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Vorwort zur ersten Auflage 1). 

Mit der Veroffentlichung dieser Vorlesungen erfiille ich -- nicht ganz leichten 
Herzens - einen oft geauBerten Wunsch meiner Freiburger Horer. Zwischen 
einem nur zur Einfiihrung bestimmten einstiindigen Kolleg und selbst der anspruch
losesten Schrift besteht ein Unterschied, der mich den Druck immer wieder hat 
hinausschieben lassen. Heute will ich wenigstens die Fachpsychologen darauf 
hinweisen, daB dieses Buch nicht fiir sie geschrieben worden ist. 

Auch andere Leser werden von Vorlesungen dieser Art keine systematische 
Vollstandigkeit erwarten; so brauche ich das Fehlen eines besonderen Abschnittes 
iiber die Psychologie des Wollens und Handelns nicht eigens zu rechtfertigen. 
Hinweise darauf finden sich an vielen Stellen des Buches. 

Literaturnachweise sind ganz fortgeblieben. Ich habe aber auch die Arbeiten 
nicht alle wieder auffinden konnen, denen ich im Laufe der Jahre wertvolle Tat
sachen oder auch nur treffende Bilder und Vergleiche entnommen habe. Ich habe 
also nicht jedem geben konnen, was ihm gehOrt. 

Breslau, September 1918. 

Oswald Dumke. 

Vorwort zur zweiten Auflage. 
Die Neubearbeitung dieser Vorlesungen war mir deshalb erwiinscht, weil 

die erste Auflage meinen heutigen Ansichten nicht mehr voll entspraoh. loh hatte 
diese Vorlesungen in den Jahren 1907-1913 gehalten und 1914 diktiert; erschienen 
waren sie aber erst 1919. Schon damals hatte ioh mich von der Assoziationspsycho
logie, von der ioh ausgegangen war, losgelost, aber ioh hatte sie nicht durchaus 
iiberwunden und noch keinen neuen, festen Standpunkt gewonnen. So enthielt 
die erste Auflage manche Unsicherheiten und Widerspriiche. 

Jetzt ist die erste Vorlesung, sowie die, die das Denken behandelt, von Grund 
auf umgearbeitet worden. Die letzte Vorlesung, die mit dem einfiihrenden Teil 
der ersten in gewissem Binne mein psychologisches Glaubensbekenntnis enthaIt, 
ist ganz neu hinzugekommen; sie faBt mehrere Arbeiten der letzten Jahre 
zusammen. 

Den Gesamtcharakter des kleinen Buohes habe ich moglichst zu erhalten 
gesucht. Deshalb ist auch der erste Hauptteil, der die Empfindungen behandelt, 

1) Geschrieben nach Ausarbeitung der Vorlesungen im August 1914. 



IV Vorwort. 

nur unwesentlich gekurzt und die ausfiihrliche Kritik del' Lokalisierungsversuche 
in den beiden ersten Kapiteln ist beibehalten worden. 

Die Wiinsche del' Kritik sind nach Moglichkeit erfiillt worden. Unmoglich 
war es mir jedoch - aus Griinden, die ich schon im Vorwort zur ersten Auflage 
angefiihrt habe -, heute noch ausfiihrliche Literaturangaben zu machen. lch 
begnuge mich deshalb, an dieser Stelle die Forscher zu nennen, denen ich nach 
meiner Erinnerung am meisten verdanke. Die etwas bunte Reihe der folgenden 
N amen wird dabei die Wandlungen meiner eigenen Anschauungen wiederspiegeln: 
Lotze, v. Kries, Taine, A. Roche, Wundt, Wernicke, Ziehen, B. Erd
mann, Kulpe, Buhler, Ach, Messer, Jaspers, R. Ronigswald. 

Leipzig, Juli 1922. 

Oswald Dumke. 
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I. V orlesnng. 

Ziele nud Grenzeu, Anfgabeu nud Methodeu der Psychologie. - Korper 
nud Geist. 

Als ich diese Vorlesungen vor 15 Jahren zum ersten Male ankiindigte, habe 
ich sie ;,Physiologische Psychologie" genannt. Aber schon im ersten Semester 
habe ich einsehen miissen, daB der Name dem, was ich vortrug, nur !lehr unvoll
kommen entsprach. PhYlliologische Psychologie 1) sollte eine Wissenschaft sein, 
die psychologische Fragen mit rein naturwi!lsenschaftlichen Mitteln zu behandeln 
versuchte. Eine solche Wissenschaft, davon bin ich heute iiberzeugt, kann es 
nicht geben; wir wiirden yom Seelenleben des Menschen nicht, wie ich damals 
meinte, wenig, sondern schlechthin gar nichts erfahren, wenn wir wirklich -
im engen Wortsinn - n ur "physiologische" Psychologie treiben wollten. 

Aber urspriinglich hatte das Wort noch einen anderen Sinn, und dieser Sinn 
ist es, der ihm eine gewisse Berechtigung auch heute noch gibt. Physiologische 
Psychologie war ein ScWagwort, das einer von zwei kampfenden Parteien zur 
Sammlung diente; es bezeichnete eine junge Wissenschaft, die eine alte, eine 
rein spekulative Psychologie verdrangen wollte. Von dieser hatte schon zu Go e th es 
Zeiten Georg Christoph Lichtenberg gemeint: "lch bin iiberzeugt, wenn 
Gott einmal einen solchen Menschen schaffen wiirde, wie ihn sich die Magistri 
und Professoren der Philosophie vorstellen, er miiBte den ersten Tag ins Tollhaus 
gebracht werden." 

Diese Zeit, in der man wie iiber aIle Dinge des Himmels und der Erde auch 
iiber die menschliche Seele ins Blaue hinein philosophierte und ihre Eigenschaften 
am Schreibtisch "auszudenken" versuchte, liegt weit hinter uns. DaB sie es aber 
tut, daB auch in die Psychologie der frische Geist lebendiger Tatsachenforschung 
eingezogen ist, das ist, historisch betrachtet, das groBe Verdienst der "Physio
logischen Psychologie". Aber auch was diese Richtung dariiber hinaus, als Zweig 
der Physiologie, geleistet hat, will ich gewiB nicht verkleinern. Nur eines 
werden wir einsehen miissen: daB !lich psychologische Tatsachen mit 
physiologischen Mitteln nicht finden lassen. Als man es versuchte, hat 
Moebius das Wort von der "Hoffnungsl03igkeit"aller Psychologie" gepragt. In 
miihevollsten Untersuchungen, mit endlosen MaBen, Wagungen und ZaWen war 
blutwenig zutage gefordert worden, und praktisch erwiesen sich diese sparlichen 
Ergebnisse als beinahe noch weniger brauchbar als die Friichte der alten, spekula
tiven Psychologie. Es waren woW dieselben Arbeiten, gegen die sich Moebius 
wandte, von denen Alzh ei mer einmal meinte: "Es ist so, wie wenn man am 

1) Die Psychologie uberhaupt werden wir mit Kiilpe aIs die Wissenschaft von denjenigen 
Bestandteilen der in concreto unteilbaren "Erlebnisse" definieren durfen, die von dem erlebenden 
Individuum abhangen. 

Bumke, Psychologische Vorlesungen. 2. Aufl. 1 



2 Psychologische Vorlesungen. 

1. Januar anfinge, die Tage und Nachte zu zahlen, um dann am 31. Dezember 
festzustellen, daB es genau so viel Tage wie Nachte gibt." Man nannte es exakt, 
wenn man Selbstverstandlichkeiten in Kurven und Diagrammen einfing. 

Reute ist es leicht, einzusehen, warum diese Versuche miBlingen muBten. 
Es ist unmoglich, das Pilychische mit einer Methode zu erforschen, die allem 
Seelischen angstlich aus dem Wege geht. Die physiologischen Untersuchungsarten 
fiihren immer nur bis an die Schwelle der BewuBtseinserscheinungen. Nur physische 
Vorgange lassen sich messen, zahlen und wagen, und nur, wo ein BewuBtseinsvor
gang durch physikalische Reize ausgelost wird, oder wo sich umgekehrt seelische 
Erlebnisse schlieBlich in korperlichen AuBerungen entladen, konnen wir diese 
Endglieder der Reihe, die selbst natlirlich schon oder noch auBerhalb der BewuBt
seinskette liegen, physiologisch studieren. 

So war der Vorwurf, den die Gegner der physiologischen Psychologie einst 
gemacht haben, unleugbar riehtig, sie war wirklich eine "Psychologie ohne Seele 1)", 
sie enthielt einen Widerspruch in sich selbst. Sie wollte alles Subjektive ausschalten 
und iibersah, daB sie sich so ihr eigenes Arbeitsgebiet fiir immer verschloB. 
Kein Streben nach Exaktheit kann diesen inneren Widerspruch beseitigen -
es sei denn, daB man sich von vornherein auf den mechanistisehen Standpunkt 
stellt: "Das leh ist unrettbar". Damit maeht man dann freilich gleich reinen 
Tisch: man hebt nicht eine, sondern jede Psychologie auf. 

Mit der physiologischen Richtung ist aber auch die Assoziationspsycho
logie, ja viel allgemeiner gesprochen, die .,Psychologie der Elemente", 
wie Eduard Spranger sie nennt, zusammengebrochen. lch weiB, daB ihre 
anatomischen Beziehungen (die zwar nur selten ausdriicklich betont, daflir aber 
um so haufiger als selbstverstandlich voraUEgesetzt werden), gerade diese Rich
tung im BewuBtsein namentlich der Arzte auch heute noch ziemlich fest ver
ankert halten, und ich mochte deshalb besonders die Mediziner unter Ihnen hier 
von manchem MiBverstandnis befreien. GewiB, auf den ersten Blick erscheint es 
einfach, aIle Ratsel des Seelenlebens mit dem verwickelten Bau des Gehirns, 
das Neben- und Nacheinander psychischer Vorgange und das Spiel der Motive 
mit dem Ablauf gewisser Erregungsvorgange in Nervenbahnen und die Geheim
nisse des GedachtnissEs mit der 'ratsache zu erklaren, daB periphere Nerven durch 
wiederholtes Elektrisieren flir den elektrischen Strom ansprechbarer wiirden. Auch 
die Erfolge der Aphasie- und Apraxielehre haben lange Zeit ahnliche Grundan
schauungen genahrt. Vor allem aber ist dem anatomisch eingestellten Mediziner 
die Zerlegung auch des Seelischen in seine "Elemente" von jeher als eine beinahe 
selbstverstandliche Vorarbeit flir das Studium komplexer psychischer Vorgange 
erschienen. 

Bei kritischer Besinnung ergibt sich aber unzweideutig, daB mit alledem 
psychologische Erkenntnisse im eigentlichen Sinn niemals gewonnen werden 
konnen und tatsachlich auch niemals gewonnen worden sind. Die Gehimanatomie 
und die Aufdeekung physiologischer Mechanismen fiihren uns hOchstens wieder 
in den Vorhof der Psychologie; und daB man durch die Erforsehung der sogenannten 
seelischen Elemente den Grund fiir die Errichtung hOherer Stockwerke des Seeli
schen legen, ja daB man iiberhaupt Empfindungen, Gedanken, Gefiihle und Willens
impulse aus dem Strom des psychischen Erlebens fein sauberlich herauskristalli
sieren konnte, um nachher durch die Synthese dieser Einzelelemente das BewuBt-

1) Der Ausdruck wird zuerst von F. A. Lange in seiner Geschichte des Materialismus, 
und zwar hier noch ohne Vorwurf im Ton, gebraucht. 
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sein doch wieder zusammenzusetzen, davon ist gar keine Rede. Was bedeutet 
denn Wundts AufsteIlung der "Apperzeption"? Doeh nichts anderes, als 
daB aIle Miihen der Assoziationspsychologie vergeblich gewesen sind, und daB, 
wer mit seelischen Elementen arbeitet, schlieBlich immer noch eine wir klich e 
Seele einfiihren muB - nur daB man dann nicht "Seele", sondern "Apperzeption" 
zu ihr sagt. 

Schon vor mehr als 20 Jahren hat v. Kries an den anatomisch-physiologischen 
Grundlagen der Assoziationspsychologie eine bisher niemals widerlegte und meines 
Erachtens gar nicht widerlegbare Kritik geiibt. Inzwischen haben die Ergebnisse 
der Hirnpathologie, die seinen Anschauungen damals noch zu widersprechen 
schienen, sie zu stiitzen begonnen - auch sie haben jede Hoffnung vernichtet, 
daB uns die N atur in der Symptomatologie gewisser Gehirnkrankheiten etwa 
die Bausteine in die Hand spielen wiirde, aus denen sich das Seelenleben des 
Gesunden zusammensetzen lieBe. Schlie.Blich aber, und das ist das Wichtigste, 
haben die psychologischen Arbeiten von Kiilpe, Messer, Biihler, Ach und 
anderen sowie kritisehe Uberlegungen von R. Hoenigswald die grundsatz
liche Unmoglichkeit aller "Atomisierungs"-Versuche dargetan und gezeigt, 
daB sich die menschliche Seele nicht in "Elemente" zerlegen und durch den Ver
gleich mit einem mechanischen Raderwerk nicht aufklii,ren li:i.Bt. 

Zugleich hat uns diese moderne Denkpsychologie eine Erkenntnis vermittelt, 
die sich wieder lnit den herkommlichen Ansichten der Assoziationspsychologie 
ebensowenig vertragt wie mit den Voraussetzungen der Aphasielehre in ihrer ur
spriinglichen Gestalt: das ist die Einsicht, daB es ein Denken ohne Sprache 
gibt, daB wir neben dem anschaulichen Teil unseres Denkens, der sich in Vor
stellungen und gedachten Worten abspielt, noch einen unansehaulichen, weder 
von sonstigen Erinnerungsbildern noch vom Wort getragenen ~reil anerkennen 
miissen. Damit ist dem Versuch, das Denken auf das Hin- und Her von Empfin
dungsresten, auf das Spiel von Vorstellungen zuriickzufiihren, voIlends jeder 
Boden entzogen; und W ernic kes geniaIe Absicht, die gesamte Psychologie 
und PsychopathoIogie auf dem schmalen Fundament der Aphasielehre neu 
zu errichten, ist nunmehr endgiiltig miBgliickt. 

DafUr abel' sind durch diese Einsicht BewuBtseinsvorgange ins Licht der 
wissenschaftlichen Betrachtung geriickt, die bis dahin nUl' der unwissenschaft
lichen Laienpsychologie bekannt rind von del' Assoziutionspsychologie aus guten 
Griinden stets vernaehlassigt worden waren. Es ist kein Zufall, daB sich die Den k
psychoIogie in den Berichten iiber die "Versuche", die auch sie anstellt, die aber 
mit den Experimenten des physioIogischen Ijaboratoriums gar nichts gemein haben, 
del' gewohnlichen Umgangsspraehe bedient. Hier ist nicht me hI' von Gleich
zeitigkeits- und Ahnlichkeitsassoziationen die Rede, von Konstellationen und 
Zielvorstellungen, sondern in der ihnen gelaufigen Sprache des taglichen Verkehrs 
driicken die Versuchspersonen moglichst unbefangen das aus, was sie unmittelbar 
seelisch erleben. Damit ist nicht bloB die Bedeutung gewiirdigt, die del' Sprache 
eines Menschen fiir die Beurteilung seiner Personlichkeit zukommt, sondern zu
gIeich endIich auch das anerkannt, daB es keine PsychoIogie ohne Selbst
beobachtung gibt, daB sich bei der wissenschaftlichen Behandlung psychischer 
Erscheinungen die Beobachtung und Priifung des eigenen SeelenIebens nicht aus
schalten IaBt. Was bewuBt wirel, kann immer nur del' sagen, del' diese BewuBtseins
vorgange erlebt. WeI' Rich auf die korperlichen AuBerungt>nseelischer Erlebnisse 
beschranken will, wird gewiB manches erfahren, was zu wissen wertvoll ist; abel' 

1* 
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er unterliegt einer Selbsttauschung, wenn er diese Arbeit an sich schon fUr 
eine psychologische halt. 

Freilich auch der Selbstbeobachtung haften schwere Fehler an. Der gesunde 
und unvoreingenommene Mensch ist wenig geneigt und wenig geubt, sich selbst 
zu beobachten, und wer darin yom Durchschnitt abweicht, befindet sich in der 
dringenden Gefahr, Dinge wahrzunehmen, die nicht mehr normal sind. Wir 
Psychiater wissen ein Lied davon zu singen. Psychopathen, die ihre Neigung 
zu krankhafter Selbstbespiegelung fur den Ausdruck einer angeborenen psycho
logischen Begabung hielten, haben uns zahlreiche Selbstbekenntnisse und manche 
experimentelle Untersuchungen von hOchst zweifelhaftem Werte beschert. Aber 
auch der Gesunde schafft, sobald er auf die Vorgange in seinem Inneren achtet, 
vollkor~llyen . neue Bedin.gungen des geistigen Lebens; es laufen dann zwei psychi
sche Remen nebeneinander, die sich notwendig storen mussen. Man hat deshalb 
den Vorgang geteilt und die Beo bach tung innerer Erlebnisse hin ter diese Er
lebnisse verlegt. Auch dann bleiben noch Schwierigkeiten genug. Schon die Be
prodllktion eines BewuBtseinsvorganges tragt eine neue, fremde Note in ibn hin
ein, und noch viel weniger ist die sprachliche Wiedergabe imstande, innerliche 
Vorgange anderen rein zu vermitteln. Erinnerung und Sprache vereinfachen, 
schematisieren und verfalschen infolge ihrer eigenen Gesetze die urspriinglichen, 
eigentlichen Erlebnisse so sehr, daB sich allein dadurch zahlreiche psychologische 
Irrlehren erklaren, die, einmal in dogmatischer Form erstarrt, sich von Lehr
buch zu Lehrbuch vererben. Und zu alledem kommt schlie13lich noch £lines: 
Goethes Klage, "daB niemand den anderen versteht, daB keiner bei denselben 
Worten dasselbe was der andere denkt", tritt uns bei wissenschaftlichen Unter
suchungen hoherer seelischer Vorgange immer wieder entgegen. 

Trotzdem werden wir auf die Selbstbeobachtung, wenn wir uberhaupt psycho
logisch arbeiten wollen, wie gesagt, nicht verzichten konnen. Aber wir werden 
auch die Beobachtung komplexer seelischer Erlebnisse, die uns das tagliche 
Le ben bietet, nicht so hochmutig ablebnen durfen, wie es die experimentelle 
Psychologie lange Zeit hindurch getan hat. Auch dieser Verzicht setzte ein tief
greifendell MiBverstandnis voraus. Jede Wissenschaft ist aus dem Leben ent
standen und hat sich erst allmahlich aus den Notwendigkeiten des Tages heraus 
entwickelt; keine aber kann den Zusammenhang mit dem Leben so wenig entbehren 
wie die, die das Seelenleben des Menschen erforschen solI. Bleuler klagt mit 
vollem Recht immer wieder daruber, daB die Schulpsychologie dem Arzt und 
insbesondere dem Irrenarzt so gar keine brauchbaren Ergebnisse und so gar keine 
Ausgangspunkte fur weitere wissenschaftliche Arbeiten zu liefern vermochte. 
Wenn wir Psychiater trotzdem den Geisteszustand unserer Kranken an einer 
Norm zu messen imstande sind, so beruht das eben auf dieser Psychologie des 
taglichen Lebens, auf der Psychologie der Dichter, Geschichtsschreiber, der Diplo
maten, Seelsorger und Arzte. Kein Zweifel, daB jeder wahre Dichter die Psycho
logie mehr fordert als hundert Gelehrte und tausend Laboratorien. Fast alles, was 
wir an tiefen und feinen Gedanken uber den gesunden Menschen in der Literatur 
finden, steht in Selbstbekenntnissen, Autobiographien und Briefen, in Romanen, 
Gedichten und Dramen, in philosophischen Essays oder in historischen, kultur- und 
kunstgeschichtlichen Arbeiten. Bei Marc A urel und Bis marc k, bei Mo mmsen, 
Stendhal und Taine, bei Shakespeare, Goethe und Balzac, bei Dosto
j ewski, Ibsen und Strind berg finden wir eine solche Fiille psychologischer 
Weisheiten, daB die psychologische Wissenschaft an ihnen unmoglich voruber
gehen darf. 
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Freilich, unmittelbar verwenden lassen sich diese Schatze nicht. Jede Wissen
schaft muB nun einmal den Nachweis vollkommener Wahrheitstreue verlangen, 
und der wird in allen diesen Mitteilungen nur ausnahmsweise gefiihrt. Die Philo
sophen haben oft psychologische Tatsachen erkenntniskritischen oder ethischen 
Theorien zum Opfer gebracht, und die Historiker gerade den psychologischen 
Teil ihrer Angaben mit erheblichen Vorb€halten einschranken miissen. Briefe 
und sogar Selbstbekenntnisse sind kEineswegs immer ganz ehrlich, und Schrift
steller und Dichter haben zu allen Zeiten kiinstlerische oder sittliche, nicht aber 
wissenschaftliche Zwecke verfolgt. Die tiefsten Zusammenhii.nge der mensch
lichen Seele legen sie bloB, die Einzeltatsachen aber werden umgebogen und die 
Typen verfalscht. W edh ers Briefe sind auch psychologisch von unermeBlichem 
Wert, aber erschossen hat sich der eigentliche Werther, sein Dichter, doch nicht. 

So wird sich die wissenschaftliche Psychologie ihr Tatsachenmaterial selbst 
suchen und selbst schaffen miissen. Wohl aber darf sie gewisse Mittel des Schrift
stellers, des Essayisten und des Dichters verwenden, genau so me sie gewissen 
hervorragenden Vorbildern unter den Historikern, Literatur- und Kunsthistorikern 
nacheifern wird. Ihr Ziel ist ja klar: die Seele des Menschen will sie kennen lernen, 
den lebendigen Menschen mit seinen unendlich verwickelten seelischen Erlebnissen, 
die mit den Abstraktionen alterer Lehrbiicher so gar nichts gemein haben. Sie 
besitzt kein Prisma, um das einheitliche Licht der Seele in verschiedene Farben 
zu brechen; sie kann psychische Vorgange nur als Ganzes erfassen. Da aber diese 
Vorgange doch unter sich verschieden sind, dad sie versuchen, in ihre unendliche 
Mannigfaltigkeit eine gewisse systematische Ordnung zu bringen. Sie kann ein
fache seelische Erlebnisse und Reaktionen sowie gewisse immer wiederkehrende 
psychische Einstellungen studieren, zugleich aber auch scharfumrissene Typen 
hinzustellen versuchen, obwohl oder gerade weil sie weiB, daB kein Mensch dem 
anderen vollkommen gleicht. In diesem Sinne, aber auch nur in diesem, wird 
sie zunachst phanomenologische Forschung sein, d. h. erfahren wollen, 
was ist, was sich im BewuBtsein des Menschen denn eigentlich abspielt. Und 
deshalb wird sie zu allererst jede, die naturwissenschaftliche sowohl wie die meta
physische, Spekulation abschworen miissen. 

Sie sehen, der Rahmen, der das Gesamtbild einer modernen Psychologie 
umspannen soIl, wird immer weiter. Auch die vergleichende Sprachwissenschaft, 
die Volker- und Massenpsychologie, die Psychologie des GeselIschaftlebens und 
namentlich die Kriminalpsychologie werden wir in ihn aufnehmen miissen. GemB 
wird das Bild der Psychologie auf diese Weise vielgestaltig und schwankt auch 
wohl; denn je nach dem Ausgang, den der einzelne Forscher genommen hat, werden 
inn andere Erscheinungen zur Untersuchung reizen. 1m ganzen wird so bald die 
eine, bald die andere Stromung iiberwiegen. Das Ziel; all diese Zufliisse in ein 
gemeinsames Strombett zusammenzuleiten, eine einheitliche Psychologie zu 
schaffen, ist unerreichbar wie aIle Ideale. "Der Seele Grenzen kannst du nicht 
ausfinden, und ob du jegliche StraBe abschrittest, so tiefen Grund hat sie" 
(Heraklit), aber darum werden wir keine StraBe von vornherein verschlieBen 
wollen. 

Einen Ausgangspunkt fiir psychologische Untersuchungen habe ich bisher 
noch nicht erwahnt, das ist das Nachbargebiet, von dem aus ich personlich an 
psychologische Fragen herangetreten bin, die Psychia trie. lch brauche Ihnen 
nicht auseinanderzusetzen, warum dem Psychiater die Frage nach den Erschei
nungen des normalen Seelenlebens tagtaglich entgegentritt; nicht das Bediirfnis, 
wohl aber die Berechtigung des lrrenarztes laBt sich bestreiten, iiber psychologische 
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Dinge mitzuurteilen. Von vornherein steht es keineswegs fest, daB psychiatrische 
Beobachtungen Riickschliisse auf das gesunde Seelenleben jemals zulassen werden. 
Erst die Erfahrung hat das gezeigt, und auch die nur mit dem Vorbehalt, daB 
hier besonders groBe Vorsicht geboten ist. Bei recht vielen Geisteskrankheiten 
handelt es sich urn einen so groben und in gewisser Hinsicht sinnlosen Eingriff 
in die Unversehrtheit des nervosen Zentralorganes, daB durch ihn voIlkommen 
neue Bedingungen des seelischen Lebens geschaffen werden. Auch diese FaIle 
sind fUr die Psychologie nicht ganz wertlos, weil sie wenigstens hie und da iiber 
den Zusammenhang von Gehirn und Seele etwas ahnen lassen; aber auBer ihnen 
kennen wir andere, in denen an sich normale Eigenschaften der menschlichen 
Psyche nur vergrobert und manchmal verzerrt auftreten. Diese FaIle konnen uns 
als Wegweiser dienen, urn feinste Ziige des Seelenlebens aufzusuchen; denn iiberall 
in der Tatsachenforschung haben zunachst grobe und auffallige Erscheinungen den 
Blick auf sich gelenkt und ihn erst dadurch flir die Beobachtung und Erkennung 
auch feinerer Vorgange gescharft. Die Entwicklung der psychiatrischen Wissen
schaft ist in dieser Hinsicht auBerordentlich lehrreich gewesen. Sie hat die 
Erscheinungen der Geisteskrankheiten so lange bis in ihre letzten Auslaufer ver
folgt, bis sie schlieBlich weit in gesundes Gebiet vorgedrungen war. In den von 
Mo e bi us geschaffenen Pathographien sind bei hervorragenden Menschen zahl
reiche Zustande und Zufalle als krankhaft beschrieben worden, die in Wirklichkeit 
nur ungewohnliche oder auch nur unbekannte, aber jedenfalls doch noch normale 
Vorkommnisse darstellen. Wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, so werden wir 
nicht bloB mannigfache psychologische Besonderheiten, sondern auch manche 
gesetzmaBige Erscheinungen kennen lernen, die zwar bei allen Menschen, aber 
bei den meisten in so zarter und unauffalliger Form vorkommen, daB der nicht 
geiibte und auf sie eingestellte Blick sie nicht aufzufinden vermochte. 

GesetzmaBige Reaktionen zu studieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben 
nicht nur der Psychopathologie, sondern auch der N ormalpsychologie. Ich darf 
Sie in diesem Zusammenhange an die nervosen Krankheiten erinnern, die die 
Unfallgesetzgebung bei zahlreichen Arbeitern und die der Krieg beiso sehr 
vielen Soldaten ausgelOst hat. Diese Krankheiten waren in solcher Haufung nicht 
moglich gewesen, wenn sie nicht einen schon vorher bereit liegenden Mechanismus 
in Gang gesetzt hatten. Auch wenn wir zugeben, daB aIle krank gewordenen 
Menschen disponiert, also schon etwas pathologisch veranlagt waren, so werden 
wir doch voraussetzen dUrfen, daB ahnliche Tendenzen, wenn auch in geringerer 
Auspragung, in jedem gesunden Menschen schlummern. Daraus aber folgt, daB 
an diesen Erfahrungen auch die N ormalpsychologie nicht voriibergehen darf. 

Hier wollen wir abbrechen. Wir wollen jetzt unsere Arbeit selbst aufnehmen 
und mit der Frage beginnen, die jeden von uns durch sein ganzes Leben begleitet, 
und der sich wohl noch kein vollsinniger Mensch je ganz entzogen hat: der Frage: 
K6rper und Geist. 

Es ist eine Arbeitshypothese der Physiologie, daB allem seelischen Geschehen 
ein physischer Vorgang im Gehirn entspricht. Wir vermogen diese Annahme 
im einzelnen nicht zu beweiseil, aber wir bedUrfen ihrer, urn iiberhaupt arbeiten 
zu konnen, und dUrfen zu unserer Rechtfertigung anflihren, daB sie sich auf manche 
wohlbekannte Tatsachen stiitzt. 
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Die Annahme einer unkorperlichen, korperlosen Seele bereitet ja nicht bloB 
dem naturwissenschaftlichen, sondern dem menschlichen Denken uberhaupt sehr 
groBe Schwierigkeiten. Uberall bricht sich die N otwendigkeit einer plastischen, 
korperlichen Vorstellung in irgendeiner Form Bahn - in der Religion, wenn sie 
die Seele im Korper wohnen laBt, in der Kunst, wenn sie bei den Praraphaeliten 
den Leib des gefallenen HeIden in der Gestalt einer dem Munde entschwebenden 
Taube verlaBt, oder wenn die Antike von einem Seelenvogel, einem Seelen
schmetterling spricht, und in der Wissenschaft, wenn Versuche, psychische 
Vorgange im Gehirn zu lokalisieren, in immer neuer Gestalt auf tau chen. Von 
Descartes, der nach einem Punkt suchte, von dem aus die korperlose Seele 
auf das Gehirn und damit auf den ganzen Korper einwirken sollte, und der einen 
solchen Punkt schlieBlich in der Zirbeldruse fand, bis zu Gall, der eine groBe Reihe 
hochst naiv abgegrenzter Seelenvermogen - Kindesliebe, Ordnungssinn, Ge
schlechtstrieb usf. - in einzelne Gehirnabschnitte verbannte und so die Mog
lichkeit gewann, den Grad ihrer Ausbildung durch die auBere Betastung des 
Schadels festzustellen, fiihrt eine lange Reihe immer erneuter Versuche, aus dem 
Wesenlosen zu greifbaren, also korperlichen Anschauungen vorzudringen. Auch 
weniger grobe Auffassungen wie die, nach der das Hohlenwasser im Nervensystem 
den Sitz der Seele darstellen soHte, bewahren immer diesen materialistischen 
Kern. Wir stecken viel zu tief in der Materie, um ein korperloses Sein begreifen 
oder gar vorstellen zu konnen. 

So bedeutet es schon einen groBen Schritt vorwarts, daB unserer Zeit diese 
Grenzen unseres Denkvermogens wenigstens bewuBt geworden sind. Auch heute 
be sit zen wir eine Lokalisationslehre, abel' Sie werden sehen, sie fiihrt uns wieder 
nul' bis an die Schwelle der BewuBtseinserscheinungen. Was sie an bestimmte 
Hirnanteile zu binden versucht, das sind im Grunde nicht psychische Vorgange, 
sondem nul' die Einrichtungen, vermoge deren die Seele durch den Korper auf 
die AuBenwelt und umgekehrt die Umwelt auf die Seele zu wirken vermag. 

Wir kommen darauf gleich zuruck. Vorher wollen wir die viel allgemeinere 
Frage aufwerfen, weshalb wir uberhaupt einen Zusammenhang zwischen physischem 
und psychischem Geschehen annehmen und eine Abhangigkeit seelischer Vorgange 
von korperlichen Bedingungen voraussetzen. Wir werden uns dabei auf einige 
wenige Andeu tungen beschranken konnen. 

Einen Bewei$, der freilich in diesem Zusammenhange gewohnlich nicht heran
gezogen zu werden pflegt, enthaIten die Gesetze der Vererbung, die Sie aIle 
zum guten Teil kennen. Sie wissen, daB jeder Mensch aus der Vereinigung zweier 
uberaus kleiner Zellen entsteht, die zusammen also nicht bloB aIle korperlichen 
Formen, sondel'll zugleich auch aIle seelischen Eigenschaften als Anlagen ent
halten mussen. Diese seelischen Eigenschaften gehen nun genau so wie die 
kOrperlichen keineswegs immer direkt von den EItel'll auf die Kinder uber; $ie 
konnen Generationen uberspringen und sich dann erst in den Enkeln wieder
holen oder aber bei ihnen auch zu neuen Verbindungen zusammentreten. Beides 
ist nUl' unter der doppeIten Voraussetzung denkbar: einmal, daB das Keim
plasma yom ubrigen Korper der EItel'll bis zu einem gewissen Grade unab
hangig ist - Weis mann hat deshalb die Lehre von del' Kontinuitat des 
Keimplasmas aufgestellt -; sowie ferner, daB die Keimzellen zahlreiche Bau
steine enthalten, die benutzt werden konnen, abel' nicht in jedem FaIle ins
gesamt verwandt zu werden brauchen. Es ist - leider - nicht wahr, daB 
auch im Einzelleben erworbene Eigenschaften auf die Kinder ubergehen, wohl 
aber lassen sich auch seelische Eigenschaften in erstaunlicher GleichfOrmig-
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keit durch mehrere Geschlechter verfoIgen. W. Peters hat ziemlich direkte 
Beziehungen zwischen guten Schulleistungen von Kindern, Eltern und GroB
eItern nachgewiesen und R. So mmer in Goethes Ahnentafel einen Zusammen
hang zwischen einzelnen Ziigen seines Genies und gewissen Eigenschaften seiner 
Vorfahren wahrscheinlich gemacht. Noch bekannter ist schon lange die Vererbung 
der musikalischen Begabung in der Familie Bach und der mathematischen bei 
den Bernouillis. In allen diesen Fallen aber ist das Mittel der Dbertragung, 
der Trager der Vererbung, in etwas Korperlichem, in einer kleinen Zelle 
gegeben - gewiB ein viel groBeres Wunder als das, das un sere wundersiichtige 
Zeit in den "Materialisationen" der Spiritisten z. B. sich zu finden bemiiht. 

If I' % 
If 0 % ~ K\ 
l'fI % J 'j ~ 

I/O" Ij " I/IJ~ I / 1\ 

Ido~ J/ \ 
~!l, 

, 
~ 

.IP III II ix' 
r~r, / V '~ 
~IJ~ ~ ~ ~ f" 
f~,/~ 

'It! % 

.,"% 
/Iff, ~. V""· J,; ct- . Jh >'....; !f...d..e., Itr"~ #u ~,.., ~. 

Abb. 1. 

Verbrechen und Jahreszeit in Deutschland. 1883-1892. Statistik des deutschen Reiches. 
N. F. 1883 II, S. 52/53. Links Unzucht §§ 176-179. Rechts Argernis §§ 183-184. 

Aber es gibt noch viel mehr Beweise fiir diesen unlOslichen Zusammenhang 
zwischen korperlichem und seelischem Sein. "Wenn Herr von Stephan uns 
berichtet", hat du Bois-Reymond einmal gesagt, "daB auf hunderttausend 
Briefe jahraus jahrein so und soviel entfallen, welche ohne Adresse in den Kasten 
geworfen werden, so den ken wir uns nichts Besonderes dabei. Aber daB nach 
Quetelet unter hunderttausend Einwohnem einer Stadt jahraus jahrein natur
notwendig so und so viel Diebe, Morder und Brandstifter sind, das emport unser 
sittliches Gefiihl." In der Tat ist schon das sehr merkwiirdig, daB gewisse Grurid
ziige der menschlichen Natur unter gleichen Bedingungen mit annahernd gleicher 
Haufigkeit auftreten, und daB von hundert unehelichen Kindem z. B. immer 
der gleiche Bruchteil durch die eigene Mutter getotet wird. Ein kOrperlicher Zu
sammenhang brauchte aber darum natiirlich noch nicht zu bestehen. Wollen 
Sie aber jetzt bitte einen Blick auf die Tafeln 1) dort weden, so werden Sie finden, 

1) Die Kurven bzw. die ihnen zugrunde liegenden Daten sind Aschaffenburgs Werk: 
"Das Verbrechen und seine Bekampfung" entnommen. 
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daB bestimmte Verbrechen - diejenigen namlich, die aus sexuellen Beweg
griinden begangen werden, - eine typische Jahreskurve zeigen: mit groBer Gesetz-

1/& 

Ifr A 
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, 

flf) \ 
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'/ " -'-
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p; / "' " /\ 

'v ~ " '" 
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'1P J 

If " tan. iI~ ../IQ.u. ~~ .luu ~ )'~. ~. ~r/. tiM: Vn'· !J~ 

Abb.2. 
Verteilung der Schwangerungen auf die einzelnen Monate in Deutschland (1872-1883). 
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Abb.3. 
Selbstmord und Temperatur in PreuBen (1876-1878, 1880-1882, 1885-1889). 

Wieviel Selbstmorde monatlich auf 1000 jahrliche Selbstmorde 1 

maBigkeit steigt ihre Haufigkeit in den ersten Monaten an, um im Juni und Juli 
ihren Hohepunkt zu erreichen und dann bis zum Dezember schnell wieder abzu-
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der Selbstmorde liiBt sich so einfach nicht deuten, aber auch hier werden wir 
kaum um die Annahme herumkommen, daB physiologische Schwankungen inner
halb des menschlichen Korpers ebenso gesetzmaBige Anderungen auch des seeli
schen Gleichgewichts nach sich ziehen und so den Lebenswillen und den Lebens
iiberdruB zu bestimmten Zeiten starker anschwellen lassen. 

Allerdings miissen aIle solche statistischen Tatsachen mit groBer Vorsicht 
beurteilt werden. Beweisender fiir die Abhangigkeit des Seelenlebens von korper
lichen Einfliissen sind deshalb gewisse personliche Erfahrungen, die jeder zu 
machen Gelegenheit hat. Auch sie betreffen zum Teil das geschlechtliche Gebiet: 
in den Entwicklungs- und in den Riickbildungsjahren pflegen die Menschen seeliflch 
andel's zu werden; die meisten Frauen verandern in der Schwangerschaft und 

Abb.5. 
Aus "Edinger, Vorlesungen uber den Bau der nervosen Zentralorgane des Menschen und der 
Tiere". Gehirn des Schellfisches, Gadus. Nur ein Palaenzephalon vorhanden. Rot das Neen· 

zephalon eines Saugerhirnes ubergezeichnet. 

sogar wahrend des Unwohlseins ihre Psyche, und beim Mann hangen Gedanken 
und Gefiihle vom wechselnden Verhalten seiner Geschlechtsorgane sogar unmittel
bar abo Dazu kommen zahlreiche andere Zusammenhange: selbst leichte Darm
vergiftungen 1), geringes Fieber, ja die bloBe ErschOpfung verandern ebenso wie 
atm03pharische Einfliisse 2) die Stimmung und den Gedankengang. Schon geringe 
Alkoholgaben bewirken eine Erschwerung der Auffassung, eine Verlangerung del' 
psychischen Reaktionszeiten und (neben dieser intellektuellen Schadigung, die 
gewohnlich bekanntlich durch das subjektive Gefiihl erhOhter Leistungsfahigkeit 

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

2) Den "geopsychischen Erscheinungen" hat Willy Hellpach ein ganzes, sehr lesens. 
wertes Buch gewidmet. 
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verdeckt wird) eine Erleichterung der Korperbewegungen. 1m Gegensatz dazu 
pflegen Kaffee und Tee uns anzuregen und fur Hi.nger dauernde geistige Arbeit 
frischer zu machen. Und urn dies en Tatsachen, die ja schon ins pathologische 
Gebiet hinuberspielen, noch zwei klinische Erfahrungen anzuschlie.Ben: die Ent
fernung der Geschlechtsdrtisen verandert bei Mann und Frau die Psyche von 
Grund auf, und die restlose Beseitigung der Schild druse la.Bt den Menschen vel'
blOden. 

Wir sind gewohnt, fUr aIle diese Zustande und Vorgange in erster Linie 
chemische Zusammenhange in Anspruch zu nehmen, die schlieBlich auch 
das Gehirn in 1\1itleidenschaft ziehen. Wir haben Grund anzunehmen, da.B es die 
Absonderungen bestimmter innerer Drtisen sind, deren richtige chemische Mischung 
eine Voraussetzung fur normale geistige Leistungen bildet; wir stellen uns vor, 
da.B geringe Schwankungen dieser chemischen Steuerung schon innerhalb der 
Gesundheitsbreite Vel'anderungen del' Stimmung, der geistigen Frische und 
Leistungsfahigkeit bedingen; und wir neigen - in groBer Dbereinstimmung 
mit sehr alten medizinischen Anschauungen - dazu, auch die Unterschiede zwiochen 

Abb.6. 
Aus "Edinger, Vorlesungen liber den Bau der nervQsen Zentralorgane des Menschen und 

der Tiere". Hundegehirn. Die Stirnlappen schraffiert. 

den verschiedenen Gemutsarten, den menschlichen Temperamenten, auf solche 
chemische Einfliisse zu beziehen. Und schlie.Blich glauben wir die Ursache gewisser 
seelischer Storungen auf die unrichtige Mischung dieser Korpersiifte zuriickfiihren 
zu solIen, die nun erst sekundar das Gehirn zu abnormen Reaktionen veranlaBt. 

Wie aber kommen wir dazu, fUr alles Se<:lische iiberhaupt gerade das Gehirn 
verantwortlich zu machen und in diesem Organ zugleich das Instrument zu er
blicken, dessen sich die Seele fiir den Verkehr mit der AuBenwelt bedient? 

Die vergleichende Anatomie zeigt uns, daB das GroBhirn und besonders die 
Rinde seines Stirnteils beim Menschen verhaltnismaBig viel groBer sind als bei 
allen Tieren. In der Tierwelt aber, in der Entwicklungsreihe mBt sich ein grad
weises Fortschreiten in der Ausbildung dieser Gehirnteile feststellen, das mit den 
zunehmendenintellektuellen Leistungen, soweit wir dariiber etwas wissen, annahernd 
Schritt halt. Sie sehen hier auf einer Abbildung, schwarz umrissen, das Zentral
nervensystem eines Tieres, das uns zu der Vermutung hervorragender Verstandes
leistungen bisher keinen AnlaB gegeben hat, das des Schellfisches. Dariiber erhebt 
sich in roter Umgrenzung, im gleichen Verhaltnis dargestellt, das GroBhirn eines 
kliigeren Tieres, des Rundes. Der Unterschied wird ohne wei teres deutlich. Die 
Aufgaben, die das Gehirn sonst zu leisten hat - und es sind deren viele - sind 
bei beiden Tieren zum guten Teile die gleichen. Die machtige Entwicklung des 
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Abb.7. 
Aus "Edinger, Vorlesungen iiber den Bau der nerVQsen Zentralorgane des Menschen und 

der Tiere". Gehirn des Orang, Simia satyrus nach Retzius. 

Abb.8. 
Menschliches Gehirn von rechts. (S p al t e h 0 lz, Atlas.) 
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Aus .. Edinger, Vorlesungen tiber den Bau der nerviisen Zen
tralorgane des Menschen und der Tiere". Schnitt durch die 
Rinde eines gesunden 20jahrigen Mannes in der Mitte der 
rechten oberen Stirnwindung nach N i J.l I. Nur die ZeIlen gefarbt. 

Abb. 10 . 
Aus "Edinger, Vorlesungen iiber den 
Bau der nervosen Zentralorgane des 

Menschen und der Tiere. 
Schema eines Schnittes dUTch die Rinde 
einer Stimwindung. Rechts nach einem 
mit Weigertschem Hamatoxylin ge
farbten Praparate, links nach Prapa
raten, die nach Goigi mit Sublimat be
handelt waren. Rechts sind nUT die 
Fasern, links nur die ZeJlen deutlich. 
Der letzteren sind mehr vorhanden, als 
gezeichnet wurden. Da sich bei der 
Goigischen Methode auch Hohlraume 
um Zellen und Auslaufer ausHillen, so 
erscheinen die Zellen groller als sie 

wirklich sind. 
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GroBhirnmantels bei den Saugern bliebe also unverstandlich, wenn sie mit ihren 
h6heren intellektuellen Fahigkeiten nicht zusammenhinge. Und nun gehen wir 
einen Schritt weiter. Vergleichen wir das Gehirn eines Hundes oder selbst das 

.---' 
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;/ 
/. 

t 
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I 

\ 
B A 

c 

Abb. U. 

Aus "Edinger, Vorlesungen liber den Bau der nerviisen Zentralorgane des Menschen und 
der Tiere". 

Drei verschiooene Typen von Ganglienzellen. Farbung der tingierbaren Substanzen. Original. 
zeichnungen von NiB!. A und B stammen aus dem Vorderhorne des menschlichen Rlicken
markes, C aus einem Kerne der Oblongata. Solche Typen unterscheidet NiB! je nach Farb
barkeit und Anordnung der Granula eine ganze Reihe. AuBerdem hat jeder Typ noch ver-

schiedene Erscheinungsweisen. 

eines Affen mit dem eines Menschen, so fallt nicht sowohl der Unterschied in 
der GesamtgroBe als vielmehr ein anderes auf. Die 0 berflach e des mensch
lichen Gehirns ist mannigfach gefaltelt; mit anderen Worten: diese Oberflache 
ist im Verhaltnis zur Gehirnmenge groBer geworden. Die Gehirnrinde hat an 
Ausdehnung zugenommen. 
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Dieselbe Gehirnrinde ist es, die wir beim Menschen immer da erkrankt £inden, 
wo die geistigen Fahigkeiten aus angeborenen oder im Leben erworbenen Griinden 
gesunken oder von vornherein gelahmt worden waren. AIle organischen Geistes
krankheiten, d. h. aIle diejenigen Seelenstorungen, die schlieBlich zur VerblOdung 
fUhren, beruhen auf einer sol chen Rindenverodung. Aber auch heilbare Er
krankungen, ja selbst die voriibergehende Behinderung der Blutdurchspiilung 
des Gehirns veranlassen seelische Storungen, wie Ohnmacht, Delirien, Gedachtnis
verlust. 

So ist es gewiB berechtigt, wenn wir irgendeine Beziehung zwischen diesem 
Teil des Nervensystems und dem Geistesleben annehmen. Einige Anga ben 
iiber den Aufbau und die Tatigkeit dieses Nervensystems werden somit 
auch fiir die nichtmedizinischen Horer einer psychologischen Vorlesung wichtig sein. 
Das Nervensystem baut sich auf aus Nervenzellen und Nervenfasern. Wir haben 
Grund, in den Zellen, den Ganglienzellen, von denen Sie dort einige Typen 
abgebildet sehen (Abb. 11), den Sitz der eigentlichen, urspriinglichen nervosen 
Vorgange zu erblicken und die Fasern nur fiir die Fortleitung einer solchen nervosen 
Erregung von einer Zelle zur andern verantwortlich zu machen. 

Freilich sind die Anschauungen, die wir von diesen Vorgangen haben, streng 
genommen, nul' fiir die peripheren Nerven; die das Zentralnervensystem mit 
dem iibrigen Rorper verbinden, wirklich bewiesen; die lJbertragung ahnlicher 
Vorstellungen auf das Gehirn selbst beruht auf einem AnalogieschluB, zu dem 
wir uns aus man chen Griinden fiir berechtigt halten. Am peripheren Nerven Mnnen 
wir mit bestimmten Untersuchungsarten eine in Form einer Wellenbewegung 
sich ausbreitende Leitung direkt nachweis en und so den tatigen von dem ruhenden 
Nerven unterscheiden. Wenn wir im Zentralnervensystem ein gleiches annehmen, 
so spricht dafiir die einfache Erwagung, daB die zahlreichen Faserausstrahlungen 
zwischen den verschiedenen Hirnteilen, daB die unendliche Fiille der Bahnen, 
die die einzelnen Zellstationen miteinander verbinden, ohne diese Hypothese fiir 
unser Verstandnis sinnlos erscheinen miiBte. In del' Tat gibt es wohl kaum einen 
Physiologen, der nicht mit Vorstellungen dieser Art arbeitete, und auch die Psycho
logen, die ihr Denken von solchen Anschauungen ganz freigehalten haben, werden 
nicht gerade zahlreich sein. Nur freilich: daB diese Faserverbindungen odeI' 
richtiger die Erregungen, die in ihnen ablaufen, gerade den geistigen Vorgangen zu
geordnet sind, das folgt aus diesen Erwagungen noch nicht. Es ware durchaus mog
lich, daB aIle diese Projektions- und Assoziationssysteme, wie man sie genannt 
hat, lediglich physiologischen Zwecken, der Regelung von Bewegungsablaufen, von 
Reflexvorgangen, von Verbindungen endlich des nervosen Zentralorganes mit der 
Peripherie dienten, daB dem Seelischen selbst andere Bestandteile des Gehirns 
zugeordnet waren, und daB die physiologischen Vorgange, die sich in ihnen ab
spielen, mit der Leitung einer Erregung in peripheren Nerven in keiner Weise 
verglichen werden diirfen.~ Auch das ist nicht gesagt, daB dem geistigen Geschehen 
korperliche Vorgange n ur in der Hirnrinde entsprechen; wohl aber miissen sich 
diese Vorgange wenigstens zum Teil in del' Hirnrinde abspielen und sie miissen 
irgendwie mit denen verkuppelt sein, die ihre Wirkung auf den iibrigen Korper 
und die Abhangigkeit von ihm, kurz die die Verbindung mit der AuBenwelt gewahr
leisten. Wir konnten uns so vorstellen, daB im Gehirn gewissermaBen zwei Organe 
ineinander und durcheinander gearbeitet sind, von denen wir bis heute jedenfalls 
nul' das eine - das fUr rein physiologische Zwecke bestimmte - einigermaBen 
begreifen und verstehen, wahrend wir von dem anderen nul' wissen, daB es vor
handen und dem Seelischen irgendwie zugeordnet ist. 
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~rrotzdem werden wir, eben wegen der Beziehungen des Geistigen zum Korper 
und des Gehirns zur AuBenwelt, gut tun, uns iiber die Fasern und Bahnen des 
Gehirns wenigstens gewisse allgemeine Vorstellungen zu bilden. Allerdings sind 
diese Verhaltnisse im Gehirn selbst so verwickelt, daB die ZweckmaBigkeit des 
ganzen, reich angelegten Bauplanes erst nach eingehendem Studium in die Augen 
springt; grundsatzlich aber herrschen im Gehirn in dieser Hinsicht genau die 
gleichen Regeln, nach denen sich die verhaltnismaBig wenigen Bahnen des Riicken
markes sehr iibersichtlich geordnet haben. Aus diesem Grunde zeige ich Ihnen 
zunachst einen Querschnitt durch das menschliche Riickenmark. Sie sehen, 
wie sich aus dem Oval des Ganzen eine H-Figur heraushebt, die im Bilde heller 
getOnt ist. Das ist die sogenannte graue Substanz, die die Zellstationen des 

Abb. 12. 
Riickenmark, Querschnitt. Aus Otto Marburg, Mikroskopischtopographischer Atlas des 
menschlichen Zentralnervensystems. 2. Auf!. Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1910. Taf. II, 

Fig. 10. 2. Dorsalsegment. 

Riickenmarkes enthalt. In sie strahlen von der Peripherie des Korpers kom
mende (zentripetale) Fasern als hin tere Wurzeln hinein, wahrend die andern 
(zentrifugalen), die zur Peripherie ziehen, sie als vordere Wurzeln verlassen. 
Aber nur ein verschwindend kleiner Teil der Fasern, die von hinten an das Riicken
mark herantreten, endet an den Zellen dieser Kernsaule, die iiberwiegende Mehr
zahl sammelt sich zu einer kraftigen Bahn in den sogenannten Hin tel's tr angen 
und zieht zum Gehirn. Diese Bahn dient del' sensi bIen Lei tung, sie muB 1) 
benutzt werden, wenn irgend eine Beriihrung des Korpers als solche empfunden, 
bewuBt werden solI. 

Die vorderen Wurzeln schicken ihre Fasel'll durch die peripheren Nerven 
zu den Muskeln, und eine Erregung, die sie durchstromt, fiihrt schlieBlich zu du 
Tatigkeit eines solchen Muskels, zu einer Bewegung. Die Erregung der Fasern 
aber setzt, wie gesagt, die der zugehorigen Ganglienzellen voraus, und diese 
Ganglienzellen sind die groBen Zellen, die Sie in den VorderhOrnern des Riicken-

1) Allerdings ne ben einer anderen, die im Seitenstrang verliiuft. 

Bumke, Psycho1ogische Vorlesungcn. 2. Aull. 2 
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markes gelegen sehen. Nun wird jedoch keine einzige Willkurbewegung yom 
Riickenmark selbst aus eingeleitet. Wir wissen bestimmt, daB die Ganglienzellen 
der VorderhOrner ihre eigene nervose Erregung erst der Tatigkeit des Gehirnes 
verdanken. Sie wird auf sie iibertragen durch die sogenannte Pyramidenbahn, 
die von der GroBhirnrinde ausgeht und durch das ganze Gehirn in das Riickenmark 
hinabsteigt. 

Wenn wir nunmehr diese Bahn, die selbstverstandlich in zentrifugaler Rich
tung leitet, bis zu ihrem Ursprung zuriickvedolgen, so betreten wir damit schon 
das Gebiet der modernen Lokalisationslehre. Diese Lehre lmiipft an an die 
Entdeckung des motorischen Anteils der GroBhirnrinde durch Eduard 
Hi tzig. Siesehen dieses motorische Gebiet auf der Abbildung (13) dort mit 
roter Farbe eingezeichnet. Es beherbergt die sogenannten groBen Pyramidenzellen, 
und diese dienen der Pyramidenbahn (vgl. ihren Verlauf auf Abb.15) ZUjll Ursprung. 
Die Zellen sind aber so auf den Hirnmantel verteilt, daB jedes Glied, ja jede Be
wegungsform hier ihre eigene Vertretung besitzt. Die elektrische Reizung des 
auf der Kuppe, an der Mittellinie des Gehirns gelegenen Anteils beim Tier fiihrt 
zu einer Bewegung des Beines, und zwar - da alle diese Bahnen kreuzen - des 
gegeniiberliegenden Beines. An das Beinzentrum schlieBt sich das fUr den Arm, 
dann folgt das Gebiet des Gesichtsnerven, der Zunge und schlieBlich - aber nur 
in del' linken Gehirnseite - das del' mot oris chen Sprache. Ehe wir auf dieses 
und einige andere Zentren eingehen, seien einige allgemeinere Bemerkungen 
tiber die Berechtigung zu einer solchen Lokalisation und ii-ber die Einschrankungen, 
del' diese Lehre bed ad, eingeschaltet. 

FUr die motorische Binde liegen die Dinge verhaltnismaBig einfach. Die 
Versuche, die, wie gesagt, den AnstoB zu der ganzen Lehre gegeben haben, die 
der elektrischen Rindenreizung beim Tier, sind so eindeutig, daB iiber den Tat
best and selbst gar kein Zweifel moglich ist. Freilich nul' so lange, als nichts anderes 
behauptet wird, als daB von diesem Teil des Hirnmantels Bewegungen ihren AnstoB 
bekommen konnen. Wir wollen dem bisher Gesagten noch hinzufiigen, daB krank
hafte Vorgange beim Mens chen , die das Gehirn in dieser Gegend reizen; ganz 
ahnlich wirken wie der clektrische Strom. In ihrem Gefolge treten gelegentlich 
epileptische Krampfe auf, die sich entweder iiberhaupt nul' in dem del' betroffenen 
Stelle entsprechenden Gliede abspielen oder aber in ihm beginnen und nun genau 
in der Reihenfolge auf die benachbarten GliedmaBen tiberspringen, in del' sich 
die Bezirke der motorischen Rinde im Gehirn aneinanderschlieBen. Sitzt ein solcher 
Herd im Beinzentrum, so beginnen die Zuckungen im gegeniiberliegenden Bein 
und ergreifen dann nacheinander den Arm und die Gesichtsmuskeln. 

N och klarer 'wird die Sachlage dadurch, daB eine Zerstorung der entsprechenden 
Teile des Gehirnmantels regelmaBig zu einer Lah mung in dem zugeordneten 
Gliede des Korpers fiihrt. DaB sie auch dann eintritt, Wenn die Leitung von der 
Hirnrinde bis zum Muskel an irgendeiner Stelle unterbrochen wird, 'Versteht sich 
nach dem bisher Gesagten wohl von selbst. Die Un'Versehrtheit der ganzen Pyra
midenbahn und die des peripheren Nerven einschlieBlich seiner Ursprungszellen 
im Riickenmark bilden eine notwendige Voraussetzung fUr das Zustandekommen 
jeder Bewegung. 

Bis dahin sind also keinerlei Einschrankungen notig. Eine einfache Dber
legung lehrt abel', daB die bisher besprochenen Tatsachen das Zustandekommen 
einer Willktirbewegung noch keineswegsa!lfklaren. Das Negative steht fest: 
die Zerstorung der motorischen Rinde hebt die Moglichkeit der Bewegung auf, 
aber del' seelische Vorgang, del' einer Bewegung vorausgeht und der sie schlieBlich 
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wranlaBt, wird dureh diese Feststellungen gar nieht beriihrt. Wel' die Lehre 
yon der Lokalisation del' Bewegung so auffassen wollte, als ob die Bewegungs
yol'stellungen an die Tatigkeit nul' der motorisehen Rinde gekniipft sein 
miiBten, wiirde einen Denkfehler begehen, VOl' dem nieht eindringlieh genug gewarnt 
\yerden kann. AIle bisher besproehenen Erfahrungen lassen die Mogliehkeit dureh-

Abb. 15. 
Verlauf der Pyramidenbahn, rot. (Nach Spalteholz.) 

aus offen, daB zur geringsten Bewegung aueh des kleinsten Gliedes eine umfassende 
Tatigkeit in sehr vielen oder gar allen Teilen des Gehirns erfordel'lieh ware. 

Diesel' grundsatzliehe Vorbehalt war unerlaBlieh, ehe wir in die Bespl'eehung 
d61jenigen Beobaehtungen eintraten, die zu del' Lehre von der Lokalisation 
des Sehens, des Horens, ja sogar del' Spraehe gefiihrt haben. Ieh will Ihnen 
jetzt, naehdem wir den Vorbehalt vorausgeschiekt haben, diese Lehl'e in ihl'er 
groben, sehematischen und deshalb leicht verstandlichen, urspl'iinglichen Form 
yol'tragen. Einschl'ankende Bemerkungen naehher werden immel' noch notig sein. 
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Unmittelbar hinter der mot oris chen Rinde, von ihr durch eine tiefe Furche 
getrennt, liegt die Korperfiihlsphare (Abb. 13 und 14, blau). Hier endigen 
die sensiblen Bahnen, die wir in den Hinterstrangen des Riickenmarkes antrafen, 
und die inzwischen ebenfalls von einer Seite zur andern gekreuzt haben. Sie lei ten 
die Reize, deren Erfolg fiir das BewuBtsein schlieBlich in einer Beriihrungs-, 
Gelenk- oder Muskelempfindung besteht. 1st diese Bahn an irgendeiner Stelle, 
und ware es unmittelbar vor ihrer Endigung in der Hirnrinde, unterbroch~n, 
so bleiben auch die heftigsten sensiblen Reize, die auf das betreffende Glied aus
geiibt werden, fiir das BewuBtsein ohne Wirkung. Auf das betreffende Glied -
denn wieder besitzt jeder Abschnitt des Korpers seine bestimmte Vertretung 
auf dem Hirnmantel, und wieder gliedern sich die so geschaffenen Bezirke in ganz 
entsprechender Anordnung aneinander wie die der motorischen Rinde. 

Und nun wollen Sie bitte die blau bezeichnete Stelle im Hinterhauptslappen 
des Gehirnes betrachten. Hier endigt die Sehstrahlung. Auch die Sehbahnen, 
die von der Netzhaut des Auges ausgehen, kreuzen, aber nur teilweise, so namlich, 
daB nur die Fasern die Mittellinie iiberschreiten, die von der inneren Halfte je 
einer Netzhaut entspringen. Die Abbildung hier (16) veranschaulicht Ihnen 
die Halbkreuzung: aIle Fasern, die aus der rechten Netzhau thalfte des rechten 
und des linken Auges stammen, gelangen schlieBlich in den Hinterhauptslappen 
der rechten Hirnhalfte, und umgekehrt: was von links kommt, ist schlieBlich auch 
im linken Gehirn vertreten. Oder anders ausgedriickt: jeder Reiz, der von links 
an unsere Augen herantritt und damit die rechten Teile des Augenhintergrundes 
(beider Augen) erregt, gelangt schlieBlich zum rechten Hinterhauptslappen. Wieder 
ist natiirlich die Unversehrtheit der ganzen Bahn von der Netzhaut bis zur Hirn
rinde Voraussetzung fiir das Zustandekommen eines Sehaktes, nur daB infolge 
dieser anatomischen Verhaltnisse die Unterbrechung der Bahn nicht an jeder 
Stelle die vollkommene Blindheit eines Auges, sondern unter Umstanden den Aus
fall des rechten oder des linken Gesichtsfeldes an beiden Augen zur Folge hat. Aber 
das sind Einzelheiten, die fiir den Psychologen weniger wichtig sind. 

Halten Sie fest: zum Sehen ist erforderlich, daB sich der in der Netzhaut 
ausge16ste Reiz bis zur Sehrinde fortpflanzt. Wieder aber ist das nur eine Vor
aussetzung der Gesichtsempfindungen; die Bedingungen der Wahrnehmung iiber
haupt sind damit keineswegs ersc.hOpft. Sie sehen innerhalb des Hinterhaupts
lappens einen Teil noch besonders bezeichnet, und ihm wollen wir jetzt unsere 
Aufmerksamkeit zuwenden. Dabei sei zunachst bemerkt, daB schon seine Abgren
zung viel groBere Schwierigkeiten bereitet, als man friiher geglaubt hat, und daB Sie 
demnach bei diesen wie bei allen anderen jetzt noch zu besprechenden "Zentren" 
auch die rein anatomischen Angaben der Tafeln nicht ohne weiteres als bewiesen 
hinnehmen diiden. Abel' darauf kommt schlieBlich fiir uns nicht viel an; wichtiger 
ist die Frage, mit welchem Recht wir auf diesen Gebieten das Vorhandensein von 
Zentren iiberhaupt noch voraussetzen diirfen. 

In alteren Lehrbiichern k6nnen Sie lesen, daB an der erwahnten, blau bezeich
neten Stelle des Hinterhauptlappens das "Zentrum der optischen Identifikation" 
gelegen sei; die "optischen Erinnerungsbilder" sollten hier niedergelegt werden. 
In Wirklichkeit diirfen wir wieder nur sagen, daB die Verletzung dieser Gegend 
einen eigentiimlichen Zustand nach sich zieht, den man als Seelen blindh ei t 
bezeichnet. Ein Tier, dem eine solche Schii,digung absichtlich zugefiigt wird, 
sieht, es weicht Hindernissen aus; aber es erkennt das Gesehene nicht mehl', es 
fiirchtet die Peitsche nicht und auBert keine Fl'eude beim Anblick seines Herrn 
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Abb. 16. 
Aus "v. Monakow, Gehirnpathologie". 

Schema des Verlaufes der optischen Bahnen, in der Horizontalebene dargestellt. Illustration 
des Zustandekommens der kortikalen und der subkortikalen Hemianopsie. Links sind die 
optischen Bahnen rot, rechts schwarz wiedergegeben. mac. Macula lutea. N. opt. mac. Das 
Makulabiindel im N. opt. N. opt. kr. Gekreuztes, N. opt. unkr. ungekreuztes OptikusbiindeI. 
II tract. opt. Pu Pulvinar. c gen. ext. Corpus genicula tum externum. ss Sehstrahlungen. Fli Fasci
cuI. longitud. infer. ass front. Fascicul. longitud. super. (cingulum). B tap. Balkentapete. 
HH Hinterhorn des Seitenventrikels. 0 1 0 2 Erste, zweite Okzipitalwindung. x Unterbrechungs
stelle im Tract. opt. y Unterbrechungsstelle im Gebiet der Sehstrahlungen; nach Liision bei y 
werden sowohl die Sehstrahlungen als der Fascicul. longitud. infer. unterbrochen, es stelJt sich 
dann auBer der rechtsseitigen Hernianopsie auch noch Alexie ein. H Herd im Mark der Fissura 

calcarina, welcher Hemianopsie ohne Alexie bewirkt. 
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oder bei der Begegnung mit anderen Hunden. Das ist der Tatbestand, den der 
Satz auszudriicken versucht: das Tier hat seine "optischen Erinnerungsbilder" 
verloren. Das Verhalten eines seelenblinden Menschen, bei dem eine Verletzung 
bzw. ein Krankheitsvorgang ausgedehnte und tiefgehende Zersti:irungen in den 
seitlichen Teilen beider Hinterhauptslappen gesetzt hat, ist ahnlich. Auch bei 
ihm kann man sich leicht iiberzeugen, daB er sein Sehvermogen nicht eingebiiBt 
hat, aber sein Auge erkennt seine nachsten AngehOrigen nicht, er wiirde in ein 
brennendes Licht fassen, wenn man ihn nicht daran verhinderte ;ja man hat gemeint, 
er konne sich selbst die Farbe des Himmels und des Blutes und ebenso die Form 
eines Blattes und der Mobel seiner eigenen Zimmer nicht mehr vorstellen. Abel' 
wir wollen vorsichtiger sein: sieher ist wohl nur, daB optisehe Eindriicke nieht mehr 
imstande sind, die entsprechenden sprachlichen Bezeiehnungen in sein BewuBt
sein treten zu lassen. Deshalb ist eine Teilerscheinung soleher Seelenblindheit 
die Alexie, die Aufhebung der Lesefiihigkeit (Wortblindheit). 

Beachten Sie das wohl: es handelt sich bei dieser Sti:irung nieht urn den Verlust 
der betreffenden Begriffe iiberhaupt, sondern nur urn die Unmoglichkeit, sie von 
der optischen Seite her ins BewuBtsein zu rufen. Ein seelenblinder Mensch er
kennt die Gegenstande sofort, wenn er Gelegenheit hat, sie zu betasten. 

Ganz ahnlieh wie bei der Seelenblindheit liegen die Dinge bei der Seelen
ta u bh ei t, die durch ausgedehnte Herde in der ersten linken Schliifenwindung 
und ihrer Nachbarschaft (del' Inselrinde) - auch hier ist die Abgrenzung im 
einzelnen noch strittig - herbeigefiihrt wird (vgl. Abb. 13, akustisches Sprach
zentrum). DaB der Schliifenlappen mit dem Horen zu tun hat, ist lange bekannt, 
und zwar steht wahrscheinlich wieder jede Hirnhalfte mit beiden Hornerven 
in Verbindung. Eine Zersti:irung dieser Verbindungen miiBte danach doppel
seitige Taubheit zur Folge haben!). Die Seelentaubheit, die wie gesagt auf 
del' Verletzung eines engen Bezirkes der Rinde beruht; ist von diesem Zustande 
weit unterschieden. Solche Kranke hOren, wie Seelenblinde sehen, aber wieder 
erweckt das GehOrte die zugehOrigen Begriffe nicht mehr, und so erkennen sie 
Tone und Klange nicht wieder. Insofern verhalten sie sich ihrer eigenen Mutter
sprache gegeniiber ahnlich wie einer ganz fremden. 

Und nun wollen wir schlieBlieh den letzten, schwierigsten und bedenklichsten 
Schritt machen und die Tatsachen kennen lernen, die eine Lokalisation auch 
der motorischen Sprache zu begriinden scheinen. Bei del' Erorterung der 
Seelentaubheit haben wir schon stillschweigend zwischen zwei Bestandteilen der 
Sprache unterschieden. Was seelentauben Kranken fehlt, das ist del' sensorische 
Anteil, das Wortklangbild. AuBerdem besitzen wir abel' fUr jedes Wort 
noch eine Bewegungsformel. Ich sage "Formel" und nicht Bewegungs"vor
stellung", wie man es sonst tut; denn wenn wir uns genau priifen, so haben wir 
ja gar keine Vorstellung von dem, was beim Aussprechen eines Wodes ge
schieht. Wir -wollen es aussprechen, und dann ist es da, erlebt haben wir in
zwischen durchaus nichts. Nul' gewisse Muskele mpfind ungen tauschen uns 
gelegentlich eine solche "Vorstellung" VOl': wenn Sie lebhaft an ein Wort denken, 
sich auf einen N amen, eine Zahl besinnen und sie schlieBlich finden, so beobachten 
Sie gewisse Empfindungen in Ihrem Kehlkopf und in der Zunge und zuweilen 
werden Sie auch wohl dadurch iiberrascht, daB das Wort dann hOrbar von Ihren 

1) Nach manchen klinischen Erfahrungen liegen die VerhiHtnisse vielleicht noch etwas 
verwickelter, als es im Text dargestellt ist. 
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Lippen kommt 1). Unsere Sprechbewegungen sind bei jedem Denken gewisser
maBen immer marschbereit. 

Es versteht sich beinahe yon selbst, daB diese Bewegungen geliihmt werden 
konnen wie aIle Bewegungen iiberhaupt. Eine Liihmung del' Zunge oder del' 
Kehlkopfmuskeln kann uns del' 110glichkeit berauben, laut zu sprechen, abel' 
wir buBen damit die Bewegungsformel des Sprechens nicht ein. Wir sind nm 
rein mechanisch daran verhindert, ~ie in die Tat umzusetzen. Und nun gibt es 
das Umgekehl'te: einen Zustand, in clem kein Nerv und kein Muskel geHihmt ist, 
del' del' Sprache dient, und in dem die motorische Sprache doch versagt. Das 
ist del' Zustand del' motol'ischen Aphasie. Ein ausgedehnter Herd etwa an 
del' Brocaschen Stelle des linken Hirnmantels (vgl. Abb. 13) - auch diese Piihig
keit ist bei normalen, rechtshandigen Menschen an die Gesundheit del' linken 
Hirnhiilfte gebunden - hat diesen Zustand zur Polge. Derartige Kranke horen 
nicht bloB, sondern sie vel'stehen auch jedes Wort, nul' konnen sie nicht sprechen, 
obwohl del' ganz9 motorische Apparat del' Sprache von del' Hirnl'inde bis zur 
Zunge und zum Kehlkopf unvel'sehrt geblieben ist. Sie haben die Piihigkeit ein
gebuBt, sich dieses Apparatei3 so zu bedienen, daB sie ein Wort hervorbringen 
konnen. Sie haben die Sprachbewegungsformel verloren, oder, wie del' Entdecker 
del' motorischen Aphasie, Broca, es ausdruckte, das Wesen del' Zerstorung beruht 
auf dem Verlust des "souvenir du proc8de qu'il faut suivre pour articuler les mots". 

Etwas .Ahnliches gibt es nun fur die Bewegungen unserer GliedmaBen, zu 
denen wir jetzt noch einen Augenblick zuruckkehren wollen, auch. Auch sie 
Mnnen - wenn namlich die Pyramidenbahn irgendwo unterbrochen ist - gelahmt 
sein, abel' auBer solchen Lahmungen kennen wir hier einen krankhaften Zustand, 
del' nicht del' Stummheit, sondern del' motorischen Apha'lie entspricht, das ist 
die motorische Apraxie. Uberlegen Sie sich, bitte, einmal, was alles zur Aus
fUhrung von so einfachen Handlungen gehol't, wie es z. B. das Kammen, das 
0ffnen eines Schlosses, das Anzi:inden einer Zigarre, eines Streichholzes oder das 
GruBen im Grunde doch sind. Die erste Voraussetzung bilden zahlreiche Erin
nerungen - an die Bedeutung des Gegenstandes, die Art seiner Verwendung, 
die {ruher mit ihm gemachten Erfahrungen -, die letzte die Moglichkeit, daB 
sich die del' motorischen Rinde erteilte nervose El'regung bis zu den Korpermuskeln 
fortpflanzt. 1st diese Moglichkeit aufgehoben, so liegt, wie gesagt, eine 11ahmung 
VOl', und die Bewegung wird ausbleiben; im ersten Pall abel' wird man es del' Hand
lung ansehen, daB sie auf irgendwelchen falschen Voraussetzungen beruht; in 
del' Zerstreutheit z. B. halten wir wohl aIle einmal das Petschaft an Stelle des 
Siegellacks in die Plamme, um es dann auf den Brief zu drucken 2). (Liep mann). 
Abel' auBel' beiden Storungen gibt es noch eine dri tte, deren Ursache in del' 
z2itlichen Reihenfolge des Vorgangs zwischen beiden g2legen sein muB; das 
ist die Apraxie. Die Apraxie ist keine Lahmung und sie beruht auch nicht auf 
Unaufmerksamkeit oder auf Irrtumern uber die Voraussetzungen del' gewollten 
Handlung; an manchen Kranken dieser Art laBt sich del' bestimmte Nachweis 
fiihren, daB ihre motorische Bahn unversehrt ist, und daB sie genau wissen, zu 
welchem Zweck sie sie im gegebenen Palle in Betrieb set zen wollen. Abel' sie 

') ~el anderen Menschen kann man in solchen Augenblicken gelegentlich Schreibbewegungen 
beobachten, mit denen sie - mit der Hand oder mit dem FuB - die Buchstaben des vorgestellten 
W ortes andeuten. 

2) Auf pathologischem Gebiet gibt es Formen der Apraxie, die lediglich auf der Unfiihig
keit des Kranken beruhen, seine Aufmerksamkeit so lange anzuspannen, bis die verlangte Hand. 
lung ausgefiihrt ist. 
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setzen sie fUr bestimmte Handlungen nicht mehr oder nicht richtig in Betrieb, 
sie konnen es nicht. Wieder mochte man sagen: sie haben vergessen, wie man das 
machen muB, sie haben die "Bewegungsvorstellungen" verloren. Aber das ware 
auch hier schief ausgedriickt; denn das haben wir Gesunden auch "vergessen", 
auch wir haben keine klare Vorstellung yon all den vielen Einzelakten, die z. B. 
zum Anziinden einer Zigarre erforderlich sind. Denr.och konnen wir sie anziinden, 
weil bei uns gewisse physiologische Vorbedingungen des Handelns erhalten sind. 
Freilich gehen hier das Physische und Psychische flieBend ineinander iiber: manche 
Einzelheiten lei ten wir noch bewuBt ein, andere fUhren wir Hingst unbewuBt aus. 
Der Apraktische aber kann das eine so wenig wie das andere. 

Sie werden immer noch fragen, inwiefern sich die Apraxie von der Lahmung 
unterscheidet. Nun ich sagte schon: wie die Stummheit von der motorischen 
Aphasie. Deutlicher wird es Ihnen werden, wenn Sie noch etwas iiber die Lokalisa
tion der Apraxie hOren. Auch sie ist in erster I.Jinie an Herde in der linken Him
halfte gebunden - so daB diese offenbar ganz allgemein ein gewisses Dbergewicht 
iiber die rechte besitzt. Wenn z. B. das Handzentrum der linken motorischen 
Rinde erkrankt, so muB natiirlich die rechte Hand lahm werden, aber zugleich 
wird die linke apraktisch. Nicht gela,hmt, sondern apraktisch. Der Kranke will 
mit der linken Hand eine einfache Bewegung wie den militarischen GruB aus
fUhren und weiB, wie das vor sich gehen soIl; er bewegt auch den Arm und 
die Hand mit unverminderter Kraft, aber die Bewegungen erfolgen falsch, 
ungeschickt oder in unrichtiger Reihenfolge. Es fehlt offenbar eine Einrichtung 
bei ihm, die diese Bewegungen beim Gesunden ordnet und leitet - genau so 
wie bei der motorischen Aphasie die Sprachmuskeln nur deshalb stumm geworden 
sind, weil das Gehirn sie zum Zwecke des Sprechens - und nur zu diesem nicht! -
nicht mehr in Betrieb zu setzen vermag. Bildlich lieBe sich die Apraxie mit dem 
Verhalten eines Klavierspielers vergleichen, der nur nach Noten spielen kann, 
diese N oten aber nicht zur Hand hat: er hat die Tone im Kopf und kann auch 
kriiftig auf den Tasten herumgreifen, aber es wird keine Musik daraus werden. 

Noch deutlicher als an den schon erwahnten wird Ihnen das Wesen der Apraxie 
an den Krankheitsfallen werden, in denen lediglich die Ver bind ung von der 
linken zur rechten Hirnhiilfte unterbrochen ist; bei dies en Kranken ist keine von 
beiden Handen gelahmt, aber wahrend die rechte auch schwierige Handlungen 
spielend ausfiihrt, kann die linke das nicht, ihr sind nur gewisse grobe, einfache 
und langst eingeschliffene Bewegungen noch moglich; fUr aIle feineren und ver
wickelteren bedarf die ihr zugeordnete rechte Hirnhiilfte der Leitung durch die 
linke. Nur diese besitzt, um im Bilde zu bleiben, die Noten. Dabei sehen Sie 
zugleich, wie leicht uns der Ausdruck "Bewegungsvorstellungen" irrefiihren kann. 
W ollte man ihn hier anwenden, so miiBte man sagen: die rechte motorische Region 
hat ihre Bewegungsvorstellungen oder die Verbindung mit diesen verloren. Das 
ware natiirlich ein Unsinn. Vorstellungen erlebt ein Mensch, nicht seine Hirn
rinde. Der Mensch aber hat in diesem Fall ganz richtige Bewegungsvorstellungen, 
er weiB genau so gut wie Sie, was er will, und kann bis ins einzelne beschreiben, 
was die linke Hand soIl; nur niitzt ihm dieses Wissen nichts, die linke Hand tut 
es nicht, und das Merkwiirdige dabei ist, daB sie trotzdem nicht geliihmt, sondern 
fiir einfache Bewegungen wie gesagt gebrauchsfahig ist. 

Hier wollen wir Halt machen. AIle Angaben, die ich Ihnen gemacht habe, 
konnen Sie als Tatsachen hinnehmen, so lange Sie nur an der Fassung nichts 
andern und die negative Behauptung nicht in eine positive verwandeln. Die 
Verletzung bestimmter Stellen des Gehirnmantels hat den Ausfall gewisser nor-
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maIer Fahigkeiten zur Folge; das heiBt aber nieht, daB diese Leistungen nun in 
diesenStellen ihre "Zentren" besitzen, daB sie n ur hier "lokalisiert" sind. Wenn Sie 
das festhalten, so kann die soeben vorgetragene Lehre im wesentliehen beibehalten 
werden; Einsehrankungen, die hier und da sonst noeh gemaeht werden miissen, 
haben lediglieh arztliehes Interesse. Der grundsatzliehe Vorbehalt aber, unter 
dem ieh Ihnen all diese Tatsaehen der Lokalisationslehre uberhaupt mitgeteilt 
habe, der ist fur die Psyehologie beinahe noeh wiehtiger als fUr die klinisehe Medizin. 
Wir konnen der naiven Auffassung gar nieht entsehieden genug entgegentreten, 
als ob jedes einzelne optisehe oder akustisehe Erinnerungsbild etwa in irgend
eine Ganglienzelle oder aueh nur in eine bestimmt lokalisierte Gruppe von nervosen 
Elementen eingesehlossen ware. Schon die einfaehe Uberlegung, daB dann sehr 
zahlreiehe Zellen unter Umstanden ein Leben lang vergeblieh auf ihre Verwendung 
warten und somit dauernd untatig bleiben muBten, wird uns vor dieser platten 
Vorstellung bewahren. Aber was viel wichtiger ist: keine einzige von den Tat
sachen, die ich Ihnen heute vorgetragen habe, berechtigt uns, von einer Lokalisation 
psyehischer Vorgange zu sprechen. Machen Sie sich, bitte, das noch einmal 
ganz klar. Nicht bloB die Verletzung gewisser Rindenstellen, sondern auch die 
Durchtrennung beider Hornerven maeht das Horen unmoglich; da aber doch 
kein Mensch annehmen wird, dem psychischen Vorgang des Horens sei die Erregung 
dieser Hornerven zugeordnet, soist auch der SehluB, daB ihm die Erregung nur 
dieser Rindenstellen entsprache, zum mindesten nieht bindend. Unversehrt sein 
muB beides, Nerv und Rindenpartie, wenn gehort werden solI; was aber dazu physio
logisch sonst noch notwendig ist, das wissen wir nicht. Nur eines konnen wir sagen: 
nicht bloB grundsatzliehe Erwagungen psyehologiseher Art, sondern mit noch 
groBerer Bestimmtheit arztliche Edahrungen 1) drangen zu der Annahme, daB 
auch der einfachste seelische Vorgang, und sei es die Erinnerung an eine einzige 
Farbe, die Erregung ausgedehnter nervoser Verbande voraussetzt. Dabei ver
steht es sieh dann ganz von selbst, daB ein und dasselbe nervose Element beim 
Zustandekommen grundverschiedener BewuBtseinsvorgange mitbeteiligt sein muB. 
Die Lokalisation irgendeiner Leistung kann also nicht bedeuten, daB dieser Ta tigkei t 
die ausschlieBliche Erregung des betreffenden Zentrums entspricht. Nur 
werden die Elemente der betreffenden Gegend, also der optisehen z. B. bei einer 
Gesichtsvorstellung, mi t funktionieren mussen, und ihr Erhaltensein wird deshalb 
eine notwendige Voraussetzung fUr das Zustande kommen der betreffenden seelischen 
Vorgange bilden. 

