat zuerst Karl 
Groos hingewiesen. 
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rakter dieses Furehtgeftihls reiht es in die Gruppe der i n
s tin k t i v e n Geftihle ein. 

Die Frage, ob es beim Mnesehen ebenfalls die spezifisehe Erb
fureht gibt, ist noeh ungekHirt. Die Ftirehte vor Dunkelheit und 
vor Gewitter seheinen nieht dazu zu gehoren; sie fehlen bei man
chen Kindem durehaus, sind aueh, wo sie auftreten, sehr wohl als 
allgemeine Unheimliehkeitsfureht oder als Suggestionswirkung 
zu erklaren (vgl. unser obiges Beispiel vom dunklen Zimmer). Am 
ehesten k6nnte die Fureht vor wilden Tierell, die sieh aueh im 
zoologisehen Garten, trotz der Gefahrlosigkeit, einstellen kann, 
hierher zu reehnen sein. Den Ausdtinstungen und dem Gebrtill 
dieser Tiere kommt wohl eine spezifisehe Unheimliehkeit zu; das 
hierdureh erzeugte Geftihl ist vielleieht ein atavistiseher Naeh
hall aus den Zeiten, da diese Tiere reale Furehtquellen ftir die 
Mensehen bedeuteten (Hypothese von Stanley Hall). 

Oberhalb der bisher gesehilderten Arten des Furehtgeftihls 
steht nun die eigentliehe E r fa h run g s fur e h t: die ge
ftihlsmafsige Vorwegnahme einer b e k ann ten Bedrohung. 
Das unerfahrene Kind greift noeh arglos in die Flamme; nur "ge
branntes Kind seheut das Feuer". Hier ist also der ktinftige Tat
bestand sehr weitgehend abgehoben: es wird etwas Bestimmtes 
b e-ftirehtet. Ob dies auf Grund direkter oder indirekter Erfah
rung gesehieht, ist ftir das Wesen dieser Fureht gleiehgtiltig. Die 
Fureht vor dem Zahnarzt ist "empiriseh" - mag man selbst 
schon einmal die Unannehmliehkeit zahnarztlieher Behandlung 
versptirt oder nur dureh andere davon geh6rt haben. 

Hier muss nun freilieh ein Missverstandnis vermieden werden, 
das aus der alten Assoziationspsyehologie stammt. Danaeh ware 
die Fureht vor dem Zahnarzt die Vorwegnahme des bevorstehen
den S e h mer z g e f ti h lSI) auf Grund der frtiheren Erfah
rungen. Davon ist keine Rede. Man denke nur an das haufige Er
lebnis naeh Ablauf des geftirehteten Tatbestandes: "Es war lange 
nicht so sehlimm, wie ieh geftirehtet hatte". Fureht ist ein Un
lustgeftihl and ere r Art, als jene Unlust, die dann dem Tat
bestand selbst, wenn er eintritt, anhaftet. Diese "andere Art" 
lasst sich nattirlieh nur umsehreiben. Die Fureht ist zunaehst viel 
weniger gestaltet als das geftirehtete PrasenzgefUhl. Gerade dureh 

1) Man beachte den Unterschied gegenUber unserer FormuJierung zu Beginn des 
vorigen Absatzes. 
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ihre Ungewissheit, Vieldeutigkeit und unbestimmte Dauer wird 
sie so quruend - wahrend das geftirchtete Ereignis selbst nachher 
zeitlich und qualitativ scharf determiniert und daher auch in sei
nem Geftihlsniederschlag anders strukturiert ist. Ungewissheit 
und Vieldeutigkeit aber geben der Furcht nun die Tendenz, tiber 
das frtiher tatsachlich Erfahrene hinauszugehen und das zu Be
fUrchtende au s z u m a len. Es spielt also neben dem Ge
dachtnis die Ph ant a s i e eine bedeutende Rolle; ja wir kon
nen dies en Satz geradezu umkehren: Das Ftirchten ist (neben dem 
Wunsche) der Hauptmotor fUr die Betatigung der Phantasie 1). 

Mag die objektive Gefilirdung noch so sehr vorwegnehmende 
Geftihle der Furcht rechtfertigen, mag eine weitgehende Er
kenntnis der bevorstehenden Lage den Rahmen fUr den Furcht
inhalt liefem: die Intensitat des Gefiihls, die Rolle, die es im Le
bensvollzug spielt' und die Ausmalung, die der Inhalt erfilirt, ist 
doch weitgehend durch die sUbjektiv-personalen Faktoren be
dingt: durch das angstvolle Zumutesein und durch die spontane 
Phantasiearbeit, die dieser Angst eine Art intellektueller Selbst
rechtfertigung verleiht. 

Deshalb gibt es auch eine personale Dis P 0 n i e r the i t zu 
Angst- und FurchtgefUhlen, die An g s t Ii c h k e i t. Und es 
gibt krankhafte Abartungen dieser personalen Zustande: eine 
allgemeine, jede Daseinsfreude und jeden Mut zur Aktivitat er
stickende Lebensangst (Depression); und dann wieder grundlose 
Beftirchtungszustande, die sich auf ganz bestimmte Gegen
standsbereiche beziehen: "P hob i en". Es ist nicht zufallig, 
dass diese phobischen Gegenstandsbereiche sich zumeist decken 
mit den friiher erwahnten Spharen der U nheimlichkeit : so Raume, 
die ihre Vertrautheit verlieren (Platzfurcht) und bestimmte 
Tiere (z.E. Hunde-Phobie). Vermutlich wird eine allgemeine 
krankhafte Angst die gegenstandslos ist oder ihren ursprtingli
chen Gegenstand verloren hat, s p e z i f i z i e r t in der Rich
tung des geringsten Widerstandes, d.h. an Objektspharen ge
hangt, ftir welche anlagemaIsig eine besondere Bereitschaft zu 
Furchtreaktionen vorhanden ist. 

Wir verfolgten die Abhebungs- und Objektivationsskala der 
Furchtgefiihle von der gegenstandslosen Angst tiber Unheimlich
keitsgefiihl und spezielle Erbfurcht bis zur Erfahrungsfurcht; 

') Vgl. S. 462. 
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die Skala hat dann noch eine letzte Stufe: die S 0 r g e Auch 
Sorge ist ein zukunftgerichtetes Unlustgefuhl; doch tritt hier an 
die Stelle akuter Erregtheit eine Hinger anhaItende zehrende 
Spannung. Die geringere Gewaltsamkeit und langere Dauer des 
Gefuhls ermoglieht eine viel reichere Struktur der begleitenden 
Abhebungen, und zwar sowohl intellektuellen wie der willens
maisigen. Aus dem "Sieh urn jemanden sorgen", das noch der 
Furcht nahe steht, wird das "Fur ihn sorgen", das ganz uberwie
gend ein Denken und Handeln ist. Es kann hier sogar zu einem 
Umschlag der Gefiihlsbetonung kommen: die Sorge, we1che eine 
Mutter sHindig ihren Kindem widmet, kann ganz frei von unlust
voller "Besorgnis", kann durchaus freudig sein. 

c) Der Gegenpol der Furcht, die H 0 f f nun g, spieIt als 
E r Ie b n i s-Bestand lange nieht die Rolle, wie die Furcht. Beim 
Tier scheint Hoffnung als zukunftgerichtetes Gefiihl ganz zu 
fehlen, wahrend doch die Furcht schon recht stark ausgebildet ist. 
Das men s chI i c h e Leben schwankt ja dauemd zwischen 
Furcht und Hoffnung; aber die Furcht stellt sieh nicht nur, wie 
schon erwahnt, entwieklungsmaisig friiher ein, sondem sie hat 
auch dort, wo sie sieh mit Hoffnung mischt oder abwechseIt, den 
wuchtigeren Erlebnisakzent. - Wie ist dies zu interpretieren? 
N aheliegt eine pessimistischeAusdeutung: es gebeim menschlichen 
Leben eben vie1 mehr zu furchten als zu hoffen. Aber eine solche 
Begriindung transponiert das Problem aus dem subjektiven Er
leben in die objektiven Bedingungen des Lebens, und eine solche 
Transposition ist bei beiden Gefiihlen nicht gleiehsinnig moglich. 
Denn die objektiven Ziele der Hoffnung sind grossenteils auch 
die objektiven Ziele des Planens und Wollens, wahrend die ob
jektiven Gegenstande des Befurchtens der eigenen Aktivitats
rich tung zuwider sind. Deshalb fiihlt sich der Mensch dem T r e
men dum ausgeliefert und preisgegeben, ehe er sich zu aktivem 
Gegenstoss aufraffen kann; und er reagiert gefuhlsmaisig mit dem 
Zumutesein von Angst, Furcht und Sorge. Das S per and u m 
dagegen ist zugleieh weitgehend das A p pet end urn; Zu
kunftsziele, deren Erreichung uns wahrscheinlich ist, werden 
nieht nur erhofft, sondem auch g e w 0 11 t. In der Aktivitat 
des Wollens aber, mitsamt den dazu gehorigen Denkoperationen, 
Entscheidungen U.S.W., bleibt nur wenig Platz fur ein selbstan-
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diges und ausgedehnteres Vorwegnehmen der gleichen Ziele irn 
blossen Gefiihl, also fiir Hoffnung. 

Fiir den tatigen Menschen ist es selbstverstandlich, dass er 
die Erreichung seines Zieles erhofft; als g e son d e r t e s Ge
fiihlserleben kann diese Hoffnung eigentlich nur in den Pausen des 
Tuns auftreten und in Bezug auf diejenigen Faktoren des Ge
schehens, die dem eigenen Wollen entzogen sind. Deshalb haben 
fast aIle Grossen der Geschichte stets auf ihr Gluck, auf ihren 
Erfolg gehofft - aber eigentlich so, dass die Hoffnungen sie 
nicht stark beschaftigten, weil sie fur Gefuhle eben wenig Zeit 
hatten. 

