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Vorwort. 

Das Arbeitsgebiet, das durch die Anwendung der Psy
chologie auf die Fragen des industriellen Lebens gegeben isl, 
wollen wir als industrielle Psychotechnik abgrenzen. 
Wie die Elektrotechnik berufen ist, die Erkenntnisse und 
Gesetze del' theoretischen Elektrizitatslehre den Bediirfnissen 
des praktischen Lebens dienstbar zu machen, so 8011 die in
dustrielle Psychotechnik in ahnlieher Weise die Gesetze und 
Methoden del' theoretischen Psychologie den praktischen Auf
gab en des industriellen Lebens zu Nutze kommen lassen. 

1m Systeme der Wissenschaften gehort die industrielle 
Psychotechnik zunachst zur Privatwirtschaftslehre, wo sie 
einen wichtigen Bestandteil del' Betl'iebslehl'e oder Be
triebswissEmschaft bildet. Neben der technischen und 
kaufmannisehen Organisation kann hier die psychotechnische 
Arbeit nicht entbehrt werden, da die besten Werkzeugma
schinen und sonstigen technischen Einrichtungen sowie die 
vorziiglichsten kaufmannischen OrganisationsmaBnahmen vollig 
wertlos waren, wenn wir an den einzelnen Arbeitsplatzen 
ganzlich ungeeignete Arbeitskrafte hatten, die in keiner Weise 
imstande waren, ihre Aufgaben sachgemaJ3 aU8zufii.hren. Die 
industrielle Psychotechnik bildet aber auch einen wichtigen 
Bestandteil del' Volkswirtschaftslehl'e, da die rationelle Be
wirtsehaftung del' Arbeitskrafte del' Nation eine wichtige An
gelegenheit del' Volkswirlsehaft ist, zumal in einer Zeit, wo 
die groBte Sparsamkeit mit allen werteschaUenden Kritften 
des Volkes auf lange hinaus dringend geboten ist. 

leh hatte die Ehre, iiber die Bedeutung der Experimen
talpsychologie im Dienste des Wirtschaftslcbens in Berlin, 
Augsburg, Niirnbel'g, Hannover und Bremen im Verein deut
scher Ing-enieure zu sprechen. 



- IV -

Dem Drlf.ngen zahlreioher Horer komme ioh naoh und 
ubergebe hiermit meine Gedanken tiber industrielle Psyoho
teohnik sowie eine znsammenfassende Darstellung ihrer Lei
stungen nnd Aufgaben der OefientUohkeit. 

Den naohfolgenden Ausfiihrungen sowie der Diskussion 
1st das Stenogramm des Berliner Vortrages zugrunde gelegt, 
den ioh im Hause des Vereins deutsoher Ingenieure Mltrz 
1918 abzuhalten den ehrenvollen Auftrag hatte. 

Die rasohe Fortentwioklung der industriellen Psyoho
teohnik seitdem maohte es notig, in einem kurzen Naohwort 
auoh diese weiteren Fortsohritte zu wiirdigen. 

Berlin, Februar 1919. 

W. Moede. 
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DaB die Naturwissenschaften von exakten und positiven 
Arbeitsmethoden Gebrauch machen, von Methoden, die Ma3 
und Zahl anwenden, ist eine so banale Wahrheit, daB ich sie 
Ihnen nicht in Erinnerung zu bringen brauche; daB aber die 
Geisteswissenschaften sich auch zunehmend mehr positive 
Hilfsmittel zunutze machen, ist eigentlich wenigen bekannt. 
GewiB, wir kennen aHe die statistische Methode etwa der 
Nationalokonomie, aber die Psychologie bietet uns recht 
eigentlich das beste Beispiel dafiir, daB man nicht bloB Sta
tistik treiben kann, sondern dati' es auch durchaus moglich 
ist, das Ex per i men t, das vorziiglichste alIer exakten For
schungsmittel, im Bereiche der Erforschung geistigen Ge-
8chehens »maBgebend« sein zu lassen. Dies ist nicht 'zu
flHlig so, da die Psychologie die Briicke bildet zwischen Na
tur- und Geisteswissenschaft, steht sie doch zwischen beiden 
mitten inne. Die Psychologie ist einmal die Krone der Na
turwissenschaft. Physik, Chemie und Biologie, sie aIle 
miissen erst ihr Wort gesprochen haben, ehe man an die 
Analyse des fliichtigen Stromes seelischer Erscheinungen 
herangehen kann, sind doch die geistigen die zartesten aller 
uns bekannten Funktionen des Organismus. Die Psycholo
gie ist aber auch die Grundlage der Geisteswissenschaften, 
die ihrerseits keinen festen Halt haben, wenn sie nicht die 
objektivierten Funktionen des seelisch-korperlichen Einzel
oder Gemeinschaftslebens auf der Grundlage genauester 
Kenntnis der Gesetze des Seelenlebens interpretieren wollen. 

Seit etwa einem halben Jahrhundert haben wir in die 
Psychologie in systematischer Weise das Experiment einge
fiihrt und gute Erfolge damit erzielt. Nun vollzog sich sehr 
bald eine lihnliche Entwicklung wie in den Naturwissen
schaften. Sehr bald war man dort, nachdem man positive 
Arbeitsmethoden und sichere Erkenntnisse gewonnen hatte, 
da.zu iibergegangen, nun auch mit dies en Methoden und Er
kenntnissen das Leben zu befruchten und auf dem Boden 
gesicherter wissenschaftlicber Einsicbt und Forschungsweise 
die mannigfacben Bediirfnisse desselben einer Befriedigung 

Moede, Experimentalpsychologie. 
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zuzufiihren. Auch die Psychologie tat sehr bald den glei
chen Schritt, indem sie von dar reinan zur angewandten 
Wissensohaft iiberging. Auch wir nahmen die Methoden und 
Erkenntnisse der Psychologie und suchten sie dem Leben 
und j enen mannigfachen Anforderungen dienstbar zu 
machen, die das Leben an die wissenschaftliche Bearbeitung 
seiner Probleme steUt. Wollen wir hoffen, daB der ange
wandten Psychologie gleiche Erfolge beschieden sein mogen, 
wie wir sie in der angewandten Naturwissenschaft edebt 
haben und immer noch erieben. 

Zwei Gebiete sind es besonders, die in der ange
wandten Psychologie immer mehr Raum und Arbeitskrafte 
in Anspruch nehmen: Die experimentelle Padagogik und die 
Wirtschaftspsychologie. 

Die experimentelle Pll.dagogik hat sich zur Auf
gabe gestellt, mit exakten Methoden alle Fragen des Erzie
hungslebens zu dllrchleuchten; sie ist an allen groBeren 
Universitaten vertreten und auch in das BewllBtsein der 
OeHentlichkeit hinreichend eingedrungen. lch erinnere dar
an, daB die Berliner Stadtbehorde allf Anregung von Berrn 
Stadtschulrat Reimann bei der Begabtenauslese der analyti
schen, systematischen und exakttln psychologischen Analyse 
der geistigen Fahigkeiten der Schiiler eine bedeutsame Rolle 
zuerkannte. Dort galt es, besonders befiihigte Kinder fUr 
die Begabtenschulen, verkiirzte hohere Lehranstalten mit 
einem recht erheblichen Arbeitsprogramm, aus der Masse der 
Volksschiiler auszuwahlen. Die Schul en schlugen geeignete 
Kinder vor und aus der Fulle dieser namhaft gemachten 
Anwarter muBte nun wiederum der wiirdigste Teil ausge
wahlt werden, da nur eine begrenzte Anzahl von Platz en in 
den Begabtenschulen zur Verfiigung steht. Wir gingen an 
die Arbeit und suchten auf Grund einer analytischen, syste
matischen und exakten Untersuchung der geistigen Beschaf
fenheit der Kinder die vorziiglichsten auszulesen, urn sie der 
Begabtenschule zu iiberweisen. Die SchulbehOrde hat hier 
sofort zugegriffen, nachdem sie sich uberzeugt hatte, daB in 
der exakten psychologischen Analyse eine objektive lnstanz 
gegeben war, urn mit Hilfe von MaB und Zahl die geiStigen 
Veranlagungen der Kinder zu begutachten 1). 

I) Moede, Piorkowski, Wolff: Die Berliner Begabtenschulen 
und die experimentellen Methoden del' SchiiJerauswahl. 3. Auf!. 'Lan
gensalza 1918, Beyer & Sijhne. 
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Weniger bekannt dagegen sind die Erfolge, die die 
Wirtschaftspsychologie errungen hat. 1m allgemeinen 
diirfte Ihnen, m. H., wohl lediglich fiber die Erfahrungen in 
Amerika berichtet worden sein" die Miinsterberg in seinem 
Buche »Psychologie und Wirtschaftsleben« veroffentlichte, 
Erfahrungen, die teiIweise auch Ihren friiheren Verhandlun
gen zugrunde gelegen haben, die vor einigen Jahren im 
Verein deutscher Ingenieure gepflogen wurden 1). DamaIs 
war es das Verdienst Prof. Schlesingers, der fiber da.s 
Taylor-System vortrng, darauf .hinzuweisen, daB wir aucb in 
Deutschland eine Reihe guter und exakter psychologischer 
Arbeiten aufzuweisen haben, die dnrchaus in der Lage 
waren, mit den amerikanischen die Konkurrenz aufzuneh
men. Und wie damals Prof. Schl esinger gleichsam die 
deutscben Psychologen zur Arbeit aufrief, so habe ioh heute 
die erfreuliche Aufgabe, in groBen Ziigen das Bild deutscher 
Arbeit zu umreiBen, die wir auf diesem Gebiete geleistet 
haben. 

Welches sind nun die Probleme, die fUr die Wirt
schaftspsychologie in Betracht kommen? Zunachst sind 
da die Fragen der Gfitererzeugung zu erwahnen. Hier 
steht vor allen Dingen fur den Psychologen die Berufs
beratung auf wissenschaftlicher Grundlage im Vordergrund. 
Dann aber sind aIle die Fragen der Rationalisierung 
der Arbeitsprozesse zu erwahnen, soweit dies als Ar
beitsgebiet fUr den Psychologen und nicht vorwiegend fiir 
den Ingenieur allein in Betracht kommt, Schlie13lich ist auch 
auf den Absatz der Fertigfabrikate und deren psycho
technische Eichung hinzuweisen, die fUr die Absatzgestaltung 
von hoher Bedeutung sein wird. 

I) Schlesinger: Betriebsfiihrung und Betriebswissenschaft. Vor
trag, geh. auf d. 54. Hauptversammlung des V. d. I., Berlin 1913, 
.springer. 



I. Die industrielle Psychotechnik im Dienste 
der Oiitererzeugung. 

A. Die Berufsberatuug auf aruud experimenteller 
Eignuugspriiiuug. 

1) Erfahrungen und Prinzipien der experimentellen 
Eign ungsp riifung. 

Wenden wir uns zunacbst der Berufsberatung auf 
wissenschaftlicher Grundlage zu. Es diirfte Ihnen allen klar 
sein, dai3 bei der bisherigen Berufswahl eine geradezu lacher
liche Kraftevergeudung stattfand, die in einem Zeitalter del' 
groi3tmoglichen Sparsamkeit a11er echten sowie Ersatzstoffe 
nm so krasger anmutet. Welches sind die iiblicben Motive 
der Berufswahl? 1m allgemeinen und noch im besten Falle 
fragt sich der Lebrling bezw. Eeine Eltern: Wie lange 
dauert die Lehrzeit, wieviel Geld kostet die Sacbe? Welche 
soziale SteHung nimmt der zukiinftige Beruf ein n. a. m.?· 
lch erinnere z. B. daran, daB es Topferlehrlinge eine zeit
lang in Berlin iiberhaupt nicht gab, dagegen Feinmechaniker 
und Elektrotechniker in Fiille., offen bar weil die soziale· 
Stellung dieser Bernfe angemessener erschien. Dann spielt 
natiirlich die Bezahlnng eine Rolle, ferner die Meinnng der 
Eltern, Vettern, Onkel, Tanten, also schliei3lich von In
stanzen, die auf wissenschaftliche Objektivitat fUr die Beur
teilnng der Geeignetheit des Anwarters kaum Anspruch er
heben konnen. 

Wie wird nmgekehrt das Ideal der Berulswahl und Be
rufsberatung sein? Wir miiJ3ten zunachst eine genane und 
wissenschaftlich begriindete Berufskunde baben, fUr aIle die ho
heren und niederen Berufe eine genaue Kenntnis davon be
sitzen, was sie fUr Anforderungen an den Menschen stellen, und. 
konnten alsdann sofort daran geben, mit exakten Hilfsmitteln 
aHe Anwarter zu priifen, ob sie auch die von Ihnen ver
langten Anlagen nnd Eigenschaften besitzen, nnd nun auf 
dieser Grundlage eine Bernfsanweisung vornehmen, derart. 



daB wir immer den geeigneten Mann an den geeigneten 
Platz stellen. 

Dies Ideal ist in weiter Ferne. Aber was wir hente 
sohon leisten konnen, ist das Grenzproblem: Namlioh. wenn 
wir einen hoohqnalifizierten Berni haben nnd nns dafUr 10 An
warter vorgestellt werden, 80 konnen wir heute sohon, so
fern wir die Erfordemisse des Berufes kennen, auf Grund 
einer besonderen psyohologisohen Spezialanalyse, das Urteil 
ausspreohen: Von diesen 10 Anwartern sind iib6!:hanpt so 
und so viel ungeeignet und von den Geeigneten laBt sioh 
folgende Rangordnung aufbauen, die die gradweise Geeignet
heit der Anwarter wiederspiegelt. 

Es ist nicht zufallig, daB das Militar die erste Behorde 
war, die fest entschlossen zufaJ3te, als sie horte nnd sich 
iiberzeugen konnte, daB es fiir qualifizierte Berufe in ihrem 
Dienstbereiche, fUr Kraftfabrer, Flieger, Funker wissenschaft
Hche HiHsmittel der psycho-physischen Begutachtung der Ge
eignetheit der A'nwarter gebe und somit ein wissenschaftliches 
Verfahren fiir ihre Auslese moglioh nnd durchfUhrbar sei. 
Wie der Arzt den Korper des Rekrnten anf Leistungsfahig
keit und Geeignetheit fiir bestimmte Trnppengattungen priift, 
so wurde das psychologische Laboratorium und der Fach
psychologe dif'jenige Instanz, die die besondere Eignungs
priifung fUr die Spezialtruppen vorwiegend in psychischer 
Hinsicht anszufiihren hat. Diese Entwicklnng vollzog sich 
in Frankreich, Deutschland, Italien, ja wohl anch in Eng
land nnd Amerika, wo nns freilich gesicherte Nachrichten 
bislang noch feblen. Wer anch immer die Untersnchnng 
ausfiihren mag, jedenfalls rind es die bewahrten Hilfsmittel 
der wissenschaftlichen Experimental- Psychologie, die dabei 
eine zentrale Rolle spielen. Die hochqualifizierten Bernfe 
der Kraftfahrer nnd Flieger weisen natnrgemaB eiDen hohen 
Ansfallskoeffizienten anf, da relativ viel Schiiler nach lan
gerer Zeit als nngeeignet abgeschoben werden miissen. 
Weiter kostet die Ansbildnng sehr viel Zeit nnd kostbares 
Material, die Ersatzgestellung ist bei der hentigen Kriegfiihrung 
ganz erheblich. Dies aUes sind Momente und Motive, die uns 
die rasche Einfiihrung der wissenschaftlichen psychologischen 
Untersuchung der Geeignetheit der Anwarter fiir gewisse 
Spezialtruppen durchans verstandlich machen. 

In Dentschland ist besonders die experimentelle 
Kraftfahrer·Eignnngspriifung am besten durchorgani
siert, da sie schon tiber zwei Jahre besteht nnd sich bewahrt 



hat 1). Wir haben gegenwartig bei 
allen Kraftfahr-Ersatzabteilungen in 
den verschiedensten Teilen Deutsch
lands Priifungslaboratorien, die einer 
ei~heitlichen Zentralleitung unterste
hen und nach einem einheitlichen 
Schema arbeiten. Es kommt keiner 
mehr heute auf die Fahrschule und 
auf den Wagen, um als Fahrschiiler 
ausgebildet zu werden, von dem nicht 
vorher durch das Mittel der wissen
schaftlichen Experimental- U ntersu
chung festgestellt iat, daB er auch tat
sachlich den Anforderungen geniigt, 
die der Beruf und die Verwendung 
als Militarkraftwagenfiihrer an ihn 
stellen. 

Das Hilfsmittel der Priifung und 
Begutachtung ist die wissenschaft
lich- psycholo gis che Un tersu
chung, die man wohl auch von ihrem 
hauptsachlichsten Bestandteil her die 
experimentelle Eignungspriifung nennt. 
Freilich ist die psychologische Unter
suchung ungleich umfassender. 

Welches sind nun ilue Haupt
bestandteile? An erster Stelle steht, 
wie gesagt (vergl. Schema 1), die 
Analyse der psycho-physischen Orga
nisation mit Hilfe experimenteller Ar
beitsmethoden. Wahrend das Experi
ment eine analytische und systema
tische Durchpriifung der einzelnen 
Seiten eines seeliscben Tatbestandes 
ermoglicht, bescbrankt sich der Stich
pro ben versuch, in den das Experi
ment flieBend iibergeht, auf das An-

1) In dem vom Pl·euJ.l. Kriegsministerium 
veranstalteten Kurse zur Einfiihl'ung in das 
psychologische Priifungswesen bei den Spe
zialtruppen vom 19. bis 21. Mlirz 1918 stand 
denn auch die exper. Kraftfahrer-Eignungs
priifung im Mittelpunkte der Tagung. 
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8chneiden von Symptomen von hohem diagnostischem Wert, 
wie dies in li.bnlicher Weise der Arzt in der Sprechstunde 
mit seinen Hilfsmitteln auf Grund llrztlicher Fragestellung 
schon lange tut. Die analytische und systematische Funk
tionspriifung gebt quantitativ und qualitativ vor, indem sie 
MaBzablen seeIischer Leistungen ableitet, aber auch der 
Beschafienheit, also der QuaIitli.t der seeIischen Prozesse volI
auf Reehnung trli.gt. Die Analyse ist weiter generell und 
difterentielI, wobei der Schwerpunkt der Untersuchung we
niger auf den generellen Symptomen Iiegt, die allen Men
schen gemeinsam sind und nur geringe Abstufnngen zeigen, 
als vielmehr auf der differentiellen Seite der Beobachtung, 
die die Unterschiede der IndividuaIitaten zu erfassen sucht 
und deswegen solche Untersuchungsbedingungen herstellt, wo 
sich die Geister scharf und pragnant unterscheiden. Also 
nicht nur die MaBzahl, sondern auoh die Form der Hand
lung und de, seelisohen Gesohebens sowie eine Begntaohtung 
ihrer einzelnen Komponenten, dies alles muB Bestandteil der 
experimentellen Analyse sein. 

An die experimentelle Darohforsohung des BewuBtseins 
sohlieBt sioh naturgemli.B eine Beobaohtung der Priiflinge 
und ihres Verhaltens im Versuoh an. Auoh die Beobaohtung 
muB systematisoh naoh bestimmten Kategorien durchge
fiihrt werden, soIl sie nioht spielerisoh und resuItatlos ver
laufen. 

An die Beobaohtnng reiht sieh die systematisohe Beha
gung des Priiflings, die in Berioht und Verhor zerfli.lIt. Auoh 
die Art der Fragestellnng muB wohliiberlegt sein, das wissen 
die Sohulmli.nner nnd die Untersuohnngsriohter ja sohon lange, 
will man iiberhaupt ein Ergebnis erhalten und nioht eine 
kiinstliche Fli.lsohung der Aussage iiber einen Tatbestand 
durch ungesohioktes Vorgeben herbeifiibren. 

Sohlief3lioh sind Erhebungen iiber das Lebenssohioksal 
nnseres PrilfJings unter allen Umstli.nden notig, um auoh 
diese Angaben bei Stellnng der endgiiltigen Diagnose ver
werten zu konnen. 

Aus allen diesen Teilmomenten erwaohst nun erst in 
dem psyohologisoh en Priifungsleitel' das analytisoh- synthe
tisoh gewonnene Gutaohten iiber die Geeignetheit eines An
wli.rters bezw. seine bestmogliohe Verwendbarkeit. 

Dies ist das Sohema jeder griindliohen psyohologisohen 
Untersuohung. Welohes sind nun die Untersuohungsmethoden 
fiir einen bestimmten Beruf? Nun, diese Methoden konnen 
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nul' aus einer griindliehen Bernfskunde gewonnen werden, 
aus einer eingehenden Zergliederung aller seiner Haupt
bestandteile in psyehologiseher Hinsieht. Da hilft keines
wegs oberflaehliehes Befragen von Berufsangehorigen odeI' 
Herumhausieren und Herumparlieren in den Berufswerk
statten, sODdern es gilt eingehend in die einzelnen Verrieh
tungen des Berufes sieh zu vertiefen und nun auf Grund 
der wissensehaftlichen Analyse die psyehologischen Unter
suchungsverfahren auszuarbeiten. Die Angabeu del' Berufs
angehorigen und besonders derer, die ihren Beruf meister
haft beherrsehen, ergibt oftmals blutwenig, was nicht zu 
verwundern ist, da die Fahigkeit zu einer guten Selbst
analyse sowie die Zergliederung eines komplizierten Sachver
haltes naeh psyeho-physiseben Gesiehtspunkten eben nicht 
Saehe des Berufspraktikers ist, sondern des Berufsspyeho
logen. Gewitl wird man aus dem Herumhorchen sehr viel 
gute Gesiehtspuukte gewinnen konnen, aber keinerlei Gewithr 
dafiir erhalten, ob man nun aueh aUe wesentlichen Kom
ponent~n des Bernfs in ihrer Bedeutung und Vollzahligkeit 
auch nur annithernd erschopft hat. Erst die wissensehaftliehe 
Dureheiehung der zunaehst provisoriseh angewandten Me
thoden und ihre Bewahrung bei del' Begutachtung von guten 
und schleehten Berufsangehorigen wird uns zu einem e.in
wandfreien Ziele fiihren. 

Haben wir nun die wesentlichen Seiten des Berufes 
erfatit, dann verarbeiten wir diese Erkenntnis im Sinne der 
wissenschaftliehen Funktionsanalyse. Wir entwerfen uns im 
Laboratorium ein Schema der Wirklichkeit, das alle 
nebensaehlichen Momente bei Seite setzt und nul' diejenigen 
Bedingnngen der Berufsbeanspruchung experimentell her
stellt, die unter allen Umstanden von hohem Belang sind. 
1st uns die Herstellung dieses Sehemas der Wirkliehkei-t ge
gliiekt, nnd hat die Eichung del' Methoden ihre Stiehhaltigkeit 
erwiesen, hat sieh dann zwischen Wissenschaft und Praxis, 
zwischen dem Gutachten auf Grund systematischer Funktions
analyse und Bewahrung im Beruf volle Harmonie ergeben, -
wobei die Frage der Uebbarkeit wohl zu beachten ist. - so 
konnen wir nun daTan gehen, mit diesen Untersuchungs
verfahren, die den Ehrennamen einer Methode verdienen, da 
sie bimmelweit von biUigen Vorsehlagen verschieden sind, 
die psychologischen Konstanten im Laboratorium Iiir die 
Eignung zu einem Berufe abzuleiten. 
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2) Die experimentelle Kraftfahrer
Eignungspriifung. 

Wie gestaltet sieh nun die experimentelle Kraft
fahrer-Eignungspriifung im einzelnen? Natiirlieh ist es 
nieht statthaft, diese Eignungspriifung in allen ihren Teilen 
und womoglieh gar noch mit charakteristischen zahlenmiif3igen 
Belegen der Ot>ffentlichkeit zu unterbreiten, sondern es ist nur 
angangig, die allgemeinen Grundlagen der experimentellen 
Methodik, wie sie Allgemeingut der internationalen Wissen
sehalt geworden sind, darzulegen. 

Wir werden im systematischen Gange der Untersuohung 
zunaehst zu fragen haben: Welehe Anforderungen sind an die 
Sin neB t ii 0 h t i g k e it des zukiinftigen Kraltfahrers zu stellen? 

Auge und Ohr miissen, das diirfte limen ohne. weiteres 
einleuohten, gut funktionieren, damit dem Fahrer niohts von 
dem entgeht, was sieh bei Tage und bei Dammerung auf 
der Stra:l3e vor ihm abspielt, und damit er aUe Verande

. rungen im Gange der Masehine gut abhOren kann. 
Weiterhin miissen aber auoh die Gelenkempfindungen 

der Hande und besonders der Fti:l3e einwandfrei arbeiten, 
damit aIle Feineinstellungen, die mit Hilfe der Gelenke vor
zunehmen sind, auoh im Dunkeln sioh glatt abwiokeln. 

Hab'ln wir die berufliehe Bedeutung dieser Sinnes
leistungen erkannt, so konnen wir nun sofort daran gehen, 
sie mit Hilfe experimenteller Vorriehtungen genau zu unter
suohen. 

Wir werden also die Sehsoharfe des Auges bestimmen 
sowie die Farbtiiehtigkeit und vor allen Dingen aueh die 
Fahigkeit, sieh im Dunkeln angemesssen zu orientieren, indem 
wir bei der Priifung bestimmte Helligkeitsdifferenzen zu er
kennen verlangen. Die Naohtblinden konnen sieh, wie wohl 
eioigen von Ihnen be'kannt sein diirfte, bei Dammerung und 
vor allen Dingen bei Dunkelheit so gut wie garnieht orien
tieren, da sie weder die Sterne am Himmel nooh die dunklen 
Umrisse von Baumsehatten und Wegabgrenzungen zu sehen 
vermogen. 

Das Ohr soIl feinste Untersohiede des Motorgerausches 
9Charf erfassen und mu:13 daher auf diese Fahigokeit hin mit 
besonderen Methoden untersueht werden. Wir werden ein 
bestimmtes Gerausoh auf das Ohr einwirken lassen, Ver
anderungen an diesem Gerauseh erzeugen und nun die 
GroBe der Abanderung des Gerausehes festlegen, die zu 
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seiner Erkennung fiibren. Dann baben wir in diesem Ma~ 
der sogenannten Unterscbiedsscbwelle ein exaktes MaB fiir 
die in Frage kommende Unterscbiedsempfindlicbkeit des Obres. 

Nacb analogen Metboden wird aucb die Gelenkempfind
licbkeit unseres Priiflings studiert und exakt bewertet. Neben 
der Empfindlicbkeit spielt natiirlicb aucb die Kraftleistung
der Gelenke eine Rolle und ist bei der Eignungspriifung
nicbt zu iiberseben. 

Die Untersuchung der Sinnestiichtigkeit ist nun freilicb 
nur eine Vorfrage, und der Scbwerpunkt der gesamten Prii
fung rubt in der exakten Begutacbtung der Aufmerksam
keit und des Willens. Es ist Ihnen obne weiteres ebenfalls 
verstandlicb, daB wir unaufmerksame Fabrer, also :oScblal
miitzen«, wie sicb der unwissenscbaftliche Spracbgebraucb 
ausdriickt. am Steuer des Wagens nicbt gebraucben kBnnen. 
Auch Fabrer mit der sogenannten »langen Leitung«, die auf 
gegebene Situationen hin scbwerfallig oder garnicht reagieren, 
also keine angemessene Willensleistung aufweisen, gebBren 
ebenfalls nicht auf den Fiihrersitz, da sie Gefabrt, Ladung' 
und Insassen aufs schwerste und dauernd gefahrden. Eine 
vorziigJicbe Aufmerksamkeit sowie eine scbnelle Reaktions
fabigkeit und dauernde Tatbereitscbaft gehBren eben zu 
den beruflicb unbeding-t nBtigen Qualitaten des Kraftwagen~ 
fiihrers. 

Die Untersuchung der Aufmerksamkeit geht ebenfalls 
systematisch vor sich. Zunacbst haben wir ihre Momentan
leistung zu studieren, also die Frage zu beantworten, o}} 
der Priifling scbnell eine Situation und ihre Merkmale er
faBt, auch wenn sie nur in Brucbteilen yon Sekunden sich 
ibm darbietet. Das wissenscbaftlicbe Hilfsmittel dieser 
Analyse ist daB Tacbistoskop oder der Scbnellseher, 
ein Apparat, der es gestattet, Reizkarten mannigfacher Be
schaffenheit Bruchteile yon Sekunden dem Auge darzubie
ten. (Abb. 1 und 2.) Auoh in der Praxis des Lebens Boll 
der Fahrer aIle fiir ihn wichtigen Dinge vor und neben ihm 
aucb bei groBer Fahrgeschwindigkeit scbnell erfassen, um 
sie mit den entsprechenden Handlungen zu beantworten. 
Wissenschaftlich leiten wir untere Grenzmasse ab, die die 
unteren Grenzen der Anforderung exakt festlegen. 

Nioht minder wichtig ist aber auoh die DauerIeistung
der Aufmerksamkeit, da die Qualitat der Dauerspannung der 
Aufmerksamkeit fiir die Eignungspriifung sowie die Praxis 
des Lebens von nooh grBilerem Interesse ist. 
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Wie fiihren wir diese Priifung durch? Wir absorbieren 
die Aufmerksamkeit dadurch, daB wir von den Priiflingen 
verlangen, die an einer ihnen gegeniiber befindlichen Wand 
in einem bestimmten Takte aufblitzenden Lichter laut und 
deutlich zu zahlen. PIBtzlich taucht an irgend einer Stelle 
des Gesicbtsfeldes ein Gefahrlicht auf und der Priifling hat 
die Aufgabe, es mit einer bestimmten Bewegung zu beant
worten. Der Unaufmerksame wird mitunter die Gefahrlichter 

Abb. 1. Abb.2. 

Tachistoskop oder Schnell seher. 

iibersehen, wahrend dem Aufmerksamen nichts von den Ver
anderungen entgeht, die sich da vor ihm an der Wand ab
spielen. 

Nicht minder wichtig ist nun noah eine andere Fahigkeit 
der Aufmerksamkeit, namlich die glei chzeitige Beachtung 
zweier oder dreier Sachen, die sich irgendwie vor ibm 
zutragen. Wenn der Fahrer auf dem Wagen sitzt, so mull 
er doch die StraBe vor sich genau beobachten und den 
Verkehr keinen Augenblick aUB dem Auge lassen, aber auch 
gleichzeitig mit den Ohren gespannt auf den Motor achten 
und jede kleinste Veranderung in seinem Gange erkennen. 
Was haben wir nun experimeutell zu tun, um ein Schema 
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fiir diese berufiiche Leistung des Fahrers zu erbalten? Nun, 
80 wird die Antwort des Psychologen lauten, wir werden 
zwei Serien von Reizen geben, die dem Allge und dem Ohr 
gleichzeitig erscheinen und nun eine Priilung der Beob
acittung dieser beiden Reizserien sowie ihrer Veranderungen 
durchfiihren. Wahrend der Priifiing die Lichter an der 
Wand ziihlt, die das Schema des StraBen bildes und des Vet
kebrs darstellen, muil er gleicbzeitig auf ein Gerliuscb acbten, 
daB den Motor symbolisiert., und hat nun sofort nach Er
kennung auszusagen, ob dieses Motorgerauscb lauter oder 
leiser geworden ist oder ob gar schwere Storungen aufge
treten sind. 

Der Priifling muB unter allen Umstiinden in der Lage 
sein, zwei Sachen ztlgleieh mit der Aufmerksamkeit zu er
lassen. Das ist eine untere Grenzleistung, ein nnterer 
Standwert fiir die Eignung des zukiinftigen Fahrers. Diese 
Leistung will keineswegs allen Menschen gelingen. Denn 
nicht allen ist diese distributive Form der Aufmerksamkeit 
gegeben, Bondern viele konnen lediglieh einen Vorgang 
sowie seine Veriinderung mit der Aufmerksamkeit angemessen 
verfolgen, also in unserem FaIle entweder die Lichter gut 
zahlen und verfolgen oder das Motorgerll.useb vorziiglich ab
horen, ohue in der Lage zu sein, die beiden Sachen zugleieh 
anszufiihren. DaB diese Leute fiir den Berui eines Kraft
fabrers oder fiir die Bedienung anderer komplizierter Ma
sehinen nieht in Frage kommen, ist selbstverstlindlieh. Denn 
as ist zu beacbten, daB die geforderte Zweiheit der Auf
merksamkeitsleistungen lediglicb eine untere Grenzleistung ist, 
wahrend die Anforderungen des Lebens ungleicb hober sind. 

Welche Anforderungen ha.ben wir nun an den Willen 
des Fahrers zu stellen? Was verlangen wir in dieser Hin
sieht von einem guten Fiihrer, sei es auf der Hocbbabn, sei 
as auf der StraBenbahn oder im Kraftwagen? Wir verlangen 
von ihm, was den Willen anbetrifft, daB er schnell, gleieb
mll.Big und sieher reagiert auf erwartete und vor allen 
Dingen aueh unerwartete Reize und Situationen, die plOtz
lieh an ihn herantreten. Welches sind hier die experi
menteHen Mittel der Untersuchung? 

Die Willensleistung, das ist internatioualer Brauch, 
prillt man hinsiehtlieh ihrer Zeitwerte im Reaktionsversuch. 
(Abb. 3.) Diese Priifung wird z B. in den Fliegerlaboratorien 
Frankreiehs in der einfachsten iiberhaupt denkbaren Weise 
durehgeliih'rt. Man gibt einfachste Reize, etwa irgend ein rotes 
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Licht, irgend einen bestimmten Schallreiz oder irgend eine 
Beriihrung der Baut und fordert nun den priining auf, auf 
diese Reize blitzartig schnell, also so schnell wie nur 
moglich, zu reagieren. Die Zeit, die er braucht, um ver
abredung~gemlHI auf die einzelnen Reize zu reagieren, ist 
seine Reaktionskonstante. Sie fallt natiirlich ganz verschieden 
aus je nach der Beschaffenheit der Reize, die tei1s auf das 
Auge odeI' das Ohr oder die Baut einwirken, und je nach 
der BeschaHenheit der seelischen Prozesse, die dem Reaktions
vorgang zu Grunde liegen. 

Abb. ;3. 
Laboratorium fiir Kraftrahr~r-EignungsJlriifungen. 

Wie ermitteln wir die Zeit, die diese Leistung beansprucht? 
Nun, wie immer, wenn man Zeiten mHlt, mit einer Uhr, die 
in unserem Falle freilich zweckmliBiger Weise TausendsteI
Sekunden angibt. Die Tausendstel- Sekunde nennen wir 
Sigma und wir rechnen in der Psychologie mit diesen ge
brauchlichen Zeiteinheiten. Wiihrend das Chronoskop oder 
die Tausendstelsekunden-Uhr die Ablesung der Zeit auf einem 
ZiHerblatt gestattet, 8chreibt der Chronograph die Reaktions
zeit auf, wie dies in Abb. 4 wiedergegeben ist. In beiden 
FiUlen, bei Chronoskop und Chronograph also, wird die-
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schwingende Masse der ZeitauBwertung zu Grunde gelegt. 
Bei chronographischer Zeitbestimmung llWt man eine Stimm
gabel von bestimmter Schwingungszahl auf eine bemBte 
Trommel schreiben. Nun sorgt man dafiir, daB der Moment 
der ReizgebuIlg sowie der Augenblick der Reaktion 
durch einen elektomagnetischen Markierer ebenfalls auf der 
Trommel und zwar unter der Stimmgabelschwingung wieder
gegeben werden. Man hat nun einfach die Schwingungen 
auszuzahlen, die zwischen beiden Zeitmarken, dem Reiz- und 
dem Reaktionsmoment, liegen und hat alsdann die gewUnschte 
Reaktionszeit ermittelt. 