Sie sehen, die moderne Lokalisationslehre ist sehr anspruchslos geworden. 
Von einer Lokalisation psychischer Prozesse ist keine Rede mehr, und wenn Sie 
heute noch Versuehen begegnen, die die hOheren geistigen Vorgange in bestimmte 
"Zentren" lokalisieren wollen, so wurdigen Sie sie als Phantasieprodukte, die 
an-spekulativer Kuhnheit Galls Dichtungen beinahe erreiehen. GewiB liegt es 
nahe, die groBen Gebiete des Hirnmantels, die die Hirnphysiologie und die klinisehe 
Neurologie bisher nieht mit Beschlag belegt haben, eben deshalb mit den 
eigentliehen psyehisehen Vorgangen eher in Zusammenhang zu bringen als die 
Zentren, von deneil wir heute gesproehen haben. Aber wir wissen daruber gar 
niehts. Die sogenannten "Zentren" selbst jedenfalls wurden als "Sitz geistiger 
Vorgange" aueh dann nieht angesehen werden duden, wenn sie wirklich die 

1) So kommt v. Monakow zu dem Schlusse: "daB die meisten zerebralen Funktionen 
nur mit Bezug auf einige wenige Komponenten in scharf abgegrenzten Rindenteilen reprli. 
sentiert ~ind. in der Hauptsache aber, wenn aucb ortlicb sehr ungleich, in der gam'en Rinde. 
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alleinigen Bildungsstatten der Fahigkeiten darstellten, fUr die sie in Anspruch 
genommen werden. Lassen Sie aIle diese Leistungen vor Ihrem geistigen Auge 
noch einmal v oriiberziehen , so werden Sie bestatigt finden, was ich einleitend 
sagte: daB uns namlich aIle hirnphysiologischen Tatsachen nur gerade bis an 
die Sch welle d er BewuB ts eins ersch ein ungen fUhren. Fiir die motorische 
Rinde bedarf das keines weiteren Beweises, aber auch fiir die sogenannten Zentren 
der Sinnesempfindungen gilt genau das gleiche: sie sind hochstens Sta tten, an 
denen die von der Peripherie zustr6menden nervosen Reize in eine Form iiber
gefiihrt werden, die das BewuBtsein zu verarbeiten vermag - genau so wie die 
motorischen Zentren im besten FaIle das Werkzeug darstellen, dessen sich das 
von einer Bewegungsabsicht beherrschte BewuBtsein bedient, urn die Bewegung 
selbst herbeizufUhren. 



II. V orlesnng. 

Die physischen Korrelate des Seelischen. Das UnterbewuJ3tsein. 
Wir haben in der letzten Stunde die modernen physiologischen Ansichten 

iiber die materiellen Grundlagen der BewuBtseinserscheinungen kennen gelernt. 
Ich habe versucht, Ihnen in groBen Ziigen die heute herrschende Lokalisationslehre 
darzustellen, und wir kamen, wie Sie sich erinnern werden, zu dem Ergebnis, 
daB diese Lehre nicht eigentlich psychische Vorgange lokalisiert, sondern nur 
gewisse Fahigkeiten, deren die Seele fiir den Verkehr mit der AuBenwelt bedarf, 
an bestimmte Gebiete der Hirnrinde bindet. Das ist gewiB ein Unterschied. 

Freilich daB das, was wir'subjektiv als seelische Vorgange erleben, irgendwie 
zusammenhangt mit hochst verwickelten Erregungsvorgangen innerhalb der 
nervosen Sustanz - davon sind wir aIle iiberzeugt. Diese "Oberzeugung ist der 
AusfluB einer Erfahrung, die keine Ausnahme kennt: nur dort gibt es psychisches 
Leben, wo sich ein hochentwickeltes Nervengewebe findet. Jede Behauptung 
jedoch, die dariiber hinausgeht, gehOrt in das Reich der Phantasie; selbst die 
Annahme, daB das Stirnhirn fUr das Zustandekommen geistiger Vorgange eine 
besonders groBe Rolle spiele, ist nicht einwandfrei bewiesen. Kurz iiber den Ort, 
an dem sich die physischen Begleitprozesse der BewuBtseinserscheinungen abspielen, 
wissen wir so gut wie gar nichts; heute werden Sie sehen, daB unsere Aussichten, 
iiber die Art dieser Vorgange jemals etwas Zuverlassiges zu erfahren, noch 
schlechter sind. 

Wir hatten neulich aus der zweckmaBigen Gliederung der anatomisch fest
gestellten Faserziige im Gehirn die Berechtigung abgeleitet, in diesen Fasern 
Bahnen zu erblicken, die die einzelnen Abschnitte des Gehirnes miteinander ver
binden und so ihre physiologische Zusammenarbeit gewahrleisten. Heute wollen 
wir versuchen, die psychologischen Folgerungen, die man aus dieser Auffassung 
abzuleiten versucht hat, naher kennen zu lernen und sie zugleich kritisch zu 
beleuchten. 

Fiir rein physiologische Vorgange ergeben sich in dieser Hinsicht in der Tat 
gar keine Schwierigkeiten. Yom peripheren Nerv wissen wir, daB er die nervose 
Erregung fortleitet, ja wir konnen sogar das ZeitmaB dieser Fortbewegung 
bestimmen. Reizen wir einen motorischen Nerv kiinstlich (elektrisch), so ,pflanzt 
sich die Erregung bis zum 'Muskel fort, und das Ergebnis ist schlie£lich 
eine Bewegung. Der Vorgangbesitzt zur elektrischen Reizung der motorischen 
Hirnrinde so weitgehende Analogien, daB es geradezu, gezwungen erscheinen 
miiBte, wollten wir uns iiber die Funktion der Pyramidenbahn Anschauungen 
bilden, die mit denen von der Tatigkeit der peripheren Nerven nicht iiberein
stimmten. 

Auch die "Ubertragung dieser Anschauungen auf die sensible Leitung von 
der Peripherie zur Rinde ist zu natiirlich, urn ernste Bedenken zu erregen. Wieder 
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erscheinen also die Verhaltnisse einfach, solange sie nul' den Verkehr des 
BewuBtseins mit del' AuBenwelt betreffen. Ganz andel's liegen abel' die 
Dinge, wenn wir die Verbindungen, die zwischen den einzelnen Hirnteilen bestehen, 
nicht bloB fiir den Ablauf gewisser physiologischer Vorgange, sondeI'll auch fiir 
die Verkniipfung seelischer Erlebnisse verantwortlich machen wollten. 
Hier wrsagen die Analogien zum peripheren Nerven, und jeder Versuch einer 
direkten Erforschung del' 'l'atsachen begegnet ganz auBerordentlichen Schwierig
keiten. 

Das kann gar nicht nachdriicklich genug betont werden, wei 1 die Frage, del' 
\vir hier gegeniiberstehen, nicht selten als eine geloste behandelt wird. Manchen 
Forschern erscheint nichts natiirlicher, als die zeitliche Aufeinanderfolge von 
Empfindung, Vorstellung und Handlung, das Spiel del' Gedanken, kurz alles 
Seelische iiberhaupt auf ein solches Fortschreiten del' nervosen Erregung von 
"Zentrum" zu "Zentrum" zuriickzufiihren. Man spricht dann von einem "psychi
schen Reflexbogen" und kniipft damit an eine Lehre an, die fiir rein korperlich 
nervose Leistungen volIkommen gesichert ist. Wir werden diese Reflexlehre 
ers~ kennen lernen miissen, ehe wir ihre Anwendbarkeit auf die physischen ParalIel
vorgange des Seelischen priifen konnen. 

Das Wesen eines Reflexes besteht, allgemein besprochen, darin, daB ein 
sensibleI' Reiz durch eine motorische Leistung beantwortet oder, richtiger aus
gedriickt, daB die Erregung eines sensiblen Nerven im Zentralsystem in die eines 
motorischen umgesetzt wird. Sie aIle kennen solche Reflexe. Wenn Sie die FuB
sohle eines Menschen kitzeln, so wird del' FuB zuriickgezogen; nahern Sie plOtz
lich irgendeinen Gegenstand dem Auge, so schlieBt sich das Lid, odeI' gelegentlich 
wird auch del' Kopf zuriickgeworfen. Die SehlOcher unserer Augen, die Pupillen, 
sind eng beim Blick ins Helle und weit im Dunkeln - eine sehr zweckmaBige 
Einrichtung, weil auf diese Weise die HelIigkeit, die auf unsere Netzhaut falIt, 
standig selbsttatig geregelt, me hI' odeI' mindel' abgeblendet wird. Sehr bekannt 
sind auch die Kniesehnenreflexe. Die meisten Hypochonder schlagen in del' arzt
lichen Sprechstunde gleich zu Beginn del' Untersuchung die Beine il,bereinander, 
in del' Erwartung, del' Arzt werde nun mit dem Hammer auf die Sehne unterhalb 
des Knies klopfen. Del' Erfolg besteht bekanntlich in del' Streckung des Unter
schenkels gegen den Oberschenkel. 

AIle diese Reflexe beruhen auf del' gleichen Einrichtung. Del' sensible Nerv 
Rchickt nach seinem Eintritt in das Riickenmark odeI' Gehirn einige wenige Fasern
die Fasern, von denen wir oben horten, daB sie in das Riickenmarksgrau eintreten -
zu den mot oris chen Zellstationen. Diese Fasern dienen also nicht del' Empfindung; 
die Erregung, die sich in Ihnen fortpflanzt, geht fiir den Wahrnehmungsvorgang 
verloren, sie wird iibertragen auf die Ganglienzellen del' motorischen Nerven und 
vollendet ihren Kreislauf, indem sie wieder zur Peripherie, namlich zu einem 
Muskel gelangt. Sie verstehen jetzt das Wort Reflex, das natiirlich del' Optik 
entnommen worden ist: wie die Wellen des Lichtes an del' Spiegelflache, so wird 
die nervose Welle im Nervensystem abgelenkt, in andere Richtungen geleitet. 

Was abel' haben diese Reflexvorgan~e mit BewuBtseinsvorgangen zu tun? 
Es ist richtig, S8hr viele BewuBtseinserscheinungen werden eingeleitet durch eine 
Wahrnehmung, durch einen Reiz also, del' von auBen kommt, und haufig werden 
Hie auch durch korperliche AuBerungen, durch willkiirliche motorische Entladungen, 
zu denen die Sprache natiirlich auch gehort, odeI' durch unwillkiirliche "Aus
drucksbewegungen" abgeschlossen. Abel' das ist doch eine rein auBerliche Ahn
lichkeit. Wollen wir von einem psychischen Reflexbogen und von psychischen 
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Reflexen sprechen, so kann das nur eines heiBen: daB namlich aIle BewuBtseins
vorgange an nervose Erregungen gehllupft sind, die auf den Bahnen des Gehirns 
von einer Stelle zur andern fortgeleitet werden. DaB diese Erregungen, die zwischen 
den aus16senden Reiz und die ~fuskelleistung fallen, dabei verschiedene Zwischen
"tationen zu durchlaufen hatten, wurde an dem Wesen des Vorganges natti.rlich 
nichts andern und die Analogie zur Reflexlehre nicht erschuttern. Dem Spiel 
der Motive auf seelischem Gebiet wurde also ein Hin und Her von nervosen Wellen 
entsprechen, die von einem "Zentrum" zum anderen herubergeworfen wti.rden. 

Die ganze Auffassung wirkt auf den ersten Blick ungemein bestechend. Man 
wird auch kaum gegen sie einwenden durfen, daB das Wesen des Reflexes gerade 
in dem Fehlen eines bewuBten Zwischengliedes zwischen sensiblem Reiz und 
motorischer Leistung gelegen ist. Denn es gibt nbergange zwischen Reflex
bewegungen und bewuBten Handlungen. 

Schon das Zuruckziehen des FuBes nach Beruhrung der FuBsohle und ebenso 
die Bewegung des Kopfes bei der Annaherung irgendeines bedrohlichen Gegen
~tandes erfolgen haufig nicht reflektorisch, sondern willkurlich. Beim Tier ist 
manches Reflex, was bei uns durch das BewuBtsein geregelt wird, und wir selbst 
sehen umgekehrt manche Bewegung allmahlich, gewissermaBen unter unseren 
~\ugen, dem BewuBtsein entzogen werden, die ursprti.nglich seiner bestandigen Auf
sicht bedurfte. Denken Sie an das Radfahren, an das Klavierspielen, das Schreiben 
oder an irgendeine nicht ganz einfache Fertigkeit sonst. Zunachst haben wir jede 
einzelne Bewegung genau beobachten und willkurlich abstufen mussen, und eine 
kleine Unaufmerksamkeit hat immer wieder zu MiBerfolgen gefUhrt. SchlieBlich 
aber sind diese Vorgange selbstandig geworden, sie vollziehen sich auto rna tisch; 
unser BewuBtsein, unsere Aufmerksamkeit kann anderen Dingen zugewandt 
werden, ohne daB ihr Ablauf dadurch gestort wurde. 

Ja die Analogien gehen noch weiter. Denken Sie an die Wirkungen der nbung 
und des Lernens, die wir bei der Erziehung aIle als selbstverstandliche Hilfen 
benutzen. Jedes Kind verbindet mit dem optischen Eindruck eines gesehenen 
Gegenstandes die akustische Vorstellung des Namens zum erstenmal langsam 
und tastend, dann aber bei hiiufigerer Wiederholung immer sicherer; und taglich 
konnen wir beobachten, wie sich eine Folge von Worten, die wir uns einpragen, 
allmahlich immer glatter und sicherer aneinanderfugt. 

Man hat aus diesen Erfahrungen das Gesetz der Bahnung abgeleitet, 
demzufolge gewisse Verbindungswege des Nervensystems vermoge der wieder
holten Benutzung immer leichter und leichter gangbar werden sollen. Und diese 
~\nschauung von den "ausgeschliffenen" Bahnen hat in den Kopfen vieler Physio
logen und Psychologen eine Herrschaft erlangt, die man sich kaum groB genug 
vorstellen kann. 

Trotzdem bedarf dieses angebliche Gesetz wie das ganze Leitungsprinzip 
einer sehr grti.ndlichen, kritischen Nachprufung. Wir verdanken eine solche Kritik, 
die bisher meines Wissens durch keinerlei Gegengrti.nde erschiittert worden ist, 
in erster Linie dem Freiburger Physiologen v. Kries. v. Kries kniipft an das 
auch von uns wiederholte Beispiel von del' Verbindung einer optischen und einer 
akustischen Vorstellung beim Kinde an. Selbstverstandlich bereitet die Annahme 
gar keine Schwierigkeiten, daB eine Bahn, die ein optisches und ein akustischES 
Zentrum miteinander verbindet, durch wiederholten Gebrauch wegsamer wird. 
Wie aber steht es, wenn die optische und akustische Vorstellung zum ersten
rna 1 unmittelbar nacheinander odeI' gleichzeitig bewuBt werden? Hier handelt 
es sich nicht urn Verstarkung und Befestigung einer bel'eits bestehenden Vel'-
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kniipfung, sondern urn einen Anfang, bei dem jeder del' beiden Sinneseindriicke 
durch seine Plorte ins Gehirn eindringt, del' eine yom Gesichts-, der andere yom 
Gehornerven geleitet, del' eine im Hinterhauptslappen, del' andere in del' Schlafen
rinde endigend. Wo ist hier die Bahn, die beide Erregungen miteinander verbindet, 
und wie kommt die Verkniipfung beider Gehirnvorgange zustande? Die Frage 
braucht nur aufgeworfen zu werden, so wird die ausschlieBliche Bedeutung des 
Leitungaprinzips schon zweifelhaft. Es geht nicht an, alles Seelische mit del' 
Erregung von Assoziationsbahnen zu erklaren - es sei denn, daB man sich mit 
del' naiven Vorstellung zufrieden gabe, zwischen zwei gleichzeitig erregten Teilen 
des Gehirns lande ein Ausgleich statt wie zwischen zwei mit gegensatzlicher Elek
trizitat geladenen Met allen , und so wiirde eine Bahn "geschaf£en". Einer 
unbefangenen Betrachtung werden Vorgange del' erwahnten Art in ganz anderem 
Lichte erscheinen. Strahlen iiberhaupt optische und akustische Erregungen in 
ein gemeinsames, beiden zugangliches und sie verbindendes Gebiet ein, so wird 
man annehmen miissen, "daB jede Erregung des einen und des anderen Sinnes, 
wie sie auch sei, aus welchen Elementen sie sich auch zusammensetze, das ganze 
Gebiet in einen gewissen Gesamtzustand versetze, und daB die Koexistenz zweier 
solcher Gesamtzustande einen Zusammenhang zwischen ihnen etabliere, einen 
Zusammenhang, del' freilich in seiner anatomischen odeI' phyaikalischen Begriin
dung uns noch dunkel ware, jedenfalls abel' nicht als Herstellung einer Leitungs
bahn aufzufassen sein wiirde". (v. Kries). 

So lassen sich die Annahmen del' Assoziationspsychologie nicht einmal fiir 
den verhiiltnismaBig einfachen Fall einer Verkniipfung verschiedener Vorstellungs
gebiete durchfiihren. Wir werden spateI' sehen, daB sie noch viel weniger imstande 
sind, das eigentliche Denken, die Bildung abstrakter Begriffe und die Ordnung 
des Gedankenganges physiologischen Verhaltnissen auch nul' zuzuordnen. Wenn 
Sie sich nun abel' noch daran erinnern, daB wir nicht nul' ein und dieselbe 
Melodie, in verschiedener Tonart, in verschiedener Hohe und auf verschiedenen 
Instrumenten gespielt; immer wieder als dieselbe erkennen, sondern auch ge
wisse auf den verschiedensten Gebieten erlebte Formen als gemeinsam 
empfinden; daB uns die Malart eines Bildes, die Architektur eines Miinsters, die 
Tonfolge eines Liedes, del' Rhythmus eines Gedichtes, obwohl wir alles -dies zu 
den verschiedensten Zeiten erleben, als irgendwie zusammengehorig erscheinen; 
ja, daB wir ahnliche Beziehungen nicht bloB zwischen kiinstlerischen Emdriicken 
del' erwahnten Art, sondern auch zwischen ihnen und dem Gesamteindruck einer 
bestimmten menschlichen Personlichkeit herauszufiihlen vermeinen; daB wir, um 
ein Beispiel zu geben, von allen diesen Erlebnissen schlieBlich aussagen, sie ge
hOrten irgendwie del' Sphare des Rokoko an, dann werden Sie von den mecha
nistischen Erklarungsversuchen del' Assoziationspsychologie fiir aIle Zeiten ge
heilt sein. 

1m iibrigen haben die vorhin angefiihrten Erwagungen, die ein einzelner, 
philosophisch denkender Physiologe wie v. Kries VOl' mehr als 20 Jahren angestellt 
hat, ohne damals viel GehOr zu finden, inzwischen dadurch eine erhOhte Bedeutung 
erlangt, daB die klinischen Erfahrungen iiber die Aphasie seither zu ganz ahn
lichen Ergebnissen gefiihrt haben: Einer del' besten Kenner del' Gehirnpathologie, 
v. Monakow, gelangt heute auf Grund des gesamten vorliegenden Tatsachen
materials zu del' Dberzeugung, "daB die meisten zerebralen Funktionen nul' mit 
Bezug auf einige wenige Komponenten in scharf abgegrenzten Rindenteilen reprii
sentiert sind, in del' Hauptsache abel', wenn auch ortlich sehr un gleich, in der 
ganzen Rinde". Ich habe mich in meiner eigenen Darstellungin del' letzten Stunde 
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schon an diese Lehre angelehnt und will jetzt noch hinzufiigen, daB nach heutigen 
Anschauungen ungleiche seelische Zustande iiberhaupt nicht notwendig auf der 
Erregung ortlich verschiedener Gehimbestandteile beruhen miissen. Wieder hat 
als erster v. Kries die Moglichkeit ausfiihrlich erortert, daB die Art fines 
psychischen Zustandes nicht bloB durch den Ort, sondem auch durch die Form 
einer nervosen Erregung bestimmt werden konne. Die entgegengesetzte 
Anschauung, die nur zwischen ruhenden und tatigen Zellen unterscheidet und 
die Tatigkeit dieser nervosen Elemente hOchstens noch gradweise abstuft, laBt 
sich heute, wie wir in einer der nachsten Stunden sehen werden, nicht einmal 
fiir die Sinnesnerven mehr ohne Zwang durchfiihren. Selbst bei diesen miissen 
wir mehrere Formen der nervosen Erregung annehmen, deren jede einer verschie
denen Empfindung zugeordnet ist. Urn so mehr gewinnt eine entsprechende Auf
fassung fiir die physischen Begleitvorgange des Seelischen selbst an innerer Wahr
scheinlichkeit, und wir werden somit Hoche beistimmen diirfen, wenn er mit 
der Moglichkeit rechnet, "daB sich in denselben Struktursystemen mit demselben 
Aufwande von chemischem Umsatz und eventuell anatomisch nachweisbaren 
feinsten Veranderungen je nach der For m des ablaufenden Erregungsvorganges 
sehr verschiedenartiges psychisches Geschehen abspielen Mnne". Ein Bild, das 
derselbe Autor gebraucht, mag Ihnen seine Meinung noch deutlicher vor Augen 
fiihren. Er erinnert daran, daB man mit einem bestimmten Aufwande von Kraft 
auf einem gegebenen Musikinstrumente mit der gleichen Anzahl physikalisch 
zu bestimmender Schwingungen, nur in anderer An ordnung, die inhaltlich ver
schiedenartigsten Musikgestaltungen hervorbringen konne. y. Kries ist darin 
sogar noch einen Schritt weitergegangen. Nach ihm konnen nicht bloB ver
schiedene Erregungen desselben Gewebes verschiedenen BewuBtseins
zustanden, sondem sogar gleichartige Erregungen verschiedener anatomischer 
Elemente gleichartigen seelischen Vorgangen entsprechen. Wollen wir das 
in Hoches Bild ausdriicken, so diirfen wir an die bekannte Tatsache erinnem, 
daB sich die gleiche Melodie und iiberhaupt jegliche musikalische Form in den 
verschiedensten Tonarten, also auf dem Klavier z. B. unter Benutzung ganz 
verschiedener Tasten und Saiten, erzeugen lassen. 

Hier wollen wir stehen bleiben. Jeder weitere Schritt vorwarts wiirde uns 
in das Gebiet zuriickfiihren, das wir zu vermeiden versucht haben, in das 
der mii.;lsigen, phantastischen Spekulation. Die Erorterung du denkbaren Mog
lichkeiten ist nur so lange berechtigt, als sie zur Kritik einer einzelnen, mit dogma
tischer SicherhEit vorgetragenen Annahme dient. Die Anschauungen, die ich 
erwahnt habe, waren lediglich dazu bestimmt, Ihnen die Fiille der iiberhaupt 
gegebenen Moglichkeiten vor Augen zu fiihren und Sie miBtrauisch zu machen 
gegeniiber den - freilich viel bequemeren - Darstellungen, die eine, und zwar 
gewohnlich die platteste von allen denkbaren Erklarungen so lange ohne Einschran
kung wiederholen, bis sie den Charakter der Hypothese verliert und zum Dogma 
geworden ist. 

Diese Dogmen, die durch Jahrzehnte hindurch das psychologische Arbeits
gebiet beherrscht haban, waren es; von denen ich Ihnen sagte, daB sie nicht weniger 
metaphysischer Natur seien als alle friiheren "philosophischen" Spekulationen. 
Heute, wo es gelungen ist, die materialistische Flutwelle von den meisten Ufem 
der Wissenschaft zuriickzudrangen, sind wir ihrer im ganzen Herr geworden, 
aber es liegt in der Natur der Sache, daB Anschauungen, wie sie Haeckel z. B. 
vertrat, gerade in das Grenzgebiet zwischen Physiologie und Psychologie immer 
wieder einzubrechen versuchen. Ich mochte deshalb diese ganzen grundsiitzlichen 
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Bemerkungen nicht abschlieBen, ohne zum SchluB noch die Frage zu beriihren, 
was denn iiberhaupt mit allen anatomisch-physiologischen Daten fiir die Erkenntnis 
des Zusammenhangs zwischen korperlichem und seelischem Geschehen im besten 
FaIle gewonnen werden kann. Haeckel und aIle, die auf seinem Boden stehen, 
kurz die noch iibrig gebliebenen Vertreter einer rein materialistischen Welt
anschauung, sind der Meinung, das BewuBtsein werde durch den Nachweis physio
logischer Begleitvorgange erklart. Man driickt das heute nicht mehr in so 
geschmacklosen Formen aus wie seiner Zeit Karl Vogt, nach dem das Gehirn 
das BewuBtsein erzeugen sollte wie die Leber die Galle; dem Inhalte nach werden 
jedoch immer von neuem ahnliche "Oberzeugungen begriindet. Dabei hatte schon 
du Bois-Rey mond allen Versuchen, das seelische aus demkorperlichen Geschehen 
zu erklaren, ein "Ignorabimus" entgegengestellt und er befand sich damit -
um noch einen Naturforscher zu nennen -in voller "Obereinstimmung mit Rudolf 
Virchow. Virchow meinte scherzhaft, er konne nicht verstehen, wie die Ge
nossenschaft Kohlenstoff und Oie. es fertig gebracht habe, sich von dem gewohn
lichen Kohlenstoff abzulosen und das erste Plastidul, die ersten Zellen zu griinden. 
Noch weniger aber sei die Entstehung psychischen Lebens aus irgendwelchen 
materiellen Vorgangen abzuleiten. Es sei unmoglich, aus den uns bekannten Eigen
schaften von Kohlen-, Wasser-, Sauer- und Stickstoff - den Hauptbestandteilen 
der organischen Materie - zu begreifen, wie aus ihrer VerEinigung eine Seele 
werden konnte. 

AIle Versuche, diese dem menschlichen Fassungsvermogen gezogenen Grenzen 
zu verwischen, sind gescheitert. Die naturwissenschaftliche Erkenntnis sieht sich 
hier einer uniibersteigbaren Kluft gegeniiber, auf die uns iibrigens lange vor 
Virchow und du Bois-Reymond kein geringerer als Leibniz nachdriicklich 
hingewiesen hat. "Man ist gezwungen zu gestehen ", schreibt Lei bniz, "daB 
die Wahrnehmung und das, was davon abhangt, aus mEchanischen Griinden, d. h. 
durch Figuren und Bewegungen, unerklarlich ist. Stellt man sich eine Maschine 
vor, deren Bau Denken, Fiihlen, Wahrnehmungen bewirke, so wird man sie sich 
in denselben Verhaltnissen vergroBert denken konnen, so daB man hineintreten 
konnte wie in eine Miihle. Dnd dies vorausgesetzt, wird man in ihrem Inneren 
nichts antreffen als Teile, die einander stoBen, und nie irgend etwas, woraus Wahr
nehmung sich erklaren lieBe". 

Die Fortschritte, die wir in der Naturwissenschaft im allgemeinen und in 
der GEhirnphysiologie im besonderen inzwischen gemacht haben, andern an der 
grundsatzlichen Richtigkeit dieser Bemerkung nichts und werden niemals etwas 
an ihr andern konnen. Wenn wir genau wiiBten - wovon wir himmelweit ent
fernt sind -, welche korperlichen Vorgange irgendeinem BewuBtseinszustand 
entsprechen, wenn wir fine Empfindung oder einen Gedanken in Beziehung setzen 
konnten zu einer bestimmt gearteten Erregung einer genau abgegrenzten Rinden
stelle - die Briicke von der physischen zur seelischen Welt wiirden wir darum 
doch nicht gescblagen haben. Wir wiirden trotzdem nicht bE greifen, wie aus 
materiellen Vorgangen bewuBtes Leben, aus nervosen Zustandsanderungen seelische 
Erlebnisse werden. 

Wir wollen hieran gleich noch eine grundsatzliche Erorterung anschlieBen, 
die ebenfaIls, wenn auch unter ganz anderen Gesichtspunkten, die Beziehungen 
zwischen physischem und seelischem Geschehen betrifft und die uns wiederum 
zeigen wird, wie fremd und unvereinbar sich beide Reihen gegeniiberstehen. Der 
Punkt, an dem sie sich scheinbar am innnigsten beriihren, ist wohl da gegeben, 
wo aus einem physikalischen AuBenreiz eine yom BewuBtsein erlebte Empfindung 
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wird. Und doch liU3t sich gerade hier nachweisen, daB die Eigenschaften der 
einen Reihe mit denen der· anderen gar nichts gemein haben. "Da$ mosaische: 
"E$ ward Licht!", hat du Bois-Reymond einmal gesagt, ;,ist physiologisch 
falsch; Licht ward erst, als der erste rote Augenpunkt eines Infusoriums zum 
erstenmal Hell und Dunkel unterschied. Ohne 8eh- und ohne GehOrsinnsubstanz 
ware diese farbengliihende, tonende Welt um uns her finster und stumm". Ein
facher und klarer hat dasselbe - von Kant ganz abgesehen -lange yor d u Bois
Reymond Georg Christoph Lichtenberg ausgedrtickt: "Das Auge schaUt 
da$ Licht und das Ohr die Tone; sie $ind auBer uns nichts, wir lei hen ihnen dieses". 

Auch dieser Gedanke fiihrt, wenn er weiter gesponnen wird, tief in erkenntnis
theoretisches Gebiet hinein. So'Weit wollen wir ihn nicht verfolgen und uns viel
mehr mit der selbstverstandlichen Feststellung begntigen, daB die Eigenschaften, 
die wir in den Empfindungen erleben, als solche nur fiir das BewuBt$ein vor
handen sind. Das BewuBtsein ist es, das diese Eigenschaften in die Dinge 
drauBen hineinlegt; in Wahrheit gibt es auBer uns nur Materie, die sich in irgend
welchen Formen bewegt. Auch unser Korper gehOrt in diesem 8inne zur AuBen
welt, und selbst unsere Sinnesnerven haben als Trager physikalischer Vorgange 
mit den Qualitaten Hell und Dunkel, Rot und Grlin, Laut und Leise, Warm 
und Kalt direkt nichts zu tun. 

Jede Erwagung, die tiber diese Feststellung hinausftihrt, liegt wie gesagt 
auBerhalb der Grenzen, die der naturwissenschaftlichen Erkenntnis gezogen sind. 
Die Frage, was hinter den Erscheinungen steht, die philosophische Frage nach 
dem "Ding an sich" wollen wir bewuBt auBer acht lassen. Die Psychologie muB 
wie jede andere TatsachenforschWlg die AuBenwelt als real vorhanden voraus
setzen. Der Tribut, den sie der Philosophie schuldet, ist damit entrichtet, daB 
sie von der AuBenwelt selbst die Wirkungen unterscheidet, die diese auf unser 
BewuBtsein entfaltet. Dieae Unterscheidung freilich ist notwendig; denn der 
Fehler, der die Erlebnisse des BewuBtseins, die von uns empfundenen Qualitaten, 
mit den reellen Eigenschaften der Materie gleichsetzen wollte, wtirde nicht kleiner 
sein als der andere, der seelische Vorgange aus kOrperlichen abzuleiten versucht. 

Die Resignation, zu der wir heute gelangt sind, ist fiir den, del' tiber die Grenzen 
der naturwissenschaftlichen Erkenntnis jemals nachgedacht hat, weder schmerz
haft noch neu. Erinnern Sie sich, daB wir tiber die Entstehung del' materiellen 
Welt genau so wenig wissen wie tiber die des BewuBtseins. Die eine ist nicht 
wunderbarer als die andere; denn unbegreiflich sind beide. Damit ist aber auch 
schon gesagt, daB das 8tudium der BewuBtseinserscheinungen grundsiitzlich keinen 
groBeren 8chwierigkeiten begegnen wird als das der physikalischen Vorgange. 
Auch die BewuBtseinserscheinungen sind uns gegeben, ja eine beinahe selbstver
standliche theoretische Einsicht zeigt, daB sie uns nicht bloB zuel'st, sondern 
sogar allei;n gegeben sind. Damit besitzen wir die Moglichkeit, die Formen ihres 
Auftretens zu studieren. 

Dieselbe 'Oberlegung enthiillt uns aber wiederum eine Grenze der psycho
logischen Forschung, die wir .auch gleich ins Auge fassen wollen. Sie werden 
gerade heute, wo eine materialistische Welle wieder einmal durch eine metaphysische 
abgelost worden ist, hiiufig auch von einem un bewuBten seelischen 
Geschehen oder von einem UnterbewuBtsein 1) hOren. Es gentigt nicht, 
gegen diese Behauptung nur den logisch en Ein wand zu erheben, daB die BegriUe 
"bewuBt" und "psychisch" sich deckten, ein unbewuBtes seelisches Leben also 

1) Vgl. hierzu Bumke, Das UnterbewuBtsein. Springer. 1922. 
3* 
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einen Widerspruch in sich selbst, ein "gliihend Eis" bedeute. An sich lieBe sich, 
wenn psychologische rfatsachen es verlangten, eine Definition des Psychischen 
denken, die nicht bloB bewuBte Vorgange umfaBt. Nur gegen eines werden wir 
uns dabei yon yornhel'ein verwahren miissen: gegen die materialistische Wendung, 
die die Begriffe "psychisch" und "zerebral" einfach gleichsetzen will. Man hat das 
damit zu begriinden versucht, daB sonst - wenn man namlich gewissen Hirnvor
gangen seelische Eigenschaften nich t zusprache - die Kausalitat des Psychischen 
aIle Augenblicke abreiBen miisse. Aber dieser Gedanke ist nicht zu Ende gedacht. 
Nennen Sie von dem, was sich im Gehirn abspielt, alles psychisch, was sie nur 
wollen, die "psychische Kausalkette" reiBt doch aIle Augenblicke ab - es sei denn, 
wir wollten auch del' Uhr, die wir aufziehen, und die dann tickt, dem Federhalter, 
mit dem wir schreiben, und dem Stein, dem wir ausweichen, eine Psyche zuschreiben. 
Dazu werden wir uns kaum entschlieBen wollen; denn sonst werfen wir einfach 
den Begriff des Seelischen zum Fenster hinaus. 

So werden wir nach den psychologischen Tatsachen fragen miissen, 
die die Annahme eines UnterbewuBtseins, eines unbewuBten psychischen 
Geschehens rechtfertigen konnten. 

Den Anhangern diesel' Lehre ist von vornherein zuzugeben, daB bewuBte 
Vorgange standig ins UnbewuBte versinken, urn spater wieder aufzutauchen, 
daB aIle menschlichen Triebe, Wiinsche und Entschlusse, daB aIle geistigen 
Leistungen aus dem Dunkel des UnbewuBten geboren werd(m. Aber unsere, die 
naturwissenschaftliche Betrachtungsweise glaubt ja doch diese Liicken der BewuBt
seinsreihe durch den Hinweis auf nicht unterbrochene materielle Vorgange und 
Zustande im Gehirn erklaren, diese Lucken also durch physische Glieder aus
fiillen zu kOnnen. Diesen physischen Gliedern dann doch noch unbewuBt-seelische 
Eigenschaften zuschreiben hieBe sich bei seinem Denken im Kreise bewegen. 

Nun gebe ich 'weiter zu, daB verschiedene Grade del' BewuBtseinshelligkeit 
vorkommen und daB sich manche Erlebnisse, die jeder zu machen Gelegenheit 
hat, mit Ausdriicken wie "halbbewuBt" oder "dunkelbewuBt" gut bezeichnen 
lassen. Abel' darum handelt es sich hier nicht, hier ist von einem Geschehen die 
Rede, das nicht nur nicht klar, sondern iiberhaupt nicht bewuBt werden und das 
doch ein psychisches Geschehen sein solI. GewiB drangen beim wachen Menschen 
viele seelische Elemente standig an die Oberflache; Empfindungen, Vorstellungen, 
Gedanken, Gefiihle und Willensimpulse durchkreuzen sich und streiten um die 
Herrschaft. Derselbe korperliche Reiz, del' unter anderen Umstanden einen leb
haften Schmerz auslosen wiirde, bedingt eine schwache Bel'iihrungsempfindung, 
wenn das BewuBtsein mit anderen Inhalten erfiillt, die Aufmerksamkeit abgelenkt 
ist. Aber, wie gesagt, fiir diese Falle (einer verschiedenen Intensitat del' BewuBtheit) 
wird nicht behauptet, daB eine Unterseele verwickelte psychische Arbeiten 
verrichtet, die dem OberbewuBtsein nur als fertige Ergebnisse iibermittelt 
werden. 

Wohl abel' begegnen ",ir diesel' Anschauung hiiufig dann, wenn von den Geheim
nissen des Gedachtnisses und des Denkens die Rede ist. AIle Kenntnisse, die Sie 
besitzen, alle Erfahrungen, die Sie gemacht haben, mit Ausnahme der wenigen, 
an die Sie gerade denken, sind Ihnen nicht bewuBt. Trotzdem stehen sie nns zur 
Verfiigung, jederzeit Mnnen sie bewuBt werden. 1st das nicht der Beweis fiir ein 
unbewuBtes Seelenleben? GewiB nicht. Del' Beweis ware erst dann gefiihrt, 
wenn wahrscheinlich gemacht werden konnte, daB die im Angenblick nicht 
gedachten Erinnerungen zwar nicht in nnserem BewuBtsein, aber doch als 
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psychische Ge bilde l ) iiberhaupt vorhanden waren. Davon ist natiirlich gar 
keine Rede; wohl aber haben wir zuverlassige Grundlagen fiir die Annahme, daB 
allem Gedachtnis dauemde materielle Veranderungen und daB jedem Wieder
auftauchen einer bis dahin latenten Gedachtnisspur irgendwelche Erregungs
vorgange innerhalb des Gehirns entsprechen. Fiir diesen Tatbestand eine so 
widerspruchsvolle Formel einzufiihren, wie es die des "unbewuBten Seelenlebens" 
nun einmal ist, liegt gewiB kein AnlaB vor. Fiir unsere Betrachtungsweise sind 
latente, nicht bewuBte Erinnerungen iiberhaupt keine "Erinnerungen"; nicht als 
psychische Gebilde denken wir sie, sondem lediglich als materielle Voraussetzungen 
eines spateren Erlebens. 

So tritt das Problem des unbewuBten psychischen Geschehens erst auf, sobald 
wir zugeben, daB die bewuBte seelische Reihe durch unbewuBte Glieder nicht nur 
unterbrochen, sondem verandert, beeinfluBt oder weitergefiihrt wird. Es ist 
ja richtig, daB keine Erinnerung ganz dem Erlebnis entspricht, das sie wieder
gibt, daB sie stets schon ein Neues enthalt, das sie ohne weiteres eben zur Erin
nerung stempelt. Aber nich t richtig ist, daB uns die Annahme eines UnterbewuBt
seins diese Erscheinung verstandlicher macht - ebenso wie sich die Tatsache, 
daB einzelne Glieder der Erinnerungskette haufig ausfallen oder blasser werden, 
durch den Hinweis auf die korperlichen Grundlagen des Gedachtnisses zum 
mindesten nicht schlechter erklaren laBt als durch die Einfiihrung eines Unter
bewuBtseins, das die Erinnerungen bewahrt. 

Schon etwas anders miissen gewisse Beobachtungen beurteilt werden, die 
wir friiher bereits streiften und die wir beinahe taglich selbst machen konnen. 
Wir nehmen zuweilen Vorgange, die uns im Augenblick infolge einer besonderen 
Richtung unserer Aufmerksamkeit entgehen, erst nachtraglich wahr, wenn unser 
BewuBtsein wieder frei, fiir solche Eindriicke zuganglich geworden ist. Wir iiber
horen eine Frage, und noch ehe sie wiederholt worden ist, erklingt sie vor unserem 
inneren Ohr; wir begegnen auch wohl einem Bekannten und erwidem sogar seinen 
GruB und doch erkennen wir ihn erst, nachdem er schon an uns voriibergegangen 
ist. 1st das ein unbewuBtes psychisches Ges che hen , hat hier eine Unterseele, 
die in uns wohnt, den Freund erkannt und unser OberbewuBtsein erst spater 
benachrichtigt ? 

Die genaue Priifung der einzelnen FaIle, die in diesem Zusammenhange 
angefiihrt zu werden pflegen, zeigt, daB sie untereinander keineswegs gleichwertig 
sind. Auch das kommt ja vor, daB wir, in tiefen Gedanken befangen, einem 
Bekannten starr ins Gesicht blicken, ihn nicht griiBen und daB wir von der Begeg
nung auch spater nichts wissen - genaa so wie wir einen uns geIaufigen Weg 
zwar gewohnlich auch dann finden, wenn wir lebhaft an anderes denken, uns 
zuweilen dabei aber auch griindlich verirren. Ganz ohne BewuBtsein sch€int 
also weder das eine noch das andere moglich zu sein. 

Ein groBer Teil der erwahnten Beobachtungen aber beruht einfach auf einer 
Eigentiimlichkeit unseres Gedachtnisses. Wir hatten den Bekannten wirklich, 
d. h. mit BewuBtsein gesehen und ihn ebenso mit BewuBtsein gegriiBt, nur war 
unsere Seele von anderen Inhalten so erfiillt, daB sie dieses kurze Erlebnis sofort 
wieder 'VergaB. Wir wissen ja, daB selbst fliichtige Gedanken Handlungen aus
losen kannen; aber wir wissen auch, daB von den zahllosen Eindriicken, die tag
aus tagein an unser BewuBtsein herantreten, bei weitem die meisten nicht haften. 

1) Man entschuldige den Ausdruck; er ist nicht schlechter als die Sache, die er be
zeichnen soIl: etwas P"ychisches namlich, das noch von keinem Menschen erlebt worden ist. 
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Nur deshalb erscheinen uns eigene Handlungen so haufig als unverstandlich 
und unbegriindet, weil uns die psychischen Vorgange, die sie veranlaBt hatten, 
inzwischen entfallen waren. Sie alle werden sich dabei ertappt haben, daB Sie 
eine Tur z. B. offneten und nicht mehr 'wuBten, in welcher Absicht; Sie hatten 
diese Absicht vergessen, ehe sie ausgefUhrt worden war. Auch die Griinde, die 
uns einen Menschen oder eine Sache unsympathisch gemacht haben, entfallen 
uns haufig, und so scheint auch dieses GefUhl, wenn es sich in unserem Randeln 
auBert, aus dem UnbewuBten zu herrschen. Genau so liegt es, wenn wir, wie so 
oft, die Nachricht, die Begegnung oder, was es sonst war, vergessen, die uns am 
Morgen verstimmt hatte; wieder bleibt nur die Verstimmung, ihre Ursache versinkt. 

Aber es solI zugegeben werden: zuweilen erkennen wir den Freund wirklich 
erst nachtraglich. Dieser Fall, den z. B. auch Ziehen in diesem Zusammenhang 
erortert, ist einer von den en, die sich aus den bisher besprochenen psycho
logischen Gesetzen nicht erklarenlassen. MuB er aber uberhaupt psychologisch 
gedeutet werden? 

Die Frage ist geeignet, die Gl'enzen zwischen Physiologie und Psychologie 
wie mit einem Schlaglicht zu beleuchten. Sind unsere VOl'hin entwickelten grund
satzlichen Anschauungen richtig, so werden die Beobachtungen, die hier in Frage 
stehen, unter ganz anderen als psychologischen Gesichtpunkten betrachtet werden 
mussen. DaB del' Anblick des Fl'eundes eine nervose Erregung veranlaBt, die 
sich yom SEhnel'ven mindestens bis zur Hinterhauptsrinde fortpflanzt, das ist 
nicht zweifelhaft; daB diese Erregung unter gewissen Umstanden - wenn wir 
namlich psychisch anderweitig in Anspruch genommen sind - von einem BewuBt
seinsvorgang, einer Wahrnehmung nich t odel' doch nicht unmittelbar beant
wortet wird, sahen wir schon und jedenfalls werden wir auch das als Erfahrungs
tats ache hinnehmen mussen. Entspricht aber wirklich jedem seelischen Erleben 
irgendein kol'perlicher Vol'gang, dann muB in dem Augenblick, in dem die Vorstel
lung des Freundes schlieBlich doch noch bewuBt wird, die yom Auge aus eingeleitete 
El'regung del' Rinde entweder noch fodbestehen oder aber wieder aufleben. Das 
anzunehmen hat nach dem, was soeben uber das Gedachtnis ausgefUhrt wurde, 
gar keine Schwierigkeiten. Lassen wir aber diese Erklarung gelten, so wird das 
UnterbewuBtsein auch fUr diese Falle uberflUssig - es sei denn, daB wir diese 
physischen Vorgange mit diesem Namen belegen woUten. Das aber woUten 
wir nicht. 

Diese ErwagungenlieBen sich noch sehr viel weiter ausspinnen. Ein groBer 
Teil der Griinde, die fUr ein unbewuBtes psychisches Geschehen angefUhrt worden 
sind, gehi5rt in die Physiologie und hat mit dem Seelischen gar nichts zu tun. Nur 
weil man immer wieder gemeint hat, jed em Gehirngeschehen mlisse ein psychischer 
Vorgang zugeordnet sein, hat man hinter komplexen und einheitlichen Erlebnissen, 
hinter bewuBten psychischen Vorgangen also, so haufig elementarere und mog
lichst sogar zeitlich auseinander liegende unbewuBte Geschehnisse gesucht. Sie 
sind auch sicherlich da; nur daB es psychische Geschehnisse sind, ist nicht wahr: 
sie gehi5ren del' Physiologie. 

Wir kommen gerade auf diese Beziehungen schon in der nachsten Stunde 
zuruck, das UnterbewuBtsein aber wird uns - in einem ganz anderen Zusammen
hange - erst viel spater wieder beschaftigen. Reute mochte ich dem Gesagten 
nur noch eines hinzufUgen: es ist kein Zufall, daB die bisher erorterten Tatsachen, 
die ein unbewuBtes psychisches Geschehen zu beweisen scheinen, schlieBlich 
immer 'wieder auf die Grundfrage fUhren, wie und unter welchen Bedingungen 
latente Gedachtnisspul'en zu Vorstellungen und wie seelische Erlebnisse zu latenten, 
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d. h. also zu unbewuBten Gedachtnisdispositionen werden. Ob wir das Wesen 
und die Bedingungen des Gedachtnisses, des geordneten Gedankenganges oder 
der automatisch gewordenen Handlungen untersuchen, immer wird sich heraus
stellen, daB gewisse Leistungen der Seele aus dem Physischen herauswachsen, 
ohne daB wir die Anfange ihrer Entstehung verfolgen konnten. Die psychische 
Reihe willkiirlich durch die Aufstellung eines unbewuBten Seelenlebens nach riick
warts zu verlangern, bedeutet ein Spiel ohne wissenschaftlichen Wert. Das 
physische Geschehen aber unbewuBt zu nennen ist im besten Fall eine Tauto
logie. Gerade die Psychologie aber hat allen AnlaB, jede Unklarheit zu vermeiden 
und sich streng an die Tatsachen zu halten, weil sie sich sonst notwendig in uferlose 
Spekulationen verlieren muB. DaB wir die Tatsachen haufig nicht zu erklaren 
imstande sind, darf uns darin nicht irre machen. Was vermieden werden sollte, 
sind Scheinerklarungen, die nicht gelOste oder iiberhaupt unlOsbare Fragen mit 
unklaren Worten und noch unklareren Begriffen zu verdecken suchen. Die Lehre 
yom unbewuBten psychischen Geschehen birgt in dieser Hinsicht besonders groBe 
Gefahren in sich; wer sie angenommen hat, wird freilich Ratseln des bewuBten 
Seelenlebens nicht mehr begegnen, aber wir werden ihn um die Selbsttauschung, 
der er dabei unterliegt, nicht zu beneiden brauchen. 



III. V orlesnng. 

Einheit nnd Unteilbarkeit des Seelischen. Das Wahrnehmen. 
AIle, auch die scheinbar einfachsten seelisehen Erlebnisse sind so verwickelt, 

daB sie als Ganzes wissenschaftlieh nieht untersucht werden kOnnen. Nehmen 
Sie als Beispiel, welches Sie wollen; ob Sie einen Gegenstand - und ware es der 
gleichgilltigste - sehen, ob Sie etwas hOren, ob Sie denken, sieh einer Stimmung 
hingeben oder handeln, stets werden Sie sieh nachher bei unbefangener Priifung 
eingestehen mussen, daB in einer verhaltnismaBig kleinen Zeitspanne eine groBe 
Zahl von unter sich nicht gleichartigen seelischen Vorgangen und Zustanden 
an Ihnen voriibergegangen i~t. Die wissenschaftliche Forschung wird mit diesen 
Erlebnissen so lange nichts anzufangen wissen, als sie nicht nach einer gewissen 
Ordnung einzelne Seiten des Seelenlebens gesondert betraehtet und auf ihre Eigen
schaften priift. 

Freilich tragen wir damit in die Vielheit del' psyehischen Verknupfungen 
einen fremden Gesichtspunkt hinein. Trennen wir bei del' Uhtersuehung einer 
einfachen Gesiehtswahrnehmung von del' Empfindung selbst auch nur das Gefuhl 
der Freude oder del' Unlust, das sie bei uns auslOste, die Stimmung, in der sie uns 
antraf, die Vorstellungen, die sie anregte, oder gar das Urteil, das den gesehenen 
Gegenstand als solehen anerkannte, und das Ich, das dieses Urteil vollzog, so 
begthen wir damit schon eine Abstraktion; wir errichten bewuBt da kiinstliche 
Grenzen, wo wir natiirliche niemals voraussetzen werden. Das bedarf kaum 
del' Erwahnung. Psychisehe "E Ie men te" unterscheiden heiBt nicht den naiven 
Fehler begehen, del' in solchen Bestandteilen fur sich vorhandene Gebilde erbliekt 
und sich das Seelenleben zusammengesetzt denkt wie ein Mosaikbild aus einzelnen 
Steinen. Das BewuBtsein ist einheitlich, und diese Einheit ist vielleieht 
von allen Ratseln, die es uns aufgibt, das groBte. So verschiedenartig auch seine 
sinnlichen Voraussetzungen, seine physiologischen Bedingungen und seine standig 
wechselnden Inhalte sind, stets geht aus alledem ein einheitliehes psychisches 
Wesen hervor,. das seinen Zusammenhang aueh zei tlich aufeinanderfolgenden 
Erlebnissen gegeniiber bewahrt. Nur diesel' Einheit wegen vermag sich jedes 
EinzelbewuBtsein, jedes "Ieh" so von del' AuBenwelt abzusehlieBen, wie es tatsaeh
lich geschieht, und trotz aller Wandlungen del' eigenen Personliehkeit Vorgange 
als eigene anzuerkennen, die viele Jahre zuriiekliegen. 

Wenn die Psyehologie trotzdem seelische Vorgange und Zustande unter
scheidet, so zupft sie nicht kindisch einzelne Faden aus einem Gewebe heraus, 
in der torichten Hoffnung, es 130 besser kennen zu lernen. Sie weiB, daB sieh keine 
BewuBtseinserscheinung aus dem Zusammenhang des Ganzen IOsen laBt. Abel' 
den Standpunkt andert sie, von dem aus sie dieses Ganze betrachtet, und 
die Beleuehtung, der sie es aussetzt. Nur in diesem Sinne sind wir bereehtigt, 
zunachst einmal von den Erlebnisformen auszugehen, die die unbefangene Betrach· 
tung des Seelischen zu unterscheiden pflegt. 
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Sie wisaen, daB man das E mpfinden, das Denken, das Fiihlen und das 
Wollen als solche verschiedene "Elemente" des Seelischen trennt, aber Sie 
wissen auch, daB es kaum einen seelischen Zustand gibt, in dem sich nicht aIle 
diese "Elemente" durchflechten, und daB erst recht keiner vorkommt, in dem 
sie nicht durch das lch zusammengehalten, yom lch erlebt und zu einer Einheit 
verschmolzen werden. Nur ein Erlebnis ist mit dem lch noch unlOslicher als aIle 
anderen verbunden: was immer in uns vorgehen mag, stets ist ein Meinen, ein 
Wissen, kurz ein Urteilen, ein Denken dabei. Aber jedes Denken wieder setzt 
einen Gegenstand voraus, und so schreibt R. Ho enigs wa ld mit Recht: "Das "lch" 
ist aIle mal ein "lch denke", und das "lch denke" ist allemal ein "lch denke etwas". 

Den meisten von Ihnen wird der Satz selbstverstandlich erscheinen. Er ist 
ea aber nicht, er beendet vielmEhr einen erbitterten Kampf, der gerade um die 
Einheit des BewuBtseins gefiihrt worden ist. Noch vor Jahrzehnten hat Mach 
den anderen Satz gepragt: "Das lch ist unrettbar." Damals wurde das lch in ein 
Biindel von Vorstellungen zerlegt, das Seelenleben als ein mechanisches Spiel 
von Empfindungen und Empfindungsresten, den Vorstellungen, aufgefaBt, bei dem 
fiir das lch dann freilich kein Raum mehr blieb. Es war dieselbe Zeit, die aIle 
Ratsel der Psyche mit dem verwickelten Bau des Gehims und mit bekannten 
Tatsachen der Nervenphysiologie zu erkHiren versuchte und die deshalb folge
richtig jeden bewuBten Vorgang erst in eine physiologische Sprache iibertrug, ehe 
die wissenschaftliche Analyse begann. 

Diese Zeit liegt weit hinter uns, und so werden Sie heute von mir keine Begriffs
bestimmung der seelischen "Elemente" erwarten. Man kann demjungen Mediziner 
einen Muskel zeigen oder einen Knochen; ein psychisches Element fiir sich allein 
hat noch niemand erlebt. 

Dariiber jedoch, was mit den Worten Empfindung, Gefiihl, Vorstellung 
und Handlung gemeint ist, bestehen unter gebildeten Menschen trotzdem keine 
Zweifel. Deshalb konnen wir nach den grundsatzlichen VorbEhalten, die wir gemacht 
haben, ruhig in die Besprechung der Tatsachen eintreten und brauchen be griff
liche Erorterungen nur da einzuflechten, wo sie zum Verstandnis dieser Tatsachen 
unerla.6lich erscheinen. 

Das ist freilich gleich bei dem Erlebnis der Fall, mit dessen Behandlung 
ich beginnen mochte, bei der W ahrneh mung, d er E mpfind ung. Der gewohn
liche Sprachgebrauch unterscheidet zwischen Empfindung und GefUhl nicht 
sicher oder doch nicht so, wie es in der Psychologie herkommlich ist. 1m gewohn
lichen Leben sprechen wir davon, daB wir die Beriihrung unseres Korpers fiihlen 
und die unfreundliche Handlung eines and em peinlich e mpfinden. Die Psycho
logie dagegen meint mit dem Wort Empfindung stets einen Sinneseindruck. 
Ein auBerer Reiz, der unseren Korper trifft, fUhrt zunachst zu einer Empfin
dung. Gefiihl aber nennen wir die subjektive Stellung, die das lch einem 
Erlebnis gegeniiber einnimmt. Feindliche MaBnahmen werden e mpfunden 
nur insoweit, als sie auf unseren Korper einwirken, die bloBe feindliche Gesinnung 
empfinden wir nicht, wir fiihlen sie. Der Unterschied wird Ihnen noch klarer 
werden, wenn ich schon heute hervorhebe, daB die Gesamtsumme der in einem 
gegebenen Augenblick vorhandenen Gefiihle das ausmacht, was man S ti m
mung nennt, und daB man das Anschwellen eines Gdiihls iiber einen gewissen 
Grad hinaus als Affekt bezeichnet. 

Soviel iiber die Begriffe. Was die E mpfind ungen fUr unser Seelenleben 
bedeuten, das brauche ich Ihnen kaum auseinanderzusetzen. In gewissem Sinne 
beruht unser ganzes psychisches Sein auf unseren Sinnen. Nur sie setzen uns 
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in den Stand, Erfahrungen zu machen, das von friiheren Geschlechtern erworbene 
Wissen zu iibernehmen und iiber qie AuJ3enwelt selbst Nachrichten zu erlangen. 
Allein auf der ZuverUtssigkeit dieser Nachrichten beruht die Moglichkeit eines 
zweckmaJ3igen Handelns; Fehler mussen notwendig zu schweren Folgen in unserem 
Vorstellungsleben und in unseren Entschliissen AnlaJ3 geben. Ja die Empnndungen 
sind offenbar sogar notwendig, um unser BewuJ3tsein uberhaupt wach zu erhalten. 
Wir suchen aUe Reize der AuJ3enwelt moglichst abzusperren, wenn wir einschlafen 
wollen. Freilich die gleiche Schu tzmaJ3regel wenden wir an, wenn wir angestrengt 
geistig arbeiten, wenn wir unsere Gedanken zu sammeln beabsichtigen. Aber wer 
je versucht hat, im Dunkeln einen Gedankengang zielbewuJ3t zu Ende zu verfolgen, 
wird zugeben, daJ3 das gar nicht leicht ist, und auJ3erdem bleiben in dieser Lage 
immer noch viele sensible Reize ubrig, die von unserem eigenen Korper aus
gehen, Reize, die von gewissen Muskelspannungen herriihren und die unser lch-, 
unser SelbstbewuJ3tsein als leise mitanklingende Empfiudungen wohl ziemlich 
dauernd begleiten. Beim Versuch einzuschlafen wird der Zustand, der solche 
Reize schaUt, tunlichst vermieden. 

Man hat friiher geglaubt, der Verlust eines wichtigen Sinnesorgans konne 
unter Umstanden fiir die Entwicklung der Gesamtpersonlichkeit von Vorteil sein. 
Insbesondere wertvolle Eigenschaften des Gemuts oder hervorragende kiinstlerische 
Leistungen soUten bei sol chen Kranken haung angetroffen werden. Denken Sie 
an die Sage vom blinden Dichter Homer oder auch an die immer wiederkehrende 
Behauptung, blinde Menschen seien musikalischer als andere. Nichts von aHe
dem hat sich in aUgemein giiltiger Form bestatigen lassen, und wenn Sie heute 
von wirklich guten Leistungen bei einer Frau hOren, die eine Gehimkrankheit 
in friiher Jugend des GehOrs- und Gesichtssinnes zugleich beraubt hat, so beachten 
Sie wohl, daJ3 Helen KelIers geistige Entwicklung bei jedem Schritt vorwarts 
durch den dritten gro&n Sinn, den Tastsinn, geleitet worden ist. Ihre Lehrer 
und sie selbst haben durch zielbewuJ3te Arbeit fiir diesen Sinn Gebiete des geistigen 
Lebens erobert, die normalen Menschen durch das Gesicht oder durch das Gehor 
erschlossen werden. 

An der grundlegenden Wichtigkeit der Sinne andert auch die Tatsache 
nichts, daJ3 unsere Wahmehmungen nicht in dem MaJ3e scharf und zuverlassig 
sind, wie die unbefangene, durch wissenschaftliche Feststellungen noch nicht 
beeinfluJ3te Meinung wohl annehmen mochte. Sie kennen aus der Physik die 
sogenannten optischen Tauschungen und haben aus der Beobachtung des tag
lichen Lebens erfahren, daJ3 der Mond z. B. am Horizont groJ3er erscheint als 
am Zenit. Solche "Trugwahrnehmungen" drangen sich bekanntlich unserem 
BewuJ3tsein auch dann auf, wenn wir - wie etwa bei dem im Wasser gebrochen 
erscheinenden Stab - ihr Zustandekommen langst aufgekHirt und damit ihre 
Unwirklichkeit begriffen haben. Sie beruhen auf der Herrschaft bestimmter 
physikalischer Gesetze, die sich auf unseren Korper und auf unsere Seele erst 
mittelbar erstreckt, und die unser BewuJ3tsein deshalb von anderen "fehlerfreien" 
Wirkungen nicht unterscheidet. Aber es gibt auch "Sinnestauschungen", an denen 
die Psyche allein schuld ist. Man braucht nur einmal in seinem Leben einen Kor
rekturbogen durchgesehen zu haben, um iiber die Ungenauigkeit zu erstaunen, 
mit der wir im allgemeinen zu lesen pflegen. Wir iibersehen Druckfehler, weil wir, 
auJ3er bei besonderer Einstellung, nur ganze W orte oder gar Satze in uns aufnehmen, 
Einzelheiten aber ubersehen und, wenn sie fehlen, erganzen. DaJ3 der Grad dieser 
Ungenauigkeit im umgekehrten Verhii.ltnis zu der jeweils vorhandenen Aufmerk
sa mkei t steht, ergibt sich von selbst. 
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Damit hangt zusammen, daB die Schade der Wahrnehmungen auch zeit
lich sch wankt. Sie ist groBer, wenn wir frisch, ausgeruht und innerlich beteiligt 
sind, und sie laBt nach in Zustanden der Ermudung und Abspannung. Kinder 
beobachten schader als Erwachsene, weil sie noch nicht gewohnt sind, die Einzel
beobachtung allgemeinen Begri££en unterzuordnen. Der Erwachsene ist geneigt, 
neu gemachte Edahrungen in irgendwelche SchuMacher einzureihen, und des
halb gefahrdet, bei der Edassung des Wesentlichen die Einzelheiten nicht zu 
bemerken. Besonders das humanistische Gymnasium steht nicht ganz mit Unrecht 
in dem Rufe, die plastische, unmittelbare Anschauung mehr und mehr zu unter
driicken. Wer von Ihnen nach dieser Vorbildung an ein naturwissenschaHliches 
Studium herangetreten ist, wird das bestatigen konnen. Er hat nach allzu aus
schlieBlicher Verstandesarbeit das Sehen erst wieder lernen, den Blick erst wieder 
schaden mussen fiir die unmittelbare Wahrnehmung der Umwelt. 

SchlieBlich sind Ihnen auch individ uelle Sch wankungen in der Schade 
der Wahrnehmungen aus dem taglichen Leben gelaufig. Sie wissen, daB manche 
Menschen in dieser Hinsicht besser gestellt sind als andere, ein Anschauungsver
mogen besitzen, das jenen abgeht, und Sie haben auch wohl beobachtet, daB die 
einzelnen Sinne bei dem gleichen Menschen nicht aIle gleich tuchtig zu sein pflegen. 
Es gibt Leute, die optisch besser auffassen, und andere, deren GE:hor zuverlassiger 
ist. Aber eine genaue Untersuchung hat gezeigt, daB diese Unterschiede weniger 
die Wahrneh mung en als die Vorstellungen angehen. Nicht sowohl die 
Empfindung als die Erinnerung an sie ist bei dem einen plastischer, anschaulicher 
als bei dem andern. Wir kommen deshalb auf manche von diesen personlichen 
Unterschieden besser spater in anderem Zusammenhange zuriick und wollen 
hier nur vorwegnehmen, daB sich Wahrnehmungen und Vorstellungen iiberhaupt 
nur theoretisch, begrifflich, nicht aber praktisch ganz schad auseinanderhalten 
lassen. So beobachten wir bei Geisteskranken gelegentlich Halluzinationen, 
d. h. Erlebnisse, denen ein tatsachlicher AnlaB, ein auBerer Reiz nicht entspricht, 
und die sich von echten Wahrnehmungen subjektiv haufig nur dadurch unter
scheiden, daB ihre Wirkung auf das BewuBtsein noch tiefer greift. Die Dberzeugung 
dieser Kranken von der Wirklichkeit der von ihnen wahrgenommenen Gegen
stande laBt sich durch logische Griinde noch weniger erschiittern, als es unter 
ahnlichen Umstanden bei Gesunden der Fall ist; und selbst der Augenschein, 
der durch andere Wahrnehmungen gefiihrte Beweis des Gegenteils, versagt bei 
ihnen. Sie "bilden" sich nicht "ein", zu sehen oder zu horen, sondern sie sehen 
oder bOren wirklich (Kraepelin) -und doch besteht gar kein Zweifel, daB diese 
Wahrnehmungen aus Vorstellungen hervorgEhen oder anders ausgedriickt: daB sie 
im Grunde umgewandelte Vorstellungen sind. 

Sie werden sagen: ja das beweist fiir die normale Psychologie wenig, denn 
hier handelt es sich urn kranke Gehirne, und was in denen vorgeht, laBt Riick
schliisse auf das normale Geschehen nicht ohne wei teres zu. Das ist an sich richtig, 
aber wir horten schon, daB auch der Gesunde gelegentlich Sinnestauschungen erle bt, 
und wir werden jetzt hinzufiigen miissen, daB diese auf ahnliche Weise zustande 
kommen. 

Wer haufig lebhafte Kinder beim Spiel beobachtet hat, weiB, daB auch bei 
ihnen reine Phantasiegebilde Wirklichkeitscharakter erhalten konnen, und daB 
sie imaginare Puppen und nur gedachte Umzaunungen schlieBlich als tatsachlich 
vorhanden sehen und behandeln 1). Dasselbe finden wil' bei Kiinstlern, VOl' deren 

1) Ein kleines Madchen spielt z. B. mit groJ3em Eifer mit "Luftgeschwistern". 
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geistigem Auge fruher gesehene Gegenstande oder auch nur solche, die aus ihrer 
eigenen schOpferischen Einbildungskraft entsprungen sind, zuweilen ebenfalls 
fast volle sinnliche Lebhaftigkeit erlangen. Und wir alle sind nicht nur im Schlaf 
von Traumgestalten umgeben, die wieder nur unsere eigenen Vorstellungen sinn
lich deutlich werden lassen, sondern wir erleben auch am hellen lichten Tage in 
den sogenannten III usio nen immer wieder Sinnestauschungen, die uns nur deshalb 
nicht mehr erschreckm, weil sie so haufig sind. Auf Grund einer zufalligen Ahn
lichk€i t glau ben wir in einem von ferne herankommenden Mens chen einen Bekannten 
zu erkennen; der bloBe Gedanke an die MoglichkEi t eines Insektenstiches lOst 
auf suggestivem Wege an der Raut entsprechende Empfindungen aus; kleine 
Kinder fiirchten in einem wehenden Handtuch ein herannahendes Gespenst und 
beweisen damit, daB auch bestimmte Affekte die Wahrnehmungen falschen 
konnen. Ieh darf Sie an Goethes Erlkonig erinnern, in dem diese Wirkung der 
Angst eine klassische Darstellung erfahren hat. 

Danaeh ist es gewiB nicht zweifelhaft, daB zwischen VorstEllung und Wahr
nehmung innige verwandsehaftliehe BeziEhungen bestehen. AbEr wir werden 
aus diesen Tatsachen noeh mehr folgern durfen. Wir wollen uns die normale 
Wahrnehmung doch noch einmal naher ansehen und fragen, ob sie nicht mehr 
ist als ein bloBes Neben- und Nacheinander von elementaren Empfindungen. 
Es muB doeh einen Grund haben, wenn lebhafte Vorstellungen uns so leicht Wahr
nehmungen vortauschen oder unvollstandige Wahrnehmungen zu vollstandigen 
verfalschen. In der Tat: Wahrnehmung und das, was man eine Zeit lang 
in der Psychologie Empfindung genannt hat, sind nicht dasselbe; 
unter E mpfind ung verstand man - sofern man an ihr Vorkommen uberhaupt 
geglaubt hat - ein rein sinnliches Erle bnis; die Wahrneh mung aber ist 
mEhr, sie enthalt neben dem sinnliehen stets schon ein in tellektuelles, ein 
gedankliches Erleben. Man hat deshalb "reine " , "einfache" (und· deshalb 
noeh unverstandene) Empfindungen schlieBlich nur noch dem Saugling zusprechen 
wollen; aber es ist recht unwahrscheinlich, daB bei ihm das "Meinen", das "Urteilen" 
in irgendeinem Stadium wirklieh ganz fEhlt. So Erweist sich die "reine" Empfin
dung sehlieBlieh als eine Anleihe bei der Physiologie; psychologiseh gibt es sie 
nicht 1), weil sie niemand erlebt. Man hat sie eingefiihrt, weil wir doch physio
logische Voraussetzungen Einfacher, elementarer Empfindungen kennen, und da 
wir nichts von diesen elementaren Vorgangen bemerken, hat man sie fiir den 
Erwachsenen ins UnterbewuBtsein verlegt. Aber sie gehoren ins UnbewuBte, 
eben in die Physiologie; im BewuBtsein kommen "reine" Empfindungen nieht 
vor. Niemals verhalten wir uns beim Auffassen von Sinneseindriieken ganz 
untatig; wir bringen zahlreiehe Erinnerungsbilder, Erfahrungen und Erwartungen 
mit, arbeiten mit am Wahrnehmungsvorgang 1) und tragen, indem wir die 

1) Wohl aber lassen sich mehrere Stufen der Wahrnehmung unterscheiden. Hering hat 
darauf aufmerksamgemacht, daB das "wirkliche" Ding ("wirklich" nicht im Sinneder Erkenntnis
theorie, sondern im gewohnlichen Sinne des praktischen Le bens) und das "Sehding" nicht identisch 
seien. Das "Sehding", das uns fiir sich nichts anderes gibt als "Farben verschiedener Art und 
Form" (Hering), wird aber selbst schon durch eine hohere Stufe der Auffassung gewonnen; 
analysieren wir den Wahrnehmungsvorgang weiter, so wiirden wir (fiir das Sehen) mit H. Hof
mann als erste Stufe das "sinnliche Erlebnis" ("das einfach hingenommene Sinnliche, das 
keiner Konstitution aus einer Mannigfaltigkeit primitiverer sinnlicher Data mehr fahig ist" 
und deshalb auch nicht mehr als Ganzes erfaBt und beschrieben werden kann), als zweite dIe 
"Anschauung" (die bei gleichbleibender Blickrichtung, aber wechselnder Aufmerksamkeits
richtung nach und nach gewonnen wird) und als dritte die "Dingerschein ung" ("die Flache, 
in der uns das Ding jeweils erscheint, in der Gestaltung und Farbung, in der wir sie sehen") 
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Wel~ in uns aufnehmen, zugleich vieles in sie hinein. Wenn wir z. B. einen 
Druckfehler iibersehen, so fiigen wir dem als Ganzes erfaBten Wort die Buch
staben als Erinnerungsbilder hinzu, die wir auf Grund haufiger Erfahrung in 
diesem W orte zu sehen gewohnt sind; und wenn wir ein Blatt Papier in roter 
Beleuchtung betrachten, so glauben wir seine "eigentliche", weiBe Farbe unter 
der roten ;,Scheinfarbe" zu erkennen. Ja wir bilden uns sogar ein, einem Gegen
stand seine "glatte OberfHiche" ansehen zu konnen, wahrend wir in Wirklichkeit 
wieder nur aus Erfahmng wissen, daB diesem optischen Eindruck der Tastein
druck "glatt" gewohnlich entspricht. 

Insofem sind die Elemente des Illusionierens im Vorgang des Wahmehmens 
i mmer schon mitenthalten, und die eigentlich krankhaften lllusionen sind einfach 
pathologische Steigerungen an sich normaler Vorkommmsse. Auch die Haupt
ursachen der pathologischen Verkennungen sind un!' Gesunden alle aus eigener 
Erfahrung gelaufig; die Unaufmerksamkeit, die Suggestibilitat und die Affekte 
erwahnte ich schon; hinzuzufiigen waren noch gewisse BewuBtseinszustande, 
in denen uns, wie bei leichten Fiebersteigerungen etwa, im Tapetenmuster aller
hand Fratzen erscheinen, und jene anderen, in denen gleichformige Reize, wie das 
Ticktack der Uhr und das Rattem der Eisenbahn, uns schlieBlich ganze Satze, 
Gedichte oder auch musikalische Tonfolgen "hOren" lassen. Schon Lionardo 
da Vinci 1) hat iibrigens solche Zustande sehr anschaulich geschildert: "Wenn 
du in allerhand Gemauer hineinschaust, das mit allerlei Flecken beschmutzt 
ist, oder in Gestein von verschiedener Mischung - hast du da irgendwelche Szenerie 
zu erfinden, so wirst du die Ahnlichkeit mit diver!'len Landschaften finden, die 
mit Bergen geschmiickt sind, Fliisse, Felsen, Baume, Ebenen, groBe Taler und 
Hiigel in wechselvoller Art. Auch wirst du dort allerlei Schlachten sehen und 
lebhafte Gebiirden von Figuren, sonderbare Physiognomien und Trachten und 
unendlich viele Dinge, die du auf eine vollkommene und gute Form zuriickbringen 
kann!'t." 

Damit wollen wir hier abbrechen; wir werden an diese Dberlegungen erst 
spater wieder ankniipfen miissen, wenn wir uns mit den Vorstellungen naher 
beschaftigen. Jetzt wollen wir zunachst die Einrichtungen kennen lemen, 
durch die die von der AuBenwelt ausgehenden Reize unserem Nervensystem 
zuganglich gemacht, ihm angepaBt werden. Diesem Zwecke dienen unsere Sinnes
organe im engeren Sinne, dienen die an der Oberflache des Korpers gelegenen 
Aufnahme!'tatten, die wie Siebe von verschiedener Dichte moglichst jede physi
kalische Reizart aufzufangen bestimmt sind. Die meisten von diesen physi
kalischen oder chemischen Reizen kennen Sie aus der Physik; Sie haben gehOrt 
von den Schwingungen eines hypothetischen Athers, die wir als Licht, und von 
der Wellenbewegung der Luft, die wir als Schall empfinden; Sie wissen, daB gas
formige Substanzen auf unser Geruchsorgan und daB gelOste auf die Geschmacks-

unterscheiden durfen. Das "Sehding" wird aus mehreren "Dingerscheinung€n" gewonnen, 
das Ding selbst dagegen kann mit Hilfe eines Sinnesorgans gewohnlich uberhaupt nicht ganz 
erfaBt werden. Ebenso unterscheidet Hofmann den "wirklichen" visuellen Raum, den Seh· 
dingraum, den Erscheinungsra.um und den Anschauungsraum, wahrend ein reiner "Erlebnis
raum" ("d. h. ein Raumliches, bei dem auch jedes Schwanken der Aufmerksamkeit ausgeschloSBen 
ist") nach Hofmanns eigener Auffassung fUr die wissenschaftliche Deskription "belanglos", 
nach unserer Meinung eine Unmoglichkeit ist. Denn den Raum konnen wir ohne Schwanken 
der Aufmerksamkeit doch wohl uberhaupt nicht erleben, im Gegensatz zu einem flachenhaften 
Bild ("sinnliches Erlebnis" s. 0.), das une, wenn auch einen unscharfen und nicht weiter faB
baren, so doch immerhin einen Eindruck machen kann. 

1) Zit. nach Jaspers. 
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nerven einwirken, und Sie beobachten endlich stfuldlich, daB Beriihrungen un serer 
Raut Tastempfindungen herbeifiihren. Damit hat ten wir die ffulf Sinne aufgezahlt, 
die die altere Physiologie unterschied, und an denen die Psychologie des taglichen 
Lebens festzuhalten pflegt. SpatH werden wir uns uberzeugen miissen, daB wir 
mit dieser Ffulfzahl nicht auskommen, daB sich beim Menschen wenigstens mehr 
Sinnesorgane herausgebildet haben aus dem einen, den wir mit groBer Wahrschein
lichkeit im Beginn der Entwicklungsreihe, bei den allereinfachsten Lebewesen 
voraussetzen duden. 

Jetzt mag es genugen, das festzustellen. Fills erste sollen die Eigenschaften 
der Sinnesorgane und die Beziehungen der Sinnesreize zu den Empfindungen 
nur im allgemeinen erortert werden, und dazu reicht es aus, das eine oder das 
andere von diesen Organen herauszugreifen. Denn bei allen begegnet uns immer 
wieder der gleiche Vorgang; immer wird der physikalische oder chemische Reiz, 
welcher Art er auch sein mag, schlieBlich umgesetzt in eine nervose Erregung, 
die dann fortgeleitet und der Hirnrinde zugduhrt wird. Ob Lichtwellen eine 
chemische Zustandsanderung in der Sehsubstanz des Augenhintergrundes, ob 
Schallreize physikalische Schwingungen im Saitenapparat des inneren Ohres oder 
ob Beriihrungen der Raut Erregungen der in ihr gelegenen Tastkorperchen hervor
rufen, stets begegnen wir dieser Umschaltung von AuBenreizen in nervose 
Erregungsvorgange. 

Dabei ist jedes einzelne Sinnesorgan auf einen bestimmten Reiz oder richtiger 
gesagt auf eine Reizform abgestimmt wie eine Stimmgabel auf einen Ton; Schall
wellen bleiben fill das Auge ebenso gleichgiiltig wie Atherschwingungen fill das 
OhI', und nur selten kommt ein und derselbe Reiz in die Lage, auf zwei Sinnes
organe gleichzeitig zu wirken. Es ist eine Ausnahme, wenn Erschiitterungen der 
Luft im Sturm etwa den Tast und den Gehorsinn in Mitleidenschaft ziehen. 

So konnen wir von einer spezifischen Disposition der Sinnesorgane 
(N agel) sprechen, eine Eigenschaft, die iibrigens selbst die experimentelle Erregung 
eines Sinnesnerven durch fremdartige Reize nur ausnahmsweise zulaBt. Sogar 
fill den elektrischen Strom, mit dem wir den peripheren motorischen Nerven 
zu arztlichen Zwecken tagtaglich erregen, ist nur der Geschmacksnerv zuganglich. 
Dessen Reizung aber wird allerdings mit einer Geschmacksempfindung beant· 
wortet, und zwar nicht bloB, wenn sie elektrisch, sondern ebenso, wenn sie 
mechanisch oder chemisch erfolgt. 

Das ist das Schulbeispiel, das noch heute als Beweis angefiihrt zu werden 
pflegt, wenn es gilt, das von J. Muller aufgestellte Gesetz Von der 
spezifischen Energie der Sinnesnerven zu beweisen. Auch dieses Gesetz 
hat einen besonders schroffen und zugleich etwas volkstumlichen Ausdruck durch 
du Bois-Reymond erhalten, und es wird vielleicht zweckmaBig sein, seiner 
Kritik diese als die am weitesten gehende Fassung unterzulegen. Du Bois
Rey mond meinte: "Nach unserer heutigen Vorstellung findet in allen Nerven
fasern, welche Wirkung sie auch schlieBlich hervorbringen, derselbe .... nur 
der Intensitat nach veranderliche Molekularvorgang statt. In den Sinnesnerven 
wird dieser Vorgang eingeleitet durch die. . . . . Sinneswerkzeuge, in den 
Muskel-, Drusen-, elektrischen, Leuchtnerven durch unbekannte Ursachen in 
den Ganglienzellen der Zentren. Der Idee nach miiBte ein Stuck Selmerv mit 
einem Stuck eines elektrischen Nerven ...... Faser fUr Faser ohne Storung 
vertauscht werden konnen; nach Einheilung der Stucke willden Sehnerv und 
elektrischer Nel'v l'ichtig leiten. Vollends zwei Sinnesnerven willden einander 
ersetzen. Bei iibel's Kreuz vel'heilten Seh- und Rornerven horten wir, ware der 
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Versuch moglich, mit den Augen den Blitz als Knall und sahen mit dem Ohr 
den Donner als eine Reihe von Lichteindriicken". 

Das ist so ge'WiB nicht l'ichtig. Die ganze Lehre ist zu einer Zeit entstanden, 
in der experimentelle Untersuchungen in iiberraschend schneller Folge ge'Wisse 
Aufschliisse iiber die Tatigkeit der peripheren, auBerhalb des Zentralsystems 
gelegenen Nerven gegeben hatten. Der AnalogieschluB aber, den man damals 
auf die Sinnesnerven zog, war doch wohl verfriiht, und bEi ruhiger Besinnung 
konnen 'Wir heute nicht einmal das behaupten: daB der periphere Nerv stets 
nur eine und dieselbe Form der nervosen Erregung fortleite, und daB deshalb eine 
Vertretung des einen Nerven durch den anderen an sich denkbar sei. Um so weniger 
diirfen 'Wir von den Sinnesnerven voraussetzen, daB sie indifferent sind, und 
daB der Sehnerv wirklich als Leiter der Erregung zu dienen vermochte, die normaler
weise im GehOmerven ablauft. Der von d u Bois-Reymond ausgedacbte Ver
such wiirde also moglicherweise ebenso groBen physiologischen Schwierigkeiten 
begegnen 'Wie anatomischen. 

Aber den Kem der von J. M iiller aufgestellten Lehre beriihrt das wenig. 
Lediglich duBois Obertreibung, zu der populare Darstellungen so leicht AnlaB 
geben, muB zuriickge'Wiesen wErden. Fiir den eigentlichen Inhalt der Lehre von 
der spezifischen Energie ist die Frage, ob wirklich aIle Sinnesnerven indifferente 
Leiter nach Art eines elektrischen Kabels darstellen, von untergeordneter Be
deutung. Ob 'Wir den Homerven vom Auge aus in Erregung versetzen konnten, 
ist unerheblich; worauf es ankommt, ist das, ob eine Gehorsempfindung eintreten 
miiBte, wenn es iiberhaupt moglich ware, den Homerv auf eine andere als die 
normale Weise zur Tatigkeit zu z'Wingen. 

Das ist nun nicht bloB fiir die Geschmacksnerven nachg6wiesen worden, 
auch am Auge konnen Sie in groberer Form jederzeit etwas Ahnliches feststellen: 
ein Schlag Hi-Bt uns Funken sehen, die mechanische Reizung (der Netzhaut) fiihrt 
zur Gesichtsempfindung. Ebenso gehOrt die Erfahrung der Chirurgen hierher, 
nach der Kranke gelegentlich noch Schmerzen in einem Gliede empfinden, das 
langst amputiert worden ist; die Narbe reizt den Stumpf des Nerven, und die 
dadurch bedingte Schmerzempfindung wird in das Organ verlegt, von dem die 
Fasem dieses Nerven normalerweise entspringen, ahnlich 'Wie ein StoB gegen den 
Ellenbogen (Musikantenknochen) entsprechende Empfindungen nicht an der 
Stelle des getroffenen (Ulnar-) Nerven, sondem im Gebiet seiner Ausbreitung, 
in der Hand, auslOst 1). 