Intensiv hoffen kann daher nur der Mensch, der vorwiegend 
pas s i v ist, oder in Lagen, die ihn zur Passivitat verurteilen. 
Traumernaturen spinnen ihre Hoffnungen zu bunten Geweben 
aus - aber versaumen dariiber das Handeln in der Richtung auf 
die erhofften Ziele. Frauen, die ihre Manner in den Krieg ziehen 
lassen mussten und die nichts Positives zum Schutz der Manner 
tun konnen, haben nichts Anderes als ihre Hoffnungen, die ihr 
Erleben unablassig beschaftigen. Aber gerade dieses Beispiel 
zeigt, dass die Hoffnung als solche kein reines Lustgefiihl ist. 
Denn die dem eigenen Wollen entzogenen Faktoren konnen ja die 
Erreichung des Zieles ebenso vereiteln wie fordern; das passive 
Hoffen ist daher zugleich ein Furchten. Der Fall, dass sich die 
Hoffnung zur Gewissheit der Ahnung verdichtet "ich werde ihn 
wiedersehen", ist seltener als der umgekehrte Fall: dass die 
Furcht alle anderen Gefiihle uberschattet und auch kein Hoffen 
mehr aufkommen lasst. 

Aber diese Wechselbeziehung von Hoffnung und Furcht hat 
auch ihre positive Wirkung, die Sub lim i e run g der Furcht. 
Es ist ein Kennzeichen des men s chi i c hen Fiirchtens im 
Gegensatz zum tierischen, dass es durch Hoffen gemildert, ver
geistigt und schliesslich iiberv\'unden werden kann. Das gilt irn 
einzelnen und im ganzen. Denn wenn wir oben die "Lebensangst" 
als ein den Menschen durchstromendes und peinigendes -Urgefiihl 
bezeichneten, so miissen wir hier daran erinnern, dass derMensch 
dieser Totalangst auch eine Tot a I h 0 f f nun g gegeniiberzu
stellen vermochte: die Hoffnung auf Lebenserfiillung und auf 
Unsterblichkeit. 
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III. RUCKGREIFENDE GEFUHLE 

1. Positive Gefiihlsbeziehungen zur 
Vergangenheit 

Die Skala: Unbewusstheit - Gefiihl - abgehobene Bewusst
heit wird nicht nur in die s e r Reihenfolge durchlaufen, sodass 
das Gefiihl die Vorstufe fUr die starker strukturierte und objekti
vierte Erlebnisweise ist, sondem auch in der urn g eke h r ten. 
Was irgend einmal da gewesen war als abgehobener Bestand: als 
Erfahrung, G-edanke, Wollung, HanUlung, sinkt ab in tiefere 
Schichten der Person, bettet sich ein, wird unbewusst. Aber mit
ten auf diesem Wege zur volligen Unbewusstheit liegt das einge
bettete Gefiihls-Erleben. Die mnemischen Nachwirkungen frU
heren Geschehens machen sich ja zum Teil rein automatisch, also 
unbewusst, geltend: in erworbenen Reflexen, Gewohnungen und 
Anpassungen; aber dort, wo sie noch eben das Niveau des Be
wusstseins streifen, oder wo sie durch irgend einen Anlass in Be
reitschaft sind, wieder bewusst zu werden, regen sie sich als Ge
fiihle. 

So reicht die g e f ii hIs m a.r s i g eVe r k n ii p fun g d e r 
Per son mit i h r e r V erg a n g e n h e i t viel weiter und 
greift viel tiefer als jene Beziehungen, die durch ein Wissen urn 
jene Vergangenheit geschaffen werden. Der Zusammenhang des 
erwachsenen Menschen mit seiner Kindheit, und jedes Indivi
duums mit seinen Vorfahren, seinem Stamm, seinem Yolk, seiner 
Gemeinschaft, seiner Heimat ist ihm nicht nur durch Erinnerung, 
durch gewusste Geschichte, durch gemeinsame Ideale, durch be
stimmte Brauche, Sitten, Pflichten, - also durch abgehobenes 
Erkennen und Handeln - gewiihrleistet, sondem in viel elemen
tarerer Weise durch Gefiihle, mogen sie auch noch so wenig Ge
stalt besitzen. 

Auch hier steht am Anfang ein ganz vages, gegenstandsloses 
Zumutesein: das V e r t r aut h e its g e f ii h 1. Die standige 
Umgebung ist dem Menschen zwar, solange er in ihr tatig und 
durch bestimmte Einzelziele absorbiert ist, nicht bewusst gegen
wiirtig. Aber jedes kleinste Nachlassen aktiver Anspannung lasst 
dieses Ruhen im Bekannten, diese Verkniipftheit mit dem Lieb
gewordenen fiihlen, wobei noch garnicht Einzelheiten abgehoben 
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zu werden brauchen. Besonders lebhaft aber wird das Geftihl bei 
Umgebungswechsel, ja selbst bei einem nur gedachten (erst wenn 
man erwagt, seinen Wohnort zu wechseln, merkt man, wie sehr 
man mit der bisherigen Umwelt verwachsen war). Umgekehrt 
bricht bei Heimkehr aus der Fremde das Vertrautheitsgeftihl mit 
starker Intensitat hervor; das Wohlgefuhl, nach langerer, noch so 
schoner Reise "wieder daheim zu sein", beruht nicht etwa nur 
darauf, dass man bestimmte Behaglichkeiten, die man unterwegs 
vermisste, jetzt wieder geniessen kann; diese Spezialfreuden 
ruhen vielmehr in dem viel allgemeineren Gefuhl des "Zu-mir
Gehorens" der Umgebung, die durch den friiheren Kontakt mit 
mir geradezu ein Stuck meiner Personlichkeit geworden war. 

Wie urspriinglich dies Vertrautheitsgefiihl ist, zeigt das ganz 
kleine Kind, das schon in den ersten Lebensmonaten der Mutter ge
geniiber ein durchaus anderes Ausdrucksverhalten bekundet alE zu 
fremden Menschen, und zwar bereits in einer Zeit, in der sieher noch 
keinerlei "Erinnerung" an die friiheren Begegnungen mit der Mutter 
vorhanden sind. - Ein 2-3 jahriges Kind begriifst nach Heimkehr 
von mehrwochiger Reise jubelnd sein Zimmer und sein Bettchen, ob
wohl es draussen diese Dinge garnieht offensichtlich vermisst hatte 
und auch jetzt beim Wiedersehen kein Verstandnis fiir die dazwischen 
liegende Abwesenheit hat '). 

Das Vertrautheitsgefuhl hat verschiedene Gegenstandsbe
reiche. 

Men s c hen gegenuber fuhrt die Vertrautheit zu Anhang
lichkeit und Lie be. Freilich zu einer Liebe ganz bestimmter 
Art. Die "Geborgenheitsliebe" des Kindes zur Mutter oder auch 
zur Pflegerin ist - als ruckgreifendes Gefiihl - durchaus ver
schieden von der Liebesform der "Erotik", die das Neue, Fremde, 
erst zu Enthiillende sucht 2). - Aber auch zwischen Erwachsenen 
gibt es jenes Gefuhl des Zueinandergehorens, das wesentlich auf 
einer Zeitwirkung beruht. Das Phaenomen der T r e u e ist 
grofsenteils aus solchen ruckgreifenden Geftihlswirkungen zu er
klaren. 

In r a u m 1 i c her Hinsicht wird das Vertrautheitsgeftihl 

') Vgl. tiber das Vertrautheitserleben auch S. 278. - Viele Beispiele zur Frtih
entwicklung des Vertrautheitsgeftihls 'in C.u.W. Stern, Erinnerung, Aussage U.s.w. 

') Das gemeinsame 'Vort "Liebe" hat die Psychoanalyse dazu geflihrt, die beiden 
sehr verschiedenartigen Geflihlweisen flir identisch zu halten. 
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zum "H e i m g e f ii h 1". An diesem Gefiihl wird es deutlich, 
dass im Personalen Raurnliches und Zeitliches aufs Engste zu
sammenhangen. Denn die besondere Raumbeziehung, die hier 
gefiihlt wird, s tam m t ja aus dem Zeitlichen, aus der unlOsbar 
gewordenen Beziehung zum lange Zeit Dagewesenen. Der Mensch 
bedarf einer Sphare, in der er sich "heimisch" fiihlt; er er
lebt sie als eine Erweiterung seiner korperiichen Existenz, als das 
sichernde Bindeglied zwischen seinem nackten personalen Selbst 
und der fremden Welt. Oder vielmehr: es ist ein Inbegriff von vie
len Spharen verschiedener Weite. In einer bestimmten, gewohn
ten Kleidung fiihlt man sich heimisch, in einer anderen unbehag
lich, sich selbst entfremdet. Die dauernde Wohnstatte wird 
durch das Vertrautheitsgefiihl zum "Heim". Das weitere Feld 
bevorzugten Aufenthalts und regelmafsiger Betatigung wird zurn 
"Lebensraum" 1). Die weiteste Sphare ist die "Heimat", die den 
gefiihlsmlifsigen Hintergrund fiir aIle einzelnen Vertrautheiten 
bildet. 

Endlich kann sich das Vertrautheitsgefiihl an das G esc h e
hen kniipfen, sei es an das eigene Tun, sei es an das Leben, das 
den Menschen umgibt. Die Riickkehrfreude aus der Fremde in die 
Heimat ist nicht nur eine solche des Wiedersehens der vertrauten 
Umgebung, sondern auch die Genugtuung iiber das Wiederauf
nehmenkonnen der gewohnten Verrichtungen, iiber das Um
spiiltwerden yom heimischen Dialekt~ und das Wiedereingeglie
dertsein in die bekannten Brauche. 