Einfacher gestaltet sich natiirlich die ReaktionsmesBung 
mit der Uhr, dem Chronoskop nach Hipp, das allgemein ge
brauchlich ist. (Abb. 5.) Das Schema einer einfacht>n optischen 
Reaktionsanordnung ist leicht zu umreiLlen; alB Reiz verwen-

----------------------~\~------------

Abb. 4. Chronographen-I{urve eines Reaktiol1sversuches. 

-det man eine einfache Lampe, als Reaktionsinstrument einen 
einfachen Tasterhebel. Beide Iustrumente liegen in einem 
parallel geschalteten Stromkreis, der von einem Kommando
taster aus geschlossen werden kann. Der Zeiger der ·Uhr 
ist zunachst in Rilhelage; in dem Moment der Reizgebung 
wird er elektromagnetisch in das Gangwerk gekuppelt und 
im Augenblick der Reaktion sehnellt er in seine Ruhelage 
zuriick. Die Zeit der Reaktion, also zw.ischen Aufleucbten 
der Lampe und Niederdriicken des Tasters, ist nun einfaeh 
auf dem Zifierblatt abzulesen. 

Die Uhr wird durch eine sehwingende Lamelle reguliert, 
die geude 1000 Schwingungen in der Sekunde vollfiihrt und 
infolgedessen gerade 1000 Zahne des gegeniiberliegenden 
Triebrades vorbeigleiten laBt, namlich immer dann, wenn 
sie nach oben bezw. nnten aussehwingt oder ausweieht und 
den Weg zum Passieren der Metallzunge freigibt. Natiirlieh 
hat die Uhr konstante nnd variable Fehler, die durch be
sondere Kontrollinstrumente ermittelt werden. 
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Wir wollen nnn anoh wissen, wie sohnell del' Priifling 
anf einen einfaohen Sohallreiz mit del' Tat antwortet, 
vielleioht anch die Zeit kennen lemen, die er bei einer ein
faohen Tastreizung zur Handlnng benotigt. Dazu konnen 
wir uns eines Reaktionshammers bedienen, wie ihn 
auoh die Franzosen in ihren Fliegerlaboratorien beniitzen. 
Sohlage ioh den Hammer auf den Tisoh auf, so entsteht ein 
einfaohes Geransoh, auf das zu reagieren ist. Oder beriihre 
ioh mit dem Hammer die Hand des Priiflings, so hat er nnn 

).~bb. ~. 

Chronoskop oder Tausendstelsekundenuhr. 

anf diesen Tastreiz hin seine Reaktion zu vollziehen. Diea
mal sohaltet man aIle Versuohsinstrumente hintereinander. In 
dem Moment, wo del' elastisohe Hebel des Reizhammers nach 
oben abgebogen wird, sohliellt er einen Stromkreis, der duroh 
Chronoskop nnd Reaktionstaster geht. Wird er am Reaktions
taster unterbrochen, so bleibt wieder momentan der Zeiger 
des Chronoskops stehen. Diese Reaktionszeit, die wir Boeben 
ermittelt haben, ist naturgemaB fiir den znkiinftigen Fahrer, 
der ein sohnellfahrendes VePkehrsmittel bedienen soIl, von 
groller Wichtigkeit. Denn Brnchteile einer Sekunde ent-
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Bcheiden oft iiber Leben und Tod. Aueh ist die Masse, die 
da in Bewegung ist, beim Motorradfahrer oder beim Kraft
wagen nieht so betrll.chlich, als daf3 Bruchteile von Seknnden 
fiir das Geschick deB Wagens belanglos wll.ren. Freilich 
sind diese Reaktionszeiten lediglieh Personalkonstanten unter 
den allergiinstigsten Versucbs bedingnngen, die uns die 
Leistungen des Mannes angeben, wenn alie Umstande der 
Handlnng li.u.6erst einfach und iibersehbar sind. Aber als 
Grnnd- und Ausgangswerte sind sie fUr die experimentelle 
Eignnngspriifnng von hohem Belang. 

Vielleicht sind Sie geneigt einzuwenden: Aber wie 
konnen denn solch kleine Stich proben bei so einfachen Arbeits
bedingnngen iiberhaupt irgend etwas ergeben und irgend 
welche Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen auf
weisen? Kann aus diesen Zablen iiberhaupt iiber die Art und 
den Veri au! der seelischen Prozesse etwas ausgemacht 
werden? Diese Bedenken sind, wie die langjli.hrige Erfabrung 
der theoretiscben und praktischen Psychologie zeigt, nur 
teilweise berechtigt. Um nur einige Unterschiede in der Form 
der Reaktion anzufiibren, verweise ich auf die muskularen 
und die sensoriellen Reagenten. Man fand bei Untersnchung 
einer gro/3eren Anzahl von Versuchspersonen, da.6 die Zeiten 
der Reaktion teilweis recht betrachtlich voneinander ab
wichen. Die qualitative Analyse der seelischen Prozesse, 
die diesen Handlnngen zugrnnde lagen, ergab denn auch 
ganz erhebliche Unterschiede. Wahrend die einen ihre Auf
merksamkeit mehr anf den reagierenden Muskellenkten, 
achteten andere vorwiegend anf den Sinnesreiz, den sie zu 
erfassen suchten. Jene erste Reaktionsform mit ihrer Ein
steHnng auf den reagierenden Muskel, die man deswegen 
auch die musknlare Reaktionsweise nennt, ergibt dnrchweg 
kiirzere Zeiten. Die Leute mit dieser Reaktionsform explo
diaren gleichsam, sofern nur ein kleiner au/3erer Anstof3 znr 
Handlnng gegeben ist nnd der Impuls Bchanmt sofort iiber, 
Bolern auch nur ein Auslolungsmoment eben einzuwirken 
beginnt. Diese Art der Handlung wird einen kiirzeren Zeit
wert aufweisen, sie wird freilich wegen der groBen Einfach
heit ihrer Strnktur und ihrer Annaherung an beinah auto
matische Prozesse eine grof3ere Geschlossenheit aufweisen, 
die in einer sehr geringen mittleren Streuung der Werte 
zum Ausdrock kommt, aber sie wird aoch durch eine Fiille 
von Fehlreaktionen gekennzeichnet sein, die immer dann Rich 
einste11en, wenn iiberhau.pt irgend welche Anstof3e fUr die 
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Handlnng einwirken, die den Stein s010rt ins Rollen bringen, 
und nicbt nur diejenigen Reize, die verabredungsgema8 
lediglich als Motiv der Tat in Frage kommen sollten. Die 
anderen Reagenten dagegen, die infolge der Hinneigung 
ihrer Einstellung anf den Sinnesreiz kurz die sensoriellen 
Reagenten genannt werden, erhalten langere Zeiten, die 
gleichsam ein Indikator sind fiir die zentrale Natnr der in 
ihrem BewuBtsein ablanfenden Prozesse. Erst wenn Bie den 
verabrednngsgemafl einwirkenden Reiz wiedererkannt haben, 
Bchieilen sie mit ibrer Handlung los. Ibre Zeiten werden 
zwar langer, auch die Streuungen sind groBer infolge der 
griHleren Verwickeltheit der zngrnnde liegenden Prozesse 
nnd der grofleren Anzabl moglicher St1irnngen. Die Anzahl 
der Fehlreaktionen jedoch sinkt betrachtlich, da bei Ihnen 
irgend welche anderen AnstOl3e fiir die Reaktionen nur sehr 
wenig oder gar keine Anssicht nnd Chance haben, mit einer 
glatten Feblreaktion beantwortet zu werden. Freilich kann 
man nnn nicht sagen, daB mit ~.iesen beiden Reaktionsformen 
die FUlle der Willens anlagen auch nnr annltbemd erschopft 
ist nnd gewiB ist die Ansicht nicbt berechtigt, wie wir auf 
Grund nnserer Praxis sagen konnen, daB diese Reaktions
form en als feste nnd angeborene Anlagen anzusehen 
sind, deren Verschiebnng dnrch keine Mittel der Welt 
moglich ist, sondern wir haben die Ueberzeugnng ge
wonnen, daB es sich hier nm belltimmte Hinneigungen zu 
gewissen Reaktionsweisen handelt, die der einzelne Priifling, 
sich selbst iiberlassen, doch irgend wie reaHsieren wird. 
Freilich konnen durcb besondere Uebungen nnd besondere 
Einstellungen in andere Reaktionsformen die Werte eine Ver
schiebung erleiden, aber es wird schlieillich doch immer die 
nrspriingJiche Hinneigung zu einer bestimmten Reaktions
weise zum Durchbruch gelangen. Wenn daher die Reaktions
zeiten auch nicht genau so fest Hegen wie etwa die Seh- nnd 
Horscharie oder etwa die mnsikalische oder mathematische 
Anlage eines Menschen, so haben sie dennoch fUr die prak
tisch-psychologische Begntachtnng einen hinreichend gesicher' 
ten diagnostischen Wert. 

Freilich Hegt der Schwerpunkt der Untersuchung nicht in 
der Kennzeichnnng dieser einfachen Prozesse, sondern in dem 
Studium des Verhaltens dieser urspriinglichen Willenslagen 
in ungleich komplexeren Versuchsbedingungen, die der 
Wirklichkeit und ihren Verhaltnissen betrachtlich naher kom
men. Die Franzosen allerdings machen von Bruchteilen von 

Moede, Experimentalpsychologie. 2 
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Sekunden die Geeignelheit eines Kandidaten als Flugschiiler 
abhangig, aber diese Art der Auslese, die lediglich die 
Tausendstelsekunden der Reaktionszeiten unter den ge
schilderten einfachsten Bedingungen zur Aufrichtung der 
Grenze der Geeignetheit benutzt, ist auBerst bedenklich 
und wird zu manchen Fehldiagnosen Veranlassung geben 1). 

Richtig dagegen ist nur der Grundgedanke, daB Leute 
mit einer zu lang en Leitung fUr den Fahrdienst nicht ge
eignet sind, da sie dann erst zu reagieren anheben, wenn 
das Ungliick schon geschehen ist. Gleichgiiltig dagegen 
kann es dem Priifungsleiter sein, ob der Reagent muskular 
oder sensoriell den Anforderungen gerecht wird, da lediglich 
die Forderung erhoben werden muB, daB er den komplexen 
Bedingungen der Eignungspriifung iiberhaupt in einer be
stimmten Weise und mit bestimmten Grenzwerten 
geniigt. 

Freilich sind die Prozesse, die diesen einfachsten Willens
zuckungen zugrunde liegen, an, sich keineswegs allzu ein
fach. Denn was muB alles geschehen, ehe der Reiz in die 
Reaktion umgesetzt wird? Der Reiz muB zunachst rein 
physikalisch als kosmische Energie zum Sinnesorgan weiter
geleitet werden, dann folgt die Erregung des Sinnesorganes, 
alsdann der Anstieg der Erregung im Sinnesnerven bis hin 
zum Sinneszentrum im Gehirn, wo sich die Umschaltung 
in das motorische Zentrum anschlieBt, von dem aus die Er
regung zum motorischen Nerven absteigend weitergeleitet 
wird, die schlieBlich zum reagierenden Muskel hinfUhrt, der 
nun zu arbeiten anhebt. Trotz der Verwickeltheit dieser. 
physiologiscben Prozesse ist die Situation fiir die praktische 
Berufsdiagnose viel zu einfach. Wir muss en vielmehr Re
aktionen bei belastetem BewuBtsein ableiten und nun die 
Tatbereitschaft des Priiflings studieren, wenn er in die 
komplexen Bedingungen unserer Laboratoriumseinrichtungen 
eingespannt ist, die ein Schema der Wirklichkeit darzustellen 
haben. 

Wir wollen annehmen, wir haben die Reaktionskonstanten 
unter einfachsten Bedingungen als Grtindwerte abgeleitet. 
Wie haben wir nun die Belastungsprobe durchzufiihren, da
mit eine Prognose fiir das Verhalten des Priiflings im prak
tischen Leben moglich wird? 

1) Moede: Der Wert der franzllsischen Fliegerpriifnng, Frankf. 
Zeitnng 1917. 
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Wie sieht es denn eigentlich in der Praxis des Fahrens 
aus, und welches sind dort die Arbeitsbedingungen? Der 
Fahrer sitzt auf dem Wagen. Vor ihm die Stratle mit ihrem 
Verkehr. Das Ohr gespannt auf den Motor. Nun plOtzlich 
~teignet sich irgend etwas auf der Fahrbabn, das gefahr
bringend werden kann. Ein Kind Hi-11ft ibm plotzlicb in den 
Wagen. Ein andermal kann die kritiscbe Situation lange 
voraus l>emerkt werden, und es gilt diesmal nicht unerwartet 
zu reagieren, sondern den Impuls den sicb entwickelnden 
Bedingungen barmollisch anzupassen. Ein andermal wieder 
ist die Monotonie gefiihrdend, da stundenlang sich iiberhaupt 
nichts ereignet. 

Ein andermal wiederum ist es notig, in einer drangenden 
Situation schnell einen Eutschlutl zu fassen, also schnell zu 
iiberlegen und abzuwagen, was der Situation entsprechend 
zu tun ist, um nun nacho rasch durchgefiihrter Wahlhandlung 
durch eine schnelle Tat die Schwierigkeit der Lage gliicklich 
zu iiberwinden. 

Derart mll6 die Wirklichkeit eingehend studiert werden, 
-damit aus diesen Beobachtungen heraus einwandsfrei wissen
schaftliche Arbeitsmethoden abg-eleitet werden konnen, die 
den Zwecken der Berufseignungspriifllng. geniigen. Denn 
wir wollen ·doch als Ziel der Untersuchung ein Gutachten 
iiber die Tatbereitsohaft des Mannes erzielen, die sein 
zu erwartendes Verhalten in all den Situationen, wie sie die 
Praxis mit sioh bringt, auf wissensohaftlioher Grundlage vor
auszusagen gestattet. 

Schemata der Wirkliohkeit einzufiihren, das war, wie wir 
gesehen haben, die Aufgabe der wissenschaftlioben Bernfs
eignungspriifung. Wir setzen den Mann auf einen Fiihrer
sitz, an dem all die Hebel angebracht sind, die wir auoh 
in Wirklichkeit vorfinden. Vor ihm blitzen an einer Wand 
schnell nacheinander Lichter auf, die symbolisch den Verkehr 
der Stra6e darstellen und die er laut zu zahlen hat. Wie 
das Auge mutl auch das Ohr beschaftigt werden. Der 
Fahrer hat, wenn er die Lichter zahlt, gleichzeitig auf ein 
Motorgerausch zu aohten und alle StOrungen im Gange des 
Motors sofort anzugeben. Die Aufmerksamkeit des Priiflings 
iet also zweidimensional abgelenkt, wieSie erkennen. Wir sagen 
ihm nun: wenn plOtzlieh irgend ein gefahrdrohendes Moment 
·erscheint, das dareh eine irgend wo plOtzlich auHeuchtende 
.rote Lampe markiert wird, so 8011 er in einer bestimmten, 
'Weise blitzartig schnell reagieren. 

2" 
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Wie im Leben drauilen plotzlicn und unerwartet die 
Gefahr auftaucht, so blitzt aucb bier plotzlich und uner
warlet an irgend einer Stelle des Gesichtsfeldes die rote 
Gefahrlampe auf und es gilt, so schnell als nur moglich auf 
diesen Reiz hin zu reagieren. Diese Reaktion auf den un
erwarleten Reiz hin findet bei belastetem Bewuiltsein stalt, 
einer Belastung, die durch Lichterzahlen und Motorbeachtung 
fUr Auge und Ohr entsprecbend der Wirklichkeit durcbge
fiihrt wird, und die Zeit der Reaktion sowie ibre Qualitat 
werden ein wertvolles Indizium fUr die Tatbereitschaft des 
Mannes unter schwJerigen Arbeitsbedingungen. Zeit, Richtig
keit und Form der Handlung konnen genau studiert werden 
und der Abstieg der Reaktionsweise sowie ihre Verschlech
terung gegeniiber jenen zuerst durcbgeprobten giinstigsten' Ar
beitsbedingungen, die zur Ableitung der optimalen Personal
konstanten di'enten, sind fUr die Kennzeicbnung des einzelnen 
Priitlings auLlerst wertvoll. 

In systematiscber Weise werden wir nun dill Bedingungen 
verandern, um die Tatbereitscbaft auf unerwartete Reize 
eingehend zu untersuchen. Wir konnen z. B. das Auge ab
lenken und statt des roten ein gelbes Licbt aufblitzen lassen. 
Der hastige und fahrige Reagent wird auf diesen Kontroll
reiz bin ganz oder teilweis reagieren, wahrend der ruhige 
Priifling, der in der Lage ist, schnell die Unterscbeidung 
durchzufiihren und binreicbende Hemmungen aufzubieten, 
Rube him, wie dies der Verabredung entspricht. Wie das 
Auge, so konnen wir auch das Ohr ablenken. Wir werden 
irgend einen starken Schreck auf den Priilling einwirken 
lassen und nun plOtzlich ein rotes Licht geben. Eme Fiille von 
Reaktionsmoglichkeiten linden wir gerade bei dieser Reizlage, 
die von der volligen Handlungsunfahigkeit auf der einen 
Seite bis hin zur ruhigen und sicberen Beherrschung der 
Situation sich erstrecken. 1m schlimmsten Falle versagt 
unser Priifling ganz. Er wird durch den Schreck auBer 
Rand und Band gebracht. Er sieht und hort nichts. So 
wird das vor ihm aufblitzende Licht iiberhaupt nicht wahr
genommen. Andere wieder seben zwar das Licht, sind aber 
nicht in der Lage, den Reiz schnell in die Tat umzusetzen, 
Hondern sie nehmen Hand und FuLl von den Reaktionshebeln 
und seben tatloe den Dingen zu. Andere wieder kommen 
bald zur Beherrschung, vergreifen sich aber trotzdem mangels 
Besonnenheit in den Hebeln und reagieren falsch. Noch 
andere IIcblieillich erschrecken wenig oder garnicht und 
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reagieren schnell, gleichmlLBig und sicher, da ihre Tatbe
reitschaft so gut wie keinerlei Herabsetzung erfahren hat. 

Wir untersuchen den Priifiing 3/, Stunde lang und fiihren 
schematisoh all die Bedingungen ein, wie sie die Praxis des 
Fahrens mit sich bringt. Wie ein Schwerpunkt der Priifung 
in der 'Feststel1ung der Flihigkeit zu einer schnellen Reak
tion allch unter erschwerten Bedingungen gelegen ist, so liegt 
ein anderer in der Priifung der Fllhigkeit, mehrere Hand
lungen zugleich, schnell, sicher und gleichmliBig auszu
fUhren sowie in der Priifung des Vermogenll, elne Wahl- und 
EntschluBhandlung bei einfacher, aber auch dr1f.ngend6l' 
Situation dchUg und schnell Zll vollziehen. Die Priifungsbedin
gungen selbst konnen natilrlich im einzelnen nicht erlliutert 
werden. Hauptzweok der Unteriluchnng muB es sein, aUe die 
filr die Bedienung des Wagens notwendigen ~eaktionsmog
IIchkeiten eingehend zu studieren, also die Reaktion auf 
unerwartete nnd plotzliuh einlretende Reize bei den ver
schiedensten Bedingungen, weiter die Reaktion auf er
wartete, einfache und verwickelte Reize. wo eine har
monische AupaSSUDII' des Impulses an die Reaktionsbedin
gungen unter allen Umstlinden gefordert wird, - und schlief3· 
Hch auch die Wahl und EntschlllBhandlllng, wobei wieder 
entweder eine eillzige Handlung oder der gleichzeitige 
Vollzug mehrerer Ha.ndlungen verlangt wird, deren gegen
seitige Znordnung und gegenseltiges Zusammenspiel wiederum 
die mannigfachsten Formen aufweisen kann. 

Sie werden ohne weiteres erkennen, daB wir auf Grund 
solch eingehender Untersuchungen in der Lage sind, ein 
Urteil ilber die Bewlihrunll des Mannes in der Praxis zu 
iltllen. Die Bewlihrung des wissenschaftlichen Gutachtens 
in der Praxis sowie die Bestlitigung der auf wissenschaft
Hcher Grllndlage aufgebauten V orau8sage durch das splitere 
Beruhschicksal sind jeder Zeit Kontrollen flir die Brauch
barkeit der wissenschaftlichen Berufseignungspriifung. Sehr 
lehrreich ist es vor allem, das Verhalten der Priiflinge im 
Laboratorium mit ihrem Benehmen auf dem Wagen und in 
den verschiedenen Bedingungen des Lebens zu verll'leichen. 
Wie sich Z B. 1m Laboratorium bei Priifung der Mehrfach
handlung oder bei Reaktion auf Schreckpriifllng die Geister 
scheiden, indem die einen 80 ruhig, sicher und gleichml1Big 
arbeiten, als reagierten sie unter giinstigsten Bedingupgen, 
die anderen dagegen ganz oder teilweis handlungsunflthig 
sind, so finden wir auch in der Praxis ganz If.hnliche 
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Bilder. Die einen lassen bei drlingender Situation einfacb 
aIle Hebel des Wagens los, da sie durch die Gefahr kopflos 
werden und la~sen die Mascbine sowie den Wagen laufl'n, 
wie und wohin sie wollen. Andere wieder versuchen zwar 
sich zu irgend einer Handlung zu entscheiden, brauchen 
dazu aber viel zu lange Zeit und vergreifj!n sich schlielllich 
noch in den Hebeln und machen das Ungliick dadurch noch 
groBE'r, indem sie z. B. Gas geben statt die Bremse treten, 
einfacb deswegen, weil beide Hebel sich dicbt nebeneinander 
im Wagen bennden. Die guteIi Fabrer dagegen sind vollig 
Herren der Situation, reagieren schnell und richtig. fassen 
rascb den richtigen EntschluJl und fiihren die Handlung 
schnell, ruhig und gleichmiiBig aus, indem sie die Hebel 
des Wagens so sieher bedienen, als arbeiteten sie mit 
GIi!'dern ihres eigenen KOrpers. Auf der einen Seite aho 
vollige Beherrschung der Situation, ruhig!'s, gleichmiiBi/!"es 
Arbeiten und harmonische Anpassung des Impulses an die 
BedinguJ1gen der Lage, auf der and!'ren Seite dagE'g!'n 
vollige Handlungsunfiihigkeit, lang~am!'s, falsches und unaus
geglichenes Reagieren, so daB Geflihrt und Insassen im 
Falle einer Gefahr den schwersten Schadigungen ausge
setzt sind. 

Dies wliren die Hauptgrundlagen der Eignungspriifuug, 
die sich auf Sinnesleistung, Aufmerksamkeit und Wille er
streckt, die nun freilich durch eine Untersucbung der aIJge
meinen Arbeitsflihigkeit unseres Priiflings erganzt werden 
mull. Denn was niitzte die beste Eignung d'es Manne~, 
wenn nicht eine allgemeine gute Arbeilsfiibigkeit da wll.re. 
Unser Priifling kann noch so vorziiglich geeignet· sein; wenn 
er aber sebr rasch ermiidet, so niitzen ihm alle seine 
guten Fabigkeiten nichts. Er wird den Strapazen der Fahr
praxis auf die Dauer nicht gewachsen sein, s.ondern bald zu
sammenklappen. Oder bedenken wir einen and ern Fall: 
Unser Mann hat guts Anlagen, aber eine sehr schlecbte 
UebungsUhigkeit. Der Lernproze.B, der von ibm auf der 
Fahrschule verlangt wird, wird ihm so scbwer fallen, daB 
es gar keinen Zweck hat, ihn erst dorthin zu bringen. 

Hauptkomponenten der allgemeinen Arbeitsfahigkeit sind 
Ermiidbarkeit und Uebungsfahigkeit, weiterhin Kon
zentration der Leistung sowie allgemeine Erregbarkeit. 

Die wissenschaftliche Ermiidungsmessung setzt es 
sich zum Ziel, den Abstieg und die Verschlechterung geistig-
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korperlicher Hauptleistnngen durch die Ermiidung exakt 
festzulegen. Ein ausfiihrliches Programm der Ermiidnngs
messung hlttte nnn der Reihe nach an der Hand von kenn
zeichnenden Stichproben von hohem Symptomwerte die ein
z"elnen Hanptfnnktionen des Bewnf3tseins anf ihr 
Nachlassen bei Ermiidang kurz zn nntersnchen. Wir er
hielten dann gleichsam ein scharfes Krltftediagramm von der 
Leistnngsfahigkeit der BewnBtseinsfunktionen. Die psycho
logische Praxis dagegen muB sich bei der Untersuch'ung der 
Ermiidbarkeit eines Menschen auf die Verltnderung einiger 
wesentlicher Hanptfunktionen beschranken, deren 
dauernde Leis(ungsfahigkeit fur den Bernf unnmgltnglich 
notig ist. 

Wir wollen daher nns zunll.chst der ergographischen 
Ermiidungsmessung zuwenden, die die Ausdaner des Priif
lillgs an der Hand korperlicher Arbeit miBt. Wollen wir 
uns itber die korperliche Leistnngsfll.higkeit eines 
Menschen unterrichten, nun, so werden Sie wohl vorzn
schlagen geneigt sein, lafit ihn doch irgend eine anstrengende 
korperliche Arbeit verrichten! Sie werden an Hanteln den
ken, oder an Klimmziige oder an Kniebeugen oder Rudern. 
Durch irgend welche MaBmethoden konnten dann die bis 
zur ErschOpfung durchgefiihrten Arbeitsleistnngen des Priif
lings relativ gut bestimmt werden. 

Die wissenschaftliche Ermiidungsmessnng dagfgen geht 
anders vor. Sie legt nicht eine Unmasse arbeitender Muskeln 
zagrnnde, sondern mochte die Untersuchung moglichst mit 
einem einzelnen isolierten Muskel dnrchfiihren. Da aber 
isoliert arbeitende Muskeln im Korper nieht vorkommen nud 
fiir die Messung nutzbar gemacht werden konnen, so mnL\ 
man sich mit einer relativ kleinen Muskelgruppe begniigen. 
,Sehr gebranchlich ist es, den Mittelfinger der rechten Hand 
zu belasten und ihn nun arbeiten zn lassen. Dadurch, daB 
nur eine kleine MuskeJgruppe tatig ist, werden wir sehr 
schnell einen Anstieg der Ermiidung bekc;)Inmen, was fiir die 
rasche Durcbfiihrung der Messung auf3erst erwiinscht ist. 

Zur Ansfiihrung des Versuches wollen wir den Ergo
graphen nach Mosso benntzen. Er besteht aus drei Teilen: 
der Armlagerung, der Arbeitsvorrichtung sowie der Schreib
einrichtnng. (Abb. 6.) 

Die Armlagernng, ein mit Gurten versehe.nes Brett, 
dient dazu, aIle an der Arbeit nicht beteiligten Muskeln fest
zulegen. Es ist eine bekannte Erscheinung, dafi bei An-



:!4 -

stieg del' Ermtidung benachbarte Moskelgruppen den ermti
den den an die Seite springen, um ihnen auszuhelfen. Durch 
die Vorrichtung erreichen wir, daB wirklich nul' der Mittel
finger del' rechten Hand frel beweglich bleibt. Dieser Mittel
finger ist nun mit einer HUlse bewehrt, an die mittels Schnur
Iauf das zu hebende Gewicht angreift. 

Die Arbeitsvorrichtung besteht aus einem Stativ, das 
oben mit zwei parallelen Metallstaben versehen ist, auf denen 
ein Schlitten hin und her gleitet. An diesem Schlitten ist 
das Gewicht befestigt, dessen Schnurlanf zum Finger des 
Prtiflings hinftihrt. 

Abb. 6. Ergographische Versuchsanordnung. 

Aile Bewegungen des Fingers, die dnrch die Gewichts
hebungen und -senknngen veranlatlt sind, macht del' Schlitten 
mit, an dem ein Zeiger seitlich angebracht ist. Diesel' Zeiger 
schleift an der beruBten Oberflache einer rotierenden 
Trommel und zeichnet aile Bewegungen des arbeitenden 
Fingers genau auf. Die aufgeschriebene Kurve, das Ergo
gramm, ist die Grundlage fiir die Diagnose del' Ermiidbarkeit. 

Del' Mann hat die Iostruktion erhalten, sich ordentlich 
ins Zeng zu legen und wirklich alles an Krll.ften herzugeben, 
was ihm zur Verftigung stant. So harmlos die Einrichtung 



'fiir den Fernstehenden aussieht, so unangenehm ist die Er
innerung dessen, der in den Ergographen scbon einmal ein
'gespannt war und nun wirklich verabredungsgemlU3 bis zur 
volligen Erschopfung aich ausgearbeitet hat. SchweiBtriefend 
uud mit teil weis halb gelAhmtem und halb empfindungslosem 
Finger verllUlt er triumphierenden Hauptes den Schauplatz 
seiner Tittigkeit. 

Es wird dem Priilling zunAchst, damit er sich wirklich 
ausarbeiten kann, ein seinen KrAften angemessenes Gewicht 
gegeben_ Die Grotle dieses Gewichtes ist erfahrungsgemiB 
bestimmt und der Druck- und Zugkraft des Fingers sowie 
der Hand angepaBt. Es wAre oHenbar verieblt, einen 
schwa.chlichen Priming mit ainem allzu schweren Gewichte 
zu belasten, da er dann uberhaupt nicht in Zug kAme. 
Umgekehrt wire es recht unzweckmiBig, einem kraftigen 
Manne, der viellei{lht bl)ruflich schwere Handarbeit ge
wohnt ist, nur ein leichtes Gewicht anzuhangen. Denn der 
wurde nun spielend die vorgeschriebenen HU'be ausfubren, 
ohne irgend welche groBeren Anstrengungen und Willens
impulse aufbieten zu mussen. Die optimale Belastung da
gegen muB so gewihlt sein, daB die Ermudung bald ein-
8et2.t, daB aber bei hinreichender Impulsgebung des Priif-

+ ,' 00 
Abb. 711. Ergogramm. (Gut" Arbdtsleistuug, unendliche Kurve_l 

Abb.7b. Ergogramm. 
(Schlechte Arbeitsleistnng.) 

lings der Ermiidungstotpunkt iiberwun
den werden kann, so dati nicht 80fort 
volle Leistungsunfahigkeit vorliegt. 
Also Ausarbeitung unter gunstig
s ten Bedingungen, das ist das Ziel, 
dem wir zuzustreben haben. 

Betrachten wir nun eine gute uud 
eine schlechte Arbeitskurve. (V gl. 
Abb. 7a u. b). 
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Das schlechte Arbeitsdiagramm ist sehr kurz und endet 
plotzlich. Verbinden wir die Gipfelpunkte der einzelnen 
Striche, die doch den einzelnen Riiben und Willensimpuls!:'n 
entsprechen, so bekommen wir eine stark 8chwankende WeI
lenlinie, die von geringer Willenskonzentration zeugt. Del' 
Priifling ermiidet rasch. Der Abstirg der Leistung, wie er 
zum Ausdruck kommt an der Neigung der Verbindungslinie 
der Hnbhohen zur GrundHnie, ist ganz erheblicb. Der Er
miidungstotpunkt wird nicht iiberwunden, sondern die Ar
beit bricht jab abo Auch die KonzentratioD der Leistnng 
ist sehr schlecht, da die einzelnen Impulse erheblich schwan
ken. 

Ganz anders dagegen das gute Arbeitsdiagramm! Del' 
Mann setzt zunachst mit einer steten und gleichmalligen, 
praktisch ermiidungsfreien Arbeit ein. Dann folgt ein all
mahlicher ErmiiduDgsaustieg. Der Ermiidungsbauptpunkt 
wird iiberwunden und es ist nun noch eine betrachtliche 
Arbeit auch nach ihm moglich, da der Priifling hinreichende 
Energie und Ausdauer besitzt. Die Schwankungen del' 
Leistungen, geme8sen an der Hohenvariation der einzelnen 
Hiibe, sind aullerst gering. 1m idealen Falle wird die Arbeit 
gleichsam unendlicb fOJtgesetzt werden konnen, wenn eln
mal der kritische Ermiidungspunkt iib!:'rwunden ist. Daun 
erbalten wir die unendliche Arbeitskurve, die urIS 

natiirlich sehr erwiinscht ist. Sic besagt: Der Priifling kann 
eine bestimmte Arbeit gleichsam ermiidungsfrei unendliche 
Zeit hindurch ausfiihren. Er hat die Gleicbgewicht~panse 
bei bestimmter Belastung erreicht., da die Senkung des FlDgers 
vollauf fUr KrlHtesammlung und Erholung geniigt. Natiir
Hch ist die Leistung nach dem Ermiidung~punkt geringer als 
zu Anfang, aber sie weist dennoch eine beachtenswerte GroDe 
auf und ist durchaus nicht zu verachten, zumal w!:'nn sie in 
dieser Hohe und mit dieser Gleichmlitligkeit erhalten wird 
wie bei dem Reagenten, dessen Diagramm in Kurve a, Figur 7 
wiedergegeben ist. 

Kann unser Priifling mit dem ihm zugewiesenen Gewicbte 
keine unendliche Kurve erreichen, so konnen wir das Ge
wicht verringern. Wir werden dann die Verringerung des 
Anfangsgewichtes feststellen, die zur unendlichen Arbeit 
notig wird. Kennen wir den Maximalzug des Fingers und 
die fiir praktisch ermiidungsfreies Arbeiten notige Verkleine
rung dieser Anfangsleistung, 80 haben wir einen Koeffizienten 
gewonnen, der fiir die industrielle Arbeitseignung des 
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Mannes nioht unwiohtig ist. Denn dort, in den Industrie
betrieben, 1st dooh die Lage ganz Il.hnlioh. Wir verlangen 
bel gegebenen Arbeitsbedingungen, einer gewissen Gro.lSe 
der. Arbeit sowie Gro.lSe und Anzahl von Pausen, daB der 
Mann den ganzen Arbeitstag ohne erhebliohen Leistungs
abstieg seine Masohine bedient. Das Ideal der unendliohen 
Kurve sohwebt natiirlioh jedem Betriebsorganisator vor. Die 
Verriohtungen des Mannes bei stark arbeitsteillgem Betriebe 
.sind oltmals anoh so einfaoh, daB sie der ergographisohen 
Arbeit, wie wir sie hier vor uns sehen, nahe kommen. 

So h§.tten wir einen Einbliok in die Ermiidbarkeit des. 
Mannes bel einfaoher und monotoner korperlicher Arbeit er
halten. Andere Methoden wieder zeigen nns, wie seine Ere 
miidbarkeit bei geistiger Arbeit, etwa einer Aufmerksam
keitsleistung, ist. 