So besteht iiber die Richtigkeit des M iillerschen Gesetzes in seiner urspriing
lichen, einfachen Form heute kein Zweifel mehr, und fraglich ist nur, ob sich seine 
Giiltigkeit noch weiter, namlich auch auf die einzelnen N ervenfasern erstreckt. 

Kein geringerer als Helmholt:t: hat diese Anwendung in groBem MaBstabe 
versucht. Jeder einzelne Sinn 'Vermittelt uns ja mehrere, der Art nach verschiedene 
Empfindungen, die zusammen wohl eine 'Von den iibrigen Sinnen abgeschlossene, 
einheitliche Gruppe bilden, unter sich abEr ungleichartige Erlebnisse bedeuten. 
Entspricht jedem BewuBtseinszustand und mithin auch jeder Empfindung eine ihr 
eigentiimliche nervose Erregung der Himrinde, und hangt jede solche Him
rindenreizung 'Von der eines besonderen Sinnesnerven unmittelbar ab, so miissen 
die zahlreichen Fasem des Sehnerven z. B. unter sich ungleichartig, jede also 
spezifisch sein. Jede wiirde dann - nach der Peripherie zu - einem Reiz 
und - nach dem Zentrum zu - einer bestimmten Gesichtsempfindung zugehoren, 

1) Man spricht deshalb auch von einer "exzentrischen Projektion der SinneBempfindungen". 
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und del' Sehapparat als Ganzes diirfte in Wahrheit nicht als ein Sinnesorgan 
aufgefaBt werden, sondern als eine Vielh ei t solcher Organe - so etwa wie man in 
einer Geige ohne Sch",'ierigkeit die Vereinigung von vier Streichinstrumenten 
erblicken kann. 

Wir werden spateI' sehen, daB diese von Helmholtz entwickelte Auffassung 
zweifell03 viel Richtiges enthalt. Wohl sichel' zerfallen die einzelnen Sinnesnerven 
in mehr oder mindel' zahlreiche Fasern von verschiedener Bedeutung und ver
schiedener Bestimmung. Unbewiesen und bis zu einem gewissen Grade auch 
unwahrscheinlich ist nur die letzte Folgerung der ganzen Anschauung: daB nam
lich - anatomisch - jedH Empfindung eine bestimmte Faser vorbehalten und 
daB - physiologisch - jede von diesen Fasern nur einer einzigen Erregungsform 
fahig ware. Nach dem heutigen Stande unseres Wissens ist es zum mindesten 
moglich, daB die einzelnen Sinnesnervenfasern je nach der Art ihrer Erregung 
qualitativ verschiedene Empfindungen auslosen - ebenso, urn im Bilde zu bleiben, 
wie sich auf derselben Saite eines Streichinstruments verschiedene Tone erzeugen 
lassen. 

Schon dadurch wiirden die Empfindungsmoglichkeiten, denen die vorhan
denen anatomischen Elemente dienen konnen, auBerordentlich vermehrt werden. 
Dazu kommt abel' noch, daB aus der gleichzeitigen Tatigkeit mehrerer 
N ervenfasern sichel' noch weitere neue Empfindungen hervorgEhen, die psycho
logisch keineswegs auf die bloBe Vermischung mehrerer "Grundempfindungen" 
zuriickgefiihrt werden diirfen. 

Bin Beispiel mag Ihnen das klar macheD. Das M tillersche Gesetz bestatigt 
sich, wie gesagt, in reins tel' Form auf dem Gebiete des Geschmackssinnes. Hier ist 
offenbar ganz im Helmholtzschen Sinne jeder Grundempfindung fine eigene 
Aufnahmestatte und eine eigene Leitung vorbehalten. Geschmacksempfindungen 
werden ausgelost durch Fliissigkeiten, die in del' MundhOhle die sogenannten 
Geschmacksknospen beriihren. Hier wird, da sich urn die Geschmacksknospen 
NHvenfasern verzweigen, del' chemische Reiz in eine nervose Erregung umgesetzt. 
Nun hat sich wahrscheinlich machen lassen, daB den vier hauptsachlichsten 
Geschmacksqualitaten: sauer, sliB, salzig und bitter verschiedene Arten von 
Geschmack8kn03pen entsprechen. Also hatten wir auch hier eigentlich vier 
Sinnesorgane vor uns, deren jedes eine eigene Aufnahmestatte, eine eigene Leitung 
und somit wohl auch eine eigene Rindenvertretung be sit zen diirfte. Nur raum
lich sind diese vier Organe in einem Instrument vereinigt worden. 

Werden nun mehrere Geschmacksknospen von verschiedener Art gleichzeitig 
gereizt, so entsteht, wie gesagt, eine neue Empfindung, die aber ebenso einfach 
und einheitlich ist wie die "Grundempfindungen" selbst. Es hieBe den Tat
sachen Gewalt antun, wollten wir sie etwa auf das gleichzeitige Bestehen ver
schiedener BewuBtseinszustande zuriickfiihren. Sie werden ohne weiteres zu
geben, daB wir keineswegs immer den besonderen Geschmack einer Speise in 
seine Bestandteile auflosen und in jedem FaIle angeben konnen, auf welche 
Weise sich siiB und salzig z. B. mischen. Dabei kommt noch in Betracht, 
daB das, was wir Geschmack nennen, in Wirklichkeit zum groBen Teil auf Rech
nung des Geruchsorgans gesetzt werden muB. Trotzdem ist die Geschmacks
empfindung einheitlich; das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer physiologischer 
Zustande wirkt hier auf die Psyche nicht im Sinne einer Addition, sondern in dem 
einer vollkommenen Verschmelzung. 

Oder wenn wir den Tatbestand noch anders ausdriicken wollen: wir merken 
einer Empfindung nicht an, ob i'ie clurch einen physiologisch einheitlichen Reiz 
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oder durch die gleichzeitige Inanspruchnahme mehrerer nervoser Leitungen her
vorgebracht wird. Es ist Idar, daB sich die Zahl der Empfindungsmoglichkeiten 
auf diese Weise ins Unendliche vermehren kann, ohne daB die rein anatomische 
Gliederung besonders weit getrieben zu sein brauchte. Schon die einzelne 
Nervenfaser kann, wie wir sahen, wahrscheinlich verschiedene Erregungsformen 
lei ten und dem BewuBtsein verschiedene Empfindungen vermitteln; kommen 
dazu noch neue Wahrnehmungen, die auf der gleichz3itigen Erregung mehrerer 
Nervenfasern beruhen, so mussen sich sehr zahlreiche Empfindungen eines Sinnes 
mit verhiiltnismaBig geringen anatomischen Mitteln bestreiten lassen. 

Geschmnckskno.pe 
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Aus "Stohr, Lehrbuch der Histologie". 
Stuck eines senkrechten Schnittes der Papilla foliata eines Kaninchens. 220mal vergr. Bei + 

sieht man die intergemmalen Fasern auf einer Geschmacksknospe aufliegend. 

Die Erkliirung dieser Erscheinungen bereitet, soweit man in diesem Zusammen
hang von Erklarungen uberhaupt reden kann, gar keine Sehwierigkeiten. Selbst
verstandlich ist der Zustand des Gehirns, der dureh die gleichz3itige Tatigkeit 
mehrerer sensorischer Nervenfao;ern herbeigefiihrt wird, grundverschieden von 
dem, der auf die Erregung jeder einz3lnen Faser folgt . Versehiedenen Gehirn
zustanden sollen aber aueh ungleiehe seelisehe Erlebnisse entsprechen. Das ist 
hier offenbar auf doppelte Weise moglieh: entweder im Sinne einer Doppelempfin
dung oder aber in dem einer neuen Wahrnehmung, die mit den beiden Grund
€mpfindungen niehts gemein hat. Welche von beiden Moglichkeiten verwirk
licht wird, kann lediglich die Selbstbeobachtung entseheiden; es ist ein Denk
fehler, wenn flir physiologisch zusammengesetzte Zustande aueh psychologisch 
Mischzustiinde gefordert werden. Seelisches und korperliches Geschehen bleiben 
inkommensurabel. Erinnern Sie sich, daB wir fur jede Empfindung wie fur aIle 

Bumke. Psychoiogiscbe VOriesUDg€>D. 2. Auf\. 4 
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psychischen Erscheinungen irgendwelche ihnen zugeordnete Vorgange in sehr 
ausgedehnten Abschnitten des gesamten Gehirnmantels schon friiher in Anspruch 
genommen haben. Unter dieser Voraussetzung bereitet es gewiB keine Schwierig
keiten, in dem gleichzeitigen Vorhandensein von zwei verschiedenen Zustanden 
das Korrelat ganz neuer BewuBtseinserscheinungen zu erblicken, die keinem 
der beiden Teilzustande entsprechen. 

Sie werden spater sehen, wie notwendig ein Einblick in diese Zusammen
hange ist. Die ganze Physiologie und Psychologie des Farbensehens ist nur unter 
der Voraussetzung verstandlich, daB zusammengesetzte physiologische Vorgange 
neue und einheitliche Empfindungen erzeugen. Aber gerade auf dem Gebiete 
des Gesichtssinnes werden wir iihnlichen Auffassungen einen noch viel groBeren 
Spielraum gewahren miissen. Sie wissen wohl, daB uns das Auge (im Verein mit 
dem Tastsinn) die Raumanschauung vermittelt. Die Tatigkeit, die es dabei -
physiologisch betrachtet - entfaltet, ist reeht verwickelt, die Wirkung dieser 
Tatigkeit auf das Be"\\'UBtooin aber ist einheitlich: ein Gegenstand erscheint in 
bestimmter Gestalt, als groB, klein, nah oder fern. Und diesem einfachen seelisehen 
Erlebnis entsprechen nicht bloB zusammengesetzte, sondern sogar zeitlich aus
einandergelegte physiologische Vorgange, die da, 'Wo sie isoliert auftreten, Wirkungen 
auf das BewuBtsein ausiiben, die mit diesem Ergebnis ihrer Zusammenarbeit 
gar niehts gemein haben. Wir kommen daraui spater noch zuriick. Halten Sie 
heute fest, da 13 s ehr verwic kel te Vorg ange innerhal b d er physisch en 
Reihe auf seelische m Ge biete einfache und einhei tliche Erschei
nungen veranlassen konnen. 



IV. Vorlesnng. 
Reiz und Empftndung. Gehors- und Beriihrungsempftndungen. 
Wir haben uns in der letzten Stunde iiber €inige allgemeine Eigenschaften 

der Empfindungen verstandigt und waren dabei stehen geblieben, die Beziehungen 
zwischen den Wahrnehmungen und ihren korperlichen Voraussetzungen im Gehirn 
zu erortern. Wir wollen heute einen Schritt weiter gehen und die Frage aufwerfen, 
in welcher Weise die Empfindungen von den physikalischen und chemischen 
Reizen der AuBenwelt gesetzmaBig abhangen. 

Hier ist zunachst die sehr groBe Empfindlichkeit unserer Sinne hervorzuheben. 
Sie iibertrifft fast iiberall die Leistungsfahigkeit auch der feinsten mechanischen 
Einrichtungen um ein Vielfaches. So unterscheiden manche Tiere mit ihrem Geruch 
Nahrungsstoffe, die der chemischen Analyse als durchaus gleichartig erscheinen. 
Langley hat festgestellt, daB auf optischem Gebiete eine Energie gerade noch 
ausreicht, um eine Lichtempfindung hervorzurufen, die in der Mechanik nicht 
mehr als den fiinfunddreiBigten Teil eines Milligramms um den millionsten Teil 
eines Millimeters zu heben vermochte; und nach Wien wiirde die Arbeit, die uns 
einen Ton von 3200 Schwingungen noch wahrnehmen laBt, nur 1/200-millionstel Milli
gramm um ein millionstel Millimeter zu heben imstande sein. 

Aber das sind Einzelheiten, denen kaum mehr als eine spielerische Bedeutung 
zukommt. Grundsatzlich wichtig dagegen ist die Frage, ob innerhalb eines 
Sinnes gesetzmaBige Beziehungen zwischen der Intensitat der Empfin
d ungen und der Star ke der ihnen entsprechenden Reize bestehen. Man nennt 
den Reiz, der gerade noch ausreicht, um eine Empfindung hervorzurufen, die 
Reizsch welle 1), und bezeichnet den, der eine fUr das BewuBtsein noch wahr
nehmbare Steigerung nicht mehr zulaBt, als Reizhohe. Es ist klar, daB sich die 
beiden Endglieder dieser Reihe, sowohl auf physischem wie auf seelischem Gebiete, 
durch. belie big viele Dbergange verbinden lassen. Zu fragen bleibt nur, ob die 
entsprechenden Stufen beider Leitern immer gleich groB sind oder ob sie sonst 
in irgendwelchen Beziehungen zueinander stehen. 

Das ist die Frage, die E. H. Weber durch systematische Untersuchungen 
zu beantworten gesucht hat. Ihr Ergebnis war das sogenannte We bersche 
Gesetz, nach dem es fur die Anderungen der Empfindungsstarke 
nich t auf die absolute, sondern auf die relative Zunah me des Reizes 
ankommen oder, anders ausgedriickt, nach dem die relative Unter
schiedsempfindlichkeit konstant sein sollte. 

1) Auf akustischem Gebiete z. B. konnen Sie den Schwellenwert leicht feststellen, wenn 
Sie die Entfernung bestimmen, in der Sie das Ticken Ihrer Taschenuhr gerade noch horen; Sie 
werden dabei eine Erfahrung machen, die uns spiiter beschiiftigen solI: daB niimlich diese Ent
fernung kleiner ist, wenn Sie sich bei diesem Versuche der Uhr allmiihlich nahern, als wenn 
Sie sie von Ihrem Ohre entfernen. 

4* 
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Was heiBt das? Wenn Sie die Reiz3chwelle fiir den Tastsinn feststellen und 
kleinste Gewichte auf Ihre Handflache legen, so werden Sie diese Belastung dann 
zuerst wahrnehmen, wenn sie etwa 2 Milligramm ausmacht. Und nun wollen Sie 
wissen, urn wieviel der Reiz - hier also das Gewicht - wachsen muB, damit eine 
neue, von der ersten verschiedene Empfindung auftritt. Dazu miissen Sie nicht 
etwa zu den ersten 2 Milligramm wiederum 2 Milligramm hinzufiigen; diesmal reicht 
ein Bruchteil der Reizschwelle aus. Dieser Bruchteil betragt fiir den Tastsinn 
etwa ein Drittel. Der erste Reizzuwachs, der als solcher gerade bemerkt wird, 
ist 1/3.2 Milligramm, und das zweite Glied der Reizskala, dem eine neue, 
von der durch das erste ausgelOsten verschiedene Empfindung entspricht, ist 
(2 + 2 . 1/3) = 2 (1 + 1/3) = 2 . 4/3 Milligramm. Und so geht es fort. Mit den Aus
gangi3reiZ9n vergroBert sich auch der notwendige Reizzuwachs; hatten Sie urspriing
lich 100 Gramm auf Ihre Hand gelegt, so konnen sie von diesen 100 Gramm erst 
ein Gewicht gerade unterscheiden, das 133 1/ 3 ausmacht; jetzt miissen Sie also 
zu dem urspriinglichen Gewicht ein neues hinzufiigen, das die "Reizschwelle" 
des Tastsinnes urn ein Vielfaches iibertrifft. 

Dieses sogenannte We bersche Gesetz ist Ihnen in seiner allgemeinen Form 
allen gelaufig. Sie wissen, daB die Empfindlichkeit un serer Sinnesorgane relativ 
ist, daB eine Kerze, die des Abends einen dunklen Raum hinreichend erhellt, 
bei Tage im Sonnenlicht iiberhaupt nicht leuchtet, und daB eine Fliisterstimme, 
mit der wir uns im Krankenzimmer gut verstandigen konnen, in dem Stimmen
gewirr einer groBen Gesellschaft untergeht. Neu war nur die Erkenntnis, daB 
der Zuwachs, den der Reiz erfahren muB, damit die nun erzeugte Empfindung 
VOll der garade noch unterschieden werden kann, die dem Ausgang3reiz entspracR, 
daB dieser Zuwachs stets den gleichen Bruchteil des vorherigen Reizes aus
machen soIl 1). 

Wir wollen gleich hinzufiigen, daB das We bersche Gesetz sich seit seiner 
Aufstellung einige Anderungen hat gefallen lassen miissen. Fiir ganz schwache 
und sehr starke Reize bedarf es gewisser Einschrankungen, und auch innerhalb 
des dazwischenliegenden, mittleren, groBen Gebietes erleidet es Ausnahmen, die 
zum Teil von der Art der Untersuchungsmethode abhangen. 1m groBen und ganzen 
aber konnen Sie an der Giiltigkeit dieses Gesetzes festhalten. 

Das bedeutet gewiB eine wertvolle physiologische Erkenntnis, an der auch 
die Psychologie lebhaften Anteil nehmen wird. Bedeutet diese Erkenntnis aber 
zugleich auch eine Briicke von der materiellen zur seelischen Welt; ist 
hier wirklich der Schleier, der die Beziehungen beider Reihen fiir immer zu bedecken 
schien, an einer Stelle geliiftet worden? 

Fechner, der Begriinder der Psychophysik, hat das geglaubt, Er hat den 
mathematischen Beweis dafiir anzutreten versucht, daB gesetzmaBige Beziehungen 
zwischen der Skala der Reize und der Stufenleiter der Empfindungen bestiinden, 
und hat als das Ergebnis dieses Beweises nichts Geringeres verkiindet als eine 

1) Diese Gesetzmi1Bigkeit ist z. B. fiir den Gesichtssinn durch eine Feststellung der 
Asbronomen auf eine geradezu iiberraschende Weise bestiitigt worden. Man hatte seit langem 
zwischen Sternen erster, zweiter, dritter Ordnung unterschieden und dabei natiirlich die eigene 
subjektive Empfindung als MaBstab benutzt. Als man dann spiiter dazu iiberging, die Leucht
kraft der Gestirne photochemisch zu bestimmen, ordneten sich die 0 bj ek ti ven Helligkeiten 
der Sterne verschiedener Ordnung in ihrer Gesamtheit zu einer geometrischen Reihe. Also 
wieder eine Konstanz der relativen Unterschiedsempfindlichkeit, und zwar hat schon Fechner 
anniihernd richtig berechnet, daB ein eben merklicher Unterschied immer dann eintrete, wenn 
das stiirkere Licht das schwiichere um etwa 1/100 iibertreffe. 
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"psychophysische MaBformel", eine zahlenmaBige Beziehung, die beim 
tJbergang des physischen in das seelische Geschehen regelmaBig nachweisbar sein 
sollte. Diese Formel lautet: Ex: Ey = Log. Rx: Log. Ry; die Empfindungen 
sollten sich zueinander verhalten wie die Logarythmen der Reize. 

Ich will Ihnen diesen mathematischen Beweis nicht mitteilen; denn er ist 
falsch. Aber ich will Ihnen wenigstens sagen, wo der Fehler lag, weil die Erkennung 
dieses Fehlers ffir die Psychologie grundsatzlich wichtig ist. Er besteht einfach 
darin, daB eine solche Formel, ein zahlenmaBiges Verhaltnis zwischen physischer 
und seelischer Welt uberhaupt aufzufinden versucht wird. Wie in alIer Welt solI 
eine Rechnung imstande sein, die Empfindungen mit irgend etwas zu vergleichen, 
wenn sie nicht die Empfindungen als meBbare GroBen einstellt. An diesem 
Punkt wollen wir uns den Beweis doch einmal ansehen. Fechner behauptet -
und das ist eine wichtige Voraussetzung seiner ganzen Rechnung -, die 
Empfindungen wuchsen in arithmetischer Progression, die erste, die zweite, die 
dritte yerhielten sich zueinander wie 1:2:3. Das ist bIsch, Empfindungen 
konnen wir nicht messen, und was wir nicht messen konnen, das konnen 
wir auch nicht rechnerisch vergleichen. GewiB sind die einzelnen Glieder auch 
in der Empfindungsreihe verschieden, aber es ist eigentlich schon irrefuhrend, 
wenn wir das auch in der Psychologie einen Unterschied der Intensitat 
nennen. Der Starke nach verschieden sind, streng genommen, nur die Reize; 
was wir seelisch (als Empfindung) erleben, wenn ein lauter Ton auf einen 
leisen folgt, das ist schlechthin "verschieden" und weiter nichts. Nur weil 
wir wissen, daB diesen verschiBdenenEmpfindungen verschieden star keRei:t:e 
entsprechen, glauben wir von einer Intensitat auch der Empfindung sprechen 
zu dfirfen. In Wirklichkeit kann die Wahrnehmung eines schwachen Lichtes inten
siver, d. h. deutlicher, bewuBter sein als die eines sehr hellen. Oder nehmen 
Sie andere Beispiele: ob Sie mit kleinen Gewichten die Tastempfindung der 
Haut oder etwa mit elektrischen Gliihbirnen die Lichtempfindlichkeit des Auges 
prufen, stets werden Sie mit jedem genugend groBen neuen Reiz eine neue Emp
findung erzeugen, aber niemals werden Sie behaupten durfen, daB die neue um so 
und soviel starker sei als die alte. ZahlenmaBige Beziehungen bestehen nur zwischen 
den Reizen, eine Messung der Empfindungen ist in aIle Ewigkeit unmoglich. 

Damit hat ten wir die wichtigsten allgemeinen Eigenschaften der Empfindungen 
besprochen, und es bliebe nur ubrig, die bisher erorterten Gesetze bei den einzelnen 
Sinnesorganen aufzusuchen und sie auf diese Weise hie und da zu erganzen. 

Wir beginnen dabei am zweckmaBigsten mit den Gehorsempfindungen, 
weil sie diese Regeln in besonders durchsichtiger Form erkennen lassen und Ein
schrankungen nirgends erforderlich machen. 

Sie wissen, daB unser GehOrorgan durch periodische Schwingungen der Luft
molekiile erregt wird, und Sie erinnern sich aus der Physik, daB wir nach Form 
und Dauer regelmaBige Schwingungen als Ton oder Klang, unregelmaBige dagegen 
als Gerausch empfinden. Auch der Aufnahmeapparat dieses Stimmorganes ist 
Ihnen bekannt. Das auBere Ohr stellt einen Schalltrichter dar, durch den die 
Luftschwingungen schlieBlich bis zum Trommelfell vordringen. Die Schwingungen 
dieser Membran werden im Mittelohr durch einen in den Gehorknochelchen 
gegebenen Hebelapparat auf das eigentliche, innere Ohr ubertragen. Dieses liegt 
in einer knochernen Kapsel, der sogenanntenSchnecke, deren Einrichtung ich mir 
erlauben mochte, der Einfachheit halber etwas schematisch darzustellen. Denken 
Sie sich einen in dieser knochernen Kapsel eingeschlossenen Schneckengang (dessen 
tatsachlichen Bau im Durchschnitt Abb. 18 wiedergibt) mit Flussigkeit gefiillt, 
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auf die (durch ein membranoses Fenster) die Bewegung der Gehorknoehelehen 
sehlieBlieh iibertragen wird, und stellen Sie sieh dann weiter vor, in dem Sehneeken
gang sei eine Membran naeh Art einer Wendeltreppe so ausgespannt, daB ihr 
Durehmesser von dem einen Ende zum andern zunehmend schmaler wird. Diese 
Membran, die natiirlich in der Fliissigkeit mitsehwingen muB, dient den auf
nehmenden nervosen Elementen, den Gehorzellen, als Stiitzpunkt, und diese 
Zellen wiederum stehen mit den Fasern in Verbindung, die in ihrer Gesamtheit 
den Gehornerven ausmachen. Nun besitzen wir gute Griinde, diese Membran 
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windung. 

aufzufassen als eine Verbindung sehr zahlreieher Saiten von versehiedener Lange, 
deren jede auf einen bestimmten Ton abgestimmt ist und deshalb mitschwingt, 
wenn dieser Ton das Ohr trifft. Das ist der wesentliche Inhalt der "Resonanz
hypothese" von Helmholtz. Sie sieht in den versehiedenen Tonhohen einen 
Teilfall des Gesetzes von der spezifischen Energie der Sinnesnerven. Jede Saite 
der erwahnten Membran wiirde ihre eigene Erregung auf eine bestimmte, mit 
ihr direkt verbundene Horzelle iibertragen, in der dann die mechanische Erregung 
in eine nerovse umgesetzt und nun auf einer eigenen, nur fiir sie vorhandenen Bahn 
einer besonderen zentralEm Endstatte zugeleitet wiirde. 

Ieh will Ihnen nieht verschweigen, daB gegen diese Helmholtzsche Theorie 
gewisse Bedenken erhoben worden sind, und will wenigstens die Moglichkeit 
zugeben, daB sie durch eine neuere Anschauung - die sogenannte Schallbildtheorie 
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von Ewald - ersetzt werden muB. An dem Verstandnis des gesamten Vorganges 
wiirde dadurch aber nichts geandert werden; denn sein Wesen ist lediglich in dieser 
eigentiimlichen Zerlegung des Gehororganes in sehr viele Einzelorgane gegeben. 
Wir werden gleich sehen, daB auch yom Standpunkte der Relmholtzschen 
Theorie aus mit der Erregung einer einzigen Faser der Basilarmembran praktisch 
nur ganz ausnahmsweise gerechnet werden kann - denn so reine, einfache Tone 
kommen selten vor -, und unter dieser Voraussetzung besteht zwischen beiden 
Theorien kein grundsatzlicher Unterschied. In beiden Fallen wiirden bestimmte 
physikalische Zustande der Membran bestimmte nervose Elemente in Tatigkeit 
setzen, und in beiden Fallen ware somit die Mannigfaltigkeit der Gehorsempfin
dungen auf eine Gliederung des nervosen Aufnahmeapparates zuriickzufiihren, 
die das Gesetz von der spezifischen Energie der Sinnesnerven auch in seiner erwei
terten Form auf eine neue und geradezu elegante Weise bestatigen wiirde. 

Die ganze Erklarung ist so ungezwungen, daB sie schon deshalb sehr iiber
zeugend wirkt, aber ich will doch noch hinzufiigen, daB, gewissermaBen als Probe 
auf das Exempel, ein weiterer Beleg fiir ihre Richtigkeit von der Pathologie geliefert 
wird. Es gibt Krankheiten des inneren Ohres, durch die das Saiteninstrument, 
das Sie soeben kennen gelemt haben, verstimmt wird. Die betreffenden Kranken 
horen dann andere TonhOhen als gesunde Menschen - offenbar, weil infolge einer 
physikalischen Anderung der Membran einzelne Saiten bei solchen Tonen mit
schwingen, die urspriinglich nicht ihnen, sondem anderen Saiten zugeordnet 
waren. Das wiirde schon deshalb wenigstens bei musikalischen Leuten zu einem 
empfindlichen Zustand fiihren miissen, weil die Membran natiirlich niemals ganl!! 
gleichmaBig verandert, also um so und so viel Tone niedriger oder hOher gestimmt 
werden wird. Wenn Sie nun noch dazuhalten, daB das andere Ohr nicht ent
sprechend erkrankt, so konnen Sie sich das qualende Ergebnis dieses Zustandes 
ohne weiteres ausmalen. 

Bei alledem habe ich schon die aus der Physik gelaufige Tatsache voraus
gesetzt, daB der einzige Artunterschied zwischen den verschiedenen einfachen 
GehOrsempfindungen in ihrer Rohe gelegen ist, und daB diese TonhOhe von der 
Schwingungszahl abhiingt. Wir sind durchschnittlich imstande, Schallwellen 
wahrzunehmen, deren Schwingungszahlen mindestens 10-11 und hOchstens 40000 
in der Sekunde betragen. Je geringer die Schwingungszahl wird, um so mehr 
verliert die dadurch hervorgebrachte Empfindung den Toncharakter, und sehr 
schnelle Schwingungen nehmen wir iiberhaupt nicht wahr. 

Im iibrigen wissen Sie, daB das Unterscheidungsvermogen fiir verschiedene 
TonhOhen individuell stark schwankt, daB musikalische Menschen gerade darin 
von unmusikalischen wesentlich abweichen, und daB die Leistungen in dieser 
Hinsicht durch .Dbung erheblich verbessert werden konnen. VerhiiltnismaBig 
selten sind bekanntlich Menschen, die eine absolute Tonschiitzung besitzen und 
ohne weiteres angeben konnen, welcher Ton auf einer Geige oder auf einem Klavier 
z. B. hervorgebracht worden ist. 

Schon vorhin habe ich erwahnt, daB reine einfache Tone selten vorkommen. 
Wir Mnnen sie durch die Stimmgabel mit Vorsatz eines auf den Grundton ab
gestimmten Resonators erzeugen, aber von den gebrauchlichen Musikinstru
menten liefert sie eigentlich nur die FlOte. nberall sonst begleiten, wie Sie aus 
der Physik wissen, den Grund ton mehr oder minder zahlreiche Obert6ne, 
hOher gelegene Tone, die leise mitklingen, und deren Schwingungszahlen in einem 
verhaJtnismiiBig einfachen Zahlenverhiiltnis zu dem des Grundtones stehen. Diese 
Obert one machen das aus, was wir die Klangfarbe des Tones nennen; auf dem 
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Wechsel ihrer Zusammensetzung beruht der Ihnen allen geHiufige Unterschied, 
der zwischen finem auf der Geige und demselben auf dem Klavier erzeugten 
Tone besteht. Was aber die Nichtmediziner unter Ihnen nicht wissen werden, 
das ist die Tatsache, daB auch die Vokale der menschlichen Stimme auf gaEz ahn
liche Weise zustande kommen, wahrend - das mochte ich gleich hinzufiigen - die 
Konsonanten physikalisch Gerausche in dem vorhin bestimmten Sinne darstellen. 

Piir psychologi~che Zwecke wichtiger ist die Dberlegung, daB die Tone, die 
wir auf dfmKlavier z. B. durchAnschlagen einerTaste erzeugen, auf viele Mens chen 
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Abb. 19. 
Aus "Stohr, Lehrbuchder Histologie". 
Kleines Lamellen-Korperchen aus dem 
Mesenterium einer Katze. 50 mal vergr. 
Die zwischen den Kapseln gelegenen 
Zellen sind an ihren dunkelgezeichneten 
Kernen zu erkennen. Man sieht das 
Nervenmark bis zum Innenkolben 

reichen. 

einfach und einheitlich wirken, mag auch die 
physikalische Priifung ihre Zusammensetzung 
aus Grundton und Obertonen noch so sicher 
erweisen. Zwar konnen sehr musikalische 
Menschen eine gewisse Unterscheidung mit 
dem Ohre vornehmen, aber das andert nichts 
an der Tatsache, daB hier wieder physio
logische Vorgange, deren jedem eine einfache 
Empfindungentspricht, da, wo sie zusammen
treffen, eine neue, aber ebenso einfache und 
einheitliche Empfindung in unserem BewuBt
sein erzeugen. Sie werden dieser bereits friiher 
erorterten Erscheinung in Loch viel ausge
sprochenerer Form begegnen, wenn wir in der 
nachsten Stunde die Gesichtswahrnehmungen 
behandeln. 

Damit wollen wir dieses Gebiet verlassen 
und uns der groBen Gru ppe der T a s t - , 
Druck-, Schmerz- und Temperatur
em p find ung en zuwenden. Es ist nur 
historisch begri:indet, wenn wir in diesEm 
Zusammenhange von eioem einheitlichen 
Sinnesorgan spre chEn; in Wi rklichkeit 

besitzt beir:ahe jede der genannten Empfindungen ein eigenes Organ. 
Der BewE'is fiir diese Behauptung ist leicht zu fiihren. Untersuchen Sie mit 

einer spitzen Stahlfeder, die gegebenenfalls erwarmt oder abgeki:ihlt war, die Haut 
Ihres Korpers an irgendeiner Stelle, so werden Sie schon bei leisen Beri:ihrungen 
qualitativ verschiedene Punkte feststellen konnen, die man als Druck-, Schmerz-, 
Warme- und Kaltepunkte be zeichnet. An jedem dieser Punkte liegt unter der 
Haut ein spezifisches Sinnesorgan, von dessen Ban Ihnen die Abbildnng dort eine 
ungefahre Vorstellnng geben mag (Abb. 19). Hier wird der mechanische oder der 
thermische Reiz in einen nervosen umgesetzt nnd in hier entspringenden Nerven
fasern dem Zentralsystem zugelEitet. GewiB empfindet man Beriihrungen, Schmerz
und Temperaturreize an jeder Stelle des Korpers, aber Sie mi:issen bedenken 
einmal, daB diese Sinnespunkte in der Hant ziemlich dicht gelagert sind, und 
ferner, daB sie selbstverstandlich auch mittelbar, von benachbarten Hautteilen 
am" erregt werden konnen. 

Halten Sie also fest: wir haben in der Haut vier 1) Sinnesorgane, deren jedes 
seine eigene Aufnahmestatte und dementsprechend seine eigene Leitung zur Zentral-

1) Nach der Auffassung mancher Physiologen handelt es sich um drei Organe, indem die 
Schmerzempfindung als eine von Unlustgefiihlen begleitete maximale Reizung der Druckpunkte 
aufgefaBt werden soIl. 
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stelle besitzt - ein neuer Teilfall des Gesetzes von der spezifischen Energie der 
Sinnesorgane. Denn auch die nicht ad iiquate, die mechanische Reizllng der 
Temperaturpunkte z. B., ja sogar die Erregung der Kaltepunkte mit warmen 
Metallspitzen fiihrt stets zu der fiir diese Punkte spezifischen Empfindung. 

Nun besitzen wir aber nicht bloB in der Haut sensible Nerven, sondern in 
unserem ganzen Korper iiberhaupt. Gewohnlich spiiren wir nicht viel von ihnen, 
aber ein erkranktes inneres Organ oder ein FremdkOrper im Auge z. B. iiberzeugen 
uns leicht, daB auch die Schleimhaute ebensowohl wie die Organe des Brustkorbs 
und des Bauches imstande sind, Empfindungen aller Art auszulosen. Ganz frei 
von diesen Empfindungen ist auch der gesunde Mensch selten. Sie klingen dauernd 
leise mit an und liefern so, ohne einen starkeren BewuBtheitsgrad zu erreichen, 
einen Bestandteil de!3sen, was wir SelbstbewuBtsein nennen. Ein freilich un
bestimmtes BewuBtsein unserer Korperlichkeit begleitet uns in allen Lebenslagen 
und bildet einen nicht fortzudenkenden Teil unserer Personlichkeit. 

Viel deutlicher freilich sind die Beweise, die die Pathologle fur das Vorhanden
sein dieser sensiblen Nerven liefert. Wer von Ihnen je eine schmerzhafte korper
liche Krankheit - eine Brustfellentziindung oder was es sonst war - durchgemacht 
hat, weiB, daB abnorme und unangenehme Organempfindungcn die Erkrankung 
des betreffenden Korperteiles sogar iiberdauern konn€ll. Sehr haufig folgt auf 
die stiirmische Phase der Krankheit eine Zeit, in der der Arzt pathologische Ver
anderungen nicht mehr nachwdsen kann, der Patient aber nichtsdestoweniger 
immer noch unter MiBempfindungen an der urspriinglich erkrankten Stelle leidet. 
Das ist psychologisch wi chtig, denn hier werden unter dem EinfluB der Auf
mer ksa mkei t Dinge bewuBt, die normalerweise unter der Schwelle des BewuBt
seins ablaufen. Da, wo greifbare anatomische Veranderungen iiberhaupt vor
gelegen hatten, ware ja immer noch an die Moglichkeit zu denken, daB den Empfin
dungen doch feinste Zustandsanderungen zugrunde Higen, die der Arzt nur nicht 
mehr findet. Aber wir Nerveniirzte Mren taglich Kranke iiber zahllose Empfin
dungen in Korperteilen klagen, die iiberhaupt niemals krank waren. Die hypo
chondrische tJberzeugung von dem Vorhandensein eines Leidens laBt sie auf 
Erscheinungen achten, die uns entgehen, und bildet sie allmahlich zu formlichen 
"Virtuosen der Tastsphare" aus, die schlieBlich ihren eigenen Herzschlag fiihlen 
und moglichst jeden Tail ihrer Verdauungstatigkeit unmittelbar beobachten. So 
entsteht auf psychischem Wege ein Krankheitsbild, das im wesentlichen durch 
qualende korperliche Empfindungen beherrscht wird. Dbrigens werden die meisten 
von Ihnen wenigstens eine Erscheinung dieser Art am eigenen Leibe erlebt haben. 
Bei Zustanden der "Oberarbeitung, der nervosen Erschopfung werden viele Menschen 
durch sogenannte "Mouches volantes" belastigt, durch kleine schwarze Punkte, 
die unregelmaBig iiber das Auge hin und her ziehen und das Lesen stOren. Wer 
dann zum Augenarzt geht, erfahrt hier, daB es sich um kleinste Bildungsfehler 
handelt, die dem Auge der meisten Menschen von Geburt an anhaften, um kleine 
Stellen in den brechenden, durchsichtigen Medien des Auges, die das Licht nicht 
hindurchlassen und deshalb als schwarze Punkte gesehen werden. Trotzdem 
sehen wir sie normalerweise nicht, wir ii.bersehen sie, weil wir nicht auf sie achten, 
und erst in der Erschopfung, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr von 
Ablenkungen freizuhalten vermogen und zugleich iiberempfindlich werden, dann 
tritt das Symptom auf. 



V. Vorlesnng. 

Tast- und Gesichtsempfindungen. Raum- und Zeitanschaunng. 
Wir hatten uns in der letzten Stunde mit den Tast-, Temperatur- und Schmerz

empfindungen beschaftigt und bei dieser Gelegenheit einen weiteren Sonderfall 
des Gesetzes von der spezifischen Energie der Sinnesorgane kennen ge1ernt. Jeder 
Empfindungsart stehen eigene Endorgane in der Raut zul' Verfiigung, und nur die 
aus ihnen entspringenden Nervenfasern gehen in del' Vel'einigung zu sensib1en 
Nel'ven eine rein auBer1iche Verbindung ein. 

Reute wollen wir nun einen Schritt weitergehen und eine neue Form der 
Anwendung dieses Gesetzes besprechen, die Ihnen iibrigens allen gelaufig ist, 
und die Sie sich nur noch nicht k1argemacht haben werden. Sie konnen die 
Bel'iihrung des klein en Fingers Ihrer Rand von der des vierten unterscheiden, 
Sie vermogen mit anderen Worten jede Beriihrung zu 10 ka lisieren. Die Genauig
keit dieser Loka1isation fl'eilich unterliegt individuellen, ortlichen und zeitlichen 
Schwankungen. In der Unterscheidung der vierten und fiinften Zehe sind keines
wegs aIle Menschen ganz sicher; am Riicken empfinden wir zwei Beriihrungen 
erst dann als getrennt, wenn die getroffenen Hautpunkte mindestens 7 Zentimeter 
auseinanderliegen, wahrend an del' Wange eine Entfernung Von einem halben Zenti
meter schon ausreicht; in der Ermiidung endlich werden diese Leistungen iiberall 
schlechter und durch Ubung konnen sie verbessert werden. Man kann das aIles 
auf eine einfache Weise ziemlich genau feststellen. Man beriihrt die Raut mit 
den beiden Spitzen eines Zirkels gleichzeitig und erzielt damit natiirlich solange 
eine einfache Beriihrungsempfindung, als del' Zirkel geschlossen ist; aber auch bei 
geoffnetem Zirkel bleibt es zunachst bei dieser einfachen Empfindung; bis beide 
Spitzen gerade soweit voneinander entfernt worden sind, wie es der Empfindlich
keit der untersuchten Hautstelle entspricht. Man nennt die so abgegrenzten 
Bezirke "Empfindungskreise" und kann somit die mehr oder minder groBe Fahig
keit zur Lokalisation durch den Durchmesser eines solchen Tastkreises bestimmen; 
je kleiner er ist, urn so groBer ist die Empfindlichkeit. 

Das alles ist wie gesagt nur desha1b moglich, weil jedem Empfindungskreise 
eine spezifische Empfindlichkeit zukommt und die Beriihrung jeder einzelnen 
Hautstelle einen nur ihr eigentiimlichen BewuBtseinsvorgang aus16st. Darin liegt 
ein neuer Beweis fiir das M iillersche Gesetz. Ubrigens werden die physiologischen 
Erfahrungen auch hier wieder in eindringlicher Weise durch die Pathologie besta tigt. 
Die Chirurgen sind gelegentlich gezwungen, einen irgendwie entstandenen Raut
mangel dadurch zu decken, daB sie einen Rautlappen an einer benachbarten Stelle 
von seiner Unterlage 10s16sen und auf den von Raut entb16Bten Teil iiberfiihren, 
"transplantieren". Dabei werden die nervosen Verbindungen des verpflanzten 
Ijappens mitgenommen, und dementsprechend besteht ein natiirliches Ergebnis 
dieser Operation darin, daB Beriihrungen dieses Lappens zunachst an die Stelle 
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seines urspriinglichen Sitzes verlegt werden. Wer durch einen Stirnlappen z. B. 
eine neue Nase erhalten hat, sucht Beriihrungen dieses Organs zunachst an 
der Stirn; erst allmahlich lernt das BewuBtsein diese sensiblen Nachrichten 
richtig deuten. 

Diese Lehre von den "Lokalzeichen" gewisser Empfindungen, der wir hier 
zum ersten Mal begegnen, ist deshalb so wichtig, weil Rie die erste Voraussetzung 
fUr das Verstandnis der Raumanschauung enthiilt. Was geschieht, wenn viele 
benachbarte Punkte der Haut gleichzeitig beriihrt werden und so eine Summation 
von Reizen stattfindet, die auf anderen Sinnesgebieten - beim Geschmack, Geruch, 
Gehar - mit einer Zunahme der Empfindungsstarke beantwortet werden wiirde? 
Sie kennen das Ergebnis: es besteht in einer Empfindung, die von der Wirkung 
der Einzelreize weit abweicht, in der einer beriihrten, erwarmten oder abgekiihlten 
Flache. Legen Sie ein Geldstiick auf Ihre Hand oder ein Kleidungsstiick an Ihren 
Karper, niemals wird sich der BewnBtseinsvorgang, den Sie damit bedingen, 
als eine Summation von Einzelempfindungen deutenlassen. 

Freilich zur Anschauung des Raumes, zur Wahmehmung einer dreidimen
sionalen Welt wiirden wir so allein noch nicht gelangen; iiber die Flachenanschauung 
kamen wir nicht hinaus. Die Tiefenausdehnung der Karper edassen wir ja in erster 
Linie mit den Augen, aber Sie wissen wohl, daB auch blind geborene Menschen 
raumliche Vorstellungen gewinnen, und wir selbst konnen auch im Dunkeln, 
mit unseren Handen, Karpedormen edassen. Urn diesen Vorgang Ihrem Ver
standnis naherzubringen, dad ich Sie an eine Gruppe von Empfindungen er
innem, die Sie wiederum aIle kennen, von denen abel' bisher noch nicht die 
Rede war, an die Nachrichten, die wir von der Stellung unserer Glieder, von 
der Spannung unserer Muskeln und Sehnen und von dem Zustande un serer Gelenke 
erhalten. Auch diese Organe sind mit den Endigungen sensibler Nerven versehen, 
aber diese Nerven vermitteln uns gewohnlich - solange sie namlich nicht durch 
Krankheit gereizt werden - keine Beriihrungs- und keine Schmerzempfindungen. 
Der BewuBtseinsvorgang, den ihre Erregung einleitet, ist ein ganz anderer; er 
macht das aus, was man wohl am besten als "Lagegefil.hl" bezeichnet. Wir 
haben ja, auch ohne daB unser Auge darauf achtet, dauemd Kenntnis von der 
Lage unserer Karperteile, von der Stellung unserer Finger z. B., und insbesondere 
Lageanderungen, Verschiebungen in der Stellung der Glieder zueinander 
bemerken wir sofort. So stufen wir Bewegungen ab und konnen das wiedemm 
ohne Hilfe der Augen, wei! mit jedem Muskel, der ein Glied bewegt, zugleich 
ein Gegenmuskel angespannt wird, des sen volle Tatigkeit die des ersten aufhebt, 
der aber hier nur immer gerade so viel mit eingreift, urn eine zu starke Wirkung 
des ersten zu dampfen. Sie stellen sich diese Leistung am besten vor, wenn Sie 
sich daran erinnem, in welcher Weise Sie selbst ein Rad oder ein Steuermder 
mit beiden Handen lenken; auch hier wird ein Zuviel der einen Hand durch einen 
leisen Druck der andem ausgeglichen. 

Mit Hilfe dieser Einrichtung vermogen wir die GraBe eines Gegenstandes 
und seine Form durch Tasten zu erkennen. Unsere Haut vermittelt uns seine 
Flache; die dritte Dimension, seine Tiefe, gewinnen wir durch dieses Zusammen
arbeiten von Sensibilitat und Motilitat. Wir miissen unsere Finger in gewisse 
Stellungen bringen, unsere Muskeln, Sehnen und Gelenkkapseln in bestimmte 
Znstande versetzen, bis wir eine Vorstellung von dem untersuchten Karper 
gewonnen haben. DaB wir dabei eine Reihe von sensiblen Nachrichten aus dem 
Bereiche der untersuchenden Hand erhalten, ist ohne weiteres verstandlich; 
abel' es ist gut, sich klar zu machen, wie diese Nachrichten beschaffen sind. Sie 
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enthalten keine Andeutung davon, daB dieser und jener Finger in dem oder jenem 
Grade gekriimmt, dieser oder jener Muskel tatig oder untatig, diese oder jene 
Gelenkkapsel gedehnt oder erschlafft ist; sondern sie vermitteln uns schlechthin 
die Raumanschauung, vermitteln uns einen BewuBtseinsvorgang, der mit Tast
und selbst mit Lageempfindungen an Rich nichts zu tun hat. Wieder treten zahl
reiche physiologische Vorgange zusammen, um ein neues, unmittelbares Eclebnis 
zu bewirken, das kein Unbefangener als eine Summe, eine fortlaufende Reihe 
von psychischen Geschehnissen deuten wird. Die physiologischen Vorgange sind 
zusammengesetzt und fallen nicht einmal zeitlich zusammen; seelisch entspricht 
ihnen ein einheitliches und einfaches Geschehen. Es ware ganz falsch, wie es ver
sucht worden ist, die Raumanschauungunter allen Umstanden als eine intellektuelle 
Leistung, als das Ergebnis einer SchluBbildung aufzufassen. Der erwachsene 
Mensch wenigstens erlebt den Raum unmittelbar, empfindet ihn mit seinen Sinnen. 

Damit wollen wir die physiologischen Bedingungen der Raumanschauung 
zunachst verlassen und uns den Gesich tse mpfind ungen zuwenden. Wir werden 
aber noch im Verlaufe dieser Stunde zur Raumanschauung zuriickkehren, denn 
das Auge spielt bei ihrem Zustandekommen eine noch groBere Rolle als der Tastsinn. 

Ich dan Sie zunachst an einige Tatsachen erinnern, die Ihnen aus der Physik 
gelaufig sind. Sie wissen, daB wir mit unserem Auge Formen, Farhen und HeIlig
keitsgrade wahmehmen; daB man das Licht durch Prismen in Spektral£arben 
zerlegen und daB man umgekehrt (mit Hilfe des Farbenkreisels z. B.) Farben 
mischen und SO neue Farben herstellen kann. Auch daB das WeiB durch die 
Mischung aller Farben des Spektrums oder aher durch die Verbindung der 
sogenannten Komplementanarben [rot und griin (-blau), gelb und (indigo-) blau] 
entsteht, ist Ihnen gelaufig, und endlich haben Sie gehOrt, daB der physikalische 
Reiz, der all diese Empfindungen auslost, in transversalen Schwingl.lngen eines 
hypothetischen Xthers besteht. Die Art der Farbe hangt von der Wellenlange 
dieser Strahlen oder, was dasselbe besagt, von ihrer Schwingungszahl abo Nur 
Schwingungen, die sich wenigstens 400 und hOchstens 920 billionenmal in der 
Sekunde wiederholen, sind imstande, Lichtempfindungen hervorzurufen. 

Auf den inneren Bau unserer Augen gehe ich nicht naher ein; Sie sehen das 
Wesentliche an der Zeichnung (20) dort. Der groBte Teil dieses Sinnesorgans stellt 
eine Camera obscura dar, ein sehr zweckmaBig gebautes Linsensystem, -das-di~ 
Xtherstrahlen bricht und schlieBlich im Augenhintergrund - auf der Netzhaut -
ein umgekehrtes und verkleinertes Bild des gesehenen Gegenstandes entstehen 
laBt. Dieses Bild oder richtiger die Strahlen, die es zusammensetzen, losen in 
der Netzhaut einen chemischen Vorgang aus, der grundsatzlich durchaus dem 
der photographischen Platte entspricht. Die Netzhaut enthalt aber nicht bloB 
chemisch empfindliche, sondern zugleich auch nervose Elemente, Nervenzellen, 
aus denen die Fasern des Sehnerven entspringen. Es wird also zuerst der optische 
Reiz in einen chemischen und dann der chemische in einen nervosen. Vorgang 
umgesetzt. DaB sich diese nervose Erregung bis zur Rinde des Hinterhaupts 
fortpflanzt, davon war friiher schon die Rede. 

Die erste physiologische Frage, zu der die kritische Betrachtung dieser Tat
sachen drangt, ist nun die, ob und inwieweit das Gesetz von der spezifischen 
Energie der Sinnesnerven fiir den Gesichtssinn durchgefiihrt ist. 1st etwa. jeder 
Farbe ein eigener Bestandteil der Netzhaut vorbehalten, dessen Erregung ledig
lich quantitativen Schwankungen unterliegt und vom BewuBtsein stets mit 
der spezifischen Empfindung einer Fa.rbe, nur in verschiedener IJichtstarke 
beantwortet wird? 
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Die Frage, die uns mitten in den alten Streit uber die Farbentheorien hinein
fiihrt, ist durch zahlreiche sorgfaltige Untersuchungen heute so weit gefOrdert 
worden, daB die Grundlagen fUr das prinzipielle Verstandnis der tatsachlichen 
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Abb.20. 
Horizontalschnitt durch das rechte Auge. (Aus "Spalteholz, Atlas," nach Sattler.) 

Erscheinnngen gesichert erscheinen. Einzelheiten freilich sind noch strittig, aber 
fur die Psychologie besitzen diese Streitpunkte keine Bedeutung. 

Dber eines vor aHem besteht heu te kein Zweifel mehr: daB es gewisse optische 
Grundreize gibt, denen eine einfache Empfindung entspricht, daB aber diese Grund-
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reize da, wo sie zu gemeinsamer Wirkung zusammentl'eten, neue, jedoch wiederum 
einfache Empfindungen auslOsen. Diese Grundreize sind nach del' einen Auffassung 
die del' gri.men, del' roten und del' blauvioletten Farbe; nach del' anderen bestehen 
sie aus zwei gegensatzlichen Paaren, die den vorhin schon erwahnten Komplementar
fal'ben rot und griin, gelb und blau entsprechen sollen. (Dabei wird vorausgesetzt, 
daB jedem diesel' beiden Paare nul' eine Gruppe von nervosen Elementen zur Ver
fiigung stiinde, in del' sich je nach del' Art del' Erregung entgegengesetzte, namlich 
dissimilatorische odel' abel' assimilatorische Vorgange abspielten. Die empfind-

n 

IJ ---------

Abb. 21. 
Schichten der Netzhaut. (Aus "Axenfelds Lehrbuch der Augenheilkunde. ") 

I. Pigmentepithel. 
II. Stabchen und Zapfen. 

a) AuBenglieder. 
b) Innenglieder. 

III. Membrana. limitans externa. 
IV. Aul3ere Kornerschicht. 

V. AuBere granulierte Schicht. 
VI. Innere Kornerschicht. 

VII. Innere granulierte Schicht. 
VIII. Ganglienzellenschicht. 

IX. Nervenfaserschicht. 
X. Membrana limitans interna. 

liche Substanz solI dabei gewissermaBen in abwechselnder Weise bald aufgebaut, 
bald wieder zertriimmert werden.) 

Fiir psychologische Zwecke ist es, wie gesagt, gleichgiiltig, welche von beiden 
Theorien recht hat. Ob wir drei Grundelemente annehmen oder zwei und ob 
wir jedem diesel' Elemente eine einfache odeI' eine doppelte Tatigkeit zuschreiben, 
das ist unerheblich; worauf es ankommt, ist, daB sich die groBe FiiIle del' iibel'
haupt vorkommenden Farbempfindungen auf einige wenige Grundreize zuriick
fiihren laBt, die die Zahl derihnen entsprechenden Empfindungen erst auf dem 
Wege del' Mischung vermehren 1). 

1) Nach den Untersuchungen von D. Katz miissen wir iibrigens - phanomenologisch -
noch zwischen "Flachenfarben" und "Oberflachenfarben" unterscheiden. Flachenfarben sehen 
wir durch das Okular des Spektralapparates, Oberflachenfarben bei Betrachtung gefarbter 
Gegenstande. 
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Natiirlich wiirde diese Auffassung im Sinne des Gesetzes von der spezifischen 
Energie am besten durch die anatomische Feststellung gestiitzt werden, daB in 
der Netzhaut zwei oder drei verschiedene Grundelemente nachweisbar seien, 
deren Erregung jedesmal zur Empfindung einer Grundfarbe fiihrte. Diese Art 
der Beweisfiihrung ist selbstverstandlich unmoglich, aber, wie ich Ihnen friiher 
schon sagte, auch aus physiologischen Griinden glaubt man heute an eine solche 
anatomische Gliederung in der Netzhaut nicht mehr recht und rechnet jedenfalls 
mit der Moglichkeit, daB ein und dasselbe Element verschiedene Formen der 
Erregung lei ten kann. Doch das ist eine rein physiologische Unterfrage, wichtig 
fiir uns ist allein das Wesen des Vorgangs, nach dem aus wenigen Grundreizen je 
nach ihrer Zusammensetzung unbegrenzte Empfindungsmoglichkeiten hervorgehen. 

Wohl aher gibt es Tatsachen, die uns zwingen, eine andere Differenzierung 
des Sehorgans vorauszusetzen. Wir miissen heute mit der Duplizitats
theorie von v. Kries annehmen, daB im Auge zwei ganz verschiedene Organe 
ineinander und durcheinander gearbeitet sind; zwei Organe, deren anatomische 
Bestandteile wir kennen und von denen eines bei total Farbenblinden unent
wickelt oder arbeitsunfahig geblieben ist. Sie sehen auf der Zeichnung dort 
(Abb. 21) die Elemente der Netzhaut dargestelltund bemerken, daB die lichtempfind
liche Schicht in die sogenannten Zapfen und Stabchen zerfallt. Die Zapfen dienen 
dem gewohnlichen, dem Tagessehen und nehmen die Farbe auf; die Stab chen, 
die mit der lichtempfindlichen Substanz, dem Sehpurpur ausgestattet sind, sind 
fiir das Dammerungssehen bestimmt. Durch sorgfaltige Untersuchungen hat 
sich feststellen lassen, daB die chemische Wirkung, die verschiedene Lichtstrahlen 
auf den Sehpurpur ausiiben, der Helligkeit der einzelnen Abschnitte eines licht
schwachen Spektrums direkt proportional ist, das will sagen: die Atherstrahlen, 
die bei uns im Dammerungssehen den Eindruck groBter Helligkeit aus16sen, sind 
eben die, die auch den Sehpurpur am starksten ausbleichen .• Dadurch wird die 
Tatsache verstandlich, daB total farbenblinde Menschen stets iiberaus lichtscheu 
sind; der ihnen verbliebene Sehapparat reicht nur fUr das Dammerungssehen 
aus; jede starkere Belichtung muB ihren Sehpurpur allzuschnell aus bleichen, 
ihr Auge allzusehr anstrengen. 

Damit wollen wir diesen Teil unserer Aufgabe verlassen und nunmehr die 
Rolle untersuchen, die das Sehorgan fUr das Zustandekommen der Ra u m
anscha u ung spielt. Die Verhaltnisse liegen hier ahnlich wie auf dem Ge
biete des Tastsinnes. Wieder besitzt jeder Punkt in der Netzhaut sein "Lokal
zeichen", wieder gewinnen wir die Anschauung des Nebeneinander, das Flachen
bewuBtsein, durch diese spezifische Empfindlichkeit der einzelnen Netzhaut
teile, die uns aus der GroBe des im Augengrund entworfenen Bildes auf die Flachen
ausdehnung des gesehenen Gegenstandes zuriickschlieBen laBt 1). Aber wieder 
wiirden wir auf diese Weise immer nur Flachen erfassen, nur zwei-dimensionale 
Ausdehnungen erkennen konnen, und tatsachlich, wissen Sie doch, vermittelt 
uns gerade das Sehorgan in erster Linie die Tiefenschatzung. Das verdanken 
wir normalerweise dem Zusammenarbeiten beider Augen. 

1) Allerdings wird dabei natUrlich auch die Entfernung des gesehenen Gegenstandes beriick· 
sichtigt. Entfernte groBe Gegenstande sehen bekanntlich u. U. kleiner aus als nahe und kleine. 
Den MaBstab fUr die Beurteilung dieser Entfernung und damit fUr die richtige Einschatzung 
des gesehenen Gegenstandes Hefern uns die Akkommodation und die Stellung der Augen zu 
einander. Wenn wir nahe Gegenstande sehen, konvergieren die Blickrichtungen; je weiter die 
Gegenstande entfernt sind, um so mehr weichen sie voneinnander ab, bis die Augen schlieBlich 
fast parallel stehen (vgl. unten). 
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Jeder Gegenstand, den wir betrachten, entwirft in jedem Auge ein Bild; 
wir sehen jedoch nur eines, also muB es auf beiden Netzhauten einander ent
sprechende, sogenannte "Deck-Punkte" geben, deren gleichzeitige Erregung 
mit einer Empfindung beantwortet wird. Aber natiirlich sind die beiden Bilder, 
die in meinem rechten und linken Auge entstehen, wenn ich den Tisch dort ansehe, 
doch nicht ganz gleich; so gering die Verschiedenheit des Standortes auch ist, 
von dem aus jedes Auge sieht, sie besteht doch, und die Bilder sind demnach 
genau so verschieden wie die beiden Teile eines fUr das Stereoskop angefertigten 
Doppelbildes. Wieder aber bemerken wir die Verschiedenheit als solche nicht; 
anstatt dessen sehen wir ein plastisches Bild; wir gewinnen die Tiefenanschauung. 

o 

A. 
i 
I 

(Aus "Bernstein, Physiologie".) 

4-
I 
I 

Augenmuskeln und ihre Drehachsen am Augapfel nach Helmholtz: 
a M. rectus ext. 8 M. rectus sup. i M. rectus into t M. obi. sup. u Trochlea A Augenachse 
D Drehachse des Rect. sup. u. info B Drehachse des Ohi. sup. u. info v Insertion des Obi. 

inf. n Nerv. opt. m Chiasma. 0 Foram. opt. 

Aber auch die Entfernung der gesehenen Gegenstande vermogen wir zu 
schatzen. Nicht bloB auf Grund der Hilfen, die der Maler anwendet, urn durch 
Verkiirzung, Linienuberschneidung, Schattierung usw. diese Entfernungen auch 
auf seinem Bilde wieder vorzutauschen, sondern ebenfalls durch die gleichzeitige 
Tatigkeit beider Augen und zugleich wieder durch das Zusammenarbeiten von 
Sensibilitat und Motilitat. Bekanntlich mussen wir unsere Augen verschieden 
zueinander stellen, je nachdem wir einen nahen oder fernen Gegenstand betrachten 
wollen. Die Blicklinien stehen fast parallel zueinander, wenn wir in die Ferne 
sehen, und sie bilden einen Winkel, wenn wir einen Gegenstand unmittelbar vor 
die Augen halten. Daswird durch Muskeln besorgt, die Sie dort(Abb.22) abgebildet 
sehen, und die naturlich auch dann tatig sind, wenn wir nicht zwei verschieden 
weit gelegene Gegenstande in mittelbarer, sondern die verschiedenen Teile derselben 
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Sache in unmittelbarer Folge betrachten. Jedesmal erha,lt unser BewuBtsein, 
au.Ber von der Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder, Nachrichten auch 
von der Art und GrO.Be der ausgefiihrten Bewegungen, und zwar wieder nicht in 
der Form, daB wir etwa wii.Bten, wie unsere Augen stehen und wie sie ihre Lage 
verandert haben, wohl aber in der, daB wir die Gro.Be und Gestalt des gesehenen 
und mit den Augen abgetasteten Gegenstandes unmittelbar erfassen. Nicht aIle 
Teile der einen Netzhaut entsprechen allen der anderen; wollen wir also einen 
Gegenstand einfach sehen und nicht doppelt, so mussen wir unsere Augen so 
stellen, daB die gesehenen Bilder in allen Teilen auf "Deckpunkte" 1) fallen. Mit 
anderen Worten, wir miissen etwas Ahnliches ausfiihren, als wenn wir im Stereoskop 
zwei Bilder zur Deckung bringen, um einen Gegenstand plastisch zu sehen. 

Also auch hier ein Zusammenarbeiten von Sensibilitat und Motilitat, ein 
Zusammenarbeiten, dessen Wesen uns wieder deutlicher wird durch die Betrach
tung pathologischer FaIle. rst einer der Augenmuskeln geUihmt, so sind Doppel
bilder die Folge, die gemeinsame Tatigkeit beider Augen ist drum nicht mehr mog
lich. Schon beim Gesunden wird die Schatzung der Entfernung um so ungenauer 
und unsicherer, je weiter sich der gesehene Gegenstand vom Auge entfernt -
ebenso wie weit entfernte Gegenstande immer weniger plastisch und schlieBlich 
ganz flachenhaft erscheinen 2). Der Grund ist natiirlich der, daB sowohl die Ver
schiedenheit der von beiden Augen aufgenommenen Bilder, auf der die Tiefen
wahrnehmung in erster Linie beruht, wie die Abweichung der Blicklinien und 
damit der Unterschied der Muskelleistungen mit zunehmender Entfernung des 
gesehenen Gegenstandes immer geringer werden. 

Unterstutzt wird der Tiefeneindruck nun weiter durch eine bisher noch nicht 
besprochene Einrichtung, mit der wir den brechenden Apparat unseres Auges 
willkiirlich fiir nahe oder ferne Gegenstande einstellen konnen: die A kko m
modation. Sie sehen hier in einer Abbildung einen Durchschnitt durch das 
menschliche Auge (vgl. S. 61, Abb. 20). Ziemlich unmittelbar hinter der Horn
haut finden wir einen von zwei armahetnden Kugelflachen begrenzten Korper, 
die Linse, in der die Lichtstrahlen die starkste Brechung erfahren. Diese Brech
kraft wechselt; die Linse kann sich verandern, ihre Gestalt der der Kugel nahern 

1) In Wirklichkeit liegen die im Text etwas vereinfachten Verhiiltnisse ziemlich verwickelt, 
ohne aber grundsatzlieh von unserer Darstellung abzuweichen. Fallen niimlich die Netzbaut
hilder in beiden Netzhiiuten nicht ganz auf korrespondierende Punkte, sondern nur in deren 
unmittelbare Nachharschaft ("Disparation", weil den Gegensatz von korrespondierenden 
"disparate" Punkte hilden), so brauchen noch keine Doppelbilder aufzutreten. WoW aber reicht 
diese geringfiigige Abweiehung von der der Versehmelzung der Bilder giinstigsten Lage aUE, 
um einen ebenso minimalen Bliekbewegungsimpuls auszulosen. Und diese Impulse sind e~, 
wie Jaenseh wahrseheinlich gemaeht bat, die uns subjektiv zu dem Eindruek des raumliehen 
Sehens AnlaB geben. - Auf korrespondierende Punkte der Netzhiiute fallen bei Fixierung eines 
bestimmten Punktes im Raum aUe Punkte, die mit diesen in einer zur Bliekrichtung senkreeht 
liegenden Fliiehe (Kernflaehe) gelegen sind; jede Abweiehung eines gesehenen Gegenstandes 
von dieser Kernflache fiihrt also zur Querdispara tion und damit zu den erwahnten Bliekbewegungs
impulsen. 

I) Das Gegenstiiek ist eine Beobachtung, auf die Adolf Hildebrand (Problem der Form, 
StraBburg, Heitz, 1913, S. 127) aufmerksam maeht: "Es zeigt sich, daB wenn ein lebensgroBer 
Reliefkopf von ca. 3 em Tiefenausdehnung mit der Masehine verkleinert wird zu einer Plakette, 
in der letzteren die Tiefenausdehnung verhiiltnismiiBig bedeutend groBer erscheint als im lebens
groBen Relief, obsehon die Maschine natiirlieh aUe MaBe in demselben Verhiiltnis verkleinert. 
Der Eindruek der verhiiltnismaBig groBeren Tiefe zur Flaehenausdehnung in der Plakette hat 
aber darin seinen Grund, daB mit der Nahe das Auge immer empfindlieher wird fiir jede Tiefen
differenz und z. B. 1 cm Untersehied fiir die Nahe etwas ganz anderes bedeutet als fiir einen 
ferneren Standpunkt." 

Bumke. Psyohologische Vorlesungen. 2. Aun. 5 
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und dann bricht sie starker; und sie kann flacher werden und weniger brechen. 
Das alles wird besorgt durch einen Muskel, der wie ein Ring die Linse umgibt 
und sie nach allen Seiten gleichmiiJ3ig spannt. Zieht sich dieser "Ziliarmuskel" 
zusammen, verkleinert er den Ring, so wird die Linse frei und starker gekrlimmt, 
erschlafft er, so wird sie nach allen Seiten gezogen und muB flacher werden. 

Es gibt Fernrohre und Mikroskope, die mit Hilfe einer Schraubeneinrich
tung eine Veranderung ihrer Lichtbrechung gestatten, und an manchen von diesen 
Instrumenten kann man den Grad der so herbeigefiihrten Lichtbrechung auf 
einer Skala direkt ablesen - ahnlich wie man umgekehrt das optische System 
einer photographischen Kammer direkt auf die "Entfernung" einstellt. Daran 
denken Sie, wenn Sie begreifen wollen, wie uns unsere Akkommodation raum
liche Anschauungen vermittelt. Unsere Linse muB starker brechen, wenn wir 
in die Nahe sehen, als beim Blick in die Ferne, und der Ziliarmuskel muB sie durch 
seine Tatigkeit diesem wechselnden Bediirfnis anpassen. Unterbleibt das, so 
erhalten wir kein scharfes Bild, genau so wie wenn wir die Schraube am Mikroskop, 
am Fernrohr oder am photographischen Apparat nicht richtig bedienen. Von 
allen diesen Zustandsanderungen aber erhalten wir schlieBlich N achricht, nur 
daB diese Nachrichten wieder nicht die Zustandsanderungen selbst, sondern gleich 
die Ursache angeben, die sie notwendig machte: die GroBe und die Gestalt sowie 
die Entfernung des gesehenen Gegenstandes 1). 

Wir hatten somit festgestellt, daB raumliche Anschauungen immer nur durch 
das Zusammenwirken von Empfindungen und Bewegungen 2) zustande kommen. 
Vielleicht ist es - gewissermaBen urn das Negativ dieser Feststellung zu gewinnen
von Interesse, nach dem Lokalisationsvermogen der librigen Sinnesorgane zu 
fragen. Fiir das Geruchsorgan ist es klar, daB ihm dieses Vermogen abgeht. Wollen 
wir die Herkunft eines Geruches feststellen, so kann uns dabei nur seine Starke 
als Wegweiser dienen. Auch der Geschmack besitzt kein Lokalisationsvermogen, 
wenn wir nur vermeiden, die Berlihrungsempfindlichkeit der Zungenschleimhaut 
mit ihrer Fahigkeit zum Schmecken zu verwechseln. Die gleichzeitige Reizung 
zahlreicher, liber die Zunge verstreuter Geschmacksknospen fiihrt auch hier ledig
lich zu einer Intensitatssteigerung der Empfindung. Ahnlich verhalt sich endlich 
auch der GehOrssinn. Die Addition, die gleichzeitige Reizung mehrerer Elemente 
hat hier Mischempfindungen, die von Akkorden und Klangen, zur Folge. W 0 

wir aber liber die Herkunft akustischer Reize ein gewisses Urteil zu besitzen glauben, 
da verdanken Wir es den Hilfseinrichtungen des Ohres (die zum Teil in der Beriih
rungsempfindlichkeit der Ohrmuschel gelegen sind) oder aberwieder der Erfahrung, 
daB die Starke der Empfindung von einer mehr oder minder giinstigen Stellung 
des Aufnahmeapparates abhangt. 

1) J aensoh hat gezeigt: "daB in zwei Fallen, welche dadurch charakterisiert sind, daB 
zwei Objekte, die gleiche Netzhautbilder liefern, aber in verschiedener scheinbarer GroBe 
erBcheinen, nicht etwa die reine" oder wie man gelegentlich auch sagt, die "primare" Empfin
dung gleich ist, und daB sich jene beiden FaIle keineswegs nur durch daB Hinzutreten eines ver. 
schiedenen ErIebnisses von "UrteiIs"·Charakter unterscheiden". 

2) Erganzend ware noch zu bemerken, daB die Bewegungen der Augen auch durch solche 
des Kopfes vertreten oder gar durch Bewegungen des betrachteten Gegenstandes ersetzt werden 
kOnnen. Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht eine Beobachtung W. Trendelen burgs: "Sehr 
gut lassen sich diese Tatsachen verfolgen, wenn man im Eisenbahnzuge an nicht zu fernen Baumen 
und niederem GehOlz vorbeifahrt und abwechselnd ein Auge offnet und schlieBt, wahrend das 
andere dauernd offen gehalten wird. Bei passender Entfernung der .Aste und Straucher und 
passender Bewegungsgeschwindigkeit ist die Unmittelbarkeit des raumIichen Eindruckes bei 
Benutzung beider Augen kaum groBer wie bei SchlieBen des einen; halt aber der Zug an, so ist 
sogleich wieder der bekannte flache Eindruck vorhanden, wenn wir nur das eine Auge benutzen." 
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1m AnschluB an die Besprechung der Lageempfindungen mag noch ein Sinnes
organ erortert werden, dessen Tatigkeit uns iiber unsere Lage i m Ra u m berichtet, 
das Gleichgewichtsorgan. Anatomisch ist der Aufnahmeapparat des Gleich
gewichtssinnes dem des GehOrssinnes nahe benachbart. An die Schnecke, die wir 
vorhin kennen lernten, schlie Ben sich weitere Teile des Labyrinths an. Sie sehen 
sie bier in der Zeichnung (Abb. 28): in drei verschiedenen Ebenen des Raumes senk
recht aufeinander stehend drei halbkreisformige Bogengange mit flaschenartigen 

Arrerla lab { Arteria vestibuJaris 
yr Arreria coohl . com. I AmpullA sllP~ rior 

Art. cochl. 
propr. I 

Art. vestlbulo·cochlearls super. lofer. aorer. POSrer. 

Mt. coohlear. commun. 
---.. ., 
Vena splralis Vena vestibular!s 

Vena aquaed.i'ctus coohl se 

Abb.23. 

Ampulla 
POS rior 

Aus "Stohr, Lehrbuch der Histologie". 

Ductus semlclrcul. 
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Ampulla lareralls 

Vena aquaeductus 
ve8t1bull 

Ductus semlclroul. 
Jarer. 

Ductus 
semlclrcularls 

PO rerlor 

Schema. Blutgefa.Be des rechten menschlichen Labyrinthes. Ansicht von medial und hinten. 
D. c. Ductus cochlearis. S Sacculus. U Utriculus. 1. Ductus reuniens. 2. Ductus utriculo

saccularis. Der Saccus endolymphaticus ist abgeschnitten. 

Auftreibungen (Ampullen); in ihnen befinden sich Nervenendapparate, von Fliissig
keit umgeben, und an sie schlieBen sich zwei ebenfalls mit Fliissigkeit erfiillte 
sackige Erweiterungen (Utriculus, U, und Sacculus, S) an, in denen Kalkkonkre
mente (Otolithen) den Nervenendapparaten aufliegen. Sowohl die Fliissigkeit wie 
diese korperlichen Bestandteile miissen durch jede Lageanderung des Kopfes in 
Mitleidenschaft gezogen werden; in der Fliissigkeitssaule werden gewisse Stromungen 
auftreten, und die Otolithen werden nach dem Gesetz der Schwere ihren Stand
ort wechseln. Nun sind aber die Bogengange mit einem Sinnesepithel ausge
kleidet, mit Zellen, die eine mechanische Reizung in einen nervosen Vorgang um-

5* 
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setzen. Aus diesen Zellen geht ein Nerv hervor, der zusammen mit dem Gehor
nerven in das Gehirn eintritt und mit dem Kleinhirn in Beziehung steht. 

Die Tatigkeit des Organs ist aus dieser Beschreibung und nach dem, was 
wir tiber die Arbeit der tibrigen Sinnesorgane schon gehort haben, verhaltnis
maBig leicht abzuleiten. Wieder erfahren wir selbstverstandlich nicht, welche 
Bogengange von einer Bewegung hauptsachlich betroffen werden, und noch 
weniger nehmen wir den Druck der Otolithen auf die Sinnesepithelien als solchen 
wahr, sondern wir erleben das, was Sie aIle kennen, den unmittelbaren Ein
druck einer Lageanderung oder aber, wenn diese Lageanderung allzu plotz
lich erfolgt, die Empfindung des Schwindels. Dnd die dreidimensionale Gliederung 
des Organs gewahrt die Sicherheit, daB dem BewuBtsein keine tiberhaupt denkbare 
Lageanderung entgeht. 

Es gibt eine Reihe von Erfahrungen, die zum Teil auf experimentellem 
Wege gewonnen sind, die die eben vorgetragene Auffassung bestatigen. Bei Fischen, 
denen das Labyrinth entfernt worden ist, konnen Sie den Verlust des statischen 
Sinnes, der raumlichen Orientierung, im Aquarium unmittelbar beobachten; sie 
nehmen die absonderlichsten Stellungen ein und fallen dadurch ohne weiteres 
auf. Ja bei Krebsen, die, wenn sie ihre Schale wechseln, zugleich ihr Labyrinth 
freilegen, hat man die Otolithen sogar durch Eisenteilchen ersetzen und diese 
dann spater durch einen Magneten beeinflussen konnen. Das Ergebnis bestand 
nattirlich in einer Tauschung der betreffenden Tiere tiber ihre Lage im Raum. 

Dami t wollen wir die Wahrnehmungen verlassen und im AnschluB an die 
Erorterung der Raumanschauung jetzt noch kurz und anhangsweise die Frage 
nach dem Zeitsinn aufwerfen. Das solI nicht heiBen, daB das Problem der Zeit 
in der Psychologie tiberhaupt aufgerollt werden solI. Diese Erorterung wiirde 
weit tiber die Ziele, Aufgaben und Grenzen dieser Vorlesungen hinausfiihren. 
Hochstens andeuten konnen wir die Schwierigkeiten, die hier vorliegen. 

Was wir psychisch erleben, erleben wir in der Zeit; zugleich aber erleben wir 
die Zeit selbst und mit ihr die Ordnung der Dinge in der Zeit. Ob wir uns an Ver
gangenes erinnern oder in Dngeduld, Sehnsucht und Hoffnung Zukiinftiges vorweg
nehmen, stets enthalt dieses gegenwartige Erleben einen besonderen, zeitbestimmten 
Akzent. Gerade dadurch jedoch bekommen die Begriffe der Zeit und des zeit
lichen Geschehens hier, in der Psychologie, ein ganz anderes Gesicht als in der 
Physik; wir projizieren dauernd zu verschiedenen Zeiten Erlebtes in eine, in die 
Prasenz-Z ei t; ja diese Moglichkeit, das Frtihere, das Jetzige und das Zuktinftige 
in einer Prasenzzeit zu verschmelzen, abgelaufene Prasenzzeiten in die augen
blickliche hertiberzunehmen und diese wieder durch eine neue Prasenzzeit auf
zuheben, diese Moglichkeit begriindet erst die "Kontinuitat unseres rch" 1). 

Aber das alles kann hier, wie gesagt, nur angedeutet werden. Wir wollen 
uns begntigen, die Beziehungen zwischen der psychologischen und der physikalischen 
Zeit zu beleuchten. 

Sie wissen aIle, daB die zeitliche Perspektive ebenso wie die raumliche eine Form 
unserer Anschauung bildet. Nichts konnen wir uns zeitlos vorstellen. Weit tiber 
menschliche Nachrichten hinaus sind wir gezwungen, die Zeit ins Unendliche zu 
verlangern, und ebenso undenkbar wie der Anfang der Zeit erscheint uns ihr Ende. 

1) Vgl. R. Hoenigswald: Grundlage der Denkpsychologie. Reinhard, Miinchen. S.66ff. 
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Gerade deshalb ist es lehrreich, FaIle eines von dem unsrigen abweichenden 
ZeitbewuBtseins zu betrachten, Kranke zu untersuchen, die dieses "Organ" ver
loren haben. Wir beobachten das am haufigsten bei der sogenannten Ko rsa ko w
schen Psychose, einer Krankheit, die im wesentlichen die Fahigkeit aufheLt, 
neuen Gedachtnisstoff zu behalten. Solche Patienten leben wie Eintagsfliegen; 
da sie nichts behaIten konnen, erscheint ihnen aIles immer wieder neu, der Arzt 
sowohl, der sie seit Monaten taglich besucht, wie die Mitpatienten, mit denen sie 
ebensolange zusammenleben. Selbst wenn sich ihr Zustand bessert und sie wieder 
anfangen, Erinnerungen aufzuspeichern, fehlt ihnen doch zunachst noch die zeit
liche Orientierung; sie erinnern sich wieder an neue Erlebnisse, aber in eine zeit
liche Ordnung bringen sie sie nicht. 

Auch bei Gesunden kommen ja in dieser Hinsicht gewisse Unterschiede vor. 
AIle Greise berichten, daB ihnen die Zeit kiirzer erscheint als in der Kindheit, 
daB die Jahre dahinfliegen, wo sie in der Jugend zu kriechen schienen. Vielleicht 
hangt es damit zusammen, daB aIte Menschen, die so haufig iiber Schlaflosigkeit 
klagen, mit dieser Klage fast niemals die iiber Langeweile verbinden. 

Wir aIle machen taglich eine Beobachtung, die nicht weniger eigentiim
lich ist: wenig ausgefiiIlte Zeiten erscheinen uns endlos, solange sie dauern, 
und kurz in der Erinnerung; und umgekehrt: Tage und Wochen, in denen 
sich aufregende Ereignisse jagen, vergehen uns im Fluge, aber wenn sie voriiber 
sind, erscheinen sie uns lang und Vorkommnisse, die sich vor ihnen abgespielt 
haben, sehr weit entfernt. 

Vergleichen Sie die Zeit, in der Sie beschaftigungslos auf irgend etwas warten, 
mit derselben Zeitspanne, die Ihnen zur Ausfiihrung einer schwierigen, eiligen 
Aufgabe - in einer Priifung etwa - gelassen wird, so wird Ihnen diese Relativitat 
des ZeitbewuBtseins noch deutlicher werden, und wenn ich jetzt zu sprechen 
aufh6re ..... und jetzt wieder beginne, so werden Sie nicht glauben, daB ich 
nur 10 Sekunden geschwiegen habe; Sie sind eingestellt auf eine gewisse Menge 
von Worten in der Zeiteinheit, und deshalb erscheint Ihnen diese Einheit lang, 
wenn sie nicht ausgefiillt wird. 

Wir besitzen also keine absolute Zeitschatzung, be sit zen kein eigenes Organ 
in uns, das objektive, physikalische Zeiten aufzeichnen konnte; wenn wir Zeiten 
trotzdem messen wollen, so miissen wir die zeitliche Einordnung in eine raumliche 
verwandeln. Das ist das Wesen jeder Uhr und jedes wissenschaftlichen Registrier
apparates. Nun aber die psychologische Frage: was vermitteIt uns denn subjektiv 
das BewuBtsein, die Schatzung der Zeit? 

Die Ansichten, die dariiber geauBert worden sind, widersprechen sich lebhaft, 
und befriedigen wird uns keine. Es ist gewiB richtig, daB die zeitliche Perspektive 
in die Vergangenheit bis zu einem gewissen Grade wenigstens von der Deutlich
keit unserer Erinnerungen abhangt. Um die Entfernung eines Erlebnisses zu 
schatzen, benutzen wir freilich dies en subjektiven MaBstab, aber daB die Erinne
rung an sehr weit zuriickliegende Ereignisse auch einmal andere an Klarheit 
zu iibertreffen vermag, die viel jiingerer Herkunft sind, bedarf keines Beweises. 
Wir werden uns also entschlieBen miissen, hier eine besondere Eigenschaft der 
Erinnerung anzunehmen, die man in Analogie zu den Lokalzeichen der Empfin
dungen "Te mporalzeich en" genannt hat. 