In seiner elementarsten Form ist das Vertrautheitsgefiihl 
durchaus at m 0 s p h a r i s c her Natur, eine Gesamtstim
mung, in welche die besonderen Gefiihlstone der wahrnehmbaren 
Menschen, Dinge und Geschehnisse noch ungeschieden eingebet
tet sind. Normaler Weise ist sich der Mensch dessen nicht bewusst, 
was ihn so einzigartig an seine Heimat fesselt, war u m sie 
einen so ganz anderen Gefiihlston hat als jede andere, selbst die 
schonste, Gegend. Sobald er aber nun Einzelheiten aus diesem Ge
fiihl abzuheben beginnt, dann wird auch der personal-h i s tor i
s c h e Bezug deutlich. Denn dann ist jene Landschaft und dieses 
Zimmer nicht urn ihrer gegenwlirtigen Wahrnehmungsbeschaffen
heit an sic h so besonders teuer, sondern weil aus ihnen Ver-

1) Vgl. hierzu Martha Muchows Studien tiber den Lebensraum des Grossstadt
kindes. 
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gangenheit spricht und zwar selbstbeziigliche, bis in die Gegen
wart hinein reichende Vergangenheit. 

Wir finden also bei den riickgreifenden Gefiihlen das Analoge 
wie bei den vorgreifenp.en. Auf primitivster Stufe fehlt noch das 
B e w u sst s e i n des Zeitbezugs nach yom bez,y. riickwarts: so 
wenig wie dem Instinktgefiihl das Ziel in der Zukunft erlebnis
maIsig mitgegeben ist, sowenigdem urspriinglichen Heimatsgefiihl 
oder der Geborgenheitsliebe die Herkunft ausderVergangenheit. 
Auf hoherer Stufe tritt nun dieses Bewusstsein hinzu. Es ist z.B. 
sehr in teressant zu beo bachten, wie aus der unbekiimmerten Gebor
genheitsliebe des Kindes zu den Eltem bei erwachender Pubertat 
ein anderes, his tor i s c h gefarbtes Gefiihl: der Dankbar
keit, der Pietat, des Familiensinnes sich entwickelt. Der Mensch 
beginnt jetzt seine eigene Lebens k 0 n tin u ita t mit zu erle
ben; und so fiihlt er in seinem J etzt und in seinen Zukunftsaufga
ben die Vergangenheit wirksam und verpflichtend. 

Aber in derselben Entwicklungsstufe erwacht auch der A h
n ens t 0 1 z. Das Gefiihl der Zugehorigkeit greift noch iiber die 
Zeit der eigenen Existenz zuriick und bettet das eigene Leben in 
die Folge der Generationen ein. Und immer weiter breitet sich 
dies Gefiihlserleben nach riickwarts aus: Stammesgefiihl, Natio
nalgefiihl, Vaterlandsgefiihl sind niemals nur Erlebnisse des ge
genwartigen Bestandes von Stamm, Nation, Vaterland, sondem 
zugleich historische Gefiihle. Viel primitiver als historisches Wis
sen und Erkennen sind diese Gefiihle, deren Abhebungen in 
My then , Sagen und geheiligten Dberlieferungen, in Heroenkult. 
Erinnerungsfesten und Symbolverehrung bestehen. 

Es gibt einen bekannten Spruch der Volkspsychologie: "Das 
Gefiihl ist konservativ, der Verstand ist fortschrittlich." Das trifft 
sicherlich zu fiir die bisher besprochenen riickgreifenden Gefiihle. 
Denn in diesen wird ja eine Bindung an Vergangenes erlebt, die 
zugleich als Antrieb wirken muss, an dem alten Bewahrten festzu
halten, Die Lustbetontheit, die der Vertrautheit, dem Geborgen
und Heimisch-Sein zukommt, ist zugleich ein Signal zur Fortset
zung des Weges in gleicher Richtung; was von diesem Weg ab
lenkt, insbesondere logische Erwagung, die die Unangepasstheit 
des Alten an die gegenwartige und zukiinftige Situation einsichtig 
macht, hat es schwer, sich gegeniiber der Zahigkeit der histori-

Stern, Psychologie 50 
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schen Anhanglichkeit durchzusetzen. Darum sind selbst Men
schen, die im ailgemeinen dem Neuen und Kommenden aufge
schlossen sind, konservativ in jenen Bereichen, in denen ihr Ge
fiihlsleben stark riickgreifend verankert ist. 

Allein jener populare Spruch hat doch nur sehr partieile Giiltig
keit. Denn weder sind aile riickgreifenden Gefiihle lustbetont und 
darum auf Konservierung des Alten eingestelit, noch ist die Dber
windung des Dberkommenen lediglich eine Tendenz des Verstan
des, vielmehr ebenfalls in Gefiihlen, namlich vorgreifenden Ge
fiihlen verankert. Die so entstehenden KomplikatioDf~n bediirfen 
noch einer kurzen Erorterung. 

2. Neg a t i v e B e z i e hun g e n z u r 
Vergangenheit 

Riickgreifende Gefiihle mit Unlustbetonung gibt es in doppel
ter Form. 

Die erste, einfachere Form ist das T r a u erg e f ii hI. Die 
Bindung an die Vergangenheit wird in voller Starke erlebt; aber 
die Briicke von der Vergangenheit zur Gegenwart ist abgebro
chen; das Gewesene ist "vergangen" im engsten Sinne des Wortes. 
Die innige Vertrautheit mit ihm kann daher nicht als selbstver
standliche lustbetonte Geborgenheit, sondern nur als schmerz
liches V e r m iss e n gefiihlt werden. 

Die "mnemische Spaltung" 1), deren gefiihlsmafsige Auswir
kung wir hier vor uns haben, kann ebensowohl endogen wie exo
gen bedingt sein. Die Entwicklungsnotwendigkeiten jedes Men
schen erfordern ja dauernd das Dberwinden friiherer Stadien; 
aber das Dariiber-Hinauskommen ist doch nicht ein volliges 
Davon-Freikommen; und so wird aIler Fortschritt durch sehmerz
liehe Verluste erkauft. Am deutlichsten sind diese riickgreifenden 
Gefiihle bei den Klagen urn "das verlorene Kindheitsparadies." 

Aussere Umweltanderungen und Sehicksalssehlage reissen den 
Menschen ebenfalls aus dem Kontakt mit dem Liebgewordenen: 
der Emigrant, der die Heimat verlassen musste, der Angehorige 
eines eben Verstorbenen ist nicht nur traurig (d.h. gegenwartigen 
Schmerz erlebend), sondern auch "trauervoil", (d.h. das Nicht
mehr-Gegenwartigsein von vertrauter Vergangenheit fiihlend). 

') Vgl. s. 345. 
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Eine mildere Form dieses TrauergefUhls ist die We h m u t. Das 
Vermissen des Verlorenen ist auch hier noch vorhanden. Aber zu
gleich wird doch auch die Stetigkeit empfunden, welche die lieb
gewesene V ergangenhei t in liebgewordene Erinnerung verwandelt, 
und iiber diesem Erinnerungshintergrund kann sich schon wieder 
die Richtung auf neue Ziele entwickeln; die Vergangenheit ver
blasst gegeniiber der Zukunft. 

Dort aber, wo die Vergangenheit n i c h t abgeschnitten ist, 
sondern weiter wirkt und die Gegenwart des :\Ienschen gefiihls
miHsig bestimmt, kann nun eine neue Form der Unlustbetontheit 
aufkommen. Denn die Tendenz zur Beharrung im Gegebenen ist 
ja nur die eine Richtung der menschlichen Entelechie; ihr steht 
gegeniiber - und en t g e g en - die Tendenz zur Anpassung an 
die veranderte Situation und dariiber hinaus das Entfaltungsstre
ben zu neuen Formen des Lebens. So geriit das riickgreifende Ge
fiihl in K 0 n f 1 i k t mit den gegenwarts- und zukunftsbezoge
nen GefUhlen; und der Zusammenhang mit der Vergangenheit 
wird nun nicht mehr als Geborgenheit, sondern als G e b u n
den h e i t, nicht als Vertrautheit, sondern als Erstarrung erlebt. 

Schon in dem Gefiihl der Pie tat kiindigt sich der Konflikt, 
wenn auch noch leise, an. Wer "aus Pietat" religiose Gebrauche 
halt, wer voller Pietat an Eltern und Ahnen hangt, der fiihlt sich 
zwar noch ganz stark im Vergangenen verankert und wiirde den 
Verzicht auf diese Vergangenheit als eine seelische Selbstpreis
gabe ansehen; aber doch wird hintergriindig schon mitgefUhlt, 
dass das, was man fUr die Gegenwart und die Zukunft fiir sich 
wiinschen und von sich fordern sollte, nicht mehr ganz mit jener 
Gerichtetheit zusammenstimmt. 

Aber die dynamischen Akzente der widerstrebenden Gefiihle 
konne sich verschieben; und dann ist das in die Vergangenheit 
riickgreifende GefUhl voll starken Leids, weil die von dorther 
stammen den Determinationen der eigenen Selbstentfaltung Fes
seln anlegen. Dann wird dem Menschen das Gewohnte und Ver
traute zum Dberdruss und Ekel; dann verwandelt sich die Gebor
genheitsliebe in lahmendes A b han gig k e its g e f ii h 1. Die
se vergangenheitsgerichteten Gefiihle sind nun nicht mehr kon
servativ, sondern revolutionar; die aus ihnen stammenden Antrie
be gehen auf Losung der Vergangenheitsbindung, auf Kampf ge
gen sie, ja auf Zerstorung der Wurzeln, mit den en sich der ;\Iensch 
im Gewesenen verankert fiihlt. 