Die UebungsUhigkeit ist ein anderer wlohtiger Grwld
bestandteil der Arbeitsf§.higkeit eines Menschen Sie wird 
daher auf besondere Weise gepriift. Mau wird die Uebnngs
f§.higkeit naturgemliB an der Art nnd Weise stndieren, wi& 
sieh ein Mann in eine neue Aufgabe einarbeitet. Wir konnen 
z. B. unsern Priifling eine Reihe von Zuordnnngen einlernen 
lassen, von Zuordnnngen, bel denen ein bestimmtes Licht 
immer mit einer bestimmten 'Hebelbewegung beantwortet 
werden mnB. Es wird nicht schwer fallen, erfahrnngsgemli.B
Standwerte fiir die Erlernung dieses Prozesses zu ge
winnen, welche die zu bewiltlgende Aufgabe hinsichtliob 
Zeit und Form, also quantitativ und qua1itativ kennzeiohnen_ 
SohnelUgkeit, Riohtigkeit und Giite der ansgefiihrten Hand
lung werden somit dnroh MaBwerte beleuohtet, die bei gege
bener Vorinstrnktion naoh einer bestimmten Anzabl von Wie
derholungen der zu erlemenden HandgJ'iffe erhaIten wer
den. Haben wir die Erkenntnis gewonnen, daB eine Uebungs
f§.higkeit bestimmter GroBe vorliegt, so wird das fiir die Art 
der BesohiUtignng des Mannes im Betriebe von hoher Wioh
tigkeit werden. Liegt eine groBe Uebungsfli.higkeit in be
stimmter Hinsioht, also etwa fiir einfaohe oder komplexe Zu
ordnungen optisoh motorisoher Art, also von Auge nnd Hand. 
vor, so sind wir zu der Voraussage berechtigt: Unser Priif
ling wird die besonderen Handgriffe, die der kiinftige Bernt 
an ibn stellt, rasoh nnd sioher erlemen. Das Alter eine&
Mensohen ist bekanntlioh oftmals eine Klippe fUr neue tief
gehende Lernprozesse, die trotz gnten Willens nioht um
sohifft werden kann. 



- 2ii -

Die allgemeine Erregbarkeit schlle.6lich ist ein weiterer 
wichtiger Bestandteil del' Arbeitsfahigkeit. Wir konnen sie 
nach verschiedenen Methoden bestimmen. Kurz wollen wir 
un. del' Probe derSchreokhaftigkeit zuwenden, wie sie z. B. 
,"uoh in dem Priifungslaboratorium del' Fliegel' in Frankreich 
benutzt wird. Die Wirkung des Schreckes, del' durch einen 
starken Licht-, Schall- oder Hautreiz erzeugt wird, kann 
duroh die Veranderung von Pals and Atmung sowie seine 
Einwirkung auf bestimmte Gliedstellungen, etwa die ausge-
1!treckte Hand, also duroh grobe motorische Symptome be
leuchtet werden. 

Einen Tremographen einfacher Konstruktion fiihre ich 
Ihnen hier vor. Er setzt sich aus drei Teilen zusammen, der 
Anfnahmekapsel, dem Uebertragungsschlauch sowie dem Re
gistrierinstrument. Die Aufnabmekapsel besteht aus einer 
meta1lischen Hohlkapsel, die mit einer Gummimembrane ver
sehen ist und in eine stielformige Handhabe auslauft. Auf 
del' Membrane befindet sich ein kleiner Metallzylinder, der 
alle ihre Schwingungen mitmacht. In den Hohlraum der 
Kapsel miindet ein dickwandiger Gummischlauch, der zum Re
gistrierinstrument, einem Mareyschen Tambour, fiihrt, del' ahn
lich wie die Aufnahmekapsel gebaut ist, abel' einen Registrier' 
zeiger aufweist. Del' ZeiMer schreibt an eine beru13te Trommel. 
Der ,Priifling hat nun die Aufgabe, die rechte Hand auszu
strecken und sie mitsamt dem Tremographen in ruhiger Lage 
zu laBsen. Er schlie13t die Augen, zll.hlt laut und solI sich 
durch nichts stOren lassen. Plotzlich ertont ein Schu6, der 
Arm gerat ins Zittern und del' Schreiber zeichnet aHe Zuckun
geu genau auf. 

Die Kurven del' Schreckwirkung weisen groBe Unter-
8chiede auf, die flir die individuelle Kennzeichnung der Er
regbarkeit in del' Hand des Psychologen auBerst wertvoll 
werden. Abb. 8 AB steUt die Kurven eines stark schreck· 
haften sowie eines au6erst ruhigen Mannes gegeniiber. Del' 
ruhige Mann zeigt zunll.chst eine sehr ruhige Grund
kurve mit geringen Oscillationen. Del' Angenblick der 
Schreckwirkung ist durch eine kleine Zuckung in ihrem Ab
lauf markiert. (Vergl. Kurve B, Abb. 8.) Del' schl'eckhafte 
Mann dagegen weist eine stark schwankende Ruhelage des 
Armes auf und er gerat durch den Schreck au13er Rand und 
Band. Die Tremographenkurve zeigt groBe Schwankungen 
nach oben und unten und erst allmahlich klingen die Zitter
sto13e ab. (Abb. 8, Kurve A). 
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Die Tremographie, also das exakte Studinm der Zitter
erscheinungen, ist liuBerst reich ausgebaut. Feiner noch alII 
die Reglstriernng von groben motorischen Erscheinungen ist 
diejenige von PuIs nnd Atmung, wie sie anch in Frankrei~h 
im 'Fliegerlabolatorium vorgenommen wlrd. Doch durfen wir 
nicht vergessen, daB die Erregbarkeit un seres Prumngs noah 
durch andere, vielleicht viel wertvollere Symptome erfaBt 
wird, wofUr diese Schreckprobe eine gut brauchbare Vor
instanz darstellt. Weiter ist zu beachten, daB liS nicht so
wohl darauf ankommt, bei starker Schreckwirkung Ruhe zu 

x 

B x 

X Moment des Scnreckreiz8s 

Abb. 8. Tremographenkurven. 

halten, sondern vielmehr eine jeder Zeit zuverHlssige Tatbe
reitschaft zu besitzen. Mag der Mann auch noch so sehr 
von dem Schreck durchgeschuttelt werden, wenn er nur 
prompt und sicher in derjenigen Weise reagiert, wie as der 
Situation am zweckmliBigsten entspricht: Dies ist doch die 
Hauptsache! Mogen Puls und Atmung auch noch so sehr re
bellieren, wenn nur die geistige Ruhe nnd Besonnenheit da 
ist nnd eine znverllissige Beherrschnng der fiir die Ausfiih
rung der Handlnng erforderlichen Mnsknlatur! 

Dies sind einige Hauptstiicke der wissenschaftlichen 
Untersnchnng fUr die Beflihigung znm Kraftfahrerdienste. 
Die einzelnen analytisch gewonnenen Symptome werden nun 
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in einem Gutachten vereint, dessen Aufgabe es ist, die fiir 
die Bedienung des Kraftfahrzeuges erforderlichen Momente 
der Personlichkeit unseres Priiflings scharf umrissen darzu
stE!llen. (Vergl. Schema ~.) Sinnestiichtigkeit, Aufmerksam
keit und Reaktionsform, dies sind die Hauptbestandteile der 
Eignungspriifung, die durch eine Untersuchung der allgemei
nen Arbeitsfahigkeit reicher und wertvoller gestaltet wird. 

Schema 2. 

KraftfahreraEignungsgutachten. 
A) Sinnestiichtigkeit. 

1) Aug~: Sehscharfe, Farbensehen, Dunkelsehen, Ge
sichtsfeld. 

2) Ohr: absolute Dnd Unterschiedsempfindlichkeit. 
3) Gelenkemplindung. 

B) Aufmerksamkeit. 
1) Momentanakt. 
2) Dauerleistung. 

a) Vigilitat, 
b) komplikative Leistung, 
c) Konzentration und Ablenkbarkeit (optisch, aku

stisch). 

C) Wille. 
1) Reaktionsflthigkeit unter verschiedenen Bedingungen. 

a) Zeitwerte der Reaktion. 
b) GleichfOrmig~eit. 
c) Fehlerhaftigkeit. 

2) Wahl- und Entschlu/3fahigkeit in einfachen und kom
plizierten Situationen (Mehrfachhandlung). 

D) Arbeitsfahigkeit. 
1) Erregbarkeit und Schreckhaftigkeit bel Ruhe und Be

wegung der Glieder. 
2) Uebungsfahigkeit, quantitativ und qualitativ (An

passung- und Auffassung, Merkfahigkeit und Geschick
lichkeit). 

3) Ermiidbarkeit bei 
a) geiKtiger (Aufmerksamkeits-) ~ L . t 
b) korperlicher ~ elS ung. 

E). Gesamtverhalten: Tatbereitschaft. 
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Sie werden nun die Frage erheben: Wie steUt sich die 
Praxis zu unseren Untersuchungen? Sind die Leuta, die im 
Laboratorium auf Grund des experimentellen Befundes als 
ausgezeichnete Fahrer anzusehen sind. auch in der Praxis 
(lfstklassig, und versagen umgekehrt diejenigen, die im La
boratorium als minderwertig bezeichnet werden, auch beim 
Fahrdienst drauBen im Leben? Um das Verhaltnis zwischen 
Theorie und Praxis, zwischen experimentellem Gutachten und 
Bewahrung im Leben sicher zu stellen, forderten die ein
zelneu Kommandostellen Listen ein von den Laboratorien 
und Fahrschulen, in die unabllltngig von einander der psy
chologische Gutachter sowie der Fahrlehrer, der den Mann 
zur Ausbildung bekommen hatte, ihre AU8sagen eintrugen. 
Alle Fehler der experimentellen Untersuchung mullien da
durch ohne weiteres ans Tageslicht kommen, zumal die Be
rufschauffeure und Praktiker der Sache zunachst mifitrauisch 
gpgeniiberstauden. Das Laboratorium hat die Aufgabe, nicht 
nur die Ungeeigneten von der Fahrausbildung aU8zuschalten, 
sondern auch die Geeigneten ie nach dem Grade ihrer Ge
eignetheit in verschiedene Klassen zu teilen, damit jeder 
Fahrschiiler einer individuellen Ansbildnng teilhaftig wird. 
Die besonders gut Geeigneten kommen in einen Schnell
kursus, da sie infolge ihrer guten Anlagen 1l.ngleich schneller 
zu tiichtigen Fahrerrr ausgebildet werden konnen als die 
nachste Klasse, der Durchschnitt, der nur eine mittlere, nor
male Veranlagung aufweist. Die Klasse der versuchsweise 
Zngelassenen schlielllich niuB besonders pllegUch behandelt 
we'rden, da dann noch e\·ent. die Moglichkeit bestpht, aus 
ihnen brauchbare Fahrer zu macben. Leute beispielsweise 
mit hoher Ermiidbarkeit bekommen einen Lehrgang, wo sie 
ofters kiirzere Zeit, aber mit langeren Ruhepausen als der 
Darchschnitt iiben. Lente wiederum mit groBer Befangen
heit und Schiichternheit miissen von dem grollstltdtischen 
Fahrlehrer aaf Anweisung des Priifungs-Laboratoriums be
BonderA ruhig und zutunlich angefaBt werden. Durch stii.n· 
dige Fiihlungnahme der Fahrlehrer mit den Priifungs-Labo
ratorien ist somit eine gute und indi viduelle Ausbildung 
moglich. 

Die Uebereinstimmungen zwischen der theoretischen 
Analyse im Laboratorium und den Erfahrungen der Praxis 
waren so erfreulich, daB das erate Versuchslaboratorium in 
Berlin bald etatmaBig wurde und daB sofort 3 weioore Prii
ungs- Laboratorian bei andern Ersatza bteilungen ins Leben 
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gerufen wurden. Gegenwartig hat jede Kraftfahrerersatzab
teilung in ihrem Etat, der also auch fiir die Friedensverhll.\t
nisse maJ3gebend ist, ein Priifungs-Laboratol'ium vorgesehen~ 
und wir haben gegenwartig 14 psychologische Priifstellen in 
allen Teilen Deutschlands. Hatten sich zwisc~en Theorie 
und Praxis Unstimmigkeiten ergeben, so ware 'die Ausbrei
tung des psychologischen Priifungswesens im Beere durch
aus unmoglich gewesen, zumal erhebliches MiJ3trauen an 
vielen Dienststellen zu iiberwinden war. Bald aber kamen 
auch unsere tiichtigsten Fahrlehrer und baten, im Labora
torium untersucht zu werden, da sie, iiberz-eugt von der 
Giite des psychologischen Priifungsverfahrens, nun auch iiber 
sich selbst ein Gutachten zu erhalten wiinschten, das auch 
fUr sie, etwa bei Gerichtsverhandlungen infolge von Zu
sammenstOJ3en, groJ3en Wert besitzen muJ3te. Die tagtagliche 
Erfahrung hatte somit aus den grof3ten Skeptikern wahre 
Enthusiasten gemacht, die in ibren Fach verbll.nden auch fUr 
die Einfiihrung der experimentellen Eignuogspriifung fUr 
Zivilfahrer Propaganda trieben. 

Jedenfalls steht fest, daB fUr eine rasche und gute Er
satzgestellung die experimentelle Eignungspriifung im mo
dernen Beereswesen nicht entbehrt werden kann. Die Fran
zosen haben, wie erwahnt, Fliegerpriifstellen, die ItalieneI" 
desgleichen und die Amerikaner sollen gegen 200 Psycho
logen bei del' Rekrutierung angestellt haben. In Deutsch
land ist die Priifung der Kraftfahrer vollstll.ndig durchorga
nisiert, iiber die Fliegereignung sowie die Befll.higung zum 
Funker sind von andern Dienststellen Versuche unternommen 
worden, die ebenfalls gute Erfolge verheiLlen. 

3) Das Priifu-ngs-L aboratorium der sll.chsischen 
Staatseisenbahn nnd andere Fahrerpriifstellen. 

Kaum war das erste Priifungs-Laboratorium in Berlin in 
Betrieb genommen, da meldete sich von Dresden her -del' 
Herr Pl'lI.sident der Sachsischen Staatseisenbahnen, Dr_ 
Ulbricht. Sofort ging er daran, unsere Methoden zu stu
dieren und, orientiert tiber die Grundlagen der experimen
tellen Untersuchung, schritt er sogleich dazu, ein staatliches 
Laboratorium der Sachsischen Staatseisenbahnen in Dresden 
einzurichten, wo aUe Lokomotivfiihrer vor ihrer Anstellung 
als Beamte untersucht werden sollen. Die dortige Priifstelle 
iibernahm einen wesentlichen Teil unserer Priifungsmethoden 



und hat auch dort in der Praxis. gute Erfahrungen gemacht. 
wie Hr. Baurat Dr. Sohreiber, der die Untersuchungen duroh
fiihrt, sehr bald berichten konnte. Das Dresdener Labora
torium ist vorziiglioh organisiert und es wird dort ausge
zeiohnet gearbeitet, aber trotzdem kann man vielleicht den 
Wunsch nioht ununterdriickt lassen: Moge auch dort ein 
Faohpsychologe zu den Untersuohungen herangezogen 
werden! Ich bin iiberzeugt, daB der Fachpsyohologe, der 
die etwas anderen Bedingungen des Fahrdienstes des Loko
motivfiihrers studiert - man denke an die groBe bewegte 
Masse des Eisenbabnzuges, die teilweise andersartigen Ge
fahren fiir den FUhrer u. a. m -, eine Reihe neuer Prii
fungsvorschlage maohen diirfte, die zweeks Ergltnzung aueh 
nooh wesentlioh andere Seiten der Beanspruohung des Lokomb
tivfiihrers zu sondieren hitten. Dooh freuen wir JIDS iiber die 
Tatkraft des HerrnEisenbahnprasidenten, der raseh entsohlo"8sen 
daran ging, die Organisation der Eisenbahnen im Interesse 
der Sioherheit des Pllblikums erheblieh zu verbessern; Hr. 
Dr. Ulbricht, der sioh um die Sioherungsmai3nahmen des 
Eisenoahnverkehrs wohlverdient gemaoht hat, sagte sieh 
sehr riohtig: ,.Was nlltzen die besten Sioherungsmai3nahmen, 
wenn der Mann auf der Lokomotive eine Sohlafmiitze 1st oder 
eine zu lange Leitung besitzt?« 

Der Lokomotivfiihrer sitzt im Dresdener Priifungslabo
ratorium an einem Tisch, auf dem Wasserstandsglas und 
Dampfdrllokmesser sioh befinden, die er zu beobachten und 
in bestimmter Weise zu bedienen hat. (Abb. 9.) Vor ibm steht 
eine Tafel mit einem Sohienenbild. Auf ihr erscheinen die 
Signale, die ibm aus der Praxis des Eisenbahndienstes her 
gelaufig sind. Bel jedem gefahrdrohenden Signal ist in einer 
bestimmten Weise blitzartig sohnell zu reagieren, teils ein
fach, teils komplex. Die psyohologische Situation ist also 
folgende: Gleiohzeitige Beaohtung von Wasserstandsglas, 
Dampfdruckmesser sowie der Fahrstreoke und stete Reaktions
bereitschaft auf gefahrdrohende Signale hin, die mit blitz
sohneller Reaktion zu beantworten sind. Die Belunde werden 
eingehend verrechnet und in einen Personalbogen einge
tragen. 

Diese Reaktionspriifung stellt nur aine Seite der Dres
dener Priifung dar. Entsprechend den Erfordernissen des 
Eisenbahndienstes kommen nun noch eine Reihe andrer Prii
fungsverfahren zur Durchfiihrung, die teils von bestehenden 
Einrichtungen iibemonimen, teils aber auch neu ausgebildet 

Moede, Experimpntalpsychologie. a 
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sind. Wir erwahnen die Untersuchung des Ortsgedltchtnisses 
fUr ruhende und bewegte Massenpunkte, die Fahigkeit der 
Geschwindigkeitsschatzung, die Ermiidungspriifung, die Ge
dachtnisprobe bei Storungsreizen nnd die Bestimmung der 
&llgemeinell Erregbarkeit '). 

Da die Priifung fUr Lokomotivfiihrer sich in Sachsen be
wlihrte, wurde sie sehr bald auch auf Stations8ssistenten ausge
dehnt. Bei dem wissenschaftIichen Forschungsdrange sowie 
dem erusten Arbeitsbetrieb des Dresdener Priifungslaborato
riums kann man wohl eine mannigfache Fortbildung der be
stehenden Einrichtung erhoffen. Vom Stationsassistenten wird 

Abb. n. 
Dresdener .prilfungslaboratorium filr Lokomotivfilhrer: Priifraum. 

unter anderem auch ain vorziiglichas Gedachtnis verlangt; 
sie miissen die Zugnummern und sonstige Meldungen gut im 
Gedlichtnis behalten, auch wenn sie mannigfach abgelenkt 
nnd gestOrt werden. Entsprechend diesen Bedingungen der 
Praxis wird im Laboratorium ein Gedachtnisversuoh mit 
Storungsreizen vorgenommen, der ein experimentelles Urteil 

1) Mittlerweile hat Baurat Schreiber eine Beschreibung des Pril
fungs-Laboratorinms gegeben. Zeitschrift des Vereins dentscher luge
nieure, .Tahrg. 19H, S. 446 ff. Sonderabdrllcke sind erhlUtlich. 
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liber die Giite des Gedll.ohtniasea eines Priiflings abgibt, 
dessen Beurteilung im Laboratorium ungleioh billiger ist als 
in der Praxis, wo ja aus dem Versagen eines Beamten 1m 
Dienste naohtrll.glioh auoh ein Urteil iiber seine Qua.1itll.ten 
moglich wird. 

Das D.resdener Priifangs-Laboratorium baut sioh auf dem 
gleichen Prinzip auf wie jedwede Einrichtung zur experi
mentellen Eignung~priifung: Auf Grund einer eingehenden 
Berufskunde und eines Studiums der Berufsanfordernngen 
lsi im Laboratorium ein Sohema der Wirklichkeit zu ent
werfen, wo' auf wissensohaftlicher Grnndlage diejenigen 
Funktionen rein und sauber gepriift werden, die fiir eine er
folgreiohe Praxis unseres Priiflings unbedingt vonnoten sind. 
Die analytisohe und systematische Funktionspriifung, nicht 
aber banaler Abklatsoh der Praxis und ihrer Einriohtungen, 
dies ist das Ziel, dem die Organisation jeder Berufapriifstelle 
naohzustreben hat. Je nach der Griindliohkeit, mit der die 
Bedingungen von· dem Berufspsychologen studiert werden 
und je nach der Vollstll.ndigkeit der erfaBten berufsnotwen
digen Funktionen sind natiirlich die Priifungsverfahren mehr 
oder weniger vollkommen. Aber um untaugliche Kandidaten 
auszu80heiden und um besonders gut befli.higte zu erfassen, 
um also die Spitzenleistungen der Praxis auch durch einen 
Priifungsbefund zu kennzeiobnen, zu diesem Behufe diirfte 
keine allzu groBe Arbeit des Bernfsfachmannes sowie des 
Fachpsychologen erforderlloh seln. Die Eiohung der Me
thoden duroh die Praxis, wo dooh auch immer gute und 
sohlechte Beruflangehorige zu linden sind, ist ein untriig
liohes experimentelles Mittel zur Feststellung dafiir, ob wir 
mit unseren Priifungsmethoden auf dem richtigen Wege sind 
oder nicht. 

Es wiirde ein Glied in der Kette der Verkehrsmittel 
feblen, '\I{enn Hooh-, Untergrnnd- und StraBenbahnen nioht 
auoh Bemiihungen in Sachen der psyohologisohen Eignungs
priifung angestellt hll.tten. Die Versuche, die an manohen 
Stellen uuternommen worden, Z. B. von Stern in Hambiirg, 
geben zu der Hofinung Anld, daB aucb bier sehr bald be
sondere Priifungsverfahren ausgebildet werden diirften, die 
ala ein vOllgiltiges Priifungsmittel fUr die Annahme der 
Fahrer anzusehen sind. Es ist ja keineswega so, als ob 
durob den guten und zuverlli.ssigen Fahrer nur die Sicherheit 
des Pablikums erhoht wird, auoh der Unternehmer selhat 
bat das allergroJ3te Interesse an gaten Fahrern, die natar-

3' 
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gem lUI dnrch sachgemlU3e Bedienung des Wagens sehr viel 
sparsamer arbeiten und uugleich weniger Material ver
schwenden. Nicht nur durch Verhiitung von Ungliicksfltllen 
werden Kosten gespart, auch durch vorsichtiges Anfahren 
und Kurvenfahren, sowie Anpassung aller Reaktionen an die 
Geschwindigkeit des Wagens ist eine sehr hohe Ersparnis 
an Betriebs- und Materialkosten moglich. Wird das Material 
dagegen arg geschunden, so werden, ga,nz abgesehen von 
Ungliicksfltllen, durch die schlechten Fahrer den Ge
sellschaften die mannigfachsten Mehrkosten erwachsen. 
Sache von zweckentsprechenden Priifungseinrichtnngen ist 
es, aIle diese Eigenschaften durch besondere Verfahren zu 
erfassen, die fUr die rentable Verwendung eines Mannes im 
Interesse des Unternehmers, aber vor allen Dingen auch im 
Interesse des Angestenten selbst erwiinscht sind. 

4) Erge bnis se der Kraftfahrer- Eigll ungspriifnng. 

Ehe wir das Verkehrsgewerbe verlassen, mochte ich Sie 
lediglich mit einigen Ergebnissen unserer Untersuchungen an 
Kraftfahrern bekannt machen, die allgemeiI).es Interesse 
finden diirften. Kurve Abb. 10 deckt die Beziehungen auf, 
die zwischen Alter und Kraftfahrereignung bestehen. Sie 
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erkennen, wie die Knrve nm das 40. Jahr herum einen sehr 
bltUigen Abstieg nimmt. GewiB spielt die Zuflilligkeit des 
Mensch en materials eine gewi88e Rolle, doch mlichte ich be
merken, daB del' Kurve etwa 1500 Untersuchungen zugrnnde 
liegen, so daB wohl mit gutem Recht von einer gewissen 
GesetzmliBigkeit del' Beziehung zwischen Kl'aftfahrereignnng 
und Alter gesprochen werden kann. Natiirlich handelt es 
sich bel dieBen Beziehungen um Mittelwerte, so daB es selbst
redend nicht ausgeschloBlen 1st und anch vorkommt, daB wir 
durchaus ungeeignete 18jlihrige, dagegen abel' anch gut
geeignete 45 jlihrige finden. 
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Abb. 11. 
J,pistung und Lebensltlter in der Textilbra.nche nltch W. Bemltys. 

Mit diesel' Knrve wollen wir einige Kurven del' indnstri
ellen Praxis vergleichen, die in Abb. 11 und Abb. 12 wieder
gegeben sind. Man kann bier eine analoge Frage erheben, 
in welchem Verhliltnis wohl del' reine Akkol'dverdienst zum 
Lebensalter steht, wenn man aIle stlirenden Einfliisse ab
rechnet. Sie el'kennen ani den Leistungskurven (nach Frliulein 
Bernays), wie die Leistungsflihigkeit in del' Textilbranche 
ebenfalls um das 40. Jahr herum ganz erheblich zn sinken 
pflegt. Die Leistungsfahigkeit del' einzelnen Geschlechter 
ist hier duroh die dioke und diinne Linie wiedergegeben. 
Die Kurve von Bienkowski Abb. 12 zeigt ebenfalls den schar
fen Absturz dar Leistnngsflibigkeit um das 40. Jahr herum. 



loh will Sie nun nioht mit all den mannigfaohen Ver
suohen zur experimentellen Eignungspriifung ermiiden, die 
in Deutsohland an manohen Orten unternommen worden 
sind, sondern lediglioh nooh auf die Untersuohungen von 
Dr. Lipmann und Fraulein Krais iiber die Eignung zur 
Buohdruokerin und Setzerin hinweisen 1). In der graphisohE)n 

Abb. 12. 
Leistung· und Lebensalter in der elektrotechnischen Branche 

nach Bienkowski. 

Branohe gibt es eine Reihe von Berufen, die ebenfaHs als 
hoohqualifiziert anzusehen sind und bei denen infolgedessen, 
ioh erinnere nur an die Masohinensetzer, eine ganz erheb
Hohe Auslese beobaohtet wird. Die AussoheidungszifiQr ist 

1) Ein Programm zur analytischen Funktionspriifung des Schrift
setzers entwarf ich 1914 und stellte einige Versuchsanordnungen 
davon gemeinsam mit Dr. Piorkowski auf der Bugra Leipzig aus. 
Vgl. Piorkowski: Beitrage zur psychologischen Methodolo
gie der wirtschaftlichen Berufseignnng. 2. Auf). Leipzig 1919. 
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naturlieh liir die einzelnen Zweige sehr versehieden, in jedem 
Falle aber fur den Psyehologen li.uf.lerst wertvoll. Lipmann 
bemiiht sieh, zum. Zweeke der EignungsprUfang nieht nur 
einfaehe und komplexe Fii.higkeiten zu untersuehen, sondam 
er legt der Priifung aueh komplexe Leistungen zu
grunde. 

Bisher hatten Sie gesehen, daB in all den angefiihrten 
VerBuchen vorwiegend systemathehe Funktionaanaly
sen, also mogliehst vollstli.ndige Priifungen aIler notwendigen 
naekten FlI.hlgkeiten angestrebt worden waren. Ist eine syste
matische Funktionsanalyse nicht moglioh, so wird man sieh mit 
einigen Stiehprobenversuohen von hohem Symptomwerte, 
Bogenannten Tests, in der Untersuohung zu begnugen haben und 
sohlietllioh kann man, wenn die Verhli.ltnisse dies gestatten, aueh 
beruflieh einfaehe oder komplexe Leistungen als Prii
fungsmittel heranziehen. Zu erwii.hnen ist sehli~Blieh noeh das 
Frageprinzip vieler Berufsberater bei den Stellenvermittlungli
bureaus, die vorwiegend mit dem Mittel des Abfra/!,ens von 
Eigensehaften arbeiten, einem Mittel, daB in der Hand des 
Faehmannes ebenfaHs gute Friiohte zeitigen kann, sofern man 
sieh vor Suggestionsfragen hiitet sowie vor Fragen der 
Selbstbeurteilung in Aeht nimmt, wo der Kandidat anzugeben 
hat, ob er beseheiden, sittS8m, ehrgeizig ist oder nieht. 
Ihnen ist ja allen der schone Spruoh Goethes bekannt, daB 
nur die Lumpe beseheiden sind, so daB wir also ein sehwel
lendes Selbstbewutltsein allen iltrebsamen Priiflingen zu
billigen mussen. Das Ausfrageprinzip ist besonders in Ame
rika ublioh, wo der Stellungsuehende iiber 100 Fragen zu 
beantworten hat, die, wenn er sie wirklich beantworten kann 
und will, so zahlreich und ersohopfend gehaIten sind, dall 
dann die Beratungstelle gar nioht erst aufgesucht zu werden 
braucht. Denn der Berater setzt die Kenntnis Alles dessen 
beim Priifling voraus, was er auf Grund einer eingehenden 
Untersuchung erat zu erarbeiten hat. Kennt der junge 
Mensch aber sioh genau, iiberbliokt er seine intellektuellen 
und moralischen Anlagen, so wi1re der Gang zum Berufs
berater doch wohl unnotig und es kli.me lediglieh die Stellen
vermittlung in Frage. 

BUcken wir zuriick, so haben wir folgende Mittel der 
Berufsberatung und Eignun/!'spriifungen: Systematisohe 
FunKtionsanalysen, Stichprobenversuche mit hohem Symptom
werte, Abnahme einfacher und komplexer Berufsleistungen, 
Ausfrageprinzip. Die Berufskunde selbst kann in II.hnlieher 
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Weise mannigfach in Angrifl genommen werden, teils un
mittelbar durch experimentelle Arbeitsstudien, teils mittel bar 
durch systematische und gelegentliche Befragung von Fach
leuten auf Grund personlicher Wechselgespriiche odeI' sum
marisch dureh Aussendung reieh detaiIlierter Fragebogen, 
aus deren Beantwortung dann, aueh wenn die Unbekannten 
dieser Methode ganz erheblieh sind, dennoch maneherlei Ge
sichtspunkte gewonnen werden konnen, wie Dr. Lipmanns 
Erfahrungen zeigen 1). 

AHe diese Mittel der Berufskunde und Berufsberatung 
sind in der Hand des Kundigen wohl zu gebrauchen, wenn
gleich es das Ziel der Forschung sein muJ3, mogliehst syste
matische Funktionsanalysen anzustellen. Doch vorerst miissen 
wir zufrieden sein, wenn wir iiberhaupt auf einem Wege 
und mit einem Verfahren zum Ziel gelangen, das einen er
hebliehen Prozentsatz von TreHern mit sieh bringt, so daB 
Theorie und Praxis eine angemessene Uebereinstimmung 
aufweisen. Die Vervollkommnung der Methoden wird nieht 
auf sieh warten lassen, lief doeh auch die erste Dampf
maschine keineswegs so wie die heutige. 

5) Bedenken del' Praxis. 

Eine schwerwiegende Frage wird sieh Ihnen aufdriingen: 
Wie wird wohl die Praxis darauf reagieren? Gewisse 
Widerstiinde gegen etwas Neues sind immer da. Sie werden 
geneigt sein zu sagen: Der Arbeiter wird sieh die Unter
suchung nicht gefaUen lassen. Das seheint mir aber sehr 
fraglieh, da er doeh aueh vor Antritt seiner Stellung vom 
Vertrauensarzt untersueht wird. Weiterhin ist beinahe jeder 
Mann dureh die Sehule des Militars gegangen, dort hat er 
tausend Spezialisten kennen gelernt, von denen er sieh nie
mals hat triiumen lassen, und er hat die schwersten EingriHe 
in seinen Korper iiber sieh ergehen lassen mussen. Hier 
dagegen, bei del' Berufseignungspriifung wird er sieh im wohl
verstandenen eigenen Interesse kaum widerspenstig zeigen, 
denn es soU doeh festgestellt werden, an welcher Arbeits
stelle er am brauchbarsten ist und am meisten verdienen 
kann. Die Generalkommission der Gewerkschaften 
setzt infolgedessen aueh allen Einriehtungen zur Erkennung 
der geistig-korperlichen Geeignetheit keinen Widerstand ent-

1) Lipmann: Psycho!ogische Berufsheratung. Berlin 1918. 
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gegen, sondern will sie evtl. sogar materiell unterstiitzen, wie 
Stadtrat Sassenbaoh 1m Zentralinstitut fiir Erziehung und 
Unterrioht gelegentlioh eines Kurses fiir Berufsberatung in 
-eindruoksvollen Worten ausfiihrte 1). Die experimentelle Eig
nungspriifung will ja niohts anderes als auf objektiver und 
unparteiischer Grundlage ein Urteil iiber die bestmogliohe 
Verwendbarkeit des Einzelnen fallen, damit del' Arbeit
nehmer nioht an ungeeignete Arbeit.splatze kommt, wo ihm 
die Arbeit nioht reoht von der Hand geht, wo er autlerdem 
viel Au s soh u B maoht, und L 0 h nab z ii g e erhalt, sondern 
vielmehr dorthin, wo er Freude an seiner Arbeit erlebt, da
mit er selbst und sohlieBlioh auoh del' Unternehmer zufrieden
gestellt wird, dem daran liegt, die groBtmogliohe Nutz
leistung aus der Masohine und dem Betrieb herauszuholen. 
Zeigt das Ergebnis del' Priifung, dati ein Arbeitnehmer z. B. 
fUr optisohe Feineinstellungen nioht zweokmaBig verwandt 
werden kann, so ist damit keineswegs eine Disqualifikation und 
Aburteilung gegeben, sondern er kann sehr wohl in anderer 
Hinsioht Vorziige und Hoohleistungen aufweisen, die ihn zu 
einer anderen Al'beitsstelle pradestinieren. Die Andersartig
keit del' mensohliohen Anlage ist niemals als Ueber- oder 
Minderwertigkeit aufzufassen und die bunte. Fiille del' Ver
wendungsmogliohkeiten del' GroBindustrie kommt den mannig
iaohsten Spielarten del' mensohliohen Anlage in erfreulicher 
Weise entgegen. Eine Deklassierung ist daher duroh den 
Auslall del' Eignungspriifung kaum gegeben. Wenn z. B. 
die korperliohe und seelisohe Besohaffe~heit del' Minner und 
Frauen versohieden ist, so ist damit keinesfalls die Deklas
sierung des einen Gesohleohtes ausgesproehen. Warum del' 
Langsehadel vor dem Rundsohiidel, del' Briinette VOl' dem 
Blonden. del' Blauaugige VOl' dem Braunaugigen eine Rangstufe 
in del' Gattung Mensoh voraus sein solIte, ist wirklioh nioht 
einzusehen. Wenn ein Mann z. B. nioht gleiohzeitig zwei 
-oder drei Vorgange mit Auge und Ohr beaohten kann, so wird 
er sieh vielleioht als vorziiglieh bei dam augenbliokliehen Er
fassen auoh komplexer Dinge erweisen. Wenn er qualitativ 
andel'S ist, so miissen wir ·ihn eben an den Posten stellen, 
wo er diese seine Eigensohaften gut verwerten kann. Damit 
brauoht keine Zensur iiber seine Qualitat gegeben zu sein. 
Harten del' Entlassung konnen vermieden werden, wenn 

I) »Concordia" Nr. 18. 19 und 20. Sept. Okt. 1918. Separat
Ahdruck S. 26 ff. 
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objektiv festgestellt ist, dati mangelnde Anlage, nicht boser 
Wille Ursache des Leistungsausfalles ist. 1m Interesse der 
Privat- und Volkswirtschaft, im Interesse des Arbeitnebmers 
und Arbeitgebers wird sich die experimentelle Eignungs
priifung wohl allmahlich einbiirgern, was durchaus zu 
wiinschen ware. 