Wie aber schatzen wir gegenwartige Zeiten? Nun, zunachst wollen wir uns 
dariiber klar werden, daB es eine gegenwartige Zeit eigentlich nicht gibt - so wenig 
mindestens wie einen Punkt in der Mathematik. Die Zeit, die wir messen und 
bestimmen wollen, zerflieBt uns untn den Handen; wenn wir uns mit ihr befassen 
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wollen, gehOrt sie schon der Vergangenheit an. Wir miissen die Frage also anders 
stellen und sagen: welche Einrichtungen lassen uns die Dauer eines Erlebnisses 
wahrend des Erlebnisses selbst beurteilen? Hier drangt sich unmittelbar der 
Hinweis auf die Empfindungen auf. Wir waren ohne Zeit, wenn wir gar nichts 
erlebten, und tatsachlich konnen wir ja auch Zeitraume, in denen wir bewuBtlos 
waren, auch nicht annahernd schatzen. Das Erlebnis aber, das uns unmittelbar 
mit dem physikalischen Geschehen verkniipft und das deshalb auch die direktesten 
Beziehungen zwischen psychologischer und physikalischer Zeit herzustellen ver
spricht, ist die Empfindung. Deshalb wollen wir einmal den Versuch machen, 
nahere Beziehungen zwischen dem ZeitbewuBtsein und den Empfindungen fest
zustellen. 

Von dem verstorbenen Anatomen v. Baer stammt eine geistreiche Betrach
tung iiber die Veranderungen, die unser Weltbild erfahren miiBte, wenn eine 
Verkiirzung oder Verlangerung der Lebensdauer auch das ZeitmaB unserer Erleb
nisse umgestalten wiirde. Nehmen Sie an, wir lebten nur einen Monat und hatten 
doch Gelegenheit, am Ende unseres Lebens auf die gleiche Anzahl von Erinnerungen 
zuriickzublicken, dann wiirden wir unsere Erlebnisse in viel mehr Einzelteile 
zerlegen. Yom Sommer oder vom Winter erfiihren wir nur aus den Erzahlungen 
friiherer Geschlechter, aber dafiir kOnnten wir den Lauf einer Flintenkugel unmittel
bar mit unseren Augen verfolgen, so langsam wiirde er uns erscheinen. Und wenn 
Sie sich umgekehrt auf den Standpunkt eines Menschen stellen, der - mit der 
gleichen Wirkung fiir das ZeitmaB seines BewuBtseins - um ein Viel£aches langer 
lebte als wir, so wiirden ihn die Phasen des Mondes, ja sogar der Wechsel der J ahres
zeiten nicht anders beriihren als uns die Stunden des Tages; Tag und N acht wiirden 
in kurzen Zwischenraumen abwechseln, das Getreide wiirde vor seinen Augen 
in die Rohe schieBen und die Bliite sich ebenso schnell entfalten und verwelken. 

Das ist eine Betrachtung, die einer rein experimentell gerichteten Psycho
logie als Spielerei erscheinen muB. Sie ist aber doch recht wichtig, um uns die 
Relativitat unseres Zeitsinnes vor Augen zu fiihren und insbesondere um uns 
seine Abhangigkeit von den Empfindungen in das BewuBtsein zu mfen. Wir 
wollen diese Abhangigkeit jetzt an einigen Beispielen untersuchen, die viel exakter, 
freilich auch weniger geistreich sind. 

Zunachst sei die Frage aufgeworfen, wie lange ein Reiz dauern muB, um iiber
haupt eine Empfindung auszulosen. Wieder laBt sich das in absoluten Werten 
nicht angeben. Je nach der Art des Sinnesgebietes wird die Antwort verschieden 
lauten, und fiir manche Sinne wird das Ergebnis auBerdem noch von der Art und 
der Starke des Reizes abhangen. GroBere und hellere Gegenstande werden nach 
kiirzerer Zeit wahrgenommen als kleine und dunkle; der kleinste wahrnehmbare 
Unterschied fiir sehr starke Reize betragt beim Auge z. B. (sc. bei Reizung der
selben Netzhautstelle) 1/180 sec. Anders beim Ohr; hier entscheidet auBer der Starke 
die absolute Zahl der Luftschwingungen; mindestens zwei miissen sich folgen, 
damit eine Wahrnehmung moglich wird, und das wird bei tiefen Tonen natiirlich 
mehr Zeit in Anspruch nehmen als bei hohen. Beim viergestrichenen g (g') sind 
dazu nur 8/,.,000 Sekunden erforderlich. Wahrscheinlich deshalb laBt sich nament
lich bei schnellen Rhythmen die Melodie leichter in der ersten Stimme fiihren 
als in einer anderen. Der kleinste noch wahrnehmbare Unterschied betragt beim 
Ohr, wenn derselbe Reiz dasselbe Ohr trifft, 0,002 sec. und, wenn er nacheinander 
erst das eine, dann das andere Ohr beriihrt, 0,064 sec.; wahrend verschiedene 
Reize, die dasselbe Ohr treffen, 0,1 sec. auseinanderliegen miissen, um noch als 
zeitlich getrennt erkannt zu werden. 
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Und wenn sich nun zwei Reize zu schnell folgen, wenn die Zeitspanne zwischen 
ihnen zu klein wird, was geschieht dann? Sie wissen es aIle; jedes Arpeggio konnen 
Sie durch fortgesetzte Beschleunigung in einen gleichzeitig erklingenden Akkord 
iiberfiihren, und die verschiedensten Farben lassen sich durch immer schnellere 
Bewegung des Farbenkreisels zu einer einheitlichen Farbe mischen. Zu rasch 
folgende Einzelreize werden zu einer einheitlichen Wahrnehmung verschmolzen. 

Somit ist die weitere Frage, wieviel Empfindungen man gleichzeitig wahr
nehmen konnte, von vornherein verfehlt, wenn sie sich auf ein Sinnesorgan bezieht. 
Innerhalb eines Sinnesgebietes konnen wir sehr viele Reize gleichzeitig aufnehmen, 
aber wir werden doch nur eine Wahrnehmung haben, weil die Reize verschmelzen. 
Auf verschiedenen Sinnesgebieten aber sind viele Empfindungen nebeneinander 
moglich, nur daB der Grad ihrer Starke eine Rangordnung schafft, iiber deren Ein
haltung die Aufmerksamkeit wacht. Schwache Empfindungen werden von starken 
unterdriickt. "Obrigens gilt das - das sei nebenbei bemerkt - nicht bloB fiir 
Empfindungen, die miteinander in Wettstreit treten; andere seelische Erlebnisse, 
wenn ihr Bewu.Btseinsgrad nur lebhaft genug ist, verhalten sich darin ahnlich. So 
horen wir von Pascal, daB er die Frage der Zykloide in einer Nacht gelost habe, 
in der er durch Arbeit einen heftigen Zahnschmerz zu unterdriicken versuchte. 
Bier haben Gedanken Schmerzempfindungen verdrangt. 

Sodann ist von Interesse, wie eine ununterbrochene Reihe von gleichformigen 
Reizen und endlich wie in regelma.Bigen Zwischenraumen aufeinanderfolgende 
Reize auf unser Bewu.Btsein wirken 1). Beispiele fiir beide Falle sind leicht zu 
finden; achten Sie auf das Rauschen eines Baobes, so haben Sie den ersten, und 
auf das Ticktack einer Uhr oder auf das Rattern der Rader einer Eisenbahn, so 
erleben Sie den zweiten. 

Bei dem ersten Versuch werden Sie eine eigentiimliche Beobachtung machen. 
Die Empfindung wird (mit zunehmender Aufmerksamkeit) allmahlich ansteigen, 
um sich dann zwar auf dieser Rohe zu halten, aber doch um diese Rohe als Mittel
punkt noch weiter zu schwanken. Sie werden ein leises An- und Abschwellen 
der Empfindung wahrnehmen, auch wenn der Reiz objektiv gleichbleibt. Man 
hat diese Erscheinung auf Schwankungen der Aufmerksamkeit zuriickgefiihrt, 
aber damit eigentlich nur die Frage vertagt oder im besten FaIle neu ausgedriickt. 
Wir nennen es eben Aufmerksamkeit, wenn wir Schwankungen der Bewu.Btheit 
beobachten; und so werden wir immer noch fragen miissen, warum denn unsere 
Aufmerksamkeit gezwungen ist, in bestimmtem Rhythmus bald nachzulassen, bald 
wieder wacher zu werden. Denkbar ware dagegen eine physiologische Erklarung: 
daB namlich die Schwankungen in der Blutfiillung der Birnrinde diese wechselnde 
Starke der Empfindungen begriinden kOnnten. 

Wenn Sie aber auf Reize achten, die sich von vornherein in gleichmaBigen 
Abstanden wiederholen, so tritt etwas anderes auf; nach kurzer Zeit werden Sie 
anfangen, die Einzelempfindungen in Takte zu ordnen. Achten Sie auf eine Uhr 
oder auf eine Dampfmaschine, auch bei bewuBter Anstrengung werden Sie kaum 
in der Lage sein, diese Rhythmisierung zu vermeiden. 

Diese Beobachtung ist eine von denen, die zu einer zweiten Theorie des Zeit
sinnes Veranlassung gegeben hat. Wir haben gute Griinde zu der Annahme, 

1) Eine dritte hierher gehOrige Frage ist die, wieweit wir imstande sind, verschiedene gleich
zeitig wahrgenommene Rhythmen zu unterscheiden. Hierher gehOrt der bekannte We bersche 
Taschenuhrversuch: halt man zwei Taschenuhren vor ein Ohr, so kann man leicht unterscheiden, 
ob sie gleichzeitig ticken oder nicht; wenn man aber vor jedes Ohr je eine Uhr baIt, so kann 
man das nicht mehr. 
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daB die Rhythmisierung durch Muskelspannungen 1) besorgt wird, die kommen 
und gehen, und die wir dann in dieser Form empfinden; und es ist gewiB nicht von 
der Hand zu weisen, daB solche Muskelspannungsempfindungen bei unserem 
ZeitbewuBtsein eine gewisse Rolle spielen. Nur freilich - sicher beweisen laBt 
sich das schlecht. 

Eines wiirde durch jede von den beiden erwahnten Theorien verstandlich 
werden, das sind die groBen personlichen Unterschiede der Zeitschatzung. Eine 
Anekdote, die nur zum Teil hierher gehort, mag Ihnen wenigstens eine Seite der 
damit angeschnittenen Frage beleuchten. Es ist die, die mit der Geschichte dn 
"personlichen Gleich ung" verkniipft ist. Diese personliche Gleichung der 
Astronomen, die bekanntlich auf der verschiedenen Reaktionszeit der einzelnen 
Beobachter beruht, ist (1796) entdeckt worden auf der Sternwarte zu Greenwich, 
in der sich ein Assistent die Disziplinlosigkeit zu Schulden kommen lieB, den Durch
gang der Gestirne einen Bruchteil einer Sekunde eher zu vermerken als sein Direktor. 
Das hat dem Assistenten die Stelle gekostet, aber zugleich AnlaB zu der uns jetzt 
allen gelaufigen Beobachtung gegeben, daB die zwischen einem Reiz und der durch 
ihn veranlaBten korperlichen Reaktion gelegene Zeit individuell verschieden ist. 
Zu erklaren ist dieser Unterschied iibrigens leicht, wenn man an die physiologischen 
Voraussetzungen jeder Empfindung und jeder Bewegung denkt: die nervose 
Erregung muB eine Bahn durchlaufen, die beim einzelnen Menschen verschieden 
lang und verschieden wegsam sein wird. Damit hangt wohl zusammen, daB sich 
auch die einzelnen Sinnesgebiete in dieser Hinsicht nicht gleich verhalten: ein 
akustisches Zeichen wird um eine meBbare Zeit (24-28 0) friiher wahrgenommen 
als ein optisches (Exner). 

Das Maximum der Zeitschatzung liegt zwischen sechs und acht Minuten; 
kiirzere Zeiten werden iiberschatzt, groBere fiir kleiner gehalten. Die Dinge ver
halten sich ahnlich, wie bei der Raumschatzung, wo es auch ein Optimum (zwischen 
einem und vier Metern) gibt und nach oben und unten davon ahnliche Fehler 
begangen werden. 

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



VI. V orlesung. 
Vorstellnngen nnd Gedanken. Denken nnd Sprechen. 

Wir haben uns in der letzten Stunde mit dem Zeitbewu.Btsein beschiiftigt 
und eine wesentliche Ursache der Zeitschiitzung in einer besonderen Eigenschaft 
der Erinnerungen kennen gelernt, die Bewu.Btseinsvorgange zu hinterlassen pflegen. 
Damit wurde ein Begriff eingefillirt, von dem bisher noch nicht die Bede war, 
und mit dem wir uns jetzt in einem zweiten wichtigen Hauptabschnitt dieser Vor
lesungen beschaftigen wollen, der des Erinnerungsbildes, der Vorstellung. 

Was bleibt iibrig von einer Empfindung, wenn der Beiz, der sie ausgelOst 
hatte, abgeklungen ist? Denken Sie an einen optischen Eindruck, betrachten 
Sie das Miinster und schlie.Ben nachher die Augen oder achten Sie auf das Schlagen 
einer Uhr; stets wird der Bewu.Btseinsvorgang, den Sie dabei erleben, und den 
wir Wabrnehmung nannten, eine Spur hinterlassen: eine Idee, ein Erinnerungs
bild, eine Vorstellung. Sie wird nicht immer in unserem Bewu.Btsein vorhanden 
sein, ja wir werden noch sehen, daJ3 sie haufig ganz verloren gebt, aber wo wir 
sie erleben, kann sie als Inhalt aHes enthalten, was die Wahrnehmung selbst 
ausmachte: die Qualitat, die Intensitat, den raumlichen und zeitlichen Charakter, 
das begleitende Urteil und den GefUhlston. Nur iibersehen Sie nicht, da.B das 
aHes zum Inhalt, zum Gegenstand der Vorstellung wird; die Starke der Vor
stellung selbst und ihr eigener Gefillilston haben mit diesen Eigentiimlichkeiten 
ihres Objektes an sich nichts gemein. 

Schon deshalb ist es unrichtig, in der Vorstellung einfach eine abgeblaJ3te 
Empfindung zu sehen. Die Vorstellung eines Dreiklangs ist von seinEI' Wahr
nehmung grundsatzlich vers chie den, die VorsteHung des Donners braucht nicht 
starker zu sein als die eines leisen Blatterrauschens und die Vorstellung der 
Sonne leuchtet und warmt nicht weniger als die Sonne selbst, sondern gar 
nich t (E b bingha us). 

Wo liegt also der Unterschied zwischen Empfindung und Erinnerungsbild, 
zwischen Wahrnehmung und Vorstellung? Wieder stehen wir einer Frage gegen
iiber, die sich mit Hilfe logischer Begriffsbestimmungen und durch die Angabe 
objektiver Merkmale nicht lOsen Ui.J3t; auch hier sind wir zur Verstandigung iiber 
das Wesen eines psychologischen Tatbestandes auf unsere innere Erfahrung 
angewiesen, deren Ergebuis eigentlich kein Memch dem andern vermitteln kann. 
So werden wir uns nicht wundern diirfen, wenn die Versuche, dieses subjektive 
Erleben in Worte zu fassen, nicht voH befriedigen, und wenn jede Beschreibung, 
die sich uns anbietet, vielfach eingeschrankt werden mu.B. 

Noch am besten trim den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Vor
stellung, wie wir frillier schon sahen (s. S. 43), eine Begriffsbestimmung, die das 
Fehlen der sinnlichen Lebhaftigkeit ("Leibhaftigkeit" Jaspers) bei 
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den Vorstellungen betont. 1m groBen und ganzen jedenfalls ist das das ent
scheidende Merkmal, das die unmittelbar erlebte, bunte und tonende Welt der 
Sinne von den blassen Schemen der Vorstellungen trennt. Zu diesem Erlebnis 
der Leibhaftigkeit gehort, daB wahrgenommene Gegenstande in den auBeren Raum 
verlegt werden, yom Willen des Beobachters nicht abhangen und sich iiberhaupt 
wahrend eines Wahrnehmungsaktes im allgemeinen nicht verandern. Die Vor
stellungen dagegen sind unbestimmt, farblos und schemenhaft; sie werden nicht 
nach auBen verlegt, sondern unraumlich im "Vorstellungsraum" erlebt und sie 
wechseln mit oder ohne unser Zutun haufig ihre Gestalt. 

So besteht zwischen beiden Erlebnissen eine Kluft, die als solche nicht iiber
briickt werden kann (Jaspers). Die Traume des Gesunden und manche Sinnes
tauschungen bei Geisteskranken zwingen uns zu der Annahme, daB aus lebhaften 
Vorstellungen Wahrnehmungen werden konnen, daB also genetische 
Bezieh ungen zwischen beiden BewuBtseinsvorgangen bestehen; phanomeno
logisch aber, d. h. soweit es das unmittelbare seelische Erlebnis angeht, gibt 
es solche Dbergange nicht. Auch die lebhaftesten Vorstellungen werden von 
geistesgesunden Menschen niemals mit Wahrnehmungen verwechselt, weil ihnen 
die Leibhaftigkeit abgeht. "Noch niemals ist es jemand eingefallen", sagt 
Miiller-Freienfells, "seine eigene Vorstellung des Donners fiir ein Poltern im 
Nebenraum zu halten". Und wenn die Dinge bei Geisteskranken gelegentlich 
anders zu liegen scheinen, so handelt es sich auch bei ihnen nicht sowohl urn eine 
Storung des Sinnesvorgangs als urn eine solche des Urteils. 

Das ist oft iibersehen worden, und deshalb muB mit Jaspers nachdriicklich 
betont werden, daB das Realitatsurteil, vermoge des sen Kranke und Gesunde 
das Vorhandensein eines wahrgenommenen oder vorgestellten Gegenstandes bejahen 
oder verneinen, nichts mit der Leibhaftigkeit zu tun hat, die den wahrgenom
menen Objekten zukommt, den nur vorgestellten dagegen fehlt. Eine helle Stelle 
an der Wand besitzt (ebenso wie der bekannte, im Wasser gebrochen erscheinende 
Stab) volle sinnliche Deutlichkeit auch dann noch, wenn ihre Entstehung aus 
einem reflektierten Sonnenstrahl erkannt und der urspriingliche SchluB: "Da 
ist ein Fleck in der Tapete" langst berichtigt worden ist. Ja ebenso leibhaftig 
sind sogar Erscheinungen, die in unserem Korper im Verlaufe der Sinnesbahn 
entstehen, wie die Nachbilder des Auges, die infolge einer starken Reizung der 
Netzhaut, die Empfindungen in der Hand, die durch einen StoB gegen den Ulnar
nerven (Musikantenknochen) oder wie endlich die Schmerzen in langst amputierten 
Gliedern, die durch den Narbenzug an den Nervenstiimpfen zustande kommen. 
Das alles sind sinnliche Erlebnisse, die zu einem falschen Realitatsurteil auf die 
Dauer nicht fiihren, an ihrer "Leibhaftigkeit", ihrer unmittelbaren sinnlichen 
Deutlichkeit aber dadurch nichts einbiiBen. Umgekehrt sehen wir in der Hypnose 
und unter der Wirkung von Suggestionen sonst, noch haufiger aber bei geistes
kranken Personen bejahende Realitatsurteile auftreten, ohne daB wir deshalb 
Grund hatten, eine volle sinnliche Deutlichkeit der ihnen zugrunde liegenden 
Vorstellungen jedesmal vorauszusetzen. 

So kann man daran festhalten, daB die Vorstellungen sich von den Wahr
nehmungen grundsatzlich durch das Fehlen der vollen Leibhaftigkeit unterscheiden 
und daB sie unter normalen Bedingungen niemals - es sei denn in der 
Erinnerung - mit Wahrnehmungen verwechselt werden. Aber das andert daran 
nichts, daB manche Vorstellungen mehr sinnliche Lebhaftigkeit besitzen als andere 
und ihre Entstehung aus friiher erlebten Empfindungen somit deutlicher erkennen 
lassen. lch darf hier noch einmal an die lebhaften Phantasievorstellungen erinnern, 
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die spielende Kinder an urspriinglich nur vorgestellte Personen und Sachen vor
iibergehend wirklich glauben lassen. Bei Erwachsenen ist das viel seltener, manche 
von ihnen klagen sogar dariiber, daB sie sich die Dinge nicht mehr so lebhaft 
vorzustellen vermochten wie in der Kindheit, und andere vollbringen die hOchsten 
geistigen Leistungen, obwohl sie anschauliche Bestandteile in ihrem Denken -
au.Ber in der Sprache - beinahe gar nicht erleben. Immerhin kommen doch auch 
hier zuweilen recht lebhafte Vorstellungen vor. So erzahlt Taine von einem Maler, 
der mit zunehmender Beriihmtheit den an ihn gestellten Anspriichen lediglich 
dadurch gerecht zu werden wuBte, daB er jeden einzelnen Auftraggeber nur kurze 
Zeit scharf betrachtete, das Bild selbst aber aus dem Gedachtnis entwarf, - in 
Zeichenschulen wird diese Fahigkeit, aus dem Gedachtnis zu arbeiten, ja auch 
systematisch geiibt. Auch daB Goethe von sich berichtet, schon der Duft einer 
Rose geniige, um ihm diese Blume mit sinnlicher Deutlichkeit vor sein geistiges 
Auge zu rufen, gehort hierher und mehr noch die geschichtliche Tatsache, daB 
Mozart elne Messe, das Miserere, deren Partitur in der Sixtinischen Kapelle 
geheim gehalten wurde, nach nur einmaligem Horen bis in aIle Einzelheiten richtig 
niedergeschrieben hat. Das ist nur unter der Voraussetzung denkbar, daB die 
Erinnerungen, die diese Messe bei ihm hinterlieB, sinnlichen Charakter besaBen -
ebenso wie wir fiir die SchOpfungen, die uns Beethoven nach beinahe volligem 
Verlust seines GehOrs noch beschert hat, ahnliche Erklarungen heranziehen miissen. 
Dbrigens beweisen ja schon die Menschen, die eine ibnen bis dahin fremde Partitur 
mit sinnlichem GenuB lesen konnen, eine Lebhaftigkeit des Vorstellungsvermogens, 
die weniger musikalischen Leuten unverstandlich bleibt. Es scheint, daB diese 
sinnliche Lebhaftigkeit auf dem Gebiete des GehOrs haufiger ist als auf anderen; 
denn die Anekdoten von den Kapellmeistem, denen es ihre Blaser beim leisesten 
Pianissimo erst dann recht machten, wenn sie vollends verstummten und ihr 
Spiel nur noch andeuteten, sind zu haufig, als daB sie ganz ohne Grund erfunden 
sein konnten. 

Sodann sehen Sie in Spezialitatentheatem gelegentlich Gedachtnis- und 
Rechenkiinstler auftreten, die (mit verbundenen Augen) sehr lange Zahlenreihen 
vorwarts und riickwarts aufsagen oder sogar durch mehrere untereinander 
geschrie bene Reihen diagonal hindurch "lesen". "Lesen", denn das Kunststiick 
ist nur fiir den moglich, der vollkommen deutliche optische Erinnerungsbilder 
von diesen Zahlentafeln besitzt und mit ihnen arbeitet, wie wenn seine Augen 
offen waren. Auch von Schachspielem haben Sie wohl gehOrt, die blind spielen 
und vom Nebenzimmer aus ohne Benutzung von Brett und Figuren gleichzeitig 
mehrere Partien beherrschen. Wer das Spiel kennt, wird daraus ohne weiteres 
schlieBen, daB auch diese Menschen aIle Figuren fortgesetzt sinnlich lebhaft "vor 
Augen" haben; denn die wechselnde Stellung rein intellektuell zu behalten und 
danach die eigenen Ziige einzurichten, das ware schon fiir eine einzige Partie 
unmoglich. 

Natiirlich sind das extreme FaIle; aber sie werden grundsatzlich ahnliche 
Erfahrungen wenigstens aus Ihrer .Schulzeit aufbewahrt haben. Viele Kinder 
lassen den erlemten Gedachtnisstoff mit Hilfe lebhafter optischer Erinnerungsbilder 
aufleben, und gelegentlich erzahlen uns auch erwachsene Redner, die mehr den 
Ehrgeiz als die Fahigkeit besitzen, o£fentlich frei zu sprechen, sie wiiBten in jedem 
Augenblick genau, ob sie sich in ihrem Manuskript rechts oben oder links unten 
befanden. 

SchlieBlich wollen wir in diesem Zusammenhang noch eine eigentiimliche 
Erscheinung erwahnen, die schon Goethe und Fechner bekannt war und die 
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zur Lehre von den Synasthesien, den Sekundarempfindungen gefiihrt 
hat. Wahrscheinlich kennt der eine oder andere von Ihnen auch diesen Vorgang 
aus eigener Edahrung; denn bei jedem zehnten Menschen etwa soIl er vorkommen. 
Diese Leute erleben bei Reizung eines Sinnes zugleich Vorstellungen auf dem 
Gebiete eines anderen. Auch das benutzen manche als mnemotechnisches Mittel: 
aIle Namen und sonstigen Worte ordnen sich fiir sie je nach der Art ihrer Vokale 
in Farbgruppen, und wollen sie eines suchen, so taucht in ihrem BewuBt
sein zunachst die Empfindung etwa des Braun oder des Gelb auf; damit ist 
der Vokal bestimmt, zu dem nun nur noch die Konsonanten gefunden werden 
miissen. 

Immerhin besitzen solche Ausnahmen fiir die normale Psychologie keine aIlzu 
groBe Bedeutung. Viel wichtiger ist die Frage, wieviel Menschen denn iiberhaupt 
so plastische Vorstellungen erleben wie die, von denen bisher allein die Rede war. 
DaB wir gewohnlich so nicht vorstellen, wie wir es von Beethoven und Mozart 
voraussetzen miissen, das unterliegt keinem Zweifel; wie aber verhalt sich der 
Durchschnitt? 

Ziehen hat darauf aufmerksam gemacht, wie haufig die Farbe einer Fiinf
pfennigmarke von gesunden Personen als blau anstatt als griin bezeichnet wurde, 
und Galton eine Umfrage in der Absicht veranstaltet, die groBen person
lichen Unterschiede, die in dieser Hinsicht vorkommen, aufzudecken. Eine 
Reihe hervorragender Personlichkeiten sollte dariiber Auskunft geben, ob sie in 
der Lage waren, sich ihren Friihstiickstisch z. B. plastisch, d. h. sinnlich lebhaft 
vorzustellen. Manche haben das als beinahe selbstverstandlich bejaht, andere 
wieder die Frage als geradezu falsch gestellt zuriickgewiesen, weil nach ihrer 
Edahrungeine solche sinnliche Lebhaftigkeit bloBen Vorstellungen niemals zukame. 
Die Unterschiede gehen aber noch weiter; der eine erlebt Vorstellungen von sinn
licher Farbung vorwiegend auf akustischem, der andere auf optischem Gebiete, 
und eine dritte Gruppe Endlich kann am besten Erinnerungsbilder von Bewegungen, 
bewahren und wieder aufleben lassen. Man hat danach drei verschiedene Typen 
unterscheiden und feststellen wollen, daB ein gemischter, akustisch-motorischer 
Typus der haufigste sei. In Wirklichkeit werden wir auch dabei noch nicht stehen 
bleiben diirfen; denn selbst innerhalb der einzelnen Vorstellungsgebiete kommen 
bei ein und demselben Menschen noch weitgehende Unterschiede vor, und wer 
z. B. die Stimme eines andern deutlich vorzustellen vermag, braucht dieses Ver
mogen fiir musikalische Klange darum noch nicht zu besitzen. Freilich gewisse 
durchgehende Unterschiede bestehen in der Tat, und Sie selbst werden sich 'wieder 
noch von der Schule her daran erinnern, daB in den Pausen vor wichtigen Priifungen 
stets zwei Gruppen von Schiilern untereinander uneins waren: die eine, die sich 
mit zugehaltenen Ohren mit Hilfe der Augen, und die andere, die sich, den Lern
stoff laut aufsagend, mit den Ohren vorbereitete. - Nur auf dem Gebiete des 
Geruchs und Geschmacks sind anschauliche Vorstellungen, wenn sie iiberhaupt 
vorkommen, jedenfalls ungemein selten. 

SchlieBlich wissen Sie aIle, daB der sinnliche Charakter, der einer Vorstellung 
einmal innegewohnt hat, ihr keineswegs immer verbleibt. Je weiter wir uns von 
der Empfindung entfernen, die eine Gedachtnisspur zuriickgelassen hat, um so 
unklarer und, wenn ich so sagen dad, unkorperlicher wird dieses Erinnerungs
bild. Ja, vielleicht macht gerade dieses Abnehmen der sinnlichen Deutlichkfit 
zum guten Teil das aus, was wir friiher als eine besondere Zeit- Qualitat, als das 
"Temporalzeichen" der Erinnerungen bezeichnet haben. Die allermeisten Vor
stellungen werden ihrer sinnlichen Eigenschaften immer mehr entkleidet und 
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sinken schlie.Blich zu bloBen Schemen herab, zu rein intellektuellen Elementen, 
die einen sinnlichen Bestandteil nur noch im Wort, in der Sprache besitzen. 

Aber ausnahmsweise kommt noch etwas anderes vor: eine Vorstellung ent
steht; sie wird zuerst haufig, dann immer seltener emeuert; so blaBt sie ab, um 
schlieBlich fUr Jahre ganz zu verschwinden; plotzlich aber bei irgendeinem Anla.B, 
und sei es im Traume, taucht sie doch wieder auf. Das ist im Grunde nichts anderes, 
als was wir tagtaglich uber das Kommen und Gehen von Vorstellungen beobachten; 
aber wie so hiiufig la.Bt dieser extreme Fall tiefere Einblicke in die physiologisch
psychologischen Zusammenhange zu, als es sonst wohl moglich ware. 

Es ist billig, in solchen Fallen von unbewu.Bten Vorstellungen zu sprechen. 
Aber die Tatsache besteht: die uberwiegende Mehrzahl aller moglichen Vorstel
lungen ist in jedem gegebenen Augenblick unbewuBt; sie ist psychisch nicht vor
handen, und so mussen wir fragen, wodurch denn die Moglichkeit ihrer Wieder
emeuerung, die wir doch taglich verwirklicht sehen, gegeben ist. 

Das ist die Frage nach den materiellen Spuren des Gedachtnisses, 
eine Frage, die von den Laien beinahe instinktiv ahnlich beantwortet wird wie von 
der Wissenschaft. Beachten Sie, bitte, da.B wir es nicht merken, ob eine Empfindung 
zum Erinnerungsbild, oder allgemeiner gesprochen, ob ein Erlebnis zur Erinnerung 
wird. Psychisch geschieht gar nichts bei diesen Vorgangen oder doch nichts, 
was uber die Empfindung, uber das Erlebnis selbst hinausginge. Wohl aber mussen 
wir physische Vorgange voraussetzen, die das Wiederauftauchen eines Erinne
rungsbildes gewahrleisten. Um bei den Empfindungen zu bleiben, die Erregung 
der Himrinde, die wir als Grundlage der Wahmehmungen kennen lemten, kann 
unmoglich restlos, ohne eine Spur zu hinterlassen, abklingen; in irgendeiner Form 
muB sie fortdauem, oder richtiger ausgedriickt, sie muB Dauerveranderungen im 
nervosen Gewebe bedingen, durch die die Bereitschaft fUr die Wiederemeuerung 
geschaffen wird. 

Das ist eine physiologisch-psychologische Forderung. Direkte Beweise fUr 
das Vorhandensein solcher materieller Erinnerungsspuren verdanken wir wieder 
der Pathologie: Erkrankungen der Hirnrinde loschen zuweilen Vorstellungen aus, 
und ein nicht selten beobachtetes Vorkommnis gestattet uns sogar in die physio
logischen Vorgange, die dem Merken, dem Behalten neuer Eindriicke zugrunde 
liegen, einen Einblick. Starke Erschutterungen des Gehirns oder auch p16tzliche 
schwere Vergiftungen z. B. hinterlassen haufig eine sogenannte "retrograde 
A mnesie"; die Erinnerungen, die unmittelbar vor dem krankhaften Ereignis 
erworben worden waren, gehen verloren, aIle fruheren bleiben erhalten. Das kann 
nur bedeuten: frische Gedachtnisspuren sind noch nicht in dem Grade fixiert 
wie die alten und noch nicht so widerstandsfahig Schiidlichkeiten gegenuber; da 
diese Schiidlichkeiten aber materielle sind und am Gehirn angreifen, so mu.B 
auch fUr das Merken selbst, fUr die Entstehung also von Vorstellungen eine 
korperliche Grundlage in diesem Organ vorausgesetzt werden. 

Auf dem Boden dieser Anschauung erscheint die Frage berechtigt, ob wir fUr 
die Vorstellungen dieselben Gewebsbestandteile in Anspruch nehmen dUrfen wie 
fUr die Empfindungen. Die Frage beriihrt sich eng mit der andern, ob die Vorstel
lungen wirklich nur abgeblaBte, dem Grade nach schwachere Kopien der Empfin
dungen darstellen. Freilich wird sich diese rein psychologische Frage von der 
physischen Seite her niemals b ejah en lassen, wohl aber konnte ihre V ernein ung 
durch den Nachweis wahrscheinlicher werden, daB beide Vorgange auch materiell 
an verschiedene Gewebsbestanteile gebunden waren. 



78 Psychologische Vorlesungen. 

Sie werden meinen, daB dieser Nachweis schon gefiihrt worden sei. In 
einer der friiheren Stunden haben wir von Seelenblindheit und Seelentaubheit 
gesprochen und erfahren, daB Menschen und Tiere nach Verletzungen bestimmter 
Teile der Hirnrinde nicht die Fahigkeit zum Sehen und Horen, wohl aber die ein
bii&n, friiher Gesehenes und GehOrtes wieder zu erkennen. Wir sahen jedoch 
schon damals, daB es falsch ware, die betreffenden Teile des Hirnmantels einfach 
als die "Zentren" der optischen oder der akustischen VorstelIungen anzusprechen; 
denn jeder VorstelIung entspricht wohl die Erregung viel ausgedehnterer Teile 
des Gehirns, und daB seelenblinde Menschen optisch nichts mehr vorzustellen 
vermochten, diirfen wir durchaus nicht behaupten. Dazu lassen sich auch die 
Gehirngebiete, deren Erregung einer optischen Wahrnehmung zugeordnet ist, 
durchaus nicht so genau umgrenzen, wie man das friiher geglaubt hat, so daB 
der Versuch, die anatomischen Korrelate des Wahrnehmens und des VorstelIens 
miteinander zu vergleichen, nicht mit einu, sondern gleich mit zwei Dnbe
kannten rechnen miiBte. Immerhin machen die Erfahrungen iiber Beelenblind
heit und Beelentaubheit es wenigstens wahrscheinlich, daB die nervose Tatigkeit, 
die den Empfindungen entspricht, sich nicht ganz in denselben Gebieten des Ge
hirns a bspielt, deren Erregung eine notwendige Voraussetzung des VorstelIens bildet. 

Nun lehrt eine einfache 'Oberlegung weiter, daB kaum je eine VorstelIung 
aus einer einzigen, einfachen Empfindung hervorgeht. Wir konnen uns allenfalIs 
eine einfache Farbe vorstelIen, werden aber schon da die Erinnerung an die Form 
und die Ausdehnung zum mindesten einer gefarbten Flache mit auftauchen sehen. 
Sowie Sie aber an irgendeinen noch so einfachen Gegenstand denken, treten zahl
reiche Erinnerungsbilder zusammen, die fast immer nicht einem, sondern mehreren 
Sinnesgebieten angehOren. Nehmen Sie als Beispiel, welches Sie wollen, denken 
Sie an Ihre Taschenuhr oder an eine bestimmte Blume, stets lost sich die "Gesamt
vorstellung" in mehrere Teilvorstellungen auf. Jede von ihnen ist aus einer 
Empfindung hervorgegangen, aber den Gesamtbegriff eines konkreten Gegenstandes 
vermittelt uns gewohnlich erst eine Mehrheit solcher Erinnerungsbilder. 

Das ist die iibliche Darstellung der Frage und sie besitzt den groBen Vorzug, 
die Dinge verhaltnismaBig durchsichtig erscheinen zu lassen; aber Sie werden bald 
sehen, so einfach liegen sie doch nicht, wir werden noch Schwierigkeiten alIer 
Art kennen lernen. Soweit diese Schwierigkeiten rein psychologische sind, 
sollen sie uns erst nachher beschiiftigen; vorher mochte ich Ihnen noch sagen, 
wie sich manche Forscher die physischen Grundlagen einer solchen komplexen 
Vorstellung gedacht haben. Ich folge darin im wesentlichen der Darstellung 
Ziehens, bitte Sie aber, diese DarstelIung von vornherein kritisch aufzunehmen 
und sich dabei insbesondere an die alIgemeinen Erwagungen zu erinnern, die 
uns in einer der ersten Stunden die Unzulanglichkeit der herkommlichen ASBo
ziationslehre erkennen lassen. 

Sie sehen hier in einer schematischen Abbildung 24 das Gehirn von der Beite 
dargestellt und in ihr einzelne Punkte hervorgehoben, durch die die "Zentren" 
der Teilvorstellungen bezeichnet werden sollen. Ziehen, von dem diese AbbiJ
dung stammt, geht bei seiner Erorterung der Frage von einem bestimmten sinn
lichen Gegenstand, der Ro s e, aus. Diese lose nicht allein eine Gesichtsempfin
dung und eine Gesichtsvorstellung, sondern zugleich auch Geruchs- und Beriih
rungsempfindungen und ihnen entsprechende Erinnerungsbilder aus, so daB 
mindestens drei Teilvorstellungen zuriickblieben. Nun liege aber anatomisch 
die Riechsphare (R) weit ab von der Sehsphare (B), und beide seien ebensoweit 
entfernt von der Fiihlsphare (F). Es wiirden also in drei auseinander gelegenen 
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Ganglienzellen bzw. Ganglienzellgruppen an ganz verschiedenen ffirnrinden
stellen "Iatente Vorstellungen" niedergelegt. Alle diese Stellen standen miteinander 
durch Assoziationsfasem in Verbindung. Das Auftauchen der einen Teilvorstel
lung riefe durch Assoziation die anderen wach, und erst die Gesamtheit der so 
verknupften Teile bilde die Vorstellung des Gegenstandes. 

Somit beruhe die scheinbare Einheit der Vorstellung Rose lediglich auf dies en 
assoziativen Beziehungen ihrer Elemente. Dazu aber trete noch ein wei teres Band, 
das diese Teile zusammenhalte und das in der Sprache gegeben sei. Wollen wir 
dem in der schematischen Zeichnung Ausdruck geben, so wUrden wir in den fUr 
die Sprache besonders wichtigen Abschnitten des Gehirnmantels (d, e) noch weitere 
Punkte eintragen mussen, durch die die Gesamtvorstellung der Rose (anatomisch
physiologisch) mitvertreten wUrde. (Fur gebildete Menschen kamen dazu noch 
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Abb. 24. 
Aus "Ziehen, Leitfaden der Physiologischen Psychologie". 

s 

"Zentren" fUr das Lesen und Schreiben -nur da.B fUr diese verwickelten Leistungen 
die frUher fUr die Annahme von "Zentren" gemachten Vorbehalte in besonders 
hohem Grade geIten). 

An dieser Stelle wollen wir einen Augenblick Halt machen und gleich die 
Frage aufwerfen, ob die eben gegebene Darstellung nicht schon auf Grund fruher 
angesteIIter Erwagungen abgeandert werden mu.B. Wir haben einen Mangel der 
Assoziationslehre darin erkannt, da.B sie die ers te Entstehung einer sogenannten 
assoziativen Verknupfung, mag sie nun zur Bildung einer Gesamtvorstellung 
oder zur Aufeinanderfolge von mehreren zusammengehOrigen Vorstellungen 
Anla.B geben, nicht hinreichend erklart. Nehmen Sie an, ein Kind sieht zum ersten 
Mal eine Rose und wird zugleich auf den Geruch dieser Blume aufmerksam, 
so werden Sie allenfalls annehmen durfen, da.B die nervose Erregung, die diesen 
seelischen Vorgang begleitet, an zwei Stellen des ffirnmantels besonders hohe 
Grade erreicht, aber niemals werden Sie auf Grund unserer sonstigen anatomischen 
und physiologischen Kenntnisse begreifen, weshalb diese Erregung von einer 
Stelle zur andern uberspringt und so eine Bahn "einschleift". Bestiinde diese 
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Schwierigkeit im Anfang nicht, so konnten wir allenfalls Ziehen bei seiner weiteren 
Darstellung folgen und die Vorstellung annehmen, nach der durch haufige Wieder
holung dieser gleichzeitigen Erregung eine solche Bahn allmahlich gangbarer 
gestaltet und eine immer festere Verkniipfung zwischen beiden Vorgangen ge
schaffen wiirde. So wie die Dinge tatsachlich liegen, tut die iibliche Darstellung 
der Assoziationspsychologie den einfachen Erfahrungstatsachen Gewalt an und 
bedarf zum mindesten der Abanderung. Freilich bringt uns jeder Versuch dieser 
Art - dariiber sind wir uns frUber schon klar geworden - in die dringende Gefahr, 
neue und vielleicht ebensowenig haltbare Spekulationen anzustellen; aber mit 
diesem Vorbehalt diirfen wir vielleicht doch feststellen, daB die Vorteile der vor
hin vorgetragenen Darstellung um nichts kleiner werden, wenn wir fiir jede Wahr
nehmung und fUr jede Vorstellung eine sehr ausgedehnte Erregung der Himrinde 
verantwortlich machen und der Verkniipfung oder Verschmelzung von zwei 
Vorstellungen (wie von zwei gleichzeitigen seelischen Erlebnissen iiberhaupt) das 
Zusammentreffen von zwei verschiedenen Erregungsvorgangen in gleichen nervosen 
Verbanden entsprechen lassen. Wenn Sie die Abbildung Ziehens unter diesem 
Gesichtswinkel noch einmal betrachten, so werden Sie gar keine Schwierigkeiten 
find en, die in der Riech- und die in der Sehrinde eingeleiteten nervosen Vor
gange an irgendwelchen Stellen des Gehims aufeinanderstoBen und hier nun 
eine Gedachtnisspur schaffen zu lassen, die nicht der einen oder der andem Teil
vorstellung, sondern ihrer Verbindung, der Gesamtvorstellung zugeordnet ist. 

Das wiirde noch einen andem Vorteil mit sich bringen, und der liegt auf rein 
psychologischem Gebiete. Wer sich genau priift, wird auch aus seiner eigenen 
inneren Erfahrung heraus gewisse Bedenken gegen die Assoziationslehre gel tend 
machen wollen. 1st es denn wirklich wahr, daB die Gesamtvorstellung der Rose -
ich spreche nach wie vor von einer bestimmten, gelb oder rot gefarbten, so oder 
so geformten Rose, nicht aber von dem allgemeinen Begriff dieser Blume -, 
daB der Gedanke an eine solche einzelne Blume immer in Teile zerfallt, die, wenn 
auch leise, mitanklingen oder wenigstens nacheinander ins BewuBtsein treten, 
und daB diese Vielheit seelischer Erlebnisse hochstens in der inneren Sprache 
zu einer wirklichen Einheit verschmolzen wird? Das wiirde doch heiBen: wir 
erleben entweder mehrere Teilvorstellungen der Rose neben- oder nacheinander 
oder aber wir horen das Wort vor unserem inneren Ohr und haben gar keine weitere 
sinnliche Vorstellung. Beides kommt zweifellos vor; wenn Sie zu irgendeinem 
Zwecke eine Reihe von Blumen nennen sollen oder gar nur nach einem Reim 
suchen, wird sich Ihnen das Wort anbieten, und alle andem sinnlichen Vorstel
lungen werden fehlen; und umgekehrt: wollen Sie sich eine bestimmte Eigen
schaft der Rose lebhaft vergegenwartigen, so werden Sie mit mehr oder minder 
groBer Lebhaftigkeit die eine oder die andere Teilvorstellung erleben. Aber auBer
dem gibt es noch ein Drittes, und das ist das Denken an den Gegenstand, 
der bald kurz und fliichtig, bald vertieft und fiir langere Zeit, immer aber bestimmt 
und lebhaft in Ihr BewuBtsein tritt, ohne von einem sinnlichen Erlebnis getragen 
zu sein. "So kann die visuelle Vorstellung eines Eisenbahnzuges es ganz unbestimmt 
lassen, ob der Zug ein Personen- oder Giiterzug ist", sagt Koffka, und er und 
andere Psychologen sprechen in solchen Fallen von einer "verschwommenen 
Vorstellung". In der Tat gibt es hier tJbergange zwischen dem Vorstellen, das 
streng genommen ja doch stets einen, wenn auch unbestimmten, sinnlichen Bestand
teil enthalten sollte, und dem begrifflichen, unanschaulichen Denken. 

Wir kommen darauf - als auf eine der schwierigsten Fragen der Psychologie -
in der nachsten Stunde zuriick. Reute wollen wir diese Erorterung dadurch vor-
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bereiten, daB wir zWlachst die EntwicklWlg der konkreten VorstellWlgen zu all
gemeineren verfolgen. 

Jeder Begriff, der groBere Inhalte umfaBt, - denken Sie zWlachst nur an den 
der Blume oder der Pflanze etwa - verliert an sinnlicher Lebhaftigkeit um so 
mEhr, je weiter er sich von einem einzelnen, konkreten Gegenstand entfernt. Eine 
weiBe Rosenknospe laBt sich plastisch "vorstelIen", eine Rose uberhaupt aber 
nicht. Ja Sie brauchen noch nicht einmal so weit in das Begriffliche hineinzugehen, 
um das festzustellen. SchlieBen Sie die Augen Wld versuchen Sie sich das Gesicht 
eines nahen Bekannten, mit dem Sie wochenlang umgEgangen sind, oder sogar 
das eines Ihrer Eltern "vorzustellen" - die meisten von Ihnen werden dabei 
gewisse Schwierigkeiten finden Wld uber die Undeutlichkeit, die mangdnde Scharfe 
dieser ErinnerWlgsbilder uberrascht sein. Und nWl vergleichen Sie damit die 
ErinnerWlg an einen schlechten Oldruck, der Bismarck oder Moltke darstellen 
sollte, und den Sie in Ihrer Studentenwohnung monatelang haben betrachten 
mUssen; diese ErinnerWlg ist treu und vollkommen scharf. Der GrWld ist leicht 
einzusehen, er liegt gerade in der unveranderlichen Starrheit dieser Bilder und 
in der Ausdrucksl03igkeit ihrer Zuge. Das Gesicht Ihres Vaters aber haben Sie 
in vielfacher Gestalt gesehen mit oft verandertem Ausdruck, und deshalb ist es 
so schwer, es "vorzustellen". 

Man hat in einem leidlich brauchbaren Vergleich die allgemeinen VorstellWlgen 
als das arithmetische Mittel aller Einzeivorstellungen bezeichnet und damit schon 
ausgesprochen, daB sie nicht in der Form bewuBt werden Mnnen wie die eines 
konkreten Gegenstandes. In diesem Sinne besteht m. E. kein Zweifel daruber, 
daB der Begriff eines Dreiecks - um das Beispiel zu wahlen, an dem Berkeley 
die Frage zum erstenmal erortert hat - nich t vorgestellt werden kann. Vor
stellen im engeren Sinne - d. h. anschaulich innerlich erleben - lassen sich 
immer nur gleichseitige, rechtwinklige oder irgendwie sonst genau bestimmte 
Dreiecke. Wohl aber fUhren von solchen VorstellWlgen bis zu dem abstrakten 
Gedanken an "das Dreieck schlechthin" Vbergangserlebnisse, die sich wohl 
wirklich nicht besser als mit dem Ausdruck "verschwommene VorstellWlg" 
kennzeichnen lassen. 

DaB wir aile mit allgemeinen VorstellWlgen arbeiten, und daB der Denk
akt. z. B., der uns den Unterschied eines Dreiecks von einem Quadrat begreifen laBt, 
die umstandliche BestimmWlg beider Begriffe keineswegs immer mit einschlieBt, 
steht ja wohl fUr jedermann fest. Nur wird sich haufig uber dieses eigenartige 
innere Erleben kaum etwas anderes aussagen lassen als das Negative: daB es nam
lich anschauliche Bestandteile nicht oder doch nur in sehr unbestimmter, "ver
schwommener" Form enthalt. ViElIeicht noch haufiger jedoch Wird dieses Erlebnis 
von einem sinnlichen Vorgang auch da getragen oder begleitet, wo das Erinnerungs
bild des Gegenstandes selbst (ein optisches z. B.) nicht mitauftaucht. Dieser 
sinnliche Anteil ist in der Sprache gegeben, ohne die wir zu allgemeinen Begriffen 
iiberhaupt niemals fortgeschritten sein wUrden. Wie gdangt die Menschheit und 
wie gE langt das Kind zu dem Begriff eines Tieres, eines Mens chen , eines Mannes '} 
Das Kind hOrt mit dem Wort einen bestimmten Menschen bezEichnen, Wld erst 
nachdem sehr zahlreiche andere Leute, nachdem Hinz und Kunz immer wieder 
so benannt worden sind, fangt das Wort an, einen GattWlgsbegriff zu decken. 
Das ist der Vorgang, den altere Psychologen als A bstraktion aufgefaBt und 
den neuere ganz anders zu deuten versucht haben. Wir wollen uns unsere eigene 
StellWlg in diesem Streit erleichtern, indem wir von einer begrifflichen Er
orterung der Frage, die groBe Schwierigkeiten in sich birgt, absehen Wld uns 

Bumkc. Psyohologische Vorle.sungcn. 2. Autl. 6 
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an den einfachen Tatbestand halten, den zu beobachten das Leben taglich Ge
legenheit gibt. 

Eines ist sicher: daB allgemeine Begriffe beim einzelnen Menschen nicht d urch 
Abstraktionen von der Art zustande kommen, wie sie die wissenschaftliche Logik 
vornimmt. Niemand, der Kinder allgemeine Begriffe hat bilden sehen, wird glauben, 
daB sie aIle Einzelheiten der Gegenstande auffaBten und nun von dem Begriffe 
des Mannes z. B. diejenigen abstreiften, die nur dem einen, nicht aber dem anderen 
Manne zugehoren. Taine hat gewiB recht mit seiner Behauptung, zueinemgewissen 
Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung sei der Begriff des Mannes an eine Brille, 
einen Bart oder an eine Hose gekniipft. Wenn man diesen Tatbestand so aus
driicken will, daB man sagt, die allgemeinen Begriffe wiirden vor den speziellen 
gebildet, und die Zahl der Schubfacher, in die das Kind die Erscheinungen der 
Umwelt ordne, sei nicht groBer, sondern kleiner als beim Erwachsenen, so ist 
das an sich richtig, aber doch schief; denn was das Kind sieht und nun bis auf 
weiteres als entscheidendes Merkmal einer ganzen Gruppe betrachtet, das fallt 
mit den Haupteigenschaften dieser Gruppe im Sinne der Logik nur selten zusammen. 
Das Kind hebt aus der Gesamtheit der Erscheinungen einzelne wesentliche Ziige 
gleich im Anfang heraus - insofern hat die Abstraktionstheorie unrech t; aber 
was ihm wesentlich erscheint, sind doch einzelne Ziige, sind konkrete und nicht 
allgemeine Eigenschaften, fiir die erst viel spater, mit zunehmender Einsicht, 
die wirklich wesentlichen eintreten - und deshalb hat die Abstraktionstheorie 
auch wieder rech t. 

Auf diese Weise wird auch die Kluft iiberbriickt, die eine Zeitlang die Ergeb
nisse der Psychologie und der Sprachforschung zu trennen schien. In Wirk
lichkeit verlauft die Entwicklung der Sprache 1) in der Menschheitsgeschichte 
der des einzelnen Menschen offen bar ziemlich parallel. Wo sich die Ent
stehung der Sprache sehr weit zuriickverfolgen laBt, stoBen wir auf die Benen
nungen ganz allgemeiner Be griffe , die groBe Gruppen umfassen. Ma x M iiller 
wollte sogar aIle Sprachen auf eine beschrankte Anzahl von Wurzeln (800 in der 
englischen) und diese auf 121 Begriffe zuriickfUhren. Das setzt natiirlich voraus, 
daB auch hier eine Entwicklung vom allgemeinen zum speziellen stattgefunden 
habe. Aber wenn die Form z. B., mit cler im Sanskrit der Mensch beZEichnet wird 
(manu-s), in wortlicher tJbersetzung heiBt: "Denken - hier", so folgt daraus 
ohne wei teres, daB sie den allerersten Anfang dieser sprachlichen Entwicklung 
noch nicht bedeuten kann. Wir wollen hier die Frage ununtersucht lassen, ob die 
Sprache immer aus Imitationen (wau-wau, kuckuck, mu-mu) und Interjektionen, 
oder aber wie Wundt meint, stets aus Ausdrucksbewegungen entstanden ist. 
DaB es zuerst eine Wurzelsprache gegeben hatte, deren Bestandteile nur allgemeine 
Begriffe deckten, wird man sich in keinem FaIle vorstellen diirfen. Urspriinglicher 
waren elementare .A.uBerungen, die in zunachst unartikulierter Form einer Gemiits
bewegung IJuft machten oder aber einen Naturlaut nachahmten, und diese wurden 
hochstens dadurch zu Wurz2ln "abgeschliffen", daB das Gemeins arne , das viele 
von ihnen enthielten, zu einer Grundform zusammengEzogen wurde. Ein Bei
spiel mag Ihnen das klar machen. In den indogel'manischen Sprachen enthalten 
zahlreiche Worte, die die reiBend schnelle Bewegung oder den Trager einer solchen 
Bewegung bezeichnen, eine Wurzel, die (je nach ihrer Ablautstufe) heute als 
pet, pot, pt angesetzt wird: 

1) Fiir die Durchsicht und Verbesserung der nachsten Satze bin ich Herrn Kollegen Her big 
in Miinchen zu Dank verpflichtet. 
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griech. : :reb:-op,aL :reo-r:-aop,at e-:re-r:-op,'Yj'V :re-r:-eeov 
ich fliege ich flattere ich flog Flugel 

:reeo-:ree-r:-* :reo-r:-ap,6~ :ret-mow 
vorwarts fallend FluB ich falle 

altind.: pat-ati pat-ram, pat-atram 
er fliegt, senkt sich, fallt Flugel 

latein.: pet-o im-pet-us penna (pet-ma) 
ich gehe los auf Angriff Flugel 

neuhochdeutsch: Fed-er Fitt-ich 

Wenn hier zuerst die Wurzel dagewesen ist, so kann sie jedenfalls nur als ono
matopoetische Bildung existiert haben, in der die Naturgerausche nachgeahmt 
wurden 1). 

Die Entwicklung del' Sprache beim Kinde verMlt sich darin ahnlich. Das 
Kind iibt bekanntlich in einem bestimmten Alter instinktiv aIle seine Muskeln 
und mit ihnen die des··Sprachapparates. Genau so wie es stundenlang eine und 
dieselbe Bewegung seines Korpers ausfUhrt, so wiederholt es auch bestimmte 
Laute, deren Bildung ihm bei Benutzung del' Sprachorgane einmal "zufallig" 
gelungen ist. Erst hier setzt die Erziehung ein. Es ist falsch, fin: diese Zeit dem 
EinfluB del' Umgebung die erste, fUhrende Rolle zuzuschreiben: das Kind lallt, 
und die Erwachsenen greifen von seinen Lauten die auf, die zu irgendwelchen 
Worten ihrer eigenen Sprache Beziehungen haben, wiederholen sie und weisen 
auf die entsprechenden Gegenstande hin. So entwickelt sich ein Wechselspiel, 
bei dem das Kind noch lange del' fiihrende Teil bleibt. Darum haben so viele 
Sprachen die W orte Mama und Papa, weil aIle Kinder sehr fruh stundenlang 
mamamam und papap bilden, und wei 1 die Eltel'll begreiflicherweise einen del' 
allerfruhesten Laute fUr sich selbst in Anspruch nehmen. Erst spater, wenn das 
Kind die Sprache bessel' beherrscht und deshalb "nachsprechen" kann, hat die 
Erziehung fUr ihre Tatigkeit freie Bahn, und nun kann allerdings del' Sprachschatz 
viel schneller wachsen. 

Nach diesel' Abschweifung wollen wir die Entstehung del' allgemeinen Begriffe 
wei tel' erortel'll. Viel ist dem, was schon gesagt wurde, freilich nicht mehr hinzu
zufUgen - nur Einschrankungen werden noch notig sein. 

Wir hat ten Bel' keley zugegeben, daB sich ein Dreieck schlechthin nicht 
"vorstellen" lasse, und hatten die Tatsache, daB wir mit dem Begriffe trotzdem 
zu a1'beiten lel'llten, mit dem Wort erklart, das ihn - wenigstens anfanglich -
in unserem Denken vertritt. Diese Erklarung gilt ziemlich allgemein. Je weiter 
wir uns von den Empfindungsresten, den Erinnerungsbildel'll, entfel'llen, je 
abstrakter ein Begriff wird, urn so mehr bedarf e1' eines Symbols, das uns del' Not
wendigkeit umstandlicher Bestimmungen enthebt. Die Wissenschaft erfindet 

1) Herr Professor Herbig in Munchen hat die Freundlichkeit gehabt, den Sachverhalt 
wie folgt wissenschaftlich richtig darzustellen: "Eine allgemeine Wurzel pet, pot, pt ist als nacktes 
unflektiertes Wurzelgebilde in keiner indogermanischen Sprache nachgewiesen; der :Begriff 
der "Wurzel" ist nur eine sehr praktische Arbeitshypothese der Indogermanisten oder, wenn 
man will, eine aus dem Nebeneinander etwa von griech. ne~-o"at, no~-do"at, t-n~-6f1'''1'V 
abstrahierte und unter die Erinnerungsbilder in der Seele des Sprechenden aufgenommene 
Vorstellung, die sprachlich nur mit den gleichen oder ahnlichen Stammes- oder Flexions
suffixen wieder in die Erscheinung tritt. Moglicher- oder wahrscheinlicherweise ist diese wie 
andere "Wurzeln" ursprlinglich ein onomatopoetisches Gebilde, mit dem Naturgerausche nach
geahmt werden. Nur in diesem Vorzustand der Sprache, den auch das Tier teilt, und der auch 
dem Sprechenlernen des Kindes vorangeht, darf man de facto von nackten W urzeln sprechen. " 

6* 
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bekanntlich, eillfach zurn Zwecke einer schnelleren Verstandigung, absichtlich 
neue Wode, nur um verwickelte Zusammenhange nicht jedesmal von Anfang an 
darstellen zu miissen, und die Mathematik hat, urn ihre Rechnungen zu verein
fachen, fiir allzulange Formeln sogar einfache Buchstaben (1/;, p) eingefiihrt. Was 
hier auf dem Wege der Verabredung geschieht, das haben in der natiirlichen Sprach
entwicklung Gebrauch und Ubung von selbst gebildet. 

Aber die Wirkung der Sprache auf das Denken gtht noch weiter. Auch zahl
reiche Urteile schlagen sich in irgendeiner sprachlichen Form nieder, um von nun 
an rein gedachtnismaBig, ohne neue Urteilsleistung, als Glieder neuer Gedanken
rei hen und als die Voraussetzungen weitergthender SchluBfolgerungen verwendet 
zu werden. Das bedeutet einen Vorzug, aber auch eine Gefahr: weil sie zu einer 
festen Form erstarrt sind, werden solche Urteile schwer wieder nachgepriift und 
veranlassen gelegentlich spatere Irrtiimer. Und da sie - von altklugen Kindern 
und torichten Erwachsenen - auch bloB nachgeplappert werden konnen, wirken 
sie erst recht venvirrend; "denn nichts ist unzulanglicher", sagt Go e th e, "als 
ein reifes Urteil, von einem unreifen Geiste aufgenommen". 

Das Gegensttick dazu ist, daB die Sprache uns haufig auch das Denken 
erleichtert. Dies meint Heinrich von Kleist 1) mit dem sehr verstandigen 
Rat, man moge iiber eine unklare Sache durch die Ausprache zu einem anderen 
ins Klare zu kommen suchen. Der andere braucht dabei gar nichts zu sagen, 
"aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich 
suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so pragt, wenn ich nur dreist 
damit den Anfang mache, das Gemiit, wahrend die Rede fortschreitet, in der 
Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vor
stellung zur volligen Deutlichkeit aus, dergestalt, daB die Erkenntnis, zu meinem 
Erstaunen, mit der Peri ode fertig ist." 

Hier ist die fordernde Wirkung, die die Sprache fiir das Denken haben kann, 
vollkommen deutlich ausgedriickt; aber zugleich ist anerkannt, daB es ein sprach
lich nicht formuliertes Denken gibt, Kleist gibt das sogar in dem gleichen kleinen 
Aufsatz ausdriicklich zu; und in der Tat muB alles, was wir bisher tiber Denken 
und Sprechen gehOrt haben, nach dieser Seite hin eingeschrankt und erganzt 
werden. GewiB ist die Rolle, die die Sprache nicht bloB bei der Entwicklung 
des menschlichen Denkens, sondern auch bei sehr vielen tatsachlichen Denk
akten spielt, ungemein groB. Niemand, yom Schiller abgesehen, bestimmt den 
Begriff des Dreiecks erst in seinem Geiste, wenn er mit ihm arbeitet, und kein 
Yolk wiirde zu Begriffen wie Dankbarkeit und Freundschaft ohne die Sprache 
gelangt sein. Trotzdem ist es nicht richtig, daB wir im Einzelleben die Begriffe 
Dreieck und Freundschaft ohne die Sprache nicht zu denken vermochten. Wir 
konnen uns den Begriff eines Dreiecks nicht vorstellen und den der Freund
schaft erst recht nicht, aber denken konnen wir beides, und es ist nicht wahr, 
daB diese Gedanken bei allen Menschen und unter allen Umstanden an ihre 
sprachlichen Symbole gebunden waren. Wir kommen darauf bei der Be
sprechung des Gedankengangs noch zurtick, aber vielleicht priifen Sie sich in
zwischen selbst, ob Sie nicht gelegentlich BewuBtseinsvorgange in sich beobachten, 
die verwickelte Begriffe zum Inhalt haben und von sprachlichen Anklangen 
doch frei sind. 

1) Uber die allmahliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Tempelausgabe. IV. Bd. 
S.349. 



VII. Vorlesung. 

Gedanken und Gedankengang. 
Wir haben uns in der letzten Stunde mit den Vorstellungen besehiiftigt und 

festgestellt, daE das, was diese Erlebnisse von den Wahrnehmungen wesentlieh 
unterschEidet, die LeibhaftigkEit ist, die den Erinnerungsbildern abgEht. 

Wir waren dann von den eigentlichen "Vorstellungen", von den El'innerungen 
an konkrete Gegenstande, zu Gedanken allgemeineren Inhalts iibergEgangen und 
hat ten gefunden, daE eine Idee urn so weniger ansehaulich, weniger vorstellbal' 
wird, je aIlgemeiner sie ist. Ieh erinnere Sie noch einmal an die BEhauptung B er ke
leys, daE wir uns ein Dreieck sehleehthin, den Begriff eines Dl'tiEeks, nieht vol'
zustellen vermochten; konnen wir trotzdem mit ihm arbeiten, ohne jedesmal 
den zu seiner Bestimmung erfordel'lichen umstandliehen Gedankengang dureh
zurnaehen, so liegt das sicher zum guten Teil an dem Vorkommen versehwommener, 
unbestimrnter Vol'steIlungen sowie an der Vertretung des Begl'iffs dureh das 
Wort. Der Satz "kein Denken ohne Sprache" trifft, richtig verstanden, ebenso 
zu wie seine Umkehrung; die Mensehheit so wenig wie jeder einzelne von uns 
hiitte zur Ausbildung allgemeiner BEgriffe 1) fortsehreiten konnen, wenn sie nieht 
in del' Spraehe ein Mittel entwickelt hatte, urn irnmer groEere Zusammenhange 
in einer kiirzenden Formel, einem Syrnbol, zusarnmenzufassen. 

Aber anders steht es urn die Frage, ob wir bei jedem einzelnell Denkakt an 
die Spraehe gebunden sind, und ob es nicht Gedanken gibt, die jedes sinnliehen 
Anteils - einschlieElieh des Wortes - entb€hren. Die Frage ist dureh die Arbeiten 
der Wiirzburger Schule beantwortet worden: es gibt neben dem ansehauliehen 
ein durchaus unanschauliches Denken; "'.Tir aIle kennen Erlebnisse, die die volle 
Unabhangigkeit unseres Denkens von den Vorstellungen und selbst von der inneren 
Sprache bewEisen. 

Denken Sie an Lebenslagen, in denen Sie mehrel'e Voraussetzungen ubersehen, 
zahlreiche Urnstande gegeneinander abwagen und verwerten, und in denen Sie 
doch mit groJ3er Schnelligkeit handeln, einfaeh deshalb, weil die Situation nicht 
v6llig neu, sondern in ahnlicher Form schon fruher von Ihnen el'lebt worden ist. 
Die Schachspieler unter Ihnen werden mil' zugeben, daE sich in jedem Spiel Stel
lungen wiederholen, die aus bestimmten Griinden bestimmte Ziige erfordern; 
selten gl€icht eine del' andern genau, und doeh werden die Voraussetzungen des 
Handelns durchaus nicht bei jedem Zuge bis in alle Einzelheiten durehgedacht, 

1) Damit soU nicht bestritten werden, daJ3 auch das Kind "denken" kann, ehe es ein Sprach
verstandnis besitzt. So meint Erd mann: "DaJ3 wir auch in diesem Stadium des geistigen Lebens 
ein Denken anzunehmen haben, zeigen die Beobachtungen tiber die reagierenden Bewegungen, 
die ein aufmerksames Vergleichen und Unterscheiden an den Gegenstanden der Sinneswahr
nehmung und der beginnenden Erinnerung schon nach dem ersten Lehensmonate erschlieJ3en 
lassen. " 
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sondern nur als komplexe Erscheinungen bewuBt. Solche Kurzschliisse des 
Denkens werden Sie taglich beobachten, wenn Sie 1hre Aufmerksamkeit erst auf 
sie eingestellt haben. Oft verrat uns auch die Sprache selbst, bis zu welchem Grade 
sie beim Denken zeitweise ausgeschaltet wird; auf eine Nachricht, die wir halb 
und halb erwartet hatten, antworten wir mit einem "Also doch!", auf eine andere 
Mitteilung sogar mit einer nicht artikulierten 1nterjektion. Erleben wir innerlich 
mehr Wode in solchen Fallen, als wir ausspreehen? Zuweilen wohl, aber haufig 
aueh nicht. Jedes zielbewuBte Randeln, jedes einigermaBen sichere Auftreten 
im Beruf und im gesellsehaftliehen Leben waren ausgeschlossen, wenn wir Glied 
fUr Glied in sprachlicher Form aIle Gedankenreihen noch einmal erleben miiBten, 
die friiher einmal die Voraussetzungen unseres jetzigen Randelns gesehaffen haben. 

Mar be hat fUr einen Teil diesel' Erscheinungen den Namen del' "BewuBt
seinslagen" eingefUhrt. Der Name ist zweckmaBig, urn klar zu machen, weshalb 
wir auf ein und denselben Reiz, je nach den besonderen Umstanden, in denen wir 
uns befinden, verschieden antworten. Del' Beamte i m Dienst wird haufig aus 
derselben Beobachtung andere Folgerungen ziehen als auBer Dienst; abel' selten 
wird er dabei den Gedanken in Worten auftauchen sehen, ieh bin zum Randeln 
verpflichtet oder nicht verpfliehtet (Mar be). 1nsofern beriihrt sieh del' Begriff 
del' BewuBtseinslagen eng mit dem der Konstellation, den wir he ute noch kennen 
1ernen werden. Abel' auch sonst sind die Grenzen dieses Begriffes nieht iiberall 
:scharf, und so mag es geniigen, ihn erwahnt zu haben. Fiir den Augenblick reicht 
es aus, wenn wir dem anschauliehen Teil unseres Denkens, den Vorstel
lungen, den begrifflichen, die Gedanken, gegeniiberstellen und von den 
Gedanken aussagen, daB sie mit und ohne spraehliche Fassung auftreten konnen. 

Der Widerspruch, dem diese Feststellung heute noch begegnet, ist wohl ver
standlich; sie schlieBt eine Entsagung in sich, die zweifellos schmerzhaft ist; 
denn Gedanken, die jedes Vorstellungsrestes und zugleich jedes sprachlichen Anteils 
entbehren, sind wissenschaftlich schwer zu fassen; man kann sie erleben, iiber 
dieses Erlebnis anderen aber herzlieh wenig mitteilen. Trotzdem laBt sieh die 
Tatsache als solehe nicht wohl bestreiten; nicht bloB die vel' bind end en B e
ziehungen zwischen den Vorstellungen, die del' Dber- und Unterordnung, 
der Begriindung und Folge, der Dbereinstimmung und des Widerspruchs werden 
unanschaulich erlebt; aueh das Wissen urn etwas, das Verstehen eines Aus
drucks, eines Satzes, eines Begriffes oder einer Situation treten gewohnlich ohne 
sprachliche Fassung in unser BewuBtsein. Wir sagen wohl, ein Raus sei groBer 
als das andere, aber wenn wir es nicht sagen und doeh bemerken, so denken 
wir das Wort "groBer" gewohnlieh nich t 1). Sie aIle kennen auch den Vorgang, 
daB sich ein Gedanke erst allmahlieh formt, aus einem mehr nebelhaften Ahnen 
zum Licht gelangt, daB uns eine Erkenntnis aufdammert, ein Zusammenhang 
allmahlich klar, ein Begriff langsam deutlieh wird; und wir aIle erIe ben dabei 
haufig an Vorstellungen und Worten durchaus nichts. Und doch machen diese 
Urteile, Vergleiche, maeht das Meinen, Verstehen, Begreifen das eigentliehe 
Den ke n erst aus; eine bloBe Folge, ein Aneinanderreihen von Vorstellungen und 
Worten, wie es seiner Zeit im Assoziationsversueh angestrebt wurde, ist noeh 
lange kein Denken, bei dem die Vorstellungen vielmehr oft auf weite Streeken 
hin ganz verschwinden (Buhler 2). 

1) Das Denken ist also auch in diesem Fall "ein unsinnlicher Vorgang der Verkniipfung 
von Gegenstanden unseres Vorstellens". (Bruno Erdmann 1. c.) 

2) Die extremen Formen des unvollstandigen und des vollstandigen formulierten Denkens 
"sind kontriir entgegengesetzte, resprasentative Typen; der tatsiichliche Verlauf des formuJierten 
Denkens vollzieht sich in Zwischenformen zwischen beiden". (B. Erdmann 1. c.) 
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Ja fUr manche Menschen bedeutet es offenbar eine besondere Anstrengung, 
das ohne W orte Gedachte nun noch nachtraglich in sprachliche Formen zu bringen. 
"Weder der Scharfsinn", schreibt Benno Erd mann 1), "der die verborgensten 
Unterschiede der Gegenstande aufspfut, noch der Tiefsinn, der im Verschieden
artigsten das Gemeinsame erfaBt, ist an die Sprache gebunden. Je kraftiger 
vielmehr die Reproduktion auf irgendwelchen Gebieten des Vorstellens wirkt, 
je scharfer die abstrahierende Aufmerksamkeit einsetzt, je mehr ihre reprodu
zierende Kraft durch eine Fiille leicht erregbarer Assoziationen fruchtbar gemacht 
wird, desto weniger ist das Denken an die Symbolik gebunden, welche die Gegen
stan de dieser Aufmerksamkeit durch das Wort zusammenfaBt und stiitzt. Das 
gilt von dem Geschaftsmann, der verwickelte Handelskombinationen iiberlegt, 
nicht weniger als etwa von dem Physiker, dem ein an sich geringfiigiges Residuum 
eines Experimentes eine Fiille von Moglichkeiten lebendig macht; von dem 
Techniker, dem sich das Getriebe einer komplizierten Maschine in der Einbildung 
als zusammenstimmend darstellt, nicht anders als von dem Historiker, der aus 
den Triimmern einer vergangenen Welt diese selbst erstehen sieht. . . . . Deren 
alIer geistige Arbeit pflegt im wesentlichen fertig zu seln, wenn sie versuchen, 
das, was sie geschaut haben, festzuhalten, es in die Wirklichkeit einzufiihren, 
zu gestalten, zu formulieren. Denn in allen diesen Realisierungen steckt die Sym
bolik, deren praziseste Form die Sprache ist." 

Aus der hier vorgetragenen Auffassung ergibt sich iibrigens, wie wir spater 
noch sehen werden, eine Beziehung zwischen Gedanken und GefUhlen, die grund
satzlich wichtig ist, weil sie wieder die Unmoglichkeit jeder Atomisierung 
psychischer Vorgange beweist. Stark gefiihlsbetonte Gedanken werden vielleicht 
noch haufiger als andere nicht in Worte gekleidet. Denken Sie an unfreundliche 
oder kritische Gedanken, die ein junger Mensch iiber seine Eltern, iiber die 
Religion u. dgl. hegt. Dabei wird die Klarheit und Bestimmtheit, die das -
auch bloB gedachte - Wort der Sache verleiht, oft unwillkiirlich vermieden, 
und psychologisch ungeschulte Menschen sind dann unter Umstanden ganz ehr
lich iiberzeugt, diese ihnen peinlichen Gedanken nich t gehabt zu haben. Wollte 
man abel' sagen, sie hatten sie bloB "gefUhlt", so ware das natiirlich auch nur 
halb richtig; das GefUhl spielt bei dem ganzen Vorgang freilich eine sehr groBe 
Rolle, abel' in seinem Mittelpunkt steht ein gedanklicher Inhalt, und beides wird 
als ein einheitlicher Vorgang erlebt. 

Behalten Sie diese Erorterungen, bitte, bei den Besprechungen, die jetzt 
folgen sollen, im Auge; machen Sie einen Vorbehalt zu dem, was ich Ihnen vor
tragen werde. Ich selbst muB zunachst von weiteren Einschrankungen im einzelnen 
absehen, weil meine Darstellung sonst notwendig an Durchsichtigkeit und Klar
heit verlieren. wiirde; aber vergessen diirfen wir die soeben gemachten Feststel
lungen nicht, wenn wir jetzt die Gesetze des mensch lichen Denkens 
besprechen. 

Zum Teil haben wir diese Gesetze schon friiher gestreift. Wenn eine Teil
vorstellung der andern wirklich folgt und nicht von vorneherein mit ihr zu einem 
Erlebnis verschmolzen wird, so handelt es sich dabei streng genommen nicht 
mehr urn einen Gedanken, sondern urn eine Folge von Vorstellungen. Auch das 
erste wichtige Grundgesetz del' VorstelIungsverkniipfung ist uns damals schon 
begegnet. Warum zieht ein Rosenduft die Vorstellung del' Rose nach sich? Offen
bar deshalb, weil beides haufig gleichzeitig oder doch unmittelbar nacheinander 

1) Umrisse zur Psychologie des Denkens. Tlibingen: Mohr 1908. 
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erlebt worden ist. Das ist das Gesetz der Gleichzeitigkeitsassoziation, 
auf dem alles Auswendiglernen, jedes "mechanische" Gedach tnis beruht. 
Ohne jede inhaltliche Beziehung, lediglich als Folge ihres Zusammentreffens im 
BewuBtsein gehen Vorstellungen und Gedanken untereinander Verknupfungen 
ein, die unter Umstanden sehr fest sind. Der franz6sische Psychologe Maury 1) 
hat einen treffenden Beleg fur dieses seelische Gesetz mitgeteilt. In seinem 
Gedachtnis waren einige Stadtenamen mit einer an sich sinnlosen Wortbildung 
verbunden, wie sie die Industrie zur Bezeichnungihrer Erzeugnisse erfindet. Immer 
drangte sich dieser Name in sein BewuBtsein, wenn von diesen Stadten die Rede 
war, und erst viel spater fand sich die Erklarung dafiir in einem alten Zeitungs
blatt, das die Anpreisung einer Mineralwasserfabrik enthielt und den Vertrieb 
eines bestimmten Wassers fiir jene Stadte anzeigte. Auf dieselbe Weise schOpfen 
zahlreiche Menschen aus den in der Schule erworbenen Erfahrungen bewuBt 
mnemotechnische Hilfen, und die Fahigkeit, auswendig zu lernen, entspricht der 
individuell verschiedenen Wirksamkeit dieses Gesetzes. Aber auch andere psycho
logische Beobachtungen hangen damit zusammen. Wenn die Juristen das 
Gedachtnis vergeBlicher Zeugen dadurch zu scharfen suchen, daB sie mit ihnen 
den "Augenschein" aufnehmen, sie an den Tatort zuruckfuhren, so benutzen 
sie dieses Gesetz; einige Erinnerungen - die namlich an den Raum - werden 
durch die Erneuerung des Erlebnisses wieder flott und diese ziehen nun wie an 
einer Kette die ubrigen, die mit ihnen gleichzeitig erworben wurden, Glied fiir 
Glied an die Oberflache des BewuBtseins. Sie selbst werden erlebt haben, daB eine 
langst untergetauchte Erinnerung, und zwar unter Umstanden die Erinnerung 
an eine ganze Situation, durch eine Empfindung, eine Geruchswahrnehmung 
z. B., p16tzlich wieder wachgerufen wird. Das macht ja manche Erinnerungsstucke 
erst wertvoll, daB sie durch ihren bloBen Anblick langst verstorbene Personen 
und weit zuriickliegende Ereignisse wieder in das BewuBtsein zaubern. 

Zuweilen werden Sie dabei ubrigens noch etwas besonders Merkwiirdiges 
beobachten. Besteht der Gedanke nur kurze Zeit, so haben wir das unbestimmte 
GefUbl, als ob er jetzt eine alte Erinnerung nach sich ziehen wurde, aber eben wenn 
wir glauben, sic greifen zu k6nnen, entschwindet sie wieder, zieht sich zuruck 
wie die Erinnerung an einen Traum, die uns ja haufig auch zwischen den Handen 
zerrinnt. Wir lemen die Erinnerung selbst also gar nicht kennen. Trotzdem 
haben wir den bestimmten Eindruck, daB sie plastische Gestalt angenommen 
haben wurde, wenn nur die Geruchsempfindung ein wenig langer gedauert hatte. 
Auch dieses Erlebnis beweist, daB man der Mannigfaltigkeit der BewuBtseins
vorgange mit den Begriffen Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken so lange 
nicht gerecht werden konnte, als man unter Gedanken stets sprachlich formulierte 
Gedanken verstand. 

1m ubrigen wissen Sie aIle, daB unser Denken nicht nur auf der Verknupfung 
frUber einmal gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander erlebter BewuBtseins
inhalte beruht. Fur aIle hOheren geistigen Leistungen liefern die "Gleichzeitig
keitsassoziationen ", liefert das Gedachtnis lediglich das Rohmaterial und, wo 
ein solches Gedachtnis allzu gut entwickelt ist, kann es seinen Besitzer geradezu 
storen. Das eigentliche Denken jedoch stellt inhaltliche Zusa mmenhange 
in unserem BewuBtsein her und holt sich die Bausteine ohne jede Rucksicht auf 
ihre zeitliche Herkunft zusammen. Es ist ein folgenschwerer Fehler gewesen, 
daB man diese geheimnisvolle Fahigkeit unserer Psyche, Beziehungen zwischen 

1) Zit. nach Taine. 
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den Vorstellungen herzustellen, aus ihnen Gedanken zu formen, durch die Be
nennung solange mit einer bloBen Gedachtnisfunktion auf eine Stufe gebracht 
hat. Man hat yom "logischen Gedachtnis" gesprochen und es dem "mecha
nischen" gegeniibergestellt oder von "Ahnlichkeitsass~ziationen", die man hie 
und da sogar auf "Gleichzeitigkeitsassoziationen" zuriickfiihren woUte. Das hat 
die Psychologie lange Zeit in die lrre gefiihrt und immer wieder die Tauschung 
veranlaBt, das Denken lieBe sich aus gewissen anatomisch-physiologischen Ver
hiiltnissen mechanisch erklaren. In Wirklichkeit haben "mechanisches" und 
"logisches" Gedachtnis miteinander gar ruchts gemein; "Gleichzeitigkeitsasso
ziationen" - das is t das Gedachtnis; die "Ahnlichkeitsassoziation" aber - das 
war nur ein sehr schlechtes Wort fiir eine wichtige Seite des Denkvorganges selbst. 
Zwischen beiden besteht lediglich die Be ziehun g, daB frillier Zusammengedachtes 
spater genau so zusammen reproduziert werden kann wie jede andere Gruppe gleich
zeitig oder unmittelbar nacheinander erlebter Inhalte sonst. Das ist nur ein Teil
fall des Gedachtnisses; wenn inhaltliche Zusammenhiinge einmal in einem Gedanken 
zu einer Einheit verschmolzen sind, so werden sie leicht als Einheit, als zusammen
gehOrig wieder erlebt. Es gibt vieles, sagt Jaspers, was nicht ein jeder begreifen 
kann; was aber begriffen ist, kann bei getreuem Gedachtnis fast mechanisch 
reproduziert werden, und seien es die kompliziertesten Gedanken. 