EINUNDDREISSIGSTES KAPITEL 

GEFUHLSDISPOSITIONEN 

Wir haben schliesslich diejenigen TatbesHinde des Gefuhlsle
bens zu besprechen, die nicht eine eindeutige Beziehung zu einer 
der drei Zeitphasen Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft haben, 
weil sie d a u ern d e Begleiter des personalen Lebens sind. Sol
che dauemde Beschaffenheit kann naturlich nur in dis P 0 s i
t ion e 11 e r Form vorhanden sein. Freilich bedeutet Dauer 
nicht immer "Lebenszeit"; wie alle Dispositionen, k6nnen auch 
die des Gefiihlslebens sehr verschieden lange Zeit den Hinter
grund der akuten GefUhlserlebnisse einer Person bilden. 

Da die hierhergeh6rigen Tatbestande grossenteils in die Sphare 
der differentiellen Psychologie geh6ren, mussen wir uns an dieser 
Stelle mit kurzen Andeutungen begnugen. 

Fur die Gefuhlsdispositionen gilt wenn m6glich in noch h6he
rem Marse als fUr die einzelnen GefUhlserlebnisse, dass ihre Tren
nung von den anderen Bereichen des Psychischen kiinstlich, ja 
gewaltsam ist. Denn die Art, wie ein Mensch zu fuhlen pflegt, ist 
so eng verschmolzen mit der Dauerbeschaffenheit seines Strebens 
und mit seinen geistigen Dispositionen, mit seinen Handlungs
und Ausdrucksformen, dass es Sache der Willkur ist, unter wel
cher Rubrik sie behandelt werden. (So wiirden die Temperamente 
eben so gut in die Kapitel uber personale Dynamik, die Interes
sen in die Er6rt~rungen der geistigen Phanomene passen.) 

1. RUSTUNGSDISPOSITIONEN, INSBES. TEMPERAMENTE 

Die menschliche Fa h i g k e i tun d Be rei t s c h aft, 
Gefiihle zu erleben, variiert sehr stark nach Grad und Art. Sie 
wird zusammengefasst unter dem Wort "Gemut". AIle jene 
Merkmale, die wir den einzelnen Gefiihlserlebnissen zuschreiben, 
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wie Intensitat, Breite, Tiefe, Echtheit, Ernsthaftigkeit u.s.w., 
konnen - sobald das eine oder andere von ihnen in einer Person 
dauernd pdivaliert - zum Kennzeichen der Gemutsbeschaffen
heit werden. So sprechen wir "tiefes" Gemutsleben jenem zu, des
sen GefUhle in der Tiefendimension stark ausgepragt sind. Wir 
nennen einen Menschen "ernsthaft", an dessen Seelenstruktur un
ernste, spielerische, scheinhafte Gefuhle sehr wenig beteiligt sind. 

Am bekanntesten ist diejenige Typisierung der Gemutseigen
schaften, die mit den beiden pol are n Merkmalspaaren der 
GefUhle: Lust/Leid, ErregungjBeruhigung in Beziehung steht. 
Jenes Vierfelder-Schema, das wir fUr EinzelgefUhle, fur Stimmun
gen und fUr Affekte anwandten 1), ist auch verwertbar zur Gliede
rung der Gefuhlsdispositionen, ja es hat hier sogar seine allererste 
Verwendung gefunden, in dem System der vier T e m per a
men t e. 

Menschen, in deren Erleben lustvolle Gefuhle konstitutionell 
uberwiegen, nennt man "eukolisch", den entgegengesetzten Typ 
"dyskolisch" (bezogen auf die daraus erwachsenden Lebensan
schauungen: "optimistisch" und "pessimistisch"). Mit dieser 
Scheidung kreuzt sich die andere, die durch eine vorwiegende Be
reitschaft zu erregenden oder zu ruhigen Gemutszustanden gebil
det wird; und so entstehen vier Felder, in welchen sich die vier, 
von alters her bekannten, Bezeichnungen fur die menschlichen 
Temperamente zwanglos einfUgen. Vergleicht man das Schema 
mit den fruher aufgestellten Vierfelder-Schemen, dann wird sich 
ergeben, dass die analogen Felder jeweilig zusammengehorige 
Phanomene aufweisen. So sind fur den "S a n g u i n ike r" be
sonders kennzeichnend: lustvolle FunktionsgefUhle, Stimmungen 
der Frohlichkeit, Affekte des Jubels. Fur den "C hoI e r ike r": 

Lustbereitschaft Leidbereitschaft 
(Eukolie) (Dyskolie) 

f 
Tendenz 

I 
Erregung Sanguinisch Cholerisch 

zu Beruhigung Phlegma tisch Melancholisch 

Vierfelderschema der Temperamente 
1) Vgl. 736, 760, 761. 
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leidvolle Funktionsgefiihle, Stimmungen des Argers, Ausbriiche 
des Zornes. Fur den "P hIe g mat ike r": lust volle Zustands
gefiihle, Stimmungen des Behagens. Fiir den "M e 1 a n c h 0 1 i
k e r": leidvolle Zustandsgefuhle, Stimmungen der Traurigkeit, 
des Lebensuberdrusses. 

Das Schema ist ein bequemes Ordnungsmittel der Tempera
mente, aber auch nicht mehr; es bietet methodisehe Leitge
siehtspunkte, ist jedoch keineswegs ersehopfend. Die Tempera
mente sind eben nieht nur dureh die hedonisehen und die dyna
misehen Gefiihlsmerkmale gekennzeiehnet, sondern aueh dureh 
andere, die in dem Schema Bieht enihalten sind. Sehr charakte
ristisch sind die Unterschiede z e i t 1 i c her Ablaufsformen: 
zum Sanguiniker und Choleriker gehort im Allgemeinen schneller 
Weehsel, zu den beiden anderen Typen Nachhaltigkeit der 
Gefiihlszustande 1). Ferner ist ihre direkte oder gehemmte Be
ziehung zu den Willenshandlungen wichtig; deshalb 
haben manche Psychologen die Gesichtspunkte der vorwiegenden 
Aktivitat oder Nicht-Aktivitat, der starken oder schwaehen 
Reagibilitat u.s.w. fiir ihre Gliederung der Temperamentstypen 
benutzt. 

Endlich zeigen die Temperamente deutlich ausgepragte k 0 r
per 1 i c he Komponenten: Verschiedenheit in Tempo, Aus
giebigkeit, Fliissigkeit der Bewegungen, Neigung zu Schlankheit 
oder Fettleibigkeit U.S.w. 2) 1m Grunde sind die Temperamente 
uberhaupt nicht rein psychische Beschaffenheiten, sondern psy
ehophysisch neutrale Auspragungen der Person in ihrer Totalitat. 

Auch in d i a g nos tis c her Hinsicht darf das Schema 
nicht iiberschatzt werden. Kant hatte in seiner "Anthropologie" 
noch die Behauptung aufgestellt, dass die vier Temperamente 
feste Fa e her oder Klassen darstellen, in die sich aIle Men
schen eindeutig einordnen liessen. Das ist ganzlich unzutreffend. 
Es gibt - wie ubrigens bei allen Typologieen - zahlreiche 
Dbergangs- und Schwankungs-Formen; auch innerhalb jeder 
Gruppe besteht keineswegs eine Gleichformigkeit der dazu gehO
rigen Individuen. 

1) In der Heymans'schen TemperamentenIehre wird dieser Gegensatz als "vor
wiegende Primarfunktion", "vorwiegende Sekundarfunktion" bezeichnet. 

') Vgl. S. 722;3. 
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Die Temperamentenlehre stammt aus dem Altertum: Galen fiihrte 
die menschlichen Konstitutionsunterschiede auf ph Y s i 0 log i
s c h e Ursachen zuriick, und zwar auf verschiedenartige M i
s c hun g 1) der vier Hauptsaite Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze 
Galle. Menschen, bei denen das Blut vorwiegt, sind die Sanguiniker, 
"Schleimige" die Phlegmatiker, "Gelbgallige"dieCholeriker, "Schwarz
gallige" die Melancholiker. Dass eine so1che Saftelehre in der modernen 
Theorie von der inneren Sekretion und ihrer psychologischen Bedeu
tung eine, wenn auch sehr verwandelte, Auferstehung feiert, wurde 
schon S. 722/3 erwahnt. 

Kant und viele Psychologen des 19. J ahrhunderts beschrankten 
sich auf rein p s y c hoi 0 g i s c h e Ableitungen der Temperaments
unterschiede, und zwar unter Benutzung von schematischen Kreu
zungen einfacher Merkmale '). So liess Kant die vier Temperamente her
vorgehen aus der Kombination der Gesichtspunkte: gefiihlsmafsig/ta
tig; Anregung/Abspannung. - Wundt kreuzte: starke/schwache und 
schnelleflangsame Affektveranlagung. - Ebbinghaus: optimistische/ 
pessimistische Regungen; mehr affektartiges/mehr stimmungsartiges 
Verhalten. 

Mehrfach ist auch der Versuch gemacht worden, das Schema durch 
Anwendung von mehr als zwei sich kreuzenden Merkmalspaaren zu 
erweitern. Von diesen hat das Schema von G. Heymans empirische 
Anwendung gefunden, freilich fast ausschliesslich in seinen eigenen 
Untersuchungen und denen seiner SchUler. Er kreuzt drei Merkmals
paare: Emotionell/nicht-emotionell; aktiv /nicht-aktiv; vorwiegende 
Primar/Sekundar-Funktionen. Sein Schema lautet: 
Emotionell, nichtaktiv, primar = "nervos" 

sekundar = "sentimental" 
Nicht-emotionell, aktiv, 

Emotionell 

(Nicht-Emotionell, nichtaktiv, 
( 

Fiir die in Klammern gesetzten 
pirischen Belege. 

primar = "sanguinisch" 
sekundar = "phlegmatisch" 
primar = "cholerisch" 
sekundar = "passioniert" 
primar = "amorph") 
sekundar = "apathisch") 

Formen fand Heymans keine em-

II. RICHTUNGSDISPOSITIONEN (NEIGUNGEN UND INTERESSEN) 

Die dauemde Richtungsbestimmtheit des menschlichen Fiih
lens ist eng verbunden mit der Richtungsbestimmtheit des 

') temperare (lat.) = mischen. 
') Die wichtigsten Schemata sind zllsammengestellt in meiner "Differentiellen 

Psychologie" S. 484. 
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menschlichen Strebens und Handelns und wurde deshalb schon 
teilweise an friiherer Stelle besprochen. Denn iiberall, wo der 
Mensch sich triebmaIsig Zielen zuwendet oder aus Bediirfnissen 
und \Villensmotiven sein Handeln entwickelt, wird zugleich 
dieses Gerichtetsein g e f ii hIt; und die Intensitat solcher 
Zuwendungsgefiihle geh6rt mit zu den Bestimmungsgriinden 
dafiir, dass der Mensch zur Aktivitat iibergeht. 