Ein andt'rer Einwand wird sioh Ibnen vordriingen: 
Wenn man sich nicht straubt gegen die Untersuchung, ist 
sie denn nicht iiberhaupt iibl'rfliissig, da wir doch in der 
Praxis schon ahnliche Methoden haben? So latit man bei
spielweise oftmals einen Lebrling vor seiner Einstellung zur 
Probe einen Wtirfel feilen. Diese Probe ist zwar gegenwartig 
schon etwas veraltet, aber dennoch im Gebrauch. Vom 
wissenschaftlichen Standpunkte aus erscheint sie auBel'st be
denklich. Denn man verl&ngt von dem Lehrling als fertige 
Leis tung dasjenige, wozu er erst erzogen werden solI. Dies 
scheint mir etwa so zu sein, al8 ob man einem Beinoperierten,. 
der Tanzer werden mochte, sagt: »Nun tanze lose. Aufgabe 
der Eignungspriifung ist es dagegen doch, durch analytische 
und systematische Untersuchung lediglich festzustellen, ob 
gute Fahigkeiten vorhanden sind, die zu beruflichen Lei
stungen geeignet machen. 1m FaIle des Beinoperierten 
wtirden wir also unter anderem feststellen, ob eine hin
reichende Gelenkempfindlicbkeit, Beweglichkeit, Kraftleistung 
der Glieder u. a. m. vorhanden sind, ob weiterhin ein 
Gefiihl fiir Rhythmus da ist und schliefHich eine Uebungs
fahigkeit in bestimmter Ricbtung und GroBe besteht. Trifft. 
dies Alles zu, dann wird man gute Leistungen im Berufe 
voraussagen konnen bei sonst giinstigen Entwicklungsbe
dingnngen. In II.hnlicher Weise wiirden wir bei dem Lehrling, 
der die Feile bedienen solI, festzustellen haben, ob Gelenk
empfindlichkeit, Druck- und Widerstandsgefiihl der Hand, 
GIeichmiiBigkeit des Arbeitsrhythmus und anderes mehr 
vorhanden sind, und hatten dies in unserem Gutachten zu 
formulieren. Gewisse vorwissenschaftliche Priifungsverfahren 
sind an einzelnen Stellen der Industria teilweise eingl'fiihrt. 
Der Meister in der Weberei zum Beispiel pflegt slch die 
Fingerkuppen der Arbeiterinnen anzusehen, um festzustellen, 
ob nicht etwa durch landwirtschaftliche Arbeit eine Ver
dickung, Unempfindlichkeit und Ungelenkigkeit der Finger 
vorhanden ist. Der Chef des Warenhauses sieht sich das 
Aeutiere seiner Verkauferin »mit und ohne Hute an, der 
Ballettlehrer beschaut die Form der Beine seiner zukiinftigen 
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Sobutzbefohlenen. 1m allgemeinen 1st aber die Annahme 
der SteIlungsuohenden inierst verbesserungsbediirftig. Der 
allgemeine Eindrnok, den der einzelne maoht, gibt zwar 
oftmals mannigfaohe Aufsohliisse, dooh kann er auoh zu Un
gunsten des Anwirters anslaIlen, ohDe daB dieser dafiir kann. 
Jeden Wasserkopf zum Beispiel fUr einen ldioten zu halten, 
hioBe MinD em wie Helmholtz und Menzel bitteres Unrooht 
tun. Die Zeugnisse weiter sind sehr fragwiirdlge Unterlagen 
filr die Einstellung, so daB einige Praktiker versiohern, der 
Zustand, in dem sie sioh befinden, sei ihnen wertvoller als 
ihr InbaIt. Das einzige Mittel um festzustelleD, wes Geistes 
Kind der einzelne ist, lautet eben: LaB ibn reagieren. Die 
BeobaohtuDg seines Benehmens, die UnterbaItung mit ihm 
bringen sohon ungleioh mebr, teilwf)ise auoh wertvolle An
gaben, heraus. Das Ideal aber bleibt sioherlioh die psyoho., 
logisobe Untersuehung mit ihren mannigfaoben Hilfsmitteln, 
unter denen die experimentelle Funktionsanalyse an erater 
Stelle zu stehen hat. Kann man sie lohnell durehfiibren, 
so ersohlieBen sioh neue iuBent fruohtbare Wege der Be
triebstiibrung. Nehmen wir an, es stehen 50 Arbeiter vor 
dem Fabriktor uud begebren EinlaB, 80 wire es doob sebr 
zweokmiLlig, wenn man sie zuniobsi einer kurzen Unier
suehung im Priifllngs-Laboratoriwn nnterzieht, um sie dann 
an die einzelnen Arbeitsplitze anlzuteilen. 

Ein letzter Einwand sohlieBliob wild auf die Entwiok
lung der Industrie hinweisen wollen und ausfiihren, daB in-
10Ige dieser Entwiekiungsriobtungen der Mann mit seiner 
Qualititsarbeit iiberhaupt ausgesohaltet wird. Das stimmt 
nur in sehr geringem MaBe. GewiLI werden eine Fiille von 
Menschen in den Fabriken zu Ganzautomaten und Masohinen. 
Aber sohon wenn Arbeitsrhythmus und Arbeitsart nioht ganz 
vollstindig von der Masehine abhil.ngen, so sind Untersohiede 
in der U ebungsfihlgkeit, der Ermiidbarkeit sowie der Kon
zentration der Arbeitsieistung gegeben, die den versobiedenen 
Ausfall der Leistung ~aoh Menge und Qualitltt bedingen und 
die im Experiment geilebenenfalls zu erfassen sind. 1m 
allgemeinen dagegen ist die Riohtung der Entwioklung der 
Gro.8industrie, betraohten wir sie vom psyehophysisoben 
Standpunkte aUB, eine andere. 

1m allgemeinen tritt eine Versohiebung der Arbeits· 
leistung auf die kieinen und kleinsten Muskein ein. 

Die groBen Muskelgruppen werden entlastet zu Lasten 
der kleinen, so da.8 sohIieBlioh die kieinsten MuskeIn mehr 
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und mehr beansprueht werden. Es trilt zwar eine Ent
lastung der pbysisehen Energie ein, aber eine zu
nehmende Belastung der psychischenl). Nehmen wir 
ain Beispiel, das die Sachlage klar macht: denken wir an 
die Entwicklung des Schiffes. Zunachst haben wir den Ein
baum, dann das Ruderboot, darauf das Segel boot und schlieB
lich das Motorboot. Bei dem Einbaum ruht der Korper 
auf den Sohlen und der Schiffer stoat mit der gesamten 
Muskulatur seines Korpers das Boot vorwarts; bei dem 
Ruderboot ruhen schon mehr Muskeln, da nun schon groBe 
Muskelgrnppen entspannt sind und wesentlich geringere 
Partien die Arbeit leisten; beim Segelboot weiter ist die 
Anzahl rnhender Muskeln noeh groBer und schlieBlich beim 
Motorboot I!"eniigt zur· Vorwartsbewegung des Bootes das 
Spiel der Hand- und Fingermuskeln. Gleichzeitig aber mit 
der Entlastung der groBen Mnsknlatur steigt der· Anspruch 
an die psychische Energie. Dureh die grotie Geschwindig
keit wird eine erhohte Aufmerksamkeit verlangt und der 
Mann, der den Einb'aum vortrefflich bedient, versagt viel
leicht schon beim Segel boot, wenn er der nenen Situation 
sich nicht anpassen kann und ihr nicht gewaehsen ist. Beim 
Motorboot und Dampfer schlieBlieh ist eine Arbeitsteilung 
der psychischen und physischen Energie notig. Wir haben 
einen Mann auf der Kommandobriicke, der nur beobachtet, 
der seine Aufmerksamkeit darauf verwendet,' wie er das 
Schiff zu lenken hat und der der Sachlage entsprechend 
Entschlusse faBt. Ibm untergeordnet sind dann diejenigen 
Leute, die Steuer und Maschine bedienen, die also das in 
die Tat umsetzen, was die psychische Energie will. So 
haben wir es tausendfltltig, daB zunehmende Entlastung der 
groben Muskulatur, aber wachsende Belastung kleinster 
Mus.kelgruppen eintritt, die nun sehr oft nur mit erhobter 
Anspannung von Aufmerksamkeit und Willen zweekdienlich 
arbeiten konnen. 

6) Stand der experimentellen Untersuchungs
methodik. 

Der Stand der experimentellen Untersuehungsmethodik 
setzt uns in die Lage, daB wir schon jetzt eine Fulle von 
industriellen Berufen untersuchen konnen. Nehmen wir zum 

1) Moede: l'sychophysik del' Arbeit. Archiy fiir Plldag'ogik II. 
1914 S. 66 ff. 
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Beispiel an, es kame bei einer Gattung von Arbeitern be
sonders tiichtige Sinnesleistung in Frage; wir verlangen zum 
Beispiel ein gutes Farbsehen und Unterscheidungsvermogen 
von Helligkeiten. In der Farberei beispielsweise sind die 
erlorderlichen Unterscheidungsleistungen des Auges hinsicht
lich Farbigkeit und HeIligkeit des StoUes ganz erheblich 
und die bewahrte~ Einfarber leisten denn auch am Apparat, 
der diese Eigenschaften priift, ganz Erstaunliches. Bekannt 
sind die Samteinfll.rber geworden, die Helligkeitsunterschiede 
noch erkennen konnen, wo das normale Auge schon langst 
versagt. Ohne bestimmte Anlage wird diese Berufsleistung 
niemals moglich sein, denn die gro13te Uebung und der vor
ziiglichste »gute Wille« kann die Mangel der Farbentiichtig
keit des Auges niemals iiberwinden. Der experimentelle 
Psychologe priift die Unterscheidungsfahigkeit von Farbig
keiten sowie HeIligkeiten am einfachsten mit Hilfe rotierender 
Kreisel. Steckt man z. B. einen weitlen und einen schwarllen 
Kreis so ineinander, daB neben dem weHlen Sektor sich ein 
schwarzer befindet und dreht nun diesen Papierkreis schnell 
um sich selbst, so mischen sich infolge der scbneIlen Rota
tion wei13 und schwarz zu 6inem bestimmten Grauwerte. Die 
Intensitat dieses Grau kann durch Verstellung der Sektoren 
zu einander auf das feinste verandert werden. Will mim 
die Unterscheidungsflihigkeit des Auges fiir HeIligkeiten an 
der Hand der Grauwerte priifen, so bestimmt man diejenige 
GroBe des schwarz en Sektors, der zum weiBen hinzugemischt 
werden mutl, damit ein Zuwachs an Dunkelheit vom Priifling 
eben erfaBt wird. In ahnlicher Weise konnen wir an der 
Hand farbiger Sektoren bestimmen, wie groLl die Unter
schiedsempfindlichkeit fiir Farbengrade ist. Die GroBe des 
Reizes, in unserem FaIle des farbigen oder farblosen Sektors. 
die zu einem bestimmten Ausgangsreiz als Zuwachs oder 
Abzug hinzukommen muB, damit die Veranderung eben vom 
Priifling erfaSt wird, gibt uns ein gutes MaB fiir die Unter
schiedsempfindlichkeit des Auges. Dies Prinzip der Unter
schiedsschwelle, wie der Psychologe sich ausdriickt, ist 
fiir die gesamten Sinnesuntersuchungen zu brauchen. In 
einigen Failen wird man sogenannte absolute SchweIlen ab
leiten, d. h. die Bedingungen, unter denen das erste Rot oder 
die erste schwache Blauempfindung vom Priifling erkannt wird, 
feststellen, in anderen Fallen wiederum Unterschiedsschwellen, 
wo der experimentellen Bestimmung die Urteile der Unter-
8uchungsperson zugrunde liegen: »Jetzt ist die Scheibe eben 



4(; ~ .. 

beller oder dunkler oder deutlicher rot geworden«. Bei ande
ren Sinnespriifungen wiederum bevorzugt man Gleichein
stellungen zweier Grotlen, die ebenfalls sehr gut durch
zufiihren sind. Das Prinzip der Ableitung von Grenz
w erten, teils unmittelbar, teils mittelbar durch Formel, hat 
sich in der Sinnespsychologie bewl1hrt. Der Berufsberater 
tut gut, nicht auf eigene Faust neue Prinzj.pien aufzustellen, 
sondern die in langer wissenscbaftlicher Arbeit bewiihr
ten Untersuchungsverfahren auch fUr Beine Zwecke zu 
iibernehmen, natiirlich. um sie zweckentsprechend umzu
wandeln. 

Sie sehen hier vor sich eine Reihe von Instrumenten 
zur Untersuchung der Sinnesleistungen, wie sie sich in mei
ner Praxis bewlthrt haben und wie ich sie in einem Arbeits
kasten zusammen gestellt habe. Mit diesem Reizhaar unter
Buchen wir z. B. die Druckempfindlichkeit der Haut. Die 
Ll1nge des Haares, das auf die Haut einwirkt nnd eben als 
Beriihrung gespiirt wird, gibt ein MaB fUr die Druckempfind
lichkeit unseres Reagenten. Dort sehen sie einen Raum
Bchwellenapparat, mit dem man die einfachste Raumempfind
lichkeit der Hant priift. Man setzt zwei Spitzen auf die Haut 
3uf und stellt diejenige Entfernung zwischen ihnen fest, wo 
der Priifling angibt: »Jetzt sind es zwei Sjlitzen«. Erst bei 
einer bestimmten Entfernung beider Spitzen, die je nach 
dem untersuchten Teil der Korperoberfll1che ganz verschieden 
ist, erhalten wir das richtige Urteil iiber die Anzahl .del' 
3ufgesetzten Druckspitzen. 

Die Untersuchungsmoglichkeit ist aber keineswegs mit 
den Sinnesleistungen erschopft, sondern wir sind auch in 
der Lage, die sogenannten hoheren Funktionen zu priifen. 
Die kaufmltnnischen Angestellten des Betriebes, Schreibma
schinistinnen, Telefonistinnen u. a. m. konnen daber ebenfalls 
einer psychologischen Untersuchung unterworfen werden. 1). 
Ich verweise Sie hinsichtlich Priifung intellektueller Flthig
keiten auf unsere Untersuchungen Berliner Volksschiiler, die 
in die Begabtenschulen der Stadt Berlin aufgenommen werden 
soUten. Dort lag die Vorauslese in der Hand der Schulen, 
die uns eine Anzahl ihrer Meinung nach gut geeigneter 
SchUler iibersandten. Unsere Aufgabe war es nun, aus der 
FUlle dieser Anwltrter fUr die begrenzte Anzahl der zur 

1) Vergl. Piorko wski: Psycbologlsche Methodologie der wirt 
OIchattIichen Berufseignung. Kav. IV. I,eipzlg 1919. 
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Verfiigung stehenden Platze wiederum die besten auszu
suchen 1). Das Untersuchungsprogramm. nach dem wir vor
gingen, finden sie in dem Schema 3 wiedergegeben. 

Schema 3. 

Ullterso.chungsschema analytischer und synthe
tischer, einfacher und zusammen~esetzter Haupt· 

funktionen des Bewu8tseins. 
I. Aufmerksamkelt uod Koozeotratioosfahigkelt bel 

uomittelbarem uod reproduktivem Material. 
a) Dauerspannung. 
b) Ahlenkbarkeit und Mehrfachhandlung. 
c) Ermiidbarkeit. 

II. (jedachtnis. 
A) Zufiihrung neuen Gedachtnisstoffes. 

a) Gedachtnis fUr sinnl0 s es Material bei verschie
dener Art der Darbietung und verschiedenen Ab
nahmezeiten. 

b) Gedachtnis fiir sinn volle Stoffe bei gleichen Ge
sichtspunkten. 

B) Bestand der vorhandenen Dispositionen, ihre 
Bereitschaft und Abwicklung. 

III. Kombination. 
A) Anschauliche ~ . 
B) Intellektuelle ~ Kombmation. 

a) Gebundene Kombination: Erganzen von Text
liiokl'n, 

b) Freie Kombination: Finden aUer mogliohen sinn
voUen Beziehungen zwisohen drei gegebenen Be
griffen. 

IV. Begriffsbereich. 
A) Bestand an vorhandenen Begriffen nnd seine 

Flus sigkeit. 

1) Vera-I. das Booh: Moede, Piorkowski, Wolff: Die Berliner 
Begabtenschulen oDd die expetimentellen Methoden der Schl1lerao8wabl. 
Beyer u. Silhne, Langens .. l_a 1 Y 17. 
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B) Stiftung neuer begrifflicher Beziehungen. 
a) Heraussuchen des Wesentliohen unter gegebenen 

Elementen. 
b) Finden des Gemeinsamen zwischen gegebenen 

Gliedern einer Reihe. 
0) Erfassen funktionaler Beziehungen zwischen 

Gliedern einer Reihe und zwisohen mehreren Merk
malsreihen. 

V. Urteilsfahigkeit. 
A) Allgemeine Beurteilungen auf Grund: 

a) sachlicher Wertung der Umstli.nde. 
b) seelischer Einfiihlung im Wirklichkeits- nod Bild

versuch sowie bei spraohlicher Darbieinog. 
0) saohlich psyohologischer Wertung. des Tatbestandes. 

B) Beurteilung von Sonderfll.llen. 
a) Erfassen des Wahrscheinlichsten bei gegebenen 

Umstii.nden in dargebotenen Beispielen. 
b) Finden des Zweckmli.f3igsten in einer gegebenen 

Situation. 
c) Kritik des Unwahrscheinlichen und Unmiig

lichen. 

VI. Anschauung und Beobachtungsfihigkeit. 
A) Anschauungsfihigkeit im Wirkliohkeitsversuch 

und bei spraohlicher Darbietung. 
B) Beobachtungssohlirfe und -ergiebigkeit bei kate

gorialer Einstellung. 
a) Aussage iiber Dinge nnd ihre Merkmale im 

BiIdversuoh. 
b) Erfassen von Relationen in der Wahrnehmung auf 

Grundlage von Analysen nod Synthesen im 
Wirklichkeitsversuch. 

Die Eichung unserer Untersuchungsverfahren duroh die 
Praxis wurde ebenfalls in einer· hiesigen Gemeindeschnle 
von Hrn. Rektor Schmidt durohgefiihrt, und in Tabelle 1 
sehen Sie nebeneinander zwei Rangreihen abgedruckt. 

Die eine gibt uns die Rangreihe der Schiiler auf Grund 
der Schli.tzung durch den Lehrer, der sie mehrere Jahre 
hinduroh beobachten konnte und kennt. Daneben befindet 
sich die Flihigkeitsrangreihe, wie sie von Hm. Rektor Schmidt 



Schfiler 

A 
B 
a 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
S 
·0 
P 

<i 
R 
8 
T 
U 
V 
W 
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Tabelle l. 

Kontrollversuche an einer Normalklasse. 

(55. Gemeindeschule, Oberklasse, Rektor Schmidt,) 

Scbll.tzungsreine Fiihigkeltsrang· I Dlfl'erenz 
der Begabung ordnung auf expert-l der Reihen 

dllreh den Lehrer menteller Grundlage 

I 
I 

1 ! 0 
2 2 0 
s 

I 
3 0 

• 7 1/, 3 1/ • 
5 4 1 
6 10 4 

7 'I, 1/2 

8 6 2 
9 9 0 

10 11 
1 I 14 3 
12 13 
13 12 1 
14 5 9 
15 17 2 
16 15 1 
17 20 ;j 

18 16 :I 
19 21 2 
20 19 
21 22 1 
22 18 4 --.. ~----
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DUl'chsohnlttliche Abweichung: 1,9 Rangplatz. 

nach unseren Untersuchungsmethoden abgeleitet wurde. Sie 
erkennen eine betrachtliche Uebereinstimmung zwischen 
beiden Reihen, die fUr unsere Zwecke vollaul geniigt, 
kommt doch lediglich eine mittlere Verschiebung der beiden 
Reihen um 1,9 Rangplatz in Frage. Auch grof.\ere Un
Btimmigkeiten zwischen beiden Reihen wurden zu unseren 
Gunsten aufgeldart. So berichtete z. B. die Schule von 
Schiiler 0, wo die .grof.\te Verschiebung von 9 Rangplatzen 
liegt: »0 8chreibt eine ungeheuerIiche Orthographie, muf.\te 
deswegen viel erdulden, scheute sich bisher vor dem Her
vortreten. c 

Moede, Experimentalpsychologie. 



- 50 

Um Ihnen auoh hier nur ein einziges Beispiel fUr di& 
Untersuohung zu geben, zeige ieh Ihnen einen Kombinations
text. 

Der Erlmndungsritt 
Als ioh zur Kundsohaft in Begleitung von 6 U - -

weggeritten war, hatte - beim - tritt aus - nem Geholz an 
des - jen - - gem Rande plotzlieh in ge - ger Ent - nung" 
- - Sehienenlinie vor mir ge - -. 

Wohl war es mir - - nen Karten bekannt, - - der 
Nlihe - - sen - liege. Und der Haupt - - Des - tes war 
auoh der, - Strang zu - chen und ihn nAh - zu be - ten. 
Be - - war mir von - nem - - ral der - trag ge - ben. 
genauer - er - den, ob Bahnkorper - Te - - - zer
seien und ob - - dem Wall- Feind Ver - - - maB -
geln ge - fen - be oder nieht. 

In dem Text sind zahlreiohe Luoken vorhanden, die 
aber so gewahlt sind, daB der Schuler bei gutem Naoh
denken und eingehender Versenkung in die stehen geblle
benen Teile sehr wohl in der Lage ist, sie saeh- und silben
riohtig aufzufUllen. 

Fassen wir unsere Betrachtungen zusammen, so werden 
Sie erkennen, daB wir auf Grund der wissimsohaftliehen 
Vorarbeit des Experimental-Psyohologen sowie auf Grund der 
bisherigen Erfahrungen in der psyohologisohen Praxis wohl 
in der Lage sein durften, fUr eine Fulle qualifizierter Berule 
naoh eingehender Besohiiftigung mit Ihnen Vorsohlltge fur 
die in Frage kommenden Eignungspriifungen zu machen. 
Neben der rein geistigen Eignung ist naturlioh die korper
liohe Geeignetheit nioht zu vernaohlltssigen. Bei der mllitii.
risohen Kraftfahrereignungspriifung sohlieBt sioh die psyoho
logische Untersuchung an die li.rztliohe an, die uber die 
korperliche Geeignetheit entscheidet sowie naoh groben 
geistigen Storungen fahndet. Durch reiohe Erfahrung hat 
sioh herausgestellt, daB die arztliche Prufung als Voraus
setzung der psyohologischen nicht zu umgehen ist, daB aber die 
psychologische Eignungsprufung 11.18 lI.uBerst wertvolle Er
glf.nzung der arztliohen Untersuchung im Interesse der 
Sicherheit des Verkehrswesens nicht entbehrt werden kann. 
Auoh bei den Fliegerii. kommen neben der rein psychologisohen 
Geeignethelt eine Fiille physiologisoher Bedingungen in Frage, 
die der Kandidat erfiillen mu1l. Dort wird die ltrztliche 



Priifung das Verhalten in verdiinnter Luft IIU studieren 
haben, wobei die Verinderung des Gasvolumens der Leibes
hohlen IIU beriieksiehtigen sein diirfte, sowie das Verhalten 
gegeniiber starken Temperaturuntersehieden. Denn die beste 
Ai:dmerksamkeit, Tatbereitsehaft, Rube und Geistesgegenwart 
wllren IIweeklos, wenn der Korper rein physiologiseh versagte. 

Aul wen soll sieb nun die experimente11e Berufs
eignungspriilung erstreeken? In allererster Linie auf die 
Schulentlassenen, die znkiinftigen Lehrlinge, wird die Ant· 
wort lauten. 1m Interesse eines guten Naehwuehses wird 
man hier Untersuehungszeiten bis lIU einer Stunde als nieht 
zu lang linden, liegt doch in der Qualitlit des Naohwuohses 
die znkiinftige Entwieklung des wirtsehaftlichen Lebens auoh 
miteingesohlossen. Kiirllere Untersuchungsfristen kommen 
fiir die Stellungsuohenden in Frage, die sieh ja tagtlig
Uch in der Fabrik IIweeks Arbeitsaufnabme einfinden. Hier 
kann wahrscheinlieh durch lrurze Stichproben eine a11ererste 
Verteilung der Stellungssuchenden auf die vorhandenen 
Arbeitspllitze vorgenommen werden, und Sache einer welteren, 
feineren Auslese wlire es daun, die nun schon angemessen 
untergebraehten Arbeitnehmer wiedemm zu Spezialdiensten 
herauslIusuehen, falls Bedarf dafiir vorliegt und geeignete 
Personlichkeiten zu linden sind. SchlieBlieh ist an die Be
ratung der Kriegsbesohlidigten nicht in letzter Linie zu 
denken. Bislang hatten wir naturgemliB iiber die industrie11e 
Verwertbarkeit bestimmter Gruppen von Kriegsbeschll.digten 
sehr geringe Erfahrungen. Die Lazarette und Uebungs
schulen fiir Gehirngeschlidigte sind es besonders, die 
vielfaeh aueh experimente11e Verfahren benutllen, einmaJ, 
um die Diagnose des Sohadens sieher IIU stellen und IIU ver
feinern, weiterhin um Uebungstherapie zu treiben, d. h. durch 
eingehende und besondere Uebungen die geschltdigten gei
stigen Krltfte wieder zu entwiokeln und sohlieBlich nm ex
perimentelle Gutachten iiber die Arbeitsfll.higkeit und Be
rufseignung der Lazarett-Entlassenen auszustellen. Ioh ver
weise Sie auf die Gehirngeschlidigten -Stationen in Inns
blUok und Graz, auf die Kolner Station, die Dr. Poppel
reuter leitet, und auf die Frankfurter Einriohtungen von 
Professor Goldstein und Dr. Gelb uud die Lazarettsohule in 
Buch von Dr. Perez 1). 

I) Mo ede: Die Untersuchung und Uebung der Gehirngeschlldigten 
nach exper. Methoden. Beyer und BOhne, LangensaIza 1917. 

4' 
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B. Die Psychotecbnik im Dienste der Rationalisierung 
der Arbeitsprozesse. 

Optimale Gestaltung der Arbeitsbedingungen, 

Nachdem wir so in groBen Ziigen die Berufseignung, und 
B'erufberatung auf experimenteller Grundlage besprochen 
haben, wollen wir uns der zweiten Frage zuwenden, der 
Rationalisierung der Arbeitsverfahren, und zusehen, 
welche Aufgaben hier die Psychologie zu leisten hat und in 
welcher Hinsicht der Experimental-Psychologe dem Ingenieur 
dienstbar sein kann, 

Immer wo Ausbildungskurse stattfinden, ist durch eine 
hinreichende differenzierte Eignungspriifung auch schon eine 
Rationalisierung des Ausbildungsverfabrens gegeben, Icb 
erinnere Sie nur an die Organisation der Militarfahrscbulen, wo 
durch Fiihlungnahme des Lehrpersonals mit dem psycholo
gischen Laboratorium eine zweckmlUlige und okonomische 
Ausbildung durchgefiihrt werden kann, Durch das Gutachten 
des Laboratoriums werden die Schuler je nach dem Grade 
ibrer Geeignetheit in verscbiedene Klassen eingeteilt, denen 
eine verschieden lange und eine verschieden geartete Aus
bildung zukommt. Die gut Befahigten werden in Schnell
kursen ausgebildet und erlangen den Militarfiihrerschein 
wesentlich friiher als der Durchschnitt. Das Prinzip der 
gleichformigen und gleich langen Ausbildungskurse wurde 
von uns durchbrochen, da eine Behandlung aller Fahrschiiler 
nach dem gleichen Schema auBerst unzweckmltBig ist. Der 
Fahrschulleiter hat keinen Ueberblick iiber die Leistungen 
der einzelnen Fahrlehrer, der Wetteifer der einzelnen 
Schiiler kann sich nicht entfalten, wie es wiinscbenswert ist, 
da sehr gute und schlechte Schiiler teilweis auf dem gleichen 
Ausbildullgswagen zusammensitl:en und in der gleichen 
Gruppe instruiert werden I), Die Differenzier'ung der 
Ausbildung je nach Anlage, das ist ein Grundsatll:, der 
im oifentlicben Bildungswesen unserer Zeit feste Wurzeln 
gefaBt hat, wobei ich nur an das Schulsystem von Charlotten
burg, Berlin, Mannheim erinnern will. Durch Difierenzie
rung wird die mittlere Ausbildungszeit verkiirzt, und der 
Fahrschulleiter erhalt einen guten Ueberblick iiber die 
Leistungsflthigkeit seines Institutes sowie der einzeinell Fahr-

1) Moede: Der WetteHer, seine Struktur und sein Ausmall. Zeit
schrift f. p1l.dag. Psychologie 1914 S. 354ff. 
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lehrer. Die Ungliicksfille werden sich vel'mindern, 
wenn die Ungeeigneten iiberhanpt ansgeschaltet sind nnd 
wenn eine individnelle Behandlung aller Scbiiler Platz greift_ 

Die Rationalisiernng kann nun auch bei del' Verrich
tnng der einzelnen Arbeiten nnd Handgriffe durchgefiihrt 
werden.· Schnell nnd gnt zn arbeiten, ohne dati die Krli.fte 
des Arbeiters iiberanstrengt werden, dies ist ein Ziel, dem 
jeder Betriebsleiter znstreben wird. Um aber zn diesem 
Endziel zn gelangen, ist es notig, den Arbeitsverlanf sowohl 
qnantitativ wie anch qnalitativ zn stndieren. Geradezn er
stannlich ist es, wie wenig man sich bisher von arbeits
wissenschaftlicber Seite run die alltaglicben Handgriffe ge
kiimmert hat, die jeden Arbeitstag millionenfach von dem 
werktitigen Volk in bestimmter Weise -Wiederholt werden. 
Gerade die Alltlglichkeit diesel' Handgriffe latlt in Vielen 
die Ueberzengung anikommen, dati es sich hier run fest 
gegebene Vorglnge handelt, die als selbstverlltandlich 
anzusehen und einer wissenschaftlichen Forschung kaum 
wiirdig sind. Trotzdem wird zugegeben werden miissen, 
dati anch die kleinste Verbesserung dieser Handgriffe nnd 
des Arbeitsverfahrens ganz gewaltige Summen von Kraft er· 
sparen wiirde. 

Wahrend die qualitative Arbeitsstudie es sich zum 
Ziele setzt, die Art und Weise del' Beanspruchung des 01'
ganismus durch die Arbeit zu erforschen, um nun gegebenen
falls Verbessernngsvorschlage zn machen, ist es Sache der 
wiasenschaftlichen Zeit studie, den Zeitverlauf der Arbeit 
genau zu messen, um auf dieser Grnndlage Verbessernngen 
dnrchzufiihren. Hr. Professor Schlesinger hat anch in 
Dentschland einige qualitative und quantitative ArbeitsauJ
nahmen gemacht, die grotle praktische Bedeutung besitzen. 

Es wird Sie interessieren, zn erfabren, was von psyoho
logischer Seite bisher fiir das Arbeitsproblem geleistet wor
den ist. An erster Stelle sind bier die Arbeiten von 
Krll.pelin zn erwli.hnen, die anch Professor Schlesinger schon 
1912 ansdriicklich hervorho b. Es ist das Vel'dienst del' 
Krli.pelinschen Schnle gewesen, nns einen Stamm von Be
griffen ausgebildet zu baben, mit denen die Arbeitspsycbo
logie anch in der Praxis gut operieren kann. 

Das wissenschaftliche Problem lantet, wie 80 oft, so anch 
hier: Wie finde ich fiir die in Frage kommende Erschei
nung den einfachsten Ansdruck, der ihre Gesetzmli.tligkeit 
rein und mef3bar splegelt? Der Ermiidnngsmesser, den ich 
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vorhin vorgefiihrt habe, h.gt der Arbeitskurve die Leistung 
einer ganz kleinen Muskelgruppe zugrunde, Wir erhielten 
dort eine fortlaufende Reihe einfachster Willensimpulse, die 
einfache korperliche Arbeit leisten, die in sich au/3erst gleich
formig ist. Den Parallelversuch machte Krllpelin, der fort
laufendes Addieren einfacher einstelliger Zablen zur Ablei
tung seiner Arbeitskurven benutzte (vergl. Schema 4). 

Schema 4. (Krll.pelinsches Rechenschema.) 
8 2 7 6 4 9 6 2 
4 5 9 3 8 7 4 2 

6 9 5 3 8 9 2 4 
8 7 2 7 6 4 5 2 

Bier sind ebenfalls eine Reihe einfacher Willensakte 
gegeberr, die einfaehe geilltige Arbeit gedll.ehtnismli.flig leisten. 
Die Beherrsehung der Zahlenreihe und der verlangten mathe
matisehen Operationen ist bei allen Priiflingen vorauszusetzen 
und die Sehwierigkeit der Leistung ist bei allen gestellt~n Auf
gaben etwa gleieh groB, so daB der Gesamtverlauf der Arbeits
leistnng aullerst gleiehmaBig anmutet, Diese antlere Gleichfor
migkeit freilieh birgt in sieh eine Fiille von Komponenten, deren 
Auffindnng der Arbeitspsychologie erst teilweis gegliiekt ist. Im 
Unterschiede zur ind.lstriellen Arbeit handelt es sich bei den 
wissenschaftIichen Versnchen z1lIDeist um maximale Willens
tatigkeit, also um Hochst1eistungen, wie mit den Priiflingen 
verabredet wird. Willensimpulse sind stets erforderlich un'd 
auch gegeben, z. B. anch bei der einfachsten Bebunll des 
Gewiehtes am Ergographen, wie leicht be wiesen werden 
kann. Wenn wir dem am Ergographen tatigen Manne etwa 
einen Wohlgeruch unter die Nase halten, so hebt sich die 
Kurve angenblieklich. Lassen wir ibn gleichzeitig Kopf
reehnen, so senkt sieh die Leistnng nnd wir konnen den 
Storungswert der Rechenaufgabe in Kilogrammetem aus
driieken. Die Vorzeignng einer Tafel mit der Aufsehrift: 
»Erbsen'mit Speeke zog in unseren miIitarischen Labora
torien meistens prompt Leistnngssteigerung naeh sieh, in 
welcher Richtnng aueh der Anblick irgend einer eintre
tenden weibliehen Person wirktl'. Sie erkennen, datl in 
der Tat die Intensitll.t der WiIll'nsimpulse fUr den Ablau! 
aueh dieser einfachsten Arbeiten verantwortlich gemacht 
werden mut!. 