Bei jedem einigermaBen klugen Menschen erweisen sich aber die inhaltlichen 
Zusammenhange grundsatzlich als wirksamer als die rein "assoziativen" Ver
kniipfungen des Gedachtnisses, als die Neigung zur bloB mechanischen Repro
duktion. Auch das hat die Wiirzburger Schule in ihren Versuchen unzweideutig 
erwiesen und dabei zugleich gezEigt, daB jeder Versuch, zwischen beiden 
Vorgangen - den assoziativen Verkniipfungen und dem logischen Denken -
doch Beziehungen aufzuweisen, vollkommen aussichtslos ist. LaBt man Gedanken
paare merken, die inhaltlich zusammenhangen, so werden sie ungleich besser 
behalten als etwa bloBe Vokabeln, und wenn man mehrere Paare gibt, von denen 
das eine in starkerer inhaltlicher BeziEhung zu einem viel spater mitgeteilten 
stEht als zu dem, das ihm unmittelbar folgt, so iiberspringt die Verkniipfung bei 
der Reproduktion die Zwischenglieder durchaus; und schlieBlich wird stets der 
Sinn, keineswegs aber immer der W ortlaut des Lernstoffes behalten. Nicht die 
"Assoziation", die zeitliche Aufeinanderfolge also bildet das Band, sondern der 
Inhalt; nicht das mechanische Gedachtnis herrscht vor, sondern das logische 
Denken. 

Freilich gilt das aUes nur fiir gewisse hOhere geistige Stufen. Dumme Menschen 
bleiben gern im alten, wohl eingeschliffenen Gleis, und schwachsinnige haben 
schon Miihe, eine einfache REihe wie die der Wochentage umzukehren. Bei einiger
maBen klugen Menschen aber hat eine Vorstellung urn so mehr Aussichten, 
einer andern zu folgen, je mehr Beziehungen beide besitzen, je mehr Bestand
teile sie gemein haben. Alles, was wir in der letzten Stunde iiber die Abstraktion, 
iiber die Bildung von allgemeinen Begriffen und iiber die tJbertragung einer 
Bezeichnung auf verwandte Gegenstande beim Kinde gehOrt haben, setzt 
diesen - in seinem Wesen vollkommen unbegreiflichen - Vorgang voraus. 
Ein Kind, dem ein Teckel als Hund vorgestellt worden ist, wird nur durch 
diese Eigenschaft seines BewuBtseins in den Stand gesetzt, auch einen Jagdhund 
mit demselben Namen zu belegen; aber es wird den Namen auch auf eine Bronze
figur, auf ein Bild oder sogar auf den kleinen Bruder anwenden, der auf allen 
Vieren kriecht (Taine), obwohl zwischen diesen Gegenstanden doch weitgehende 
Unterschiede bestehen. Entscheidend fiir die gedankliche Verkniipfung ist also 
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eine wichtige oder dem betreffenden Menschen im Augenblick wichtig erscheinende 
Eigenschaft, die den verkntipften Vorstellungen gemein ist. Deshalb setzt uns 
dieser Denkvorgang zu hOheren gedanklichen I~eistungen tiberhaupt erst in den 
Stand; nur er gibt uns die Moglichkeit, von jedem Ausgangspunkte aus zu unseren 
Kenntnissen zu gelangen (Ho che). Ohne ihn waren wir, gebunden an die Reihen
folge, in der wir unser Wissen erworben hatten, auf eine rein mechanische Wieder
gabe angewiesen. So ist dieses logische Denken der beste Gradmesser des Verstandes 
tiberhaupt. Bei Schwachsinnigen fehlt es, wie gesagt, ganz, und, urn gleich das 
Gegensttick zu nennen, geniale Menschen unterscheiden sich von andern vornehm
lich durch den Blick flir das Wesentliche, der sie die groBen Zusammenhange 
des Lebens besser und friiher erkennen laBt. Wenn Newton beim Anblick eines 
fallenden Apfels das Gravitationsgesetz begriff, oder wenn Go e th e aus der Beobach
tung blurnenblattahnlicher StaubgefaBe die Lehre ableitete, aIle Pflanzenorgane 
seien aus umgewandelten Blattern entstanden, so ist das grundsatzlich del' gleiche 
geistige Vorgang, vermoge dessen das Kind in den Tl'agern von Barten die Manner 
und in den Besitzern von Rocken die Frauen unterscheidet 1). 

Nur fl'eilich gehort zu jeder schopferischen geistigen Tatigkeit noch etwas 
anderes; etwas, was mit dem bisher Besprochenen innig zusammenhangt, den 
Geist abel' zugleich 10s16st von den tatsachlich gemachten Erfahrungen, ihn befreit 
aus dem Banne del' schon erlebten Wirklichkeit. Auf keinem Gebiete menschlicher 
Tatigkeit ist je etwas GroBes geleistet worden ohne die Phantasie; wo Ihnen 
die Lebensgeschichten hervorragender Manner einen Einblick in die Werkstatte 
bedeutender Leistungen gestatten, da hat sie ihrer Arbeit den Weg gewiesen. 
Es ware falsch, diese Entstehungsart nur fUr Kunstwerke anzunehmen; fiihrende 
Staats manner und Feldherren, die Vorkampfer del' Industrie und des Handels 
wie aIle wirklich selbstandigen Gelehrten haben die Aufgaben del' Zukunft und ihre 
Lasung vorausgeahnt. Was sie von den fleiBigen Arbeitsbienen aller Stande unter
schied, war ihre groBere Unabhangigkeit den landlaufigen und herkOmmlichen 
Anschauungen gegentiber, die Fahigkeit, von allen Erfahrungen das Zufallige, 
das Konkrete abzustreifen, die Teile del' tiberlieferten Vorstellungen zu neuen 
Gedanken zusammenzusetzen und so Entwicklungsmoglichkeiten zu sehen, die 
dann freilich erst zielbewuBte Arbeit verwirklichen konnte. Man hat auch das 
"Ahnlichkeitsassoziationen" genannt und damit doch wohl andeuten wollen, daB 
auch diese Seite unseres Denkens sich aus gewissen anatomischen VerhaItnissen 
im Gehirn und aus bestimmten physiologischen Vorgangen ableiten lieBe. Wil' 
wollen uns mit diesel' Frage hier nicht aufhalten. Wen es befriedigt, del' mag an 
die Abstraktion allgemeiner Begl'iffe aus konkreten Vorstellungen denken und an 
die Zusammensetzung del' Gesamtvorstellungen aus einzelnen Erinnerungsbildern; 
vielleicht erscheint es ihm reizvoll, sich die Tatigkeit del' Phantasie so vorzustellen, 
daB sie nel'vose Verbande zugleich funktionieren laBt, die bis dahin getrennt 
gearbeitet hatten. 1m Grunde ist das ein Spiel, das, nebenbei be merkt, von unseren 
zufallig vorhandenen Grundanschauungen tiber den Zusammenhang von Gehirn 
und Seele nicht einmal abhangt und fUr jede tiberhaupt mogliche Auffassung 
durchgefiihrt werden kOnnte. Die wirkliche Erkenntnis ",ird es nicht fordern. 
Machen Sie sich das, bitte, ganz allgemein klar, daB uns die Vel'schiebung yom 
Seelischen auf das Physische hier keinen Schritt vorwarts bringt. Niemand wird 
uns hindern zu behaupten, auf einen Gedanken folge ein zweiter und nicht der 

1) Del' Vel'gleich ist einel' von denen, die ich anderen Autol'en entnommen habe, ohne daB 
ich das betl'effende Wel'k oder diesen Satz darin jetzt aufzufinden vel'mochte. 
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dritte, weil der nervose Erregungsvorgang, del' dem zweiten entspricht, lebhafter 
geworden sei als del', welcher dem dritten zugehort. Man wirel dann abel' wei tel' 
fragen mllssen, warum das del' Fall sei, und nun gewiB nicht kliiger sein, als man 
es vorher schon war. 

1m iibrigen wiirden wir, auch wenn wir den Begriff del' "Ahnlichkeitsassozia
tionen" gelten lieBen, immer noch auBel' Stande sein, das normale Denke n zu 
erklaren. "Wenn wir ein Dutzend odeI' hundert Vol'stellungen nach irgendwe1chen 
Assoziationsprinzipien einfach aneinanderreihen, so resultiert nie ein geordneter 
Gedanke, sondel'll immel"nur - Ideenflucht!" sagt Liep mann. Ideenflucht aber 
ist ungeordnetes Denken, ein krankhafter Zustand, in dem das leitende Denk
prinzip, der durchgehende Faden im Gedankengang, verI oren geht; hier herrschen 
wirklich nur Verkniipfungen del' schon besprochenen Art. Anden; beim geordneten 
Denken. Das besteht gerade in einer Auswahl zwischen den vielen Moglichkeiten, 
.die durch diese Verkniipfungen gegeben sind, und seine wichtigsten Gesetze 
betreffen somit die Regdn, nach denen diese Auswahl stattfindet. Gabe es solche 
Regeln nicht, so ware unser Denken trotz gewisser logischer Beziehungen immer 
noch ein Spiel des Zufalls und das Ergebnis ein Chaos, das jede Ordnung aus
schlOsse. Beim gebildeten Menschen konnte dann jede einzelne Vorstellung zahl
lose andere nacho sich ziehen, die unter irgendeinem Gesichtswinkel mit ihr ver
wandt oder die !riiher nahezu gleichzeitig mit ihr erlebt worden sind. Die Erfah
rung lehrt, daB wir diesem ZufaIlsspiel gewohnlich nicht unterliegen, und selbst 
in dem Zustande, in dem sich unsere Vorstellungen scheinbar ganz regellos und 
fliichtig ablOsen, im Traum, sind beinahe immer Zusammenhange erkennbar, 
die sich weder auf das gleichzeitige Erleben gewisser BewuBtseinsinhalte noch 
auf ihre inhaltlichen Beziehungen allein zuriickfiihren lassen. 

Dieses Denken im Traum ist deshalb geeignet, einige von diesen Zusammen
hangen erkennen zu lassen, weil andere ihm in del' Tat fehlen. Gerade weil wir 
unsere Traume willkiirlich nicht zu 1enken vermogen, zeigen sie uns Einfliisse, 
die sich im ngrmalen Denken auch geltend machen, hier aber bis zu einem gewissen 
Grade iiberwunden oder verdeckt werden. Wir traumen haufiger von Menschen 
lUld Dingen, mit denen wir in der letzten Zeit zu tun gehabt haben, als von andel'll, 
lUld wir haben im groBen und ganzen auch mlhr Aussichten, schwere und angst
liche Traume durchzumachen, wenn wir im Wachen aufregende Ereignisse erIe ben 
muBten. Das ist ein Beispiel fill' viele; es gibt zahlrtiche Einfliisse dieser Art, 
die den Gedankengang mitbestimmen, und sie aIle faBt man in der Psychologie 
lUlter del' Bezeichnung "Konstellation" zusammen. Den einfachsten Fall solcher 
Wirkung kennen Sie aus manchen Formen des Versprechens, bei denen wir in 
eine gerade begangene Bahn geraten und ein Wort, das wir aussprechen wollten, 
mit einem andel'll vermis chen (kontaminieren), das kurz vorher bewuBt gewesen 
war. So will ein Redner gewisse Versuche a1s "ergebnislos" bezeichnen; dazu 
bietet sich ihm auBer diesem Wort noch das andere: "vergeblich" an, und nun 
kontaminiert er beide zu "vergebnislos". Zuweilen wird eine solche Entgleisung 
auch zum Verrater und fordert ein Wort zutage, das eigentlich unterdriickt werden 
sollte. Ganz ahnlich entsteht ein Symptom (Haften), das Sie ge1egent1ich bei 
Hmiideten Rednel'll beobachten konnen: diese1ben Worte und dieselben Satzformen 
kehren immer wieder und storen den Redner durch ihre Aufdring1ichkeit ebenso 
wie seine Horer. 

Zwei weitere FaIle von Konstellation haben wir vorhin kelmen ge1el'llt, als 
wir von den BewuBtseinslagen und von del' Verbesserung des Zeugen
gedachtnisses durch die Aufnahme des A ugensch eins sprachen. In beiden Fallen 
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\vird eine bestimmte Gruppe von Vorstellungen dem BewuBtsein naher geriickt, 
mit dem Erfolge, daB nun alle Gedanken, die diesem Verbande angeh6ren, mohr 
Aussichten haben, bewuBt zu werden, als andere. Noeh bekannter sind andere 
Beispiele. Wollen Sie einen beriihmten Feldherm anfiihren, so werden Sie mit 
gr6Berer Wahrseheinliehkeit Julius Caesar nennen als Napoleon, wenn Sie 
am Abend vorher Shakespeares gleichnamiges Drama gesehen oder gelesen 
haben (Lie p ma nn). 

Die Dinge liegen aber keineswegs immer so einfaeh und durehsichtig. Caesar 
selbst braueht gar nieht genannt, ja nieht einmal bewuBt geworden, gedaeht 
zu sein, die Erinnerung an ihn wird doch iiber die an jeden anderen Feldherm 
siegen, wenn kurz vorher die romische Kaiserzeit oder irgend etwas, was sonst 
mit Caesar zu tun hat, im BewuBtsein eine Rolle gespielt hatte. So konnen sehr 
verwickelte Zusammenhange herg€stellt werden, und wer einmal auf diese Dinge 
zu achten gelemt hat, den werden gelegentliehe Vorstellungsverbindungen seiner 
Mitmenschen zuweilen tide Einblicke in ihren augenblicklichen Seelenzustand 
tun lassen; Absichten, BefUrchtungen und Wiinsche verraten sich leieht durch 
die Konstellation, in die sie das Denken versetzen. 

DaB ein solcher EinfluB mittelbar ausgeiibt werden kann und nieht immer 
auf einer direkten Bezi€hung der naeheinander erlebten Vorstellungen beruht, 
zeigt iibrigens auch das beriihmte Beispiel Wahles, das in diesem Zusammen
hang regelmaBig angEfUhrt zu werden pflegt: Wah Ie war jahrelang an dem Rat
haus seiner Vaterstadt voriibergegangen, ohne daB ihm die .Ahnlichkeit mit dem 
Dogenpalast in Venedig aufgdallen ware; als er sie aber eines Tages p16tzlich 
bemerkte, da konnte er feststellen, daB er kurz vorher bei einer Dame eine Brosche 
in der Gestalt einer venezianischen Gondel gesEhen hatte. Moskiewiez hat den 
Tatbestand, der solchen B€Obachtungen zugrunde li€gt, gut durch den Satz aus
gedriickt: "Jede Vorstellung, wenngleich sie im gegebenen FaIle nur als diese 
einzelne Bedeutung hat und als solche einzelne in die Gesamtvorstellung auf
genommen wird, ist doch immer von vomherein schon als Glied eines groBeren 
Zusammenhanges, in dem sie steht, wirksam. Es miissen im BewuBtsein immer 
mehr VorsteIlungen wirksam sein, als im gegebenen FaIle tatsachlich bewuBt 
werden." (In dieser Bemerkung ist nur das Wort VorsteIlung nieht gliicklich 
gewahlt, das allerdings kurz schwer ersetzt werden kann; denn selbstverstand
lich ist eine nicht vorgestellte Vorstellung ein Widerspruch in sich.) 

Eine Voraussetzung fiir das geordnete Denken liegt also in dem Bereitsein 
ganzer Verbande, die nicht als Ganzes bewuBt, die abeT irgendwie doeh wirksam 
sind. Aber doch wieder nur eine VoraU'3setzung; fiir sich allein Mnnen zum 
mindesten die bisher besprochenen Formen von Konstellation den Zusammen
hang im Denken ebensowenig erklaren wie die vorhin schon besprochenen Gesetze. 
Ein wohliiberlegter Vortrag, eine klar zugespitzte Beweisfiihrung wiirden so 
niemals zustande kommen. Die Konstellation schrankt nur das Angebot der 
infolge ihrer sonstigen Verbindungen iiberhaupt moglichen Vorstellungen ein und 
bringt einen bestimmten Verb and der BewuBtseinsschweIle nahe. Wir konnen 
das leicht feststellen, wenn wir willkiirlich eine solche Konstellation schaffen. 
Wir wollen uns auf eine bestimmte Vorstellung, einen Namen etwa, besinnen; 
wir haben dabei durchaus das BewuBtsein, lebhaft tatig zu sein, aber wenn wir 
uns genau priifen, so erscheint diese Aktivitat doch in einem sehr eigentiimlichen 
Licht. Sie schaltet aIle sWrenden Gedanken aus, engt das BewuBtsein ein, so daB 
nur ein bestimmter Verband Aussichten bekommt, an die Oberflache zu gelangen, 
und sucht nun unter den angebotenen Vorstellungen die richtige aus. Aber zuweilen 
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empfinden wir deutlich, wie sich eine der BewuBtseinsschwelle schon nahe Vor
stellung wieder zuriickzieht; wir haben das Wort "auf der Zunge", und schon 
ist es wieder verloren. So liegt die Wirkung der Konstellation selbst noch auBer
hal b unseres BewuBtseins. Dessen Tatigkeit setzt, nachdem es die Konstellation 
vorher geschaffen hatte, erst wieder ein, wenn es gilt, zwischen den angebotenen 
Vorstellungen zu wahlen, die eine oder die andere bewuBt bleiben und unter 
Umstanden noch deutlicher bewuBt werden zu lassen. 

So wurzelt in dem Problem des geordneten Denkens zum guten Teil auch 
die Frage der Willensfreihei t. Diese philosophische Frage, die bekannt
lich in mthrere Unterfragen zerfallt und die von jeher zu erbitterten Streitigkeiten 
AniaB gegeben hat, liegt als solche freilich auBerhalb unserer Aufgabe; um so 
weniger aber wird umgekEhrt die Philosophie an der psycholQgischen Frage vorbei
gEhen konnen, ob und inwieweit wir imstande sind, unseren Gedankengang will
kiirlich zu regeIn. "Unser Wollen", hat Go e th e einmal gesagt, "ist ein Voraus
verkiinden dessen, was wir unter allen Umstanden tun werden." Unser Ich ist 
frei und doch ist es determiniert, determiniert durch sich selbst, durch die in 
ihm ruhenden Krafte, die den Gedankengang und damit auch das Wollen regeln. 
Diese Krafte aber sind unserem Verstandnis entzogen; weder die Assozia
tionspsychologie, wie sie in Deutschland etwa noch Ziehen vertritt, noch 
die Apperzeptionspsychologie 1) Wund ts Mnnen uns ihr geheimnisvolles 
Wirken erklaren. Ziehen spottet nicht ganz mit Unrecht iiber die "Oberseele", 
die Apperze-ption, die als Deus ex machina in Wund ts Lehre immer dann auf
trete, wenn seelische Vorgange schwierig zu erklaren waren. Auf der anderen 
Seite ist aber, wie wir sahen, auch die Behauptung der Assoziationspsychologie, 
das Denken sei durch die Assoziationsgesetze erklart, durchaus unbegriindet. 
DaB aus diesen Verkniipfungen ohne weitere Wahl jemals ein geordneter Gedanke 
entspringen konnte, war eine Fabel. 

Sie werden bald sehen, daB die Frage, der wir hier gegeniiberstehen, 
eine befriedigende Losung iiberhaupt nicht zulaBt. Die Ordnung des Gedanken
gangs ist eine letzte Tatsache, die wir hinnEhmen miissen, wir konnen sie zer
gliedern und diirfen versuchen, ihr Wesen an normalen und pathologischen Fallen 
deutlicher zu machen; sie wirklich zu erklaren vermogen wir nicht. 

Man hat friiher behauptet, die Ordnung im Denken, die Tatsache, daB die 
einzeInen Bestandteile eines Gedankengangs in ihrer Gesamtheit einen Sinn ergeben 
(Moskiewicz), miisse auf die Wirkung einer Zielvorstellung zuriickgefiihrt 
werden, der die Gedanken zustreben. Mit dieser Auffassung hat Liep mann 
durch eine berechtigte Kritik sEhr griindlich aufgeraumt. Wir kennen ja das Ziel 
unserer Gedankengange beinahe niemals - au.Ber wenn wir eine schon 
abgeschlossene Gedankenreihe fiir andere noch einmal wiederholen. Unsere 
Gedanken haben stets eine Richtung, aber keineswegs immer ein Ziel. Wenn wir 

1) Das Wort "Apperzeption" deckt in WUildts Lehre zunachst den Tatbestand, "daB 
ein psychischer Inhalt zu klarer Auffassung gebracht wird", mit anderen Worten: daB sich ihm 
unsere Aufmerksamkeit zuwendet. Nicht klar aufgefaBte Inhalte (die nicht im Blickpunkt, 
sondern bloB im Blickfelde des BewuBtseins liegen), werden nicht "apperzipiert", sondern nur 
"perzipiert". Da nun aber unsere Aufmerksamkeit nicht bloB durch starke AuBenreize passiv 
erregt (quasi erzwungen), sondern irgendeinem Gegenstand auch ak ti v zugewandt werden 
kann, so erlangt das Wort Apperzeption bei Wundt schlieBlich die Bedeutung .. Wille". 
Und da bei der inneren Tatigkeit der Apperzeption "weiter zuriickliegende Anlagen des BewuBt
seins, welche lnit Vorerlebnissen zusammenhangen", entscheidend mitwirken, so wird die Apper
zeption zugleich zum eigentJichen Trager der Personlichkeit, des "Ich". (Vgl. namentlich K iilpe, 
Philosophische Studien V. 1889. 179 und 381.) 
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sie trotzdem folgerichtig und olme Abschweifung entwickeln, so liegt das eher 
an einer Ausgangsvorstellung, einem von vomherein vorhandenen Gesichts
punkt, dem sich alle kommenden Vorstellungen unterordnen mUssen. Fiir diesen 
Tatbestand hat Liepmann den Begriff der "Obervorstellung" eingefiihrt. 

Das Wesen der Obervorstellung wird Ihnen am sclmellsten ein patho
logischer Fall klar machen, bei dem dieses Denkgesetz fehlt. Es ist das der Fall 
der Ideenfluch t, von der ich oben schon gesprochen habe. Ich fiihre das Beispiel 
eines Kranken Liep manns an, der auf die Frage: "Wie gehts?" die Antwort 
gab: "Es geht, wie es steht. In welchem Regiment haben Sie gestanden? Herr 
Oberst ist zu Hause. In meinem Hause, in meiner Klause. Haben Sie Dr. Klaus 
gesehen? Kennen Sie Koch? Kennen Sie Virchow? Sie haben wohl Pest oder 
Cholera. Ach, die schOne Uhrkette! Wie spat ist es?" 

DaB sich diese Reihe von einer normalen unterscheidet, das sehen Sie ohne 
wei teres ; aber wo liegt der Unterschied? Keineswegs wird man behaupten konnen, 
daB ihr der Zusammenhang fehle. Der Zusammenhang zwischen zwei aufeinander
folgenden Gliedem ist sogar sehr deutlich; er wird nur unterbrochen zum SchluB, 
und zwar offensichtlich durch den Anblick der Uhrkette des Arztes, also durch 
eine von auBen kommende Ablenkung. Das ist der eine mogliche und haufige 
Fall. Ideenfliichtige Kranke sind im hohen Ma& a blenk bar; jeder neue Sinnes
eindruck reiBt sie aus ihrer Gedankenkette heraus. Aber in ihrem Wesen ist diese 
auBere AblenkbarkEit der inneren gleich; genau wie jede WahmEhmung wirkt 
jede im BewuBtsein frei auftauchende Vorstellung; sie bestimmt fiirs erste -
zumeist nicht fiir lange - den weiteren Gedankengang. Popular driickt man 
den Tatbestand der Ideenflucht gewolmlich durch Wendungen aus wie: "Der 
Kranke bleibt nicht bei der Stange; er kommt yom Hundertsten ins Tausendste; 
er verliert den Faden." Der Zusa mmenhang i m ganzen gEht verloren, weil 
die Obervorstellung nicht wirkt; der Zusa mmenhang i m einzelnen, die 
BeziEhung von Glied zu Glied, bleibt bestehen, weil GlEichzeitigkeitsassoziationen, 
logische Verkniipfungen und ebenso auch die Konstellationihre Herrschaft bEhalten. 
Die Ideenflucht ist eine Sti:irung der Aufmerksamkeit und des Willens und 
sie ist eben deshalb fiir eine Analyse des normalen Gedankengangs vorziiglich 
geeignet, weil sie von den verschiedenen Gesetzen des Denkens das letzte und 
vomEhmste ausschaltet und die anderen in geradezu experimenteller Reinheit 
darzustellen scheint. 

Das wird Ihnen ohne weiteres einleuchten, wenn Sie sich iiberlegen, wie ein 
gesunder Mensch die gleiche Frage nach seinem Befinden, die Frage "Wie gehts?" 
zu beantworten pflegt. Er stent sich, wiirde Liep mann sagen, auf eine Ober
vorsteHung ein, wie wir aHe es tun, sobald wir die Absicht haben, iiber eine bestimmte 
Frage nachzudenken, zu schreiben, zu sprechen. So wiirde meine Obervorstellung 
jetzt "die RegeIn des Gedankenablaufes" zum Inhalte haben, der Titel eines 
Buches muB, wenn anders er gut gewahlt ist, die Obervorstellung fiir die darin 
vorgetragenen Gedanken, die Uberschrift jedes Kapitels muB die seines Inhaltes 
enthalten. Die Obervorstellung schafft einen Rahmen, in den alle Vorstellungen 
hineinpassen miissen, die zugElassen werden sollen. Ihr zuliebe werden von den 
zahlreichen Gedanken, die sich auf Grund ihrer sonstigen Verkniipfungen anbieten 
konnten, und von den vielen, die unter der Herrschaft der gerade wirksamen 
KonsteHationen wirklich auftauchen, aIle abgelehnt bis auf einen. Die Obervor
stellung trifft also die Auslese, durch die der Gedankengang erst seine eigentliche 
Richtung erhalt. Innerhalb dieses Hauptweges Mnnen Konstellationen und 
andere Verbindungen nur kleine Abweichungen veranlassen, oder richtiger aus-
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gedriickt, die Obervorstellung lenkt den Gedankengang durch das Labyrinth 
der Seiten- und Querwege, die in diesen Verbindungen gegeben sind, zielbewuBt 
in eine gerade Richtung. "Oberdies aber faBt sie moglichst groBe Inhalte in einen 
Gedanken zusammen. Denn auch insofern hat die Assoziationspsychologie Unrecht 
gehabt, als sie alles Denken in eine Aufeinandedolge von Vorstellungen 
auflosen wollte. Gerade darauf kommt es doch bei den hochsten geistigen 
Leistungen an, daB moglichst umfassende Denkzusammenhange gleichzeitig im 
BewuBtsein stehen, das sie so unter gemeimamen Gesichtspunkten iiberblickt 
und vereint. Darum ist auch jeder Vusuch, die Dauer des einzelnen Denk
aktes experimentell zu bestimmen, grundsatzlich falsch. Hier die zeitlichen 
MaBstabe des physikalischen Geschehens anlegen, heiBt das innerste Wesen des 
Denkens verkennen. 

Aber damit bin ich schon iiber Liep manns Darstellung hinausgegangen, 
und wir wollen zunachst doch einmal diese kritisch beleuchten. Sie werden nach 
dem, was ich Ihnen dariiber vorgetragen habe, ohne wei teres zugeben, daB sie 
ungemein bestechend wirkt, und in der Tat hat sie mehrere Jahre ziemlich all
gemeine Zustimmung nicht nur in psychiatrischen, sondern auch in psychologischen 
Kreisen gefunden. Ich bin auch gewiB, Liep manns Auffassung wird als ein 
wesentlicher Fortschritt in der Frage des Gedankengangs immer anerkannt werden; 
aber das hindert uns nicht, im AnschluB an die kritischen Erwagungen insbesondere 
von K iiI P e und seinen Schiilern gewisse Verbesserungen und Erganzun gen doch 
Hit notwendig zu halten. Als erster sei ein mehr auBerlicher Punkt erwiihnt: 
die Bezeichnung "Obervorstellung" wird man fallen lassen miissen, weil sie miB
verstanden werden konnte. Sehr selten wird die herrschende Grundidee wirklich 
"vorgestellt" oder auch nur iiberhaupt bewuBt werden. Malen Sie sich aus, wie 
mein Vortrag sich gestalten wiirde, wenn ich dauernd denken wollte: du sollst 
iiber den Gedankengang reden. Die "Obervorstellung" bekundet ihre Herrschaft 
dadurch, daB man beim Thema bleibt, den Faden nicht vErliert, aber wenn es 
etwas im Denken gibt, was gew6hnlich jedes sinnlichen Bestandttiles und jeder 
sprachlichen Fassung entbEhrt, so ist es der leitende Gesichtspunkt, der uns bei 
der Stange bleiben laBt. Man wiirde also im auBersten Falle von Gedanken, von 
Ober- oder Grundgedanken etwa, sprechen dfufen; aber selbst diese Bezeichnungen 
werden sich mit der Tatsache nicht vereinen lassen, daB die "Obervorstellung" 
haufig "herrs cht " , ohne iiberhaupt bewuBt zu sein. 

Damit beriihren wir ein anderes Bedenken, das in den Kern der ganzen Lehre 
eingreift. 1st es wirklich richtig, daB wir Gedanken und Vorstellungen, die zu 
einem Grundgedanken, einer "Obervorstellung", nicht passen, immer erst ablEhnen 
miissen? GewiB, es kommt vor, daB sich am Schreibtisch, bei der wissenschaft
lichen Arbeit, auch nicht brauchbare Vorstellungen anbieten, odeI' daB wir mthrere 
Gedanken und Worte an uns vorbeigthen lassen, um unter ihnen zu wahlen. 
Abel' gewohnlich ist es nicht so, gewohnlich sieht es nur so aus, als 0 b es so ware. 
Wenn im taglichen Leben wirklich aIle Gedanken iiber die Schwelle des BewuBt
seins treten wollten, die vermoge del' friiher eingEgangenen inneren oder auBeren 
Verkniipfungen und der gerade wirksamen Konstellationen dazu berechtigt waren, 
und wenn alle diese Gedanken nun erst zuriickgescheucht werden miiBten bis 
auf einen einzigen, dann wiirden wir ffu die einfachsten Entschliisse und ffu die 
kfuzeste Antwort recht viel Zeit aufwenden miissen. Sie wissen, die Dinge liegen 
in Wirklichkeit anders; normalerweise wird wenig bewuBt, was nicht unmittelbar 
verwendet wird. Wenn man hier also iiberhaupt von einer Auswahl sprechen kann, 
so entspricht ihr doch nichts Seelisches, sondern hochstens etwas Physisches. 
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Bewu8t wird die Aufgabe, das Thema des Denkens, und sodann ihre Wirkung; 
ein Zwischenglied gibt es nicht - jedenfalls nicht im Bewu8tsein. 

Erinnern Sie sich noch einmal an die Feststellung yon Moskiewicz, da8 
im Bewu8tsein immer mehr Vorstellungen irgendwie wirksam seien, als tatsach
lich bewu8t willden. Liep mann ist das nicht entgangen, er hat dieselbe B~haup
tung in der freilich noch weniger gliicklichen Form aufgestellt, da8 die Obervor
stellungwirken konne, ohne bewu8t zu sein. Beide Satze sind paradox, und insofern 
spricht man heute mit Ach und anderen modernen Psychologen besser von "deter
minier end en Tendenzen der Aufga be", wenn man den Tatbestand des 
geordneten Denkens erortern will. Dieser Ausdruck mmmt nichts vorweg und 
er vermeidet auch die Klippe, die hier wieder besonders nahe liegt, namlich auf 
eine Unterseele zu verweisen, der die Ordnung im Gedankengang anvertraut 
ware. Abererenthalt auch dasEingestandnis, da8 wir den geordneten 
Gedankengang nicht zu erklaren vermogen. Entscheidend fill den 
Ablauf des Denkens ist also die Aufgabe, die diesem Denken von au8en oder 
von innen gestellt wird. Das ist keine Antwort, sondern nur eine Frage; die 
Kraft, die diese Aufgabe lOst, kennen wir nicht; wir nennen sie nur "deter
minierende Tendenz". Da diese aber unbewu8t wirkt, so ist sie doch im Grunde 
auch nur eine Form von Konstellation 1) (Moskiewicz), wenn auch die hOchste 
und wichtigste, die wir kennen. 

1m iibrigen lEhrt die einfachste Beobachtung, da8 die determinierenden Ten
denzen nicht immer gleich stark wirken; auch wenn wir von krankhaften Zustanden 
absehen, fiihrt die "Obervorstellung" ihr Szepter nicht immer mit gleicher Strenge. 
!hre unbeschrankte Herrschaft wird erstrebt beim streng logischen, insbesondere 
beim mathematischen Beweis, aber am anderen Ende der Reihe stehen Vorstel
lungsfolgen, wie sie jeder Gesunde in Zustanden des Ausruhens erle bt. Wir sprechen 
dann mit einem Wort, das charakteristischerweise in nur wenig abgewandelter 
Form krankhafte Bewu8tseinszustande bezeichnet, von einem Hindammern oderwir 
driicken unsere eigene Passivitat durch die Erklarung aus, wir hatten uns unseren 
Gedanken iiberlassen. Noch ausgesprochener ist diese Art zu denken bekannt
lich im Traum sowie in jenem Bewu8tseinszustand, der gelegentlich nach zu lange 
fortgesetzter Nachtarbeit am Schreibtisch eintritt. Dann fangen die Gedanken 
an, fliichtig zu werden; sie entgleiten uns gewisserma8en zwischen den Handen; 
wir verlieren den Faden. 1m Anfang reicht eine Willensanstrengung immer noch 
aus, unsere Vorstellungen der gestellten Aufgabe zuzuwenden, allmahlich versagt 
das mEhr und mEhr, und endlich haben wir wieder das Gefiihl vollkommener 
Passivitat; wir werden von unseren Gedanken fortgetragen. 

Es ist klar, da8 in solchen Zustanden der Wille erschlafft und die Aufmerksam
keit entspannt ist, und so sehen wir, da8 die Herrschaft der determinierenden 
Tendenzen yom Grade der Aufmerksa mkeit abhangt. Nur wird man dabei 
zwei verschiedene Eigenschaften der AufmerksamkEit unterscheiden miissen: 
ihre Energie und ihre Bestandigkeit. Sfhr deutlich wird dieser Unterschied 
am Verhalten der meisten Kinder, die fast immer etwas "ideenfliichtig" sind. 

~) Insofern ist es wichtig, daB es Vorgange gibt, die gewissermaBen zwischen der "Kon
stellation" im engeren Sinne und den determinierenden Tendenzen stehen. So hat v. Kries 
darauf aufmerksam gemacht (Zeitschr. f. Psych. VIII, 1895), daB ein und dasselbe Notenzeichen, 
je nach dem Schliissel, der das Notensystem beherrscht, verschiedene Bedeutungen haben kann. 
v. Kries spricht dann mit Riicksicht auf die diesem Vorgang zugrunde liegenden physiologifohen 
Verhaltnisse von einer "Weichenstellung". Psychologisch ist diese Weichenstellung ein Teil
fall der Konstellation (wie die "BewuBtseinslage" Mar bes auch), aber sie fiihrt doch auch schon 
in den Wirkungsbereich der determinierenden Tendenzen heriiber. 
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Man kann von einem Kinde, dem nichts entgeht und das alles bespricht, das aber 
deshalb auch dauemd sein Thema wechselt, nicht wohl behaupten, es sei aufmerk
samer als ein Erwachsener; es kann seine Aufmerksamkeit nicht konzentrieren, 
verbraucht aber gerade deshalb mehr Energie. Beim Erwachsenen ist es gewohn
lich umgekehrt; seine Aufmerksamkeit ist bestandiger, dafiir aber nicht so ansprech
bar und frisch. 

Damit hangt etwas anderes nahe zusammen: Kinder sind bekanntlich leb
hafter, erregter als erwachsene Mens chen , und an dieser Erregung hat gerade 
bei be gab ten Kindem gewohnlich auch die Sprache erheblichen Anteil. Jede 
sprachliche Mehrleistung aber fiihrt - ceteris paribus natiirlich - zu einer Vel'
flachung des Gedankengangs, zu einem Zuriicktreten der "Obervorstellung". 
1m Salon sind wir aHe ideenfliichtig, und insbesondere jene Form der Unter
haltung, die der Franzose mit dem Wort "causer" bezeichnet, vermeidet das 
pedantische Festhalten eines Gesp1'achsstoffes mit voller Absicht. Nun wird 
jeder von Ihnen zugeben, daB wir zu dieser Art der Unterhaltung nicht immer 
gleich gut aufgelegt sind und sie um so besser durchfiihren konnen, je erregter 
wir sind; die meisten Menschen werden - auch wenn sie keinen Alkohol getrunken 
haben - in groBerer Gesellschaft lebhafter, schlagfertiger, witziger; es faUt ihnen 
mehr ein, oder anders ausgedriickt: aus der allgemeinen seelischen Erregung 
quillt ein starkeres Angebot von Vorstellungen. Unter diesen Vorstellungen 
und Gedanken aber iiberwiegen dio sprachlich geformten; die inneren Be
ziehungen werden durch auBere verdrangt. Wichtig ist in dieser Hinsicht 
eine Feststellung, die wir systematischen "Assoziationsversuchen" verdanken. 
In diesem Experiment wird der Versuchsperson ein Wort zugerufen und sie auf
gefordert, so schnell wie moglich zu antworten, was ihr gerade einfaUt. Dabei 
reagieren gebildete Menschen fliichtiger und oberflachliche1' als ungebildete, die 
dem Sinn des Reizwortes besser gerecht werden. Der Grund liegt in der leichteren 
Ansprechbarkeit der Sprache beim Gebildeten; ihm" stehen mehr Worte zur Ver
fiigung, und da er schnell antworten solI, greift e1' zu Worten, ohne sich mit Gedanken 
viel aufzuhalten. 

Natiirlich gibt es in dieser Hinsicht bei gebildeten und ungebildeten Menschen 
zahlreiche personliche Unterschiede. Sie wissen ja, daB die Scharfe des logischen 
Denkens iiberhaupt nicht allen Menschen moglich ist, und kennen die Erzahler, 
deren Pointe man vor lauter Schaltsatzen und Abschweifungen gar nicht erleben 
kann. Schopenhauer hat dieses Abspringen des Gedankengangs, diesen Mangel 
an innerer Disziplin in einem anschaulichen Vergleich mit dem Dominospiel 
verglichen. Gute Schriftsteller, meint er, arbeiteten nach einem Bauplan, der 
vom Grundstein bis zur Spitze der Pyramid~ Y0!l Y0!'!lb.e:::::ir. fS3t3ti1iHie; ii6hle6Me 
aber reihten ihre Gedanken aneinander wie Dominosteine; die zufallige Augenzahl 
des zuletzt gesetzten Steines bestimmt die Wahl des nachstfolgenden, und dessen 
Nachfolger wieder hat zu dem vorletzten gar keine Beziehung mehr. Ein anderes 
Mal spricht er von literarischen Erzeugnissen, die sich regellos nach dem Prinzip 
des Polypenwachstums fortbewegten. Der Unterschied einer Gedankenreihe, die 
durch Obervorstellungen nicht zusammengehalten wird, vom g€ordneten Denken 
laBt sich kaum treffender kennzaichnen. 

Nun pflegt bei Menschen, deren Denken geschult ist, jedes Abweichen vom 
leitenden Gedanken ein U nlustgefiihl zu erzeugen. Wir schelten einen Redner, 
der nicht bei der Stange bleibt, und ich kann Sie versichem, daB es f~ den Redner 
selbst noch peinlicher ist, wenn er den Faden verliert. Somit begriindet die Auf
gabe nicht bloB eine bestimmte Denkrich tung, sondem zugleich auch emen 
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gewissen Denkzwang. Wir miissen, wenn wir dieses Unbehagen vermeiden 
wollen, einen Gedankengang zu Ende denken, ehe wir das Thema wechseln konnen. 
In diesel' Hinsicht ist unser Denken gewiB nicht frei. Manche Vorstellungsreihen 
erzwingen ihren AbschluB mit erheblicher Kraft. Erinnem Sie sich an das Suchen 
nach einem an sich gleichgiiltigen Namen, das uns gelegentlich stundenlang ver
folgen kann, odeI' an den Denkzwang, der uns nachts im Bett den Verlauf einer 
Schachpartie, eines wissenschaftlichen oder politischen Gesprachs, die Tonfolge 
einer am Abend gespielten Sonate noch einmal durchdenken laBt (Fried mann). 
Auch das Unbehagen, mit dem musikalische Menschen durch eine nicht aufgeloste 
Dissonanz erfiillt werden, gehort hierher, und die Anekdote, die Sie in man chen 
Lehrbiichem del' Harmonielehre finden, ist innerlich gewiB wahr: daB namlich 
ein Organist, del' des Morgens verhindert wurde, auf die Septime den Grund
akkord folgen zu lassen, nicht eher Rube fand, als bis er eigens zu diesem Zwecke 
am Abend die Kirche noch einmal aufgesucht hatte. Auf der anderen Seite steht 
das positiv angenehme Gefiihl, das den AbschluB einer solchen Empfindungs
oder Vorstellungsreihe begleitet. Auch dieses Gefiihl ist grundsatzlich wichtig; 
denn es faUt mit dem Geltungsgefiihl zusammen, das uns den AbschluB, die 
sUbjektive Geltung eines Urteils anzeigt. 

Nun gibt es aber auch Gedanken, die einen solchen AbschluB nicht gestatten 
und die sich deshalb aus dem BewuBtsein nicht verdrangen lassen. Fill sie hat 
Stricker den Namen del' dominierenden Vorstellungen vorgeschlagen. Del' 
:Name soIl eine rein for male Eigenschaft ganz im allgemeinen bezeichnen und 
somit aIle Gedanken decken, die unter dem sUbjektiven Gefiihl des Zwangs in 
das BewuBtsein treten und als storend empfunden werden. Hierhel' gehoren 
zunachst die Zwangsvol'stellungen, die wir bei manchen Nel'venkranken 
beobachten, die abel' in Andeutungen auch bei vielen sonst ganz gesunden Menschen 
vorkommen. Auch unter Ihnen wird manch einer sein, del' nach einer durchtanzten 
odeI' durchzechten Nacht z. B. einen Gassenhauer, einen Walzer, ein Trinklied 
nul' miihsam ausdem Kopfe gebracht hat. Noch haufiger erhalten bestimmte 
Angewohnheiten solchen Zwangskurs, so die, jeden Ausgang mit dem linken 
FuB zu beginnen, die erste Stufe einer Treppe nur mit diesem zu beriihren, von 
einer geraden Linie nicht abzuweichen, von den Steinen des Biirgersteiges 
jeden zweiten oder dritten beim Gehen zu bel'iihl'en, die Schritte zu zahlen usf. 
Insbesondere in del' Kindheit sind diese Dinge zu haufig, als daB sie als Zeichen 
einer schweren nervosen Anlage aufgefaBt werden diirften, und selbst bedenk
lichere Formen finden sich hier gelegentlich auch bei Menschen, die sich spater 
als vollkommen gesund el'weisen. Erinnem Sie sich an die Klage des "griinen 
Heinrich" von Gottfried Keller, daB er als Kind Gotteslasterungen denken 
muBte; dem einen odel' andem von Ihnen wird dabei einfallen, wie er selbst gegen 
den Drang, in der Kirche zu pfeifen, zu schreien oder ein haBliches Wort aus
zustoBen, hat kampfen miissen. Auch die Zwangsantriebe, sich von del' Briistung 
eines Aussichtsturmes, eines Treppengelanders, eines Fensters herabzustiirzen, 
gehoren hierher und eben80 die entsprechenden Gedanken, die viele Menschen 
angesichts eines schnell einfahrenden Zuges, auf BahnhOfen, beim Blick auf gewaltig 
arbeitende Maschinen auf Dampfschiffen odeI' in groBen Fabriken in sich auf
tauchen sehen. Wie gesagt, alles das ist bei Kindem haufiger, aber auch bei Erwach
senen kommt es VOl' und vertragt sich auch hier mit sonst guten Nerven r€cht 
wohl. WeI' von Ihnen z. B. gelegentlich an Zahlsuch t lei den sollte, del' mag 
sich mit dem Feldmarschall Moltke trosten, del' in den Briefen an seine Frau 
,viederholt die Zahl del' Kerzen in irgendeinem Saal angibt und beispielsweise 
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wahrend eines Essens in del' Wiener Hofburg aUe 300 Kerzen ausgezahlt hat; er 
fiigt hinzu: "Du weiBt, ich ziihle immel'''. 

Um was es sich bei diesen Zwangsgedanken eigentlich handelt, ist schwer 
zu sagen, wir werden fiir sie wohl physische Bedingungen voraussetzen miissen, 
die unserem Verstandnis entzogen sind. Insofern besitzen sie fiir die normale 
Psychologie auch kein aUzu erhebliches Interesse, und viel wichtiger jedenfalls 
ist die Aufdringlichkeit jener Gedanken, die unter bestimmten Bedingungen 
daR BewuBtsein alIer Menschen iiberwaltigen. Das sind die qualenden Gedanken, 
die ihres Inhaltes wegen nicht abgeschlossen, ihres Gefiihlstones wegen abel' 
auch nicht abgelehnt werden konnen. Denken Sie an eine Mutter, die ihren Sohn 
im Kriege weiB, oder auch nul' an Ihre Kollegen, die unmittelbar VOl' der Priifung 
stehen; auch sie waren froh, wenn sie wenigstens voriibergehend an etwas anderes 
denken konnten. In beiden FiiJlen handelt es sich um abschluBunfiihige Vor
steUungen; kein Denken kann die Sorge um etwas Zukiinftiges aus del' Welt schaffen, 
und gerade deshalb taucht sie immer wieder auf. Aberdoch nul', weil jede Sorge 
einen Affekt enthiilt; das Denken an theoretische Fragen, deren Losung uns 
personlich nichts angeht, vermogen wir zumeist unerledigt, ohne AbschluB 
abzubre chen , und wo es nicht so ist, da liegt die Beteiligung unseres Gefiihls klar 
auf der Hand. Nur wenn beides zusammenkommt: starker Gefiihlston und 
AbschluBunfiihigkeit, dann dominiert eine VorsteUung trotz aller unserer Gegen
wehr. Darum sind Zustande del' Erwartung, del' Sorge und des Zweifels so qualend, 
und deshalb ertragen die meisten Menschen ein wirkliches Ungliick leichter als 
die Furcht VOl' dem kommenden und einen MiBerfolg bessel' als lang dauernde 
Spannung. 

Ganz allgemein - und damit kommen wir auf ein letztes wichtiges Denk
gesetz - beeinflussen Gefiihle und Stimmungen sowohl den Inhalt wie den 
Ablauf unserer Vorstellungen. Wir haben den Eindruck, leicht und schnell zu 
denken, wenn wir gut aufgelegt sind, etwas Erfreuliches erlebt, etwas Anregendes 
gelesen haben, und unsere Gedanken kriechen dahin, wenn wir verstimmt oder 
gar traurig sind. Eine lebhafte Gemiitsbewegung beschleunigt die Folge del' 
Vorstellungen; in del' Gefahr werden oft - bekanntlich nicht immer - blitzschnell 
aIle Moglichkeiten erwogen, wie sie sich vielleicht noch abwenden lieBe, und leb
hafte Freude macht die meisten Menschen schlagfertiger, reicher an Einfallen 
und Witz. Abel' auch das Gegenteil kommt VOl'; unter bestimmten Umstanden 
konnen Gefiihle eine Gedankenreihe auch hemmen. Wir stocken, wenn uns plotz
Hch eine traurige Erinnerung auftaucht oder ein peinliches Vorkommnis 
bewuBt wird. 

Das ist die Erscheinung, die manche Forscher VOl' einigen Jahren zur Aus
bildung einer besonderen kriminalpsychologischen Methode haben benutzen wollen. 
In del' sogenannten "psychologischen Tatbestandsdiagnostik" sollte del' 
,Assoziationsversuch" die Beteiligung eines Menschen an einem bestimmten 
Verbrechen aufdecken. Wir sprachen vorhin schon von diesem Experiment; 
die Versuchsperson antwortet auf ihr zugerufene Reizworte so schnell wie 
moglich, was ihr gerade einfallt. Dabei sollen nun die Rei zworte , die den 
"Tatbestandskomplex" beriihren, entweder eine durch ihren Inhalt verdachtige 
oder abel' eine zeitlich verzogerte Antwort auslosen. Innerhalb gewisser Grenzen 
ist das natiirHch richtig. Jeder Lehrer, der einen kleinen Siinder verhort, deutet 
stockende Antworten im ungiinstigen Sinne, und jeder Untel'suchungsrichter 
iet bemiiht, dem Angeklagten im KreuzverhOr eine unbedachte Antwort, ein 
Gestandnis zu entlockpn. Dementsprechend mag es pinem Einbrecher auch einmal 
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in der Eilt:' des Assoziationsversuches geschehen, daB er Gegenstande nennt, die 
ihm nur beim Einbruch bekannt geworden sein konnen, und der Morder 
wird stutzen, wenn ihm p16tzlich das Geschaft genannt wird, in dem er die Mord
waffe gekauft hat. Aber dazu braucht man kein besonderes wissenschaftliches 
Verfahren, und gehen wir uber so grobe FaIle hinaus, so werden die Ergebnisse 
sofort vieldeutig und deshalb gefahrlich. Fiir gewohnlich wissen doch auch 
unschuldig verdachtigte Personen um das Verbrechen, das man ihnen zur Last 
legt, und um die naheren Tatumstande. Die Beruhrung diesel' "Komplexe" wird 
bei ihnen also fast dieselben Gefuhle und die gleichen Wirkungen filr den Gedanken
gang veranlasRen wie bei wirklichen Verbrechel'll. Die einfachste kriminalistische 
Erfahrung zeigt tagtaglich, daB sich die meisten unschuldig verdachtigten 
Menschen ubE'raus unzweckmaBig benehmen; die durch die Verhaftung gesetztt:' 
Aufregung laBt sie so voll:ig den Kopf verlieren, daB die Erwahnung irgendE'ines 
Tatumstandes sie genau so verwirrt, wie wenn sie sich wirklich schuldig ge
macht hatten. 

Nun sahen wir vorhin schon, nicht nur das ZeitmaB des Denkens wird durch 
Gefiihle verandert, sondel'll auch sein Inhalt. Ihnen allen ist das gelaufig; jede 
Vorstellung hat um so mehr Aussichten aufzutauchen, je starker sie von Gefiihlen 
begleitet ist, und jede Stimmung besitzt die Neigung, nur solche Vorstellungen 
in das BewuBtsein treten oder doch im BewuBtsein vorherrschen zu lassen, die 
ihr entsprechen. Deshalb lassen sich traurige Erinnerungen so schwer zuruck
drangen, und dpshalb folgt aus jeder traurigpn Stimmungslage eine trube und 
aus jedpr frohlichen pille heitere Beurteilung del' eigenen Lage; die Gegenvorstel
lungen werdpn nicht zugelassen, und damit wird der Inhalt des BewuBtseins 
im Sinne del' Stimmung verfiiJscht odeI' doch wenigstens gefarbt. Wir kommen 
darauf spateI' noch zuruck; abel' vielleicht achten Sie inzwischen selbst auf die 
Wandlungen, dip Ihre eigene Auffassung von Gegenwart, Vergangenheit und Zu
kunft je nach Ihrer gemutlichen Verfassung durchmacht. Del' rein gedankliche 
Inhalt dpr Vorstellungen andert sich nicht, ihre subjektive Geltung abel' uncl 
damit ihre AURwahl wechseln tagtaglich. Das ist cler Hauptgrund fiir die alte 
Bphauptung, daB unsere Pers6nlichkeit sich standig wandIe, uncl daB dpr Mpnsch 
von morgen lnit dem von gestel'll nicht viel mehr gemein habe. 

Natiirlich handelt es sich bei allen diesen Gpsetzen um relative Wirkungen. 
1st del' Gefuhlswert eines Gpdankens sehr groB - wie z. B. bei del' Erinnerung 
an einen nahpn Angehorigen kurz nach seinem Tode -, so wird er vorherrschen, 
obwohl 1'1' in sich abgeschlossen ist und eine wichtige Ursache der Dominanz 
somit entbehrt. Unel umgekehrt, kleine Zukunftssorgen k6nnen die meisten 
Menschen aus ihrem BewuBtsein aU'lschalten, obwohl sie sich nicht zu Ende denken 
lassen. Unbeschrankt gilt uberhaupt keine von den uns bekannten Regeln des 
Gedankengangfl. Sie durchflechten sich aIle in ihrer Wirkung und k6nnen sich 
gelegentlich aufheben. Die Vorstellung "Diphtherie" ist fur einen Arzt, der sein 
eigenes Kind an diesel' Krankheit ver!oren hat, gefiihlsmaBig sicher lnit diesel' 
Erinnerung am engsten verbunclen. Trotzelem wird sie in einer wissenschaft
lichen Erorterung uber das Leiden nicht siegen (Liep mann); aber auftauchen 
wird sie viplleicht doch, und deshalb kommell wir lnit detenninierenden Tendenzen, 
die uns nul' ffItige ErgeblliSiit lidern, nieht am. Fur jPdp fltn:-ngp Ordnung des 
Gedankengangs ist auBerdem noch eine im BewuBtsein gelegf'ne ,yiihlendf' Tatigkeit 
erfOl'(lp!'li~!;: (~'2~ 'V i l! '2 i~t e", rlp!, ~li'2 _'\_uf:m.c;:k"amkeit hierhill und dorthin richtet. 
Wie Sie wissen, sind elie groBten geistigen Lc;"tungen zu allen Zeiten Menschen 
gelungf'n, dif' nicht bloB libe i' ein scharfes Urteil, sondern zugleich uber eine groBe 
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intellektuelle Energie, eine starke FiHugkeit zu gedanklichel' Konzentration 
verfiigt haben. 

Danlit hatten wir die Gesetze des Gedankenablaufs, soweit sie WIS bekannt 
sind, besprochen, und Sie werden nun erwarten, daB ich jetzt auf die hochsten 
Leistungen unserer Denkarbeit, auf Urteil- und SchluBbildung, eingehe. 
Dieser Erwartung kann ich nicht entsprechen. AHe Erorterungen dieser Art 
wiirden uns weit aus dem Rahmen herausfiihren, del' den Inhalt diesel' Vorlesungen 
umspannen solI. TIber die physiologischen Grundlagen des Urteils wissen 
wir natiirlich gar nichts und werden wir sehr wahrscheinlich niemals etwas erfahren. 
Was wir aber s eelisch, als subjektiven Tatbestand, beim Urteilen erleben, das 
ist Ihnen allen gelaufig, und auch wie innig sich dieser Tatbestand mit dem beriihrt, 
was wir iiber das logische Gedachtnis und iiber die Bildung allgemeiner Gedanken 
durch Abstraktion schon gehOrt haben, das sehen Sie selbst. Freilich kommt 
noch vieles hinzu, aber das ist wissenschaftlich schwer zu fassen und es gehort 
meines Erachtens in das Gebiet der Logik und nicht in das der Psychologie 1). 

DaB wir in jedem Urteil Beziehungen zwischen verschiedenen Gegenstanden 
feststellen oder aber die Giiltigkeit solcher Beziehungen anerkennen, ist ein natiir
liches Ergebnis logischer Erwagungen. Die Psychologie hat hinzugefiigt, daB dieser 
Denkvorgang, der zunachst natiirlich wieder in der Verkniipfung verschiedener 
BewuBtseinsinhalte besteht, von sprachlichen Anteilen keineswegs immer getragen 
wird, sowie, daB er ein Gefiihl stets nlit einschlieBt. Beides haben wir schon erwahnt, 
und auf den zweiten Satz kommen wir noch ausfiihTlich zuriick, wenn wir die 
intellektuellen Gefiihle behandeln. Heute nehmen Sie, bitte, in dieser Hinsicht 
nur ein allgemeines Ergebnis vorweg: daB namlich gerade diese Erfahrungen 
iiber die inneren Vorgange beim urteilenden Denken die scharfe Grenze verwischen, 
die man zwischen den rein intellektuellen und den gemiitlichen Elementen des 
Seelenlebens friiher zu ziehen versucht hat. 

1) Zu demselben Ergebnis gelangt v. Kries, Logik. Tiibingen: Mohr. 1916: "Die Art und 
Weise, wie in dem Satz 2.3 = 6 die Begriffe Zwei, Drei, Gleich UBW. miteinander in Verbindung 
gesetzt sind, zum Gegenstand einer Untersuchung zu machen, erscheint ebenso iiberfliissig 
und aussichtslos, wie etwa die ahnliche Frage beziiglich der Verlmiipfung von Helligkeits- und 
Farbenbestimmung in der Gesichtsempfindung u. dgl. Es ist schlechterdings nicht ersichtlich, 
von welchem Inbalt ein Urteil sein oder welcher Begriffe as sich bedienen konnte, um uns iiber 
jene Verlmiipfungen etwas zu lehren. Wir stehen hier vor einer Aufgabe, die ebenso und in 
ganz dem gleichen Sinne unlosbar iat, wie etwa die. die Empfindungen Rot roer'SiiB durch Bc
schreibung zu vel'deutlichen." 



VIII. V orlesnng. 

Das Gedachtnis. 
Wir haben in den letzten Stunden die Vorstellungen und ihre Verbindungen 

erortert und wollen nun heute im AnschluB daran auf das Gedach tnis ein
gehen. Es wil'd sich dabei zum guten Teile um N achtrage zu huhel'en Besprechungen 
handeln; denn mit dem Gedachtnis haben wir uns jedesmal dann schon beschiiftigt, 
wenn von Erirnlerungsbildern, von wiederauftauchenden Vorstellungen und von 
den Gesetzen del' Vorstellungsverkniipfung die Rede war. Insofern werden sieh 
heute, solI unsere Darstellung nieht allzu fragmentarisch und liiekenhaft werden, 
gewisse Wiederholungen nicht ganz vermeiden lassen; abel' wir wollen sie in den 
Kauf nehmen, weil wir dem Gedachtnis den hochsten Besitz del' Menschheit, 
den Zusammenhang und die Einheit unSeres BewuBtseins, verdanken. 

Das, was wir "leh" nennen, die Personlichkeit, das SelbstbewuBtsein, ist -
soweit sich sein Wesen uberhaupt begreifen laBt - del' Inbegriff zahlreicher Erin
nerungen an hUber durehlebte BewuBtseinsakte. Hier werden wir die erste 
Erganzung zu dem, was v,ir huher kennen lernten, vornehmen mussen. Sie betrifft 
den Gegenstand des Gedach tnisses. Wir erinnern uns nicht nur an Wahr
nehmungen, sondern an aIle Formen und Arten seelischer Erlebnisse uberhaupt; 
und genau so wie sich die Vorstellungen von den Wahrnehmungen unterscheiden, 
so unterscheiden sieh aBe Erinnerungen von den seelischen Vorgangen, die sie 
zum Inhalt haben. Deshalb ist es eigentlich falsch, von del' "Wiedererneuerung" 
eines fruheren BewuBtseinszustandes zu sprechen, und selbst Ausdrucke wie 
"abgeblaBte" Vorstellungen usf. sind streng genommen nicht zulassig. Zwischen 
frischem Erleben und Reproduktion besteht kein quantitativer, sondern ein quali
tativer Unterschied; jede normale Erinnerung enthalt ein gewisses Etwas, das 
die Verwechselung mit ihrem Gegenstand aussehlieBt. 

Gerade dadureh wird das Gedaehtnis zur Grundlage jedes hOheren geistigen 
Lebens. AIlein diese Eigenschaft maeht das BewuBtsein von den auBeren Sinnes
reizen unabhallgig und fahig zu schOpferischer Arbeit; und folgerichtig unterbleibt 
da, wo das Erinnerungsvermogen von Geburt an fehlt, jede geistige Entwicklung 
iiber den Zustand des Sauglings hinaus. 

tJber die physiologischen Grundlagen diesel' Fahigkeit haben wir uns 
schon in einer der letzten Stun den verstandigt. Wir sahen, dem Gedachtnis muB 
ein korperlieher Vorgang im Gehirn zugrunde liegen; denn sonst kOnnten unmog
lich Verletzungen des Sehadels Gedaehtnisspuren auslOsehen; und diesel' physisehe 
Vorgang muB seinen seelischen AnlaB, das Erfassen oder die Auffassung eines 
Gegenstandes, iiberdauern, weil frische Eindrucke korperlichen Schadigungen 
leiehter erliegen als altere. Das zwingt zu del' Annahme irgendeiner selbsttatigen 
Fixierung, die bekanntlieh unbewuBt erfolgt uncl schon deshalb nur als materielles 
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Gei:lchehen gedacht werden kaml. So verlieren nicht selten Menschen, die sich 
zu erhangen versucht und ihr Gehirn dadurch fiir langere Zeit blutleer gemacht 
haben, die Erinnerung nicht bloB an diesen Versuch, sondern auch an die letzten 
Stunden vorher, die vielleicht die Griinde der Tat mit einschlieBen; viel weniger 
wichtige Ereignisse aber, die sich vor diesen Stunden abgepielt haben, behalten 
sie. Ganz ahnlich verhalten sich iibrigens aIle allmahlich fortschreitenden Gehirn
erkrankungen: auch sie vernichten - ceteris paribus natiirlich - fast immer 
die jiingsten Erinnerungen zuerst. Ri bo that diesen Tatbestand in einem viel 
angefillirten Bilde auszudriicken versucht: "Es ist", sagt er, "als ob sich die Erin
nerungen im Gehirn in Form von Schichten dem Alter nach, wie die geologischen 
Formationen der Erdrinde, ablagerten, und als ob das Vergessen von der Ober
fliiche her wie sickerndes Wasser allmahlich in die Tiefe vordrange." 

lch weiB nicht, ob dieses Bild Schuld daran ist, daB die Behauptung, die 
Erinnerungsspuren, die "Engramme", hiiuften sich schichtenweise in der 
Rinde an, in man chen Kopfen auch heute noch spuckt. In Wirklichkeit wissen 
wir niiheres iiber diese Zusammenhange natiirlich nicht, und daB verdienstvolle 
Forscher noch VOl' einem Menschenalter ernsthaft dariiber nachgedacht haben, 
ob die Zahl der im Gehirn vorhandenen Nervenzellen fiir aIle im Leben erworbenen 
Erinnerungen auch ausreichen konnte, das erscheint uns heute als eine Naivitat, 
die wir gliicklicherweise abgelegt haben. Sie werden mir einwenden, daB ich doch 
friiher selbst von einer Lokalisation wenigstens im Groben, von einer Verteilung 
bestimmter "Zentren" iiber die Gehirnrinde, gesprochen habe. Aber Sie diirfen 
die Erorterungen iiber das Zustandekommen der Seelenblindheit und Seelen
ta u bhei t in dieser Hinsicht nicht miBverstehen. GewiB sind diese Zustiinde 
bis zueinem gewissen Grade an die Verletzung bestimmter Rindengebiete gebunden; 
die nor ma Ie Leistung aber diirfen wir darum in diesen sogenannten "Zentren" 
noch lange nicht suchen und durchaus nicht behaupten, da.B die personlichen 
Unterschiede in der Ausbildung del' einzelnen Teilgedachtnisse mit dieser ana
tomischen Gliederung zusammenhingen. Jeder einzelnen Erinnerung entspricht, 
sagten wir, wahrscheinlich ein nervoser Vorgang von ziemlich groBer raumlichel' 
Ausdehnung; wohl deshalb ist die Unversehrtheit der Rinde im ganzen eine not
wendige Voraussetzung fiir alles Erinnern. Die Rindenzentren aber werden 
wir allenfalls als Sammelstatten auffassen diirfen, an denen zahlreiche ~erven
bahnen zusammenlaufen, und die deshalb die gleichzeitige und zusammengehOrige 
Tatigkeit verschiedener, raumlich getrennter Verbande zu vermitteln vermogen; 
jede Hoffnung, iiber diese Hypothese hinaus in das Wesen der physiologischen 
Vorgange einzudringen, werden wir endgiiltig begraben miissen. 

Wohl aber darf aus gewissen Erfahrungen bei man chen Herderkrankungen 
des Gehirns gefolgert werden, daB, soweit es die anatomisch-physiologischen Ver
haltnisse angeht, zwischen wirklichem Erinnern im psychologischen Sinne und 
manchen yom BewuBtsein unabhiingig gewordenen Bewegungsvorgangen nicht 
streng unterschieden werden kann .. Ri bo that deshalb dem psychischen ein 
"organisches" Gedach tnis gegeniibergestellt. Es kommt vor - in anderem 
Zusammenhange haben wir frillier schon dariiber gesprochen -, daB hirnkranke 
Menschen schlieBlich auch verlernen, wie man griiBt, sich eine Zigarre anziindet 
und so fort. Alles das war urspriinglich yom BewuBtsein beaufsichtigt worden, 
dann wurde es selbstandig, lief "automatisch" ab und doch konnte es "vergessen" 
werden. Erinnern Sie sich dabei, bitte, daB wir im Grunde den gleichen Vorgang 
.auch bei der motorischen Aphasie kennengelernt haben. Auch hier spricht man 
wohl der Kiirze halber von Sprachbewegungsvorstellungen, die verloren gehen; 
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abel' in Wirklichkeit - sahen wir - besitzen wir gar keilH' "Vorstellungen" von 
diesen Bewegungen unserer Sprachorgane, sondel'll wir denken ein Wort und konnen 
es dann aussprechen, wenn wir gesund sind, und konnen es nicht, sobald unsere 
Brocasche Windung erkrankt. 

Man kann sagen, somit gehen diese ganzen Dinge die Psychologie nichts mehr 
an. Wo seelisch nichts geschieht, da ist kein Gedachtnis, und was nicht bewuBt 
ist, kann wohl verloren, nicht aber vergessen werden. Das ist richtig, abel' ein 
gewisses psychologisches lnteres:-e behalten diese Tatsachen doch. Nur sollten 
sie nicht zum AnlaB genommen werden, urn den Begriff des Gedachtnisses bis 
zur Unkenntlichkeit zu verwassel'll, wie es so oft in del' Behauptung geschieht, 
das Gedachtnis sei eine allgemeine Eigenschaft del' Materie iiberhaupt . 
. Jeder Stoff, sagt man, ja jedes Papier habe die Neigung, in die Falten zuriick
zukehren, in die es einmal zusammengelegt worden sei, und jede Schnur nehme 
die Knickungen immer wieder an, die sie bei einer Verwendung erhalten habe. 
~iemand wird das bestreiten mogen, abel' Sie werden vergeblieh fragen, welehen 
Wert diese Vergleiehe besitzen sollen. Will man auf Grund der Erfahrungen, die 
man mit eingeiibten Bewegungen tagtaglieh macht, von einem "organisehen 
Gedachtnis" spreehen und dieses "Gedachtnis" auf "die ganz besondere Eiger:
flchaft des Nervensystems" zuriickfiihren, "daB es durch voriibergehende Reize 
dauel'llde Veranderungen erleidet" (Wernicke), so steht dem gewiB niehts im 
Wege. Fordel'll freilich wird uns auch das nieht. Dieselbe Auffassung abel' auf 
die Materie iiberhaupt iibertragen, heiBt einen klaren psychologischen Begriff 
einem Vergleich opfel'll, den man je nach dem MaBe seines personlichen W ohlwo11ens 
ebensogut geistreich wie platt nennen kann. 

Damit wollen wir die "Physiologie" des Gedachtnisses verlassen und uns 
nun den psychologischen Fragen zuwenden, die gerade in den letzten Jahren 
!lurch zielbewuBte Untersuchungen gefOrdert worden sind. Vorher werden wir 
uns iiber ein paar Begriffe einigen und uns klar machen miissen, daB das, was 
man gemeinhin als Gedachtnis zusammenfaBt, in Wirklichkeit in mehrere Akte 
und Vorgange zerfa11t. Jede Erinnerung setzt zunachst eine geniigend scharfe 
Auffassung des betreffenden Stoffes voraus, die von del' Aufmerksamkeit 
und dem Interesse, das wir an dem beobachteten Gegenstande nehmen, weseni
lich abhangt. Abel' auch scharf erfaBte Vorgange werden nicht immer behalten, 
und deshalb werden wir als nachste Leistung die des Merkens, der Retention, 
und als ihre Grundlage eine gesunde Merkfahigkeit ansehen miissen. Unter 
dieserverstehen wirnach Wernickes Vorgang aussehlieBlich das Vermogen,neuen 
Gedachtnisstoffzuerwerben. Demgegeniiber umfaBtdas Gedach tnis i m engeren 
Sinne den ganzen Besitzstand an schon aufgespeieherten Erinnerungen. 

Nun ist dieses ganze Gedachtnis selbstverstandlich etwas Potentielles; 
jede Erinnerung besteht zunaehst lediglich als Grundlage eines spateren Bewu13t
seinsvorgangs, del' Reproduktion. Abel' auch mit dem Merken ist es nieht anders, 
auch ihm entspricht - sobald wir es von del' Auffassung trennen - seelisch gar 
nichts; im Gegensatz zum Gedaehtllis im engeren Sinne ist das Merken £lin V 01'

gang, abel' diesel' Vorgang ist physischer Art. Mit andel'll Worten: nur die beiden 
Endglieder del' ganzen Reihe, Auffassung und Reproduktion, werden erlebt, 
flind seelischer Natur; unter dem Ged ach tnis selbst kann, streng genommen, 
iiberhaupt nur etwas PhYiliologisches verstanden werden. 

Sodann wird innerhalb des Gedachtnisses zwischen frisch erworbenen 
und alteren Erinnerungen unterschieden werden miissen. Wir horten schon, 
daB sich bei Rindrnerkranlmngen die jungen Gedachtnisspuren andel'S verhaltm 
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als die alten, und aus del' normalen Psychologie werden wir bald ahnliche Erfah
rungen kennen lemen. 

Aber auch bei diesen Unterscheidungen werden wir noch nicht stehenbleiben 
diirfen. Den Begriffen, iiber die wir uns hisher verstandigt haben, muB noch 
einer hinzugefiigt werden, del' als "un mi ttel bares Gedach tnis" oder "un mit
telbare Merkfii.higkeit" leider recht ungliicklich benannt worden ist. In 
Wirklichkeit handelt es sich dabei gar nicht urn ein Merken und iiberhaupt um 
nichts, was, streng genommen, dem Gedachtnis zugerechnet werden diirfte; im 
Gegenteil, der ganze Begriff dient lediglich dazu, eine Erscheinung aus der 
Gedachtnislehre heraus zu heben, die von Rechts wegen in die Empfindungs
lehre gebOrt. Wir sahen, Erinnerungen sind urn so leichter auszuloschen, je jiinger 
sie sind; aber gerade die allerjiingsten scheinen eine Ausnahme zu machen. Was 
wir gerade gehort und eben gesehen haben, das konnen wir beinahe immer wieder
geben, und das Vergessen beginnt erst nach einer freilich sehr kurzen Zeit. Denken 
Sie daran, wie oft wir die Frage eines andem "iiberhoren" und mit einem "Wie·?" 
antworten; noch ehe die Frage wiederholt war, haben wir sie selbst in unser Ohr 
zuruckgerufen und nun verstanden. Das ist derselbe Vorgang, der uns in den 
Stand setzt, eine ziemlich lange Zahlenreihe sofort nachzusprechen, obwohl wir 
sie niemals auch nur fiir eine Minute behalten konnten. Dabei handelt es sich 
eben um gar kein Behalten, noch nicht urn ein Merken, sondem hier klingen soeben 
erlebte Empfindungen noch nacho Deshalb werden wir dieses sofortige Wieder
holen eines gerade aufgenommenen Stoffes von der Merkfahigkeit ganz trennen 
mussen und yom Gedachtnis erst dann spre chen , wenn sich schon verklungene 
Empfindungen, inzwischen uberhaupt nicht mehr bewuBt gewesene Erlebnisse 
als Erinnerungen wieder emeuem. 

SchlieBlich bOrten wir schon, daB man frUber noch zwischen einem sogenannten 
mechanischen und einem logischen Gedachtnisse unterscheiden wollte. 
Beide Benennungen sind, wie wir sahen, deshalb wenig glucklich, weil sie viel 
weniger den Unterschied beider Vorgange hervorheben, als eine Gemeinsamkeit 
betonen, die tatsachlich durchaus nicht besteht. Urn sich das noch einmal klar 
zu machen, brauchen Sie nur die Verstandesleistungen der Erwachsenen mit denen 
der Kinder zu vergleichen. Bekanntlich feiert das Gedachtnis selbst, die Kunst, 
auswendig zu lemen, gerade in der Kindheit die groBten Triumphe; wenn Erwach
sene trotzdem praktisch - bei geistigen Aufgaben aller moglichen Art - haufig 
mehr leisten, so liegt das an der Dberlegenheit ihrer logischen Fahigkeiten. Je 
kluger ein Mensch ist und je reifer er wird, um so mehr verdrangt dieses Vermogen, 
frUber erworbenen geistigen Besitz in veranderter Anordnung wiederzugeben, 
das rein mechanische Behalten. 

Nur schreitet diese Entwicklung keineswegs bei allen Menschen gleich weit vor, 
und so kommen auch bei Erwachsenen groBs personliche Unterschiede zustande, 
auf denen zum guten Teil die besondere Eigenart ihrer Leistungen beruht. Es 
gibt bekanntlich nicht eine Intelligenz mit verschiedenen Graden der Ausbildung, 
sondem sehr zahlreiche Formen der individuellen Begabung; will man aber eine 
gradweise Schatzung der Verstandesleistungen iiberhaupt versuchen, so wird 
man die logischen Fahigkeiten als MaBstab benutzen miissen. Das bloBe, 
.,mechanische" Gedachtnis ist dafur ganz unbrauchbar, denn es kann bei hervor
ragenden Menschen ebensowohl gut wie schlecht gestaltet sein. Ein bekanntes 
Beispiel fur den einen Fall ist N a po leon mit seinem sehr groBen tatsachlichen 
Wissen, eines fiir den andem Typus dagegen Helmholtz, der sein "schlechtes 
Gedachtnis fUr Unzusammenhangendes" aU'ldrucklich erwahnt. 
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Wichtig ist nun, daB gerade die starksten Abweichungen von durchschnitt
lichen Gedachtnisleistungen sowohl durch das mechanische wie durch das logische 
Gedachtnis bedingt werden Mnnen. Rier und da haben sich Gediichtniskiinstler, 
die offentlieh auftraten und unglaublieh lange Reihen behielten, geradezu als 
schwachsinnig, d. h. als urteilsschwaeh erwiesen. Sie behielten also nur mechanisch 
und waren zu einer gedankliehen Verknlipfung des Lemstoffes nicht fahig. 1m 
Gegensatz dazu hat G. E. M liller in planmaBigen Untersuchungen an dem groBten 
Gedaehtniswunder, das wir bislang liberhaupt kennen, bei Dr. Ruckle festgestellt, 
daB dessen J.Jeistungen zu einem sehr groBen Teil auf Denkoperationen beruhen. 
R iie kle ist mit Leichtigkeit imstande, Ziffemreihen bis zu 250, Zahlenkarrees 
von 25, 36, 49 Ziffem und mehr, die er nur einmal gehOrt hat, sofort in allen mog
lichen versehiedenen Reihenfolgen herzusagen; in wenigen Sekunden kann er 
356 Ziffem sicher und mlihelos auswendig lemen und vor- und riickwarts wieder
geben. AuBerdem aber multipliziert er drei- und vierst.ellige Zahlen und erhebt 
sie in einer kaum meBbaren Zeit in das Quadrat. Kubikwurzeln von sechs- und 
siebenstelligen Zahlen berechnet er ebenso leicht, wie er zweistellige Zahlen in die 
4. und 6. Potenz erhebt. Die 17. Wurzel aus einer vierzigstelligen Zahl berechnet 
er innerhalb einer Minute. 

Und nun die Erklarung. Sie zerfimt in zwei Teile. Natfulich verfligt auch 
R lie kle libel' ein glanzendes "mechanisches" Gedachtnis und insbesondere liber 
jenes plastische optische Vorstellungsvermogen, auf das ich als auf die haufige 
Grundlage solchen Konnens schon wiederholt hinge"wiesen habe. Er sagt selbst: 
"Der HauptprozeB, den ich hierbei vorzunehmen habe, ist das Umgestalten des 
GehOrten in das klar gesehene Bild, also eine Innenarbeit des Geistes, die sich bei 
mil' ohne jeden Zeitaufwand vollzieht. leh sehe dann im Innem genau so wie 
meine Zuschauer die auf die Tafel geschriebenen Zahlen in ihrer graphischen 
Anordnung". Aber das ist doeh nicht alIes. Nur rein mecll.ani.sche Leistungen 
konnen so erklart werden und die liefem R lic kle bloB den Rohstofi ffu seine 
mathematische Arbeit. Urn diese verstehen zu konnen, muB man ihn weiter 
beriehten hOren, wie er in den Zahlenreihen mit einer ffu das normale Verstandnis 
nnerhOrten Geschwindigkeit mathematische Beziehungen entdeckt, die ihm 
weiter zu arbeiten gestatten. Also eine Vereinigung von Gedachtnis und logi
schen Fahigkeiten in einem bisher noch nicht bekannt gewordenen Grade del' 
Ausbildung. 
" Und nun mochte ich versuchen, aIle bisher besprochenen Begriffe etwas zu 
beleben, die Unterscheidungen von Auffassung und unmittelbarer Merkfahigkeit, 
Merkfahigkeit im eigentlichen und Gedachtnis im engeren Sinne, von Ret-ention 
und Reproduktion sowie von alten und neuen El'innerungen durch eine Reihe 
von Einzeltatsaehen zu beleuchten. Dabei werden zugleich die groBen person
lichen Unterschiede zutage treten, die hinsichtlich del' Gedachtnisleistungen 
vorkommen. 

lch beginne mit einer Erfahrung, die uns allen gelaufig und die zu erklaren 
doch recht schwer ist. Wir vergessen eine Sprache, die wir £rliher beherrschten, 
und erinnem uns kaum noch eines Wortes, einer einzigen Form; und nun erlemen 
wir dieselbe Sprache von neuem, urn sie in kfuzester Zeit wieder zu beherrschen. 
Es waren also doch Spuren vorhanden und nur zur Reproduktion hatten sie nicht 
ausgereicht. Noch auffaIlender ist eine andere, vel'wandte Erscheinung: Bilder 
und Gesichter entschwinden unserem Gedachtnis, und kein Besinnen ruft sie 
in unser BewuBtsein zurlick. Zeigt man uns jedoch das Bild, oder sehen wir den 
Mens chen , so ist unsere Erinnerung auf einmal so scharf, daB wir sogar Verande-
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l'lrngen gegen friiher bemerken und Einzelheiten angeben, deren Fehlen oder 
Vorhandensein uns auWillt. 

Man hat aus solchen Erfahrungen folgern wollen, daB wir iiberhaupt nichts 
endgiiltig vergaBen. Das ist eine - wenn Sie wollen - geistreiche Hypothes{', 
die sich niemals beweisen, freilich auch schwer widerlegen lassen wird. Ganz all
gernein gilt, daB sich die Regein des Vergessens, mit denen wir uns jetzt 
beschaftigen wollen, sehr schwer studieren und in feste Formeln fassen lassen. 
Nach Ziehen solI der Gedachtnisverlust, der nach jedem Lemen eintritt, im 
Anfang unverhaltnismaBig langsam und erst jenseits eines kritischen Punktes 
sehr rasch fortschreiten. Es ist klar, daB dieser kritische Punkt das Ende des 
"unmittelbaren Gedachtnisses" bezeichnet, und insofern ist eine Kurve von 
E b bingha u s brauchbarer. Diese Kurve, die sich wirklich nur mit dem Gedachtnis, 
mit der Wiederemeuerung schon ganz verklungener Erinnerungsbilder befaBt, 
wollen Sie sich, bitte, fest einpragen. Sie setzt an Ziehens kritischem Punkt 
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Aus "Ebbinghaus, Grundzuge der Psychologie. Leipzig 1911, S. 684. 

ein, um von da an schnell abzufallen; nach verhaltnismaBig kurzer Zeit abel' 
(einer halben Stunde) andert sie ihre Richtung - das Vergessen sein Tempo -, 
nach neun Stunden noch einmal und nach zwei 'ragen endlich verlauft sie fast 
horizontaL Die Kurve driickt in Prozenten aus 1), wieviel von einem erlemten 
Stoff vergessen wird, und Sie sehen das Ergebnis: im Anfang viel, dann immer 
weniger und schlieBlich fast gar nichts. Was wir nach Minuten, Stmlden, 
Tagen noch behalten haben, das wissen wir gewohnlich auch nach Jahren noch; 
was vergessen werden solI, geht schnell verloren. 