Dennoch ist eine besondere Betrachtung notwendig. Denn 
Handlungen sind ja immer nur vereinzelte, abgehobene Gescheh
nisse; die Gerichtethelt des Fiihlens ist aber eine dauernde Dis
position die sich bewusstseinsmaIsig zunachst in einer inn e
r e n B esc h aft i gun g mit den Z i e 1 e n bekundet und 
sich nur gelegentlich in Aktivitat umsetzt. 

Solche Dispositionen treten in zwei Hauptformen auf, als N e i
gun g e n und als I n t ere sse n. 

Das Wort "Interesse" wird in zwei sehr verschiedenen Bedeutungen 
gebraucht, als Ausdruck fur eine a k ute und fur eine c h ron i
s c h e Naherungstendenz an ein Ziel. 

Interesse als akuter seelischer Zustand ist mit Aufmerksamkeit nahe 
verwandt. Die beiden Wendungen: "Er harte mit Interesse zu" und 
"Er harte mit Aufmerksamkeit zu" schreiben der Person eine augen
blickliche Konzentration auf den zu erfassenden Gegenstand zu; nur 
wird mit "Aufmerksamkeit" die dynamische Spannung, mit "Inte
resse" zugleich die gefiihlsmiilsige Anteilnahme ausgedrUckt. 

Auch in Kant's Definition des asthetischen Geniessens als: "Inte
resseloses Wohlgefallen" wird "Interesse" in akutem Sinne gemeint und 
abgelehnt. I m Mom e n t des Erlebens eines Kunstwerkes solI eine be
wusste Gerichtetheit, die auf fernere Ziele geht (z.B. auf Erwerben des 
Kunstwerkes, auf Vermehrung des Wissens u.s.w.), ausgeschlossen 
sein. Deshalb steht diese Definition nicht im Widerspruch dazu, dass 
Interesse im dis P 0 sit ion e 11 e n Sinne - als dauernde Einge
stelltheit des Gefiihls - der Kunst und den Kunstwerken zugewandt 
sein kann; j a untergrundige Interessiertheit unterstiitzt wesentlich das 
Zustandekommen des "interesselosen" Erlebens im Einzelfalle. 

Die folgenden Betrachtungen haben es lediglich mit dem dispositio
nellen Interesse zu tun. 

Der Grundunterschied zwischen den beiden Arten der Rich
tungsdispositionen lasst sich auf die Formel bringen: Neigung ist 
ein "Haben" im Gefiihl, "Interesse" ist ein "Suchen" mit Ge
fiihls beteiligung. 

Eine Neigung ist gerichtet auf ein konkretes fertiges Objekt, so 
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wie es i s t, ein Interesse auf die Annaherung an ein Ziel, das 
noch unbestimmt ist. Die Neigung gilt mehr statisch der Wirk
lichkeit, das Interesse mehr dynamisch den erst zu entwickelnden 
M6g1ichkeiten. Darum ist die Gefiihlsbetontheit der Neigung un
mittelbarer, eingebetteter, die des Interesses mehr abgehoben, 
kuhler, geistiger. Neigung sucht sich ihren Gegenstand m6glichst 
nahe zu bringen, ja, ihn ganz in sich aufzunehmen (zu "introzipie
ren"); fur das Interesse bleibt der Gegenstand stets in einer ge
wissen Distanz und Verhullung; denn nur, solange er noch Auf
gaben steilt, Ratsel aufgibt, kurz, noch nicht in seiner Ganzheit 
erobert ist, ist er "interessant". 

Zwei Beispiele. 
1) Gefiihlseinstellung zu Men s chen. - Wenn ein Mensch zu 

einem anderen eine Neigung fiihlt, ihn liebt, verehrt, fiir ihn 
schwiirmt, dann nimmt er ihn vorbehaltlos hin in seinem gegen
wartigen Sosein. Das Bild des Geliebten, so wie es - stark vom 
Gefiihl durchflutet - als Wirklichkeit gesehen wird, hat Abso
lutheitscharakter. Die Wirkung der Neigung auf dieses Bild ist 
eine doppelte: es werden am geliebten Menschen tief gelagerte 
Wesenszuge sichtbar, die dem gleichgultigen Blick verborgen 
bleiben; es werden aber auch solche Zuge unterdruckt, die dem 
Gefuhl zuwider sind. Liebe macht hellseherisch oder blind, viel
leicht stets beides zugleich; einem normalen nuchternen Sehen ist 
sie nicht gunstig. 

Wenn sich dagegen ein Mensch A fur einen B "interessiert", 
dann sucht er dessen Gesellschaft, urn Weiteres und mehr von 
ihm zu erfahren; er wird gereizt durch das Problematische an B. 
Dabei braucht B durchaus nicht eine "problematische Natur" zu 
sein, in deren Wesen es lage, den Menschen Ratsel aufzugeben; oft 
genug ist es eine ganz individuelle Reaktion des A auf B, weil A 
fuhlt, dass B gerade fur ihn seelisch bedeutsam werden k 6 n n
t e. Auf die Entscheidung dieser Frage ist das "Interesse" ge
richtet. 1st sie ge16st, dannn tritt an Stelle des Interesses Nei
gung, Abneigung oder Indifferenz. 

2) Gefuhlseinstellung zu G e g ens tan d s g e b i e ten. -
Wir brachten an einer fruheren Stelle (S. 654, im Zusammenhang 
mit dem Aufmerksamkeitsproblem) das Beispiel von zwei Freun
den, die durch die Landschaft wandern. Was dort von ihrem aku
ten Verhalten gesagt wurde, lasst sich auch auf ihre Gefiihlsdis-
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positionen iibertragen. Der Eine liebt die Natur; er sueht sie auf, 
urn in ihr geniessend zu ruhen, mit ihr eins zu werden. Der Andere 
hat starkes Naturinteresse; er wendet sieh ihr zu, urn ihre Ge
heimnisse zu ergriinden, urn sie mehr und mehr geistig zu bewru
tigen. Wieder hat also das Interesse starke Beziehung zu Frag
liehkeit und Problembewusstsein, wahrend die Neigung die Ant
wort in sieh sehliesst - oft ohne dass ein Fragen vorangegangen 
ware. 

Eine besondere Bezeichnung haben wir iur die starksten Grade 
der Richtungsdispositionen des Gefiihlslebens: Lei d e n
s e h aft e n. Sowohl Neigungen wie Interessen k6nnen sich zu 
Leidensehaften steigem. Diese spielen innerhalb der Dauerstruk
tur der Person eine ahnliehe Rolle, wie die Affekte in den akuten 
Erlebnissen (s. S. 761): sie stellen St6rungen des Gleiehgewiehts 
dar. Sehon die \Vorte "Leiden" -sehaft, .,Passion" driieken aus, 
dass ihre Gewalt und Hartnaekigkeit nieht Zeiehen echter Akti
vitat sind, sondem das Gegenteil bedeuten: eine Einsehrankung 
der sinnvoll vielseitigen und geordneten Zielgeriehtetheit der 
Person dureh die dauemde Despotie einer Gefiihlseinstellung. 

Die Riehtungsdispositionen des Gefiihlslebens haben entweder 
unmittelbaren oder mittelbaren Charakter. 

Die u n mit tel bar e n Gefiihlseinstellungen geh6ren dem 
Grundbestand personalen \Vesens an. Der eine besitzt eine ganz 
urspriingliehe Neigung zur Musik, ein anderer ist erfiillt von 
einem ebenso unbedingten mathematisehen Interesse. Wenn wir 
diese Tendenzen "angeboren" nennen, so bedeutet das natiirlieh 
nicht, dass sie von Geburt an fertig vorhanden und in allen Ein
zelheiten festgelegt waren. Sie maehen vielmehr lange und man
nigfaehe Entwieklungen dureh; und ihre konkrete AusgestaItung 
und Betatigungsweise ist weitgehend von empirisehen Einfliissen 
abhangig. Aber Reifung und Beeinflussbarkeit sind doeh nur mog
lieh, weil eine angelegte Tendenz naeh Verwirkliehung drangt. 
Die Frage naeh deren Ursaehe miisste ins Phylogenetisehe iiber
greifen; in der Tat seheinen sieh spezifisehe Gefiihlsriehtungen 
weitgehend erblieh zu iibertragen. Doeh miissen wir es uns versa
gen, hier Erblichkeitsprobleme zu behandeln. 

V e r mit tel t ist eine Neigung oder ein Interesse dann, 
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wenn die GefUhlseinstellung ursprunglich nicht dem Gegenstand 
als solchem gilt, sondern anderen, mit ihm verbundenen Zielen. 
So kann z.B. ein SchUler eine grossere Neigung fUr Turnen als fur 
Sprachen haben - nicht wegen seiner Vorliebe fur disziplinierte 
Korperbewegungen, sondern weil er fur Turnen keine Hausauf
gaben zu mach en hat, oder weil er sich dafUr nicht geistig anzu
strengen braucht. Dann ist also seine Neigung "vermittelt". 1m 
Laufe der Zeit kann sich ubrigens sehr wohl eine vermittelte Nei
gung in eine direkte verwandeln; der Mensch gewinnt Liebe zu 
dem Gegenstand, mit dem er sich ursprunglich aus anderen Moti
yen beschaftigt hatte. 