Die Hauptkomponenten jedweder Arbeit diirften nach 
unseren Erfahrungen vor aHem drei sein: U e bun g, E r m ii -
dung und Konzentration. Krapelin freilich hat auch 
einige andere Faktoren namhaft gemacht, die seiner Meinung 
nach die t .. tsachliche Leistung wesentlich bedingen. Neben 
UebuBg und Ermiidung fiihrte er als leistungssteigernde 
Faktoren Anregung nod Gewohnnng auf: jenes Warmwerden 
im Laufe der Arbeit und jene innere Einstellung und Zu
stimmung zur Tatigkeit, bei der Gefiihlsfaktoren besonders 
im Spiele sind. Das wissenschaftliche Hilfsmittel, um eine 
Aufteilung der Arbeitskurven in ihre einzelnen Komponenten 
durchzufithren, ist nach Krapelin der Pausenversuch. 

Wie sehen nun Arbeitskurven des tatsachlichen Lebens 
aua? In Abb. 13 ist die Wochenkurve einer Anzahl Leineweber 
nach Max Weber wiedergegeben, die auf Grund der rein en 

.flo 
93,61 

f1/ocnen-j{IJrve einer 4nzaiJI Leinepyebef' 

Oi 
9tl ,45 

Mi 00 
100 !)6,79 

Abb. 13. 

Fr 
H8.64 

So 
99,54 

Akkordverdienste berechnet worden ist. Montag ist, wie Sie 
erkennen, ein sehr schleohter Arbeitstag (Allgemeine Heiterkeit). 

Der Montag mit &einen mannigfachen Zerstreuungen und vor 
allen Dingen auch Exzessen senkt die Arbeitsfahigkeit erheblioh 
und auch die Maschinen setzen in der Textilbranche rein tech-



nisch der neuen Inbetriebnahme gewisse WiderstAnde ent
gegen. Die Kurve hebt sich Dienstag und erreicht Mittwocb 
das Wochenmaximnm. Donnerstag tritt wieder ein Abfall eln, 
dem ein emeuter Anstieg folgt, welcher slch am Sonnabend Zft 

einem HBhepnnkt aufgipfeIt, der dem Maximum am Mittwoch 
beinahe gleichkommt. Dabei ist zu beachten, daB kiirzere 
Ai-beitszeit vorliegt und daB ein Teil dieser Zeit noch fiir 
das Reinigen des Arheitssaales und der Maschinen in An
sprnch genommen wird. Die Tatsache der LBhnung abel" 
sowie die Aussicht anf die nahe Rube nnd die zahlreichen 
Frenden des Sonntags sind es vor aHem, die so erfrenlich 
auf die Leistnng einwirken. Bemerkenswert sind vor aHem 
auch die erheblichen SchwankunA'en der ArbeitBkurve. 

ES'sind eine Fiille andrer Betriebe und andrer Arbeits
verrichtungen untersucht nnd teilweise auch die Lei
stnngen der einzelnen Stunden am Tage berechnet worden. AUI> 
all dem vorliegenden Mllterial gewinnt man den Eindrnck, 
daB diese tatsll.chlichen Leistungslmrven der industriellen 
Betrfebe, wie schon erwihnt, einen wesentlichen Unterschied 
gegeniiber den wissenschaftlichen Leistungsknrven anfweisen, 
da sie nntermaximal genannt werden miissen, also keines
wegs die moglichen HBchstleistungen darstelIen, was bei Be
trachtnng der LeistungshBhen sowie der Schwanknngen wahl 
zn beachten ist. Dies ist ja durch die Verhllltnisse des tat
sll.chlichen Lebens ohne weiteres erklll.rlich und auch ge
boten Erstaunlich ist, daB anch Facharbeiter, die iiber ein 
Jahrzehnt in einer bestimmten Fabrik beschll.ftigt sind, 
Leistnngssteigerungen bis zn 30 vH erhaIten, wenn es ge
lingt, sie versuchshalber einmal zur Maximalleistung zn be
wegen Die Verkiirznng der Arbeitszeitfn hat denn auch in 
sehr vielen FlI.llen keineswegs Verminderung der Arbeits
menge und Giite, sondern ErhBhung gebracht, wie Ihnen ja 
aus der Literatur hinreichend bekannt ist. 

Betrachten wir kurz die Krll.pelinsche Arbeitsknrve. (Vergl. 
Abb. 14.) Der tatsll.chlich gefnndenen Knrve liegt eine halb
stiindige Rechenarbeit zugrnnde, die in 5 Minntenabschnitten 
abgenommen worden ist. Daranf folgt eine Pause von einer 
halben Stnnde, nnd halbstiindiges Rechnen beginnt wiederum. 
Auf Grund von Pausenversnchen nimmt Krll.pelin nun die Zer
legnng vor, und seine Teillmrven der Uebung, Ermiidnng nsw. 
geben den ideellen Ausfall der Leistnngsknrve, wenn jeder 
dieser Faktoren allein maBgebend gewesen ware. WlI.re die 
Uebnng alBo' alleiniger Faktor der Arbeitskurve, so wiirde 



die Kurve stetig ansteigen und nach der Pause mit einer 
erhohten Arbeitsleistung einsetzen, da Uebungsreste vorbanden 
sind, um nun einen abnlichen Verlauf zu nehmen. 

Die beiden Hauptkomponenten der Arbeitskurve sind 
zunachst ·Uebung und Ermiidung, die 80ls zwei groBe 
GegenspiEHer anzusehen sind. Die Uebung ist bestrebt, die 
Leistung quantit80tiv und qualitativ d80uemd empor zu treiban. 

Arbeits -KlJrve 
nach 

Kf'aepe/Ifl 

Abb. 14. 

die Ermiidung d8ogegen, sie dauernd her8obzusetzen. Da 
die Ermiidung auf dem Stoffverbrauch bernht, so setzt sie 
natiirlich theoretisch im ersten Augenblick neben der Uebung 
ebenfalls ein. Naben Uebung und Ermiidung ist vor allen 
Dingen die Konzentration des Willens maBgebend und fiir die 
Schwankungen der Kurve verantwortlich. Das Ideal fiir eine 
RationaJisierung der Arbeitsmethoden Wafe: U e b un g, E f
miidung und Konzentration moglicbst optimal zu ge
stalten. 
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Optimale, d. h. mogliohst giinstige Uebungsfaktoren 
wiirden vorliegen, wenn die Kurve Behr rasoh Zll einem 
Hohepunkt ansteigt, auf diesem beharrt oder gegebenenfalls 
dauernd weiterkiettert, am nun eine starke Naohwirkung, 
den UebungsrUokstand, fiU hinterlassen, der jede naohfol
gende gleiche oder If.hnliche Arbeit quantitativ und quali
tativ aufbessert. 1m allgemeinen haben wir bei vielen Lem
prozessen im Anfang einen sehr stiirmischen Uebungsanstieg, 
dem dann eine allmihlichere Aufbesserung der Leistung folgt. 
Sehr falsch wire es natiirlich, die Uebung wihrend dieses 
stiirmischen Anstieges briisk abzubrechen, da weitere Fort
setzung des Lernprozesses in vielleicht sehr kurzer Zeit noah 
erhebliche Mehrleistungen Bach sich ziehen wiirde. Ebenso 
verkehrt wire es, die Uebung immer noah weiter fortzusetzen, 
auoh wenn wir schon erhebliche Wegstrecken des asymptoti
schen Verlaufes der Kurve feststellen konnen. Es ist Ihnen 
ja bekannt, wie durch eine weitgehende Arbeitszerlegung 
and Serienarbeit die Bedingungen der Einiibung moglichst 
giinstig gestaItet werden konnen. Iuteressant ist es, daB 
auoh alte Arbeiter, beispielsweise in der Weberei, bei neuen 
Mustem immer wieder Uebungsanstiege ihrer Leistungskurve 
erleben, und es ist nicht minder interessant, dail auch beim 
absichtlichen Bremsen der Arbeiter, etwa bei Kalkulationen 
eines neuen Stiickes, duroh die Wiederholung der gleichen 
Titigkeit Uebungsfortschritte zwangsmiBig sich einstellen 
und nachgerechnet werden konnen. 

Der groBe Gegenspieler der Uebung, sagten wir, ist die 
Ermiidung, die bestrebt ist, die Leistung allmahlich herab
~usetzen, bis Erschopfung und Arbeitsunfli.higkeit eintritt. Das 
beste Mit~el, die Ermiidung zu beseitigen, ist die Pause. Die 
Pause hat Vorteile, aber auch Gefahren. 1st die Pause giinstig 
gewli.hlt, setzt sie also an einem bestimmten Punkte des Arbeits
prozesses ein und hat sie eine ganz bestimmte Dauer, so ist 
es moglioh, daB die Ermiidung durch die vorangegangene 
Arbeit vollig beseitigt wird und daB gleichzeitig die Anre
gung durch die vorangegangene Tli.tigkeit mit iiber die Pause 
heriibergenommen wird. Dann ist die der Pause folgende 
Arbeitsleistnng natiirlich wesentlich giinstiger daran. Aber 
keineswegs ist es so, daB die Pause nnter allen Umstll.nden 
giinstig wirken muB. 1st sie z. B. zu lang, so wird -1lwar 
die Ermiidung ausgeglichen werden, aber die Anregung und 
Warme, die jede Arbeit im Gefolge hat, gehen in der arbeits
freien Zeit ebenfalls verIoren. Die Arbeit naoh der Pause 



lIetzt also wesentlich ungiinstiger ein als in dem 
vorigen FaIle, wo giinstige Pausenwirkung angenommen 
wurde. Durch wissenschaftliche Arbeitstudien kann der Zeit
punkt der giinstigsten Pause sowie ihre Lange festgesetzt 
und bemessen werden, damit in jedem Fall zwar die Ermii
dung beseitigt, aber die anregenden Faktoren der voran
gehenden Arbeit auch mit heriibergenommen werden. 

Das Ideal der industriellen Arbeit ist die ermiidungs
freie, unendliche Arbeitskurve. Taylor versucht durch 
Gewinnung bestimmter Zeitnormalien die Schwankungen der 
Leistungskurve auf ein Minimum herabzudriicken. Wir 
kamen dann auch bei industriellen Verrichtungen zu ahn
lichen Kurven wie im wissenschaftlichen Arbeitsversuch, 
wobei ich nur an die Ergographenkurve erinnere. Art und 
Tempo der Arbeit waren dann so einzurichten, daf3 die 
Pausen zur volligen Erholung des Arbeiters geniigen. Und 
zwar kommen zunachst die Pausen im Verlanfe des Arbeits
prozesses selbst in Frage, dann die Essenszeiten, schliefllich 
die arbeitsfreien Stun den am Abend, in der Nacht sowie am 
Sonntag. Eventuell waren auch Ferien im Jahre einzu
-sohalten, falls dadurch giinstige Gestaltnngen der Leistungs
kurven erreicht werden konnten. Jedenfalls ist eine Unter
bilanz der KraUe des Arbeitnehmers durchaus zu verhiiten. 
Ein vorziigliches Mittel liir die Erkenntnis der Kraftebilanz 
ist naturgemaf3 die wissenschaftliche Ermiidungsmessnng. 

Moglichst raschen Uebungsanstieg mit moglichst ge
ringer Ermiidung und moglichst geringen Schwankun
gen der ,Arbeitskurve zu erzielen, das ist der Leitstern, dem 
die rationelle Betriebsfiihrung zustrehen wird. Natiirlich 
sind neben der Analyse des Arbeitsprozesses selbst auch die 
gesamten Faktoren zu beaohten, unter denen der tatsachliche 
Arbeitsverlauf stattlindet. Es kommen zunaohst physikalische 
Momente in Frage, Temperatur, Beleuchtung, Feuchtigkeits
gehalt der Luft und andere Punkte, wie sie gerade liir den 
einzelnen Betrieb von Belang sind. Nicht minder wichtig 
sind andere Fragen der Individual- und Massenpsychologie, 
die sich mit den Gefiihls- und Willensfaktoren der Arbeit 
beschaftigen, wobei wir an die Arbeitsfreude, die Monotonie, 
die Gruppenarbeit u. a. m. erinnern wollen. Gewif3 sind die 
moraliRcben Qualitaten des Arb eiters , vor allem seine Cha
rakteranlagen, ebenfalls als wichtige Konstante mit zu be
riicksichtigen, doch kann man wohl del' HoRnung Ausdruck 
geben, dati bei sonst guten Betriebseinrichtungen,' guten Ar-
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beitsmethoden und gnter Verteilung der Arbeiter an zu
sagende Arbeitsplitze, bei angemessenen Aufsichts- und Lohn
verhiltnis!len, der gnte Wille des Arbeiters nicht allzu 
sprode reagieren wird, um aus freiem Antrieb und im nr
eigensten Interesse sich in das Ganze einzufiigen und wirk
·Hch das an Leistung herzngeben, was ohne Scli.iidigung 
seiner Gesundheit ihm moglich ist. 

II. Der Oiiterabsatz in psychotechnischer 
Beleuchtung. 

1) Die psychotechnische Eichanstalt. 

Den Rest der Zeit will ich benutzen, um daranf hinzu
denten, in welcher Weise die experimentelJen Untersuchungs
me.thoden auch dem Absatz der Fertigfabrikate nutzbar 
gemacht werde:tl konnen. N ehmen wir z. B. an, wir hitten 
zwei Lampen, die elektrotechnisch durchaus gleichwertig 
sind. Damit ist abPr keineswegs gesagt, daB sie auch rur 
den Gebrauch des Menschen gleichwertig sind. Es wire 
beispielsweise sehr wohl moglich, daB die eine das Auge 
ungleich mehr ermiidete als die andere. Wie das Fertig
stiick physikalisch und technisch begutachtet wird, so 
wire es iutlerst wiinschenswert, in der psychotechnischen 
Eichanstalt seine psychophysische Wirkung exakt festzu
stellen. In der Tat sind eine Reihe von Augenermiidungs
versuchen bei verschiedenen Beleuchtungsarten angestellt 
worden, von denen ich Ihnen lediglich eine vorfiihren will, 
weil sie auf dem psychologischen Matlprinzip der Schwelle 
Rich aufbaut. Wird Ihnen ein Gegenstand in solcher Ent
fernung vorgefiihrt, dati Sie ihn bei gespannter Aufmerksam
keit eben erkennen konnen, so liegt ein Schwellenwert vor, der 
die Grenzbedingungen der Erkennbarkeit und Sichtbarkeit 
dieses Reizes fiir ein bestimmtes Auge fest formulieren lillt. 
Die Reize nun, die unter schwelligen Bedingungen auf das 
Auge einwirken, zeigen ein eigentiimliches Verhalten. Eine 
schwach leuchtende Lampe z. B., die Sie aufmerksam be
trachten, Bchwankt in ihrer Helligkeit, trotzdem physikaliBch 
von ihr stets die gleiche Lichtstarke ausgeht. Das Licht 
erscheint in bestimmten Perioden bald heller, bald dunkler. 
Wird der Reiz noch schwacher, so verschwindet Ilr mit
unter ganz , um dann fUr einige Zeit wieder aufzu-
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tauohen. Diese Sohwankungen des BewufHseinsgrades 
sohwelliger Reize hat man zur psyohoteohnisohen Bestimmung 
der Augenermiidung benutzt. Man kann z. B. die Zeit
streoken zusammenzahlen, wo die Lampe heller wahrge
nommen wurde, dann anoh diejenigen zusammennehmen, 
wo sie dunkler erscbien, und nun diese beiden Werte mit
einander in Beziehung setzen. SteUt sich die Intensitat des 
Lichtes gleichsam in einer Wellenlinie dar, so haben wir 
nichts anderes getan, als die Wellenherge und Wellentaler 
summiert nnd miteinander in Beziehung gebracht. Je giin
stiger die Summe der AnfheUungszeiten im Verhaltnis zu 
den Verdunkelungsstrecken dasteht, um 80 geringer werden 
wir die Augenermiidung gegebenenfalls ansetzen konnen. 

Diese Methode ist auch hinreichend scharf, um die ver
schiedene Augenermiidung bei Tagesbeleuchtung nnd Kohlen
fadenlicht wiederzugeben. Die Abbildungen 15 und 16 zeigen, 
wie die Augenermiidung, gem essen an der Hand dieser Me
thode, bei 3 stiindigem Lesen einmal bei Tageslicht, das andere 
Mal bei Beleuchtung durch eille Kohlenfadenlampe ansteigt. 
Wahrend die Kurve der Augenermiidung bei Tageslicht sehr 
wenig abfallt, stiirzt sie dagegen bei der anderen Beleuch-
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Abb. 15 und 16. 
Verla.uf der Augenermildung bel versahledenen Beleuchtungsarten. 
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tungsart sehr erheblich. Diese Untersuchungsmetbode kann 
natiirlich auch am andere Beleuchtungsarten und Beleuch
tungsgE'genstlLnde iibertragen werden, um ein psychotechni
sches Mati ihrer' Geeignetheit fUr den menschlichen Gebrauch 
in der psychotechnischen Eichanstalt abzuleiten. 

Solch ein Gutachten wird dem Fabrikanten im Interesse 
der Hebung des Absaizes seiner Erzeugnisse ltutierst er
wiinscht sein. An einem wissenschaftlichen Gutachten laBt 
sich nicht riitteln, und ein derartiges Zeugnis ist daher ale 
ein gutes Hilfsmittel fUr die Empfehlung eines Stiickes an
znsehen. Diese Gedanken fUhren uns ganz von selbst znr 
Rationalisierung der Absatztechnik. Es erwachgt 
nns daher die Amgabe, auch iiber die Psychotechnik der
Reklame einige Ausfiihrnngen zu machen, 

2) Psychotechnik der Re klame. 

Der Zweck der Reklame ist es, werbewirksam zn 
sein, nnd diesem Prinzip groBtmoglichster Werbewirksamkeit 
haben sich alle anderen Gesichtspnnkte, z. B. auch kiinst
lerischer Art, streng unterzuordnen. Die gate Reklame soIl 
znnachst eindringlich auf die Sin n e einwirken, weiterhin 
die Anfmerksamkeit lebhaft und nachhaltig erregen, dau
ernd im Gedachtnis haften nnd vor allen Dingen den 
Wilren znm Ankanf hervorlocken. Eine experimentelle 
Eichnng verschiedener Formen von Werbemitteln nach diesen 
Gesichtspunkten ist ohne weiteres moglich nnd teilweise anch 
in Amerika schon versucht worden. Einige Spezialprobleme 
betreffen die Psychotechnik der Schriftarten, und der Fraktnr
Antiquastreit wird nur dnrch systematische Untersuchnngen 
einer L1Jsung entgegengefiihrt werden konnen. Denken wir 
an eine andere Frage von allgemeinem Interesse: die Sicht
barkeit der verschiedenen Farben sowie von Farbkombiua
tionen! Jedes Plakat, jedes lnserat, jedes Firmenschild be
nutzt teils schwarze, wei13e oder farbige Bnchstaben nnd 
bedient sich sehr oft farbiger Flachen. Die Wirkungsfahig
keit der einzelnen Schriftsorten sowie der verschiedenen 
Farbzusammenstellungen unter den einzelnen Bedingnngen 
wissensohaftlich anfzuklaren, ist daher eine Frage, deren 
Dnrchfiihrung wohl der Unterstiitznng weiter Kr.eise sicher 
sein diirfte. lch zeige Ihnen auf nebenstehender Tafel die 
Reihenfolge der verschiedenen Lesbarkeit von Buchstaben 
auf farbigem Grunde als Ergebnis einer Untersuchnng, die 
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eine englische Plakatfirma nach dem Courrier du Livr& 
durcbgefiihrt baben soll. Natiirlich solIte man nicht di& 
Reihenfolge lediglich so wiedergeben, wie sie dort mitgeteilt. 
worden ist, ohne im nliheren iiber die Untersuehungsbedin
gungen so~ie ihre Durchfiihrung unterriehtet zu seln. Aueb 
moehte ieh. nicht verfehlen, d~rauf hinzuweisen, daB von 
anderer Seite mitunter eine andere Reihenfo]ge angefiihrt 
wird. Naeh der einen Quelle also soIl die grollte Deutliehkeit 

den schwarz en Buchstaben auf gelbem Grunde 
zukommen. Vielleieht erlnnern Sie sieh dabei an die schwarz.-
gelben ffilsteinfirmensehilder. Dann kame an die Reihe 

griin auf weiS, weHI auf rot, 
rot auf weill, weill auf griin, 
blau auf weUI, weiS auf schwarz, 
weill auf blau, rot auf gelb, 
scbwarz auf weiS, griin auf rot, 
gelb auf schwarz, rot auf griin. 

Man muS die Angaben mit aller Vorsicht hinnehmen~ 
und Aufgabe der Wissenschaft ware es, unter genauer An
gabe der einzelnen Farben nach Qualitat, Grad und HeIlig
keit sowie unter EinhaHung der. iiblicben und bewlihrten 
psychotecbnischen Untersuchungsmethodik diese Frage einer 
griindIichen KllI.rung zuzufiihren. Dell Anstrich der Ver
kehrsmittel, besonders der StraBenbahn nnd Automobile, 
soUte im Interesse der Verhiitung von Unfallen so gew1l.hlt 
werden, daB unter gegebenen Bedingungen die groBtmog
liche Sichtbarkeit garantiert w1l.re., was experimentell zu er
mitteln ist_ Auch milit1l.risch lieBe sich aus lihnlichen Unter
suchungen mancherlei Nutzen ziehen. Die entgegengesetzte 
Frage ist hier gleichfalls von groSer Bedeutung, nlf.mlich: wie 
entziehe ich ein Ding dnrch geeignete Bemalung am besten 
der Sicht des Gegners? Auch die 1l.sthetische Wirkung von 
Farbkombinationen ·sowie einzelner Formen und ihrer GUe
derungen hat man experimentell und statistisch zu erforschen 
gesucht, und der Ingenieur hat sicherlich auch fiir diese 
Untersuchungen und ihre Ergebnisse lebhaftes Interesse und 
maunigfache Verwertung. 

Hat die FIrma eine bestimmte individuelle Form und 
aine bestimmte Farbenkombination fiir ihr Erzeugnis ge
w1l.h1t, so ist sie nun nj\tqrgem1l.B daraul bedacht, ihr geis!i
ges Eigentum zu bewahren und nicht von anderen konkur
rierenden Firmen miBbrauehen zu lassen. Wann ist aber 
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die Abanderung eines Originaistiickes 80 groB, daB die 
Grenze der Strafbarkeit erreicht und iiberschritten ist? Auch 
hier kann der Psychologe feste Methoden vorschlagen, die, 
wenn sie als allgemeines Untersuchungsverfahren einmal an
erkannt sind, die Unterschiedsschwelle der erlaubten und un
-erlaubten Naohahmung sicher abzuleiten gestatten diirften. 
Es solI dooh diejenige Grenze festgesetzt werden, wo das 
Publikum durch die Nachahmung getll.uscht wird, die Ab
and,erung nicht sieht und erkennt und infolgedesslln statt 
des Originalstiickes die Falscbung einkauft. Sehr zweck
mltfiig wire es, wenn beteiligte Firmen und J uristen einmal 
Hand in Hand mit dem Psychologen an die Eichung Bolcher Me
tho den zwecks Ableitung del' kritisohen Untersohiedsschwelle 
herarigingen, damit fUr den Urteilsspruch im Mustersohutz
'Wesen nicht das Belieben und die Meinung derSachversti1n
digen und del' Richter aUSJIchlaggebend ist, 80ndem damit 
auf objekti.ver Grundlage ein mit MaB und Zahl gestiit$es 
Gutachten abgeleitet wird, des sen MaBst1i.be nun fUr aIle in 
Frage kommenden Falle einheitlich benutzt werden konn
ten. Geeignete MaBmethoden zur Psycboteohnik des Muster
sohutzes vorzusohlagen, die der Saoblage gerecht werden, 
diirfte dam Fachpsychologen sehr wohl moglich sein. Die 
rein juristischen Erwagnngen bleiben natiirlich unberiihrt 
davon weiter bestehen. 

So gewaltig die ungeheure Fiille del' Probleme ist, die 
die angewandte Psychologie zu lOs en hat, so bescheiden sind 
die bisberigen Moglichkeiten in. Deutschland, angewandte 
Psychologie zu treiben. Die Milit1i.rbehorde hat, wie Sie ge
sehen haben, rasch entschlossen zugegriften, und wir haben 
bier ein iiber ganz Deutsohland verbreitete!l Netz von Prii
fungslaboratorien zur experimenteIlen Eignungspriifung der 
Fahrer, das mannigiach ausgebaut und nutzbar gemacht wer
den konute. Die Eisenbahnbehorde folgte alsdann und an
dere Verkehrsgesellschaften stehen gegenw1i.rtig mit Psycho
logen in Verhandlungen. Trotz alledem gibt es an keiner 
Universitlit Deutschlands ein In8titut zur angewandten Psy
chologie, wo aIle diese Probleme wissenschaftlich bearbeitet 
werden konnten. Dabei ist hervorzuheben, daB Deutschland 
die Gebul'tsst1i.tte der experimentellen Psyohologie ist, und 
daB bier in den SOer Jahren zweifelsohne del' internationale 
Hohepunkt der 8xperimentellen Forschung gelegen 
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war. Jetzt aber baben die Amerikaner uns wesentlicb iiberflii
gelt. Zwar haben wir in Deutschland an den gre.6eren Uni
versitaten Arbeitsstatten zur experimentellen P"ycbologie, wo 
tb.eoretiscbe . Fragen bearbeitet werden, abel' der angewandte 
Psychologe bat nach wie vor keine Existenzmeglichkeit an 
den deutscben Universitaten. Von der angewandten Psycho
logie ist es lediglich die experimentelle Padagogik, die hier 
und da, an dieser und jener Universitat Unterstiitzung und 
Ferderung findet und vielleicbt aucb, wie in Leipzig, ein 
mit geringen Mitteln dotiertes Institut ihr eigen nennt. Die 
Wirtscbaftspsychologie dagegen ist aucb in Leipzig nicht 
vertreten, wo Wilhelm Wundt das erste deutsche Institut 
iiiI' Experimental-Psychologie erricbtete. Lehrstiihle fUr Psy
cbologie gibt es in Deutschland ebenfalls nicbt. Ganz an
del's dagegen lief die Entwicklung in Amerika, wo wir eine 
Reihe groBer Institute zur angewandten Psychologie baben. 
Die Folge davon war, daB eine Anzahl von tatkraftigen und 
arbeitslustigen jiingeren Experimental-Psycbologen nach Ame
rika abwanderten, wo sie dann wertvolle UnterstUtzung er
hielten. 

Vielleicht ist es aber die Aufgabe der Technischen 
und Handelsbochschulen, dieses Gebiet del' angewandten 
Psychologie auf exakter Grundlage besonders zu pflegen; 
denn das Wesen diesel' Hocbschulen ist es ja, mit den Er
gebnissen und Methoden del' Wissenschaften das Leben und 
seine mannigfachen Probleme zu befruchten. 

Die Techniscbe Hocbschule berubt auf Mathematik, 
Pbysik, Chemie, also auf naturwissenscbaftlicher Grundlage, 
und sie zieht geisteswissenschaltliche Disziplinen, zum Bei
spiel die Volkswirtscbaftslehre in den KreiS del' auf ihr ver
tretenen Fltcher. Die P"ycbologie fiigt sich barmonisch in 
diesen Aufbau ein. Sie ist einmal die Krone del' Natur
wissenscbaften, als deren End- und ScbluBglied sie bezeicbnet 
werden muB, da sie auf Mathematik, Physik, Chemie, auf 
Botanik, Zoologie, auf Pbysiologie und Biologie sich aufbaut. 
Die Psychologie ist abel' auch Grundlage del' Geisteswissen
schaften, da die Produkte des Gemeinschartslebens, Recht, 
Wirtschaft u. a. m., erst dann richtig in1erpretiert werden 
kennen, wenn man die psycbologischen Gesetze der Wirkung 
del' Dinge auf unser BewuBtsein sowie der seeliscben Wechsel
wirkungen del' Mitglieder einer Gemeinschaft kennen gelernt 
hat. Auch die Handelshoch s ch ule diirfte einlgeeigneter Ort 
fiir die PIlege del' angewandten Psycbologie sein, wo sie sich 

Moede, Experimentalpsychologie. 5 



- (iii -

zwischen Privat- und Volkswirtschaftslebre einzuiiigen hat. 
In der Tat hat auch eine Handelshochschule sich schon an 
ihrem Betriebswissenschaftlichen Seminar ein psychologisches 
Priifungslaboratorium zugelegt, das aus industriellen Kreisen 
a.ngemessen unterstiitzt wird, und andere Handelshochschulen 
planen ,lihnliche EinrichtuDgen. 

Die Technischen Hochsch ulen pflegen in hohem 
Maile das Gebiet der Fabrikorganisation. Doch was 
nutzen die besten Materialpriifnngen, die dem Unternehmen 
das beste Material sicherstellen, was nutzen die besten Ma
schinen sowie die besten technischen und kaufmannischen 
Fabrikations- und Organisationsmethoden, wenn man unge
eignete Arbeitskrafte hat, die auch die besten Berechnungen 
iiber den Haufen weden! Offenbar ist hier in der Organi
sation un serer Unternehmen eine klaffende Liicke, die es 
moglichst rasch im Interesse der Privat- und Volkswirtschaft 
zu iiberbriicken gilt. Eine ungeheure Kraftevergeudung wird 
heute noch bel der Berufswahl, bei der Lehrlings- und Ar
beiterannahme getrieben, die ganz sonderbar in einer Zeit 
anmutet, wo die gro.Btmogliche Sparsamkeit mit allen Ener
gien auf lange Zeit hinaus dringend geboten ist Was nutzt 
die beste Ersatzstoffbewirtschaftung, wenn wir mit dem edel
slen Material der Nation, ~hren Arbeitskrli.lten, diese lacher
liche Energievergeudung treiben? Wollen wir hoffen, daB 
die angewandte Psychologie auf experimenteller Grundlage 
an den Techoischen Hochschulen moglichst bald eine dau
ernde Heimstatte findet und wollen wir hoffen, daB die An
wendnng experimenteller Untersuchungsverfahren auf die 
Fragen der Betriebswissenschaft einen raschen und guten Fort
gang nimmt Ein Triumphzug ohnegleichf'n war es, den das 
Wirtschaft$leben durch Uebernahme der Ergebnisse und Me
thoden der exakten Naturwissenschaften erlebte und wir 
wollen wiinschen, daB der industriellen Psychotechnik 
ein gleicher Triumphzug beschieden sein moge. (Leb
hafter Beifall.) 



Aussprache. 
"Bewegungs- ond Zeitstudien an Kriegsbesohadigten 

und Normalen. 
Hr. Sohlesinger: M. H.I Der Herr Vortragende hat 

die Methoden vorgefiihrt, die er und sein Mitarbeiter, Hr. 
Dr. Piorkowski, seit langer Zeit iiben. Derjenige, der sie 
heute zom ersten Male h15rte, wird wohl iiberrascht, ja ver
bliifit, dann aber sioher iiberzeugt worden sein, daf3 es m15g
Hoh ist, das sohwierigste Problem, das wir iiberhaopt haben, 
nltmlich die Untersuchung der geistigen Eignung der Men
-sohen fiir bestimmte Arbeiten, zu l15sen. Die Ergebnisse, die 
wir heute vor unserm geistigen Auge haben voriiberziehen 
sehen, waren allerdings auf einen gewissen Massenverbrauch 
unter den Menschen, anf Automobilfahrer, Flieger, 8traf3en
bahnfiihrer, Telephonisten usw. zugesohnitten. Aber wir 
miissen uns dooh aoch sagen, daB aIle unsere menschliohen 
Arbeiten bereits in Klassen eingeteilt sind und daB es den 
beflthigten und geiibten Leuten, die hier an der Arbeit aind, 
zweifelloa m15glioh aein wird, derartige Aufgaben auf allen 
Gebieten zu lOsen, wenn sie Ihnen nur gestellt werden. 

Das heutige Sohlagwor~ war Berufsberatung. loh moqbte 
mir nun geatatten, eine kleine Erginzung des Vortrags in
-soweit zu geben, ala ioh auf die meohanoteohnisohen Ver
fahren hinweisen m15ohte, die zur Erginzung der psyoho
teohnisohen notwendig sein werden, um, naohdem die geisiJge 
Eignung festgesteIlt ist, auoh zo priifen, ob die meohanisohe 
Eignung vorhanden ist. Denn zor Ausfiihrung von Arbeits
verriohtungen geh15rt nicht nur daa innere Verstiindnis, aon
.clern auch auf3ere Handgeschioklichkeitj man wird daher 
in vielen Fillien iiber die Hapdgesohickliohkeit Versuohe 
machen miissen, ehe man ein Urtei1 dariiber hat, .ob der 
betrefiende Mensch fiir die jeweils vorliegende Arbeitsart 
auch geeignet ist. 

Die traurigste 8eite des Krieges, die, die uns am meiaten 
zu Herzen geht, ist, daB jonge Leute im Alter von 20 bis· 

5* 
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30 Jahren dnrch den Verlust von Gliedern, insbesondere des 
Armes, ans dem Bernie gerissen sind, und Sie finden heute 
allenthaJben das Bestreben, sie wieder zn ertiichtigen, indem 
man Ihnen dnrch Kunstglieder die MogIichkeit gibt, prak
tisch moglichst vollwertige Arbeit zu leisten. 

Wohl in jeder Lazarettwerkstatte, die von einem warm
herzigen nnd tiichtigen Arzte geleitet ist, findet man als 
erste Bescbaftigung, daB die Amputierten mit Kunstgliedern 
feilen. Ein Schlosser, der die Hand verloren hat, soIl wieder 
feilen lernen! Bis auf den hentigen Tag findet slch eine 
besondere Vorliebe der die Arbeitstherapie leitenden Aerzte 
fiir diese schon fur den Gesunden schwierigen Verrichtungen, 
nnd doch laBt sich durch ein ahnliches exaktes V erfahren , 
wie es Hr. Dr. Moede vorgefiihrt hat, nachweisen, daB die 
Tlttigkeit des Hlimmerns und Feilens bei Unterarmabsetzungen 
sehr schwierig, bei Oberarmabsetzungen aber nnmoglich sind. 
, Es soIl nun versucht werden, anch fiir den Nichtfach
mann die wissenschaftliche Grundiage dieser uns allen schein
bar so gelltufigen praktischen Tlttigkeiten zu kiliren. Dazu 
wurde der gesunde zweihlindige Arbeiter, der unterarm- und 
der oberarmampntierte Einhltnder beim Feilen, MeiBeln-und 
Hlimmern (Blechrichten, Nieten nsw.) nnter Heranziehung 
der stereoskopischen Kreislaufbilder aufgenommen. 

In diesen Kreislaufbildern, Abb. 17 bis 19 (vgl. Tafel I), 
sind die Gelenkpunkte mit a fiir die Band, mit b fiir den 
Ellbogen, mit c fUr die Schulter und zwar mit dem Zeiger 1 
fiir den Gesunden, mit Zeiger 2 fiir den Unterarm-Amputier' 
ten, mit Zeiger 3 fUr den Oberarm-Amputierten bezeiohnet. 
Ihl'e Markierung auf der photographischen Platte erfolgt dutch 
Anheftung einer kleinen Gliihlampe auf dem Gelenkpunkte,. 
die die Arbeitsausfiihrung in keiner Weise stort. (Vgl. dazu 
die Filmbilder der Tafel II.) 