Das bestatigt gewisse Erfahrungen aus del' Pathologie, die ich vorhin erwahnte, 
und klingt doch iiberraschend. An sich lage es gewiB naher, anzunehmen, daB 
wenigstens innerhalb del' Gesundheitsbreite jede Erinnerung urn so fester hafte, 
je jiinger sie sei. Trotzdem sind die Tatsachen, die Ebbinghaus in seiner Kurve 
ausdriickt, bis zu einem gewisspn Grade allen gelaufig. Erinnern Sie sich an manche 
eilige Repetition in del' Schule oder vor irgendeiner Priifung; so fliichtig sie war, 

1) Allerdings auf einem Umwege. Ebbinghaus hatte mittels des "Ersparnisverfahrens" 
festgestellt, mit welcher Mindestzahl von Wiederholungen ein auswendig gelernter Stoff zu 
verschiedenen spateren Zeiten 'wieder erlernt werden konnte. Wo die Kurve also in der Abszisse 
40% Gediichtnisrest anzeigt. da sind 600/0 Wiederholungen notig gewesen. 400/ 0 waren erspart 
worden. 
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wenn das Examen ,virklich sehr bald stattfand, so erreichte sie doch ihren Zweck; 
nach wenigen Tagen abel' war alles verflogen. 

Nun vergessen wir abel' im Laufe del' Jahre auch Dinge, die wir lange als 
festen Besitz unseres BewuBtseins betrachtet hatten; deshalb werden wir die 
Kurve niemals ganz horizontal fiihreu diirfen. Nach sehr langer Zeit werden auch 
die iiltesten Gedachtnisspuren ausgeloscht, wenn ihre Fixierung nicht irgendwie 
erneuert wird. Darauf beruht del' Wert der Wiederholungen. Oft geniigt eine 
kurze Erinnerung, ein bloSer Hinweis auf ganze Ereignisse oder eine einmalige
Wiedergabe eines Stoffes, urn das Vergessen aufzuhalten. Aber immer werden 
Sie finden, daB die altesten El'innerungen auch in diesel' Beziehung die dank
barsten sind 1); gerade die jiingstell werden yom Strom des weiteren Erlebens 
am leichtesten fodgespiilt. 

Trotzdem ist del' Unterschied zwischen alten und neuen Erinnerungen natiir
lich nicht absolut, sondern relativ; sie gehen flieBend ineinander iiber, und auch 
die Zeiten, die in unSerer Kurve angegeben sind, gelten nicht fiir aIle Menschen. 
Ganz anders steht es mit dem Unterschied von Gedachtnis im engeren 
Sinne und Merkfahigkeit; dieser ist grundsatzlicher Art und trennt im Wesen 
verschiedene Zustande. Merkfahigkeit, sagten wir, ist das Vermogen, neuen 
Gedachtnisstoff aufzunehmen; das Gedachtnis im engeren Sinne umfaBt den ganzen 
schon vorhandenen Besitzstand an Erinnerungen. Wollen Sie den Unterschied 
physiologisch ausdriicken, so wiirde die Mer kfahig kei t, auf die wir jetzt etwas 
naher eingehen wollen, lediglich in der Bereitschaft des nervosen Gewebes ftir 
neue Eindriicke, das Gedachtnis im engeren Sinne dagegen in den dauernden 
Veranderungen bestehen, die das Nervensystem durch diese Eindrticke erfahrt. 
Insofern hangt das eine yom andern ab; aber Sie aIle kennen Menschen, die leicht 
merken und ebenso leicht vergessen, und andere, die groBe Miihe haben, sich einen 
Stoff einzupragen, ihn dann abel' auch lange behalten. Dazu kommt, daB die 
Merkfahigkeit mit fortschreitendem Lebensalter abnimmt, wahrend die Verfiigung 
iiber frtiher erworbene Erinnerungen gewohnlich sehr lange erhalten bIeibt. So 
erreicht die einfache Retention, wie gesagt, schon in der Pubertat ihren Hohepunkt, 
und im Beginn des vierten Jahrzehntes werden Sie eine Abnahme 1hrer Merlr
fahigkeit wohl aIle zu spiiren bekommen. DaB aber das Gedachtnis im engeren 
Sinne dadurch nicht beriihrt wird, sehen Sie an den alten Herrschaften, die zwar 
auBerstande sind, sich neue Angaben, das Alter oder auch nur die Namen ihrer 
Enkel z. B., einzupragen, die dafiir aber tiber aIle Erlebnisse ihrer Jugend genau 
Bescheid wissen und sie, oft zum stillen Entsetzen ihrer Umgebung, gern wieder
geben. In del' arztlichen Sprechstunde machen gerade diese Kranken die au~
ftihrlichsten Angaben tiber ihr Vorleben, aber sie bringen sich ein Notizbuch mit. 
urn jede Anordnung des Arztes sofort aufzuschl'eiben. 

GewiB wird sich diese Erscheinung nicht ganz einheitlich erklaren lassen. 
Alte Erinnel'ungen sind den jungen gegentiber auch dadurch im Vodeil, daB sie 
haufig wiederholt und so befestigt worden sind, und auSerdem nimmt das Illteresse 
an den Vol'gangen der Umgebung mit zunehmendem Alter zweifellos abo Abel' 
beide Erklarungen reichen nicht entfernt aus, urn die Tatsachen zu erklal'en; 
dazu werden wir eine Herabsetzung der physiologischen Empfanglichkeit, im 

1) NatiirIich muB wieder hinzugefiigt werden: "ceteribus paribus". Selbstverstandlich 
haftet ein Vorgang, der uns aus irgendwelchen Griinden tiefen Eindruck gemacht hat, gerade 
wenn er jiingeren Datums ist, fester in unserem Gedachtnis als ein gleichgiiltiges Ereignis, das 
wir yor Monaten erIebt ha ben. AIle diese Gesetze durchflechten sieh und heben sich so gelegent
lich gegenseitig auf. 
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Grwlde also eine AndprIDlg des Himgewebes heranziehen miissen, dpren zeitlicllPS 
Eintreten freilich groBen personlichen Schwankwlgen unterliegt. 

1m AnschluB an diese Angaben seien noch einige weitere Tatsachen mitgeteilt. 
die den Vorgang des Merkens etwas naher beleuchten sollen. Sie wissen, daB in 
Rhythmen abgeteilte Stoffe leichter haften als andel·e IDld f:innvolle hesser als 
sinnlose. Nur wenn ein Gleichklang, eine Alliteration oder ein Reim einen auBeren 
Zusammenhang herstellen, k6nnen auch inhaltlich unzusammenhangende Wort
verbindIDlgen fest eingepragt werden. Alle diese Dinge hat insbesondere Ebbing
haus zielbewuBt untersucht und dabei festgestellt, daB sinnlose Silben im Mittel 
etwa zehnmal so schwer hehalten werden wie sinnvolle. Um das zu erklaren, 
werden wir uns erinnem mtissen, daB alles Reproduzieren ein Denken ist, und 
daB das Denken grIDldsatzlich in einem "Meinen", in der HerstellIDlg inhaltlicher 
Zusammenhange besteht. Deshalb pflegen inhaltvolle Reihen ja auch unser 
Interesse starker zu erregen. Auch wo es sich um Gleichklange und Rpime 
handelt, liegt es so, IDld nicht viel anders steht es mit der Einteilung des Lem
stoffi:; in Takte, die wir aIle da, wo sie nicht von Hause aus vorliegt, als mnemo
technisches Mittel unwillktirlich vomehmen. Warum behalten wir so abgeteilte 
Reihen leichter? Aueh sie erzeugen starkere Lustgefiihle und damit ein gr6Beres 
Interesse, und auBerdem scheinen die einzelnen Takte als Ganzes gleichzeitig 
erfaBt IDld behalten zu werden. 1m ii.brigen wissen Sie von den Genusregeln 
und anderen Merkversen her, daB die Rhythmisierung zweckmaBigerweise mit 
Alliterationen oder Reimen verbunden wird. 

Damit haben wir das ziemlich ausfiihrliche Kapitel der "Ged ach tnishilfen" 
angeschnitten und wollen nun gleich noch einige von diesen Hilfen kennen lemen. 
Soeben habe ich Gedaehtniskiinstler erwahnt, die Rich lange und schwierige Reihen 
mit Hilfe optischer Erinnerungsbilder einpragen, und auch von "Parbhorem", 
von Mens chen, die optische Vorstellungen zum Wiederfinclen akustischel· Erin
nerungen benutzen, war friiher schon einmal die Rede. Insbesondere dureh 
G. E. M tiller wissen wir, daB die Zahl der Hilfen damit noch lange nicht ab
geschl03sen ist; der eine oder andere von Ihnen wird noch eine andere Art selbst 
kennen. Manche Menschen tragen ihre Erinnerungen in optisch vorgestellte 
Schemata ein, die M tiller Diagra mme genannt hat, und die sehr verschiedene 
Gestalt annehmen konnen. So sieht eine Dame aIle Zahlen in die schrag, aber 
zueinander parallel verlaufenden StraBen eines Stadtplanes (gewissermaBen an 
Stelle der Hauser) eingeordnet und aIle Monate in eine ahnlich eingeteilte Land
schaft. Das wird sie mnemotechnisch nicht sehr fOrdem, aber wenn Sie sich an 
diesem Beispiel klar machen, daB sich auf dieselbe Weise aIle m6g1ichen Daten 
in tibersichtliche Tabellen einordnen lassen, die ihr Besitzer einsehen kann, ab 
seien sie gedruckt, so werden Sie den Nutzen der Diagramme wohl zugeben. 
Nebenbei bemerkt, wissen die Menschen, die sich dieser Hilfen bedienen, sehr 
oft gar nicht, wie sie zu ihnen gekommen sind. 

Diese Beobachtung zeigt, daB sichdiese Hilfen fast von selbst anbieten und 
jedenfalls ohne tiefere Einsicht in die Ergebnisse der wissenschaftlicheu Gedi:i.chtnis
lehre ausgebildet werden konnen; und das gilt eigentlich fUr die aIlermeisten 
Ergebnisse dieser Forschung: sie begriinden in genauer und zugleich durchsichtiger 
Porm praktische MaBnahmen, die die Eriahrung, insbesondere auch in der 
Padagogik, langst eingefiilirt hat. So hat E b bingha uS z. B. festgestellt, da8 
68 Wiederholungen eines Stoffes, die unmittelbar hintereinander vorgenommen 
werden, nicht entfemt so viel leisten wie 38, die tiber drei aufeinanderfolgende 
Tage verteilt werden, und Jost hat dem hinzugefiigt, daB die VerteilIDlg um so 
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besser wirkt, je mehr sie zeitlich ausgedehnt wird. Werden 24 Wiederholungen 
einer zwolfsilbigen Reihe auf sechs Tage verteilt, so ist das Ergebnis besser als 
bei je acht Wiederholungen an drei Tagen, und noch giinstiger wirken je zwei Wider
holungm an zwolf aufeinanderfolgenden Tagen. Jeder Lehrer und jeder Schuler, 
der selbstandig zu arbeiten gelernt hat, wuJ3te das langst. 

Auch das wird Ihnen noch von der Schule her gelaufig sein, daJ3 die Empfang
lichkeit fUr neue Eindrucke von unserem Allge mein befinden abhangt. Jeder 
behalt das besser, was er in vollig ausgeruhtem Zustand, des Morgens z. B., auf
gefaJ3t, und das am schlechtesten, was er in groJ3er Erschopfung wahrgenommen 
hat. Kein Lehrer wiinscht sich fiir sein Fach die letzten Unterrichtsstunden am 
Tage. Sie werden aber uberdies zuweilen feststellen konnen, daJ3 auch das nicht 
gleichgiiltig ist, wie man sich nach dem Lernen verhalt. Diirfen wir ausruhen, 
so haben wir mehr Aussichten, den Stoff zu behalten, als wenn unsere Aufmerk
samkeit sofort anderweitig in Anspruch genommen wird, und insbesondere auf
regende ErIebnisse konnen gerade erst erworbene Erinnerungen vollkommen aus
lOschen. Auf physiologische Anschauungen ubertragen, wiirde das heiJ3en: die 
Fixierung del' Gedachtnisspuren im Gehirn erfolgt um so sicherer, je weniger 
sie durch andere Anspruche an das gleiche Gedachtnisorgan gestort wird. Noch 
wichtiger ist eine Beobachtung, auf die Kraepelin aufmerksam gemacht hat, 
und die uns dem Verstandnis dieses Merkvorganges noch einen, wenn auch kleinen 
Schritt naher bringt. Unmittelbar' nach einem Konzert z. B. sind wir weniger 
gut imstande, uns uber unsere Eindrucke Rechenschaft zu geben, als nach einer 
gewissen Zeit del' "Sa.mmlung". Dem entsprechen experimentelle Feststellungen. 
Wolfe hat gezeigt, daJ3 Tone mit der groJ3ten Sicherheit erst nach einer gewissen 
Zeitdauer wiedergegeben zu werden pflegen, und Finzi, daJ3 sich del' Umfang 
eines erlernten Stoffes einige Zeit nach del' Einpragung als groJ3er erweist als 
unmittelbar nach dem Lernen. 

1m ubrigen haften bekanntlich schon del' ersten Voraussetzung jeder genauell 
Erinnerung, del' Auffassung, grobe Mangel an. Wir haben huher davon 
gesprochen und die Unzuverlassigkeit unserer Wahrnehmungen an mehreren 
Beispielen erortert. Ich habe auch als auf eine del' haufigsten Ursachen falscher 
oder wenigstens ungenauer Beobachtungen schon damals auf den EinfluJ3 hin
gewiesen, den Gefiihle und Sti mmungen auf alle seelischen Vorgange aus
iiben. Diesel' EinfluJ3 kann, soweit er das Gedachtnis angeht, kaum hoch genug 
veranschlagt werden. Yom Auffassen bis zum Reproduzieren greifen die Gefiihle 
fortgesetzt in seine Tatigkeit ein, und vornehmlich deshalb gibt es auJ3er dem 
einfachen Vergessen, mit dem wir uns vie] leichter abfinden kOnnten, auch eine 
Verfalschung, eine nach tragliche U mgestaltung der Erinnerungen. 

Es ist ja klar, daJ3 ein gewisses Interesse, das heiJ3t also eine Beteiligung unseres 
Gefiihls, die erste Voramlsetzung fur jede scharfe Wahrnehmung und damit auch 
fur jede genaue Erinnerung darstellt. An tausend Erseheinungen des Lebens 
gehen wir aehtlos voruber und nehmen sie deshalb nieht in unser BewuJ3t
sein auf, weil sie unsere Aufmerksamkeit nieht erregen, una keinen Eindruek 
machen. Ieh habe in del' Spreehstunde 'bei geistig gesunden und klugen Arbeitern 
wiederholt feststellen kOnnen, da8 sie sich ihre Hausnummer nieht f,gemerkt", 
das heiBt noch niemals danaeh gesehen odeI' gefragt hatten. Noch haufiger gehen 
gebildete Mensehen - Mensehen, die wir dann "zerstreut" nennen, obwohl sie in 
Wirkliehkeit ihre Aufmel'ksamkeit nicht teilen, sondeI'll sammeln - an Ersehei
nungen voruber, die Ungebildete fiir iiberaus auffallend halten. So kommen 
aueh bei ihnen erstamlliche Gedaehtnisliieken zustande, die zum Teil die geringe 
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Wertschatzung erkliiren, mit denen so viele praktisch tatige Menschen nicht 
bloB auf die Leistungen, sondem auch auf den Verstand der "Studierten" herab
sehen. 

Auf Grund solcher Erwagungell hat bekanntlich Ben venu to Cellini die 
beriihmte Ohrfeige erha.lten, mit der ihm sein Vater die Erinnerung an einen 
Salamander einpragen wollte. Das Verfahren ist wirksam, aber die Wirkung 
kann auch in ihr Gegenteil umschlagen, wenn die erzielte Gemiitsbewegung zu 
stark wird. Fast niemand vermag sehr aufregende Erlebnisse oder auch nur solche, 
die er in gemiitlich erregtem Zustand miterlebt hat, spater richtig wiederzugeben. 
Schon die Auffassung wird auf diese Weise getriibt, und sehr starke Affekte Mnnen 
iiberdies auch schon erfaBte Vorgiinge aus dem BewuBtsein wieder aus16schen. 
Achten Sie nur darauf: fri.'1her oder spater werden Sie sicherlich einmal feststellen, 
daB Sie an irgendeinen aufregenden Vorgang, dem Sie beigewohnt haben, hinterher 
gar keine oder doch nur €line ganz ungenaue Erinnerung besitzen. Abel' auch wohl
aufgefaBte und gut gemerkte Vorgange vermag die Affektivitat noch nachtrag
lich umzugestalten ... und die Erinnerung an sie zu verfalschen. "Ein glanzender 
Erfolg und eine schwere Krankung vergessen sich nicht so leicht", sagt E b bing
ha u s. Das ist richtig, aber der Satz hat auch seine Kehrseite; mit MiBerfolgen 
und eigenen ·Verfehlungen geht es vielen Menschen durchaus andel'S. Peinliche 
Erinnerungen werden vergessen, oder wie man heute mit Freud sagt, verdrangt. 
Eine beinahe instinktiv erworbene Lebenskunst laBt uns unangenehme Gedanken 
abweisen, so gut wir konnen, und so versinken manche Erinnerungen gerade 
wegen ihres Gefiihlswel'tes, um selten oder gar nicht mehr aufzutauchen. N och 
haufiger jedoch werden unangenehme Erinnerungen nachtraglich umgestaltet oder 
gar in ihr Gegenteil verkehrt. Achten Sie, bitte, darauf, wie sich Zusammen
stoBe von Schiilem und Lehrern odeI' Untergebenen und Vorgesetzten bei wieder
holter Erzahlung immer mehr zugunsten des in Wirklichkeit unterlegenen Teils 
verschieben; in seiner Erinnerung wird die Rolle, die er tatsachlich gespielt hat, 
immer vorteilhafter und ehrenvoller. Das ist besonders bei Kindem so; aber auch 
Erwachsene werden bei scharfer Selbstpriifung zuweilen im Zweifel bleiben, ob 
eine erinnerte Antwort ein "Treppenwitz" oder wirklich gegeben worden war. 

Solche Vorkommnisse sind, wie gesagt, an und fiir sich normal, aber von hier 
bis zum Krankhaften ist nur ein Schritt. Sie kennen die beliebten Ermhler, denen 
mehr an der Wirkung als an der Wahrheitstreue ihrer Geschichten gelegen ist, 
und die schlieBlich anfangen, ihre eigene Darstellung mit allen Zutaten und Ver
anderungen selbst zu glauben. Niemand wird sie deshalb fiir krank erklaren 
wollen, aber die typischen Vertreter diesel' Gruppe, del' Freiherr von Miinch
hausen und Daudets "Tartarin", stehen unzweifelhaft den eigentlichen 
"pathologischen Liignern" nicht fern. Denn auch die wirkliche Pseudologia 
phantastica wird immer durch eine bewuBte Liige, ein absichtliches Schwindeln, 
eingeleitet, und erst nachtraglich fallt der Kranke seinen eigenen Erfindungen 
zum Opfer. Der Inhalt dieser Erfindungen abel' wird bei Gesunden wie bei Kranken 
stets durch die Eigenliebe bestimmt. 

DaB solche Verschiebungen auch bei Gesunden iiberhaupt moglich sind, 
liegt zum guten Teil an der Unzulanglichkeit, mit der gerade Gefiihle behalten 
werden. Die Selbstbeobachtung lehrt, sobald ihr geniigend lange Zeitraume 
zur Verfiigung stehen, daB "ir nichts schneller vergessen und nichts ungenauer 
erinnem als Gefiihle, Affekte uncI Stimmungen. Beinahe aIle Patienten halten 
ihr gegenwartiges Leiden fiir schlimmer als aIle yorangegangenen, unci auch der 
allen Epochen gf'meinsame Glaube an "die gute alte Zeit" unci der an die "gH'Ick-
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lichen Schuljahre" werden hiiufig so entstanden sein. Die Erinnerung entkleidet 
weit zuriickliegende Erlebnisse ihrer unangenehmen Gefilhlstone, und so wird 
die Vergangenheit durch das Gedachtnis verschOnt. 

Fiir diese Einrichtung unseres Seelenlebens haben wir allen Grund, dankbar 
zu sein. Unser Leben ware unertraglich, wenn jede traurige Erfahrung, jeder 
l::ichwere Verlust, jeder MiBerfolg, jede Enttauschung und Krankung unverandert 
im BewuBtsein fortleben wollten. Schade ist nur, daB dieser Erinnerungsmangel 
nicht nur die unangenehmen, sondern die Gefiihle iiberhaupt betrifft. Wer je nach 
geniigend langem Zwischenraum von ihm selbst geschriebene Briefe wieder gelesen 
hat, der hat wohl aIle tatsachlichen Erlebnisse wieder vor sich entstehen sehen; 
aber erhat die Gefilhle und Stimmungen nicht begreifen kOnnen, die diese Erlebnisse 
damals bei ihm erzeugt hatten. Insbesondere dann, wenn die gegenwartige Stim
mung der, die erinnert werden solI, wenig entspricht, stehen wir eigenen friiheren 
Gefiihlen ebenso verstandnislos gegeniiber wie der frohlichen Laune eines 
Bekannten, der wir in trauriger Verfassung begegnen. Aber auch dabei bleibt 
es noch nicht; auch die Auswahl der Vorstellungen, die Reproduktion der Erinne
rungen, wird, wie wir friiher hOrten, durch bestimmte Gefiihlslagen bestimmt. 
Je nach der Stimmung werden bald nur heitere, bald nur traurige . Erinnerungen 
zugelassen, und wieder wird dadureh der Inhalt des BewuBtseins gefalscht. Beson
ders deutlich tritt dieser EinfluB bei manchen nervosen Menschen zutage, deren 
Stimmung in zuweilen recht kurzen Perioden hin und her schwankt. Sie kennen 
die nerv6sen Damen, deren Leben sich nach der Formel regelt: "Morgens miserabel, 
mittags pass abel, abends aimabel"; fragen Sie diese Damen nach ihren Erlebnissen, 
die Antwort wird je nach der Stimmung verschieden ausfallen. 

Trotzdem werden wir nicht aIle Erinnerungsfalsehungen auf Rechnung der 
Gefiihle setzen diirfen. Bei manehen sehweren Gehirnkrankheiten, die zu einer 
starken Merksehwaehe fllhren, werden die so entstandenen Erinnerungsliicken 
dureh frei erfundene Zutaten ausgefiillt, die nicht immer affektiver Herkunft 
sind. Patienten, die naeh wochenlangem Aufenthalt in der Klinik ihre Umgebung 
immer noch nieht kennen, wollen am Morgen auf dem Felde gearbeitet haben, 
sie begriiBen in dem Arzt einen alten Bekannten usf. Das ist eine an sich kaum 
als krankhaft anzusehende Folge einer pathologisehen Voraussetzung: aueh unser 
normales BewuBtsein vertragt offenbar Liicken im Gedachtnis sehr schwer, und 
erst ein gewisses MaB von Urteil (das den bezeichneten Kranken abgeht) setzt 
uns in den Stand, ihr Vorhandensein zu bemerken und zuzugeben. Man braucht 
nur eigene Erinnerungen an einen weit zuriickliegenden Vorgang mit denen eines 
andern zu vergleichen, del' ihn miterlebt hat, um das bestatigt zu fin den : jeder 
vertritt dann mit gleieher subjektiver Sicherheit eine Darstellung, die von der 
des andern in wesentlichen Ziigen abweicht. Am hauiigsten ist dabei die Verschmel
zung der Erinnerung mit spateren Erlebnissen, die Verwechselung mit Gelesenem 
oder Geh6rtem und die allmahliche Umgestaltung durch eigene wiederholte 
Wiedergabe oder durch haufiges inneres Reproduzieren. Namentlich Kinder unter
scheiden ihre Erinnerungen an wirklich Erlebtes noch nicht so scharf wie Erwachsene 
von dem, was sie geh6rt, gelesen, getraumt oder beim Spielen zusammenphantasiert 
haben. lch darf Sie dabei an die Bekenntnisse erinnern, die Goethe in "Dichtung 
und Wahrheit" und Gottfried Keller im "Griinen Heinrich" niedergelegt 
haben. GewiB beginnt auch dieser Vorgang hiiufig mit einer willkiirlichen Erfin
dung; aber schlieBlich entgleitet den Kindern das Spiel, und dann werden sie ebenso 
zum Opfer ihrer Phantasif' wie ihre Umgebung. Das ist padagogisch wichtig; 
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denn Irrtiimer diesel' Art sind auf einel' gewissen Altel'sstufe ebensowenig "Liigen" 
wie Anzeichen einel' psychopathischen Anlage. 

Gegeniibel' diesen Erinnerungsfalschungen treten andpre an Haufigkeit ganz 
zuriick. So z. B. die, die man nach Bleulers Vorgang Krypto mnesien nennt. 
Dabei geht den Erinnerungen die "Erinnerungsqualitat" verloren, und so erseheinen 
sie als Neuschopfungen. Bleuler meint mit Recht, daB auf diese Weise manche 
Prioritatsstreitigkeiten zwischen Gelehrten zustande kommen, und erinnert an 
den Fall eines Kunstkritikers, der - offenbar im guten Glauben - die Kritik 
eines andern wortlich als die seine wiedergegeben hat. DaB Menschen nicht wissen, 
ob sie einen Gedanken selbst gedacht oder von anderen iibernommen haben, 
ist iibrigens gar nicht so selten, und auch hier ist dann meistens das zweite def 
Fall. - Sodann kennt vielleicht der eine oder der andere von Ihnen den Zustand, 
in dem uns in irgendeiner Situation plotzlich die Vorstellung befallt: "das hast 
du schon einmal erlebt". Das Symptom, das man in del' Psychiatrie als "identi
fizierende Erinnerungsfalschung" bezeichnet, und das Walter Scott ah; 
eigenes Erlebnis anschaulich geschildert hat, besitzt moglicherweise insofern ein 
gewisses kulturhistorisches Interesse, als es hier und da die Lehre von der Seelen
wanderung mitbeeinfluBt haben mag. Eine andere verwandte Form der Erinne
rungsfalschung endlich scheint gelegentlich zu der Behauptung des Wahr
trau mens oder des zwei ten Gesich ts AnlaB gegeben zu haben. Selbst sonst 
niichterne und kritische Menschen erzahlen zuweilen mit groBer Bestimmtheit, 
sie hatten irgendein spater tatsachlich eingetretenes Ereignis im Geiste schon 
einige Zeit vorher erlebt. So behauptete eine Dame, sie habe an einem Morgen 
an ihrem Friihstiickstisch pli:itzlich eine breite, blutige Wunde iiber ihre linke 
Hand verlaufen sehen und sich nun am nachsten Morgen beim Brotschmiden 
diese Wunde tatsachlich beigebracht. Hier wird also nicht die gesamte Situation 
noch einmal ·in die Vergangenheit zuriickverlegt, sondeI'll nul' eine bestimmte 
Wahmehmung als schon von friiher bekannt empfunden, und da diese Tauschurig 
nicht einmal mit der wirklichen Wahrnehmung zusammenzufallen braucht, sondern 
unter Umstanden erst stunden- odeI' tagelang nachher entsteht, so drangt sie natiir
lich aueh ruhigen Personen iibersinnliche Auffassungen mit zwingender Gewalt 
auf. Freilich werden Sie einen groBen Teil der Beobachtungen, die im Notfall 
durch diese Form von Erinnerungsfalschungen erklart werden miiBten, auf eine 
viel einfachere Weise dem Zufall zm Last legen diirfen. Wir traumen haufig 
von irgendwelchen Bekannten und erleben im Traume auch wohl ihren Tod; 
erfahren wir dann bei Tage gar niehts oder nur Gutes von diesem Menschen, so 
war es eben ein Traum, den man wieder vergiBt; trifft den Bekannten aber wirk
lieh ein Ungliiek, so glaubt man leicht, eine Mitteilung au:> einer metaphysisehen 
Welt erhalten zu haben. 

Und nun wollen wir UllS zum SchluB noeh die Ergebnisse einer Forsehungs
riehtung ansehen, die die Leistungsfahigkeit des mensehlichen Gedaehtnisses 
vornehmlieh zu praktisehen Zweeken systematiseh gepriift hat. Sie haben wohl 
von den "Beitragen zur Psychologie del' Aussage" gehort, die wir 
in erster Linie W illia m Stern verdanken; ich will auBel' diesem N amen noeh 
die von Binet, Hanns GroB und Lipmann nennen. Diese und viele andere 
Forscher haben in zahlreiehen Aussageversuchen die Verhaltnisse des wirkliehen 
Lebens, insbesQIldere des Gerichtssaals, nachgeahmt, vereinfacht und zergliedert 
und uns so ziemlich tiefe Einblicke in die Unzulanglichkeit unseres Erinnerungs
vermogens verschafft. 

Bumke. Psyohologische Vorlesungcn. 2. Ann. 8 
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Als beinahe wichtigstes Ergebnis hat sich dabei ein Einflu.B suggesti ver 
Ein wit kungen auf Zeugenaussagen herausgestellt, von deten Gr06e man friiher 
doch keine annahernde Vorstellung besessen hatte. Sie kennf:'n dif:'sen Einflu6 
ja gewisserma&n von der andern Front aus, von df:'r Schule und von der Priifung 
her, wo man aus der Form der Frage die Antwort zu erraten sucht, die der Lehrer 
erwartet; da ist der Einflu6 wenigstens einem Teile erwiinscht. Schlimmer ist 
es, wenn im Gerichtssaal die einfache Frage: "Hatte der Tater f:'inen Stock in 
der Hand?" oder "Trug er eine Brille'l" Scheinerinnerungen entstehen la6t, 
die nun mit gr06er Zahigkeit verteidigt werden. Dasselbe la6t sich experimentell 
erreichf:'n: teilen Sie eine Reihe von Mens chen , die sich eine Farbe oder irgend 
etwas sonst merken sollen, in zwei Gruppen und fragen jede in anderer Form, 
so werdf:'n Sie iiber den Unterschied der Antworten erstaunt sein. Die Frage: 
"Welche Farbe ist es gewesen'l" wird sich als zweckma6iger erweisen als die oft 
geiibte Methode, eine oder gar zwei falsche Farben vorzuschlagen; denn so werden 
Suggestionen geschaffen. Ein Zeuge, den man im Angesicht von mehreren 
Personen fragt: "Welcher ist der Tater?" wird mit gro&r Wahrscheinlichkeit 
einen als solchen wiederzuerkennen glauben; wird er aber gefragt: ,,1st der Tater 
darunter?" so bleibt er unbefangen und seine Aussage brauchbar. Wie gesagt, 
das aIles hat sich schon im Laboratorium bestatigt, aber nun halten Sie noch die 
hemmende Wirkung dazu, die der feierliche Apparat des Gerichtssaals auf aIle 
Menschen ausiibt, die ihn zurn ersten Male betreten, dann werden Sie von den 
tatsachlichen Verhaltnissen ein ungefahres Bild bekommen. Die Suggestibilitat 
unserer Erinnerungen ist eine der merkwiirdigsten und schwierigsten psycho
logischen Tatsachen, die wir iiberhaupt kennen. Sie fiihrt uns auf die E:rage, 
was denn iiberhaupt den subjektiven Wahrheitswert einer Erinnerung aus
macht, und diese Frage la6t sich kaurn lOsen. Was wir besitzen, ist ein inneres 
Gefiihl der Gewi6heit bestimmten Erinnerungen gegeniiber; aber auch dieses 
Gefiihl gerat nicht selten dann schon ins Schwanken, wenn wir nun diese 
Erinnerungen beschw6ren oder auch nur zum Gegenstand einer Wette machen 
sollen. Woran wir die 'Treue einer Erinnerung messen, wissen wir nicht. 
Denken Sie an das, was wir hiiher iiber das Geltungsgefiihl und das 
Realitats bewu6tsein gehOrt haben. Alle diese Erlebnisse konnen uns mit 
gro&r Gewalt bestimmte Uberzeugungen aufdrangen, ohne da6 dieser inneren 
Kraft ihre objektive Begriindung immer entsprechen mii6te. Darin liegt die 
letzte Ursache fiir die sUbjektive Natur und die Unzulanglichkeit aIler mensch
lichen Erkenntnis. 

Natiirlich sind suggestive Einwirkungen urn so verhangnisvoller, je weniger 
der Boden gesichert ist, auf den sie fallen, Deshalb sind Zeugenaussagen iiber 
raumliche und zeitliche Verhaltnisse so wertlos. Wir besitzen ja keine 
absolute Zeitschatzung und Mnnen iiber die Dauer einer Zeitspanne nur dann 
etwas aussagen, wenn wir sie mit objektiven Methoden, mit der Uhr also, gemessen 
haben. Freilich la6t sich unsere Leistungsfahigkeit durch Ubung auch hier etwas 
erhOhen, und jeder Rekrut lernt kleine Zeiten beurteilen. Aber Aufgaben, wie 
sie den Zeugen gelegentlich im Gerichtssaal gestellt werden, sind und bleiben 
unloslich. 

Nicht viel bessel' steht es mit den Aussagen iiber raumliche Verhaltnisse. 
Auch hier ist unser Urteil ganz unsicher und hangt von zahlreichen Einfliissen 
ab, deren Wirkung sich im einzelnen Fall nicht abschatzen la6t. Denken Sie nur -
um ein einziges Beispiel zu geben - an das Mitwachsen der Kindheitserinnerungen, 
das z. B. Bis marc k anschaulich schildert, als er nach vielen Jahrzehnten die Heimat 
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seiner Knabenjahl'e wiedel' besucht.. "Wie klein ist doch del' Garten, del' meine 
ganze Welt. war! 1ch begl'eife nicht, wo del' Raum geblieben ist, den ioh oft at.emlos 
durchlaufen habe." 

Abel' es brauchen nicht. so groBe Zeit.en dazwisohen zu liegen, um die ErinllE
rung unsicher zu machen. Psychologische Dozenten haben gelegentlich eine 
KolIegvorbesprechWlg eigens zu dem Zwecke angesetzt., um die erschienenen 
Horer in der naohsten Stunde l1ber den Raum auszufragen, in dem die erste statt
fand. Der fi.illfte Teil alIer positiven Angaben erwies sich als falsch. Schon der 
unmittelbaren Raumschiitzung wohnen ja, wie wir frUber hOrten, erhebliche Mangel 
inne; das Optimum liegt zwischen einem und vier Metem; kleinere Strecken 
werden iiber-, groBere unterschatzt. 

Und nun schlieBlich die Zeugenaussagen iiber ko mplexe Vorgange. Hier 
werden wil' nach dem, was wir friiher g€hort haben, Beobachtungen ~hne gemiit
liche Beteiligung von solchen unterscheiden miissen, die in mehr oder minder 
starker seelischer Erregung gemacht worden waren. Die erste Gruppe wird bessere 
Erinnerungen hinterlassen, und doch hat sich schon hier der vierte Teil 
jedes Berichtes (in den Untersuchungen von Stem und Lipmann) als falsch 
erwiesen; noch schlechter sind die Ergebnisse - 50% Fehler! - ausgefallen, 
wenn die Versuchspersonen ihre Eindriicke nicht frei darstellen, sondern auf 
Befragen Punkt urn Punkt Auskunft geben sollten. Der Grund ist klar; im VerhOr 
wurden auch solche Erinnerungen von ihnen verlangt, die sie eben ihrer Unsicher
heit wegen bei der eigenen Darstellung weggelassen hatt.en. 

Am unbrauchbarsten aber sind, wie gesagt' Aussagen, die durch affektive 
Erlebnisse beeinfluBt sind. Wer viele Gerichtsverhandlungen miterlebt hat, 
weiB, daB sich die Angaben mehrerer Zeugen, die bei einer Schlagerei z. B. zugegen 
gewesen sind, fast immer schroff und unvereinbar gegeniiberstehen. Erst recht 
ist das bei jenen Prozessen der Fall, die die offentliche Meinung lebhaft bewegen 
und ihrer Natur nach die Zeugen in Parteien zerfallen lassen. Da sieht die eine 
Gruppe aufrUbrerische Massen, wo die andere nur fl'iedliche Biirger erblickt, 
und die eine spricht von tausenden von Menschen, wenn die andere nur SO gesehen 
hat. Auch diese Dinge hat man im Experiment so gut wie moglich nachzuahmen 
gesucht, - so bii.ufig, daB ich hier von einer Wiederholung abgesehen habe. Ich 
will anstatt dessen kurz auf den beriihmtesten von diesen Versuchen eingehen, 
den der Strafre chtslehrer v. Lis iii t vor ein paar J ahren im Berliner kriminalistischen 
Seminar angestellt hat. Der Versuch, der bis in aIle Einzelheiten vorbereitet worden 
war, spielte sich so ab, daB am Ende einer wissenschaftlichen Aussprache ein 
Wortwechsel zwischen zwei Teilnehmern stattfand, in dessen Verlauf der eine 
auf den andern einen Revolver richtete. Von den anwesenden Referendaren 
und Studierenden der Jurisprudenz, die den Vorfall natlrrlich fiir ernst halt.en 
muBten, haben ihn zehn schriftlich aufgezeichnet, und zwar zwei an demselben 
Abend - der Versuch fand kurz vor 8 Uhr abends statt -, einer einen Tag, ein 
anderer 6 Tage nachher, drei eine Woche und weitere drei 5 Wochen nach dem 
Versuch. Das Erge bnis war folgendes : Wenn man den VOl'gang in 14 Teile zerlegt, 
so sind durchschnittlich Fehler gemacht worden: 

von der I. Gruppe (am gleichen und folgenden Tage) • . . . 9,7 
" " II. " (6 Tage und 1 Woche darauf) ..... 8,25 
" "III. " (1 Woche darauf als Zeugen vernommen) 11 
" "IV. " (5 Wochen darauf). . . . . . . . . . . 7 

8* 
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Von diesen Gruppen wollen wir die dritte ausschalten, weil es sich bei ihr 
nicht urn einen Bericht, sondem um das Ergebnis eines VerhOrs gehandelt hat, 
das, wie erwahnt, immer mehr Fehler zutage fordert. Dann aber sehen Sie, wie 
die Aussage mit zunehmender Entfemung von dem Ereignis immer besser 
wird: die Darstellung ganz kurz nach dem Vorfall ist die allerschlechteste. 1m 
ganzen aber hat es sich nicht nur um zahlreiche, sondem zugleich auch 
qualitativ um recht gro be Fehler gehandelt. Und der Grund dafiir lag -
auBer in del' Unzulanglichkeit unseres Gedachtnisses iiberhaupt - in der be
sonderen Schadlichkeit, die starke Gemiitsbewegungen auf das Erinnerungs
vermogen ausiiben. 



IX. V ol'lesung. 

Gefiihle und Temperamellte. 
Wir haben in den letzten Stunden so haufig von dell Gefiihlen und ihrer 

Bedeutung £iir gewisse seelische Vorkomnmisse gesprochen, daB es mil' richtig 
erscheint, heute die Gefiihle und Sti mmungen im Zusammenhange zu 
behandeln. 

tJber den Tatbestand, den wir mit dem Namen "Gefiihl" belegen, hat ten 
wir uns friiher schon geeinigt; erwarten Sie auch heute keine erschOpfende Erklarung 
des Begriffes. Sobald Sie die Verwechslung mit den Beriihrungsempfindungen 
vermeiden, k6nnen Sie iiber das Erle bnis, das ich bei diesel' Besprechung 
im Auge habe, nicht im Zweifel sein. Dieses Erlebnis ist abel' so subjektiver, so 
innerlicher Natur, von rein intellektuellen Vorgangen so grundverschieden und 
fiir den sprachlichen Ausdruck so wenig geeignet, daB es sich in eine logisch 
befriedigende Formel schlechterdings nicht fassen laBt. Wie so oft in der Psycho
logie miissen wir uns wieder damit be gniigen , auf bestimmte Wendungen hinzu
weisen, von denen wir nach eigener Erfahrung annehmen, daB sie bei anderen 
Menschen ein Echo erwecken. So sprechen wir von dem personlichen Interesse, 
das wir an den Dingen nehmen, von ungerer sUbjektiven Stellung zu einer Sache, 
von ungerer gemiitlichen Beteiligung bei einem Vorgang oder endlich von einem 
Affekt 1) und von einer Stimmung, in die uns bestimmte Umstande versetzen. 
Es ist klar, daB die Seelenzustande, an die uns solche Bemerkungen erinnern, 
daB der besondere Akzent, den wir Gefiihl nennen und del' aIle anderen seelischen 
Vorgange dauernd begleitet, mit Empfindungen ebensowenig gemein hat wie 
mit Vorstellungen und Gedanken. Und doch sind die Gl'enzen nach beiden 
Seiten hin keineswegs so scharf, wie es eine atomisierende Psychologie gelegentlich 
vorausgesetzt hat. Die Empfindung eines Dreiklangs k6nnen wir von dem Gefiihl, 
das er in uns erzeugt, wohl trennen und eine angstliche VorsteIlung \verden wir 
mit del' Angst selbst nicht zu verwechseln brauchen; aber wenn Sie an Hunger
und Durstempfindungen und insbesondere an den korperlichen Schmerz denken, 
und ebenso, wenn Sie sich iiber manche sprachlich nicht formulierte Denkvorgange 
noch einmal Rechenschaft geben, dann wird die Scheidung recht schwer. In der 
Psychiatrie hat man dariiber gestritten, ob das MiBtrauen als Affekt angesehen 
werden miisse, und gegen diese Auffassung eingewandt, daB die unbegriindete 
Befiirchtung eines feindlichen Angriffs in Vorstellungen bestande und nicht in 
Gefiihlen. Das ist so lange richtig, als VorsteIlungen, innerliche Worte, wirklich 
auftauchen; die bleiben aber doch in solchen Augenblicken haufig aus, und dann 
wird ein Vorgang erlebt, del' zwar stark affektbetont ist, sich im iibrigen abel' 

1) Genannt seien: Spannung, Erwartung, Zweifel, Sorge, Kummer, Traurigkeit, Furcht, 
Angst, Zorn, Sohreok, seXlleUe Erregung, religiose Ekstase, Freude. 
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genau so gut ab Gedallke wie als Gefi:ihl bezeichnen laBt. Und so ist es haufig; 
daB die elegante Losul1g einer mathematischen Aufgabe oder eine stilistische 
SchOnheit Lu.'ltgefiihle erzeugen, ist jedem geHj,ufig; sind diese Lustgefiihle 
aber wirklich von der Erkenntnis zu trennen, die uns die erreichte Losung 
oder die gefundene Form anzeigt? Wir haben die Frage schon friiher gestreift, 
als von den logischen Gefiihlen die Rede war, und wir haben sie damals schon 
offen gelassen odel· gar als unloslich bezeichnet. 

Nach allem, was wir friiher iiber das Wesen seelischer "Elemente" gehort 
haben, wird Sie diese Schwierigkeit weder iiberraschen noch verstimmen diirfeo. 
Machen Sie sich doch klar, was seelische Elemente sein sollen und im besten Falle 
sein konnen; sie sauberlich voneinander zu trennen und womoglich jedes auf be
stimmte physiologische Vorgange zuriickzufiihren vermogen wir nicht, und Ver
suche dieser Art haben mich immer an das Bemiihen hleiner Kinder erinnert, die 
an die Wand geworfenen Bilder der Laterna magica mit den Handen zu greifen 1). 
Was wir Elemente nennen, ist nichts als eine wissenschaftliche Abstraktion, eine 
freilich zweckmaBige Arbeitshypothese der Psychologie; wirklich erlebt werden nur 
komplexe Vorgange, die yon Gefiihlen mehr oder minder betont, von Gefiihlen 
bestimmt oder yon Gefiihlen gefolgt sein konnen, die aber ebensowenig jemals 
Gefiihle ohne intellektuelle wie Gedanken ohne affektive Zutat enthalten. 

Klarheit dariiber ist gerade in diesem Zusammenhange besonders wichtig, 
denn auf Gefiihle versuchen ziemlich zahlreiche Psychologen ein anderes seelisches 
Element zuriickzufiihren, das sie als solches ganz leugnen: den Willen 2). Nach 
unserer Auffassung beruht auch dieser Versuch auf einer falschen Fragestellung -
genau so wie der andere, der aIle Willensakte durch gedankliche Verkniipfungen, 
durch das Spiel der Motive, allein erklaren mochte 3). Wenn wir iiberhaupt von 
seelischen Elementen sprechen, so besteht keia AnlaB, dabei vor den Willens
vorgangen haltzumachen; denn den Willen phanomenologisch, als eigenartiges 
inneres Erlebnis, aus del' Welt zu diskutiel'en wird keiner theoretischen Auffassung 
gelingen. N atiirlich lassen sich die Ausdriicke ,;willensstark", "entschluBfahig". 
"zielbewuBt" und "tatkriiftig" dialektisch in andere iibersetzen, die der Gefiihls
psychologie entnommen sind; abel' der innere Vorgang beim Wollen wird sich 
durch die bloBe Beschreibung von Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken und 
Gefiihlen niemals "erkliiren", sondern immer nur erleben lassen. 

1) Um eine Analogie auf rein medizinischem Gebiet heranzuziehen, mag an die "Ambo. 
zeptoren", "Antikorper" usw. der Ehrliohschen Seitenkettentheorie erinriert werden, von 
denen auch kein Meusch erwartet, daB er sie - etwa mit Hilfe des Mikroskops - eines Tages 
leibhaftig vor Augen sehen konnte. 

I) Zur Erganzung sei auf friihere Ausfiihrungen iiber die sog: "Bewegungsvorstellungen", 
die Physiologie des Handels (Apraxie), iiber das Problem der willkiirlichen Regelung des Gedanken· 
ganges, die Abhangigkeit menschllcher Handlungen von korperlichen Zustanden sowie auf die 
spatere Darstellung der Suggestibilitat verwiesen. 

I) Vgl. dazu KUlpe, Philos. Studien. V. 89, S. 446. "Die psychologische Forschung ist 
bisher noch mehr oder weniger in einer tJberschatzung des im Vorstellungsinhalt Gegebenen 
begriffen gewesen. Vielleicht hat dies seinen Grund in dem alten Bediirfnis, die seelischen Vor
gange zu substantiieren. Es lieB sich leichter begreifen, wie Vorstellungen auBerhalb des BewuBt. 
seins psychisch fortdauerten als Gefiihle und Willensakte. Die Vorstellungen konnten als etwas 
Dingliches aufgefaBt und demgemaB gleich den Objekten der auBeren Wahrnehmung mit einer 
objektiven Existenz bedacht werden. Diese Ansicht wird wahrscheinlich immer vollstandiger 
dar anderen Platz machen, wonach Vorstellungsinhalte nicht minder als Gefiihle und Willens
akte in unserem BewuBtsein zu einheitlichen Vorgangen verschmelzen und a us diesen als Resultate 
logischer Analyse gewonnen werden. Dann haben die Vorstellungen keine gr6Bere empirische 
Realitat ala die anderen von ihnen unterscbeidbaren Elementarphanomene, und man hat dann 
auch kein R~cht, sie in der Theorie des geistigen Lebtlns zu bevorzugen". 
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Das freilich ist zuzugeben, daB uns Geftihle bei diesen Vorgangeu gewohnlich 
noch deutlicher, ja man konnte fast sagen, noch aufdringlicher zum BewuBtsein 
zu kommen pflegen, als beim Wahrnehmen, VorsteIlen und Denken. Wenn wir 
vom rein reflektorischen Handeln absehen, bei dem wir gar nichts oder.fast 
gar nichts erIe ben, so sind GefUhle nicht bloB beim elementaren, triebartigen 
Begehren und bei der ausgesprochenen Affekthandlung, sondernauch bei 
dem scheinbar niichternen EntschluB auf Grund einer logisch begrUndeten 
Wah I wirksam. J a gerade hier verschmelzen inteIlektuelle, gemiitliche und Willens
vorgange so unloslich ineinander, daB dieses Beispiel aIlein ausreichen wiirde, 
um dem Streit um das isolierte Vorkommen dieses oder jenes "Elementes" ein 
fUr aIle mal den Boden zu entziehen. 

Wer die Resignation, zu der wir sosben hinsichtlich der A bgrenzung der 
Geftihle von anderen seelischen Vorgangen gelangt sind, in sich abgeschlossen 
hat, wird auch der Frage kein Verstandnis mehr entgegenbringen, wie clenn die 
Geftihle eingeteil t werden sollen. W und t unterscheidet drei Paare von einander 
entgegengesetzten Gefiihlen: Lust- und Unlust-, spannende und lOsende, hemmende 
und erregende Geftihle. Sie werden zugeben, daB ein solches dreiteiliges System 
insofern berechtigt ist, als spannende Geftihle z. B. ebensowohl augenehmer wie 
unangenehmer Natur sein konnen. Man wird sie also nicht, wie manche von 
W und ts Gegnern gewoIlt haben, in einer der beiden anderen Gruppen unter
bringen und man wird insbesondere nicht mit einer Dimension - Lust, Unlust -
auskommen konnen. Schon deshalb nicht, weil man daun einen Nullpunkt der 
GefUhle, einen volligen Geftihlsmangel, als normales 1) Ergebnis zugeben miiBte -
und dazu werden Sie bei genauer Selbstpriifung ebensowenig geneigt sein wie 
zu einer ernsthaften Priifung von Schopenhauers Hypothese, nach der aIle 
I.Just als etwas Negatives, als das Aufhoren von Unlust, gedeutet werden soUte. 
Niemals rouB Schopenhauer ein frohliches Kind mit ungetriibtem Blick 
beobachtet haben. Viel eher kOnnte man sagen, daB auch W und ts Dreiteilung 
noch nicht ausreicht und daB sie verwickelten seelischen Geschehnissen gegeniiber, 
wie Neid und MiBgunst, HaB und Eifersucht, um nul' einiges zu nennen, versagt. 
Auch die Einteilung von JodI, die ich hier mitteile, wird in dieser Hinsicht nicht 
allen Anspriichen geniigen, und, wie gesagt, es ware wunderbar, wenn irgend 
ein System das vermochte. Tragt doch jedes in den natiirlichen FluB der Ersclwi
nungen einen fremden Gesichtspunkt hinein. 

Einteilung del' Gefiihle nach J 0 d 1: 
I. Sinnliche II. Geistige 

A. formale B. materiale 
1. Kraft-, 2. Spannungsgefiihle. 1. Persongefiihle 2. Sachgefiihle 

a) Eigen-} f"hl a) logische I 
b) Fremd- ge u e, b) ast~etische Gefiible. 

c) ethlsche 
d) religiose 

Um sich aber im Groben iiber das Vorkommen der Geftihle zu verstandigen 
und um so einen Ausgangspunkt fUr psychologische Erorterungen zu gewinnen. 

1) AlB abnorme Reaktion kommt ein solcher "Affektstupor" allerdings vor. Kach sehr 
erschiitternden Ereignissen - bei Erdbeben, im Kriege - haben uns zahlreiche Personen glaub
haft berichtet, sie hatten eine Zeitlang gar kein Gefiibl - der Angst etwa _. gehabt, wahrend 
die Denkmaschine ruhig weitergelaufen sei. Bei Todesfallen in der eigenen Familie usw. kann 
man etwas Ahnliches beobachten und so feststellen, daB der Schmerz eine gewisse "Reaktionszeit" 
hat - ebenso wie iibrigens gelegentlich die Freude. Aber hier handelt es sich nicht roehr um ein 
volliges Fehlen aller Gefiible. 
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ist die Einteilung von W u nd t zweckmaBig, und sie wollen wir deshalb im Auge 
behalten, wenn wir jetzt kurz einige Gefiihle betrachten, die uns allen gelaufig sind. 

DaB Wahl'llehmungen ebensowohl von angenehmen wie von unangenehmen 
Gefiihlen begleitet sein konnen, lehren z. B. die Optik und die Akustik. Akkorde 
werden von musikalischen Menschen als Lust, Dissonanzen zumeist als Unlust 
erlebt. Abel' nicht nur der C-Dur-Akkord, sondel'll ebenso del' in C-Moll hat einen 
solchen Erfolg, und beide wieder nur dann, wenn sie in einer bestimmten Verbindung 
auftreten. Ein Gefiihlston ist also nicht einer bestimmten Empfindung an sich, 
sondel'll einem viel allgemeineren seelischen Erlebnis zugeordnet. 

Deshalbhaben alle Versuche, direkte Beziehungen zwischen der Art del' Gefiihle 
und der Starke und Beschaffenheit der Empfindungen aufzufinden, nur relativen 
Erfolg. Es ist richtig, daB schwache Reize im allgemeinen ein Lustgefiihl erzeugen, 
das bei weiterer Steigerung des Reizes zunachst wachst, urn schlieBlich rasch in 
ein Unlustgefiihl iiberzugehen. Das gilt fiir Tone und Lichter, fiir Temperatur-, 
Bel'iihrungs-, Geschmacks- und Geruchs-, kurz wohl fiir alle Empfindungen, 
die wir iiberhaupt kennen. Abel' die Intensitat selbst, die diese Wirkung hat, 
ist l'elativ und. hangt von den gesamten Umstanden ab, unter denen sie steht. 

Mit den Qualitaten ist es bekanntlich erst recht so: "Dem Gesattigten", 
schreibt Bleuler, "schmeckt eine Speise vie! wenigEr angenehm als dem Hungrigen; 
in gereizter Stimmung argert uns das gleiche Musikstiick, das wir unter anderen 
Umstanden mit Vergniigen anhoren wiirden; wenn wir ermiidet sind, kann uns 
eine lebhafte, sonst angemhm empfundene Farbenwirkung Unlust erwecken". 
Also nicht bloB die auBere Konstellation ist maBgebend, sondel'll auch die innere, 
die in unserer augenblicklichen seelischen Gesamtverfassung gegeben ist. 

Damit hangt zusammen, daB viele Gefiihlsverkniipfungen, die UIlS natiirlich 
und beinahe selbstverstandlich erscheinen, in Wirklichkeit zufallig zustande 
gekommen sind. Ja manche sind geradezu konventionell; wenn wirin dem Schwarz 
die Farbe del' Trauer sehen, so vertritt bei anderen Volkel'll das WeiB diese Rolle. 
Auch die bekannten Bemerkungen Go eth es, nach denen gelb, rotgelb und gelb
rot regs am, lebhaft und strebend und blau, rotblau und blaurot zu einer unruhigen 
weichen und sehnenden Empfindung stimmen sollen, werden allgemeinen Anklang 
kaurn finden. Oft werden unsere Gefiihle mit Erinnerungsbildel'll diesel' Art iiber
haupt erst auf Umwegen verbunden. Ein Kind, das ein traurig stimmendes Zere
moniell einmal erlebt hat, wird die dabei verwandte Farbe als Symbol der triiben 
Grundstimmung leicht festhalten. 

Das ist einer der Griinde, aus denen die Asthetik ihren subjektiven Charakter 
niemals wird ablegen konnen. In nichts sind wir so sehr Kinder unSerer Zeit, 
und in nichts wechseln die Zeiten starker als in der Beurteilung des SchOnen. 
Trotzdem haben sich gewisse Grundformen - Farbenverbindungen wie die del' 
Komplementarfarben und Formverhaltnisse wie die des goldenen Schnittes z. B. -
immer wieder als natiirlich herausgestellt, und hier miissen denn doch wohl Gefiihle 
und Empfindungen in einer Weise verkuppelt sein, die in der menschlichen Natur 
selbst begriindet ist. 

Aus alle dem geht nebenbei hervor, daB man in diesem Zusammenhange 
zwischen Wahl'llehmungen und Vorstellungen streng nicht unterscheiden dari. 
1m allgemeinen gehen die einer Empfindung zugeordneten Gefiihle in den Inhalt 
der Erinnerungsbilder, del' Vorstellungen, mit ein, und im groBen und ganzen 
werden mit del' Vorstellung auch diese Gefiihlstone wieder aufleben. Manche 
Forscher haben umgekehrt iiberhaupt nur den Vorstellungen Gefiihle zuerkennen 
wollen, derart, daB sie auf die Empfindungen selbst erst riicklaufig iibertragen 
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wiirden. Das widerlegt die einfache SelLstbeobachtung; deuu daB bestimmte 
einfache Reize unmittelbar, ohne eine dazwischenliegende Uberlegung, wohl oder 
wehe tun, das wird sich kaum bestreiten lassen. 

Sichel' ist dagegen, daB die den Gedanken zugeordneten, die sogenannten 
hoheren Gefiihle, fUr die Gestaltung del' Personlichkeit schwerer wiegen als 
die sinnlichen. Die ethischen Gefiihle, deren Gesamtheit den Charakter aus
macht, bestimmen die soziale Brauchbarkeit eines Menschen mehr als die bloBe 
Intelligenz. Jede Padagogik ebenso wie jedes Strafrechtssystem, die mit diesel' 
'l'atsache nicht l'echnen, miissen zusammenbrechen; denn alle menschlichell Ent
schliisse und Handlungell hangen, wie wir sahen, in viel hohel'em MaBe von 
Gefiihlen und Stimmungen ab, als unsere Eigenliebe uns glauben machen 
mochte. GewiB, jeder EntschluBist die Resultante aus Griinden und Gegengl'iinden, 
abel' die Oberhand behiilt schlie Elich del' von Gefiihlen am stal'ksten getragene 
Grund. Wo wir auf unerziehbare Mens chen , ul1ROziale und verbrecherische Naturen 
stoBen, da ergibt eine genaue psychologische Priifung einen Gefiihlsmangel. 
Abnorme Gefiihlsverkniipfungen, krankhafte Affekte und gemiitliche Stumpf
heit sind haufigere Ul'sachen strafbarel' Handlungen als bloBe Verstandes
schwache. 

Dazu kommt, daB auch die intellektuellt~ Leistungt;fahigkeit mehl' von Gefilhlen 
abhangt, als altere, rein rationalistische Betrachtungsweisen ar:genommen !laben. 
Wir haben eben die asthetischen Gefuhle erwiihnt, abel' wir haben huher auch 
schon von logischen Gefuhlen gesprochen. Ich darf Sie noch eillmal an den 
subjektiven Zwang erinnel'll, del' bestimmte Gedankenreihen zum AbschluB drangt 
und an das nEgative GefUhl del' Spannung und des Zweifels, dem das p03itive 
del' Losung gegenubersteht. Wir haben dieses Gefiihl je nach den Formen seines 
_\.uftretens bald RealitatsbewuBtsein, bald ErinnerungsgewiBheit, bald Gdtungs
gefiihl genannt, und wenn Sie sich an diese fruhen'll Erol'terungE:n erinnel'll, dann 
brauche ich nicht noch einmal auseinaEder zu setzen, daB auch die bestimmteRten 
Uberzeugungen nicht sowohl yon del' objektiyen logischen RichtigkEit alK von 
einem inneren Gefii!}.l diktiert zu werden pflegen. Deshalb miissen manche Uber
zeugungen nicht bloB he griffen, sondel'll erlebt, nicht nur mit dem Verstande, 
sondern auch mit dem Gefiihl erfaBt werden. Man karll1 eine ganze Schule jahre
lang jeden Morgen "Wer weiB, wie nahe mil' mein Ende" und "Wir sind Gaste 
nur auf Erden" singen lassen, kein gesundes Kind wird den Todesgedanken fassen, 
wird, selhst wenn es die eigenen EItel'll verliert, das Sterhenmussen begreifen -
bis aus dem Kind fin Mann wird, dem Krankheit und Alter auch diese Gedanken 
gefUhlsmaBig naher bringen. 

Gelegentlich fUhrt freilich del' Kampf zwischen beiden Machten - dem 
Verstand und dem GefUhl -- uberhaupt zu keiner Entscheidung. Selbst wenn 
wir von der "doppelten Buchfuhrung" des Geistes absehen, mit der manche 
Menschen bestimmte ,vissenschaftliche Uberzeugungen und gewisse religiose 
Glaubenssatze zu verbinden wissen, so beweist doch das ganze Kapitel del' Ahnungen 
oder irgendwelcher aberglaubischer Vorstellungen bei gebildeten Menschen 
sonst - erinnert sei an die Zahl13 und den Freitag -, daB auch gesunde Menschen 
dieselbe Sache mit ihrem Urteil aus 10gischEIl Griinden a blehnen und mit ihrem 
GefUhl ohne Griinde glauben konnen. Abel' das sind Ausnahmen; gewohnlich 
bleibt der Streit nicht unentschieden, und dann siegt - das GefUhl. Das erkHirt 
fast aIle die menschlichen Streitigkeiten, die nicht von dem brutalen Kampf 
urn die Befriedigung der elementarsten Triebe veranlaBt werden. So haben die 
Gelehrten z. B. yon jehel' die Neigung bekundet, hei Meinungsverschiedenheiten 
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nicht bloB lebhaft, sondern auch unfreundlich zu werden - denken Sie nur an 
die Scheltworte, die Goethe - nicht del' Goethe des Sturm und Drang, sondern 
del' Geheimerat, del' Olympier - gegen seine Gegner in del' Farbenlehre ge
schleudeIt hat. Bekanntlich haben diese Gegner recht behalten, abel' das innere 
Gefiihl yom eigenen Recht war in Goethe so stark, daB er zur Erklarung des 
Widerspruchs ohne die Annahme bOswilliger Gesinnungen 1) nicht auskam. 

So werden Sie sich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, daB bei del' Ent
stehung von ausgesprochen krankhaften Irrtiimern, "ie den Wahnideen del' 
Geisteskranken, Gefiihle stets mitwirken. Auch hier erhiilt del' Gedanke, von 
andern verfolgt zu werden oder sich selbst versiindigt zu haben, oder del', etwas 
Besonderes in del' Welt darzustellen, seine eigentliche Kraft und seine Dauer 
erst von del' Gefiihlsseite her. Sie haben von Querulanten gehort, von Menschen, 
die schlieBlich nur noch von dem einen Gedanken beherrscht sind, daB man sie 
um ihr Recht gebl'acht hatte, daB die Behorden verschworen waren, ihnen dieses 
Recht vorzuenthalten, und daB sie selbst deshalb mit allen Mitteln gegen diese 
Verfolger vorgehen miiBten. Diese Menschen verfiigen gewohnlich iiber einen 
recht guten Verstand und hiiufig sogar iiber ein ziemlich weitgehendes juristisches 
Verstandnis und doch vermogen sie die greifbarsten Beweise fiir die Unrichtigkeit 
ihrer Uberzeugungen nicht einzusehen. Protokolle, die sie selbst unterschrieben 
haben, sind gefalscht, und andere, die nach ihrer krankhaften Meinung in den 
Akten enthalten sein miiBten, unterschlagen worden, nur, \veil ein inneres Gefiihl 
die eigene Meinung VOl' jeder Erschiitterung bewahrt. Oder, um ein anderes patho
logisches Beispiel zu geben, melancholische Menschen sind nur deshalb von dem 
Gedanken an eigene Schuld und kommendes Unheil erfiillt, weil eine primal' vor
handene traurige Verstimmung andel'S gefarbte Vorstellungen in ihr BewuBtsein 
nicht eintreten odeI' doch nicht richtig bewerten laBt. 

Ahnliche Zustande bei Gesunden haben wir friiher gestreift und dabei 
den EinfluB von Stimmungen und Gefiihlen nicht bloB auf den Inhalt und 
den Ablauf des Denkens, sondern auch auf das Wahrnehmen schon kennen 
gelernt. Was wir Aufmerksamkeit nennen, ist nichts wei tel' als ein Teil 
unserer Affektivitat (Bleuler); wo unser Interesse liegt, dahin wenden sich 
unsere Gedanken sowohl wie unsere Sinne, und das Wesen de~ Interesses ist 
ein Gefiihl. Abel' ein DbermaB von Gefiihl - ein lebhafter Affekt also -
triibt auch die Auffassung, stort die Wahrnehmung und liiBt unter Um
standen selbst starke Empfindungsreize nicht zum BewuBtsein kommen. So 
sehr del' Schmerz, eben weil er gefiihlsbetont zu sein pflegt, normalerweise die 
Aufmerksamkeit erzwingt, in del' Erregung del' Schlacht spiiren viele Soldaten 
ihre Verletzungen nicht. OdeI' abel' die Wahrnehmung wird qualitativ ver
andert, im Sinne del' Stimmung, des Affektes verfalscht (vgl. S. 44). Und ganz 
ahnlich, sahen wir, ist die Wirkung starker Gefiihle auf das Denken. Auch bei 
Gesunden werden nur solche Gedanken uber die Schwelle des BewuBtseins gelassen, 
die del' jeweiligen Stimmung entsprechen, und sehr gefuhlsbetonte siegen im Wett
streit del' Vorstellungen immer wieder. Wir aIle tragen Erinnerungen, Uber
zeugungen und Wiinsche in uns, die unserem Denken fort an ein bestimmtes Geprage 
geben und unsere Schrullen und Steckenpferde, unsere Vorurteile und Abneigungen 
erklaren. In del' Medizin spricht man in solchen Fallen von u berwertigen 
Ideen, die abel' keineswegs iinmer krankhaft sind. Del' mit einer Idee erfiillte 

l)Den "Gesinnungen", d. h. zentrifugalen, nachaullenstromenden Gefiihlen hat Pfiinder 
cine lesenswerte Studie gewidmet. 
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Gelehrte, Kiinstler, Erfinder, Sammler, der Streber, der vorwarts kommen, und 
der Kaufmann, der reich werden will, sind Ihnen als haufige Trager solcher Gedanken 
aus der GesWldheitsbreite bekannt. Das ist aber nur eine Gruppe, die man als 
die aktive bezeichnen konnte; von einer zweiten war friiher schon einmal die 
Rede (S. 99): der passiven, in der die Idee nicht das Handeln, sondern nur 
den Inhalt und den Ablauf des Denkens beeinHuBt. Hierher gehOren die Mutter, 
die sich um ihr entferntes Kind sorgt, der Herzkranke, der vor dem Herzschlag, 
der Verbrecher, der vor der Entdeckung zittert, und der Religiose, den standig 
Skrupel qualen. Sie alle handeln nicht, wenn auch nur deshalb nicht, weil ihnen 
die Hande gebunden sind, aber sie denken um so mehr an ihre Vorstellungen 
und leiden deshalb gewohnlich unter diesem Zwange, bestimmte unerfreuliche 
Gedanken fruchtlos immer wieder denken zu mUssen. Gerade dadurch aber schwillt 
der Affekt selbst immer mehr an. 

Dabei haben solche Gefiihle hiiufig die Neigung, auf benachbarte Gebiete 
des Denkens iiberzugreifen, und sie bewirken so zuweilen eine ganz eigentiimliche 
Verschiebung des affektbetonten Gedankeninhalts. Auch fiir diesen Vorgang 
dad ich Sie an eigene Erfahrungen erinnern. Wie oft streiten sich Menschen 
ohne zureichenden AulaS, lediglich auf Grund einer tJberempfindlichkeit, die schon 
seit langem bestand und die bei dieser Gelegenheit nur neu entziindet worden 
war. Eifersucht, Neid wegen eines friiher erlangten kleinen Vorteils, die Besorgnis 
des Vorgesetzten, nicht geniigend geachtet, die des Untergebenen, nicht geniigend 
anerkannt zu werden, das waren urspriinglich die Gedanken gewesen, denen ein 
starker Affekt entsprochen hatte. Aber diese Affekte konnten nicht auflodern, 
nicht ausbrennen, und so erfolgte die Entladung bei irgendeinem an sich unerheb
lichen Vorfall. 

Das Merkwiirdige aber dabei ist, da6 Ihnen die Betroffenen diesen Zmammen
hang sehr selten zugeben werden. Sie sind iiberzeugt, nur gerade die letzte 
Krankung habe sie so erregt; ja sie scheinen von der alten im Verborgenen 
schwebenden MiSstimmung iiberhaupt kaum etwas zu wissen. Das ist fiir das 
Verstandnis der Gefiihlspsychologie vielleicht das allerwichtigste. W ohl kniipfen 
die Gefiihle an sinnliche oder inteIlektueIle Erlebnisse an, aber sie iiberdauern 
sie und greifen nach allen Seiten hin iiber, und so kann der urspriingliche AulaS 
eines Gefiihls nicht bl06 vergessen, sondern sogar durch einen anderen Inhalt 
ersetzt werden. Da6 wir oft verstimmt sind, weil wir uns am Morgen geargert 
oder eine schlechte Nachricht erhalten haben, von beiden aber gar nichts mehr 
wissen, erwahnten wir friiher schon einmal; aber auch die tJbertragung eines 
Affektes auf eine andere Gedankengruppe Mnnen Sie in Ihrer nachsten Umgebung 
ziemlich haufig beobachten. Der Stolz la6t an die Stelle des Grams iiber die 
Untreue der Geliebten Vorwiirfe iiber eigene Selbstmordabsichten treten, selbst
verschuldete gesellschaftliche Achtung wird allmahlich als Menschenverachtung 
ausgegeben usf. Das Sich-selber-betriigen, die Neigung zu "Lebensliigen", wie 
Ibsen das nennt - "Hilfskonstruktionen" hat Fontane einmal in einem ahn
lichen Zusammenhange gesagt -, liegt tief in der menschlichen Natur begriindet; 
denken Sie nur an aIle die Handlungen, die innerlich umstandlich erklart werden, 
wahrend sie doch einfach erotischen Trieben dienen sollen. 

Auf die Tatsache, daB Gefiihle im BewuBtsein noch fortschwingen konnen, 
obwohl das Gedachtnis ihren urspriinglichen Inhalt langst vergessen hat, fiihrt 
iibrigens eine bestimmte medizinische Schule, die des Wiener Psychiaters Freud, 
gewisse Krankheitszustande zuriick, die sie dadurch heilen will, da6 sie die Ursache 
dieser frei "flottierenden" Affekte wieder aufsucht und, wie sie sich ausdriickt, 
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den Affekt selbst "abreagiert". Richtig daran ist, daB wir mit einer argerlichen, 
peinlichen odeI' angstlichen Sache im allgemeinen leichter fertig werden, wenn 
wir ihr ins Gesicht sehen, sie nach allen Richtungen durchdenken odeI' mit einem 
anderen durchsprechen konnen. Auf diesel' Moglichkeit, sich auszusprechen, 
beruht ja zum guten Teil del' Wert der Ohrenbeichte. Haben wir abel' 
den AnlaB des Affekts vergessen, so ist diese Art der Befreiung natiirlich nicbt 
moglicb. 

Eine andere Art, sich von qualenden Affekten und Stimmungen loszuloseIl, 
ist bekanntlicb das Handeln, zu dem namentlich aIle spannenden Gefiible drangen. 
Dem Zornigen wird leichter, wenn er zuschlagen oder wenigstens scbelten kann, 
weI' Angst hat, rennt auf und ab, zupft an sicb berum und spricbt viel vom Gegen
stand seiner Furcht odeI' von gleicbgiiltigen Dingen, der Ungeduldige verhalt 
sich ahnlicb, beiBt die Lippen, pfeift, tritt von einem FuB auf den anderen, siebt 
immer wieder nach del' Uhr usf. 1st das Handeln unmoglicb, so wird die Spannung 
verstarkt, und zuweilen durchbricht dann der Affekt scblieBlicb doch aIle Schranken, 
der Zornige bricht wiitend los, del' Augstlicbe stiirzt sich aus dem Fenster odeI' 
begebt Eine brut ale Gewalttat gegen die Umgebung - raptus melancholicus 
nannte das die altere Psychiatrie. 

Ich glaube, diese Andeutungen uber die Wirkungen der Gefiible werden 
genugen, um Sie VOl' Auffassungen zu schiitzen, die dem Laien natiirlich, die aber 
fiir das soziale Leben recht bedenklich sind. Nicht bloB unser Verhaltnis zu unseren 
Mitmenschen, sondern auch del' Umgang mit uns selbst wird voIlkommen ver
schoben durehdie Erkenntnis, daB sicb menscbliche Handlungen durch rein logische 
Erwagungen so gut wie niemals erklaren lassen. Aucn das, was wir "Personlicb
keit" nennen, wird weniger durch bestimmte vom Verstand erkannte Ricbtlinien 
als durcb die besondere Reaktionsform del' Gefiihle bestimmt. Goethe spricbt 
einmal von del' "inneren Musik" , die einem Menschen von Wert innewobnen 
miisse, und wir alle streben nach einem GleichmaB del' Seele, nach einem moglicbst 
ausgeglichenen Rhytbmus des inDEren Lebens. Del' Verstand allein wird uns 
dazu nicbt verhelfen konnen; was wir brauchen, sind leicht ansprecbbare, kraftige 
und doch rechtzeitig gedampfte Gefiihle. "Das Gliick des Menschen besteht in 
einem l'ichtigen Verhaltnis seiner Gemiitseigenschaften und SEiner Affekte", bat 
Lich ten berg einmal gesagt. 

Sie wissen, daB dieses Gliick vel'haltnismaBig wenigen Menscben zuteil wird. 
Das GleicbmaB der Seele ist ein Ideal, nacb dem verstandige Menschen stre ben, 
das abel' kein Sterblicber je ganz eneicht hat. GewiB wandeln wir uns aucb in 
gemiitlicher Hinsicht von Tag zu Tag, die Grundziige unseres Charakters abel' 
bleiben unverandel'lich, weil sie nicbt intellektueller, sondern gemiitlicbel' Her
kunft sind, nicht von unserem Verstande, sondern vom Temperament ab
hangen. Seben Sie sich nur in Ihrer Umgebung um, Sie werden die Roffnung 
bald aufgeben, die Menseben in dieser Hinsicht andern odeI' gar erzieben zu 
konnen. 

Es lage nun nahe, hier eine tJbersicbt iiber die Temperamente, die ver
schiedenen menschlichen Gemiitsarten, zu geben, abel' der Versucb laBt sich kaUm 
ausfiihren. Es gibt zu viele Tonungen, scharfe Grenzen find en wir nirgends, sondern 
immer nur tJbergange, Zwischenformen und Miscbzustande; dazu schwanken die 
meisten Menschen noeh in ihrem gemiitlichen Gleicbgewicht, sind heute anders 
als morgen. Zum mindesten jeder geistige Arbeiter kennt diese "Periodizitat", 
sieht Zeiten erhOhter Leistungsfahigkeit und beiterer Gemiitslage mit anderen 
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abwechseln, in denen die Schaffensfl'eutle darniederliegt und die gauze h·ben:;
auffassung triiber wird. So werden wir hochstens ein Schema 1) glowinnen, in dll.'! 
sich die wil'klich vorkommenden Temperamente nicht restlos hineiupressen lassen. 
Mit diesem Vorbehalt seien wenigstens einige Typen herausgegriffen. 

Wir wollen dabei mit dem Temperament beginnen, das, wenn es normal LleiLt, 
dll.'! erfreulichste und beneidenswerteste von allen ist: mit dem der sonnigen Naturen, 
die sich nach zehn fehlgeschlagenen Unternehmungen immer noch iibel' die elfte 
freuen, die wenigstens nicht ganz miBgliickt ist, die sich in einem unversiegbaren 
Kraftgefiihl alles zutrauen, stets betriebsam, stets leistungsfahig, immer gefallig 
und immer auch zu Scherz und Festen aufgelegt sind. Diese geborenen Optimisten 
konnen unendlich viel Warme und Frische um sich verbreiten und sie leisten 
sehr haufig auch ungewohnlich viel auf vie len Gebieten. Kritisch sind sie freilich 
nicht und zumeist auch nicht sehr wahlerisch in ihren Mitteln, aber alles das gleicht 
ihre unerschiitterliche Aktivitat aus. Voraussetzung ist nur, daB sich ihr Tempera
ment innerhalb gewisser Grenzen halt; ein wenig mehr davon geniigt, sie unbequem, 
ungleich in ihren Leistungen, unzuverlassig und schlieBlich sogar unsozial zu 
machen. Dann stoBen sie mit ihrer Geschwatzigkeit iiberall an, in aIles mischen 
sie sich geschaftig hinein, iiberall reden sie mit, alles verstehen sie besser; jeder 
Widerspruch argert, jeder Widerstand erbittert sie. Die Leichtigkeit ihrer Pro
duktion und ein hohes Selbstgefiihl verfiihren sie zu oberflachlichen Leistungen, 
unbewiesenen Behauptungen und zweifelhaften geschaftlichen Unte:r:nehmungen; 
ihre frohliche Grundstimmung laBt sie Ausschweifungen in Venere et Baccho 
begehen. Dazu sind sie rei zb ar, egoistisch und riicksichtslos; selbst die eigene 
Familie vernachlassigen sie ganz - nicht in bOser Absicht und mit Vorbedacht, 
sondern weil sie stets nur dem Augenblick leben und dabri aIle Pflichten immer 
wieder vergessen. 

Von diesem Typus fiihren flieBende tJbergange zu manchen betrogenen 
Betriigern, den pathologischen Schwindlern, die sich in jeder Lebenslage als 
das fiihlen, was sie darstellen mochten, und - nach einer anderen Seite -
zu den querulatorischen Naturen, bei denen von der Euphol'ie nur das gehobene 
Selbstgefiihl und die Aktivitat bleiben, die Reizbarkeit aber in MiBtrauen und 
Empfindlichkeit iibergeht. Solche Mens chen , die iiberall feindliche MaBnahmen 
wittern, Ungerechtigkeiten aufstobern und an die groBe Glocke hangen, finden 
Sie in allen Standen und Berufen, und es ist nur eine Frage des personlichen 
Lebensschicksals, ob ihl'e Anlage sie in schwere Streitigkeiten hineinfiihrt oder 
nicht. Die schlimmsten FaIle liegen langst auf pathologischem Gebiet. 

Das Gegenstiick des euphorischen Temperaments, das ih einer hohen Anspl'ech
barkeit fiir Unlustgefiihle besteht, hat bekanntlich Schopenhauer auf Grund 
eigener Erfahrungen klassisch geschildert. Den Mens chen , die dieses Temperament 
durch das Leben schleppen miissen, erscheint alles grau, trost- und zwecklos, 
alles nehmen sie schwer, iiberall sehen sie Berge VOl' sich, am Schonen konnen 
sie sich nicht freuen, fiir das Gute nicht begeistern, iiber das HaBliche und Schlechte 
nicht entriisten. Das ist etwa die Gemiitslage, von der Lord Chesterfield an 
seinen Sohn schreibt, sie habe einen seiner Bekannten veranlaBt, sich das Leben 
zu nehmen, bloB weil er es iiberdriissig geworden sei, sich jeden Morgen die Striimpfe 
anzuziehen. In anderen Fallen mischt sich in diesen Seelenzustand noch eine 
gewisse innere Unruhe, die die betreffenden Menschen angstlich, weich und nach-

1) Das beste ist immer noch das von Kant, der leicht- und schwerbliitige, warm- und kaIt. 
hliitige Menschen unterscheidet. 
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giebig macht oder aber sie nirgends aushalten laBt und sie von Ort zu Ort, von 
Unternehmen zu Unternehmen treibt, die sie aIle halbfertig liegen lassen. Von 
hier ist nur ein Schritt zur triiben, melancholischen oder hypochondrischen Lebens
auffassung mit Selbstvorwiirfen und allerhand Befiirchtungen hinsichtlich des 
eigenen Korpers, der personlichen Leistungsfahigkeit oder der Zukunft. Soweit 
diese Zustande noch in der Gesundheitsbreite liegen, hat sie Goethe geschi.Jdert 
mit seinem: "Du bebst vor allem, was nicht trifft, und was du nie verlierst, das 
muBt du stets beweinen". 

So gut iibrigens Schopenhauers Schilderung man chen Schattierungen 
dieser Form entspricht, so sehr beweisen seine sonstigen AuBerungen, daB er selbst 
schon einem weiteren, nahen verwandten Typus angehort hat, dem der ver
schlossenen und miBtrauischen Mens chen, die zwar auch Pessimisten sind und 
iiberall Dbles erwarten, die aber die Ursache dieses Unheils groBtenteils auBer 
sich, bei anderen suchen. Ihnen verwandt sind die ewig unzufriedenen Norgler, 
die selbst nicht wissen, wie man es ihnen recht machen konnte, die aber stets 
finden, daB ihnen Unrecht geschehen und daB iiberhaupt alles verkehrt gemacht 
worden ist. Auch eine bestimmte Abart des MiBtrauens gehOrt hierher - denken 
Sie wieder an gewisse schwierige Vorgesetzte und stets gekrankte Untergebene, 
an die Examinanden, die fiir ihr MiBgeschick kein personliches Pech, sondern ein 
Obelwollen des Examinators, und an die Offiziere, die fiir ihre Verabschiedung 
entsprechen~e Gesinnungen ihrer Vorgesetzten verantwortlich machen. 