Bei den Interessen tritt der Unterschied zwischen Mittelbar
keit und Unmittelbarkeit noch deutlicher auf. Gerade weil es sich 
beim Interesse urn eine allmahliche geistige Annaherung an ein 
Ziel handelt, das zunachst der Person noch vyenig eingebettet ist, 
vermogen Zwischenglieder und vermittelnde Motive eine grosse 
Rolle zu spielen. Man interessiert sich fUr ein Gegenstandsgebiet: 
weil man dafUr eine gewisse Begabung besitzt, sodass man in ihm 
leicht zu Erfolgen zu kommen hofft; oder weil man Kenntnisse 
und Fertigkeiten aus diesem Gebiet im spateren praktischen Le
ben braucht; oder weil die Art des Unterrichts in dies em Fach 
oder die Person des Lehrers anziehend ist; oder weil es Mode ist, 
sich fUr das Gebiet zu interessieren u.s.w. Es gibt unzahlige sol
cher Motive, die ausserhalb der Sache liegen, und die das unmit
telbare Interesse an der Sache selbst teils stark unterstiitzen, 
teils geradezu ersetzen konnen. Aber auch hier kann, wie bei 
der Neigung, das vermittelte Interesse schliesslich unmittel
bar werden. So mancher, der sich fUr Chemie zunachst nur 
interessierte, weil er Apotheker werden wollte, ist dann von 
der chemischen Problematik als solcher mehr und mehr gepackt 
worden und hat dann in ihrer Bearbeitung seine volle Befriedi
gung gefunden. 

trber Gefiihlzuwendung zu bestimmten Gegenstandsgebieten sind 
an S c h u 1 kin d ern zahlreiche massenstatistische Untersuchun
gen vermittels der Erhebungsmethode gemacht worden. Zunachst hat
te man die Kinder nach allen moglichen "Vorlieben" gefragt: nach dem 
liebsten Euch oder Spiel, nach der beliebtesten Personlichkeit in Ge
schichte und Religion u.s.w. Schliesslich konzentrierten sich diese 
Erhebungen auf die Gefiihlseinstellung der Kinder zu den S c h u I
f a c her n. 
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Diese sogenannten "Beliebtheitsuntersuchungen" ') begannen, als 
Lobsien 1903 die Kinder nach ihrem liebsten Schulfach fragte; 1905 
schloss ich selbst die Gegenfrage nach dem wenigst beliebten Fach an. 
Diese Doppelfrage wurde dann in allen folgenden Untersuchungen in
nerhalb und ausserhalb Deutschlands angewendet; in vielen FaIle 
wurde eine Motivfrage angefugt: "Warum hast Du dies oder das 
Fach besonders gern, bezw. ungern?" 

Von den Ergebnissen k6nnen hier nur einige wenige erwahnt wer
den, die allgemein-psychologisches Interesse haben. 

Wurden identische Kinder mehrmals in gewissen Zeitabstanden ge
fragt, dann ergab sich zwar eine gewisse Fluktuation der Angaben, 
wenn sie mehrere beliebte und unbeliebte Facher zu nennen hatten; 
aber die Spitzenfacher nach beiden Seiten erwiesen sich doch als ziem
lich konstant. 

Massenstatistisch ergaben sich uberraschend grosse Regelmalsigkei
ten in Vol k s s c h u 1 e n verschiedener Stadte und sogar verschie
dener Lander 2). (Allerdings beziehen sich diese Ergebnisse vornehm
lich auf die Zeit vor dem Weltkrieg und damit auf andere Schulver
haltnisse als die gegenwartigen). Die Facher liessen sich bezuglich 
ihres "Beliebtheitswertes" in vier Gruppen teilen: ausgesprochen be
liebte, ausgesprochen unbeliebte, indifferente (welche uberhaupt sehr 
wenig Nennungen erhielten), bipolare (fUr die sowohl zahlreiche Be
vorzugungs- wie Ablehnungs-Urteile gegeben wurden). 

Die starkste positive Bewertung erfuhren die technischen Facher 
Turnen und Zeichnen (bei Madchen Bandarbeit); doch sinkt deren 
Vorzugsstellung mit steigendem Alter. Bier macht sich die ursprung
liche sensumotorische Einstellung der Kinder geltend, die erst allmah
lich eine mehr intellektuelle Interessiertheit neben sich aufkommen 
lasst. Von den theoretischen Fachern war Geschichte recht beliebt, 
in den h6heren Klassen auch Literatur der Muttersprache. Rechnen (in 
h6heren Schulen Mathematik) ist fast durchweg bipolar; offenbar 
hangen hier die GefUhlseinstellungen stark von angeborener Begabt
heit bezw. Unbegabtheit abo Sehr negativ bewertet wurde von den 
Schiilern der Grammatikunterricht in der Muttersprache, der - na
mentlich in der alteren Methodik - den lebendigen Sprachorganismus 
so unnaturlich zerpfluckte. "Indifferent" waren Religion, Physik und 
andere Facher. 

Was die Mot i v e angeht, so spielt das unmittelbare Interesse am 
Gegenstande nur eine partielle Rolle, die namentlich bei alteren 
Schulern starker betont ist. Die Kinder selbst geben die verschieden
sten Begriindungen an; mogen diese auch im einzelnen nicht objektiv 
zutrefien, so vermitteln sie doch im ganzen ein Bild von der Mannig
faltigkeit der Interessen- und Neigungseinstellungen, welche die 

') Literatur in verschiedenen Biinden von Z. Pd. Ps. und Z. Ang. Ps. Die 
letztere brachte mehrfach Sammelberichte. 

2) Die, weniger umfangreichen, Ergebnisse aus h6heren Schul en miissen unerwiihnt 
bleiben. 
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Schuler den SchuWichern entgegenbringen. Ofters wird die Methode 
angeklagt (Langweiligkeit, Fehlerjagd mit viel roter Tinte und anderes 
wird als Grund der Unbeliebtheit genannt). Ganz gelegentlich wird der 
Lehrer als Quelle der Beliebtheit oder Unbeliebtheit eines Faches 
erwahnt. Eine recht grosse Rolle spielen Nutzlichkeitsgesichtspunkte, 
teils positiv (z.B. beim Rechnen und Zeichnen), teils negativ (z.B. bei 
Sprachlehre oder Singen). Freude am leichten Lernen und am Erfolg 
lasst Kinder so1che Facher bevorzugen, fur die sie begabt sind; haufig 
findet Ablehnung aus dem umgekehrten subjektiven Grunde statt. 
Altere Kinder erwahnen als Grunde der Beliebtheit: Steigerung des 
vVissens, Vermehrung der Bildung, auch ethische oder religiose Werte 
u.s.w. 

Die Dauerhaftigkeit von gegenstandlichen Gefiihlseinstellun
gen variiert stark. Es gibt fliichtige und sehr stabile Neigungen 
und Interessen; und es gibt schliesslich solche, die den Menschen 
durch sein ganzes Leben begleiten und daher auch charakterologi
sche Bedeutung gewinnen. Entwicklungspsychologisch ist zu be
merken, dass die Reifung von dauernden Interessenrichtungen 
nur sehr allmahlich zustande kommt. Das kleine Kind kennt 
iiberhaupt nur akute Interessen. 1m spateren Kindesalter bilden 
sich schon festere Spharen des Interesses heraus, die als hinter
griindige Dispositionen das Tun durch langere Zeit vorzugsweise 
bestimmen k6nnen (z.B. Interessen am Bauen, am Sammeln, 
am Puppenspiel). Die Pubertatszeit bringt dann noch einmal eine 
starke Auflockerung und Neu-Orientierung der Interessen; und 
erst aus diesem, oft lange dauernden, Probierstadium pflegen 
dann langsam jene stabilen Interesseneinstellungen hervorzu
gehen, welche dem Leben des Erwachsenen das Geprage geben. 



ABSCHLUSS 

Das Buch hat uns einen weiten Weg gefiihrt durch die Bereiche 
menschlichen Erlebens. Dieser Weg war, trotz mancher Abwei
chungen im einzelnen, durch eine beherrschende, in sich zuriick
kehrende Linie bestimmt. Ausgangspunkt und Endpunkt ist die 
ungeschiedene TotalWit personalen L e ben s. \Vie aus dieser 
Totalitat durch steigende A b h e bun g die Mannigfaltigkeit 
des E r Ie ben 5 hervorgeht und wie das Erleben durch zuneh
mende E i n bet tun g wieder in sie zuriickkehrt, das darzu
stellen war un sere eigentliche Aufgabe. Darum steht am Anfang 
aller un serer spezieHen Betrachtungen die Sensumotilitat, durch 
welche der Mensch noch unmittelbar Eins ist in sich selbst und mit 
seiner Welt-am Ende des BuchesdieErorterung der Gefiihle, in 
welchen das Erleben wieder unmittelbare "Personnahe" besitzt. 

Aber auch in den dazwischen liegenden Gebieten, in denen die 
abgehobenen Inhalte des vVahrnehmens, Erinnerns, Denkens, 
Phantasierens, Strebens und Handelns ihren Platz haben, musste 
doch unabHissig Bezug genommen werden auf jenen personalen 
Gesamtuntergrund. Erst dieser "Ganzheitsbezug" gab aHem, was 
erlebt wird, Sinn und Bedeutung. Auch die weitestgehende Ab
hebung fiihrte niemals zu wirklichen "Elementen" und selb
standigen Prozessen im Psychischen, die in sich Bestand und 
Sinn hatten. Sie blieben der Person verhaftet; und gerade die 
Spannung, die so entstand, wurde dann zum zentralen Problem 
der psychologischen Untersuchung. 