Die durch den Pfeil bezeichnete Arbeitsrichtung hat den 
Bnchstaben A, der Riickgang den Buchstaben R erhalten. 

I. Das Feilen: Die drei Gelenke ai, bl , Cl des Gesunden 
beschreiben beim Feilen (Arbeitsgang: Richtung A) im wesent
lichen gerade Linien, Aa, Ab , A., die in Schnlter- und Hand
gelenk paTallei zueinander nnd in gieicher Hohenlage, die 
durch das Werkstiick festgelegt ist, verlanfen. 

Die Ellbogenlinie dagegen ist schleifenformig gekriimmt. 
Das Ellbogengelenk muB die wippende Bewegung des Knie
gelenkes beim Vorwlirtsdriicken des Korpers mit ihrem Ein
fluB auf die Hoheniage der Feile ausgleichen. 
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Es ist klar, daB das Fehlen des Handgelenkes beim 
Unterarmamputierten, Abb. 18, das Geradefiihren der Feile 
auf der zu erzeugenden Ebene sehr erschwert. Das Ell
bogengelenk ba tritt an seine Stelle; Arbeitslinien .044 des 
kiinstlichen Handgelenkes und .o4b des Ellbogengelenkes 
miissen nun raumparallel bleiben, und das Schultergelenk 
muB znsammen mit dem Ellbogen den Hohenausgleich iiber
nehmen. Daher zeigen Arbeitslinien .o4b und .o4c die kenn
zeichnende doppelt geschwungene Form von links unten 
nach rechts oben und zwar in ausgepragter Schleifenform in 
beiden arbeitenden Gelenken. 

Der Unterarmamputierte stoLlt hier also anf die groBe 
Schwierigkeit, daB er den elastischen Ausgleich statt im Ell
bogengelenk durch eine ihm bisher ungewohnte zusammen
gesetzte Bewegung des Ellbogen- und Schultergelenkes her
vorbringen muLl, wobei die Schulter in dem MaBe in die 
Hohe gehen muB, wie das Knie sich beugt. Der Ellbogen 
mufi dagl'gan die Hohe halten, da ja das Werkstiick im 
Schraubstock festgespannt und dadurch die Richtnng und 
Hohenlage der Feile unwandelbar vorgeschrieben ist. 

Noch wesentlich ungiinstiger werden die Arbeitsstellungen 
bei fehlendem Ellbogengelenk, also beim Oberarmamputierten, 
Abb. 19. Da hier iiberhaupt nur ein Gelenk vorhanden iat, 
so muB dieses einerseits parallel, andrerseits in der Hohe 
verschoben werden, um die Fiihrung der Feile in der ge
nannten Ebene zu ermoglichen. Dies ist nur durch erheb
Hche Zusatzbewegungen des Oberkorpers moglich, die sehr 
ungiinstig auf die.Feilarbeit einwirken miissen. Die Kurven 
A., .o4b, .o4c der zwei kiinstlichen und des einen natiirlichen 
Gelenkes verlaufen im Kreislaufbild ganz parallel, der Korper 
ist gewissermaBen starr gemacht, und diesar Mangel an 
Elastizitat muB bei geringster Unaufmerksamkeit znm Weg-. 
feilen der Vorderkante fiihren, da sich der ganze Korper 
beim Durchwippen in den Knien senkt. 

In den Abbildungen 20 bis 22 (Tafel I) ist mittels Kreis
laufbilder das senkrechte Zuschlagen mit dem Ham
mer, z. B. auf einen Nagel oder Nietkopf fiir den Gesunden, 
Zeiger 1, den Unterarm-, Zeiger 2, und Oberarmamputierten, 
Zeiger 3, dargestellt. (Vgl. dazu die Filmbilder der Tafel II.) 

Kurve al zeigt deutlich das starke Spiel des Handge
lenks beim Gesnnden, bl das geringere im Ellbogengelenk, 
wahrend das Schultergelenk nur eine sehr geringe Hohen-, 
aber eine groLlere Seitenansweichung bei c zeigt. Besonders 
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bemerkenswert ist, daB der herabsausende Hammer, Rich
tung A .. , eine auf mehr als 2/3 der SchluBbewegung senk
rechte Schlagrichtung aufweist, also sehr sicher und wuchtig 
auftrefien wird. Der Oberkiirper mit der Schulter s stebt 
dabei voIlig 'ruhig, die dauernd zunehmende Entfernung von 
Cl nach al wird duroh das Ellbogengelenk ausgeglichen. 

Die Charakteristik des Unterarmamputierten zeigt bereits 
sehr bemerkenswerte Unterschiede, Abb. 21, die bestehen: 

1) in einer erhebliohen Zunahme der Hohenbewegung 
der Schulter, die zum Schwungholen mitbenutzt werden muB, 

2) in der deutliohen Kreisbewegung des Ellbogenge
lenkes um die Sohulter, die bei fehlendem Handgelenk einen 
wesentlich griiBeren Awschlag als beim Gesunden machen muB,. 
um die immerhin noch reoht ausgepriigt senkreoht erfolgende 
Hammerschlagrichtung Aa hervorzubringen. 

Beim Oberarmamputierten, Abb. 22, kann der Sohlag
iiberhaupt nur aus der Sohulter Ca erfolgen. Die kiinstIiohen 
Gelenke des ElJbogens und der Hand sind starr durch Ban
dage und Ersatzgeriit mit der Sohulter verbunden, sie musseD 
daher bei ba und aa konzentrische Kreisbogen beschreiben, 
die ein Treffen des Zieles nur von einer Zusatzbewegung
des Oberkiirpers naoh vorn abhlingig machen. Daher sind 
Bowohl Trelfsicherheit wie Wuoht sehr erhebllch herabge
mindert; Alles hangt von der Erhebungshohe des Schulter
ge]enkes Ca abo Der Hammer streicht beim Auftrelfen, da 
alle Bahnlinien etwa Kreislinien um die Schulter a]s Mitte]
punkt sein mussen. 

Immerhin zeigt Ihnen die exakte Methode der Meohano
Technik, daB man auf bestlmmten Gebleten, die zu denen 
des heutigen Abends gehoren, Ergebnisse zeitigen kann, die 
als, grundsatzliohe Liisungen geIten diirften. 

In ahnlicher Weise werden die Gehmoglichkeiten 
Beinamputierter untersucht, und duroh Vergleioh des
Ganges mit gesunden bezw. kiinstlichen Beinen grundsatz
Hche Richtlinien fUr die Konstrnktion des Kunstbeines und. 
seine Eignung fiir den Verletzten, der es triigt, von Fall 
zu Fall festgestellt. 

Wie steht es mit der Bernfsausbildung gesunder Leute, 
die in der Werkstatt oder in der Landwirtsohaft titig sind,.. 
und die naoh der psycho-teohnisohen Methode geeignet sein 
mogen, einen sol chen Beruf auszuiiben? Hier kommen wir 
zu der interesBanten Aufgabe der Rationierung des bestimm
ten Arbeitsvorganges. Nehmen wir Z. B. die Tiitigkeit eine5-
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Briefstempelers. Das ist keine sehwierige Aufgabe, aber 
eine, die groBe Geschicklichkeit und Uebung verlangt. Wenn 
man auoh hier dem Mann an seine Finger, mit denen er 
den Stempel reg-iert, Gliihlampen anheftet, so bekommt man 
Liehtknrven, die das . Ergebnis wachsender Uebung verdeut
licheD, abb. 23 nDd 24 (Tafel I). Die linke Seite zeigt die 
Kurve, als der Mann aDfing. Die HinbeweguDg ist fast 
wagereeht, die Riiekbewegung erfolgt hoeh im Raume. MaD 

Abb. ~(; Bewegung~studie an der Bohrnwscbine. 

zeigte dem Mann, daB es Kraft- nnd Zeitgewinn wlire, den 
Stempel auf demselben flachen Wege hin- und zUfiiekzufiihren, 
und so kommt die Uebungskurve zustande, die naturgemlil3 
bei 10 000 Briefen eine erhebliche Kraftersparnis bedeutet. 

Abb. 25 (Tafel I) und 26 zeigen den Arbeitsweg der Hand 
bei eioem die Bohrmaschine bedienendeo Arbeiter, der 
ein Werkstiick aus dem Kasten holt, Enr Bohrspiodel fiihrt 
und dann fallen IlL/H. 
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Bei komplizierteren Verfahren kann es vorkommen, daB 
der Mensch statt eines Fingers, der markiert werden muB, 
zwei oder drei Finger gIeichzeitig braucht, und daB man 
diese Bewegungen getrennt voneinander festhalten mochte. 
Abb. 27 zeigt einen Chirurgen beim Nahen einer Wunde. 
Dabei sind ihm je auf die 3 Finger seiner rechten und 
linken Hand Gliihlampchen gesetzt worden. Er schlingt 
den Knoten. Dieses KnotenschliDgen ist auBerordentlich 

Abb. 27. Chlrurg belm Nllben von Wuuden. 

wiohtig, es kommen unter Umstanden 200 bis 400 Knoten 
bei einer schwierigen Operation vor. Braucht der Arzt statt 
6 nur 4 sk, so bedeutet das 400 bis 800 sk Zeitgewinn, d. h. 
eine au8erordentliche Zeitspanne fiir Arzt und Kranken. Die 
Art der Kuotenscblingung unter Benutzung mebrerer Finger 
gIeicbzeitig muB daher besonders gelernt undgeiibt werden. 
Dafiir kann das Schaub\ld sehr wohl herangezogen werden. 
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Es kommt nuu daraul au, die einzelnen Wege der 
1<'inger voneinauder zu seheiden. Man kann dann nioht eine 
-einlaohe Lampe auf den Finger setzen, die dauernd leuohtet, 
denn dann sind aHe Liohtlinien gleioh, sondern man muB 
die·Lampenleuohtkraft duroh geeignete Kontaktsohalter unter
breohen. . Es entstehen dann striohpnnktierte, ausgezogene 
Linien, die das getrennte Ablesen ermogliohen. 

Die Absioht dieser Betrachtung war hauptslichlioh das, 
was Hr. Dr. Moede ausgefiihrt hat, zu unterstiitzen nnd zu 
unterstreiohen. Er hat es mit Reoht als eine Pflioht der 
teohnisohen Hoohsohulen hingestellt, auf diesem Gebiete der 
Psyohoteohnik zu arbeiten. Sohon vor einigen Monaten hat 
nnser Kollege MatsohoB den Ruf ersohallen lassen: wo 
bleiben die Teohnisohen Hoohsohulen in der Hoohbringung 
des Wirkungsgrades der Nationl Wenn in dem Sinne, wie 
der Vortragende dieses Abends es gezeigt hat, vorgegangen 
wird, wenn es den Hoohsohulen gelingt, die verdienstvollen 
Bahnbreoher auf diesem Arbeitsgebiete an sloh IU fesseln, 
wenn sioh die Ministerien dafiir interessieren und auoh die 
Industrie einspringt, dann glaube ioh sioher, daB unser ge
meinsames, dem Wohle des Vaterlandes gewidmetes Ziel er
reioht werden kann. (Bravo.) 

Die Priifung der Gelenkempfindliohkeit. 

Hr. Riebe: M. H.I Eine besondere Art der Priifnng 
miiohte ioh nooh in Vorsohlag bringen, die l!ehr not
wendig werden wird, je mehr man anilingt, IU speziallsieren, 
je mehr also mit Vorrichtungen gearbeitet wird. Es ist be
kannt, daB die subtilsten Arbeiten in feineren Vorriohtungen 
gemaoht werden miissen als grobere Arbeiten, und daB der 
Untersohied in der erzielten Arbeit, in den Dimensionen, um 
so grober ist, je ungleiohmliBiger das Andriioken der betref
fenden Vorriohtung, sei es mit Hebel oder einer Kurbel, 
gegen den Ansohlag erfolgt. Es wiirde also, wie Hr. Dr. 
Moede sagt, bei rationeller Besohiftigung des Arbeiters nnd 
vor allen Dingen bei rationeller Ausnutzung des Materials, 
um mogliohst wenig AussohuB herbeizllfiihren, gerade ·bei 
prlizisen Arbeiten notwendig sein, vor allem eine Priifnng auf 
Gelenkbewegliohkeit oder Gelenkempfindliohkeit, wenn 
ioh das riohtig verstanden habe, bei der Auswahl der Ar
beiter vorzunehmen. Wir haben Teile aus Elektron herge
stellt, nnd Sie wissen, daB im Anfang wie bel all-en neuen 



Materialien Sehwierigkeiten vorhanden waren, um die Be
arbeitnng des Elektrons mit den riohtigen Werkzeugen, mit 
der richtigen Sohnittgesohwindigkeit und in der richtigen 
Aufnahme vorzunehmen. Es war an einer Stelle eine ver 
hli.ltnismlUHg schwierige Kurve, die kopiert werden muBte, 
nnd wir hatten nngeheure Schwierigkeiten, Frauen nn d 
Madchen h!'ransznfinden, die nun in der Lage waren, den 
Kopierstift so gleichmaBig herumzufiihren, wie es bei der 
feinen Aufnahme des Teiles und bei deIIl. empfindlichen 
Material in bezug auf die Sohneidbarkeit desselben und der 
groBen Schnittgesohwindigkeit der Fraser notwendig war, 
damit eine gleiohmaBige Arbeit erzielt wnrde. 

lch meine, es miiBte sehr segensreich wirken und es 
wiirde auch notwendig sein, wenn man die Arbeiter anf die 
Moglichkeit d!'s gleichmlHligen Andriickens an einen 
Anschlag priifen wiirde. Wir haben tatsachlich eine ahnUche 
PriUnng durchgefiihrt, wenn auch in engen Grenzen. Eine Mi
krometerschranbe wurde mit einer SpiraUeder in Verbindung 
gebracht. (Vgl. Abb 28.) Die betreftende Frau mnBte nun an 
der Kurbel a dieser Scbranbe drehen nnd bei einem bestimm
ten Widerstande aufhoren. Dieser Widerstand wurde dureh 
den Aussehlag des Hebels b gemessen, nnd wir sagten ihr: jetzt 
drehen Sie nochmals an, drehen Sie genau so weit wie das 
erste Mal, bis Sie den ersten Widerstand linden. Das ist ein 
rohes Experiment gewesen, hatte aber docb den Erfolg, daB 
es in kurzer Zeit moglieh war, Madchen heransznfinden, die 
slch bei gleichmalligem Wiederfinden des ersten Widerstandes 
ansgezeiohnet dazu eigneten, nm die oben erwahnte Arbeit 
in richtiger Weise zu erledigen. 

lch wollte das nnr als Anregung geben und darauf hin
weisen, daB man gerade auf diesem Gebiete mit verhaltnis
maBig kleinen Mitteln sehr groJ3en Segen stiften kann. leh 
glaube kanm, daB sioh irgend ein Arbeiter stranben wird, 
sieh einer derartigen Priifung zn unterziehen; denn man 
kann ihm klar mach en: daB er den groBten Schaden hat, 
wenn er fiir ihn ungeeignete Arbeit iibernimmt. Nachdem 
er znnachst viel AnsschuB berstellt, mnB er dann doch die 
Arbeit wechseln. 

Die Arbeiter, die in Werkstatten tatig sind, wo prizise 
gearbeitet wird, waren zweckmaflig anch auf Schreckhaftig
keit zu priifen. Wir haben es in der Kugellagerfabrikation 
unangenehm empfunden, daB sehreckhafte Leute an der 
Sehleifmaschine stehen. Es kommt sehr oft vor, daJ3 der 



Mann in dam Ange:t)blick, wo er die Maschine ansschaltet, 
nachdem dar richtige Durchmesser erreicht ist, erschrickt, 
die Kurbel kurz nach der entgegengesetzten Richtung dreht, 
nnd das betreffende Stiick ist Ausschnf3 geworden. 

Abb. 28. Gelenkpriifer nnch Riebe. 

Die psychotechnische Lehrlingspriifung der AEG. 

Br. Dr. Beiland: M. B.! Die AEG Fabriken Brunnen
straf3e bilden gewerbliche Lehrlinge aus. Der Andrang zu den 
Lehrstellen ist sehr stark. Es werden jlf.hrlich zu Ostern und 
Michaelis 30 Lehrlinge eingestellt, hierzu melden sich 100 bis 
200 Schiller unserer Gemeindeschulen. Da gilt es, diejenigen 
'3Uszusuchen, die sich fiir den Bernf besonders eignen. In 
der letzten Zeit ist das erschwert, weil die Zengnisse, die 
die jungen Lente jetzt in der Kriegszeit aus der Schule mit
bringen, verhii.1tnismaf3ig wenig besagen. Eine kleine Priifnng, 
die angestellt wurde, ob sie iiber das noch Bescheid wissen, 
was- sie in der Schule gelernt haben, bestatigte dies vielfach. 
Es ist deshalb eine weitergehende Priifung eingefiihrt wor
den, die in folgender Weise verliinft. 

a 
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Es wlrd dem Sohiller zunliohst ein Blatt vorgelegt, auf 
dem eine Reihe von Blitzen steht, deren Inhalt ihm ver
hiltnismltBig neu 1st, zunichst etwas liber die bevorstehende 
Lehre, dann etwas aus der Technik, z. B.: »Der Bohrer 
dient dazu, Looher herzustellenj es gibt Bohrer von 10, 12, 
15, 16, 18, 20 mm Dmr. , wobei absiohtlich das MaB 15 
zwischen die sonst geraden Zahlen eingefiigt ist. Dann 
liber die Berufe etwas: lOEs werden Maschinenbauer, Dreher 
und Werkzeugmacher ausgebildetj" und nun folgt niheres 
liber die Arbeiten in diesem Beruf. Dieses Blatt liest er 
sioh duroh, ohne daB er dabei gestort wird. Das dauert im 
allgemeinen 11/2 bis 2 Minuten, dann muLl er das Blatt zu
riickgeben und berichten, was darin steht. Dabei fillt es 
auf, daB der eine den Inhalt in genau 'derselben Reihenfolge 
wiedergibt, der andere bringt es bunt durcheinander, ein 
dritter zeigt, daB er fast alles behalten hat; nur einige ganz 
neue Worter sind ausgefallen. Es heiBt z. B.: ,.In der 
Lehrlingsschule wird Berufskunde, Rechnen nnd Zeichnen 
gebraoht." Die beiden Ficher Rechnen und Zeiohnen merken 
sich aUe; das Wort Berufskunde dagegen ist so neu, daB 
nur verhllJtnismaBig wenige es wiederzugeben verstehen. 

Naoh dieser Priifung bekommen sie ein zweites Blatt, 
ant dem etwas lthnliohes geschrieben steht, nnd es wird nun 
versucht, festzuste1len, wie sie bei der Sache bleiben. Der 
Prlifende unterhlUt sich wlthrend der Zeit, in der sie das 
lesen, mit den Eltern. Da zeigt es sich dann, daB sich der 
eine Schiller dadurch garnicht sttiren liBt und seine Sache 
gut wiedergibt, wlthrend der andere dadurch a b gel e n k t wird 
und viel weniger behalten hat. 

Eine weitere Priitung bezieht sich darauf, ob der Schiller 
Anschauungsvermogen besitzt. Es wird ibm eine ein
fache Zeichnung vorgelegt, die die Form des Korpers leicht 
erkennen IltBt, den er nun, nachdem er die Zeichnung eine 
Zeitlang betraohtet hat, auf einem hInter ibm stehenden Tisoh 
aus einer Reilie von Gegenstltnden heraussuohen muB. Da 
sind auch solche hiogelegt, die dem'gezeiohneten verhltltnis
maBig lthnlioh sehen, so daB Irrtlimer moglich sind, und 
auoh da stellt sioh heraus, ob er ein gutes Gedlichtnis 
fiir Formen hat, Anschauungsvermogen besitzt und 
sohnell auffaBi. 

Die naohste Untersuchung solI feststellen, ob der zu
kiinftige Lehrling sich schnell in die technisohen Ein
richtungen und Maschinen hineinfindet. Er wird zu 
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diesem Zweok an eine einfaohe Werkzeugmasohine gefiihrt, 
die er in ihren Teilen und in ihren Bewegungen zu beob
aohten hat. Er wird dann gefragt, was er gesehen hat. 

In dieser Weise wird Auslese gehalten, wobei nur auf 
die allgemeine Eignung zum praktischen Berni gesohlossen 
werden solI. Jedenfalls wird es nicht so gemacht, wovor 
Hr. Dr. Moede gewarnt hat, daB man den jungen Mann feilen 
llU3t, um festzustellen, ob er sich fiir das Schlosserhandwerk 
eignet. Fii.llt die Wahl auf den Schiiler, so wird er als 
Maschinenbauer eingestellt. Bei der allgemein gehaltenen 
Ausbildung in der Lehrwerkstatt wli.hrend des enten Jahres 
hat er die weitere Probe zu bestehen, ob er 1m AnschluB 
daran seinen Wiinschen und seinen tatsaohliohen, wiederholt 
festgestellten Fli.higkeiten und Leistungen entspreohend 1m 
Bernfe des Masohinenbauers oder des Drehers oder des 
Werkzeugmaohers weiter ausgebildet werden soIl. Die Zahl 
der Lehrlinge, die wli.hrend der Probezeit ganz versa
gen, ist bei der gesohilderten Vorpriifung, die noch weiter 
ausgedehnt werden soIl, li.uBerst gering. 

Bedenken und Anfragen u. a. m. 

Hr. Linke: M. H.I Die experimentelle Psyohologie 
scheint mir geeignet, den groBen Streit zu schlichten, der 
sioh neuerdings an das Taylorsystem gelmiipft hat, der 
Streit zwischen denjenigen, denen die Volkswohlfahrt am 
Hepzen liegt, und denen, die allein darauf bedacht sind, die 
Produktivitli.t der Arbeit auszubeuten, ohne Riicksicht darauf, 
dati unter Umstanden die Allgemeinheit die Folgen und die 
Kosten zu tragen hat. Desto wichtiger erscheint mir aber, 
immer darauf bedaoht zu sein, daS man die Methoden, die 
man zur Untersuchung in der experimentellen Psychologie 
benutzt, immerwahrend kritisoh verfolgt, sie immer wieder 
dem vervollkommneten Stande der Wissensohaft anzupassen 
sucht und priilt, ob sie jeweils nooh diesem Stande ent
spreohen. loh mochte in diesem Zusammenhange auf ein 
paar Momente hinweisen, die mir aufgefaUen sind. 

Der Herr Vortragende maohte schon auf den einen Um
stand aufmerksam. Er sagte: eine solche Priifung setzt 
eigentlioh schon das Resultat voraUB j man will erfahren, 
was der Betreffende spli.ter leisten soIl, also zu einer Zeit, 
da er eine Saohe erlernt oder eine Fli.higkeit erworben hat. 
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lch kntipfe da an das Beispiel der Geschwindigkeitsschlltzung 
an. M. H., wenn Sie eine Geschwindigkeit prtifen sollen -
Sie stehen z. B. znm erstenmal auf einer Lokomotive nnd 
sollen sagen, wieviel Kilometer sie in der Stun de fil.hrt -. 
dann werden Sie vor eine Aufgabe gestellt, die Sie nicht 
losen .konnen, und zwar deshalb nicht, weil Ihnen die ent
sprechende Erfahrung fehlt. Ebenso ist es mit dem Ent
fernungsschlitzen. Abel solche Dinge lassen sich doch 
lernen, und man weill nun nicht, ob man durch eine solche 
Priifung schon etwas vorwegnimmt, was man eigentlich erst 
erfahren will, m. a W.: ob man es durch eine solche Priifung 
wirklich erfahren kann. Dieser Umstand scheint doch von 
groBer Wichtigkeit zu sein, und es fiel mir auf, daB in 
diesem Zusammenhange von dem Herrn Vortragenden niehts 
tiber den Gegenstand gesal!'t worden ist 

Weiter zu dem Kapitel Urteilsfiihigkeit und Wille! Ueber 
die Priifung dieser beiden Momente, die uns doch eigentlieh 
wohl als die interessantesten erscheinen miillten, weil sie die 
kompliziertesten sind und wenig gelliufige Dinge betreffen, ist 
leider von dem Herrn Vortragenden nichts gesagt worden. 
Es wli.re vielleieht erwiinscht, in dem -Sehlullwort zu horen, 
wo ftir diese Dinge die Mallstli.be hergenommen werden. 

leh kniipfe ferner an ein andres Beispiel des Herrn 
Vortragenden an, und zwar an das tiber die Augenermtidung, 
und mochte fragen, welches das Mall ftir die Augenermtidung 
bei diesem Versuch gewesen ist. Sie entsinnen Blah des 
Bildes: Dreistiindiges Lesen bei Kohlefadenlampe und bei 
natiirlichem Licht. Welches ist der Mallstab dafiir, wie wlthlt 
man iiberhaupt das Mafl und Zahl fiir solche Dinge, die sich 
doch vieHach bisher fiir uns immer als lmponderabilien dar
gestellt haben? 

Ein letztes Moment ist dann das der Relativitllt der 
Erscheinungen. Der Herr Vortragende zeigte bei der Er
wlihnnng der Priifung iiber die Wirkungsfil.higkeit von Re
klamen einige FarbenzusammenstelluuJ/:en und sagte: hier 
diese Probe schwarz auf gelb hat sicb a18 die wirkungs
vollste erwiesen, wlihrend schwan auf weill nicht so ein
drucksvoll ist. Auch da konnen ·sehr leicht lrrtiimer unter
laufen, denn die Umwelt spielt dabei eine Rolle; alles mull 
relativ zu ihr betrachtet werden. Das hat der Herr Vor
tragende mindestens bei seinem Demonstrationsobjekt nicht 
bedacht, das durchaus nicht gliicklich gewahlt war. Denn 
er hatte einen wetllen Untergrund und darauf eine wei13e 
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man betrachten soHte. 

Aile diese Dinge, die keinen V orwurf flir den Herrn 
V ortragenden sein sollen, sondern auf die ich verweisen 
moehte, legen nahe, wie leicht man selbst, auch wenn man 
in diesen 'Dingen erfahren ist, Til.aschungen ausgesetzt ist, 
und wie wichtig es ist, die Augen offen zu halten and in 
jedem Augenblick kritisch za betrachten, ob die benatzte 
Methode den Anforderungen an Scharfe geniigt and iiber
haupt ein einwandfreies Resultat ergeben kann. 

Priifung hoherer }!'unktionen u. a. 

Dr. Piorkowski: Hr. Linke wiinscht einige Aufkliirungen 
tiber die Art und Weise, wie man hohere Funktionen, wie 
Urteilsfahigkeitusw. priift. lch kann natiirlichanmoglich all die 
einzelnen Gesichtspunkte angeben, nach denen man arbeiten 
kann, abel' ich mocbte nieht verfehlen, aaf eine eingehende 
Darstellang del' fraglichen Priifungsmethoden hinzuweisen, 
die Sie in dem Buche linden: Moede, Piorkowski, Wolff: 
Die Berliner Begabtenschulen and die experimentellen Me
thoden der Schiilerauswahl (Langensalza 1918). Bei Unter
suehung del' begabten Volkssehtiler gaben wir den Kindern 
z. B. eine bestimmte Sitaation und fragten sie nun: Was 
wiirdest Du am zweckmil.iligsten in dieser Lage tan? 
Ein andermal lieilen wir die Schiiler and Schiilerinnen ver
schiedene Moglichkeiten beurteilen und fragten, was bei ge
gebenen Bedingungen wohl das Wahrscheinlichste sei. 
Um die Kombinationsfahigkeit zu priifen, mochte ieh er
gil.nzend folgende Methoden anfiihren: Man gibt drei Begriffe, 
beispielsweise: heranschleichender Morder, Spiegel, Rettang 
- nnd laSt nun aHe moglichen Geschichten aus dies en drei 
Worten zusammenstellen, wobei eins immer die Ursache des 
andern sein mut\. Die begabten Kinder finden nieht nur 
eine Losung, sondern drei, vier and noch mehr, wahrend die 
unbefahigten hochstens eine schlechte Losung bringen and 
bei der einmal gefundenen Erzll.hlung immer wieder be
harren, vielleicht noch diese odeI' jene Ausschmiiekung geben, 
ohne abel' in del' Lage zu sein, mehrere neue Kombinationen 
aus den drei gegeb'ilnen Begriffen herzusteHen. 

Zweitens mochte ich darauf hinweisen, dail die Praxis 
eben von sich heraus psychotechnisch zu arbeiten beginnt, 
wie wir aus den Ausfiihrungen des Hrn. Direktor Riebe und 
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des Hrn. Dr. Heiland geseben haben, wenn die WissenBcbaft 
und die Pflegstatten der Wissenscbaft aus eigenem Antriebe 
nichts tun. Dabel bestebt aber die groBe Gefahr, daB der 
Praktiker, der vielleicht instinktiv richtig vorangeht, aber 
\lngleich primitiver und gleichsam vorwissenschaftlich 
arbeiten wird, wabrend der Fachpsychologe, bewaffnet mit 
dem Riistzeug dieser Wissenscbaft, systematisch die Sacbe 
anpacken wird. 1m Interesse einer Arbeitsersparnis ware es 
wiinscbenswert, wenn die Praktiker nicht zum dritten und 
vierten Mal das erfinden, was die Fachpsychologen scbon 
langst als festen Besitz haben. 

AeuBerst notwendig erscbeint mir auch von dies em Ge
sicbtspunkt aus eine Zentralstelle der psychotechni
schen Arbeit an der Technischen Hochschule. lch kann 
meinerseits den dahingehenden Wunsch des Hrn. Professor 
Schlesinger nur aufs Nacbdriicklichste unterstiitzen. 

Hr. Heilaud: Ist beobachtet worden, daB Unter
suchungen anders ausfielen, wenn der Betreffende scbon 
dariiber informiert war, in welcher Weise Versuche mit ibm 
angestellt werden? Es liegt doch wohl nabe, daB die Kraft
fabrer solchen, die es werden wollen, Mitteilungen dariiber 
gemacht haben, und daB dadurch falsche Resultate entstehen 
konnen. 

Beantwortung der Anfragen und Widerlegung 
der Bedenken. 

Wirkung der Bekanntheit. Bedeutung der Uebung sowie die 
Gefahren mangelbafter Untersuchung. Psycbische Maflprin

zlplen. Die VorstOBe der Praktiker u. a. m. 

Dr. Moede (SohluBwort): Um all die mannigfacbenAn
regungen zusammenzufassen und kritisch zu wlirdigen, ware 
es notig, ,recht we it auszubolen und systematisch vorzogeben. 
lch will mich zuniicbst der letzten Frage zuwenden, ob durch 
das Bekanntsein der Untersuchungsmetbode die Ergebnisse 
gefiilscht werden. 

Die Bekanntheit mit dem Untersucbungsverfahren kann 
doppelt wirken: Einmal im Sinne einer Leistungsbesserung, 
zweitens aber auch im Sinne einer Verschlechterung. Wenn 
der Priifling durch Horensagen etwas liber den Gang der 
Untersuchung unterrichtet ist, so kann er moglicherweise dazu 
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neigl'n, leichtsinnig an die Sache heranzugehen, so daB er 
nieht mit voller Aufmerksamkeit die Erklarung des Unter
suehungsleiters anhort. Jeder Priifling wird natiirlich zuvor 
mit der Absieht der Untersuehung bekanntgemacht, man er
kl"art und iibt solange mit ibm, bis er alles verstanden hat 
und sicher beberrscbt. Nur bei Feststellung der Uebungs
fahigkeit muB natnrgemaB ein anderer Weg eingeschlagen 
werden. Wir konnen also sagen, daB in gewisser Weise 
jeder eine bestimmte Bekanntheit von dem, was von ihm 
verlangt wird, erhalt. 

Zweitens kann die Bekanntheit aber auch den Priifling 
relativ giinstiger abschneiden lassen, so mocbte man meinen, 
da er doch schon die von ibm verlangte Einstellung von 
vornherein mit "ich bringt. Dazu ist nun zu sagen, daB 
dieser Einwand nur sehr bedingt gilt. Denn es ist Sacbe 
der Untersuchungsmetbode, daB die eigentliche Aufgabe in 
dem Moment, wo sie zu losen ist, neu an den priining her
antritt, und daB das Verfahren so gewahlt wird, daB 'die Be
kanntheit mit ibm keine wesentliche Verschiebung der Lei
stung mit sich bringt. Priift man zum B'eispiel das Dunkel
sehen des Auges, so ist nieht einzusehen, warum die Seh
scharfe plOtzlich anders ausfallen wird, wenn der Priifling 
schon vorher weiB, was er zu tun hat. Die Grade der Ver
dunkelung des Zimmers sowie die Stellung der Ringoffnung, 
die er zu beacbten bat, sind stets Momente, die er selbstan
dig und von Neuem zu beachten hat, und deren Beurteilung 
stets Originalanforderungen an ibn stellt. Bei der Schreck
einwirkung ist es ahnlich. Bekannt ist nur, daB Sehreck
reize einwirken, aber die Form des Reizes und der Zeit
punkt seines Eintrittes sind nieht bekannt und konnen in 
weitestem MaLle verandert werden. Auch fUr andere expe
rimentelle Leistungen gilt dasselbe. Legen WIT Kombina
tionsaufgaben \or, 80 ist jedesmal eine aktive Kombinations
tatigkeit erforderlicb, um die Aufgabe zu msen. Ein schwerer 
Fehler ware es natiirlieh, dasselbe Kombinationsbeispiel meh
reren Priiflingen zu geben, die sieh miteinander zu bespre
chen Gelegenheit haben. Legt man den Schwerpunkt der 
Priifung auf die Funktionsanalyse, die Priifung reiner 
und nackter Fabigkeiten, so wird die Bekanntheit niebt 
allzll groBe Einwirkungen haben LaSt man zum Beispiel 
verschiedene Bleehe, die genau gIeich aussehen, der Starke 
naeh sortieren, so ist diese Leistung fur jeden Priifling nen 
nDd kann in keiner Weise dUTch die vorherige Bekannt-

Moede, l~xperimelltalil::iychologir. 6-
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heit mit der Aufgabe in ihrem Ausfall wesentlich verandert 
werden. 

Eine andere Frage dagegen ist es, ob durch die Wie
derholung der gleichen Untersuchung an derselben Ver
suchsperson die Werte sich versehieben. Die Bekanntheit 
mit dem Verfahren ist durch Wiederholung der Versuche an 
vielen Leuten nicht zu vermeiden, aber kann dennoch ohne 
Schaden fUr die Untersuchung mit in Kauf genommen wer
den. Wird bei ungeschickten Priifungsleitern und schlechten 
Untersnchungsmethoden die Wiederholung der gleiehen 
Priifung an derselben Versuchspersol1 eine solehe Versehie
bung der Werte von Grund aus mit sieh bringen, da.6 Diffe
rential-Diagnosen fiir einzelne Menschen nicht aufgestellt 
werden konnen? Dies fUhrt uns zum Problem der Uebungs
fahigkeit. Die Bedeutung der Uebung fUr den Ausfall der 
Priifungswerte ist vom Herrn Diskussionsredner Linke an
geschnitten worden, der iiberhaupt sehr viel schweros Ge
schiitz aufgefahren hat. W oUte man aIle seine interessantell 
Fragen beantworten, so mii.6te man ein vierstiindiges Kolleg 
tiber Experimental-Psychologie lesen, wo man dann system a
tisch a110 seino Bedenken griindliehst zerstreuen und wider 
legen konnte. 