Hier wollen wir abbrechen; wir wiirden noch die kiihlen, leidenschaftslosen 
Naturen erwahnen konnen, die alles niichtern berechnen, nie in Wallung geraten 
und die je nach ihrer ethischen Veranlagung entweder kalte Egoisten oder aber 
sozial sehr brauchbare Arbeitsmaschinen sind; unddas Gegenstiick: die Sensitiven, 
die sich nach jeder Beriihrung mit der AuBenwelt verletzt zuriickziehen, sich 
so schlieBlich vereinsamt absperren und dabei haufig als Niederschlag ihrer Lebens
erfahrungen eine mit Menschensehnsucht verkuppelte Menschenfeindschaft zuriick
behalten; wir wiirden noch sprechen konnen von den Fanatikern, die, von einer 
Idee beherrscht, jede seelische Biegsamkeit, jede Toleranz und jedes Verstandnis 
fUr andere ebenso vermissen lassen wie jeden Sinn fiir Humor; von den 
haltlosen Schwachlingen, die im Gegenteil beeinfluBbar, unstet und willens
schwach sind; von den Exaltierten, denen innere und auBere Erlebnisse keine 
volle Befriedigung geben, die mehr aus sich und mehr aus dem Leben heraus
holen wollen, als ihrer Anlage, ihrer Lage und ihren Schicksalen entspricht, 
und die deshalb auf gute Beobachter stets den Eindruck des Gewaltsamen und 
Unechten machen; von jenen Affektmenschen endlich, die nach auBen be
herrscht und verschlossen wirken, bis irgendein AnlaB die Explosion herbei
fiihrt - aber aIle solche Schilderungen sind unzulanglich. Wir miiBten noch 
die Geschlechter und die Altersklassen beriicksichtigen und vor allem miiBten 
wir bei jeder Gruppe auBer der Art der durchschnittlich vorhandenen Gefiihle 
auch noch die Schnelligkeit und die Starke unterscheiden, mit der voriiber
gehende Affekte auf auBere Anlasse hin anschwellen. W u nd that diese Unter
schiede auf die Formel zu bringen gesucht: "Zu starken Affekten neigt der Choleriker 
und Melancholiker, zu schwachen der Sanguiniker und Phlegmatiker; zu raschem 
Wechsel ist der Sanguiniker und Choleriker, zu langsamem der Melancholiker 
und Phlegmatiker disponiert." Aber auch das wird nicht allen vorkommenden 
Abarten gerecht - wie ganz allgemein das verwickelte Getriebe des Gefiihls
lebens einer strengen wissenschaftlichen Analyse uniiberwindliche Schwierigkeiten 
entgegensetzt. Das ist der Grund, aus dem es neben der wissenschaftlichen 
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immer noch eine Psychologie des taglichen Lebens, eine Psychologie der Diplomaten, 
Arzte und SeelsorgE'r, dE'r BiographE'n und Dichter wird gebE'll miissell; eille Psycho
logie, die weiter eilldringt in die tiefstE'll ZusammE'nhange des SE'elenlebens, als 
es die Wissenschaft zu tun vermag, die aber freilich auch der strengen Beweis
fiihrung, ja auch nur der methodischen Darstellung unendlich viel groBeren Wider
stand entgegensE'tzt. DaB hervorragende ME'nschenkellner iiber die Seele viE'l 
mehr wissen, als irgE'ndeine Psychologie je lehren kann, ist so selbstverstandlich, 
daB es kaum ausgesprochE'n werden miiBte ; die Wissenschaft vermag ihnen deshalb 
so schwer und so langsam zu folgen, weil diese intuitiv erkannte Psychologie 
in erster Linie GefiihlspsychologiE', zum gutE'n Teil nicht Wissenschaft also, sondern 
Kunst ist. 

Trotzdem braucht auch die Wissenschaft hier nicht gallz zu entsagell. Wem1 
sie sich nur dE'r Grenzen und del' Sch",ierigkeitE'n ihrer Aufgaben bewuBt bleibt, 
wird sie trotz allem daran gehen konnen, auch die komplexE'n seelischen Erlebnisse 
und die individuellen, psychischen Strukturen methodisch zu erforschen. Sie 
wird die "Psychologie der ElemE'nte", wie Eduard Spranger die Assoziations
und insbesondere diE' phy;:;iologische Psychologie nennt, iiberwindE'n und zu einer 
"StrukturpsychologiE''' fortschreiten konnen. Mit anderen Worten: sie wird von 
der Einheit des BewuBtseins ausgehen und jeden Atomisierungsvel'such, jeden 
Glauben an seelische Elemente schon an der Schwelle zuriickweisen miissen. 
Auch die Aufstellung del' menschlichen Temperamente in del' bisher behandelten 
Form enthieIt schlieBlich immel' noch eine Abstraktion, die lediglich die gemiit
lichen Unterschiede aus dem Gesamtstrom des Psychischen herauszukristallisieren 
bestrebt war. Nicht bloB in jedem einzelnen seelischen Akt durchflechten sich 
sinnliche, intellektuelle, affektive und Willensanteile zu einel' unentwirrbaren 
Einheit - der ganze lebendige Mensch HiJ3t die Trennung von Verstand und Gefiihl, 
von Wahrnehmen, Denken und Wollen noch viel weniger zu. Und schlieBlich: 
selbst Akt und Struktur flieBen auf dem Gebiet des Seelischen ineinander, weil 
das eine aus dem anderen wie das andere aus dem einen organisch herauswachst. 

So ist es keinWunder, wenn bis heute m. W. nur ein einziger Vel'such groBen 
Stils vorliegt, eine wissenschaftliche Individualpsychologie, eine Charakterologie 
zu begriinden. Auch diesel' Versuch, del' von Eduard Spranger stammt, kommt 
ohne Abstraktionen nicht aus: del' Kiinstler, del' Dichter kann einen wirklichen, 
einen Menschen von Fleisch und Blut als Vel'treter einer ganzen Gruppe lebendig 
gestalten; die Wissenschaft kann dies nicht; die Typen, die sie aufstellt, werden 
niemals Photographien des wirklichen Lebens, sondern "zeitlose Idealtypen"· 
(Spranger) sein, in die del' einzelne seelische Mensch lediglich wie in ein Normal
schema hineingedacht werden kann. 

Bei Betrachtung vieler Menschen ergibt sich naturnotwendig eine unend
liche Mannigfaltigkeit, die sich ohne Zwang mit den ebenso variablen und unter
einander ebenso verwandten Unterformen der Zoologie und Botanik vergleichen 
laBt. Typen aufstellen heiBt hier, in ein fliissiges Geschehen eine gewisse syste
matische Ordnung bringen, Marksteine errichten, die uns den Dberblick zu 
erleichtern, unserem Auge als Orientierungspunkte zu dienen vermogen. Gerecht
fel'tigt aber ist jeder einzelne Typus, sobald sich eine groBe Anzahl von wirklichen 
Menschen urn ihn gruppiert, die die Grundlinien und die besondere Farbe seines 
Wesens, wenn auch in allen moglichen AbtOnungen, wieder erkennen lassen. 
Die anderen Grundziige, die anderen Farben, die anderen Typen ihr besonderes 
Geprage geben, fehlen deshalb nicht ganz; aber sie werden durch die hier domi
nierenden Eigenschaften iiberstrahlt und unter Umstanden bis zur Bedeutungs 
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losigkeit in den Schatten gedrangt. "Man kann sich" , sagt Spranger, "diesen 
Sachverhalt an dem Bild eines SpieIwiirfeIs symbolisieren, von dem jedesmal 
eine Seite mit ihrer Zahl nach oben liegen muB. Die anderen fehIen nicht, sondern 
sie nehmen zu der oberen eine ganz bestimmte gesetzliche Stellung ein". 

lch kann, ohne seine geistige Leistung zu verkleinern, Sprangers Typen -
den theoretischen 1), den okano mischen, den sozialen, den Macht- und 
den religiosen Menschen - hier unmoglich auch nur zu skizzieren versuchen, 
aber Sie nachdriicklich auf dieses Werk hinweisen, das wollte ich doch. 

1) Sehr charakteristisch ist, daB Spranger am besten die Analyse des "theoretischen" 
Menschen" gelungen ist. Der theoretische Mensch - das ist der Gelehrte, den der GelehTte am 
besten kennt und am besten zu schildern vermag. 



x. Vorlesung. 

Die korperlichen Begleiterscheinungen seelischer Anlagen, Zustande 
nnd V organge. 

Wer den unloslichen Zusammenhang zwischen korperlichem und seelischem 
Geschehen, die untrennbare Einheit, die jede Individualitat auch in dieser Hinsicht 
darstellt, ganz aufgefaBt und begriffen hat, der wird die Frage berechtigt finden, 
ob sich seelische Strukturen sowohl wie psychische Vorgange nicM auch im Korpel' 
des Menschen wiederspiegeln, ob wir nicht auch dem AuBeren des einzelnen bis 
zu einem gewissen Grad ansehen konnen, was in ihm ist und was zur Zeit in ihm 
vorgeht. 

Auch hierin ist die treue Beobachtung des taglichen Lebens sowohl wie die 
klinstlerische Intuition der wissenschaftlichen Forschung weit vorausgeeilt. Wer 
iiberhaupt den Anspruch erhebt, als Menschenkenner zu gelten, wird aus der 
Korperlichkeit eines ihm bis dahin fremden Menschen gewisse vorlaufige Schliisse 
auch auf seine Psyche ohne wei teres ziehen; und Menschen vollends, die nicht 
aus den sichtbaren AuBerungen bestimmter seelischer Vorgange diese. Vorgange 
selbst zu erschlieBen vermochten, die hat es, innerhalb der Gesundheitsbreite 
wenigstens, gewiS niemals gegeben. 

AIle Versuche jedoch, diese Beobachtungen wissenschaftlich zu vertiefen, 
ja sie auch nur methodisch zu fassen, sind - ich erinnere Sie an La va ters 
Physiognomik ~ bis vor gar nicht langer Zeit immer in den ersten Anfangen 
stecken geblieben. Und erst ganz neuerdings sind die Beziehungen zwischen 
korperlicher und seelischer Anlage, zwischen Konstitution und Charakter von 
Kretsch mer zum Gegenstand systematischer Untersuchungen gemacht worden. 

Auch diese Untersuchungen sind noch sehr problematisch. Sie gehen, was 
immerhin noch angangig erscheint, von gewissen a bnor men psychischen Typen, 
von bekannten funktionellen Geisteskrankheiten aus, in denen sich auch nach 
unserer Anschauung bestimmte normale Temperamente in pathologischer Ver
starkung verdichten. Verschiedenen Gruppen dieser Krankheiten sollen gewisse 
Korperbautypen entspreehen und diese selben korperlichen Konstitutionen sollen 
sieh bei ahnlich veranlagten, wenn aueh noch gesund gebliebenen AngehOrigen 
dieser Kranken nicht nur, sondern iiberhaupt bei allen Mensehen von ahnlicher 
seelischer Anlage, bei jenen Temperamenten also finden, von denen die betref
fenden Krankheiten selbst nur pathologische Ausartungen darstellen. 

Man wird mit der Kritik dieser Kretsch merschen Anschauung vorHiufig 
noeh zuriickhalten mussen. Von anthropologiseher Seite sind bereits Einwen
dungen gegen die von ihm vorgenommenen Messungen erhoben worden. Mir selbst 
erseheint bedenklicher das Fehlen jeder anthropologischen Vorarbeit, dureh die 
die Stammeseigentiimlichkeiten des Korperbaues innerhalb Deutsehlands unter 
dem Gesichtswinkel der von Kretsch mer aufgestellten Fragen klargestellt 
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worden waren. Ma.n wird zunachst abwarten mussen, ob auch nord- und ost
deutsche Manisch-Depressive z. B. den von Kretsch mer beschriebenen pyknischen 
Korperbau, zeigen, und ob sich Semi ten darin genau so verhalten wie Germa.nen. 
Man wird prufen mUssen, wie weit gewisse Eigentumlichkeiten des auBeren Habitus 
durch die Lebensfiihrung und wieweit Kretsch mel'S Resultate uberhaupt durch 
Zufalligkeiten bedingt gewesen sind. Reichlich voreilig erscheint mir besonders 
die Anwendung der Kretsch merschen Aufstfllungen auf bedeutende PerSOL
lichkeiten der Geschichte wie Schiller und Friedrich den GroBen z. B. Hier 
einzelne Bilder herauszugreifen und sie ohne jede Berucksichtigung von korper
lichen Kra.nkheiten u. dgl. auf ein Temperament zu be ziehen , liber dessen 
Vorha.ndensein oder Nichtvorha.ndensein man auch noch streiten ka.nn, das geht 
doch wohl mcht an. 

Immerhin ist Kretsch mers Arbeit als ein neuer Versuch zu begruBen, 
den bisher ziemlich unsicheren und verschwommenen Begriff d er Kons ti tu tio n 
auf eine neue Grundlage zu stellen. Kretsch mer selbst gibt ubrigens zu, daB 
wichtigere und klarere Erkenntnisse in dieser Frage am sichersten auf sero
logische m Wege gewonnen werden konnten 

Wir horten fruher davon. Wir fUhren heute - ahnlich wie einst Hippo
kra tes - gewisse psychische Anlagen sowohl wie ma.nche Schwa.nkungen des 
seelischen Gleichgewichts auf die Zusammensetzung bestimmter Korpersafte 
zuruck und machen fiIT diese chemische Steuerung selbst die Tatigkeit von inneren 
(endokrinen) Drusen verantwortlich, von denen die Schilddriise z. B. in dieser 
ihrer Bedeutung ja wohl auch weiteren Kreisen bekannt ist. Eine zu starke Tatig
keit dieser DrUse, ein tJbermaB von Absonderung also bewirkt neben kiirperlich
nervosen Storungen auch eine kra.nkhaft gesteigerte seelische Aktivitat und Reiz
barkeit; ein Fehlen der DrUse jedoch oder ihre abnorme Kleinheit laBt den betrof
fenen Menschen stumpf oder gar bliidsinnig werden. In beiden Fallen treten 
aber zugleich kiirperliche Veranderungen auf, die bei Kretinen bekanntlich selbst 
das Langenwachstum des ganzen Baues entscheidend bestimmen. Danach 
scheinen die seelische und die kiirperliche Anomalie parallele Wirkungen 
derselben chemischen Storung zu sein, und so liegt es gewiB nahe, ahn
liche Beziehungen auch fUr noch normale seelische Unterschiede vorauszusetzen 
und aufzusuchen. Aber heute sind wir soweit noch nicht. 

Wesentlich weiter haben uns die Versuche gefiihrt, die kiirperlichen Begleit
erscheinungen einzelner seelischer Vorgange und zwar in erster Linie die sicht
baren AuBerungen der Affekte aus der intuitiven Beobachtung des taglichen 
Lebens in das Licht der wissenschaftlichen Forschung zu ziehen. tJber diese Ver
suche mochte ich Ihnen jetzt noch berichten. 

Das Umgekehrte, daB namlich GefUhle, Affekte und Stimmungen yom kiirper
lichen Befinden abhangen, ist Ihnen allen gelaufig. Wohl die meisten Wirkungen 
des Korpers auf den Geist, von denen wir in der ersten Stunde gesprochen haben. 
greifen hier an: zUerst wird die Stimmung verandert, der sich dann die Gedanken 
und die EntschlUsse anpassen. Um ein grobes - schon fast pathologisches -
Beispiel zu geben: zu starker Kaffee oder zu vieles Rauchen lOsen bei man chen 
Menschen ein korperliches AngstgefUhl aus, das dann zuweilen nachtraglich durch 
Befiirchtungen irgendwelcher Art begriindet wird. Der Alkohol wirkt bekannt
lich haufig umgekehrt, und auch ein warmes Bad vermag gelegentlich eine angst
liche Spa.nnung zu beseitigen. 

Andererseits beeinflussen nun aber viele Affekte auch den Korper, und das. 
erklart wohl manche von den Erfahrungen, von denen ich in der letzten Stun de. 
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sprach: weil der Affekt einen korperlichen Zustand auslOst, del' seinen AniaB 
iiberdauem kann, bleibt er selbst oder die durch ihn bedingte Stimmung Hi.nger 
bestehen, als seiner intellektuellen Ursache entsprechen wiirde; wieder wirken 
dann die korperlichen Veranderungen auf das weitere Denken, erzwingen das 
Handeln usf. 

Schon deshalb ware es wichtig, diese korperlichen Begleiterscheinungen del' 
Affekte und Stimmungen kennen zu lemen; aber sie besitzen natiirlich auch sonst 
ein erhebliches praktisches und wissenschaftliches Interesse. Wil' aIle benutzen 
sie - denken Sie an das Lachen und Weinen oder an die feineren Schattierungen 
des Mienenspiels, des Gesichtsausdrucks und des Farbwechsels 1) -, urn bestimmte 
Gemiitszustande bei unseren Mitmenschen festzust€llen. Was wir als Takt 
bezeichnen, beruht nicht zum wenigsten auf dem Vermogen, auch die feinstell 
AuBerungen des Unmuts und der Freude, del' Spannung und der Enttauschung 
bei seinem Gegeniiber wahrzunehmen und im eigenen Verhalten zu beriicksichtigen. 
Sie kennen weiter das Zittem der Knie, das schon Ho mer als ein Zeichen lebhafter 
Angst erwahnt, und Sie erinnem sich vielleicht von del' Schule her an den EinfluB, 
den derselbe Affekt auf die Tatigkeit des Darmes und der Blase auszuiiben pflegt. 
Den Schauspielem endlich ist noch eine Tatsache gelaufig, die andere Menschen 
wohl auch sehen, iiber die sie sich abel' selten ganz klar werden: die namlich, 
daB die Pupillen unserer Augen in Zustanden lebhafter gemiitlicher Erregung 
an Weite stark zunehmen. 

Diese Tatsache ist eine von denen, die vor Jahren den AniaB zu genauen 
Beobachtungen gegeben hat. Ihr Ergebnis ist - kurz ausgedriickt -, daB beim 
gesunden Menschen jedes Ie bhaftere geistige Geschehen, jede seelische Anstrengung, 
jede Willensstromung, jedes Anspannen der Aufmerksamkeit, jede lebhafte Vol'
stellung und daB ri.amentlich jeder Affekt ebensowohl eine Pupillenerweiterung 
bewirken wie jeder dem Gehim vom Korper her zuflieBende sensible Reiz. Mit 
geeigneten VergroBerungsapparaten kann man sich davon iiberzeugen, daB jede 
geistige Arbeit, das Losen einer Rechenaufgabe etwa, das Nachdenken iiber eine 
Frage, im Pupillenspiel einen korperlichen Ausdruck findet, und wenn Sie eine 
Versuchsperson z. B. auffordem, ihre Aufmerksamkeit auf ein in nicht zu kleinen 
Zwischenraumen sich wiederholendes Gerausch zu richten, also etwa die Schlage 
eines MetronoIDS zu zahlen, so beobachten Sie durch die Lupe rhythmische 
Bewegungen der Pupillen genau im ZeitmaB dieser Metronomschlage. Noch bessel' 
wird die Abhangigkeit der Pupillenweite von seelischen und nel'vosen Einfliissen 
durch die Tatsache beleuchtet, daB der lrissaum im wachen Zustande des Gesunden 
nie stillsteht. Fortwahrende feinste Schwankungen der Pupille - die Pupillen
unruhe, wie sie Laqueur genannt hat -zeugen davon, daB del' Spiegpl unseres 
BewuBtseins niemals ganz eben ist, oder, wenn Sie es physiologisch ausdriicken 
wollen, daB die Summe der dem nervosen Zentralorgan in jedem Augenblicke 
zuflieBenden Reize standig wechselt. 

Es ist bezeichnend, daB diese feinsten Pupillenbewegungen bei bestimmten, 
und zwar gerade bei den Geisteskrankheiten vermiBt werden, die in erster Linie 
die gemiitlichen Eigenschaften der Personlichkeit zerstoren, das Gefiihlsleben 
veroden lassen. Das Krankheitssymptom, dem heute eine gewisse Bedeutung 
fiir die Erkennung dieser Psychosen zukommt, gewinnt damit auch ein psycho
logisches Gesicht; denn es beweist, daB diese unwillkiirlichen Korperbewegungen 

1) leh lehne mich im folgenden an einen friiher von mir gehaltenen Vortrag an: ,;Uber 
die korperlichen BegleiterscheiDungen psychischer Vorgange." Wies baden. J. F. Bergmann. 1909. 

9* 
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in erster Linie den Gef iih len, den Gemiitsbewegungen, und nicht etwa, wenigstens 
nicht unmittelbar, den inteIlektuellen Leistungen del' Seele zugeordnet sind. 
Bedenken Sie dabei abel', daB auch das Anspannen del' Aufmerksamkeit, das Nach
denken iiber eine Rechenaufgabe usf. nicht ohne Gefiihle vor sich gehen. Wir 
h6rten ja, daB aIle geistigen Vorgange iiberhaupt von Gefiihlen begleitet, daB 
wir nicht nm von den rein sinnlichen, sondern ebens03ehr von den h6heren, von 
intellektuellen, ethischen und as the tis chen Gefiihlen beherrscht werden. 

1m iibrigen ist die Bedeutung diesel' Psychore£lexe del' Pupille fiir psycho
logische und psychopathologische Zwecke doch vergleichsweise klein und ihre 
praktische Brauchbarkeit beschrankt, weil bei diesen Beobachtungen immer nur 
eine Reaktionsform in die Erscheinung tritt, namlich immer eine Pu pillenerwei
terung, die wohl dem Grade nach wechseln, Riickschliisse auf den besonderen 
AnlaB der gemiitlichen Schwankung jedoch nicht zulassen kann. Und gerade 
darauf kommt es del' Psychologie in erster Linie an, daB sie fiir ungleiche Gemiits
zustande auch vel'schiedene Begleiterscheinungen auf k6rperlichem Gebiete auf
deckt; denn nur so wird sie in den Stand gesetzt, spater riicklauiig an der Eigenart 

Abb. 26. 
Plethysmograph von Mosso. (Aus "Bernstein, Physiologie".) 

del' korperlichen Symptome den besonderen Charakter eines seelischen Vorganges, 
eines Affektes, einer Stimmung usf., wieder zu erkennen. 

Es gibt nun heute einige Untersuchungsarten, welche diese Forderung zu 
erfiillen scheinen. Die wichtigste, die wir Leh mann verdanken, geht davon aus, 
daB die Gemiitsbewegungen die At mung und die Herztatig keit nicht unbeein
fluBt lassen, daB auch schon leise Schwankungen im gemiitlichen Gleichgewicht 
in den Verschiebungen del' PulshOhe und del' Pulszahl, in dem Wechsel des Blut
druckes und zuweilen auch in einer Verii,nderung der Atmungsfolge ihren k6rper
lichen Ausdruck finden. Sie sehen hier einen sogenannten Plethys mogra phen 
(Abb. 26) abgebildet, einen Apparat, del' dazu dient, den Rauminhalt eiries Gliedes, 
etwa eines Armes, zu messen und die Volumschwankungen aufzuzeichnen, die 
durch die wechselnde Fiilhmg des Armes mit Blut herbeigefiihrt werden. E s 
geschieht das in der Weise, daB man das betreffendeGlied in einen mit Wasser 
gefiillten Zylinder steckt, der unten geschlossen und oben am Arm mit einer 
Gummibinde luftdicht befestigt ist; eine R6hrenleitung, die das Wasser des Zylin
dns mit irgendeinem Registrierapparat verbindet, erlaubt, daB der Wassergehalt 
dauernd auf einer rotierenden Trommel verzeichnet wird. Natiirlich wird mehr 
Wasser aus dem 7.;ylinder verdrangt werden, wenn die BlutfiiIlung des Armes 
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zunimmt -'- sei es, da£ mehr Blut yom Herzen 
aus in den Korper getrieben oder da£ durch eine 
Ausdehnung der Gefa£e des Armes die Blutzufubr 
erleichtert wird -, und umgekehrt: das Wasser 
wird in den Zylinder zurlickflie£en, wenn das 
Armvolumen sinkt. Das Ergebnisist eine Kurve 1) 

(Abb. 27), wie Sie hier eine sehen, eine Kurve, 
die im gro£en und ganzen ihr Niveau beibehalt, 
an der aber innerhalb dieses durchschnittlichen 
Niveaus rhythmische Hebungen und Senkungen 
auffallen, die durch die Tatigkeit des Herzens, 
durch das Kommen und Gehen des Pulses be
dingt sind. Das ware also das VerhaIten beim 
gesunden Menschen in einem Zustande relativen 
seelischen Gleichgewichts und bei vollkommener 
au£erer Rube. Vergleichen Sie, bitte, damit die 
nachste Kurve (Abb. 28); sie weicht von der 
ersten darin ab, da£ . das Plethysmogramm im 
ganzen sinkt, wahrend Puls und Atmung nahezu 
unverandert bleiben; das ist die Begleiterscheinung 
einer einfachen Kalteempfindung. Ganz anderf:i 
ist der Erfolg der Furcht, des Schreckens, den die 
dritte Kurve (Abb. 29) anschaulich macht; da 
sehen Sie nicht nur das Volumen sinken, sondem 
auch den Puls kleiner und biiufiger und zugleich 
die Atmung stockend und dann unregelma£ig 
werden. Durchgehend aber tritt auf aile starke
ren Reize, die die Aufmerksamkeit fesseln, eine 
Senkung der Volumkurve in den Au£enteilen des 
Korpers ein. 

Soviel urn Ihnen die Methode zu beschreiben. 
1m librigen ist es klar, da£ sich eine genaue 
wissenschaftliche Analyse mit dem Studium einer 
Extremitat nicht begniigen wird, und da£ Unter
suchungen dieser Art ihren letzten Zweck erst 
erfiillen, wenn sie uns wirklich liber den Verbleib 
des Blutes im Korper, seine Verteilung in den 
einzelnen Abschnitten, Aufschlu£ geben. Solche 
Untersuchungen verdanken wir in erster Linie 
Ernst Weber, und ihr Ergebnis sehen Sie in 
Klirze in der Ta belle dort dargestellt. 

Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchun
gen, da£ namlich bei jeder geistigen Arbeit eine 
Volumzunahme im Gehim stattfindet, hatte 
iibrigens schon vor Lehmann und Weber Mosso 
mitgeteilt, abel', wie wir heute wissen, auf Grund 

1) Die mitgeteilten Kurven sind Lehmanns Werk, 
"Die korperlichen Au6erungen psychischer Zustande", 
Leipzig (Reisland) 1899, entnommen. 
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einer irrtiimlichen Deutung seiner Befunde. Mosso hatte seine Versuchspersonen 
auf eine sogenannte Menschenwage, d. h. auf ein Brett gelegt, das urn eine in der 
Mitte des Korpers gelegene Achse drehbar und in der Rube gerade im Gleichgewicht 
gtlhalten war. Der Forscher fand nun, daB der Kopfteil der Wage jedesmal sank, 
wenn er die Versuchsperson ansprach, aber er iibersah bei seiner Erklarung, daB 
sich auch die Bauchorgane bei jeder geistigen Tatigkeit mit Blut fiillen und daB 
sich diese Organe auf seiner Wage zum groBten Teile gerade noch kopfWiirts 
befanden. Das ist fUr die Verlegung des Schwerpunkts natiirlich wichtiger als 
die Anderung der Blutverteilung-im Gehirn. Die Tatsache dieser Volumzunahme 
des Gehirns selbst aber ist richtig, nur daB man sie nach den Feststellungen von 
We ber nicht mehr ausschlieBlich im Sinne einer Arbeitshypertrophie des Gehirns 
deuten darf. Dberhaupt werden wir auf eine Erklarung der Blutverschiebungen, 
wie sie die Tabelle angibt, vorlaufig noch verzichten miissen. 

Gehirn 
AuJ3ere 

Bauchorgene 
Glieder und iiuJ3ere 

Kopfteile Teile des Rumpfes 

Bei Entstehung von Be· II wegungsvorstellungen (mit 
oder ohne Ausfiihrung 
der Bewegung) - I - - -

I 

Bei geistiger Arheit + - - -

Bei Schreck + - + -

Bei Lustgefiihlen + + I - + 
Bei Unlustgefiihlen - - - -

1m Schlaf + - - + 
+ bedeutet Zunahme, - Abnahme der BlutfiiJle des betreffenden Korperteiles. 

Wichtig ist nun, daB diese Reaktionen schon bei Gesunden durch geistige 
und insbesondere durch korperliche Ermiidung vedindert oder gar in ihr Gegen
teil verkehrt werden konnen, und ferner, daB diejenige, die wir der erst besprochenen 
Pupillenerweiterung an die Seite set zen diiden, bei denselben Geisteskranken ver· 
miBt wird, von denen wir erst sprachen. Die Senkung der Volumkurve bei jeder 
Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit bleibt bei den Geisteskranken der Dementia 
praecox-Gruppe mit derselben Haufigkeit aus, mit der die Psychoreflexe der Pupille 
bei diesem Leiden fehlen (60%). AuBerdem aber hat sich bei diesen Versuchen 
noch eine' Erscheinung herausgestellt, die das Wesen der ganzen Reaktionen 
beleuchtet und deshalb psychologisch besonders wichtig ist. Sie findet sich bei 
Pupillenuntersuchungen ebensowohl wie im Plethysmographen. Gesunde, aber 
durch die Untersuchung geangstigte Menschen weisen unter Umstanden deshalb 
keine Psychoreflexe auf, weil ihre schon maximal ausgedehnte Pupille durch keinen 
anderen Reiz noch weiter gemacht werden kann. Ganz ahnlich vermindert gelegent
lich am Plethysmographen eine bei der Versuchsperson etwa auftretende Erregung 
das Armvolumen so sehr, daB durch andere auf sie ausgeiibte Reize eine neue 
Senkung der Kurve nicht mehr bewirkt wird; ja, ein besonders starker Reiz kann 
in solchen Zustanden unter Umstanden sogar eine Hebung der Kurve herbeifiihren, 
weil er die innere Spannung fiir einen Augenblick lOst. 

Damit mochte ich diese Untersuchungen verlassen und Ihre Aufmerksamkeit 
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noch auf eine andere Methode lenken, die von dem Gie Bener Psychiater R. So m me r 
stammt und die uns erlaubt, die feinsten Muskelbewegungen aufzuzeic1men, die, 
wiederum im Gefolge bestimmter seelischer und insbesondere gemiitlicher Vor
gange, bei allen Menschen an den Fingern auftreten. So mmer legt die Hand 
einer zu untersuchenden Person auf eine Unterlage, die mit geeigneten tJber
tragungsvorrichtungen so verbunden ist, daB jede feinste Muskelbewegung, jede 
kleinste Anderung der Fingerhaltung in stark vergroBertem MaBstabe auf einer 
rotierenden, beruBten Trommel aufgezeichnet wird. Recht genau ist die Methode 
dadurch geworden, daB So m mer fiir die drei Ausdehnungen des Raumes gesonderte 
Dbertragungsmoglichkeiten geschaffen hat, so daB in der Tat keine ]'ingerbewegung 
der Beobachtung entgehen kann. Dabei hat sich herausgestellt, daB auch die 
ruhigsten Menschen ihre Finger selten ganz still halten, daB aber diese leichten 
Schwankungen in vie 1 lebhaftere iibergehen, sobald die betreffenden Menschen 
gemiitlich erregt oder auch nur intellektuell starker in Anspruch genommen werden. 
Man beobachtet dann starke Ausschlage am Registrierapparat, und je Ie bhaftel' 
die seelische Erregung ist, um so unruhigel' wil'd die Rurve. 

Diese Methode ist noch mehl' wie jede der vorhin erwahnten geeignet, all
gemeineres Interesse hervol'zurufen, weil sie manche Tatsachen aufgeklart hat, 
die von Zeit zu Zeit die Offentlichkeit zu beunruhigen tmd zu allerhand unklaren, 
metaphysischen Hirngespinsten AnlaB zu geben pflegen. Ich meine einen Teil del' 
unter dem Schlagwod der Telepa th ie zusammengefaBten Erscheinungen, deren 
Erklal'ung bis vor nicht allzulanger Zeit ganz unmoglich zu sein schien, und deren 
tatsachliches Vorkommen man doch schlieBlich nicht in Abrede stellen kann. 

Die meisten von Ihnen werden ein Kartenkunststiick gesehen oder selbst als 
Versuchsperson mitgemacht haben, bei dem der Versuchsleiter aus einem oUenen 
Spiel Raden diejenige herausgreift, die sich ein andel'er vorher gemerkt hat. 
Es gibt Mens chen , die dieses Kunststiick mit groBer Sicherheit auszufiihren ver
stehen - freilich zuweilen miBlingt es auch ihnen, und gerade diese MiBerfolge 
sind fiir unsere Zwecke wichtig. Das ganze Geheimnis des Versuches beruht nam
lich darauf, daB der Experimentator auf die Ausdrucksbewegungen bei seinem 
Gegeniiber achtet und die mimischen Vel'anderungen, den Gesichtsausdruck, die 
Fingerbewegungen beriicksichtigt, die bei der Versuchsperson dann auftreten, 
wenn sich die Finger des Untersuchel's der gemel'kten Karte, die von der Versuchs
person mit den iibrigen in der Hand gehalten wird, nahern. So mmer hat in 
ahnlich angeol'dneten Vel'suchen - seinen Versuchspersonen wurden, nachdem 
sie sich eine Fal'be gemerkt hatten, nacheinander Kaden mit allen moglichen 
und dal'unter auch eine mit der gemerkten Farbe gezeigt - diese Fingerbewegungen 
mit seiner objektiven Methode aufgezeichnet, und damit ist der Schleier, der 
bisher iiber diesen Vorfiihrungen lag, endgiiltig geliiftet worden. 

Ein anderer, ahnlicher Versuch, den der eine oder andere von Ihnen auch wohl 
schon il'gendwo mitangesehen hat, ist durch denselben Autol' auf die gleiche Weise 
aufgeklart worden: jene Art des "Gedankenlesens" namlich, "bei welcher 
man (ich gebrauche So mmers eigene Wode) unter Beriihrung mit der Hand 
eines Menschen, der die Lage eines verdeckten Gegenstandes kennt, diesen findet"; 
auch diesel' Versuch beruht lediglich darauf, "daB man die feineren Bewegungen 
des Zuriickziehens und Greifens, welche die Versuchsperson in bezug auf den 
verdeckten Gegenstand macht, fiihlt und dementsprechend seine eigenen Tast
bewegungen einrichtet". 

SchlieBlich mochte ich noch eines Versuches gedenken, dessen Gelingen 
besonders dazu angetan erscheint, das Vorkommen iibersinnlicher Eigenschaften 
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bei bestimmten Personen unwidel'leglich zu beweisen. lch meine das "Gedanken
lesen" im engeren, im eigentlichen Sinne, dem wir Naturwissenschaftlel' gerade 
der Wirkungen auf das groBe Publikum wegen, die es zu haben pflegt, unsere Auf
merksamkeit zuwenden soUten. Man hort von Zeit zu Zeit immer wieder von 
solchen Gedankenlesern, von Menschen also, welche angeblich die innersten 
Gedanken ihrer Mitmenschen erraten, die Worte, Zahlen, Namen und ganze 
Satze, an welche ein anderer im Augenblick gerade lebhaft denkt, diesem aus 
dem Gesicht ablesen sollen. Beachten Sie, bitte, daB dieses "Lebhaft-Daran
Denken" eine notwendige Voraussetzung fiir das Gelingen des Versuches dar
stellt; Sie werden gleich sehen, daB uns diese FeststeUung del' Erklal'ung von 
man chen Fallen dieser Art naher zu bringen vermag. Eine Briicke, die zum Ver
standnis dieser ErkHirung fiihren kOnnte, haben wir vorhin bereits geschlagen. 

Es erscheint ja zunachst wenig glaubhaft, wenn ich sage: dieses Gedanken
lesen ist -haufig wenigstens - ein Horen und ein Sehen, ist das Horen einer 
Fliistersprache und das Ablesen von Worten aus Lippenbewegungen. Und doch 
ist dieser Zusammenhang - wieder durch Leh mann und durch Hansen -
fiir manche FaIle jedenfalls sicher bewiesen worden. Ob er in allen besteht, wollen 
wir dahingestellt sein lassen. Die meisten von Ihnen werden gewisse Geftilile 
im Kehlkopf und in del' Zunge dann beobachtet haben, wenn Sie sich auf einen 
N amen, auf eine Zahl besannen und sie schlieBlich fanden; und zuweilen sind Sie 
wohl auch dadurch iiberrascht worden, daB dieses Wort dann hOrbar iiber lhre Lippen 
kam. Wir sprachen schon friiher iiber diese Zusammenhange; wir denken zumeist 
in Worten, und deshalb sind bei jedem Denken unsere Sprachbewegungen gewisser
maBen immer marschbereit; und wenn es auch nicht zu laut horbaren Woden 
kommt, eine gewisse Erregung auch unserer motorischen Sprache konnen wir bei ge
niigender Selbstbeobachtung in solchen Zustanden oft genug feststeUen. Bei 
manchen Menschen kommt noch etwas anderes hinzu; bei ihnen konnen Sie gelegent
lich beobachten, wie sie die Buchstaben eines Wortes, das sie gerade lebhaft be
schaftigt, mit der Hand oder mit dem FuB auf den Tisch oder in der Luft schreiben. 

GewiB, in der Regel sehen wir nichts von diesen Dingen und hOren auch nichts, 
und daB man diese Sprechbewegungen verstehen konnte, erscheint uns ganz aus
geschlossen. Erinnern Sie sich aber, bitte, an die Verfeinerung der Sinnesorgane, 
die unter gewissen abnormen Verhaltnissen einzutreten, an die gesteigerte Fahig
keit, mit den Augen zu beobachten, die bei SchwerhOrigen, und an das zunehmende 
Horvermogen, das bei Blinden ausgebildet zu werden pflegt. SchwerhOrige lesen 
uns oft ganze Satze von den Lippen ab, von denen sie mit den Ohren nichts wahr
nehmen. Eine solche verfeinerte Ausbildung ihrer Sinnesorgane nun ist die Eigen
schaft, die viele berufsmaBige "Gedankenleser" auszeichnet: sie verstehen die 
Fliistersprache, die bei diesen Versuchen auch bei festgeschlo3senen Lippen 
moglich ist, und sie deuten die feiilsten Ausdrucksbewegungen richtig, die 
diese Fliistersprache gewohnlich begleiten. DaB diesen Menschen auBerdem eine 
besonders gute Kombinationsgabe, eine groBe Fahigkeit zum Raten eigen 
sein muB, versteht sich von selbst, ebenso wie es nur natiirlich ist, daB ihre Kunst 
von Zeit zu Zeit versagt. Sie versagt Menschen gegeniiber, die besonders ruhig 
sind, sich sehr in der Gewalt haben, ihre Gefiihle und Gedanken nicht leicht an 
die Oberflache kommen und auBerlich sichtbar werden lassen 1). 

1) lch behaupte nicht, daB die hier gegebene Erklarung fiir aHe bekannt gewordenen FaIle 
gilt. Manche haben sich bis heute nicht aufkliiren lassen. Vielleicht darf aber darauf aufmerksam 
gemacht werden, daB sich doch recht viele Telepathen, Gedankenleser usw. auf anderen Gebieten 
als Betriiger erwiesen haben, was uns doch in der Beurteilung auch ihrer telepathischen Leistungen 
vorsichtig machen Bollte. 
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1m iibrigen batten diese Gedankenleser, die sich iiber den wahren Grund 
ihrer Fahigkeit oft selbst gar nicht klar sind, heute aIle Ursache, von dem Selbst
bewuBtsein, das sie gewohnlich zur Schau tragen, etwas abzulassen. Es hat sich 
namlich herausgestellt, daB sie die Eigenschaften, auf die sie so stolz sind, mit 
man chen Tieren gemein haben. 

Manche von Ihnen werden sich noch der Geschichte yom "klugen Hans" 
entsinnen. Die Geschichte klingt recht anekdotenhaft und doch geht sie uns an. 
Der "kluge Hans" war ein Pferd, das ein bekannter Tierdresseur angeblich so 
weit gebracht hatte, daB es rechnen konnte, daB es sein eigenes Alter, das Alter 
seines Herm und vieles andere zu behalten und auf Fragen anzugeben vermochte. 
Diese Leistungen sind ja inzwischen durch die Elberfelder Pferde iiberholt 
worden; aber da deren Resultate in wissenschaftlich brauchbarer Weise noch nicht 
aufgeklart worden sind 1), so wollen wir von ihnen absehen. Der "kluge Hans" 
also hat vor wenigen Jahren ein Aufsehen erregt, das sich noch steigerte, als ihm 
und seinem Herm von wissenschaftlicher Seite bestatigt wurde, daB ein Trick 
bei diesen Vorfiihrungen nicht im Spiele ware. Die vollige Aufklarung dieser Vor
gange verdanken wir dem Psychologen Stu mpf und insbesondere seinem SchUler 
Pfungst. Beide haben nachgewiesen, daB Herr v. Osten, so hieB der Dresseur, 
in der Tat keinen Trick anwandte. Aber der "kluge Hans" hat seinen Trick gehabt. 
Er hat die Ausdrucksbewegungen beobachtet, die bei seinem Gegeniiber - es 
brauchte das keineswegs Herr v. Osten selbst zu sein - dann auftraten, wenn 
er der Losung seiner Aufgabe nahe war. Sprechen konnte ja auch der "kluge 
Hans" nicht, es blieb ihm also nur iibrig, sich durch Stampfen mit seinen Hufen 
verstandlich zu machen, wenn er etwa zahlen oder eine Rechenaufgabe losen 
sonte. HieB eine solche Aufgabe 3 X 9, so stampfte er 27 mal und wenn er dann 
bei seinem Gegeniiber eine leichte Kopfbewegung, ein geringfiigiges Zucken der 
Augenlider wahmahm, so war der "kluge Hans" klug genug, mit seinem Stampfen 
aufzuhoren. Sob aId man ihm Scheuklappen anlegte oder ihn von seinem Unter
sucher durch eine spanische Wand trennte, so versagten seine Rechenkiinste, 
dann hatte er auch den Geburtstag seines Herm mid die Dauer seines eigenen, 
wertvollen Lebens vergessen. 

Die Erklarung, die ich Ihnen eben mitgeteilt habe, ist keine Hypothese. 
Pfungst hat die Ausdrucksbewegungen, die dem "klugen Hans" als Zeichen 
dienten, nicht nur mit objektiven Methoden aufgezeichnet, sondem sich so zu 
eigen gemacht, daB er sie unmittelbar, ohne Apparate, selbst beobachten und 
daB er sie weiter willkiirlich bei sich herstellen konnte. So ist es ihm gelungen, 
einmal das rechnende Pferd zu tauschen, es falsch rechnen zu lassen, dann nam
lich, wenn er seine Zeichen falsch gab, und zweitens, das Tier des Herm v. Osten 
nachzuahmen. Pfungst hat sich Aufgaben stellen lassen, die denen entsprachen, 
die yom "klugen Hans" verlangt wurden, und er hat sie in der gleichen Weise 
gelOst. Er forderte z. B. sein Gegeniiber auf, sich irgendeine Zahl vorzustellen, 
und klopfte nun so lange auf den Tisch, bis bei dem anderen die Ausdrucks
bewegungen auftraten, auf die er gewartet hatte; dann horte er auf, und fast 
immer hat die so angegebene Zahl gestimmt. 

Ganz kurz mochte ich noch auf eine Untersuchungsart eingehen, die 
von Veragu th stammt und als psycho-galvanisches Reflexphano men 
bezeichnet zu werden pflegt. Die Methode beruht darauf, daB der Leitungswider-

1) Geachrieben 1914. Inzwischen scheint eine Aufklarung erfolgt zu sein, und zwar in ganz 
ahnlicher Weiae wie a. Z. beim Pferde des Herrn v. Oaten. 
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stand, welchen der menschliche Korper einem durch ihn geleiteten galvanischen 
Strom entgegensetzt, nicht gleichbleibt, sondern Schwankungen zeigt, die u. a. 
auch von seelischen Einfliissen abhangen und die mit gee-igneten Vorrichtungen 
gemessen werden konnen. W or auf diese Schw&nkungen beruhen, weiB man noch 
nicht ganz sicher, moglicherweise hangen sie von der mehr oder minder starken 
Tatigkeit der Hautdriisen ab; denn Sie wissen ja, einmal, daB eine durchfeuchtete 
Haut den elektrischen Strom besser leitet als eine trockene, und ferner, daB seelische 
Erregungen die Tatigkeit unserer SchweiBdriisen - ich erinnere an die naBkalten 
Hande in der Angst - zu beeinflussen pflegen. V eragu th stellt seine Versuche 
so an, daB er die Person, die er beobachten will, in einen galvanischen Stromkreis 
einschlieBt und an einem Spiegelgalvanometer die Schwankungen der Strom
starke unmittelbar abliest. In diesen auf elektrischem Wege gewonnenen Kurven 
besitzen wir einen ungemein feinen Gradmesser fiir das mehr oder minder voU
kommene Gleichgewicht des gemiitlichen Zustandes eines Menschen. Ein Nach
teil der Methode scheint mir der zu sein, daB auch sie immer nur eine Reaktions
form, eben einen Ausschlag der Galvanometernadel, kennt und verzeichnet, 
und ein weiterer der, daB sie fast zu fein ist und selbst die allerleichtesten 
Schwankungen des seelischen Gleichgewichts widerspiegelt. Immerhin darf man 
auf Grund der bisherigen Untersuchungen hoffen, daB diese Veragu th sche 
Methode, namentlich in Verbindung mit anderen, mit den heute besprochenen 
und mit rein psychologischen Untersuchungsarten, Gutes leisten wird. Selbst
verstandlich ist es wertvoll, feststeUen zu Mnnen, ob ein Gedanke eine starkere 
gemiitliche Regung bei einer Versuchsperson aus16st oder nicht. 

Zum Schlusse ware die Frage aufzuwerfen, in welcher genaueren Beziehung 
aIle diese korperlichen Erscheinungen zu den seelischen Vorgangen 
stehen, mit denen sie doch offenbar zusammenhangen. Sind sie den psychischen 
Geschehnissen zu- oder sind sie ihnen untergeordnet? Es hat eine Zeit gegeben, 
in der man noch ein Drittes fiir moglich gehalten hat; als durch die materialistische 
Hochflut auch das psychologische Arbeitsfeld iiberschwemmt war, hat ein ameri
kanischer Psychologe James geradezu ausgesprochen: "Wir weinen nicht, weil 
wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen". Die korperlichen 
AuBerungen der Gemiits bewegungen sollten (nach Lang e und J a me s) also 
das Urspriingliche, die Affekte selbst erst eine Folge sein. Diese Anschauung 
braucht m. E. nicht mehr erortert zu werden, sie ist nie bewiesen worden und wird 
in ihrer allgemeinen Gestalt schon durch die einfachste Selbstbeobachtung wider
legt. Freilich, daB korperliche Storungen Verstimmungen unmittelbar erzeugen 
Mnnen, und daB bei der Angst z. B. gewisse korperliche Empfindungen in das 
gesamte Erlebnis miteingehen, das sahen wir schon, und das wird auch niemand 
bestreiten wollen; aber logische und ethische Gefiihle etwa auf "Spannungsempfin
dungen" und ahnliches zurilckzufiihren, das ist ein Versuch, dem jeder Erfolg 
versagt bleiben muB. 

Wohl aber bedarf die Frage der Erorterung, ob die korperlichen AffektauBe
rungen den Gefiihlen unter- oder gleichgeordnet sind; sie gelost zu haben, ist das 
Verdienst von Prof. Berger in Jena. Berger hat Menschen untersucht, denen 
aus irgendeiner Ursache, infolge einer Verletzung etwa, ein Teil der knochernen 
Schadeldecke hatte entfernt werden miissen, Kranke also, deren Gehirn an der 
betreffenden Stelle nur noch von der Kopfhaut bedeckt war. Man kann bei solchen 
Menschen das Gehirn unter dieser Hautdecke pulsieren fiihlen; denn selbstver
standlich spielen sich hier ahnliche Vorgange als Wirkungen des Blutdruckes 
und der Herztatigkeit ab wie im iibrigen Korper. Berger hat diese Tatsache 
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benutzt, um Plethysmogramme yom Gehim selbst abzunehmen, und er hat diese 
Volumkurven dann mit denen verglichen, die er durch plethysmographische Unter
suchung ein€s Armes bei den betreffenden Personen gleichzeitig gewonnen hatte. 

Dabei hat sich zunachst herausgestellt, daB die Volumschwankungen des 
Gehims denen, die am iibrigen Korper beobachtet werden, zeitlich vorangehen, 
und ferner, daB sie anders verlaufen als jene. lch kann auf die Einzelheiten 
dieser Bergerschen Ergebnisse, so wichtig sie mir erscheinen, hier nicht eingehen, 
und will Ihnen nur noch eine Feststellung dieses Forschers mitteilen, die grund
satzlich wichtig ist. 

Der Nachweis, daB die Schwankungen der Blutfiille im Gehim friiher eiI:.
treten als die entsprechenden Volumanderungen an den GliedmaBen des Korpers, 
legt einen Gedanken nahe, dessen Erorterung durch gelaufige Anschauungen 
iiber den Zusammenhang zwischen physischem und seelischem Geschehen zunachst 
gerechtfertigt erscheinen Mnnte: diirfen wir nicht in diesen Volumanderungen 
wenigstens einen, einen auBerlich sichtbaren, Teil von jenen physiologischen 
Ereignissen im Gehim erblicken, die wir als die korperlichen Parallel
prozesse der seelischen Vorgange vorauszusetzen gewohnt sind? 

Berger hat - und damit ist diese Frage gelost worden - in sehr genauer 
und iiberzeugender Weise den Beweis erbracht, daB auch diese korperlichen Ver
anderungen im Gehirn selbst, wenn sie auch friiher eintreten als im iibrigen 
Korper, doch sekundii.r und den seelischen Vorgangen, den gemiitlichen 
Schwankungen und den intellektuellen Leistungen, untergeordnet sind. Die an 
und fiir sich wenig gerechtfertigte Hofinung, daB man mit dieser Methode der 
Frage nach der Art der materiellen Gehirnprozesse, die die geistigen Vor
gauge begleiten, naher kommen wfude, und daB der Lehre yom psych 0 physisch en 
Parallelis mus somit eine festere Grundlage gegeben werden konnte, diese 
Hoffnung hat sich also nicht erfiillt. 



XI. V orlesnng. 

Bewutltsein, Hypnose und Suggestion. 
Wir wollen aus der Fiille von psychologischen Tatsachen, die der Besprechung 

noch wert waren, heute zunachst die Erscheinungen herausgreifen, die man 
mit dem Namen der Hypnose und der Suggestion zu belegen pflegt. Wit' 
werden dazu freilich etwas weiter ausholen und uns zunachst iiber den Begriff 
des Bewu~tseins i m engeren Sinne verstandigen miissen. So wie wir das 
Wort gewohnlich gebrauchen - gleichviel ob von dem BewuBtsein schlechthin 
oder von dem BewuBtsein eines bestimmten Menschen die Rede ist -, bezeichnet 
es einfach die Tatsache, daB es auBer der materiellen noch eine seelische Welt 
gibt 1). Insofern haben natiirlich diese ganzen Vorlesungen von nichts anderem 
gehandelt als vom BewuBtsein und seinen Erscheinungen. Von diesem weiteren 
Sinne des Wortes werden wir jetzt absehen miissen; heute w()llen wir von be
stimmten Zustanden sprechen, von seelischen Zustanden, deren Verschieden
heit man in einem der Optik entnommenen Vergleich in Helligkeitsgraden 
des BewuBtseins auszudriicken pflegt. 

Ich darf Sie in diesem Zmammenhange an die Ihnen allen gelaufige innere 
Erfahrung erinnern, daB wir das Kommen und Gehen von seelischen Vorgangen, 
von Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gedanken, Gefiihlen und Willensimpulsen, 
den Wechsel yon Stimmungen und damit bis zu einem ge.wissen Grade auch die 
Wandlungen unserer Personlichkeit selbst wahrr.ehmen, daB wii' unseren eigenen 
seelischen Erlebnissen gewissermaBen als Zuschamr gegeniiberstehen. Und nun 
wissen Sie, daB diese Beobachtung keineswegs immE! glEich deutlich und scharf 
ist, und daB auch im gesunden Seelenleben Zeiten vollster BewuBtseinshelligkeit 
und solche tiefer BewuBtseinstriibung durch Ubergange miteinander verbunden 
werden. Denken Sie an den Schlaf, an den Traum und an die Zustande, die dem 
Einschlafen nicht selten vorangehen, und stellen Sie demgegeniiber die Klarheit 
des Denkens und des Ich-BewuBtseins auf der Hohe des Tages, mitten in der 
geistigen Arbeit, so werden Sie weitere Beweise fiir diese Schwankungen der 
BewuBtseinshelligkeit nicht mehr verlangen. 

Wohl aber werden Sie fragen diirfen, wie weit sich diese Helligkeit im besten 
FaIle ausdehnt, welche Plache sie belichtet, oder wie groB der Inh a 1 t ist, den 
unser BewuBtsein auf einmal klar zu erfassen vermag. Die Antwort enthalt fUr 
das naive Verstandnis eine Uberraschung; wir verlegen haufig Dinge, die wir tat-

1) Wollen wir den Begriff BewuBtsein in diesem Sinne zu definieren versuchen, so konnen 
wir es mit Kulpe als die Summe aller der unmittelbaren Beobachtung gegebenen Tatsachen 
des Seelenlebens bezeichnen. Zu diesen wiirden nicht bloB die BewuBtseinsinhalte, wie Wahr. 
nehmungen, Vorstellungen, Gedanken und Gefiihle, sondel'll auch die Eigenschaften, Zustiinde 
und Beziehungen des BewuBtseins, also auch die Helligkeitsgrade, die Schwankungen der Auf
merksamkeit, gehoren. 
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siichlich nacheinander erleben, in die Zeiteinheit und iiberschatzen deshalb 
den Umfang unseres BewuBtseins; in Wirklichkeit ist er nicht ganz so groB. Genaue 
Selbstbeobachtung und experimentelle Priifung stimmen darin iiberein: gleich
zeitig werden immer nur wenige Gegenstiinde deutlich bewuBt. Aber auBer den 
klar erfaBten Inhalten enthalt das BewuBtsein beinahe immer noch andere Bestand
teile, die wenigu deutlich hervortreten, musikalisch ausgedriickt, die nicht domi
nieren, aber doch mitanklingen. Oder, um in dem hergebrachten - optischen -
Bilde zu bleiben, man darf zwischen dem Blickpunkte und dem Blickfelde 
des BewuBtseins unterscheiden. Was im Blickpunkte steht, wird klar und scharf 
erfaBt; von da nach den Randteilen des Gesichtsfeldes wird das Erleben immer 
undeutlicher und schattenhafter. Aber wie wir den Blickpunkt unseres korpel'
lichen Aug€s jederzeit neu einstellen und auf Dinge richten konnen, die vorher 
in der auBersten Umgrenzung des Blickfeldes g€legen waren, so vermag auch unsere 
"Aufmerksa mkeit" die Helligkeit zu andern, die sie den einzelnen Inhalten 
des BewuBtseins in jedem Augenblick zuwendet. Natiirlich steht jetzt im Blick
punkte meines BewuBtseins das Thema meines Vortrags, aber nichts wiirde mich 
hindern, an seine Stelle irgendeinen del' Gegenstande zu setzen, die wie die Zahl 
mtiner Zuhorer odel' die Gerausche der StraBe mil' jetzt auch bewuBt, aber doch 
in geringerem Grade bewuBt sind als die Gedanken, die ich Ihnen zu entwickeln 
versuche. Ja selbst die Gruppe von Empfindungen und Gedanken, die unser 
BewuBtsein normalerweise niemals ganz verlaBt, die des Ich-Komplexes, des 
SelbstbewuBtseins, zeigt gewisse Schwankungen des Grades; es gibt Augenblicke, 
in denen wir uns wirklich b€inahe selbst vergessen, und wiederum andere, in denen 
dieses Personlichkeitsgefiihl das gesamte BewuBtsein beherrscht. 

Sie werden aus del' HiiufUIlg von Bildern und Beispielen entnehmen, daB wir, 
wie fast immer in diesen Vorlesungen, von einem rein subjektiven Erlebnis sprechen, 
das sich in objektiver, allgemein giiltiger Form iiberhaupt nicht darstellen laBt. 
Abel' wir werden uns trotzdem verstehen; denn es geniigt, einmal auf diese wunder
bare Erscheinung fines Nebeneinander im BewuBtsein aufmerksam gemacht zu 
sein, um sie tagtaglich in sich selbst anzutreffen. Und wenn Sie solche Beobach
tungen machen, dann werden Sie auch das finden, daB die Rangordnung der gleich
zeitig bewuBten Inhalte eigentiimlichen Schwankungen unterliegt, Schwankungen, 
die gerade die verschiedenen Grade del' BewuBtseinshelligkeit ausmachen. Was 
unterscheidet denn den Traum yom klaren Denken am Tage, und was kennzeichnet 
besonders jene eigentiimlichen Zustande, in denen wir mit dem Einschlafen kampfen 
und die Rich tung unserer Gedanken ebensowenig zu bestimmen vermogen 
wie ihren Inh a It'} Die Rangordnung del' Vorstellungen hat aufgehOrt, jede scheint 
gleichviel Rechte zu besitzen, und so folgen sie einander ohne Regel und ohne 
Zusammenhang. Keine hebt sich ganz deutlich mehr aus dem Blickfelde heraus, 
und verschiedenartige Bestandteile miissen, weil sie gleichzeitig und mit gleicher 
Starke bewuBt werden, zu unsinnigen Bildungen verschmelzen. Das sind dann 
Gedanken, wie sie Georg Christoph Lichtenberg, der Gottinger"Professor 
del' Mathematik und Physik, beschreibt, Gedanken, die man kurz vor dem Ein
schlafen oder im leichten Fieber habe. "Mir ist", sagt er, "dann oft schon ein 
Mann wie eine Einmaleins-Tafel vorgekommen und die Ewigkeit wie ein Biicher
schrank. Er miiBte vortrefflich kiihlen, sagte ich, und meinte den Satz des Wider
spruchs, ich hatte ihn ganz eBbar vor mir gesehen." 

In diesen Zustanden werden auch Erinnerungen iiber die Schwelle des BewuBt
Heins gehoben, die das geordnete Denken in solchem Zusammenhange niemals 
zugelassen batte, und wiederum andere versinken, die ein notwendiges Glied 
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in der Kette der iibrigen gebildet hatten. Beinahe das Merkwiirdigste aber ist: 
aIles das nehmen wir hin ohne Erstaunen und ohne Abwehr, weil unser Urteil 
versagt und uns die Widerspriiche in UIiserem Denken nicht bemerken HU3t. Trotz
dem kann man nicht sagen, unsere Vorstellungstiitigkeit 1) sei immer schlechter 
im Traume als im Wachen. Von demselben feinen Beobachter, den ich gerade 
erwahnte, von Lich ten berg, stammt die Bemerkung: "Wenn uns von einer 
Gesellschaft von Leuten traumt, wie sehr in ihrem Charakter lassen wir sie nicht 
reden! Warum gelingt uns das nicht ebenso, wenn wir schreiben?" Aber dann 
wieder fiihren wir Verstorbene ein in unser Traumleben und glauben Unmogliches 
und wir begehen Handlungen, die wir bei Tage als unmoralisch verwerfen wiirden. 

1m iibrigen ist dEr Traum nur der iiuBerste Fall einer normalen BewuBt
seinstriibung; angedeu tet finden Sie iihnliche Anderungen des Denkens in 
Zustiinden ganz anderer Art, die zu den eigentlichen Triibungen des BewuBtseins 
zuniichst wenig Bezithungen zu besitzen scheinen. Auch in der Angst wie iiber
haupt in jedem lebhaften Affekt ist unser Denken verandert, unser Urteil gestort 
und unsere Auffassung erschwert. Nicht bloB im Schlaf sind starke Reize erforder
lich, urn eine Wahmehmung auszulosen, auch innerlich gespannte odf:'r heftig 
erregte Menschen iibersehen und iiberhOren sehr aufdringliche Ereignisse. 

Von eigentlich krankhaften Vorkomnmissen wollen wir dabei ganz absehen, 
und selbst auf die BewuBtseinstriibung, die etwas groBere Alkoholgaben bei den 
meisten Menschen zu bedingen pflegen, mag hier nur hingewiesen werden. Halten 
Sie nur fest, daB eine Erschwerung der Auffassung, eine ErhOhung der Reizschwelle 
fiir Empfindungen und eine eigentiimliche Veriinderung des Denkens und Urteilens 
die wesentlichsten Merkmale aller Zustande getriibten BewuBtseins sind, und 
legen Sie diesen MaBstab an, wenn wir nunmehr die Frage aufwerfen, ob man 
wirklich berechtigt ist, in dem MaBe, in dem es bis vor kurzem wenigstens geschehell 
ist, bei der Erorterung der Suggestionswirkungen auf die "Hypnose", den Schlaf
zustand, den Nachdruck zu legen. 

Von vomherein soIl zugegeben werden, daB die Suggestion eine Hypnose, 
einen Traumzustand, bewirken kann. Die Suggestion kann iiberhaupt alles 
bewirken, was physiologisch moglich ist. Notig ist nur, daB die Versuchsperson, 
an die Notwendigkeit dieser Wirkungen fest und unerschiitterlich glaubt, und 
diesen Glauben zu erzeugen, das ist die eigentliche und einzige Aufgabe des Hyp
notiseurs. So kommen die Bilder zustande, die Sie bei offentlichen oder privaten 
Vorfiihrungen wohl alle gesehen haben; der Hypnotiseur befiehlt und seine Opfer 
versinken in Schlaf, behalten jede Stellung bei, die er ihren Gliedem erteilt, 
fiihren Auftrage aus, welcher Art sie auch sind, oder liegen regungslos da, au&r
stande, auch nur den kleinen Finger zu bewegen. Und sie "traurnen" alles, was 
ihnen eingeredet wird, und sprechen mit Leuten, deren Anwesenheit der Hypnotiseur 
nur vorgibt; sie fiihlen Schmerzen an gesunden Gliedem und essen Speisen, die 
niemand -auBer ihnen sieht; was aber tatsachlich um sie vorgeht, das hOren sie nicht. 

Hangt das alles vom "Schlafzustand" ab, ist zu solchen Wirkungen eine 
"Hypnose" geboten? GewiB nicht! Alles, was im hypnotischen Schlaf geschieht, 
kann auch ohne Schlaf zustande kommen, dann niimlich, wenn unter den erteilten 
Befehlen der des Einschlafens fortbleibt. 

Diese Feststellung, auf die wir gleich ausfiihrlicher zu sprechen kommen, 

1) Soweit es sich dabei urn reines "Vorstellen" handelt, ist der Traum dem Wachen (nament
lieh optisch) zweifellos uberlegen. So beriehtet Moe bi us von sieh, daB er sich im wachen Zustand 
uberhaupt nichts sinnlich deutlieh vorzustellen vermoge, wiihrend er vollig deutliche Traum 
hUder erlebe. 
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sei vorweggenommen. Jetzt wollen wir noch einen AugenUick bei der Hypnose 1) 
selbst stehenbleiben. Wir sagten, daB sie vorkommt; was also ist ihr Wesen? 
Nun in der Tat ein Schlafzustand, ein Teilschlaf, eine teilweise Ausschaltung 
oder noch rich tiger eine Einengung des BewuBtseins auf bestimmte Vorstellungs
gruppen. Alles, was den Zweck der Hypnose storen konnte, wird durch den Befehl 
des Hypnotiseurs femgehalten und dad nicht wahrgenommen werden, deshalb 
wird es nicht erlebt; es solI nicht gedacht werden, deshalb wird es in der Tat 
nicht gedacht. So wird das BewuBtsein abgesperrt von der AuBenwelt, isoliert 
wie im wirklichen Schlaf, und so werden auch die Gegenvorstellungen, die 
kritischen Erwagungen beseitigt, die widerspruchsvollen Suggestionen hindemd 
im Wege stehen konnten. 

"Sie werden jetzt einschlafen und nichts mehr wahmehmen, auBer, was ich 
Ihnen sage, und Sie werden nur denken, was ich Ihnen befehle, und nur so fUhlen, 
wie ich es will." So kann man eine Hypnose einleiten und, wer seiner Sache sicher 
ist, bedad keiner anderen Hilfen, kann verzichten auf den ganzen Hokuspokus 
der begleitenden MaBnahmen, !nit denen offentlich auftretende Hypnotiseure 
auf ihre Zuschauer zu wirken versuchen. W 0 eine Hypnose erreicht wird, wird 
sie erreicht durch den Glauben der Versuchsperson an die zwingende Gewalt 
der Befehle, die ihr gegeben werden; diese Suggestibilitat selbst aber hangt von 
den beteiligten Personlichkeiten und von nichts anderem abo Halt der leidende 
Teil die auBeren Knnstgriffe fUr wirksam, die der handelnde benutzt - nun gut, 
so zwingt ihn gerade dieser Glaube zum Gehorsam; fur den Edolg ist das gleich. 
Etwas kommt freilich hinzu: bestimmte kleine Handgriffe sind noch auf anderem, 
direkterem Wege geeignet, die Hypr.ose vorzubereiten, das BewuBtsein zu befreien 
von allen storenden AuBenreizungen sowohl wie von widerstrebenden Gedanken 
und Vorstellungen. Jede Mutter weiB, daB ihr aufgeregtes Kind leichter einschlaft, 
wenn man ihm die Hand auf die Stime legt oder es leise streichelt. Die Romer 
lie Ben in ihren Badem Wassertropfen in regelmaBigen Abstanden auf kupfeme 
Becken fallen, urn sich durch die Eintonigkeit dieser Reize einzuschlafem. Bekannt
lich gibt es zahlreiche Mittel von ahnlicher Wirkung - ich dad Sie vielleicht 
noch an den Rat erinnem, den Kant fur das Einschlafen gegeben hat. Er meinte, 
man solIte sich auf irgendeine gleichgiiltige VorstelIung, wie auf die eines Vierecks 
Z. B., einstellen und sie festzuhalten suchen - das ist im Grunde nichts anderes, 
als es das Achten auf rhyth!nisch sich wiederholende Reize auch ist, eine bewuBt 
herbeigefuhrte Einengung des BewuBtseins und die Ausschaltung aller Vorgange, 
die durch ihren Gefi.lhlswert geeignet waren, uns wach zu halten. 

So ist der Zweck aller dieser Mittel: den Inhalt des BewuBtseins bis auf einen 
Rest zu verkleinem, nicht viel groBer als der, der auch im Schlaf gewohnlich 
noch wach bleibt. Denn das ist fUr das Verstandnis der hypnotischen Erschei
nungen und aller BewuBtseinstrubungen uberhaupt grundsatzlich wichtig: daB 
das BewuBtsein auch im tiefen normalen Schlaf gewohnlich nicht ganz erlischt, 
daB, wenn Sie wollen, auch hier nur ein Teilschlaf vorliegt, der zwar die meisten 
Gebiete des seelischen Lebens !nit einbezieht, aber einige doch frei laBt. Wir alIe 
lemen schon in fruher Kindheit, unsere Blasenreflexe im Schlaf zu beherrschen, 
den Drang zum Urinieren zu unterdrucken oder aber den Schlaf zu unterbr€chen, 
wenn dieses Unterdrucken nicht mehr moglich ist. Kleine Kinder mussen durch 
mechanische Vorrichtungen daran verhindert werden, aus dem Bette zu fallen, 

1) Das Folgende lehnt sich zum Teil an die Darstellung von Hilger (Hypnose und 
Suggestion) an. 
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der Erwachsene regeltseine Lage auch dann noch zw€ckmaBig, wenn er im tiden, 
traumlosen Schlaf AuBenreize langst nicht mehr wahrnimmt. Aber hier kOnnte 
man immer noch von automatischen Einrichtungen sprechen. Nun denken Sie 
aber an die Mutter, die beim leisesten Wimmern ihres Kindes sofort wach sind, 
wahrend sie viel starkere Geriiusche im Hause iiberhoren, oder an die Bahnbeamten, 
die bei bestimmten Signalen erwachen, ohne durch voruberrollende Zuge gesttirt 
zu werden. Forel hat in seiner Irrenanstalt gelegentlich Warterinnen hypnotisiert 
und ihnen befohlen, auf der unruhigsten Abteilung fest zu schlafen, aber auf
zuwachen, wenn eine bestimmte Patientin sich meldete. Das war eine Hypnose; 
aber auch ich bin als Assistent jahrelang dann aufgewacht, wenn eine bestimmte 
Tiir, die weitab von meinem Zimmer lag, geoffnet wurde, weil ich dann wuBte, 
nun kommt der Pfleger, um mich auf die Abteilung zu holen. Alle anderen Gerausche 
haben mich weiterschlafen lassen. Haufig haben Arzte von nachtlichen Anord
nungen berichtet, die sie am folgenden Tage als die ihrigen nicht anerkennen 
wollten, weil ihnen jede Erinnerun g fehlte. Sie mussen "wach" gewesen sein; 
denn die Anordnungen waren richtig; aber doch nicht so wach wie gewohnlich 
am Tage. Wieder ein "Teilschlaf" also. So gibt es bekanntlich auch einen Schlaf 
im Gehen, und Fritjof Nansen berichtet nur einen extremen Fall, wenn ervon 
sich und seinen Begleitern erzahlt, sie seien st'undenlang schlafend weitermarschiert. 
Dnd schlieBlich erweckt vielleicht auch die Mitteilung von Forel bei dem einen 
oder anderen von Ihnen sogar personliche Erinnerungen, daB er namlich als 
Student in langweiligen Vorlesungen eingeschlafen sei, aber doch nach wie vor 
mitgeschrieben habe. 

Das alles sind Dinge, die sich von den auffalligsten Erscheinungen der Hypnose 
grundsatzlich nicht unterscheiden, Erfahrungen, die uns beweisen, daB unser Schlaf 
nichts Absolutes, sondern etwas Relatives ist, und die uns verstandlich machen, 
daB die Auswahl der vom Einschlafen betroffenen und der nicht betroffenen Teile 
des seelischen Lebens auch durch Suggestionen getroffen werden kann. AuBer
halb der Hypnose kommen die Bedingungen fiir einen solchen Teilschlaf, wie Ihnen 
die gegebenen Beispiele schon zeigen, am haufigsten durch die Gewohnung 
zustande; aber im Grunde ist diese Gewohnung bei einer Mutter, die auf ihr Kind 
achtet, oder bei dem MUller, der aufwacht, wenn seine Miihle stillsteht, doch auch 
eine Suggestion, und wer daran noch zweifeln sonte, dem wird es klar werden, 
wenn er sieht, wie man nervos empfindliche Menschen durch suggestive Ein
fliisse von sttirenden Gerauschen befreien kann, die sie vorher bemerkten und 
nach der Behandlung uberhOten. 

So kommen wir zu dem Ergebnis, auf das ich Sie hinfiihren wollte: die 
Hypnose ist nichts grundsatzlich Neues, sie ist ein Teilschlaf, der in ahnlichen 
Formen auch sonst vorkommt, und was wichtiger ist, sie ist nicht das Wesent
liche, sondsrn ein Beiwerk, das den Laien auffallig in die Augen springt, das 
man aber fortlassen kann, ohne den Kern der Erscheinung, die Suggestibilitat, 
zu beruhren. Oder anders ausgedriickt: -die Hypnose ist Wirkung, nicht Ursache. 
Hypnotisierte Menschen schlafen, weil ihnen der Schlaf anbefohlen wird; lassen 
Sie diese eine Suggestion fort, so wird das auBere Bild verandert, das Wesen der 
Sache, die Herrschaft des Hypnotiseurs wird dadurch nicht beriihrt. Und so 
ist die wichtigste Frage die: wie es iiberhaupt moglich ist, einem Menschen Sug
gestionen zu erteilen, seinen Geist zu vergewaltigen, daB er ungereimte Dinge walu
nehmen, denken und tun muB, nur weil es ein anderer befiehlt. Wie so haufig 
werden wir bei der Erklarung dieser Erscheinung nicht von den Fallen ausgehen 
diirfen, die vom durchschnittlichen seelischen Verhalten sehr weit abrucken. 

Bumke, Psychologlsohe Vorlesungen. 2. Aafl. 10 
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Die Briicke fiir das Verstandnis auch solcher Beobachtungen wird erst durch 
Erfahrungen geliefert, die wir tagtaglich machen konnen, und auf die wir nur 
erst einmal in diesem Zusammenhange hingewiesen werden miissen. Wir sind 
aIle suggestibel und aIle viel mehr, als wir es zu glauben geneigt sind. Man konnte 
nicht Arzt sein, wenn man nicht suggestiv zu wirken vermochte, und nur wenige 
wiirden das lernen, wenn uns die menschliche Natur darin nicht weit entgegen
kame. Warum gahnen wir, wenn wir den gleichen Reflex bei andern beobachten, 
und warum geht ein allgemeines Husten durch jeden Konzertsaal, sobald nur 
einer zu rauspern begonnen hat? Es giebt noch viele Dinge dieser Art; manchen 
Menschen lauft der Speichel im Munde zusammen, wenn sie eine ihnen genehme 
Speise sehen oder auch nur an sie denken, und selbst die Tiere verhalten sich 
darin nicht anders. Die Physiologie benutzt nach Pawlows Vorgang diesen 
Reflex zielbewuBt, urn die Arbeit der Speicheldriisen kennen zu lernen, und 
sie hat dabei in Erfahrung gebracht, daB diese Driisen und ebenso die des 
Magens ihre Tatigkeit sogar der Art der bloB gesehenen Speise anpassen und 
ihre Erzeugnisse in einer fiir die Verdauung dieser Speisen geeigneten, wech
selnden Zusammensetzung absondern. DaB das Erbrechen von seelischen Vor
gangen und von der Beeinflussung durch andere abhangt, lehren die Folgeerschei
nungen des Ekels und die Seekrankheit, die die mEisten Personen nicht befallen 
wiirde, wenn nicht einige veranlagte Leute den Anfang machten. Ebenso bekannt 
ist der EinfluB des Seelischen auf die geschlechtlichen Vorgange. Beim Mann 
entspTIngt die psychische Impotenz lediglich der Idee ihres Vorhandenseins; 
aber auch auf die weibliche Menstruation wirken nicht bloB seelische Ursachen 
iiberhaupt, auch suggestiven Einfliissen ist sie zuganglich. Sie tritt oft auBer 
der Zeit an Tagen ein, an denen sie besonders unerwiinscht ist, und sie kann um
gekehrt durch arztliche Suggestionen hervorgerufen, unterbrochen oder hinaus
geschoben werden. Ahnlich ist es mit der Milchabsonderung, die bekanntlich nach 
seelischen Aufregungen leicht versiegt und die auBerdem wenigstens im Beginn 
des Wochenbettes durch Erwartungsvorstellungen ebensowohl gehemmt wie 
befordert wird. Dnd wollen Sie schlieBlich noch ein ganz triviales Beispiel haben, 
so denken sie an die Defakation, die bei nervos einigermaBen empfindlichen Per
sonen von allen moglichen seelischen Einfliissen abhangt, die sich schlieBlich 
fast aIle als Autosuggestionen erkennen lassen. Die Verstopfung, die sich bei 
vielen Menschen in den ersten Tagen jeder Reise einstellt, beweist auf negativem 
Wege die Suggestivwirkung einer bestimmten Umgebung, die hier wieder durch 
Gewohnung herbeigefiihrt wird. Genau so sind die Falle zu beurteilen, in denen 
der ganze Reflexvorgang erst nach dem Anziinden einer Zigarette ablauft, und 
sie bilden den Dbergang zu den ausgesprochen pathologischen Zustanden, in denen 
mit oder ohne Hilfe an sich unwirksamer Arzneien immer erneute arztliche Sug
gestionen zur Erzielung des gleichen Erfolges erforderlich sind 1). 

Was an diesen Dingen am auffalligsten aussieht, das ist die seelische Beeir.
flussung von Vorgangen, die doch unbewuBt abzulaufen scheinen. Die Beispiele, 
die ich bisher gegeben habe, betreffen aIle Leistungen, mit denen sich unser BewuBt
sein normalerweise iiberhaupt nicht befaBt, und die wir deshalb als Reflexe 
bezeichnen. Dnd doch kann das BewuBtsein in diesen Mechanismus eingreifen, 
nicht im Sinne einer Willkiirhandlung, sondern auf einem viel wunderbareren 

1) Ein drastisches Beispiel diesel' Art pflegte del' verstorbene Psychia ter Hit zi g zu berichten, 
der eine Dame seiner Klientel durch allmorgendliche Psychotherapie schliel3lich so von sich 
abhiingig gemacht batte, daB er ihr vor einer Urlaubsreise seine Photographie iibel'lassen mu/3te, 
die ihn nun bei dieser Prozedur vertrat. 
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Wege, dem del' Suggestion. Was wir sonst iiber suggestive Wirkullgell wissen, 
liegt unserem Verstandnis naher; daB Empfindullgen und motorische Leistungen 
bestimmten Erwartungsvorstellungen untertan sind, beobachten wir taglich, 
und es wird wenig Menschen geben, die nicht gelegentlich, und sei es im Scherze, 
auch Suggestionen in diesel' Richtung an andere erteilen. Jeder Arzt weiB, daB 
man bei allen Patienten - nicht etwa bloB bei nervosen! - mit del' Frage nach 
dem Vorhandenstin von bis dahin nicht geau£erten Beschwerden Yorsichtig sein 
muB. Die Beschwerden werden sonst nachgeliefert; sie treten im Gefolge del' 
Frage erst auf. Achten Sie bei sich selbst darauf, wie sich in Zustanden del' Dber
arbeitung oder nach irgendeiner Infektionskrankheit Ihr subjektives Befinden 
vel's chle chtert, wenn ein Bekannter Sie teilnahmsvoll iiber Ihr krankliches Aus
sehen vergewissert. Abel' del' hypochondrischen Stimmung, die in solchen Fallen 
in del' Rekonvaleszenz gegeben ist, bedarf es nicht einmal; unsere Wahrneh
mungen unterliegell Suggestionen auch sonst. So "iibersehen" wir z. B. tagtag
lich Netzhautbilder, die sich tatsachlich in unserem Auge abbilden. Bei bestimmten 
Blickrichtungen miiBten - nach Lage del' physiologischen Verhaltnisse - Doppel
bildu auftreten, die jedoch unterdriickt werden; und daB wir einen blinden Fleck 
im Auge besitzen, demzufolge wir eigentlich standig eine dunkle Stelle im Gesichts
felde haben miiBten, lii£t sich erst bei ganz bestimmter Versuchsanordnung zeigen. 
Normalerweise sehen wir das aUes nicht, weil unsere Aufmerksamkeit diesen 
Dingen nicht zugewand t wird. Auf ganz ahnliche Weise kommen abel' auch posi tive 
Wahrnehmungstauschungen zustande. Charakteristisch in diesel' Hinsicht ist 
z. B. del' Versuch des Professors Slosson, den auch Hilger zitiert: "lch hatte 
eine Flasche zurechtgemacht, welche mit reinem destillierten Wasser gefiillt, 
sorgsam in Watte gewickelt und in eine Biichse gestellt war. Nachdem ich einige 
andere Experimente vorausgeschickt hatte, erklarte ich, daB ich nunmehr durch 
ein Experiment die Geschwindigkeit festzustellen beabsichtige, mit welcher 
ein Geruch sich in del' Luft verbreite. lch bat meine Zuhorer, sobald jemand 
den Geruch wahrnehme, moge er seine Hand erheben. lch nahm dann die Flasche 
aus der Biichse und goB von dem Inhalte auf Watte, welche auf dem an einer Front
wand des Zuhorerraumes befindlichen Experimentiertisch lag, wobei ich die J!'lasche 
moglichst weit von mil' abhielt und den Kopf moglichst zur Seite beugte. Zugleich 
setzte ich eine Kontrolluhr in Gang - wobei ich auBerte, daB hoffentlich keinem 
meiner geehrten Zuhorer del' ganz eigenartig-strenge Geruch unangenehm sein 
mochte. Innerhalb 15 Sekunden hatte die Mehrzahl del' in del' ersten Reihe 
Sitzenden ihre Hande erhoben und innerhalb 40 Sekunden hatte del' "Geruch" 
sich bis zu del' entgegengesetzten Wand des Zuhorerraumes verbreitet. Ungefahr 
Dreiviertel del' Zuhorer hatten das Zeichen gegeben, wobei del' "Geruch" wie eine 
Art Welle sich iiber den Zuhorerraum verbreitete. Es wiirden wahrscheinlich 
noch mehr Zuhorer die Suggestionswirkung bei sich gespiirt haben, abel' nach 
Verlauf einer Minute muBte ich mit dem Versuch aufhOren, da einige in del' ersten 
Reihe Sitzendedeutliche Zeichen von Unbehagen erkennen lie Ben und Anstalten 
machten, den Raum zu verlassen." 

Ahnlich, nur etwas exakter ist del' Versuch von Binet und Henri 1): "Eine 
Serie Flaschen wurde VOl' den Priifling gestellt mit del' Bemerkung, daB die in 
den Flaschen befindlichen Wattebausche lauter verschiedene Geriiche, diese aber 
in minimalen Dosen enthielten. Die Geriiche seien die folgenden: Rose, Vanille, 
Tabak usw.; der Priifling solIe versuchen, ob er eirie so feine Geruchsempfindlich-

1) Zitiert nach Stern. 

10· 
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keit habe, daB er jene Parfums herauserkenne. In Wirklichkeit enthielt eine 
einzige Flasche einen schwachen Geruch, und zwar von VaniIle, die andern waren 
absolut geruchlos. Von 8 gepriiften 18-20jahrigen Schwern blieb nur einer vollig 
unbeeinfluBt durch die Suggestion, er erkannte einmal Vanille und siebenmal 
nicht. Die Halfte der Priiflinge verfiel der Tauschung bei 2, die iibrigen bei 
3 und 4 Flaschen." 

DaB solche Suggestionen auch auf optischem Gebiete wirksam sein Mnnen, 
zcigt der Versuch von Seashore 1): "Am Ende eines langen, vollkommen dunklen 
Korridors befand sich eine ganz matte, suspendierte Perle. Der zu Priifende 
hatte nun vom anderen Ende des Korridors aus langsam vorwarts zu schreiten, 
bis er den schwachen Schimmer der Perle eben wahrnehmen konnte. Der Versuch 
wurde 20mal wiederholt, doch beim 11-.,16-.,18.- und 20 mal war die Perle 
entfernt, also in Wirklichkeit nichts zu sehen. Ungefahr zwei Drittel der Gepriiften 
unterlagen der Halluzination; sie wuBten, wann, wo, wie die Perle zu erblicken 
war, und dies geniigte, urn das Vorstellungsbild in das wirkliche Gesichtsfeld 
zu projizieren." 