So versucht das Buch in seiner Gesamtheit den Beweis zu fiih
ren, dass eine personalistische Betrachtung in h6herem MaIse als 
jeder andere Standpunkt der Problematik des Psychischen ge
rech t zu werden vermag. 

Es ergibt sich aber zugleich, dass Psychologie nicht eine auf 
sich selbst ruhende autonome Wissenschaft sein kann, sondern 
jener allgemeineren Wissenschaft unterzuordnen ist, deren Ge-
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genstand die Person ist. Wir nennen sie Personwissenschaft oder 
Per son ali s t i k. Denn urn zu verstehen, wie die Person er
lebt, mussen wir zuvor wissen, wie die Person ist und lebt; vor 
der eigentlich psychologischen steht die "psychophysisch neu
trale" Problematik, mit der es die Personwissenschaft zu tun hat. 

Daher mag es komffien, dass manche Fragen bezuglich der 
menschlichen Personlichkeit, die man fruher oft im Rahmen der 
Psychologie behandelte, in diesem Buch keinen Platz gefunden 
haben oder nur durch Seitenblicke gestreift wurden - wie etwa 
die Probleme des Selbst, der Individualitat, der Vererbung, der 
Wertbezuge, der Introzeption, des Ausdrucks und andere. In
dessen durften \Vir urn so eher auf ihre Erorterung verzichten, 
da ihre eingehende Behandlung bereits in jenen meiner Bucher 
erfolgte, welche der Personwissenschaft im eigentlichen Sinne 
gewidmet sind. Das vorliegende Buch hat sich in der Behand
lung un serer Wissenschaft an die S. 99 gegebene Definition 
gehalten: "Psychologie ist die Wissenschaft von der e r 1 e b e n
den und e r 1 e b n i s fa h i g e n Person." 
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Liebe 783, 793 
Lokalisation 121 
Lokalzeichen-Theorie 207 
Lust-Unlust 707, 733. 740 

M 

Machen (Erlebnis des M.) 409 
Magisches Denken 404 
Massensuggestion 631 
Massigkeit (tonale) 187 
Mafswerte 85 
Materialcharakter 125, 531 
Mechanisation 517 

Mechanisches Gediichtnis 320 
Mechanische Kausalitiit 411 
Mehrfachhandlung 664 
Memorieren, s. Lernen 
Menschenkenntnis 7, 61, 594 
Merken 312 
Merkfiihigkeit 273 
Messung, 80, 84 
Mindersinnige 220 
Mittibung 648 
Mneme 254 

Theorie 258 
Tierische M. 264 

Mnemisch 
Dispositionen 260 
Empfiinglichkeit 256, 300 
Kontinuitiit 339 
Latenz 257 
Spaltung 339, 786 
Traumreize 472 
Verwertungswirkung 282 
Wirkung 256 

Mnemotechnik 323 
ModalWiten (der Sinne) 157 
Modi (des Lebens) 99 

und Geftihl 753 
der personalen Welt 123 

Monismus 97 
Monosymptomatik 62 
Monotonie 671, 693 
Monotonieapparat 671, 690 
Motilitiit 169 
Motiv 558 

Beurteilung 594 
experimentelle Untersuchungen 570 
Heterogonie 565, 591 
Homogonie 563 
Konflikte 561 
nach der Tat 590 

Motorischer Typ 261 
Mtidigkeit 691 
Mtiller Lyer'sche Tiiuschung 232 
M usikalische In tervalle 241 
Musikalitiit 18, 436 
Mystisches Denken 404 
Mythos 

personaler 348 
und Kunstwerk 498 

N 

Nachahmung (und Spiel) 487 
Nachbild 229, 271 
Nachdenken 372 
Niihe (personale) 132 
Nahrungsinstinkt 541 
Naive Psychologie 7 
N amenfragen 400 
Nattirliche Menschenkenntnis 7,61,594 
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Neigungen 792 
mittelbare u. unmittelbare N. 794 

Nervensystem 121, 159, 170 
Niveau 

der InteUigenz 425 
der Geflihle 752 

NormalWit 47 

o 
Oben-Unten 134 
Oberfliiche (personale) 131 
ObertCine 186 
Objektivation (des Raumes) 137 
Objektivierellue. Erleben 104 
Oktave 188 
Optisch, s. Gesichtssinn 
Organempfind ungen 715 
Organischer Kausalitiitsgedanke 412 
Originalitiit 501 

p 

Parallelismus 98, 118 
Periodizitiit (der Leistungen) 644, 

der Aufmerksamkeit 666 
Periphere Sinnestiiuschungen 227 
Perseveration 276 
Person 98, 115, 116 und an vielen ande-

ren Stellen. 
Personale Welt 123 
Personale Sinnestiiuschungen 229 
Personal- historisch 

Gediichtnis 283 ,285 
Gefiihl784 
Erinnerung 338 

Personniihe der Geflihle 729 
Personliche Gleichung 88 
Pers5nlichkeit 102, 117 und an vielen an-

deren Stellen 
Personlichkeitsdiagnose, s. Diagnose 
Perspektivik des Charakters 362 
Pessimismus 738 
Phaenomene 109 
Phaenomotiv 559, 568 
Ph an tasie 446 

Alltags-Ph.457, 
Assoziationstheorie 449 
Dauer 465 
Furcht-Ph. 462, 779 
gebundene Ph. 456 
Gegenwarts-Ph.457 
rezeptive, reproduktive, produktive 

Ph. 499 
Schopfung 454, 499 
Spiel-Ph. 483 
Spontaneitiit 449 
Subjektivitiit 451 
Symbolik 451 
Traum-Ph. 473 

Unstimmigkeit 447 
Vergangenheits-Ph. 459 
Wesen 447 
Wissenschaftliche Ph. 505 
Wunsch-Ph. 462 
Zukunfts-Ph. 460 

Phantasiereiz 458 
Phantasma 448 

u. Kunstwerk 496 
Philosophische Psychologie 9 
Phobie 779 
Photismen 216 
Physikalische Sinnestauschungen 227 
Physiognomie 380 
Physiognomische Wahrnehmung 175, 219 
Physiologische Psychologie 31 
Pietat 787 
Planung 586 
Polaritat 

asymmetrische P. 739 
biologische P. 717 
dimension ale P. 130, 134 
dynamische P. 733 
der Geflihle 707, 732 
Gestalt und Ungestalt 732 
der Temperamente 789 
del' Zwecke 733 

Posthypnotische Suggestion 629 
Priignanz der Gestalt 151 
Priikategorial 403 
Praktische Psychologie 57 
Priisenz 130 
Priisenzzeit 212 
Problembewusstsein 386 
Profilierung der Intelligenz 425 
Prospektion, s. Zukunftsbezug 
Psychisch (s. auch Bewusstsein, Erle-

ben) 108,115 
Dispositionen 115 
Person 116 
und Physisch 117 

Psychoanalyse 50 
Deutung von Phantasmen 453 
Deutung von Traumen 477 
Komplextheorie 285 
Spieltheorie 490 

Psychographie 78 
Psychologie 1 ff. 

Definition 99 
Unterabteilungen s. unter Sonder-

stich wort en. 
Psychopathologie 47 
Psychophysik 31, 233 
Psychophysisch neutral 97 ff. 

Q 

Quantitatstauschungen 226 
Quasibedlirfnis 580 
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R 

Rangwerte 85 
Ratsel (Lasung von R.) 416 
Raum I28, 200 

personaler 134,210 
psychologischer R. 139 

Raumverlagerung 211 
Raumwahrnehmung 200 

intersensorielle R. 200 
kinaesthetische R. 202 

optische R. 201 
Kaum-zelthche Keutralitat 130 
Reaktion 125 
Reaktionsversuche 87 
Realitatsbewusstsein 104, 453 
Rechte und linke Hand 658 
Rechts·Links·Dimension 134 
Reflex 5I4 

angeborener R. 514 
bedingter R. 518 

erworbener R. 516 
Reflexologie 518 
Reifung 677 
Reihenbildung (als Denkmittel) 400 
Reihencharakter (der Wahrnehmung) 

233 
Reize I46 

Adaquate und nicht adaquate R. 165 
Aufmerksamkeits-R.668 
Ermiidungs-R.693 
Mnemische R. 255 
Phantasie-R.458 
Sinnes-R. 146, 157 
Traum-R. 470 
Weck-R.471 

Reklame 632 
Reproduktion 334 
Reproduktionshemmung 336 
Rhythmisierung 275 
Rhythmus 213, 645, 667 
Richtungsdispositionen 113,419,788 
Riistungsdispositionen 113, 419, 788 

s 

Sammlung 92 
Sattigung (psychische) 702 
Schaffen 496, 498 
Schallmalereien 215 
Schein (kiinstlerischer) 504 
Schicksal 126 
Schizothymie 620 
Schlaf (s. auch Traum) 648 

partieller S. 659 
Schmerz 712 
Schapfung 454 
Schrift 378 
Schulfacher (Beliebtheit) 795 

Schwelle 106,235 
Denk-S.385 
personale Deutung der S. 24.3 
\Yahrnehmungs-S.235 

Seele, Seelenleben (s. auch Be'Yllsstsein 
Erleben, psychisch, psychologie 5, 
10,96 

Sehscharfe 201 
Sekretion (innere) 722 
Selbstbeanspruch ung 641 
Selbstbeobachtung 68 
Selbstcharakteristik 72 
Selbsten t faltungstriebe 522 
Selbsterfassung 67, 87 
Selbsterhaltungstriebe 522, 524 
Selbsterinnerung 69 
Selbstmord 596 
Selbstiiberwindung 743 
Sensibilitat 168 
Sensumotorik 169 