Doch zunitehst zur Frage der Uebungsfithigkeit. 
Das Ideal der Untersuchung ware es, solche Funktionen zu 
priifen, die wenig oder gar nicht iibungsfahig sind, so daB 
dann der Zahlenwert der ersten Untersuchung demjenigen 
der tausendsten vollig gliche. Diese Verhaltnisse sind frei
Hch nicht immer gegeben, aber trotzdem kann die Unter
euehung ihren voUen Wert behalten, wenn sie sachgematl 
und fachmannisch angelegt ist. Gewifl sind bei der psycho
logischen Untersuchung sehr viele Gefahren gegeben und 
viele Klippen zu umschiffen, darin bin ich mit Hrn. Linke 
einig. Gewill wird ein guter Psychologe mit wenigen und 
primitiven Hilfsmitteln ungleich mehr herausbringen als ein 
schlechter Psychologe mit dem best ausgestatteten Labora
torium. Wer ein Messer hat. j~t damit noch kein Chirurg, 
mid wer ein psychologisches Instrument bat, kann deswegPIl 
noch keine vollgiiltige Untersuchung ausfiihren. 

Sehr viele Momente sind hier genau wie bei der arzt
lichen Untersuchung wohl zu beachten. Da ist zunltcbst die 
Instruktion an die Versuchsperson wohl zu iiberlegen und 
die Voriibungen sind solange durchzufiihren, bis eine vollige 
Vertrautheit mit den VersuchsumsHinden erreicht ist. Die 
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schiichterne Versuchsperson muti anders angefatit werden wie 
der leichtsinnige Priifling oder der sicher und gewandt auf
tretende Mann. Ein Kraftfahrer zum Beispiel, der jahrelang 
gefahren ist, wird anders zu behandeln sein wie ein Neu
ling. Voraussetzung der Durchfiihrung der Priifung ist 
gro1He.Aufmerksamkeit und Willigkeit der Versuchs
person. Ob diese BedinguDgen wirklich erfiillt sind, dariiber 
haben geleg~ntliche experimentelle Kontrollen zu entschei
den. Die Erfahrung des Psychologen, seine Bekanntheit mit 
normalen Untersuchungswerten, die Veriinderung der Ver
suchsbedingungen ohne Wissen des Priiflings und anderes 
mehr, dies sind alles Gesichtspunkte, die der Versuchsleiter 
stets im Auge haben mull. Tausend Vorfragen sind oft
mals zu erledigen, ehe man die GewHlheit hat, sauber und 
den Regeln der Wissenschaftlichkeit entsprechend zu ar
beiten. 

Durch eine individuelle Instruktion soli die Einstellung 
der Versuchsperson, die Gesamtheit ihrer Dispositionen, wie 
wir uns psychologisch ausdriicken, mogliehst optimal und 
gleichformig gestaltet werden. Den schwersten Eingriff in 
diese dispositionelle GleichlOrmigkeit kann aber, wie in der 
Diskussion ricbtig hervorgehoben worde, !'lie verschieden6 
Geiibtheit einer Versuchsperson darstellen. Damit konnten 
Bedenken gegen die gesamte psychologische Untersuchung 
auftauchen. 

Um die Erfahruug des Experimentes iiber diese Frage 
,entscheiden zu lassen, stellten wir eine Reihe von Sonder· 
versuchen an. Wir schickten Leute, die auf Grund del' 
Untersuchung als untauglich zum Fahrdienst anzusehen 
waren. trotzdem auf die Fahrschule und untersuchten sie 
nach 14 Tagen, 3 und 4 Wochen von Deuem. In der Tat 
trat eine Verschiebung der Werte ein, aber in den Kern
punkten der Untersuchung versagten sie trotzdem und blie· 
ben daher nach wie vor untauglich. Wir fiihrten Wieder
hol~ngen der Untersucbung zu Kontrollzwecken auch an 
schlechten und guten Priiflingen durch und konnten auch 
hier eine iihnliche Verschiebung der Werte feststellen. In 
einzelnen Fallen trat durch Wiederholung der Priifung so· 
gar eine Verschlechterung ein, in einigen wiederum war 
aine wesentliche Verschiebung Dieht nachweisbar, in den 
meisten dagegen waren Aufhesserungen zu verzeichnen. 
Diese Verbesserung der Werte zeigte sich aber in glei
.cher Weise bei guten und schlechten Priiflingen, so 

6' 
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daB also trotz Wiederholung und Uebung der Abstand zwi
schen beiden Klassen bestehen blieb, ja sich in eImgen 
Fallen noch vergroBerte. Damit war erwiesen, daB unsere 
Priifungsbedingungen zwar eine Verschiebung der Werte 
durch Uebung erieiden konnen, daB aber trotzdem der 
Zweck der Untersuchung, eine Scheidung der guten, schiech
ten und ungeeigneten Priiflinge fehlerfrei durchzufiihren, er
reicht werden kann, da die Anfangswerte so scharf aus
fallen, daB diese unterschiedliche Kennzeichnung der Priif
linge sicher moglich ist. 

lch wiederhole: Es gibt Funktionswerte, die sich bei 
den in Frage kommenden Bedingllngen dllrch Uebnng prak
tisch kaum verschieben. Weiterhin aber gibt es auch Funk
tionswerte, die trotz ihrer Veranderung durch Uebung auch 
hei der eraten Untersuchung nnter geeigneten Bedingnngell 
so scharf erlaSt werden konnen, wie es zur unterschied
lichen Kennzeichnung nnd Einteilung der Priiflinge in gut!l 
llnd schlech!e erwiinscht und notig ist. Un sere Reaktions
werte ermoglichen diese unterschiedliche Charakterisierung 
vor aHem deswegen, weil sie relativ komplex sind und bei 
einer erheblichen Belastung des Bewllfitseins abgeleitet wer
den. Man hat aber auch ganz einfache Willensleistungen 
auf ihre Veriinderung dilrch Uebung hin studiert. Es miige 
ein einfaches Licht oder ein Schall gegeben sein, au! den 
blitzartig schnell mit einer einfachen Handbewegung zu 
reagieren ist. Da stellte sich nun heraus, wenn Sie slch 
an meine Ausfiihrungen erinnern, daB die einen schnelll'r, 
die anderen langsamer arbeiten. Die einen. die vorwie
gend auf den reagierenden Muskel achten, nannten wir die 
lUuskuliire Reaktionsform, die andere Klasse dagegen, 
die mehr dem Sinnesreiz ihre Beachtung schenkte, die 
sen sori elle. Durch· Umschaltung der Einqtellung des 
mnskuliiren Reaktionstyps auf den Sinnesreiz und durch 
Umschaltung der Aufmerksamkeit des sensoriellen Typs auf 
den reagierenden Muskel versnr.hte man nun eine Verschie
bung und Umstimmung der Reaktionswerte Zll erzielen. 
Durch wochenlange tiigUche Uebuogen kann man in der 
Tat eine mebr und weniger vollkommene Umstimmung der 
einzelnen Typen erreichen. Schaltet man dann aber eine 
liingere Pause ein, iiberliitt die Versuchsperson sich selbst 
und nimmt schlietllich bei ganz neutraler lnstruktion die 
natiirlichen Reaktionszeiten ab, so stellt sich erfreuIicherweise 
heraus, daB eine Annaherung oder vollige Einschwenkung 
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der einzelnen Priiflinge in ihre alte und urspriingliche Re
aktionsform eiogetreten ist. So hat die psychologische 
Praxis bewiesen, dall es durchauB moglich. ist, den Mann 
von der StraBe ios Laboratorium zu bitten, um nun in rela
tiv kurzer Zeit charakteristische Priifungswerte zu gewinnen. 
Einige Versuche von '.lohem Symptom wert nnter rein en Ver
suchsbedinl!"ungen abgenommen, geniigen in der Tat fUr 
eine individuelle KennzeichIlung des PriiflingM. 

In der theoretischen Psychologie ist in der letzten Zeit 
ebenfalls die Meinung durchgedrungen, dati in kurzer Unter
suchung und aas einigen Matlzahlen wissenschaftlich ein
wandfreie Mittelwerte erhalten werden ]tannen. Friiher da
Jregen verfuhr man ganz anders. Da wurde die Versuchs
person einer wochen- und monatelangen Uebung unterzogen 
und nun erst, wenn durch weit.ere Uebung eine Verschie
bung der Werte nicht eintrat, ging man daran, Konstanten 
zu bestimmen. Leider kam es oft vor, dati mittlerweile die 
Versuchsperson der Sache iiberdriissig geworden war und 
zu ·den Sitzungen nicht mehr ersohien, oder dati gar der Prii
fungsleiter selbst gestorben war (Heiterke1t). Fiir die Zwecke 
der Psychotechnik dagegen kann man auf gut gestiitzter Grund
Jage kurze, aber einwandfreie Priifungen empfehlen. Ver
glelcht man zum Bei~piel den Austieg der Uebung bei ver
schiedenen Versuchspersonen bei vielen einfachen und kom
plexen Leistungen, 80 ist man erstaunt, welch grotle rela
ti ve Gleichformigkeit in der Verschiebung der Werte 
durch Uebung eiotritt. Oftmals zum Beispiel erfolgt zu
nitchst ein stiirmiscber Uebungsanstieg, dem dann ein asymp
totischer VerI auf der Uebungskurve folgt. Wenn aber die 
Uebung relativ gleichformig die Werte verli.ndert, die 
wir als DiHerentialkonstante unserer Untersuchung zugrunde 
legen, so konnen wir ohne Bedenken auch die Anfangs
leistungen zur Charakteristik benutzen, ohne fiir unsere 
Zwecke Fehler zu begehen. 

Oftmals wird es notig, die Uebungsfl!.higkeit selbst 
einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, die dann 
mit besonderen Methoden durchzuliihren ist. Der Fahr
Bchiller zum Beispiel solI doch einen Lehrlmrsus in der 
Fahrschule durchmaohen. Er solI dort lernen, bei bestimm
ten Anlli.ssen und zo bestimmten Zwecken ganz bestimmte 
Hebelbewegungen aU8zufiihren. Er mut! also Zuordnun
gen von Hebel und Hand bezw. FoB sioh einprli.gen. Diese 
Flihigkeit der Erlernnng von Zuordnungen priiften wir in 
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einem besonderen Versucbe. Es konnte aucb bier eine 
gllte Ueberllinstimmung von Untersucbungsbefund und prak
tischer Bewahrung festgestellt werden. Natiirlioh ist dafiir 
Voraussetzung, dati wir auf Grund unserer Erfahrungen 
Standwerte der mi ttleren U e bungsfithig keit des nor
malen Mensoben besitzen, damit wir nun an der Hand der 
Zablen ermessen konnen, ob durchsohnittliche bezw. iiber
oder unterd.,urohscbnittlicbe Uebungsflihigkeit vorliegt. 

Ein sehr interessantes Ergebnis zeitigte unser zweiter 
Hanptversuch, der die Fahigkeit des Priiflings, Mehrfach
handlungen auszufiibren, bestimmt. Des Priiflings Aufgabe 
ist es, auf Doppelreize in bestimmter Weise mit zwei Be
wegungen gleiohzeitig zu reagieren. Der Nenling 
wird aIle moglichen Kombinationen dieser Doppel- und 
Mehrfaohhandlungen entweder gleich gnt oder je naoh dem 
Grade ihrer Sohwierigkeit mit versohiedener Giite ausfiibren. 
Der geiibte alte Fabrer dagegen hat in seinem Bernfe ge
lernt, stets gewisse Bewegllngen miteinander zu kombinieren. 
Durch die jahrelange Praxis ist dann eine Mechanisierung 
bestimmter Mehrfachhandlungen eingelreten. Verlanglln Sie 
von ihm nun neue Doppel- und Mehrfachbandlungen, so 
wird eine Hem~ung und Reibung des neu zu ErlernendE'n 
mit dem alten Bestande eintreten. In der Tat schneidet da
ber der alte Fabrer oft wesentlich schlechter abo da eine 
Konkurrenz der Zuordnungen wirksam ist. Damit ist aber 
gerade bewiesen, daB die Flthigkeit zur Mehrfachhand-
1 un g ein en K ern pun k t der Berufspriifung des Kraftfahrers 
ausmacht. Das Ranschburgsche Hemmungsgesetz, wie wir 
diesen Tatbestand benennen, zeigte sich in den meislen 
Fallen ziemlich rein ausgepragt. Wir hatten dann also 
einen Fall, wo die hochgradige Geiibtheit des Priiflings 
seine Versuchswerte verschlechtert. Infolgedessen konnen 
wir sagen. dati derjenige die beste Voraussetzung fUr die 
Berufseignungspriifllng mit sich bringt, der noch gar keine 
Uebung in den Betufsverrichtungen besitzt, und dati der 
alte Praktiker im angefiihrten Beispiele naturgemaB bei 
vielen Priifungsversuchen schlechter abschneidet. wobei natiir
Hoh nicht zu bestreiten ist, daB er bei andern Priifllngswerten, 
zum Beispiel GleichmaBigkeit der Reaktionszeiten, wiederum 
bessere Werte erhalt. Dies alles bat del' erfahrene Psyoho
loge zu beriicksichtigen. Wenn er darauf Bedacht nimmt, 
wird die Gediegenbeit und der Wert der Eignungspriifnng 
in keiner Weise zu Beanstandungen AnlaB geben. 
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Naeh diesen allgemeinen Erorterungen konnen wir uns 
aueb der Frage zuwenden, inwiefern die Gesehwindig
keitssehatzungen im Eignungslaboratorium verlangt wer
den konnen. Natiirlieh wltre es unsinnig, von dem Neuling 
eine Angabe der Kilometergeschwindigkeit eines Gefahrts 
zu verlangen. Trotzdem bestiinde eine Eolehe Prufung im 
Dresdener Laboratorium zu Reehte, da dort znr PriiIung 
nur Lente zugelassen werden, die jahrelang auf der Ma
schine gefabren sind und nun als Beamte angestellt werden 
sollen. Vom Nenling dagegen konnen wir nur eine ver
gleiehende Beobacbtnng der Geschwindigkeit zweier sieh 
bewegender Korper oder ahnliches verlangen. Denn diese 
einfaehe Form der Gesehwindigkeitssehatzung bei verglei
chender Beobachtung liegt wiederum im Sinne der Funktions
priifung, die aneh bei dem Neuling sehr wohl abgenommen 
werden kann. Einfiihlung in eine Bewegung, Ortsgedachtnis 
Iiir bewegte Massen und andere in Frage kommende Gesichts
punkte konnen wir bei solch einer PriiIung ebenfalls mit 
verwerten .. Die Zuordnung dagegen der _ Geschwindigkeit 
zu einem bestimmten Mallsystem wird kein Mensch bei An
flingerpriifungen verlangen wollen. Priift man zum Beispiel 
das Augenmall, so ware es nicht richtig, die Grof3enschatzung 
einer Strecke nach Millimetern ausfiihren zu lassen, wohl aber 
kann man relativ!l Vergleichungen und relative Grof3en
schatzungen auf Grund einer angenommenen Einheit vom 
Priifling ausftihren lassen. Wissenschaftlieh reine Versuchs
bedingungen je nacn den in Frage kommenden Verhaltnissen 
herznstellen, ist Sache des Experimentalpsyqhologen. So 
ware auch die in der Disknssion erwahnte EntIernnngs
schatzul1g in diejenigen Komponenten zu zerlegen, die reine 
Funktionspriifungen gestatten. Dann konnen wir das UrteH 
ableiten: Es sind gute Flthigkeiten in dieser oder jener Hin
sicht vorhanden, anllerdem Ueonngsfahigkeit in bestimmter 
Richtnng und GroBe, so dall nnn die besonderen bernflicben 
Leistungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gntoder 
schlecht, schnell oder langsam werden erlernt werden konnen. 

Natiirlich kann man ja die gesamte Experimental- Psycho
logie anzweifeln, wie dies Hr. Linke tut, da er meint. in 
derlei Dinge gebe es wohl uberhaupt nicht Mall nnd Zahl. 
Da mochte ich Sie doch auf' die Universitltts-Institute zur 
experimentellen Psychologie verweisen, die dnrch die Tat· 
sache ihrer Existenz doch wohl die Mogliohkeit dieser Wissen
schaft auch dem gro.6ten Skeptiker erweisen diirften. Dnd 
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weiter mochte ioh Sic verweisen auf die reiohe Literatlll' 
liber die psycbologische Methodik, die seit einem halben 
Jabrhundert erschieneu ist. Hr. Linke beanstandete das Matl
prinzip bei einer Sinnesuntersuohung. Aber gerade die 
Ironie des Schicksals will es, daB die Methoden der Sinnes
psychologie so ziemlich hieb- und stichfest sind. Hier ist 
die S ch w ell e derjenige Grundbegriff, der ffir den theo
retiscben Forscber wie den praktiscben Psychologen ein 
allsgezeiohnetes MaJ.lprinzip abgibt. Zur Orientierllng liber 
die Ableitung von solchen Sch wellen, die nichts anderes als 
Grenzwerte sind, verweise ich vor aHem auf das Buch 
von Professor Wirth: Psycbophysik (Leipzig-Hirzel 1912). 
Wir konnen die Soh wellen teils unmittelbar bestimmen, teils 
mittelbar nach den versohiedensten Methoden auch mit Hilfe 
von Formeln und uns dabei auch der Differential- und Inte
gralrechnung bedienen. 

Wenn Hr. Linke wl"iter sagte, ich habe liber Urteils
f ahigkei t und Willen nicht hinreichend gesproohen, so kann 
ich micb nur Hrn. Dr. Piorkowski anschliel3en und antworten: 
reh verweise auf meine Erfahrungen und das Buch liber die 
»Berliner Begabtenschulen, ihre Organisation und 
experimentellen Methoden der Schiilerauswahl«, das 
bei Beyer & Sohne 1 918 in 2. A uflage erschienen ist I). Dort 
finden Sie eingehend beschrieben, wie man die Urteilsfahigkeit 
priift. Urteil ist eine Synthese von Begriffen; vorerst mul3 ioh 
daher die Begriffsfahigkeit del' Kinder untersucben und zwar 
wiederum in analytischer und systematischer Weise. Dann 
konnen wir eine Stufe weiter gehen und die Synthese im Urteil 
betrachten. Hier gibt es vielerlei .Gesichtspunktp, der Unter
suchung, die teils die allgemeine Urteilsfahigkeit, teils 
die Beurteilun~ von Sonderfallen ins Auge faJ.lt. lch bitte 
um Entschuldigung. wenn ioh aus Zeitmangel nioht alle 
die einzelnen Gesichlspunktl'l so eingehend habe erortern 
konnen, wie e8 im Interesse der Sache wlinscbenswert ge
wesen ware. Die Anforderllngen, die an die Begabten
Untersuchungen gestellt wurden, lagen ganz ahnlioh wie 
boi der Arbeiterannahme zu Spezialdiensten in der GroJ3industrie. 
Hr. Stadtsohulrat Dr. Reimann gab den Auf trag: Konnt ibr 
Psychologtm aus den von dl'ln Volkssohulen vorgesohlagenen 
Kindem mit begriindeten Methoden wiederum die besten 
aus8uchen, d. h. solohe, die die Begabtensohulen mit ihrem 

I) Demnachst wird die eTweiterte a. Allfla.ge erscheinen. 
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fpstumrissenen Arbeitsplane erfolgreich durchmachen werden? 
Ihr werdet gewisse schul wichtige Eigenschaften VOl' aHem 
zu untersuchen haben! Wir antworteten: Zwar ist das 
Problem des Hochbegabten psycbologisch bei weitem noch 
nicht vollig geklltrt, abel' die geforderte U ntersuchung, die 
lediglich . auf Grund elnheitlicher Methoden eine Fa hig
keitsrangreihe der Schiiler aufstellen solI, diese Unter
suchung, die also nul' eine relative Bewertung der VOI'
gefiihrten Schiiler nach ihren Anlagen in sich schliellt, 
kann bei dem heutigen Stande del' Experimental- Psychologie 
erfolgreich durcbgefiihrt werden. Unser Programm, das wir 
alsbald vorschlugen, fand die Zustimmung des H errn Stadt
schulrates. Unter den gepruften Eigenschaften befindet sich 
z. B. allch das Gedachtnis, was Sic zunachst wohl etwas in 
Erstaunen setzen mag. Freilich durfte die Annahme kanm 
zu halten sein, dall erstklassige Leistungen ohne angemessenas 
Gadachtnis dauernd moglich sind, wobei ioh nur an den tra
gischen Rtickgang del' Faradayschen Forscherlaufbahn ar
innere, del' auch durch den Zusammenbruch seines Gedacht
nisses mit 'Veranlallt wurde. In unserem Fall mull ten wir 
sogar neben dem Gedachtnis fill' sinn volle Stoffe auch das
jenige Iiir sillnloses Material priifen, denn del' bisherige 
Volksschiiler hat doch auch eine Fulle griechischer und 
lateinischer Wortstamme zu merken. (Heiterkeitl) Ohne an
gemessenes Gedachtnis wird daher auch del' begabteste 
Schiiler kaum im 'verktirzten Gymnasium fortkommen. In 
welcher Weise auch in Gefuhls- und Charaktereigenscbaften 
dllrch bestimmte experimentelle Mallnahmen ein Emblick ge
wonnen werden kann, haben wir ebenfalls nach den bis
herigen Erfahrungen in dem angefiihrten Buche niederzu
legen gesucht. Del' Begleitbogen der Schule, der lang
jitf}rige Beobachtnngen des Schiilers durch me.hrere Lehrer ent
halten soll, wird als willkommene Erganzung des experi
mentellen Befundes anzmehen sein, da er vor aHem tiber 
die Cbaraktereigenscbaften des Schiilers Aufschlutl geben 
wird, falls der Lehrer seinen Schutzbefohlenen daraufhin 
eingehend und gut beobachtet bat. Auch diese Beobachtnng 
del' Schule kann systematiseh durch Beobachtungsanweisun
gen geleitet warden, wie dies Hr. Rektor Rebhuhn versucht. 

Hr. Linke bemangelte weiter das Mall del' Augenermiidung 
und fragte, ob dafiir iiberhaupt ein Mall gefnnden werden 
konnte. lch will ihm antworten: Wollen wir die Augan
.ermiidung studieren, so konnen wir antweder die physiolo-
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gische El'miidung des Auges betrachten oder vorwiegend 
die psychische, die Ermiidung der Aufmerksamkeit, da& 
Nachlassen der Willensspannung, den Abstieg anderer hoherer 
intellektueHer Prozesse, wie sie im Ermiidungsstadium auch 
bei optischer Arbeit gegeben sind. Die Ermiidung bedeutet 
ja auch im alltitglicben Bewufitsein einen Zustand geistig
korperlicher KraftJosigkeit, der mit volligem Versagen endet. 

Physiologische Ermiidungsmethoden werden die physiolo
gische Konstante und ihre Verlinderung durch lli.nger an
dauernde ArbeH, etwa Lesen beim Lampenlicht, mess I'll'. 
Da konnen wir an die Flimmer·Grenze, die Akkomodations
breite, die Neigung zu Sinnesillusionen und anderes mehr 
denken, um die Ablinderung dieser Personalkonstanten durch 
die Ermiidung zu bestimmen Unter den psychophysischen 
Methoden erwahnte ieb einige Schwellenwerte, die die Ver
anderungen des Bewu13tseinsgrades kleiner Helligkeitsstufen 
del' Messung zugrunde legten. Wenn Sie ein fernes sehwacbe& 
Licht. sehen l1nd es mit gleichbleibender Aufmerksamkeit 
verfolgen, so schwankt es in seiner Helligkeit, indem es 
periodisch heller UIld dunkler wird_ Wir kQnnen nun die 
Perioden, wo es hell erscheint, zusamme-pzlihlen und diese
Summe mit der Sllmme derjenigen Zeit en in Beziehung 
setzen, wo es uns dunhel vorkommt. Durch steigende Er
miidbarkeit des Auges ist es doch moglich, dafi dieser Wert 
zu Ungunsten der Summe der Dunkelperioden verschoben 
wird, worn it doch gesagt wird: Das »abgespannte« Auge ist 
nicht mehr in del' Lage, so scharf den Reiz zu fixieren, er 
verschwimmt oitAr und Hinger, um dann fUr kiirzere Zeiten 
wieder im Bewu:f3tsein aufzutauchen. Dies ist natiirlich nur 
{'ine recht grobe Verdeutlichung des Sachverhaltes. Eine 
solche vergleichende Untersuchung hat man auch fUr Tages
licht und Kohlenfadenlicht durchgefiihrt, urn ein vergleichendes 
Mati fiir den Ermiidungsanstieg beid!\r B!\leuchtungsarten zu 
erhalten. Dort, wo trotz langerer Arbeitszeit bessere, er
giebigere und prazisere Leistungen moglich sind, wird ja 
wohl die geringere Ermiidbarkeit anzusetzen sein. Natiirlich 
kann man ahnUche Untersuchungen zwecks Bestimmung der 
besten Beleucbtungsarten fiir Studier- und Arbeitstisch u. a. m. 
nach analogen Methoden durchfiihren. 

Weiterhin bemlingelte Hr. Linke mit vollem Rechte, da:fl 
die Farbenscheiben aIle auf einen wei:f3en Hintergrund fre
klebt sind, was als Fehlerquelle anzusehen sei. So toricht 
bin ich natiirlich auch nicht, urn die Demonstration eiller 
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Saohe vor einem groBeren Zuhorerkreise mit einer wissen
sohaftliohen Untersuohung zu verweohseln. Die wissensohaft
liohe Untersuohung hat selbstredend unter allen Umstl!.nden flir 
saubere und reine Arbeitsbedingnngen zu sorgen. 1m FaIle 
der Untersuohung der besten Fernsiohtigkeit der Farben 
und ihrer' Kombinationen wird man natiirlioh den Hinter
grund stets gleiohmaflig zu wahlen haben und nioht ver
sohiedene Farben so eng auf einer Tafel vereinen, dafl An· 
gleiohung, Kontrast nnd Storungseinfliisse mannigfaoher Art 
sioh geltend machen koanen. Man wird weiterhin Hel
ligkeit, Qualitat und Grad der einzelnen Farbenscheiben 
genau zu dosieren haben. Die Reinliohkeit aller Versuohs
bedingungen sowie die Beherrsohung aller wesentliohen Fak
toren, dies ist ein selbstverstl!.ndliches Arbeitsprinzip der 
Wissensohaft. Ganz anders dagegen liegen die VerhaUnisse 
bei einem groben Demonstrationsversuoh, wo es meiner 
Meinung naoh durohaus statthaft 1st, das Ergebnis von Unter
suohungen in ansohaulioher und iibersiohtlioher Form mog
liohst gedrl!.ngt zusammenstellen. loh glaube mioh deswegen 
nioht der Todesstrafe sohuldig gemacht zu haben, wenn ich 
die Dutzend Farbensoheiben nebeneinander auf den gleiohen 
weiflen Grund aufgeklebt habe. 

Gewill hat Hr. Linke reoht, dan man sohliefllioh allen 
neuen wissensohaftliohen Methoden kritisoh gegeniiberstehen 
sol1te. Aber eben so recht hat der Gegner, der restIos seinen 
Widerspruoh fahren laBt, wenn er Einsioht in die Griinde 
der Untersuohungsmethoden sowie in ihre Stiohhaltigkeit ge
nommen hat, einmal, indem er die Leistungen des Verfahrens 
in der Praxis nnd in der Erfahrung stlldiert und zum andern, 
indem er die Griinde und Prinzipien herleitet aus dem ge
samten Systeme der in Frage kommenden Wissenschaften. 
Was wiirde der Chemiker sagen, wenn man ihm entgegen
bielte: »Ja, Deine Reaktionsproben auf Zuoker und Eiweili 
mogen zwar ganz schon sein, aber ioh zweifle an ihrer Stich
baltigkeit. Der Chemiker wird sioh da gar nioht erst in 
eine grone Diskussion einlassen, sondern den Opponenten 
bitten, sioh ein wenig in die Grundlagen der ohemisohen 
Wissensohaft zu vertiefen. 

Hooherfreulioh ist es, dan Hr. Direktor R i e be sowohl wie 
Hr. Dr. Heiland tatkrltftig p~yohologisohe Untersuohungs
prinzipien in ibrer Praxis verwirklioht haben. Die Riebesohen 
Ausfiihrungen maohten uns klar, daB er eineGelenkempfin d
liohkeitsprobe anstellt, um eine Untersohiedssohwelle naoh 
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fabren. nach dem er arbeitl't, kann sicherlich von dem Fach
mann nocb systematiscber ausgestaltet werden und vielleicht 
kann auch der Apparat, den er benutzt hat, zweckentsprechend 
durchgearbeitet werden, urn aHe FehlerqueHen, die nach den 
bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen bei derlei Prii
fungen moglich sind, von vornberein zu vermeiden. Hoch
erfreulich war die Versicherung des Hrn Direktors Riebe, daB 
sein psychologisches Untersuchungsverfabren, das als eine 
analytische Funktionspriifung sich darstellt, die Feuerprobe 
der Praxis gut bestanden hat. Sehr erwiinscht freilich ware 
es, wenn der Praktiker mit dem Fachpsychologe'n im Inter
esse einer Kriifteokonomie zusammenarbeiten wiirde, da ja 
wissenscbaftlich schon reiches Material vorliegt, das nicht 
erst zum zweiten und dritten Male miihsam erarbeitet zu werdell 
braucht. AeuBerst bezeichnend aber ist es doch, daB die Praxi s 
ganz unabhangig von der Wissenschaft selbstandig 
den Weg der experimentellen Eignungspriifung eingeschlagen 
hat und daB Hr. Direktor Riebe sofort geradenwegs auf die 
analytische Funktionspriifung ]osgesteuert ist, indem er 
das Yerfahren der Gleicheinstellung zugrunde legte, das sich 
wissenschaftlich ebenfalls gut bewiihrt hat. 

Sehr interessant war es fiir uns auch zu erfa-hren, dati 
Dr Heiland eine psychologische Lehrlingspriifung auf expe
rim en teller Grundlage in der Werkschule der AEG eingMiihrt 
hat. Ztl begriiBen ist es ebenialls, daB Dr. Heiland Fiihig
keiten, nicht Leistungen in irgend welchen Schulfiichern 
priifen will. Die Fiihigkeits- oder Funktionsanalyse ist in 
der Tat der Kernpunkt und ich glaube, daB es moglich ist, 
in noch umfassenderem MaBe und auch etwas systematischer, 
wie Dr. Heiland dies tut, die erforderlichen Fahigkeiten zu 
erfassen. Die Fiibigkeit der Lehrlinge zu selbstiindigen 
Korn binationsleistungen einfacher Art z. B scheint mir in der 
Priifung nicht iibergangen werden zu konnen. Doch ist die 
systematische Ausgestaltung der Funktionsanalyse cura poste
rior. Die Hauptsache ist, daB auch hier aus der Praxis heraus 
ein wichtiger VorstoB in Richtung der experimentellen Eig· 
nungspriifung gemacht worden ist, und es ist wohl zu hoBen, 
daB nun die anderen Fabriken nicht nachstehen werden, 
nachdem die Praktiker selbst auf die Notwendigkeit und 
Vorteile der experimentellen Priifung bestimmter F!l.bigkeiten 
hingewiesen und ihre guten Erfahrungen bekannt gegeben 
haben. Die Leistungen in der Schule werden keineswegs, 
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wie Dr. Heiland hervorhebt, fiir die Bewahrung des Schillers 
als Lehrling maBgebend sein Hohe intellektuelle Begabung 
bel technischer Unflihigkeit kann beobachtet werden, wie 
Hr. Dr. Heiland wird sicher bestlf.tigen konnen. Die Schul
lei:stungen des Kindes sind ein ltuBerst verwickeltes Pro
dukt, in· dem keineswegs nur die Fahigkeiten des Kindes 
zum Ausdruck kommen, sondem in diesen Leistungen sind 
die gaml:e Organisation der Schule, das Unterrichtssystem, die 
Personlichkeit des Lehrers, die hauslichen Verhlf.ltnisse des 
Kindes u a. m. oHenbar mitenthalten. Un sere Aufgabe da
gegen ist es, die rein en Fli.higkeiten moglichst exakt zu priifen, 
weswegen es gilt, die Methoden, die Dr. Hei1and erwll.hnte, 
und die vor allen Dingen eine Priifung der Auffass11Dg, der 
Ablenkbarkeit, des Gedli.chtnisses, der Raumanschaung sowie 
des Formengedll.chtnisses darstellen, moglichst rasch aus
zngestalten. 

SchlieBlich erwachst mir nur noch die Aufgabe, die an
schaulichen und iiberzeugenden Ausfiihrungen des Urn. Pro
fessor Schlesinger Zll unterstreichen, die uns zeigten, In 
welcher Weise exakte Arbeitsstudien fiir die Rationalisierung 
der Arbeitsprozesse fruchtbar gemacht werden kOnnen. 
Durch diese Studien wird auf die alltlf.glichen und scheinbar 
einfachen Vorga.nge des Feilens, Hli.mmems und Briefstempelns 
sowie anderer praktischer Verrichtungen ganz neues Licht 
geworfen, und wir erhalten dadurch eine wissensohaftliche 
Grundlage fiir die Analyse dieser Berufsverpchtungen sowie 
der erforderlichen Verbesserungsvorschlli.ge. Nur durch solche 
eingehenden qualitativen und quantitativen Arbeitsstudien 
werden wir einer moglichst gUnstigen Betrlebsfiihrung nlther 
kommen konnen, die ja keineswegs Raubbau der Arbeits
krafte zu sein brauoht, wie Hr. Linke andeutete. Gerade 
durch die wissenschaftJichen Ermiidungsmessungen z. B. 
konnen wir feststellen, ob Unterbilanz im KrlUtezustande 
des Arbeitnehmers eingetreten 1st. Die einzelnen Faktoren 
cler Arbeitskurve werden durch exakte Arbeitsstudien ganz 
gewiB so ge~taltet werden konnen, daB keinem Unrecht getan 
wird, vor allen Dingen auch nicht dem Arbeitnehmer. Nur 
muD man den Irrtum zerstreuen, daB Erhohung und Ver
besserung der Arbeitsleistung nur auf Kosten des Arbeit
nehmers moglicn sei, und die schonen Beispiele des Hm. 
Professor Schlesinger haben gezeigt, wie auf Grund der 
wissenschaftlichen Unterlagen duroh einfache Abkiirzung der 
Wegstrecken dar arbeitenden Glieder Zeitersparnis moglich 
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ist, und neben Zeitersparnis sind auch durch Anpassung der 
Arbeitsverrichtungen an die Organisation des Menschen sowie 
an moglichst giinstig arbeitende Maskelgruppen Vorteile 
mannigfachster Art zu erzielen. Durch Zusammenarbeit des 
Ingenieurs mit dem Fachpsychologen sowie durch Beachtang 
all der Regeln wissenschaftlicher Analyse sowie unter Zu
grundelegung gesander volkswirtschaftlicher Leitslttze glaube 
ich, wird es moglich sein, Arbeitskurven za erhalten, die nicht 
nur fiir den Arbeiter hocherfreulich sind, sondern auch fiir 
den Unternehmer, nicht nur fiir den Einzelnen und seine 
KrlUtebilanz, sondern auch fUr die ganze Nation, ihr Wirt
schaftsleben und ihren Wirkungsgrad. (Lebhaftes Bravo). 