Glaubwiirdig ist auch die Anekdote, die von Pasteur erzahlt wird, der eine 
Gruppe von Freunden zu einem Mahle einlud und ihnen dabei er6ffnete, aIle Speisen 
seien aus Alligatorenfleisch zubereitet worden. Die Behauptung war falsch, aber 
sie hatte die Wirkung, daB die Mehrzahl der Gaste schon bei der Suppe den L6ffel 
niederlegte und meinte, Alligatorenfleisch sei doch nicht gerade das, was 
sie besonders gern aBe. Sodann kennen Sie aIle die verbliiffenden Leistungen 
der Fakire, uber die indische Reisende so viel berichten, und die ohne die Annahme 
iibermenschlicher Fahigkeiten nicht leicht zu erklaren schienen. Wir wissen heute, 
daB diese IJeistungen zum guten Teile iiberhaupt nicht vollbracht werden, sondern 
nur in der Idee der suggestiv beeinfluBten Zuschauer bestehen. Man hat photo
graphische Apparate in solche Situationen eingeschmuggelt und so objektive 
Beobachtungen iiber frei in der Luft schwebende oder an einem in die Hohe gewor
fenen Seil hiingende Gaukler z. B. angestellt. Da fanden sich Stiitzgerate auf der 
Platte, die den Zuschauern wegsuggeriert waren, oder aber die Fakire blieben 
im Bilde am Boden; sie hatten sich begniigt, ihrem Publikum diese Kunststiicke 
durch die Suggestion vorzuzaubern. VieIleicht kennt der eine oder andere von 
Ihnen den Roman "Kim" von Kipling, der uns zum Teil auch in diese Zauber
welt einfiihrt; er wird sich an die Probe erinnern, die ein Magier dem HeIden 
auferlegt: eine Alabastervase wird angeblich zerschlagen und wieder zusammen
gesetzt, und Kim beweist seine geistige Selbstandigkeit dadurch, daB er beides 
nicht sieht, der Suggestion also widersteht. 

Soviel uber die Suggestibilitat derWahrnehmungen. DaBunsere motorischen 
Leistungen von Suggestionen abhangen k6nnen, das wissen Sie aIle oder Sie 
kennen doch wenigstens Erfahrungen, die das beweisen. Vielleicht fiihren Sie 
einmal einen Versuch aus, den der Englander Bacon und spater der Franzose 
Chevreux ausgefiihrt haben, und der einen spezifischen und doch unwillkiir
lichen EinfluB bestimmter Vorstellungen auf die Tatigkeit unserer Muskeln auf 
das beste erlautert. "Man legt eine Taschenuhr mit dem Zifferblatt nach oben 
gerade vor sich auf den Tisch. Zu beiden Seiten der Uhr setzt man die Ellenbogen 
auf die Tischplatte auf, in derselben Entfernung zueinander, wie man es zu tun 
pflegt, wenn man seinen Kopf auf beide Hande stiitzen will. Man nimmt aber 

1) Zitiert nach Jaspers, Zeitschr. f. d. gesamte Neurol. u. Psychiatrie Rd. 4, Heft 4. 
Referate. 
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zwischen seine Hande nieht den Kopf, sondern vereinigt die Fingerspitzen beider 
Hande in freier Luft vor dem Kopfe gerade senkrecht iiber der auf der Tischplatte 
liegenden Uhr und nimmt zwischen die Fingerspitzen (etwa der Zeigefinger) das 
eine Ende Eines diinnen Seidenfadens, den man so lang wahlt (etwa 30 em), 
daB ein Knopf oder ein goldener Ehering, den man an das freie andere Ende anbindet, 
gerade iiber dem Zifferblatte schwebt, ohne es zu beriihren. 

Wahrend man nun den zunachst stillestehenden Ring beobachtet, gebe man 
sich dem Gedanken hin: jetzt wird der Ring in der geraden Linie zwischen der 
Ziffer XII und der Ziffer VI hin - \llld herpendeln, und verfolge dann diesen Gedanken 
eine Zeitlang. Man b€Obaehtet dann die wunderbare Tatsache, daB der hangende 
Ring tatsachlich anfangt, und zwar erst allmahlich, dann immer deutlicher \llld 
entschiedener in der gedachten Richtung sich zu bewegen. Gibt man sich statt 
dessen dem Gedanken hin (nachdem man vorher vielleicht den Ring zum Stehen 
gebracht hat): jetzt pendelt er zwischen der Ziffer IX und der Ziffer III, so merken 
wir bald· eine Beweg\lllg des Pendels in diesem Sinne, und geben wir uns dem 
Gedanken hin: jetzt wird er im Kreise in der Richtung des Zeigers der Uhr pendE In, 
so tut er das tatsachlich". 

Siesehen, der blo.6e Gedanke, daB eine Beweg\lllg eintreten konnte, vermag 
ohne Mitwirkung des Willens unsere Bewegllllgen zu leiten, die entsprechende 
Tatigkeit unserer Muskeln auszulosen. Ein anderes Beispiel fiir dieselbe Eclah
rung ist das Tischriicken, denn auch hier entspringt aus der Erwartung, daB der 
Tisch in Bewegung geraten konnte, bei jeder beteiligten Person eine bestimmte 
Bewegun g, und aIle diese ungewollten Handbewegungen summieren sich, bis 
der Tisch wirklich zu wandern beginnt. 

Ahnliche Erschein\lllgen haben Sie aIle selbst erlebt. Als Sie anfingen, Rad 
zu fahren, da steuerten Sie mit groBter Sicherheit gerade auf den Wagen, auf 
den Stein, auf den StraBengraben los, den zu vermeiden Sie dringend Veranlass\lllg 
hatten. Und wenn Sie beim Vorspielen eines Ihnen sonst gelaufigen Klavier
stiickes Fehler begingen, oder sich beim Vortrag eines Gedichtes wahrend einer 
Schulfeier gerade an dEr Stelle versprachen, auf die Sie besonders achtgeben 
wollten, so handelten Sie wiederum im Sinne einer solchen Erwart\lllgsvorstel
lung, die ihre KorperbewEg\lllgen nur scheinbar in paradoxer Weise leitete. Kost
bares Geschirr wird leichtEI zerschlagen als weniger wertvolles, weil die Mahnung, 
vorsichtig zu sein, die Vorstellung des Falleniassens iiberwertig macht. Freilich 
kommt noch etwas anderes hinzu, das ist dEI ungiinstige EinfluB, den die Auf
merksamkeit auf den Ablauf solcher BEw€gungen ausiibt, die gewohnlich ohne 
schade Kontrolle des BewuBtseins, automatisch ablaufen. (Pic k.) Achten Sie 
doch einmal darauf, wie eigentiimlich die Nachziigler, die den lIorsaal erst wahrend 
meines Vortrags betreten und nun durch den ganzen Saal bis zu den letzten 
Banken in die Hohe steigen miissen, wie eigentiimlich ungeschickt die gehen, 
wie linkisch sie sich bewegen, wie viel sie umwerfen, wie oft sie stolpern. Sie Mnnen 
die gleiche ErschEinung in jedem Konzertsaal beobachten, und wir sprechen 
dann wohl von der Wirkung der Verlegenheit. Das ist auch richtig, aber wie 
kommt diese Wirk\lllg zustande? Doch nur dadurch, daB wir in die Tatigkeit 
unserer Muskeln wiIlkiirlich einzugreifen versuchen, daB wir unsere Unbefangel> 
heit verlieren, und nun einen Vorgang storen, der spielend arbeitet, so lange wir 
ihn nicht beachten. Das gilt fiir aIle automatis'chen Akte, fiir die ich Ihnen ja 
Beispiele genug angefiihrt habe, und gilt ebenso fiir manche Reflexe, von denen 
vorhin in etwas anderem Zusammenhange die Rede war. Wenn manche Menschen 
in ungewohnter Umgebung nicht defii.zieren, in einem offentlichen Abtritt nicht 
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urinieren odeI' in andere I' Gegenwart nicht schlucken konnen, so liegt das zumeist 
an del' Hemmung, die diese Reflexe durch die ihnen zugewandte Aufmerksamkeit 
erfahren. 

Und nun das Gegenstiick. Eine alte Legende berichtet von del' Sicherheit 
del' Nachtwandler, die man nicht anrufen diide, ohne sie zu gefahrden. Es ist 
etwas Wahres an diesel' Geschichte und das gehort auch hierher: in diesen Traum
zustanden fehlt die Befiirchtung zu fallen, und dadurch wird die Gefahr des Fallens 
verringed. Wir aIle konnen, ohne fehlzutreten, auf einem am Boden liegenden 
Balken entlang gehen; iiberbriickt abel' derselbe Balken, etwa innerhalb eines 
Geriistes, einen freien Raum mehrere Meter iiber dem Boden, dann fiirchten 
wir einen Fehltritt, und weil v,ir ihn ffuchten, begehen wir ihn. 

Und weiter. Sie kennen die Schlaftanzerin Madeleine, die im hypnotischen 
Dammerzustand iiber kiinstlerische Fahigkeiten vediigt, die ihr im normalen 
Wachzustand nicht eigen sind. Warum wohl? Weil in diesen Zustanden traum
hafter Benommenheit die Hemmungen, die Gegenvorstellungen, die Angst, die 
Riicksicht auf das Publikum, ausgesehaltet sind, weil die Madeleine, wie wir 
in ahnlichen Fallen zu sagen pflegen, sieh selbst vergiBt und deshalb eine Begabung 
entfalten kann, die sonst verborgen bleiben milBte. Del' noch unedahrene Redner, 
del' in del' Befiirchtung, stecken zu bleiben oder sieh zu versprechen, ein Glas 
Wein trinkt, tIDd del' Schauspieler, del' Violinspieler, die ihr Lampenfieber mit 
demselben Mittel bekampfen, tun ja das gleiche; sie schalten ihre innere Angst 
und damit die Befiirchtung aus ihrem BewuBtsein aus, daB sie entgleisen kOnnten, 
und deshalb entgleisen sie nicht. 

Also, um es noeh einmal zusammenzufassen: Wahrneh mungen, Be
wegungen und Reflexvorgange sind suggesti bel, und, um die Reihe voll 
zu machen, Gefiihle und Stimmungen verhalten sich darin nicht andel's. 
Gerade darum greift das Leben eines Menschen viel tiefer in das des anderen ein, 
als unser naives BewuBtsein es sich traumen laBt. Wir iibel'llehmen leicht Ver
stimmungen von andel'll und wissen oft nicht einmal den Grund. Ja ganze Tem
peramente konnen bei engel' hauslicher Gemeinschaft von einem Teil auf den andel'll 
abfarben, wenn sich solche Suggestionen durch lange Jahre hindurch tagtaglich 
el'lleuel'll. Und es ist nicht wunderbar, daB es so ist; denn wenn wir allen Erschei
nungen, die wir bisher kennen gelel'llt haben, auf den Grund gehen, so finden wir 
in letzter Linie iiberall und immer - Gefiih Ie, die suggeriert werden. Wir sahel', 
das Wesen del' Suggestibilitat ist del' Glaube, del' die Kritik iiberrumpelt und aus
schaltet. Del' Glaube abel' - das wissen Sie aus del' letzten Vorlesung - wurzelt 
im Gemiitsleben, griindet sich auf intellektuelle Gefiihle, die starker sind als 
logische Griinde. 

So werden wir auch eine Edahrung leichter verstehen, die wir tagtaglich 
machen und die wir.ohne Kenntnis del' Gefiihlspsychologie schlechterdings nie
mals zu begreifen vermochten. Wer gewinnt denn EinfluB, wer wirkt auf weite 
Meise, welche Arzte sind es, die bei nervosen Patienten Erfolg haben? Keines
wegs immer iiberragen sie andere durch intellektuelle odeI' moralische Eigenschaften, 
abel' immer besitzen sie ein geheimnisvolles Etwas, das wir mit unserem Verstande 
nicht begreifen, wohl abel' mit unserem Gefiihl als Wirkung spfuen. 

Natiirlich ist auch die Empfanglichkeit ffu solche Einfliisse verschieden; 
wir sind aIle etwas suggestibel, abel' nicht alle auf allen Gebieten und erst recht 
nicht aIle im gleichen Grade; eine flieBende Reihe von trbergangen fiihrt von den 
ganz selbstandigen Naturen, die kaum je von andel'll beeinfluBt werden, bis zu 
denen heriiber, die wir wegen ihrer erhOhten Suggestibilitat hysteriseh nennen. 
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Hysterische Symptome entspringen stets der Erwartung, in bestimmter Beziehung 
erkranken zu mUssen, und korperliche Krankheitszeichen sind bei Patienten 
dieser Art immer nur da moglich, wo somatische Vorgange vom BewuBtsein 
abhangen. Urn ein Beispiel zu nehmen, das an der Grenze der Gesundheit steht, 
so kennen Sie ja die jungen I.Jeute, die aus Errotungsfurcht tatsachlich immer 
erroten, wenn sie sich fremden Menschen gegeniibersehen. Genau so aber bekommen 
andere AufstoBen oder lassen sogar Blahungen abgehen, sobald sie diese pein
lichen Vorkommnisse befiirchten. Diese FaIle liegen schon rein im Gebiete der 
Hysterie und unterscheiden sich von denen nicht mehr, in denen Kranke blind 
oder taub, gelahmt oder gefiihllos werden, weil sie aus irgendeiner Veranlassung 
wiinschen oder befiirehten, daB eine dieser Storungen bei ihnen auftreten rnoge. 
Beachten Sie wohl, es muB nicht der Wunsch sein, auch die Befiirchtung geniigt; 
das Entscheidende ist nur die Erwartung. GewiB, es gibt hysterische Menschen, 
die krank sein wollen, urn Eindruck zu machen oder Vorteile zu erreichen -
wir haben das ja im Kriege bei Tausenden von Soldaten gesehen - aber ihnen 
stehen andere gegeniiber, die alles an ihre Genesung setzen und die doeh krank 
bleiben, nur weil Wunsch und Befiirchtung ihre Aufmerksamkeit standig auf 
die Krankheit riehten. Nieht der Wille zur Krankheit, sondern die Erwartung 
des Krankseinmiissens bestimmt bei ihnen das Bild. 

1m iibrigen beschrankt sich die gesteigerte Suggestibilitat nervoser Patienten 
durchaus nieht auf das eigentlich hysterisehe Gebiet. Sie aIle werden hypo
chondrische Naturen in ihrem Bekanntenkreise haben und gelegentlich Menschen 
beobaehten, die standig neue Krankheitszeichen an sich entdecken, da ihre angst
liche Gemiitsverfassung sie immer wieder danach suchen laBt. "Virtuosen des 
Tastsinnes" hat man sie genannt, weil sie schlieBlich die allerfeinsten Vorgange 
in ihrem Korper beobachten, die sich bei uns auch abspielen und die uns dennoch 
entgehen. 

AIle diese Krankheiten spielen eine sehr groBe praktische Rolle. Wie im 
Kriege ganze Lazarette mit hysterischen Soldaten gefiillt waren, so erkranken 
im Frieden jahraus jahrein Tausende von Arbeitern an Unfallsneurosen. Sie werden 
und pleiben arbeitsunfahig, nur weil es ein Unfallgesetz gibt. Vor diesem Gesetz 
haben diese Krankheiten gefehlt, weil der erziehliche Faktor der Not und der 
Zwang zur Arbeit jedeD. Verletzten von seinen sUbjektiven Beschwerden abgelenkt 
haben. Genau das Umgekehrte ist he ute der Fall; an die Stelle der Not ist die 
Sucht naeh der Rente getreten, und wer sich friiher urn seine Arbeitsunfahigkeit 
gesorgt hat, sorgt sich heute um den moglichen Verlust dieser Rente; das Ergebnis 
ist auch, wo boser Wille nicht vorliegt, eine hypochondrische Neigung, auf den 
eigenen Korper, auf jede kleinste MiBempfindung zu achten. So miissen denn 
diese MiBempfindungen von Tag zu Tag zunehmen, genau so, wie sie friiher bei 
der Arbeit, beim Kampf urns tagliche Brot unterdriiekt worden sind. 

Zu alledem kommt noch eines: wieder eine Suggestivwirkung, aber eine, 
die von der Masse ausgeht. "Schon viele sind verungliickt und haben eine Rente 
erstritten, warum sollst du keine habert!" Die Berufung auf andere starkt jede 
Uberzeugung, und das BewuBtsein, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ersetzt viele 
sachliche Griinde. Das ist die letzte Ursache der eigentiimlichen Erscheinungen. 
die man unter dem Namen der "Massenpsychologie" zu erortern pflegt. 

Die Romer hatten ein Sprichwort: Senator homo bonus, senatus mala bestia. 
Es gibt kein Wort, das wahrer ist. Sehen Sie unsere Volksvertretungen an und 
bedenken Sie, daB sie sieh aus Mannern in gereiften Jahren und aus Personen 
von irgendwelchem Verdienst zusammensetzen. Kaum einer von ihnen wiirde im 
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gewohnlichen Leben, in seinem Beruf etwa, zu Entschliissen, zu Handlungen und 
zu GefUhlausbruchen fahig sein, an denen er als Glied seiner Partei recht haufig 
teilnimmt 1). Auch in kleineren K6rperschaften laBt sich eine Verminderung 
des personlichen VerantwortlichkeitsgefUhls unschwer beobachten, und schon in 
ihnen pflegt deshalb die Weisheit der ge£aBten Beschlusse im umgekehrten Ver
haltnis zur Zahl der an ihnen beteiligten Menschen zu stehen; in groBen aber tritt 
zu diesem VerlaB auf die andern noch die Suggestivwirkung, die von der Masse 
amgeht, hinzu. Die Masse imponiert, und auch das kleinste Kornchen in ihr 
impolliert sich selbst; Meillungell, die tausellde teilell, braucht der einzelne nicht 
erst zu prufen, und Gefahren, in die sich ganze Scharen stfuzen, konnen einen 
llicht schrecken. So kommen gewaltige Wirkungen zustande, nicht immer bloB 
schlechte, aber doch schlechte haufiger als gute. Der Wankelmut der Menge, 
wie ihn Shakespeares Corio Ian darstellt, die Streikunruhen, die von einem 
Hetzer, die psychischen Epidemien, die von einer hysterischell Person oder VO~1 
Einem Schwindler ausgehen, aber auch der Opfermut und die Todesverachtung 
ganzer Volker haben hier ihre Ursache. 

1) "Welcher gebildete und wohlerzogene Deutsche wiirde versuchen, im gewohnlichen 
Verkehr auch nur einen geringen Teil der Grobheiten und Bosheiten zur Verwendung zu bringen, 
die er nicht ansteht, von der Rednertribiine vor hundert Zeugen seinem biirgerlich gleich acht. 
baren Gegner in einer schreienden, in keiner anstandigen Gesellschaft iiblichen Tonart ins Gesicht 
zu werfen." Bismarck, Gedanken und Erinnerungen. II, 1, 155. 



XII. Vorlesung. 
Noch einmal das UnterbewuJ3tsein. Psychoanalyse. Dualismus der 

Seele. 
Die Besprechung der Ge£Uhle und der Schwankungen der BewuBtseinshellig

keit in den beiden letzten Stunden erlaubt uns heute zum SchluB dieser 
Vorlesungen eine Frage wieder aufzunehmen, die uns schon zu Beginn dieses 
Semesters beschiiftigt hat, die wir aber damals nur von der phYiliologischen Seite 
aus behandeln konnten. Das ist die des un bewuBten seelischen Geschehens. 

Wir sahen damals, daB weder die G€heimnisse des Gedachtnisses noch die 
Erfahrungen der Empfindungslehre die Annahme eines solchen UnterbewuBt
seins recht£ertigen kOnnten. Inzwischen haben wir uns iiberzeugt, daB es hinsicht
lich des geordneten Denkens genau so liegt. Freilich laBt sich die Ordnung des 
Denkens aus seinen physischen Voraussetzungen nich t ableiten; aber die 
EinfUhrung einer Unterseele wiirde uns auch hier keinen Schritt weiter bringen; 
alle Fragen, die sich im BewuBtsein nicht lOsen lieBen, wiirden sofort von neuem 
auftauchen. Es ware eine Scheinl6sung, wenn man eine Unterseele die vom 
Gedachtnis angebotenen Vorstellungen prillen und nur die p!¥,senden auswahlen 
lieBe; wir miiBten doch wieder fragen, wie denn das UnterbewuBtsein das fertig 
bringt, und so erkennen, daB das Problem vertagt, aber nicht gel6st worden ist. 

In der Tat sind es auch andere Griinde, die man heute fiir ein UnterbewuBt
sein heranzuziehen pflegt. Sie fallen mit der Deutung seelischer Zusammenhange 
durch gewisse moderne psychologische Richtungen zusammen und geben so der 
Hypothese des UnbewuBten eine ganz besondere, iiberaus charakteristische Far
bung, die zugleichjede Verwechslung dieses unbewuBten psychischen Geschehens 
mit dem frUher behandelten physischen ausschlieBt - denn dies ist als solches 
natiirlich immer unbewuBt. 

Fiir diese Auffassungen 1) handelt es sich urn ein UnbewuBtes, das denkt, 
zum Teil tiefer denkt als das BewuBtsein, immer aber, und das vor allem, 
egoistischer und, wenn man will, ehrlicher, urn ein UnterbewuBtsein, das 
alle unsere Uberzeugungen und Handlungen nach seinem Willen lenkt und, wenn 
ihm das im Rahmen des sozialen Lebens gar nicht gelingt, den Menschen in die 
Krankheit, in die Neurose hineintreibt. 

Von den Griinden, die fiir diese Auf£assung angefUhrt zu werden pflegen, 
scheint wenigstens einer auf den ersten Blick nicht ganz unberechtigt zu seine 

Immer wieder haben begnadete Kiinstler berichtet, wie sie zu gewissen Zeiten 
von neuen Gedanken iiberschiittet, durch musikalische und andere Einfalle sogar 
in vollendeter Form iiberrascht worden sind. Hier liegt es doch gewiB nahe, an 
die psychische Vorarbeit einer Unterseele zu denken, die dem BewuBtsein das 
Wahlen und Feilen erspart, - und diese Erklarung ist in der Tat gar nicht selten 

1) Vgl. Bumke, Das UnterbewuBtsein. Springer. Berlin. 22. 
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versucht worden. Aber wieder miissen wir zwischen dem UnbewuBten an sich 
und der Unterseele, dem psychisch UnbewuBten, streng unterscheiden. DaB 
jedes wirkliche 1) Kunstwerk - Schelling und neuerdings Behaghel haben 
die Frage ausfiihrlich erortert - aus einem ZusammeIlVf--irken bewuBter und 
unbewuBter Vorgange hervorgeht, deren Wesen sich jeder rationalen Analyse 
entzieht, daB der erste AnstoB zur Idee sowohl wie sehr haUfig auch die besondere 
kiinstlerische Gestaltung aus dem UnbewuBten hervorquellen, das ist nich t 
zweifelhaft. "Dergleichen", sagt Go e th e, "ist dem Damonischen verwandt, 
das iibermachtig mit ihm" - dem Kiinstler - "tut, wie es ihm beliebt, dem er 
sich bewuBtlos hingibt, wahrend er glaubt, er handle aus eigenem Antriebe." 
UnbewuBt geschieht dies alIes gewiB: diesem UnbewuBten aber psychische 
Ei gens chaf ten zuschreiben heiBt eine rationale Analyse schOpferischer Leistungen 
doch wieder versuchen, das Geheimnis ihrer Entstehung doch liiften wollen. 

1m iibrigen werden wir in diesel' Hinsicht die Arbeit des Kiinstlers nicht 
anders beurteilen diirfen als jede - auch die durchschnittliche - geistige Tatig
keit iiberhaupt. WohI jeder geistige Arbeiter ist gelegentlich in die Versuchung 
gekommen, an eine Unterseele zu glauben, die an der Losung schwieriger Auf
gaben mitarbeitet, sie im geheimen vorbereitet, weiterfiihrt und vollendet. Nicht 
alle diese Erfahrungen lassen sich auf die Mangel unseres Gedachtnisses zuriick
fiihren und mit den Schularbeiten vergleichen, die nervose Kinder gelegentlich 
des N achts erledigen und die sie am nachsten Morgen auf Rechnung freundlicher 
Heinzelmannchen setzen. DaB wir eine mathematische Aufgabe z. B. nicht des 
Abends nach stundenlanger Arbeit, wohl aber mit ii.berraschender Schnelligkeit 
am Morgen losten, das haben wir alle erlebt. Nur hatten wir auch des Morgens 
an die Aufgabe gedacht und die Voraussetzungen ihrer Losung, wenn auch gewisser
maBen nur im Fluge, dafiir aber ausgeruht, unbefangen und nicht gehemmt durch 
vielfach vergeblich untemommene Losungsversuche, noch einmal erwogen. Und 
darauf allein kommt es an. Warum uns die richtige Losung iiberhaupt einfallt, 
das wissen wir ja auch dann nicht, wenn eine Latenzzeit, die fiir das Nachdenken 
einer Unterseele Raum lieBe, gar nicht vorhanden gewesen ist. 

Sodann pflegt man in diesem Zusammenhange haufig auf die sogenannten 
posthypnotischen Suggestionen zu verweisen. Dazu gehoren, genau 
genommen, so ziemlich alle Suggestionen, die wir Arzte in der Hypnose 2) erteilen: 
denn aine Wirkung, die auf den Schlafzustand beschrankt bliebe, wiirde nie
mandem helfen. Hier meint man aber ein besonderes Vorkommnis - und gerade 
das muB ich bestreiten. Nur mit dem Papierdolch ersticht das Medium sein Opfer 
auch nach der Hypnoae: irgendwie bedenkliche Handlungen sind infolge einer 
posthypnotischen Suggestion bisher niemals begangen worden. Das UnterbewuBt
sein scheint also Hemmungen zu haben, und die wiirden sich natiirlich ebensogut 
fiir wie gegen seine Existenz verwerten lassen. Aber muB denn die Suggestion 
iiberhaupt "unbewuBt" wirken? Es gibt wenige Forschungsgebiete, in denen 
so viel Schwindel und so viel "Autosuggestion" herrscht wie in diesem, und kaum 
emes, in dem eine vorgefaBte Meinung den Erfolg eines Experimentes so beein-

1) Es gibt ja auch andere, die mit Druckpumpen und Schrauben dem Verstand abgepreBt 
werden; um die handelt es sich bier natiirlich nicht. 

B) Nicht nur iiber das Wesen der Hypnose, sondern auch iiber ihre tatsii.chlichen 
Erscheinungen bestehenimmernoch zahlreicheMiBverstii.ndnisse. So meint Graf E. Kayser
ling (DasReisetagebuch einesPhilosophen, 4. Aufl. 1920, Reichl, Darmstadt, S. 135), der Mensch 
verfiige im hypnotischen Schlaf iiber Fii.higkeiten, die er im normslen Wachzustand nicht besiBe. 
Daran ist nur richtig, daB man in der Hypnose Hemmungen (durch Schiichternheit z. B.) beseitigen 
kann, die die Entfaltung dieser Fihigkeiten im Wac hen verhindern. 
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£lussen kann. Sehr angesehene Forscher haben sich in diesem Zusammenhang 
allen Ernstes auf die Bekundungen - sie selbst sprechen dann gem von "Offen
barungen" - ihrer Medien berufen. Aber es ist doch klar, daB die Medien dem 
Arzt stets seine eigenen Auffassungen iiber die menschliche Psyche und damit 
auch iiber das UnterbewuBtsein wiedergeben werden. Man betont dann wohl, 
daB man sich auf die Wahrheitsliebe dieser Patienten unbedingt verlassen diirfe. 
Ich leugne diese Wahrheitsliebe fiir Mens chen , die ich nicht kenne, durchaus 
nicht; aber daB sich subjektive Ehrlichkeit und obje:Jrtive Wahrheit bei Hysterischen 
mehr decken konnten als bei Gesunden, das muB ich entschieden bestreiten. 
Immer - zum Teil durch viele Jahre - wiederholte Hypn03en und die syste
matische Erziehting zur hysterischen Selbstbespiegelung sind gewiB nicht geeignet, 
den Menschen in der Beurteilung seines Inneren unbefangener und klarer zu 
machen. 

Nur eines zeigen diese Versuche sehr deutlich: daB namlich das sogenannte 
UnterbewuBtsein auch bei Hysterischen doch nich t ganz un bewuBt ist. Sie 
geben in der "hypnotischen Selbstbesinnung" 1), also in einem durch starke 
Willensanspannung von ihnen selbst erzeugten Zustande, iiber alles, auch iiber 
das scheinbar Verborgenste vollkommen erschOpfende Auskunft - das heiBt doch 
nichts anderes als: sie wissen davon, wenn sie nur wollen. 

Das wird man auch bei der Beurteilung p03thypnotischer Suggestionen 
beachten miissen; die Medien behaupten wohl, daB sie von dem ihnen erteilten 
Auf trag zwischen Hypnose und Ausfiihrung nichts gewuBt hatten; aber man muB 
die Psyche hysterischer oder d urch fortgesetzte hypnotische tJbungen hysterisch 
gemachter Patienten schon sehr wenig kennen oder man muB sehr voreingenommen 
Rein, urn das wortlich zu nehmen. Wird einem hysterischen Kranken im Dammer
zustand oder einem Medium in der Hypnose irgend etwa'3 gesagt, was ihm sehr 
unangenehm oder sonst fiir ihn wichtig ist, so wtiB er, sobald es darauf ankommt, 
davon stets auch im Wachen. Das zugeben freilich, das wird er nicht und er wird, 
wenn er es bestreitet, im Augenblick sogar selbst daran glauben. 

Ernster miissen meines Erachtens gewisse Erfahrungen beurteilt werden, 
die - iibrigens haufiger von Laien als von Fachpsychologen - ebenfalls fiir die 
Herrschaft eines UnterbewuBtseins herangezogen werden, und die in der Tat 
jeder zu machen Gelegenheit hat. Wenn wir eine lebenswichtige EntschEidung 
treffen sollen, so werden wir nicht selten dadurch iiberrascht, daB uns das Ergebnis, 
das sich mit allem Nachdenken nicht finden lassen wollte, eines Tages ohne jede 
Miihe in den SchoB fallt. Es tritt uns fertig entgegen, wie aus dem UnbewuBten 
geboren. Es vedohnt sich, glaube ich, diesen Vorgang etwas naher ins Auge zu 
fassen. Nehmen Sie an, es wird uns eine neue Stellung angeboten, an einem 
anderen Ort, unter ganz anderen Lebensbedingungen. Wir sollen jetzt wahlen, 
aber nun stellt sich heraus, daB die Rechnung nicht aufgE-ht: die einzelnen Posten 
hiiben und driiben lassen sich gegenseitig nicht abwagen. Rier alte Freunde und 
ein liebgewordenes Amt - dort neue lockende Aufgaben und vielleicht eine beson
ders anziehende Landschaft. So schwanken wir hin und her und stellen schlieBlich 

1) Diese Zusiii.nde entspreohen in vieler Hinsicht denen, in die sich die indischen Yogis 
und die Anthroposophen hineinversetzen. Es handelt sich dabei bekanntlich um eine besondere 
Form und einen besonderen Grad von Konzentrationsfiihigkeit, durch die den darin Geiibten neue 
Bewu.l3tseinslagen - wie man zu sagen pflegt: - "erschlossen" werden. Der Ausdruck darf 
aber nicht dahin mi.l3verstanden werden, ala ob die so ins BewuBtsein gerufene neue psychische 
Welt achon vorher als solche im UnterbewuBtsein existiert hiitte. Unter dem Gesichtswinkel 
UDSerer Fragestellung betrachtet, handelt es sieh bei dem ganzen Vorgang um niehts alB um das 
Manifestwerden lateilter, d. h. bis dahin nur potentiell vorhandener BewuBtseinsinhalte. 
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die Frage bis zu einer gliicklicheren Stunde zuriick. Und die kommt auch; plotz. 
lich ist uns die Entscheidung innerlich voUkommen klar. 

Wenn manche Forscher in solchen Fallen von einem unbewuBten psychischen 
Geschehen sprechen, so geschieht es im wesentlichen deshalb, weil sie nur die 
seelischen Vorgange bewuBt nennen, die sich in Gestalt sprachlich formu
lierter Gedanken abspielen. Was aber bei Entscheidungen der erwahnten 
Art miteinander ringt, das sind Gefiihle, und der Grund, warum wir nicht sofort 
wuBten, wohin uns unser Gefiihl am starksten zog, war gerade der, daB wir ver
suchten, die Frage auf rein intellektuellem Wege zu lOsen. Denken Sie aber 
an andere gefiihlsbetonte Gedankengruppen, wie die der Liebe und Freundschaft 
z. B., so wird Ihnen sofort klar werden, wie aussichtslos ein Bolcher Versuch ist.. 

So faUt das, was manche Psychologen als Lehre vom unbewuBten Seeler..
leben und was andere mit Freud als "Tiefenpsychologie" bezeichnen, meines 
Erachtens fast ganz mit dem zusammen, was wir selbst Gefiihlspsychologie 
nennen. DaB wir einen groBen Teil oder richtiger gesagt eine wichtige Sei te 
unserer BewuBtseinsvorgange nicht in Form sprachlich gefaBter Gedanken H

leben, wissen wir langst und ebenso, daB gerade diese Erlebnisse bei unseren 
Handlungen fast immer den Ausschlag geben. Nur dazu liegt kein Grund vor, 
die Bildungsstatte dieser Gefiihle in einer Unterseele zu suchen, die nun doch 
wieder mit den :Mitteln des Verstandes arbeiten und unser OberbewuBtsein iiber 
das Ergebnis dieser geheimnisvollen geistigen Arbeit erst durch diese Gefiihle 
benachrichtigen soll. 

Freilich sind die seelischen Zusammenhange, die wir hier beriihren, ganz 
ungemein verwickelt; und so kommt hier alles auf klare Fragestellungen an. DaB 
der Mensch baufig spater nicht weiB, was er friiher gedacht hat, ist ebenso 
unbestritten wie, daB er noch baufiger nicht feststellen kann, weshalb bei ihm 
gerade diese und nicht andere Gedanken aus dem UnbewuBten auftauchen. Ver
mag ein Mensch nun aber auch zu denken, ohne es (sc. wahrend des Denkens) 
zu wissen? Kann er ohne BewuBtsein Schliisse ziehen und Uberlegungen anstellen ? 

Noch einmal sei betont, daB uns keine Definition des Psychischen hindern 
diirfte, diesen Tatbestand anzuerkennen, wenn er sich nachweisen lieBe. 1st 
es also wahr oder nicht, daB sich in unser BewuBtsein gelegentlich 
Ergebnisse einfiihren, die mit Notwendigkeit auf ein Nachdenken 
schlieBen lassen und die doch durch ein bewuBtes Denken sicher 
nich t zustande geko mmen sind? 

Es ist das Verdienst von Freud, dessen Anerkennung den meisten von uns 
nur durch die Auswiichse und Ubertreibungen seiner Lehre erschwert worden 
ist, immer wieder auf die Tatsachen hingewiesen zu haben, die zu dieser Annahme 
zu drangen scheinen. Es sieht zweifellos sehr oft so aus, als ob ein Mensch 
iiber etwas nachgedacht batte, wahrend er selbst mit Bestimmtheit oder gar mit 
voller Uberzeugung glaubt, nicht dariiber oder daran gedacht zu haben. 

Hier beginnt die eigentliche Meinungsverschiedenheit zwischen diesen 
Anhangern der Lehre vom UnterbewuBtsein und mir. Die Voraussetzung 
gebe ich zu; waB ich bestreite, ist der SchluB: also hat der Mensch wirklich nicht 
gedacht. Wir vergessen das meiste, was wir erleben, und Dinge, an die wir nicht 
gern denken, noch schneller als andere 1); unsere Triebe drangen uns Wiinsche 

1) Diese Tatsache der "Verdrangung" ist z. B. auch Strind berg bekannt gewesen. Er 
liiJ3t den HeIden im "Wetterleuchten" sagen: "Ubrigens war die Begegnung so aufregend fUr 
mich, daB ich sie ganz vergessen habe''; 
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auf, die wir logisch nicht begriinden k6nnen, und gegen die sich unser Verstand 
und unsere Moral wehren; wir begehen Torheiten, deren wir uns schamen, und 
wir denken Dinge, die uns peinlich sind. Alles das spielt sich im BewuBtsein ab, 
wird jedoch haufig sprachlich nicht formuliert und um so schneller vergessen, 
und so k6nnen wir uns dann spater leicht einreden, wir hat ten das alles iiberhaupt 
nicht gedacht. MiiBten wir alle seelischen Erlebnisse in die klaren Lettel'll del' 
inneren Sprache gieBen, wir wiirden uns iiber unsere wahren Griinde und Absichten 
viel weniger vormachen k6nnen. Wir wiirden an Klarheit gewinnen und an Selbst
gefiihl einbiiBen. 

In Wirklichkeit vermeiden wir gerade bei peinlichen Gedanken sehr haufig 
instinktiv die unzweideutige Bestimmtheit des (auch nur gedachten) Wortes. 
Ich habe Sie in einem anderen Zusammenhange schon friiher - auBer an erotische 
Wiinsche - an die ersten religi6sen Zweifel bei einem fromm erzogenen Kinde 
erinnert, an· unfreundliche Gesinnungen gegen die eigenen EItel'll, an Sympathien 
und Antipathien, an viele Uberzeugungen, Handlungen und Unterlassungen, die 
wir nach innen und auBen mit Scheingriinden verhiillen. Wieviel Frauen gestehen 
sich wohl ein, daB der Tod ihres Mannes eine Er16sung war oder gar, daB er eine 
sein wiirde; und welcher Vorgesetzte gibt sich zu, einen Untergebenen nicht 
zu f6rdel'll, weil er ihm physisch unangenehm ist? In allen diesen' Fallen 
machen wir von del' M6glichkeit des unanschaulichen Denkens Gebrauch und 
denken ohne Worte, und nul', weml wir sehr ehrlich sind, entdecken wir spater, 
daB wir - leider doch davon wissen. 

Abel' ich gehe noch weiter: auch daB es Stufen del' Bewu.Btheit gibt, 
daB jeder Gedanke nicht nur vom Fiir und Wider durchkreuzt und von Gefiihlen 
getragen, sondel'll zugleich von unklaren Nebenvorstellungen, von verschwom
menen Wahl'llehmungen sowohl wie von kurz aufblitzenden Einfallen umrankt 
wird, daB somit nicht aIle seelischen Vorgange den gleichen Grad von Deutlich
keit erreichen, und daB man das alte Bild von dem Blickpunkt und dem Blickfelde 
des BewuBtseins auch in Zukunft wird beibehalten miissen, auch dieses sahen 
wir schon. Wir aIle kennen ja das Erlebnis, daB sich ein Gedanke erst allmah
lich formt, aus einem mehr nebelhaften Ahnen sich mehr und mehr zur Klarheit 
entfaltet. Ja zuweilen sieht es so aus, als ob eine Erinnerung, ein Name z. B., 
gleichviel ob von uns gerufen oder spontan, iiber die BewuBtseinsschwelle treten 
wollte, die sich dann pl6tzlich wieder zuriickzieht - ahnlich wie uns Traumerin
nerungen nach dem Erwachen zwischen den Handen zerrinnen. Das Erlebnis 
zeigt, daB die Deutlichkeit eines Gedankens wirklich, wie Her bart wollte, auf 
den Nullpunkt sinken kann. Abel' daB Gedanken unterhalb dieses Nullpunktes 
fortleben, daB sie hier - im UnbewuBten - weiter gesponnen werden, das folgt 
auch aus solchen Beobachtungen nicht. Wo wir eine Behauptung diesel' Art 
oder eine eigene Beobachtung, die sie zunachst zu rechtfertigen schien, kritisch 
verfolgen, stellt sich regelmaBig heraus, daB del' beiseite gedrangte Gedanke -
man denke an angstliche Vorstellungen etwa, die wir durch geistige oder k6rper
liche Arbeit zu bekampfen versuchen - immer noch irgendwie bewuBt 
oder wenigstens durch die von ihm ausge16ste Stimmung noch wirksam geblieben 
war. Richtig ist lediglich eines: daB namlich del' EinfluB, den ein Gedanke auf 
das Gemiitsleben und damit auch auf den K6rper ausiibt, dem Grad seiner eigenen 
BewuBtheit nicht immer entspricht, und daB auch dunkel BewuBtes gewisse 
Affekte wie Zorn oder Angst z. B. zu unterhalten vermag. Gedanken, die nur 
fliichtig durch das BewuBtsein gegangen waren und die eine klare Formulierung, 
geschweige denn eine logische Begriindung dabei gar nicht erfahren hatten, k6nnen 
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die starksten Wirkungen hinterlassen, wenn sie nur hinreichend gefiihlsbetont 
waren. Aber gedacht muBten sie sein - und so spielt sich nach unserer Auffas
sung vieles noch innerhal b des BewuBtseins, wenn auch nur an der Peripherie 
des Gesichtsfeldes, ab, was nach anderen gar nicht mehr bewuBt auftreten solI 1). 

Das ist es, was Freud und die meisten seiner Anhanger bestreiten - nur 
Bleuler hat mir neuerdings bestatigt, daB auch er an eine "a bsolu te BewuBt
losigkeit psychischer Vorgange" nicht glaubt. Freud selbst sieht indem 
BewuBtsein nur einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten psychischen Geschehen, 
einen Ausschnitt, der fiir sich nicht verstanden werden konne, der ein verzerrtes 
Bild von del' menschlichen Seele geben miisse, solange wir ibn nicht durch die 
unbewuBten Reihen erganzten, die den Schliissel fiir dieses Verstandnis enthielten. 
Wer aber diesen Schliissel besaBe, der begegne psychologischen Ratseln nicht 
mEhr; Widerspriiche auf seelischem Gebiet kamen in Wahrheit nicht vor, denn 
bei tieferel' Einsicht stelle sich auch das scheinbar Absurde als sinnvoll, zweck
maBig und als notwendig heraus. 

Sinn, Zweck und Notwendigkeit werden dabei durch den Egoismus, durch 
das Lustbediirfnis des Menschen bestimmt, das mit den Realitaten des Lebens 
dauernd in Widerspruch gerat. Deshalb wird kein Mensch mit dem Leben so, 
wie es [st, fertig; jeder Tag hinterlaBt einen Rest enttauschter Hoffnungen und 
nicht geloster Konflikte, die ins UnbewuBte verdrangt werden. Nicht bloB die 
Neurosen und manche Psychosen entstiinden durch diese Verdrangung unlust
betonter, nach Freud stets das Geschlechtliche betreffender Erinnerungen ins 
UnbewuBte; auch bEim Gesunden seien in den Erlebnissen des Traumes, sowie 
im Versprechen, Verschniben, Vergessen des Tages stets unerfiillbare erotischo 
Wiinsche, nicht abrEagierte Unlustaffekte, kurz tausend Motive erkennbar, von 
tlenen das BewuBtsein unmittelbar nichts mehr erfahrt. Selbst im Schlaf ist eine 
eigene Instanz, die "Zensur", eifrig bemiiht, daB verdrangte Gedanken nicht ohne 
Verhiillung als Traumbilder erscheinen; sie werden entstellt und verandert; 
Unwesentliches wird getraumt, das als Verkleidung fiir das eigentlich Wichtige 
dient. AUe diese SchlEier zu liiften, ist einzig die Psychoanalyse berufen; sie 
allein kann in den unzahligen Verhiillungen - das konnen Schmerzen, Krampf
anfalle, Sinnestauschungen und Wahnideen, es konnen scheinbar sinnlose Traume, 
und schlieBlich konnen es auch harmlos aussehende !'uBerungen und Handlungen 
sein - in den wunderlichen "Symbolen", in denen allein sich das UhbewuBte 
nach auBen zu zeigen beliebt, die Wahrheit - eigentlich immer dieselbe, das 
Sexuelle betreffende - Wahrheit el'kennen. 

Hierzu aber ist die psychoanalytische Methode vonnoten. Sie besteht darin, 
daB der Kranke in Gegenwart des Arztes "frei assoziiert", d. h. alles ausspricht, 
was ihm einfallt. Die so gelieferten, zunachst sinnlosen Bruchstiickesetzt der 
Analytiker zusammen und auf diese Weise gewinnt er ein Bild von den im 
UnbewuBten wirkenden Kraften. Indem er aber alle diese verdrangten Bestand
teile der Psyche an die Oberflache des BewuBtseins zerrt, werden zugleich die 
ihnen anhaftenden, bisher "eingeklemmten" Affekte abreagiert und der Kranke 
YOr} ihrem verborgenen Wiihlen befreit. So verschwinden nicht bloB die korper-

1) Vgl. Fechner (S. 74, Anm.): "Und so ist nichts, was wir als unbewuBtes Wirken in uns 
bezeichnen. ganz ohne BewuBtsein; es geht nur im allgemeinen BewuBtsein auf, ohne daB wir 
es darin unterscheiden, bestimmt dieses aber mit; und je mehr unbewuBtes Wirken es in uns 
gibt, desto mehr BewuBtes muB da sein, worin es aufgehen kann. Das UnbewuBte ist etwas 
vom allgemeinen BewuBtsein Ver~chlungenes. das aber dessen Haltung und Gestaltung wesent
lioh mitbestimmt." 
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lichen Symptome, die als "Symbole" fiir verdrangte Vorstellungen aufgetreten 
waren, sondern auch die Angst, fiir die der Kranke fiir sich und andere langst 
Scheingriinde zurecht gelegt hatte. 

Es ist nicht ganz leicht, dieser sich iiberaus dogmatisch gebiirdenden Lehre 
gerecht zu werden. Damit, daB man die Kritiklosigkeit, mit der phantastische 
Eingebungen des einzelnen als objektive Wahrheiten ausgegeben, die spitzfindige 
Dialektik, mit der die unmoglichsten Gedankenspriinge moglich gemacht, die 
Skrupellosigkeit, mit der ohne Beweis Hypothesen auf Hypothesen getiirmt 
werden, und nicht zuletzt die ungeheuere Uberschatzung geschlechtlicher Motive 
ablehnt oder auch lacherlich macht, ist es noch nicht getan. Wir werden die 
Grundlage der ganzen Lehre priifen und ihre einzelnen Fehlerqu911en aufdecken 
miissen. 

Ein sehr erhe blicher Mangel scheint mil' schon darin zu liegen, daB auch hier 
wieder, durch die psychoanalytische Richtung als ganze wie durch den einzelnen 
Arzt seinen besonderen Kranken gegeniiber, dauernd Suggestionen erteilt werden, 
und daB so schon das im Einzelfall gewonnene Rohmaterial durchaus nicht so 
echt und rein ist, wie es die Anhanger der Lehre behaupten. Aber viel wichtiger 
ist, was nun die Analyse mit diesem Rohmaterial macht. Sie dichtet in die kranke 
Seele dauernd Dinge hinein, die ihrer, der psychoanalytischen Einstellung und 
nicht der des Kranken entspricht. An diesem Punkte scheint mir eine grtmdliche 
Kritik besonders notig zu sein. 

"Man kann Tatsachen und Ergebnisse nicht auf logischem Wege widerlegen", 
hat neuerdings Schilder, Freuds Anhanger, gemeint. Tatsachen - nein, aber 
Ergebnisse - wenn wir die mit unserem Denken nicht mehr nachpriifen wollen, 
was bleibt dann iiberhaupt von der Wissenschaft iibrig? Freilich unterscheidet 
Schilder die "Schullogik", die wir anwenden, von der "neuen Logik" , die in 
der "intuitiven Einsicht in Wesenheiten" besteht. lch weiB nicht, ob Husserls 
Phanomenologie, auf die diese Bemerkung gemiinzt ist, die Verantwortung 
fiir die Psychoanalyse wirklich wird iibernehmen wollen; aber eines weiB ich 
bestimmt, daB die "intuitive Schau" der Psychoanalytiker einer anderen "Logik" 
- das Wort in Anfiihrungsstriche gesetzt - iiberaus nahe steht: der der Anthro
posophen und Yogis. Diese Erkenntnisart, die dem Menschen das "Sonnen"- und 
das "Mondhafte" in sich vermittelt, ~ie ihn z. B. erkennen laBt, daB die Zahne 
Stoffe aufnehmen, um uns in einem bekommlichen Zustand von Dummheit zu 
erhalten, sowie daB wir uns deshalb kranke Zahne anschaffen, urn unser Gehirn 
vor diesen Stoffen zu schiitzen und es iiber seine Bestimmung hinaus leistungs
fahig zu machen - diese "Logik" ist freilich jeder Beweisfiihrung enthoben. 
Wenn sich mit ihr die Psychoanalyse vertragt - gut, aber eine Wissenschaft ist 
sie dann nicht. 

Insofern ist auch del' immer wiederbolte Einwand nicht stichhaltig, daB die 
Psychoanalyse niemand zu bekampfen vermochte, der sie nicht seIber praktisch 
verwende. Sollen wir vielleicht auch aus einem Biindel von Haaren Krankheiten 
erkennen und sie durch Urinbestreichen behandeln; ehe wir manche Behaup
tungen gewisser Schafer bestreiten? Uberdies ist es uns - den Gegnern Freuds
ja gar nicht eingefallen, die von ihm und seinen Anhangern behaupteten T a t
sachen als solche zu leugnen. Auch deshalb ist Schilders Berufung auf 
Russerls Phanomenologie ganz verfehlt; denn diese will nach dem Zeugnis ihres 
Schopfers "durchaus keine Tatsachen" feststellen, sondern ausschlieBlich 
"Wesenserkenntnisse". Das ist aber ein sehr groBer Unterschied, und ihn auch 
bei der Psychoanalyse zu machen, darf uns niemand verwehren. 
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Man braucht nicht Arzt zu sein, um zuzugeben, daB Sauglinge gelegentlich 
an Stuhlverstopfung leiden, und es gehort nicht viel Lebenserfahrung dazu, um 
zu wissen, daB nervose Damen in der Sprechstunde gelegentlich auch einmal 
mit den Fingern in ihre Handtasche greifen. DaB abel' die Sauglinge den Stuhl 
zuruckhalten, um sich eine sexuelle Lustempfindung zu verschaffen, genau so wie 
sie nur aus diesem Bedurfnis an del' Mutterbrust trinken; und daB das Unter
bewuBtsein dey Dame mit dem Griff in die Handtasche den Koitus andeuten wiIl
das erscheint uns absurd. DaB ein junges Madchen traumt, es will zum Bahnhof, 
und daB es sich dann verirrt und sich im Walde befindet, wird Freud niemand 
bestreiten; abel' daB del' Bahnhof den Vorhof del' weiblichen Scheide bedeutet 
und del' Wald den Wald von Schamhaaren, das halten wir fUr das Ergebnis einer 
vollkommen einseitig und durchaus abwegig gerichteten Phantasie. Und weiter: 
ich weiB nicht, ob alle Menschen oder nur ein groBer Teil von ihnen nach Freud 
in del' KiIidheit den "Odipuskomplex" durchmachen sollen; abel' wo finden 
wir denn iiberhaupt den Beweis, daB viele Knaben 1) eine erotische Zuneigung 
zu ihrer Mutter und viele kleine Madchen eine ahnIiche Neigung zum Vater 
empfinden? 

Nun gehOrt zu den Verteidigungsmitteln del' psychoanalytischen Schule 
auch ein dialektischer Kunstgriff. Die strengen Anhanger Freuds - einen groBen 
Teil seiner Schiiler hat er selbst mit dem Bannstrahl belegt - fiihren wie gesagt 
nahezu alles, was sie bei Gesunden und Kranken antreffen, auf sexuelle Erlebnisse 
zuriick. 1m literarischen Kampf erklaren sie dann aber gelegentlich, daB sie unter 
dem sexuellen LustgefUhl etwas viel Allgemeineres verstiinden als das, was man 
sonst Wollust nennt. Sie hatten es also leicht, viele Angriffe durch die Vermeidung 
des Wortes "sexuell' zu verhuten. Das abel' konnen sie nicht, weil sie im anderen 
Zusammenhange nahezu aus jedem von dem Kranken in del' Psychoanalyse 
erwahnten oder im Traum yorgestellten Gegenstand ein Phallussymbol machen. 
Dabei miissen sie denn doch wohl an das denken, was auch wir anderen Sexualitat 
nennen. 

Nun wird niemand, del' Menschen zu kennen vermeint, die sehr groBe Rolle 
del' Sexualitat wenigstens fiir aIle einigermaBen jungen Menschen in Abrede 
stellen. In unendlich vielen Erlebnissen, Dberzeugungen, Handlungen und 
Wiinschen klingen erotische Motive mit an, und auch ihr EinfluB auf unser gesamtes 
Geistesleben wird sehr hoch veranschlagt werden miissen. Auch das ist zuzugeben, 
daB die Grenzen wenigstens feinerer erotischer Regungen anderen GefUhlen 
gegeniiber flieBende sind, und daB sich die zartesten AuBerungen der geschlecht
lichen Liebe von den Zartlichkeiten, die Eltern und Kinder und die Freundinnen 
untereinander austauschen, wenigstens auBerlich nicht durchaus unterscheider. 
Abel' mir scheint, daB das alles immer wieder nur eines beweist: daB namlich jeder 
Versuch, innerhalb des Seelischen Grenzen zu ziehen, auf uniiberwindbare Hinder
nisse stoBt. AIle LustgefUhle sind miteinander verwandt, eben weil sie LustgefUhle 
sind. Niemand kann uns hindern, sie aIle sexuelle Gefiihle zu nennen, abel' mit 
dem Phallussymbol haben die meisten darum doch nichts zu tun. 1st man sich 
iiber diese Schwierigkeit, die in del' Fliissigkeit alles Seelischen und in der Unzu
langlichkeit del' von uns in die Psyche kiinstlich hineingetragenen Begriffe gegeben 
ist, einmal bewuBt geworden, so wird man auch nicht mEhr versuchen, aus allen 
menschlichen Beziehungen einen etwaigen erotischen Anteil herauszudestillieren 
oder alle wertvollen geistigen Leistungen auf die "Sublimierung" verdrangter 

1) DaB es vorkommt, wissen wir z. B. durch Stendhal. 
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erotischer Wiinsche zu beziehen. Noch mehr aber wird man sich soheuen, die 
hochsten Kunstwerke sowohl wie die zartesten menschlichen Verhaltnisse mit der 
groben Vereinigung der Geschlechter so in einem Atemzuge zu nennen, wie es 
Freud und seine Anhanger bis heute immer noch tun. 

Wenn die Freudsche Methode trotz dieser Ungeheuerlichkeiten bei Kranken 
gelegentlich Gutes gewirkt, und, was noch schwerer zu erklaren ist, wenn die 
Freudsche Lehre sich einen gro.Ben Anhangerkreis erworben hat, so hat das 
verschiedene Griinde. Bei bestimmten hysterischen Kranken versagt grundsatz
lich iiberhaupt keine Methode, und insbesondere zeitraubende MaBnahmen, die 
dem Kranken das BewuBtsein einer intensiven Beschaftigung mit seiner Person 
geben, sowie femer solche, deren Suggestivkraft durch ein allgemeines Gerede 
von vornherein erhOht worden war, werden gewisse Erfolge unter allen Umstanden 
haben. Was aber die literarischen Wirkungen angeht, die namentlich auBerhalb 
der Medizin recht gro.Be sind, so ist flir sie - neben den mystischen Neigungen 
unserer Zeit und der Vorliebe aller Zeiten fiir erotisch gefarbte Literatur -- wohl 
auch ein negativer Grund verantwortlich zu machen: daB sich namlich die wissen
schaftliche und insbesondere die von Medizinem betriebene Psychologie allzulange 
im Vorhof ihrer eigenen Wissenschaft aufgehalten und allzuviel mit rein physio
logischen Fragen beschaftigt hatte; daB die "offizielle" Psychologie gar so wirk
lichkeitsfremd war und von den tatsachlichen seelischen Erlebnissen scheinbar 
so sehr wenig wuBte, daB sie mit anderen Worten dem, der wirklich von der Seele 
etwas zu erfahren wiinschte, Steine reichte anstatt Brot. Deshalb bestand in wei ten 
Kreisen langst ein Bediirfnis nach einer "Tiefenpsychologie", wie Freud die seine 
nennt, nach einer wissenschaftlichen Behandlung jener seelischen Stromungen, 
die ja in Romanen und Dramen von jeher ausschlieBlich behandelt worden sind. 

Dazu kam, daB Freud sich durch feine und zutreffende psychologische 
Beobachtungen schon friiher legitimiert hatte. Seine Psychologie des Alltags
lebens, die Lehre vom Versprechen und bis zu einem gewissen Grade aueh die von 
der Verdrangung haben mit Recht weitgehende Anerkennung gefunden. Ja die 
Ehrliehkeit erfordert, auch das zuzugeben, daB meine eigenen Anschauungen 
vom Dualismus der menschlichen Seele, von sich durchkreuzenden Motiven und 
von der Neigung der meisten Menschen, eigene Uberzeugungen und Handlungen 
dureh Scheingriinde zu verbramen, erst durch Freuds Ansturm gegen friihere, 
allzu primitive psychologische Anschauungen vorbereitet worden sind. Aber 
darum braucht man Gesunden und Kranken nieht jene lacherlichen und zum 
Teil ungeheuerlichen Motive unterzuschieben, die sich beinahe bei jeder Freud
schen Analyse ergeben. Und so wird man von dem eigentliehen absurden Dogma 
der psychoanalytisehen Schule mit seinem naiven Anspruch auf Unfehlbarkeit 
gewisse Denkgewohnheiten unterscheiden miissen, die - zuerst iibrigens nicht von 
Freud, sondem von Janet eingefiihrt - durch die psychoanalytisehe Schule 
propagiert und lediglieh infolge dieser Propaganda von den meisten Fach
genossen angenommen worden sind. 

Aber die Lehrevom UnbewuBten gehOrt dazu nicht. Alles, was an "Freudschen 
Mechanismen" Anerkennung verdient, laBt sich ohne diese Hypothese erklaren. 
DaB Gefiihle fortwirken, auch wenn ihr intellektueller AniaB vergessen ist, und 
daB sie sich dann mit anderen BewuBtseinsinhalten verkuppeln, die zufallig mit 
ihnen zusammengetroffen waren, das ist im Grunde nieht wunderbarer als die 
Geheimnisse des Gedachtnisses, des Vergessens und der Verkniipfung seeliseher 
Inhalte iiberhaupt. Und wenn im Versprechen z. B. Vorstellungen und Absichten 
deutlieh werden, die wir eigentlich unterdriicken wollten, wenn ein Redner z. B. 

Bumke, Psyohologiaohe VorlellUIlgen. 2. Aufl. 11 
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von unsauberen Machenschaften sagt, sie seien zum "Vorschwein" gekommen 
(1. H. Schultz), so besteht doch gewiB kein AnlaB, den "verdrangten" Gedanken 
nun erst unbewuBt werden zu lassen, ehe er wirkt. Und das gilt, wie gesagt, 
ganz allgemein. Wo wir - ich kann das heute natiirlich nicht durchfiihren -
eine bestimmte Behauptung del' psychoanalytischen Schule kritisch beleuchten, 
da erweist sie sich entweder als unbewiesen und zumeist als absurd oder, wenn sie 
es ni cht ist, laBt ·sie sich ohne die Einfiihrung des UnterbewuBtseins erklaren. 

Fi:ir uns Arzte ist diesel' ganze Fragenkomplex wahrend des Krieges angesichts 
del' zahll'eichen Kl'iegshysteriker wieder aktuell geworden. Organisch gesunde 
Menschen erkrankten unter dem Eindruck del' Kriegserlebnisse an Zittern odeI' 
an Lahmungen, sie wurden blind oder taub, sie verloren ihr Gedachtnis und schienen 
schwachsinnig zu sein. Auf einfachem suggestiven Wege konnten wir sie heilen, 
und wer bis dahin krank geblieben war, wurde in del' Nacht yom 8. zum 
9. November 1918 gesund. So gab es gegen Ende des Krieges eigentlich nur zwei 
sich bekampfende Auffassungen; die eine erklarte aIle diese Soldaten nicht fur 
krank, sondern fur Simulanten, die andere abel' glaubte ohne die Annahme 
unbewuBter seelischer Vorgange auch hier nicht auskommen zu konnen. Das 
UnterbewuBtsein wollte den Schutzengraben vermeiden, das UnterbewuBtsein 
eine Rente erzwingen: das BewuBtsein selbst sollte von diesen Wlinschen nichts 
wissen. 

Nun haben diese Kriegserfahrungen zwar einen Hauptteil der Freudschen 
Lehren, daB namlich schlechthin alle Neurosen durch verdrangte erotische 
Wlinsche erzeugt wurden, in einem ganz ungeheueren MaBstabe ad absurdum 
gefuhrt. Ebenso sicher aber haben sie die Lehre yom UnterbewuBtsein in vielen 
Kopfen befestigt. Und doch lassen sich alle diese Neurosen ohne diese Lehre 
erklaren. 

Das zu beweisen, scheint mir gerade am Schlusse meiner heutigen Ausfuh· 
rungen deshalb reizvoll, weil hier - bei der Erorterung der im Felde entstandenen 
Neurosen - gewohnlich die beiden Unterfragen zusammengeworfen werden, in 
die sich das Problem des UnbewuBten gabelt, und die wir deshalb wahrend del' 
fruheren und del' heutigen Auseinandersetzungen moglichst scharf voneinander 
zu trennen versucht haben. Das eine - das uns heute beschiiftigt hat - betrifft 
p.ie Frage, ob sich im BewuBtsein des Menschen irgendwelche Anhaltpunkte fur 
die Annahme eines UnterbewuBtseins, eines un bewuBten psychischen Ge
schehens auffinden lassen; das andere abel', das wir in diesen Vorlesungen 
immer wieder und in den verschiedensten Abtonungen kennen gelernt und erortert 
haben, ist das Problem: Korper und Geist. 

Riel' nimmt es die besondere Farbung an, inwiefern aus gewissen seelischen 
Voraussetzungen korperliche SWrungen wie Krampf, Zittern, Lahmung hervor
gehen konnen. Es ist richtig, daB sich diese Frage befriedigend nicht beantworten 
laBt; ubersehen wird gewohnlich nur das, daB sich diese Unmoglichkeit schon 
angesichts der einfachsten Willklirbewegung des Gesunden herausstellt. Dber 
den Umsatz seelischer Erlebnisse in korperliche Leistungen wissen wir nichts, 
abel' gerade die Erfahrungen, die hier, auf dem Gebiete del' pathologisch verstarkten 
Suggestibilitat fur die Tatigkeit eines UnterbewuBtseins herangezogen zu werden 
pflegen, scheinen mir mit Sicherheit das Gegenteil dessen zu erweisen, was die 
Lehre yom UnterbewuBtsein behauptet. Wenn die motorische Rinde des 
Menschen anscheinend ohne Zutun des BewuBtseins in odeI' auBer Funktion 
gesetzt wird, so konnte man dafur allein vielleicht noch eine Unterseele ver
antwortlich machen, die hinter den Kulissen die Hebel stellt und dem Oberbe-
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wuBtsein die Griinde nicht sagt; wenn aber auch automatische Akte und Reflexe, 
wenn auch Vorgange, die kein bewuBter Wille irgendwie zu lenken vermag, wie 
die Menstruation, die Tatigkeit des Magens u. dgl., suggestiv beeinfluBt werden, 
so versagt diese Hypothese vollkommen. Das UnterbewuBtsein mag beschlie&n, 
einen Arm nicht mehr zu heben oder ihn zit tern zu lassen; das Problem, wie 
aus einer gefiihlsbetonten Erwartung rein korperliche Storungen auch auBerhalb 
des der Willkiir unterliegenden motorischen Apparates zustande kommen, wird 
durch diese Vertagung nicht ins UnbewuBte an sich - das Physische ist ja immPl' 
unbewuBt-, sondern in ein Psychisch-UnbewuBtesnicht im geringsten gefordert. 

Somit kann die Frage, ob bei der Entstehung der. Kriegsneurosen (und der 
hysterischen Symptome iiberhaupt) das UnterbewuBtsein eine Rolle spielt oder 
nicht, lediglich auf Grund der psychologischen Analyse selbst beantwortet 
werden. Diese scheint mir nun allerdings die Auffassung, daB aIle hysterischen 
Kranken im Krieg und im Frieden einfach Simulanten waren oder sind, in keiner 
Weise zu stiitzen. v. Striimpell, der die Krankheitserscheinungen der Unfalls
neurotiker schon lange ganz richtig auf Begehrungsvorstellungen zuriick
gefUhrt hat, ist es wohl nie in den Sinn gekommen, sie deshalb fUr gesund und 
nicht fUr krank zu erklaren. Aber aus dem einen folgt nicht das andere; wer die 
Simulation ablehnt, braucht sich deshalb nicht zum UnterbewuBtsein zu bekennen. 
Viele haben es auch wohl nur deshalb getan, weil sich so scheinbar die einzige 
Moglichkeit ergab, Tausende deutscher Soldaten frei von jedem Makel zu lassen. 
Nun ist es hier gewiB besonders notig, alle moralische Entriistung zu vermeiden; 
aber sie ist auch iiberfliissig, wenn wir nur das einsehen, daB es Krankheiten 
auch des Willens gibt, und daB da, wo die nervose Widerstandskraft gebrochen, 
der Wille also schwach geworden ist, die l!'rage: gesund oder krank iiberhaupt 
nicht auf ein schroffes aut-aut gestellt werden darf. Das menschliche Seelenleben 
z3igt keine so durchsichtige Struktur, daB man bei jedem Widerspruch gleich 
VOn Liige und Verstellung, von bOser Absicht und schuldhaftem Nichtwollen 
sprechen diirfte. Vielen Hysterikern ist es gar nicht eingefallen, ihre Gefiihle, Stim
mungen und Auffassungen, ihre Bewegungs- ll.'1d Empfindungsstorungen zu "simu
lieren"; sie glitten in sie durch Gewohnung hinein und fanden sich aus eigener 
Kraft nicht in die Gesundheit zuriick. Aber darum hat in irgendeinem Winkel 
ihres BewuBtseins doch immer noch der Gedanke gewohnt, daB das Kranksein 
Vorteile, und daB die Gesundung Gefahren bedinge. 

Man wird in dieser Hinsicht meines Erachtens den kranken Menschen nicht 
verstehen konnen, ehe man nicht manche Illusionen iiber den Gesunden be graben 
hat. DaB es auch bei ihm neben dem - man mochte fast sagen: offiziellen -
eingestandenen BewuBtsein noch ein anderes gibt, das aus Luftschlossern, aus 
Wachtraumen und Wiinschen besteht, aus "Komplexen", von denen man nicht 
spricht, ja an die sonst klar und praktisch denkende Menschen an den meisten 
Stunden des Tages auch wirklichnicht denken, das siehtfreilich jeder, und Bleuler 
brauchte der Sache nur einen Namen zu geben, um sofort iiberall verstanden zu 
werden. Aber daB dieses "autistische" Denken nicht bloB als "Phantasiespiel" 
gewisse Ruhezeiten erfiillt, daB es sich immer wieder in "logische" Erwagungen und 
in "niichterne" EntschlieBungen hineindrangt, daB es fiir die Gestaltung einer Per
sonlichkeit somit eine gar nicht hoch genug einzuschatzende Bedeutung besitzt, das 
ist sehr viel schwerer einzusehen und - zuzugeben. Es gibt sicher nicht sehr viele 
Gesunde, die sich iiber alle Stromungen ihrer Seele Rechenschaft ablegen, sich, um 
es trivial auszudriicken, liber ihre eigentlichen Griinde und Absichten gar nichts 
mehr vormachen. Nur der echte Dichter zeigt zuweilen sein wahres inneres Wesen, 

11* 
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und es ist sehr eharakteristiseh, daB aueh er dazu nieht nur der Verkleidung in 
fremde Gestalten liberhaupt, sondern haufig del' Zerlegung seines lehs in zwei 
getrennte Personen bedarf. DaB Goethe sowohl den Werther wie den Wilhelm 
Meister lebenswahr gestalten konnte, erklart sieh aus den Wandlungen seiner 
Pers6nlichkeiteinfach; daBer jedoch, um auchnur die gegenwartigen Strebungen 
seines BewuBtseins klar und vollkommen wahrhaft herauszus~ellen, Fa u stun d 
Mephisto 1), Antonio und Tasso, G6tz und Weislingen erschaffen muBte, das 
beweist nicht bloB die ungeheuere Mannigfaltigkeit, sondern aueh den unver
s6hnlichen Widerstreit seines eigenen lch. 

Dnd diesel' Widerstreit, dieser Dualismus besteht allliberall. Selbst an scheinbar 
einfaehen und durchsiehtigen Naturen liiBt sieh zeigen, wie man dieselbe Sache 
mit seinem Verstand ablehnen und mit seinem Gefiihl doeh glauben, denselben 
Menschen ami eingestandenen Griinden bewundern und aus nieht eingestandenen 
hassen, dasselbe Ereignis mit dem einen Teil seines lch fiirchten, mit dem anderen 
herbeisehnen kann. Den Verwicklungen abel' und Widersprliehen, die so entstehen, 
wird lbsens Wort von den "Lebenslligen" - Fontane sagt "Hil£skonstruk
tionen" - sichel' besser gerecht als die Lehre vom DnterbewuBtsein: ja selbst 
unsere Stimme des Gewissens", das "Daimonion" des Sokrates odeI' auf der 
anderen Seite del' bOse Geist des Marchens, del' dem Menschen schlechte Rat
schlage "zuraunt" oder ihm verbotene Wiinsche "eingibt", kommen der Wahr
heit viel naher. Auch das alte yt{iJfJ{ awvrov hat ja gar keinen anderen Sinn. 
Wenn alles, was in del' Tiefe des BewuBtseins lebt, wirklich durehaus unbewuBt 
bliebe, wieso wirken dann ganz ehrliehe Selbstbekenntnisse 2) und sehr lebens
wahre Dramen so erschlitternd auf uns? Sie zerren Dinge an das Tageslicht, 
die man herk6mmlicherweise VOl' sich und anderen verschweigt, die abel' deshalb 
noeh lange nicht unbewuBt sind. "Bisweilen scheint es", schreibt Schopen
ha uer, "daB wir etwas zugleich wollen und nicht wollen und demgemaB libel' 
dieselbe Begebenheit uns zugleich freuen und betrliben." Das lieBe die Annahme 
des DnterbewuBtseins immer noeh zu, abel' Ibsen, del' in einem ganz ahnlichen 
Zusammenhange von "zwei Arten Willen im Mens chen " spricht, laBt seine 
Rebekka 3) auch libel' den zweiten (sehlechten) Willen ausflihrlich berichten. 
Trotzdem wird sie bis dahin auch sich selbst gew6hnlich nur den einen
den guten - Willen eingestanden haben. Wieder - genau wie bei den Kranken 
auch - werden die Wirkungen nach auBen erst so m6glieh. Tieck sagt einmal 
von Oro mwell, er habe sich haufig kiinstlich in enthusiastisehe Stimmungen 

1) Sehr charakteristisch ist ubrigens auch, daB Me p hi s to, der uns im ersten Teil der Tragodie 
so gallz als Mensch von Fleisch und Blut entgegentritt, neben dem alten, ausgeglichenen Goethe
Faust immer blasser und schemenhafter wird. Die Triebe sind still geworden, der Kampf hat 
ausgetobt, der Dualismus ist beseitigt. 

2) Sie sind ubrigens sehr selten. Die meisten feiner empfindenden Menschen verhindert 
ein natiirliches Schamgefiihl, sich seelisch ganz nackt zu zeigen. Daher auch unser instinktives 
MiJltrauen gegen die, die, wie J. J. Rousseau, scheinbar auch die letzten Hullen fallen lassen; 
wir fiirchten dann, daB das nicht der Wahrheit, sondern der Wirkung wegen, nicht aus Ehrlich
keit, sondern aus Koketterie geschieht. 

3) Vgl. Ibsen, Rosmersholm" III. Akt, letzte Szene: "Dnd dann gibt es doch auch, sollte 
ich meinen, zwei Arten Willen in einem Menschen. Ich wollte Beate weghaben! Auf irgendeine 
Art. Aber ich glaubte doch nicht, es wurde jemals dahin kommen. Bei jedem Schritt, den es 
mich reizte vorwiirtszuwagen, war es mir, als schrie etwas in mir: Nur nicht weiter! Keinen 
Schritt mehr! - Dnd doch konnte ich es nicht lassen. lch muBte noch ein winziges Spurchen 
weiter. Dnd dann noch eins - immer noch eins. - Dnd so ist es geschehen. - Auf diese Weise 
geht so etwas vor sich." 
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versetzt, um nach auBen wirken zu konnen: "auf diese Weise muBte dem groBen 
Manne bald zweifelhaft werden, was in ihm war, was falsch, was Erdichtung, 
was Uberzeugung sei; er muBte sich in man chen Stunden fiir einen Betriiger, 
in anderen wieder fiir ein ausgewahltes Riistzeug des Herrn halten" 1). Wirken 
aber konnte er sicher nur dann, wenn es ihm gelang, an sich, an seine Ehrlichkeit 
seIber zu glauben. 

Aber man braucht nicht auf so seltene Ausnahmen hinzuweisen, wie Oro m
well es war. Wir alle spielen uns gelegentlich in eine Rolle hinein, die nach auBen 
vollkommen echt wirkt, und von der wir keineswegs immer gleich klar wissen, 
daB sie eigentlich nur angenommen, eben eine Rolle ist. Wer hat nicht inner
halb und auBerhalb des Gerichtssaales Menschen mit einem sUbjektiv durchaus 
ehrlichen Affekt Vorwiirfe zuriickweisen sehen, die sich schIieBlich doch als 
begriindet herausstellten? Ausdriicke wie "Liige" und "Heuchelei" sind auch 
hier ganz unangebracht oder jedenfalls viel zu grob. Wer trotz bestehender Schuld 
in iiberzeugender Weise seine Unschuld beteuert, tut nichts anders als ein guter 
Schauspieler, der an einem bestimmten Abend auch nicht Moissi, sondern Hamlet 
ist. DaB er deshalb den Moissi vergessen, sein eigentliches lch ganz "ins UnbewuBte" 
verdrangt hat, glaube ich nicht; auf die Stichworte und den Beifall achtet nicht 
Hamlet, sondern der Kiinstler. Dabei sind das alles noch durchsichtige und ein
fache FaIle; den Tatbestand in den verwickelten und feinsten auch nur anzudeuten, 
reicht die Sprache, oder wenigstens die meine, nicht aus. 

Mit der Vert agung des Problems ins UnbewuBte aber wird auch hier gar 
.nichts erreicht. Gerade wer das UnterbewuBtsein zu rationalisieren versucht, 
wird ja doch weiter fragen miissen, wie denn nun all die Widerspriiche, die sich 
im bewuBten Beelenleben nicht losen lassen, hier zustandekommen und gelost 
werden, und wenn er uns nicht psychoanalytische Marchen erzahlen will, wird 
er wieder dabei enden, daB die Rationalisierung Unsinn ist, und daB bei allen 
menschlichen Uberzeugungen und Entschliissen in letzter Linie nicht logische 
Erwagungen, sondern unberechenbare Schwankungen der Gefiihle den Ausschlag 
geben. So kommt ja Freud zu dem SchluB: das UnbewuBte sei amoralisch. 
Nach unserer Auffassung verdient das BewuBtsein diese Ehrenrettung nicht; 
die Widerspriiche, die sich auch in ethischer Beziehung bei jeder einigermaBen 
komplizierten Personlichkei t finden, miissen inn er h a I b des bewuBten Seelenle bens 
gesucht werden. Nur pflegen wir bestimmte Seiten in dem Buch unseres Innern 
sehr ungern nachzulesen, und es gehort viel Selbsterkenntnis dazu, um einzusehen, 
daB sie doch geschrieben sind. Gorki schildert es einmal als die einzige Hollen
strafe, daB man alles sehen werde, was man bei Lebzeiten vor sich seIber verborgen 
gehalten hatte; und selbst Freu d meint: "daB niemand Lust habe, sein eigenes 
UnbewuBtes kennen zu lernen". Damit ist doch eigentlich schon zugegeben, 
daB man es kennen lernen konnte, wenn man nur wollte, daB es also -leider-· 
doch nicht ganz unbewuBt ist. 

Bie werden dabei vielleicht fragen, ob denn nicht diese ganze Betrachtungs
weise notwendig zur Menschenverachtung fiihren muB. Durchaus nicht. Ohne 
innere Kii.mpfe ware der Mensch ethisch sicher nicht wertvoll, und ohne die Unter
stromungen, deren sie sich zu erwehren hat, ware die menschliche Psyche iiberaus 
langweilig. Als die adaquateste Darstellung des Engels in Menschengestalt ist 
mir immer eine gewisse Art kitschigen Oldrucks erschienen. 

Zudem scheint mir doch, als wenn wir nicht bloB im Verkehr mit Unfall-

1) Zitiert Moh Rioarda. Huoh, Die Romantik I S. 135. 
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und Kriegshysterikern, sondern auch im taglichen Leben unseren Urteilen und 
Handlungen die hier entwickelten Ansichten ziemlich alle zugrunde legten. Man 
braucht nicht sehr miBtrauisch zu sein, um mit mehr oder minder Humor Ehr
geiz, Eitelkeit und Eigennutz, Liebe und HaB, Eifersucht, MiBtrauen und Neid 
hinter tJberzeugungen und Handlungen zu erblicken, die nach innen und auBen 
mit den schonsten Griinden verbramt werden. Mancher Primaner macht einen 
Umweg, um einem Backfisch zu begegnen, und redet sich doch selbst ein, durch 
eine Besorgung zu diesem Wege gezwungen zu sein. Aber auch Erwachsene, 
die einen Titel oder Orden erstrebten, haben sich nicht selten mit einem gewissen 
Erfolg vorgesagt, daB sie nur der Sache wegen arbeiteten. Alles das wissen wir, 
und nur wenn wir in wissenschaftlichen Arbeiten psychologische oder psycho
pathologische Fragen behandeln, dann wissen wir es scheinbar nicht, weil sich 
diese Erfahrungen in die gebrauchlichen Lehrformeln nicht einfangen lassen. 
Wir haben £liiher pathologische Liigner und andere Psychopathen der "Amnesie" 
wegen fiir bewuBtseinsgetriibte Epileptiker gehalten, obwohl die Erinnerung 
immer erst dann schwand, wenn den Kranken ihr Geld ausgegangen oder wenn 
sie bei Hochstapeleien ertappt worden waren; und wir verlegen he ute die Denk
arbeit gewisser hysterischer Schwindler, die weiB als schwarz bezeichnen und 
zu den Ergebnissen jeder Rechenaufgabe eins hinzufiigen, trotz der Absichtlich
keit ihres Benehmens ins UnbewuBte, genau so wie wir einen hysterischen Anfall, 
einen Weinkrampf u. dgl. so lange aus dem UnbewuBten entstehen lassen, bis 
der Patient einmal ausnahmsweise zugibt, bei ihrer Entstehung "mitgeholfen" 
zu haben. Wir werden das immer wieder tun miissen, wenn wir nur die grobe 
Alternative krank oder schlecht, simuliert oder pathologisch kennen. Dariiber, 
daB die Dinge verwickelter liegen, sind wir ja aber einig. Warum wollen wir die 
Verwicklung im UnbewuBten und nicht im BewuBtsein suchen? 

Die Lehre yom UnterbewuBtsein auch in der Form, in der sie die Freudsche 
Schule vertritt, war eine, freilich notwendige Phase in der psychologischen Ent
wicklung. Sie hat uns erlaubt, in die Psychologie wie in die Psychopathologie 
gewisse Mechanismen einzufiihren, die zunachst nur unter dieser Flagge auf
genommen werden konnten. Heute aber haben wir keinen Grund mehr, an etwas 
so Absurdes wie an eine Unterseele zu glauben, die denkt und fiihlt, haBt und liebt, 
begehrt und ablehnt, und die durch alla diese Unterstromungen unsere tJber
zeugungen und unser Handeln entscheidend bestimmt, von der wir selbst aber 
gar nichts erfahren. Heu te wissen wir, daB diese ange blich un bewuBten 
Vorgange zwar nur dunkel, aber immerhin doch noch bewuBt auf
treten, daB del' Mensch sie nur - mi t oder ohne sein Zu tun - vel'
giSt odeI' auch vor sich und anderen verschweigt. 

Mit dem UnterbewuBtsein aber fallt auch die Rationalisierung. Auch 
dieser neue Versuch, die Geheimnisse der menschlichen Seele, die Entstehung 
des BewuBtseins, den Zusammenhang alles psychischen Geschehens und die 
Beziehungen zwischen Korper und Geist rational aufzuklaren, ist gescheitert. 
Das BewuBtsein bietet Ratsel genug, die durch unklare Hypothesen nur ver
worrener werden. Das UnterbewuBtsein hat sich nirgends nachweisen 
lassen, aber es bleibt das UnbewuBte als das, was wir nicht wissen. 

"Das schOnste Gliick des denkenden Menschen ist es, das Erforschliche 
erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren", hat Goethe 
einmal gesagt. 
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