Sexualitat 
Instinkt u. Trieb 522, 525, 533 
u. Spiel 490 
u. Traum 480 

Sinne (s. auch Empfir:dung, Wahrneh-
mung) I45 

chemische S. 171 
Einheit 166 
niedere und h6here S. 173 
Reichweite 175 
Vertretung 219 
Verwandtschaft 214 
Vielheit 157 
Wechselbeziehungen 166 
Z usammenhange 198 

Sinnesmodalitaten 157 
Sinnesnerven 159 
Sinnesorgane 158 
Sinnesspezifische Erscheinungen 163, 178 
Sinnestauschungen 223, 352 
Sinnesvikariat 219 
Sinngedanken 414 
Sinngehalt von Merkstoffen 275 

von Lernstoffen 320 
Sorge 779 
Sozialpsychologie 37 
Sozialtriebe 522 
Spaltung 102 

der Aufmerksamkeit 665 
des Gefiihls 787 
mnemische S. 339, 345 

Spezifische Sinnesenergie I 63 
Spie1 48I 

Gegenwartstheorieen 485 
Lebensstufen 481 
und ~achahmung 487 
personalistische Theorie 484 
und Phantasie 483 
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als Personlichkeitsausdruck 488 
Theorieen des S. 484 
Vergangenheitstheorie 491 
Zukunftstheorieen 493 

Spontaneitat 125 
der Aufmerksamkeit 668 
der Bed iirfnisse 531 
des Denkens 384 
der Phantasie 449 
des Spielens 484 
der \Vahrnehmung 153 
des Wollens 576, 600 

Sport 575, 641, 682 
Sprache 376 

und Aussage 361 
Sprachmelodie 184 
Spurentheorie 259 
Starke, s. IntensiLlt 
Statistik 86 
Steuerung der Gefuille 7",2 
Stimmung 758 
Strahlungen 172 
Strukturelle CharcckterzUge 619 
Subjektivierendes Erleben 104 
Subjektivitiit 

der Erinnerung 344 
der Gefiihle 724 
der Phantasie 451 

Sublimierung 525 
Substitution 122 
Suggestibilitat 628 

experimentelle l:ntersuehungen 637 
Suggestion 230, 357, 625 

Ausiibung 630 
Autosuggestion 633 
Begriff 625 
Empfang 628 
S. durch En\'artung 633, 775 
Kontra-S. 634 
Massen-S. 631 
S. von Motiven 592 
posthypnotische S. 629 

Suggestivfrage 351, 355, 636 
Suggestivitat 630 

experimentelle Untersuchungen 636 
Summationswirkung 262 
Siindenbewusstsein 347 
Superposition (der Gegenw2.ften) 131 
Symbol 377 
Svmbolik (s. aueh Tiefenspychologie) 451 

des Spieles 488 
des Traumes 479 

Synaesthesie 218 
Svnkinesie 218 
Synthese (schopferische) 148 

Talent 433 
Analyse 436 

T 

Haufigkeit 435 
Typen 437 
Wesen 433 

Tasten 169, 179 
Raumwahrnehmung 2::5 

Taubblindheit 221 
Tatbcstandsdiagnostik 309 
Tauschungen 107 

Ahnungstauschungen 772 
Erinnerungs-T. 349 
Sinnes-T. 223,352 

Telische CharakterzUge 609 
Telisehe Charaktertypen 613 
Temperament 722, 788 

Schemata der T. 791 
Temperaturwahrnehmung 160, 179 
Tempo 

des Lernens 329 
personliches T. 646 

Tempoklopfen 649, 699 
Temporalisation 340, 357 
Testhefte 671 
Testmethoden 86 

der Intelligenzpriifungen 431 
Tiefe 

der Gefiihle 748 
persona Ie 27, 131 
raumliche 202 
bei Sinngedanken 414 

Tiefenpsychologie (s. aueh Individual
psychologie, Psychoanalyse) 50 

Tier 
Dressur 265, 440, 518 
Instinkt 536 
Intelligenz 438, 442 
Lernen 440 
Mneme 264 
Vitalitiit 116 

Tierpsychologie 33, 54, 116 
Tone 185 
Tonhohe 185 

System 189 
Schwellen 240 

Tragheitsprinzip (mnemisches) 259 
Transponierbarkeit (von Gestalten) 151 
Trauer 786 
Traum 468 

T.-Deutung 477 
T.-Reize 470 
T.-Phantasie 473 

Trieb 520 
Trotz 566, 575, 598 
Typen, Typus 

der Aufmerksamkeit 673 
des Charakters 609, 613 
eidetiseher T. 272 
der Instinktsicherheit 545 
integrierter und desintegrierter T. 

620 
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der Intelligenz 429 
der Planma.fsigkeit 588 
der Rhythmik 646 
schyzothymer und zyklothymer T. 

620 
der Talente 437 
der Vbungsfahigkeit 680 
der Vorstellungen 290 

u 

Vbbarkeit 686 
Vberkompensation 434 

im Spiel 489 
Vbermiidung 701 
Ubung 678 

akute und Dauer-V. 680 
Fortschritte der V. 681 
spezifische V. 679 
des Willens 688 

Vbungsfa.higkeit 689 
Vbungsverlust 683 
Vbungswirkung 633 
Umgewohnung 264 
Umweg 268 
Umwelt, s. Konvergenz, Welt 
Umweltforschung 35 
Umzenttierung (der Dimensionen) 137 
Unaufmerksamkeit 353, 669, 697 
Unbewusst (s. auch Bewusstsein, Kom-

plex) 51, 100 
u. Denken 583 
u. Gefiihl 727, 755 
u. Vitalhandlungen 513 
u. Vorstellungen 286 

U ngestalt 154 
der Gefiihle 732 

Unheimlichkeit 776 
Unlust s. Lust 
Unterschiedswahrnehmung 236, 246 
Urteilstauschungen 231 

v 

Veranschaulichung 375, 379 
Verantwortlichkeit 590 

des Kiinstlers 502 
Verbrechermilieu 599 
Verdrangung 308 
Vergangenheit 136 
Vergangenheitsbezug 

der Erinnerung 337 
der Gefiihle 782 
der Mneme 254 
der Phantasie 459 

Vergangenheitstheorie (des Spieles) 491 
Vergessen 330 
Verhor 315, 354 
Verkniipfen 22 

Vermutung 774 
Vernunft 418 
Vemunfthandlung 562,567 
Verschiedenheitsgedanke 406 
Verschmelzung (tonale) 187 
Verstand 418 
Verstehen 25, 371, 415 
Versuchshandlung 572 
Vertrautheitserlebnis 277,782 
Vertretung der Sinne 219 
Verwandtschaft der Sinne 214 
Verwertungswirkung (mnemische) 282 
Vibra tionsempfind ungen 172, 180 
Vierfelder-Schema 

der Affekte 761 
der Gefiihle 732; 736 
der Stimmungen 760 
der Temperamente 789 

Visue1l290 
Vitalfunktionen 101 
Vokale 188 
VOlkerpsychologie 37 
Vollstandigkeit der Gestalt 151 
Vorn-Hinten-Dimension 134 
Vorsatz 584 
Vorstellung 287 

Erinnerungs-V. 343 
freisteigende V. 334 
Gedlichtnis-V.287 
u. Gedanke 373 
unbewusste V. 284, 286 
Typen 290 

Vorstellungskomplex 284 
Vortasten 495 
Voriibungstheorie (des Spiels) 494 
Vorwegnahme (in der Phantasie) 460,464 

W 

Wahlhandlung 560,562 
Wahrnehmung (s. auch Empfindung, 

Sinne) 145 
gegenstlindliche W. 173 
introzeptive W. 175 
physiognomische W. 175 
Reihencharakter 233 
u. Vorstellung 288 

Wahmehmungsraum 206 
Wlirme 160, 179 
Weber-Fechner'sches Gesetz 235 

Erkllirungen 241 
personale Deutung 248 
Tatsachen 237 

Wechselbestimmung (Person-Welt) 136 
Wechselwirkung 118 
Welt (s. auch Konvergenz) 

personale W. 123 
Wiedererkennen 278 
Wiederholung 261,263 
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Wille (s. auch Willenshandlung, Wollen) 
313,328 

Lernwille 316 
Willenseigenschaften (s. a. Charakter) 

618 
Willenshaltung 598 
Willenshandlung 577 

Arten 548 
Durchfiihrung 579 
Dynarnik 580 
innere W. 557 
N achperiode 590 
Unterbrechung 582 

Willensruck 561, 577 
Wissen (um Etwas) 370 
Witz (Verstehen von) 416 
Wollen (s. auch Wille, Willenshandlun-

gen) 546 
Definition 547 
fremdbeziigliches W. 554 
korperliche Beziehungen 550, 556 
selbstbeziigliches W. 555 
Zukunftsbezug 551 

Wortvorstellung 376 
Wunsch 462 

z 
Zahlgedanke 401 

Ziihmung265 
Zeichen 375 
Zeichnen 378 

Talent zum Z. 435 
Zeit (s. a. Gegenwart, Priisenzzeit, Ver

gangenheitsbezug, Zukunftsbezug) 
1 27,2II 
personale Z. 135 
psychologische Z. 140 

Zeitbezug der Gefiihle 754 
Zeitgestalt 

des Denkvollzugs 391 
im Traum 474 

Zeithof 269 
Zeitschema der Gefiihle 755 
Zeitwahrnehmung 211 
Zerstreutheit 660, 674 
Zukunft 136 
Zukunftsbezug 

der Gefiihle 766 
der Instinkte 535 
der Phantasie 460, 480. 
des Spiels 493 
des Wollens 551 

Zumutesein 756, 763 
Zustiinde 110 
Zweiwelten-Gefiihl (im Traum) 469 
Zyklothymie 620 
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