Nachwort. 
Die Fortentwicklung der industriellen 

Psychotechnik. 
Es erwachst uns die Aufgabe, die Fortschritte der indu

'5tr1ellen Psychotechnik seit der zusammenfassenden Dar
stellung des Vortrages Marz 1918 mit einigen Worten zu 
schildern. Diese Fortschritte betreffen aIle die Hauptpunkte, 
die in unseren Ausfiihrungen hervorgehoben wurden. 

1m Interesse des Absatzes der Fertigstiicke wiinschten 
wir eine psychotechnische Begutachtung und eine exakte 
Psychologie der Reklame auf experimenteller Grundlage. Die 
Handelshochschule Berlin richtete den ersten Lehrauf
trag dieser Art fUr Psychologic der Reklame auf expe, 
rimenteller Grundlage ein und iibertrug ihn dem Verfasser, 
Gleichzeitig ist die Schaffung eines Institutes in Vorberei
tung, wo psychotechnische Eichungen der einzelnen Formen 
der Reklame ausgefiihrt werden konnen, 

Zum Zwecke der moglichst wirtschaftlichen Gestaltung 
der Giitererzeugung sprachen wir einer ausgedehnten Be
rufsberatung auf wissenschaftlicher Grundlage das Wort. 
Berufsberatung kommt fUr die Schulentlassenen, die Er
wachsenen bei Einstellung an einen bestimmten Arbeitsplatz 
des Betriebes und fUr Kriegsgeschadigte in Frage. 

Die Lehrlingspriifung auf experimenteller Grundlage 
ist leider erst in einigen Industriebetrieben weiter eingefiihrt 
und ausgebaut worden und fiir kaufmannische Lehrlinge sind 
psychotechnische Untersuchungen bislang noch nicht bekannt 
geworden.. Die AEG hat die von Dr. Heiland vorge
schlagenen Untersuchungsmethoden weiter entwickelt und 
vervollkommnet. Bei Ludwig Lowe haben Direktor Stolzen
berg und Dr. Lipmann ebenfalIs experimentelle Verfahren 
zur Lehrlingsauslese eingefUhrt. (Vgl. Stolzenberg in Heft 6 
der Berichte der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbande Berlin, S. 38ft Berlin 1918. Vortrag gehalten auf 
der Arbeitsnachweiskonferenz in Liibeck am 29. Juni 1911<.) 

Wertvoll mr die Berufsberatung auch der Zivilkraftfahrer 
sind die Ausfiihrungen des Herrn Hauptmann d. R. Heynig 
iiber die praktischen Erfahrungen im Heere mit der psycho
technischen Kraftfahrer-Eignungspriifung, woriiber er in der 
AUg. Automobil·Z3itung, April 1919, berichtet. Herr Heynig 
W3,r Leiter alIer Fahrschulen der Kraftfahrer-Ersatzabteilungen 
und hat die Entwicklung der psychotechnischen Eignungs
priifung seit den ersten Anfiingen tatkraft.ig gefOrdert. 
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Die Firma A. Riebe, Berlin- WeiBensee, Kugel
lager- und Werkzeugfabrik, die zuerst experimen
telle Hilfsmittel bei der Einstellung von Arbeitern benutzt 
hat, baute eben falls ihr psychotechnisches Laboratorium aus. 
Neben dem Gelenkpriifer, den Abb. 29 darstellt, bilden wir 
einen "Tastgefiihlspriifer c und ein Tremometer abo 
Eine Reihe anderer Instrumente, die ebenfalls nach denAngaben 
des Verfassers gebaut werden, sind in Ausarbeitung begriHen. 

Die Feinheit der Gelenkempfindlichkeit, die fiir 
viele Verrichtungen an bestimmten Werkzeugmaschinen· von
noten ist, wird mit Hilfe des Gel~nkpriifers gemessen_ 

bb. 29. Gc l,' nk"l11pfjndll~hk~itsllrMcr. 

Der Priifling dreht an der Kurbel so lange, bis ihm der Ver
suchsleiter »Haltc zuruft. Dann wird ein zweites Mal die 
gleiche Einstellung verlangt. Der Febler der Gleicheinstel
lung gibt ein Mati fiir die Feinheit der Geienkempfindlichkeit. 

Durch die Drehung der Kurbei wird die Feder des 
Apparates gespannt, die nun einen bestimmten Druck und 
Zug auf das arbeitende Gelenk ausiibt, deren GroBe der 
Priifling sich einzupriigen hat. Durch systematische Ab
wandlung der Untersuchungsbedingungen werden mogliche 
Fehlerquellen vermieden. Es ware Z. B. denkbar, daB ein 
Priifling neben der Intensitat der Gelenkbeanspruchung durch 
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die Feder sich auch die rli.umliche Endstellung der Kurbel 
merken konnte nnd nun die zweite Einstellung vorwiegend 
auf Grund dieser Raumlage der Kurbel ausfiihren wiirde. 
Um diesen Fehler auszumerzen, ist eine Kuppelung in die 
Kurbelachse eingebaut, so daB sie je nach dem Willen des 
Versuchsleiters auf Leerlauf eingestellt werden kaun. Damit 
ist die riiumliche Endstellung der Kurbel vollig belanglos 
geworden. Die Intensitli.t der Gelenkbelastung. wird durch 
den Zeiger links angegeben. (Vgl. Moede: Gelenkpriifnng. 
Erfahrungsaustausch des Vereins deutscher Ingenieure. Mit
teilung Nr. 181, September 1918, S. 7ff.) 

Nach der Methode der Gleicheinstellung arbeitet auch 
der :tTastgefiihlspriifer« derAbb. 30. DerPriiflinghat die 
Anfgabe, den inneren verstellbaren Ring der Grundplatte 
durch Abtasten auf die gleiche Rohe mit dem' li.ufleren ein
zurichten. Durch Verstellen des inneren Ringes mittels Mikro
meter kann er das gegenseitige Lageverhli.1tnis der beiden 

Abb. 30. T&Stgefilhlsprttfer. 

Fliichen so lange veriindern, bis-er durch Abtasten keine 
Unebenheit mehr beim Uebergang von der einen zur andern 
auffinden kaun. Wir priifen demnach die Fiihigkeit der Raut
oberfliiche, geringe Unebenheiten einer glatten Fliiche zu 
erkennen. 

Die Ruhe und Zielsicherheit der Hand wird mit Rilfe 
des Tremometers gepriift. In eine metallische Grundplatte 
sind Oeffnungen verschiedener GroBe und Gestalt eingelassen, 
Locher, gerade und Zickzack-Schlitze. Dtrr Priifling hat die 
Aufgabe, einen am Griff isolierten Stift ruhig in die Locher 

Moede, Experimentalpsychoiogie. 7 
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einzufiihren oder in den Schlitzen entlang zu bewegen, ohne 
die Wandungen zu beriihren. Trim er an, so ertont wlth
rend der Dauer der Beriihrung ein Klingelzeichen. Eine 
andere Aufgabe verlangt von ihm, aus einiger Entfernung 
die Locher zu treffen und den Stift in die Oeffnungen zu 
stechen. Nur bei gutem Zusammenarbeiten von Auge und 
Hand sowie sicherer Beherrschung der Hand werden wir am 
Tremometer gute Werte erhalten. (Abb. 31). 

Abb. :>1. 'J'remometcl·. 

Durch die Untersuchung guter, schlechter und unbrauoh
barer Arbeiter erhltlt man die Standwerte, die fur die 
Eignung an den einzelnen Arbeitspllttzen in Frage kommen. 
Duroh experimentelle Ableitung von Matlzahlen kann man 
dann eine Flthigkeitsrangordnung unter den zu priifenden 
Leuten aufstellen. 

Neben der Berufsberatung von Lehrlingen und gesunden 
Erwachsenen war die psychotechnische Beratung der Kriegs
geschadigt~n von nns als autlerst wiinschenswert bez~ichnet 
worden. Prof. Schlesinger stellt an der Hand von exakten 
Studien das wirtschaftliche Ergebnis beruflich tatiger Schwer
beschltdigter dar in den» Veroffentlichungen d er stan
digen Ansstellung fiir Arbeiterwohlfahrt (Reichs
anstalt) in Berlin-Charlottenburg«. (Ersatzglieder und Ar
beitshilfen fiir Krif'gsgeschadigte nnd Unfallverletzte. Berlin 
1918, S. 1028ff.) Die exakten Bewegungs- und Zeitstudien 
werden auch fiir die Rationalisierung der Arbeitsprozesse iiber
haupt gute Handhaben geben, naohdem sioh nunmehr auoh 
in Deutschland di"e Zeit- und Bewegungsstudie mit Hilfe von 
Photographie und Kinematographie eingebiirgert hat, wenn 
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auch zunachst nur flir das Gebiet der Kriegsgesohli.digten. 
Unter den mannigfachen HiHsmitteln der Zeitmessung heben 
wir die Arbeitschauuhr von Poppelreuter hervor. 
(Abb. 32 und 33.) 

Die Arbeitschauuhr gestattet nieht nur eine genaue gra
phisehe zeitliche Registrierung der Gesamtarbeit und ihrer 
einzelnen Phasen, sondern kann auch, fur Mengenregistrie
ru,ng verwandt werden. Sie ist ein sehr handliches Mittel 
zur Gewinnung von Studien zur psyohologisohen Arbeits
~konomik. 

Wir moohten lediglioh unter den bisherigen Ergebnissen 
Poppelreuters (vergl. Arbeitschauuhr, eih Beitrag zur prak
tischen Psychologie. Wendt und Klauwell, Langensalza 
1918, S. 36 ft.) seine BeitrU.ge flur Psychologie der unend
lichen Arbeitskurve hervorheben. Wir selbat fiihrten aus, 
da6 das Ideal der Arbeitsleistung im Fabrikbetriebe die un
endliche Kurve sei, d. h. der ermiidungsfreie Ablauf der 
Arbeit unter den im Betriebe bestehenden Bedingangen. 
Wir betonten, daB in der Tat durch die Zweckmli.Bigkeit der 
menachliohen Organisation sich oflmals. von selbst unendliohe 
Arbeitsleistungen mehr oder weniger vollkommen bei den 
einzelnen Arbeitern einstellen. Wli.hrend die Ergographen
arbeit Maximalleistung darstellt, ist die praktisohe industrielle 
Betli.tigung fast immer untermaxlmal. Solohe untermaximale 
Kurven konnten wir auch experimentell mit dem Ergographen 
gewinnen, indem wir das Gewicht, das za heben ist, so 
lange verringem, bis ermiidungsfreier, gleiohsam unendlioher 
Arbeitsablauf eintritt'. Dann haben wir experimentell die 
Gleiohgewiohtspause gefunden, wo die Senkung des Fingers 
zur volligen Erholung ausreioht. 

Poppelreuter stellte folgenden Versuoh an. Er lorderte 
einen Mann, der bei einer bestimmten Feilarbeit ein mittleres 
Tempo von ziemlicher Gleichmli.Bigkeit erreicht hatte, dam 
auf, jede Stuokarbeii moglichat soh nell und angestrengt fertig
zustellen und sioh dann so lange auszuruhen, bis er sich 
wieder viSllig frisch fiihlte, um wieder mit der gleiohen 
maximalen Intensitli.t an die Arbeit zu gehen. 

Mittels Schauuhr warde zunli.chst die gleichmli.Bige 
mittlere Arbeitsleistung aufgeschrieben, Dann foIgte die ver
abredangsgemli.Be Maximalarbeit. Die Smckarbeitszeiten, die 
in der Kurve dargestellt sind, sinken, dafiir wU.ohst aber die 
Ermiidung nnd die Erholuogszwisohenpauaen werden immer 
lli.nger. Daraus erglbt sich, daB die Leistung rein objektiv 

7' 
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die gleiehe geblieben ist. Der Mann haUe bei leinem Hetz
tempo, daB durch Erholungspausen unterbroehen war, ebenBo 
viele Seharniere gefent, wie in Beinem mittleren selbstge
wiihlten Tempo. In einer dritten Serie forderte man den 
Mann auf, er soUe etwas schneller arbeiten wie ganz ZIl 

Anfang . und er diirfe dann aueh Pausen einlegen. Jedoeh 
solle er nieht so arbeiten, daB er Kopfschmerzen und eine 
starke Ermattung bekime. Auch diese Serie zeltigte kelnen 
groBeren Erfolg. Dadurch wird experimentell gezeigt, wie 
in der Tat das mittlere Arbeitstempo mitunler die Bedin
gungen der unendliehen Kurve verwirklicht, die nach An
gabe dem Arbeiter auch am angenehmsten waren_ 

Zentralstil.tten der psychoteehnischen Arbeit 
sind durch Bemiihungen des Vereines deutscher Ingenieure 
und der Technisch~n Hochschule Charlottenburg entstanden. 

Der Verein deuischer Ingenieure griindete einen Ar
beitsausschuB fiir industrielle Psychotechnik, dessen 
Vorsltzender Dlrektor Riebe ist und in dem als fachpsycho
logischer Beirat fiir die experimentelle Eignungspriifung der 
Verfasser tatig ist und dem als Referent fiir die statistische 
Bearbeitung des Eignungsproblems anf Grund von Frage
bogen und reiner Beobachtllng Dr_ Lipmano, Klein Glienecke, 
angehort_ Tbeoretiker und Praktiker haben sich mit Fach
psychologen vereint, um die psychotechnische Arbeit entspre
chend den Anforderungen der Praxis zu forderri und der 
Betriebsfiihrung nutzbar zu machen. 

Der ArbeitsausschuB beschloB, im Interesse einer ratio
nellen· Betriebsfiihrung zunachst die Arbeiterauslese auf 
eine exakte Grundlage zu stellen. Es sollen Untersuchungs
methoden ung Apparate gewonnen werden, die fiir die 
experimentelle Eignungspriifung der Industriearbeiter brauch
bar sind. Ein Spezialproblem iiir den AusschuB ist die Auf
stellung von Richtlinien fiir die Lehrlingspriifung. 

Es wurde im Arbeitsausschui3 festgestellt, daB die bis
herige Arbeitereinstellung in den Betrieben auBerst unrationell 
vorgenommon wird und zu den groBten Unzutraglichkeiten 
sowohl fUr den Unternehmer als auch fiir den Arbeiter fiihrt. 
Diese Unzutraglichkeiten bestehen in der Hauptsacbe darin, 
daB Zeit, Material und Arbeit verschwendet werden, indem 
Werkzeugmaschinen von dazu durchaus ungeeigneten Leuten 
bedient werden. Oftmals findet eine Entlassung der Arbeiter 
vier bis iiin! Tage nach ihrer probeweisen Einstellung statt, 
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fUr welche Zeit dann der Lohn vergeblich gezahlt ist. Dabei 
ist zu beachten, da.13 in der Grotlindustrie ein starker Al'
beiterwechsel stattfindet und dati in der Mehrzahl ungelernte 
Arbeiter beschaftigt werden, deren geeignete Anstellung bisher 
den groBten Schwierigkeiten begegnete. Die Arbeiter selbst 
werden miBmutig, wenn ihnen die verlangte Arbeit nicht 
recht von del' Hand geht, wenn sie viel AusschuB mach en 
und Lohnabziige erhalten. Harten del' Entlassung aber konnen 
vermieden werden, wenn es gelingt, die Brauchbarkeit und 
Geeignetheit del' Arbeiter fUr die Vornahme verschiedener 
Arbeiten im voraus zu bestimmen. 

Der ArbeitsausschuB wird die Eignungspriifung auf 
experimenteller Grundlage in systematischer Weise in An
griff nehmen. Zunachst gilt es, Stichprobenversucbe von 
hohem Symptomwerte auszuarbeiten, um die verschiedenen 
Eill"enscbaflen und ihre Ausbildung zu erkennen, auf die es 
gerade ankommt. 

Die Priifung soIl im Fabriklaboratorium mit Hilfe 
von Apparaten ausgefiihrt werden. Ihre Benutzung gestattet 
es, die Priifung praktisch und anschaulich zu gestalten und 
bringt auch wissenschaftlich die groi3ten Vorteile mit sich. 
1m Experiment beherrschen wir aIle wesentlichen Bedingungen 
und konnen sie naoh Wunsch abwandeln. Unter gleichen 
Umstanden kann die Priifung jederzeit wiederholt und be
statigt werden. Die Mai3zablen erlauben eine grad weise Be
stimmung del' zu untersuchenden Flthigkeiten. Und schliei3-
Hch ist durch die Benutzung von Apparaten auch kein Ma
terialverschleiB gegeben, auch wenn das gleiche Priifungs 
instrument fiir Tausende von Untersuchungen benutzt wird. 

Die Ideen fiir die zu konstruierenden Apparate sind von 
dem Verfasser gegeben~ worden und die bereits fertig ge
stenten Instrumente werden im Betrieb geeicht und auf Brauch
barkeit gepriift Wahrend fiir die Lebrlingspriifung langere 
Untersuchungszeiten moglich sind, mun die Eignungspriifung 
del' einzustellenden Arbeiter sehr. rasch vor sich gehen, um 
den Bedingungen der Praxis Geniige zu leisten. Nur dann 
wird es gelingen, jeden Mann moglichst scbnell an den 
rechten Platz zu bringen. Geniigt ain Arbeiter in einer be
stimmten Hinsicht nicht, so ist damit keineswegs seine Minder
wertigkeit gegeben und seine baldige Entlassung wiinschens
wert, sondern gute Leistungen bei andern Priifungen werden 
seine Beschaftigung an einer andern Stelle des Betriebes 
wltnschenswert erscheinen lassen. 
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Die Forschungsstll.tte fiir industrielle Psychotechnik 
an der Technischen Hochschule Charlottenburg. 

Die erate Hochschulforschungsstlitte fiir indu
s~riel1e Psychotechnik wurde an der Technischen Hoch
schule Charlottenburg dank der tatkrii.ftlgen Unterstiitznng 
durch Prof. Schlesinger uud die Forschungsgesellscbaft fiir 
betriebswissenschaftliche Arbeitsverfahren errichtet. Dort 
griindete Prof. Schlesinger als Abteilnng seines Versuchs
feldes fiir Werkzeugmaschinen und Betriebslehre die A b
teilung fiir industrielle Psychotechnik, deren Leitnng 
dem Verfasser iibertragen wurde. 

Die Forschnngsgesellschaft fiir betriebswissenschaftUche 
Arbeitsverfahren behandelte in ihrer Sitzung am 22. Oktober 
1918, die Justizrat Dr. Waldtschmidt leitete, das Thema: 
Psychotechnische Untersuchungsmethoden. Es wurden Refe
rate vom Hrn. Justizrat Dr. Waldtschmidt, Hrn. Prof. Dr. 
Schlesinger, Direktor Riebe und dem Verfasser gehalten, die 
im Berichte der Forschungsgesellschaft abgedruckt sind. 
(Bericht der Forschungsgesellschaft fiir betriebs
wissenschaftliche Arbeitsverfahren am Dienstag, 
dem 22. Oktober 1918. Geschiftstelle Dr. Negbaur, 
Charlottenburg 4, Schliiterstr. 31.) 

Ais erste Aufgabe hat sich die Hochschnlforschungsstitte 
fiir industrieUe Psychotechnik die Lehrlingsauslese gestellt. 
Dieser Lehrlingspriifnng wird ein vom Verfasser entwor
fenes Untersuchungsdiagramm zngrn'nde gelegt, daB unter 
Schema 5 wiedergegeben ist. Die guten Erfahrungen, die die 
AEG und Ludwig Loewe mit ihren Methoden gemacht haben, 
wurden aufgenommen, verwertet und systematisch weiter 
entwickelt. Dazn kommen nocb eine Reibe anderer Ver
fahren, die nicbt minder wichtige Eigenschaften des zukiinf
tigen indu&triellen Lehrlings zu prufen haben. 

Es diirfte zweckmiBig sein, einige Erliuterungen zu dem 
Untersuchungsprogramm zu geben. 

Welche Eigenschaften wollen wir von dem Lebrling 
verlangen, der Werkzeugmacher, Maschinenbauer, Dreher 
u. ibn!. werden will? 

In erster Linie werden wir auf gute Sinnestiichtig
keit Wert legen und fordern, daB besonders Ange, Obr, 
Tast- und Gelenksinn gut entwickelt sind. 

Das Augenma/3 wird untersucht, indem wir am Prii
fungsapparat messen und schitzen lassen. Auch in der 
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Schema 5. 
Priifungsmethoden fUr technisch begabte 

Schuler. 
I. Sinneswahrnehmungen. 

1) A uge: AugenmaB bei einfachen und komplexen Bedin
gungen. Schatzen uud Messen optischer Groilen (Licht 
und Farben). 

2) Ohr: Absolute und Unterschiedsempfindlichkeit des Ohres. 
3) G e ru ch: Wahrnehmungsfll.higkeit fiir charakteristische 

Geriiche. 
4) Gelenksilln: Empfindung von Druck und Widerstand, 

von fremden und eigenen Bewt>guugen. Gewichtsschlitzung. 
5) Tastempfindung: ~mpfindlichkeit fiir Druck Bowie fUr 

Oberflachenbeschaffenheit der Korper. 
6) Raumanschauung (unmittelbar und mittelbar): An

schauung fiir f1achenhafte uud korperliche Gebilde, Zeich
nunglesen, Umsetzung der Beschreibung in rltumliche 
Anschanung. 

7) Zeitwahrnehmuug: Geschwindigkeitsschll.tzung, Auf
fassung von Rhythmen. 

II. Sinnesgedacbtnis. 
Behalten rltumlich-zeitlicher GroBen (Linien, Formen, Korper, 

Zahlen). 
III. AUfmerksamkeit. 

a) Dauerleistung sowie Ermiidbarkeit, 
b) Ablenkbarkeit und Konzentration, 
c) mehrdimensionale Aufmerksamkeit: Gleichzeitige Beob

achtnng mehrerer Dinge nnd Vorgitnge. 

IV. Reaktionsleistungen. 
1) Zusammenarbeit von Auge und Hand: Genanigkeit 

der Einstellung, Ruhe und Sicherheit, Geschicklichkeit,. 
Uebnngsfahigkeit. Ein- nnd zweihandiges Arbeiten bei 
konstantem nnd verallderlichem Widerstand mit und ohne 
Vorsignal. 

2) Zeit der Reaktion bei 
a) erwarteten l Gesichts-, Gehors- und sonstigen Ein-
b) unerwarteten \ driicken. 

3) Mehrfachhandlung Bowie Wahl- nnd EntschluB
fahigkeit. 

4) Schreckreaktion. 



V. Technisches Verstiindnls und 
technlsche Begabung. 

A) Einfiihlende Beoba chtung nach objektiven Gesichts
punkten. 

1) Gegenstandliche Beobachtung: Dlnge und Merkmale, 
Form und Fnnktion. 

2) Analyse: Zerlegendes Erfassen einer technischen Vor
richtu.ng. 

3) Synthese: Rekonstruktion einer iechnischen Einrichtung 
bei gegebenen Elementen. 

B) Urteilsfli.higkeit. 
1) Beurteilung der zweckma.8igsten Losung eiDer tech

nischen Aufgabe. 
2) Kritik der Unmoglichkeit einer technischen ADordnung 

Debst Begriindung. 
0) Produktive Leistung: Kombinationsfahigkeit. 

1) Zusammenpassen von Teilen. 
2) Erganzung fehlender Bestandteile einer verstandenen 

technischen Vorrichtung. 
3) Losung technischer Aufgaben aus gegebenen Elementen. 

D) Mathematische Fahigkeiten (Arithmetik, Geometrie, 
Stereometrie). 

VI. Oefiihl und Temperament 
A) Indi vidualpsychologisch. 

1) Fahigkeit zu rhythmischer Arbeit. 
2) Verhl1ltnis zur Monotonie. 

B) Kollektiv-psychisch: 
1) Ehrgeiz und Wetteifer. 
2) Verhl1ltnis zur Gruppe (Einordnung oder Ueberordnung). 

Praxis werden Messungen und Schatzungen durch das Auge 
allenthalben und jederzeit auszufiihren sein. Wie in der 
Praxis das Messen so vor sich geht, daB ein'MaBstab an das 
Werkstiick in irgend einer Weise herangebracht und nun 
der Gro.l3enwert abgelesen wird, so lassen wir am Pra
zisionsinstrument zwei untereinander befindliche verschieb
bare Striche genau iu bestimmter Weise einstellen und be· 
stimmen den Febler dieser Einstellungen, um die Fein
leistungen des Auges exakt auszuwerten. 

Schli.tzungen liegen VOl', wenn es gilt, eine vorgelegte 
Strecke zu halbieren oder su dritteln, oder wenn bestimmte 
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Winkel einzustellen, einzuschlLtzen oder zu teilen sind, odeI' 
wenn wir den Priifling auffordern, in einem bestimmten 
Pankte elner Linie em Lot zu erricbten odeI' ihm noch andere 
ahnliche Auftrlige geben. Eine angewandte Aufgabe wiirde 
etwa lauten: Suche zu dieser Secbskantmutter einen passen
dim Schliissel oder suche zu einem Muttergewinde nach Schlit
zung den zugehorigen Scbraubenbolzen u. a. m. 

Den Gelenksinn priifen wir auf mannigfache Weise, 
indem wir auch hier den Bedingungen der Praxis nachzu
kommen bestrebt sind. Beim Messen mit der Lehre, beim Frlsen 
gagen AnschIag, bei Handgrifien, die auBer Sicht, also ohne 
Kontrolle des Auges vorgenommen werden, iiberall ist fiir 
befriedigende Leistungen ein gutes »Gefiihl« in den Ge
lenken .vonnoten, dessen Feinbeit zu mess en ist. Der Riebe
sche Apparat mil3t den Fehler zweier gleich groB beabsich
tigter Einatellungen einer bestimmten Federspannung (vergl. 
Abb. 29). Dr. Heiland benutzt ein anderes Verfahren. Er 
UUlt yom Priifling zweimal die gleiebe Exkursion des Armes 
ausfuhren nnd miBt den Fehler der zweiten Gleieheinstellung. 
Das Kinematometer gestattet, diese Leistungen aueh noeh 
genaner zu prufen. 

per Oberflachensinn solI in der Lage sein, Ranhig
keiten einer Fliiche oder in andern' FiilIen Unebenheiten 
mog1iehst fein zu beurteilen. Man wird zweeks Prufuug 
d.aran denken, verschieden bearbeitete Metalloberflaehen bei 
gesehlossenen Augen der Gliitte naeh ordnen zu lassen. 
Oder man verlangt am Tastgefiihlsprufer Gleieheinstellungen 
des iiul3eren und inneren Ringes. (Vergl. Abb. 30.) 

Gute Raumansehauung wird als Haupterfordernis des 
Lebrlings von allen Sacbverstandigen anerkannt werden, und 
es 1st UDsere Aufgabe, in eingehender Weise diese FlLhigkeit 
zu studieren. Man IlLBt ein in mehrere Stiicke zerschnittenes 
Reehteek in Gedanken wieder zusammensetzen oder llLBt aus 
gegebenen Sehnitten elnen Korper rekonstruieren oder stem die 
Aufgabe, die in Abb. 34 und 35 wiedergegebenen Rybakowseben 
Figuren durch einen Sehnitt so zu zerlE'gen, daB durch Ver
setzen des Teilstuckes ein Quadrat entsteht. 

Mittel bare Raumanschauung wird gepruft, indem wir 
einfaehe Werkzeiehnungen vorlegen und ihre Auffassung so
wie Umsetzung in die Wlrklichkeit studieren. Man gibt 
naeh dem Vorgange von Tyssen dem Priilling einfache Zeieb
nungen in die Hand und llL:8t aus einer Reihe von vorge-
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legten Werkstiioken, die teilweise einander ihneln, das ent
spreohende riohtige Werkstiiok aussuohen. (Abb. 36.) 

Die Sinnesleistnngen von Ange nnd Hand waren kurz 
beriihrt worden und im systematisohen Fortgange der 
Untersuohung ist das Zusam
menarbe.iten von Auge und 
Hand einer Priifnng zu nnter
ziehen. Ge sohiokliohkeitsproben, 
Genanigkeitseinstellungen unter 

f 

Abb. 34 und 35. 
Rybakow·Fignren znr Prilfnng 

der RanmllJlschannng. 
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verBohiedensten Bedingnngen, 
zitterfreies Arbeiten auoh bei 
Feineinstellnngen u. a. m., -
dies Alles sind Gesiohtspnnkte, 
die als Leitlinien der Unter
suohung dem Faohmann sofort 
einfallen. Auoh hier benutzen 

Anssochen Yon Werkstilckpn 
nach Vorlage. 

wir eine Reihe von Instrumenten, die den tatsli.ohliohen 
Leistnngen der Lehrlinge die entspreohende psyohophysisohe 
Ma.lzahl zuzuordnen gestatten. 

Um nun auoh die hoheren Funktionen des teoh-
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nisohen Verstll.ndnisses und der technischen Begabung zu 
kennzeichnen, wollen wir noch einlge weitere Punkte des 
Programmes erl1i.utem. Scharfe Beobachtung priift man 
duroh Vergleiohen zweier Zeiohnungen (Abb. 37) oder von 
Werkstiicken, die sloh ebenfalls nur wenig, z. B. durch 
Rechts- und Linkskropfung, unterscheiden, wie dies z. B. 
Dr. Heiland mit gutem Erfolge getan hat. Die Beobachtung 
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Abb. 37. Vergleichen von Figuren. 
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Abb. ~8. 
Schwimmermodell zum PrUfen 
dps technischen Verstllndnisses. 

und Beschreibung einfacher Maschinen nnd Apparate ergibt 
ebenfalls starke Unterschiede in der Fiihigkeit der PJiiflinge 
zu analytischer Beobachtungsfahigkeit. Eine technische 
Rekonstruktion einfachster Art kann .man mit Hilfe von Vor
lagen unti Modellen anregen. Man wird z. B. ein Schwimmer
modell (Ahb. 38) vorfiihren, aUe noligen Erklarungen geben 
und nun die Frage beantworten Jassen: ~Was wird wohl 
geschehen, wenn durch das untere Rohr immer mehr Wasser 
einstromt?« Die richtige Antwort lautet: »Dann hebt sich 



lOIJ -

der Schwimmer, die Stange geht naoh unten und sohlieBt 
das ZufluBrohr allmahlieh abc, eine Losung, die von den 
gut beanlagten Knaben aueb erbaIten wird . 

. Gute Urteilsflibigkeit in teobniseben Dingen wird 
naeh den versehiedensten Gesiehtspunkten zu priilen sein. 
Wir konn6n z. B. Zeiehnungen wie Abb. 39 vorlegen und sie 
beurteilen lassen. Gute Antworten sind: :tDas Wasserrad 

Abb. 39. Beurteilung technischer Vorlagen. 

dreht sieb so nieht. Die Drehriehtung 1st je nach dem Ver
bUtnis der Wasserkraft oben und unten bedingt.« 

ScblieBlieh kann man von dem Jugendliehen aueh, wie 
die Erlabrung gelebrt bat, die Losung einfacber tech
Discher Aufgaben verlangen. Abb. 40 zeigt eine Sobraube 
in einem Holzbrett, die gegen Loekernng gesiebert werden 
solI nnd zwar mit Hilfe von Draht und zwei Stiften. Die 
riebtige Losung ist: :tMan legt den Draht in den Einschnitt 
nnd befestigt seine Enden mit den beiden Stiften.« 
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Gerade die Untersuchung der hoheren geistigen Prozesse 
und Anlagen muB von dem Fachpsychologen auBerst vorsichtig 
ausgefiihrt werden, da es sehr viele Klippen fiir eine rich
tige Diagnose gibt. Beriicksichtigt man aber die Regeln fach
psychologischer Untersuchung, so werden die Fehlerquellen 
'zu vermeiden sein. Die gesamte Untersuchung wird etwa 
eine Stun de in Anspruch nehmen, eine Zeit, die bei der 

Abb. 40. 
LOsen t.cbnleeher Aufga.ben. 

Wichtigkeit eines guten Nach
wuchses sehr wohl anfge
wendet werden kann. 

Durch Hand in Hand
Arbeiten mit den Schulen und 
durch Benutzung der sylite
matischen Beobachtung der 
Lehrer sowie Einfiihrung ge
eigneter Beobachtungsbogen 
wird die Vorauslese der 
technisch befahigten Kinder 
ebenfalls immer' vollkomme
ner gestaltet werden kOnnen. 
Als Erganzung zur experi
mentellen Eignungspriifung 
lassen sich die Urteile der 
Lehrer iIber die Charakter
eigenschaften del' Schulentlas
senen, Hofern sie sich auf 
langjahrige und griindliche 
Beobachtung stiItzen, mit gro
!lem Nutzen mitverwerten. 

Aufgabe del' Forschungs
statte fiir industrielle Psy
chotechnik an der Techni-
schen Hochschule Oharlotten

burg ist es, das gesamte Gebiet der industriellen Psycho
technik zu pflegen. Neben der experimentellen Eignungs
priifung wird also die Rationalisierung der Arbeitsmethodl'D 
sowie die psychotechnische Begutachtung der FertigstiIcke in 
den Umkreis wissenschaftlicher Bearbeitung gezogen werden. 
Neben fortlaufenden Untersuchungen nach schon bewahrten 
Methoden beispielsweise fUr die Fahrerberufe werden neue 
Berufe der wissenschaftlichen Berufsberatung erschlossen 
werden. Gleichzeitig soIl den Betriebsingenieuren an der 
Hand experimenteller und theoretischer Darlegungen ein 
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Einbliok in die Bedeutung der Psychotechnik sowie ein 
Ueberblick iiber ihre bisherigen Leistungen gegeben werden. 
Dorch Uebungen in der psychoteohnischen Untersuohung 
von Lehrlingen und Arbeitern soUen die Betriebsingenieure 
m6glichst in den Stand gesetzt werden, nach gegebenen 
MethodeD. fiir bestimmte Bemfe und Arbeitsverriohtungen 
selbst Eignungspriifungen auszufiihren: Neben der Sammlung 
und Sichtung der vorhandenen psychotecbnischen Arbeits
verfabren sowie der weiteren Durchforschung des ganzen 
Gebietes wird das Laboratorium vor allem auoh der Nutz
barmaohung der Ergebnisse fUr die Praxis dienen. 

Dem Laboratorium fiir industrielle Psychoteohnik sind 
sohou eine Reihe von Auftrigen erteilt worden. So liBt die 
Stadt Berlin gemiB Auf trag des Hrn. Stadtschulrates Dr. 
Reimann erstmalig im Rahmen der allgemeinen Begabten
priifung die technisch hochbefahigten Volksschiiler hier unter
suchen, und eine Anzahl von privaten Betrieben wird ihre 
zukitnftigen Lehrlinge ebenfaUs vor der Einstellung auf 
Eignung hier priifen lassen. 

AIle die mannigfaohen Anfragen und Auftrl1ge beweisen, 
daB in der Industrie und bei den Behorden reges Interesse 
fUr die industrielle Psyohotechnik vorhanden ist und es ist 
zu hoffen, daB die psychotechnlsche Arbeitsmethodik sich 
immer mehr in die Betriebsfiihrung einbiirgern wird. 
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