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Vorwort. 

Nach urspriinglich steilem Anstieg zu einer gewissen Gegen
wartsbedeutung ist die praktische Psychologie in eine Art 
Krisis geraten. Der teilweise Zusammenbruch von Hoffnungen 
lă6t sich einmal auf iibertriebene Propaganda, zum anderen 
auf wissenschaftlich ungeniigende Verfahren zuriickfiihren. SoU 
die Psychotechnik sich erfolgreich entwickeln, scheint es er
forderlich, sich mit den Grundlagen, nămlich einer Theorie der 
Praxis, zu beschăftigen. So widerspruchsvoll und vielleicht 
auch paradox eine "Theorie der Praxis" zunăchst erscheinen 
mag - so wichtig mu6 ihr Ausbau jedem Kenner der Sach
lage sein. Denn er wird ebenso erkannt haben, da./3 die Erkennt
nisse der allgemeinen Psychologie fiir die praktische Wirklich
keit der Anwendung nur zum geringsten Teil benutzbar sind, 
wie er gespiirt hat, da13 uns bislang eine Erfassung der theo
retischen Grundziige eben dieser Wirklichkeit fast gănzlich fehIt. 

Einen Anfang zur Gewinnung der Theorie der Psycho
technik versuchen nachstehende Ausfiihrungen. Sie sind Frucht 
vieljăhriger Erfahrungen, die durch Gunst der Umstănde seit 
einem J ahrzehnt an verschiedenartigsten Gegenstănden und 
unter mannigfaltigsten Anwendungsbedingungen von mir ge
wonnen wurden. Man mochte hoffen, da13 die Darstellung 
Anla6 zum kommenden Ausbau einer Theorie der Psychotechnik 
werde: vollig gleichgiiltig, ob dieser kiinftig in gleichem oder 
auch gegensătzlichem Sinne sich gestalte. 

Das Werk stellt zugleich den ersten Band meiner »Grund
ziige der praktischen Psychologie~ dar. 

Ein anderer Band wird sich mit der Praxis der Objekts
psychotechnik befassen, mithin die Ergebnisse bei Psychologi-
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sierung der Umwelt, Gegenstănde, Gerăte odeI' Arbeitsverfahren 
bieten. 

Ein weiterer Band, "Charakterkunde", so11 eine lndividual
psychologie bringen und dabei nicht nur den Einzelmenschen, 
sondern auch die sozialpsychologischen und massenseelischen 
Zusammenhănge berticksichtigen. 

Hoffentlich ermoglichen die Zeitverhăltnisse dem Verlag 
und mir die Durchfiihrung des Werkes, das einen bescheidenen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der praktischen Psychologie 
bieten mOchte. 

Stuttgart, Im November 1924. 
Fritz Oiese. 
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Einleitnng. 

1. Begriff der Psychotechnik. 

Unter Psyehoteehnik wird naehstehend mit Munsterberg ver
standen die Wissensehaft der Anwendnng der Psyehologie im Dienste 
der Kulturaufgaben. 

Man kann daher Psyehoteehnik dem Ausdruek "Angewandte 
Psyehologie" gleiehsetzen. 

Dieser Spraehgebraueh ist keinesfalls selbstverstandlieh. Denn 
erstlieh meinen Fernstehende oft, daE Psyehotechnik etwas mit 
Teehnik zu tun habe. Sie verwechseln ein Teilstuck (die industrielle 
Psyehotechnik) mit dem Gesamtgebiet. Sehr riehtig hat daher 
Lipmann fUr die Anwendung der Psychologie auf technische und 
industrielle Sachverhalte den Ausdruck Technopsychologie vorge
schlagen. 

""ichtiger als dieses ist aber eine zweite abweichende Bezeich
nung, die zusammenhăngt mit der geschichtlichen Entwicklung der 
Seelenkunde. 

Ais um 1900 W. Stern, im Gegensatz zu der bis dahin in erster 
Linie in Deutschland bekannten allgemeinen Psychologie, eine diffe
rentielle Seelenkunde entwickeHe, untersehied er auf dem neuen 
Gebiet zwei wesent1iehe Bereiehe: Psyehognostik oder die Lehre von 
der Mensehenkenntnis einerseits, Psyehoteehnik oder die Wissensehaft 
der Mensehenbehandlung andererseits. Dies geschah im Rahmen 
der differentiellen Psychologie, die durehaus nicht der angewandten 
gleiehgesetzt werden dari, ja vielfach aus rein theoretischen Leit
gedanken bearbeitet werden kann. Munsterbergs in erster Linie 
organisatorische Tatigkeit und in Sonderheit seine "Grundzuge der 
Psychotechnik" verschoben die altere Stern sehe Unterscheidung. 
Der Sprachgebrauch entschied sich 80 mit M uns t e r b e r g fUr 
die umfassendere Bezeichnungsweise: Psychotechnik = Angewandte 
Psychologie. 

G ies e, Theorie der Psychotechnik. 1 
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Die angewandte Psychologie kann, wie Miinsterberg richtig 
hervorhebt, wiederum in zweifacher Weise verstanden werden: wir 
diirfen nămlich allgemeine psychologische Verfahren und Betrachtungs
weisen anwenden auf die Kulturgiiter, um letztere ihrem Entstehen, 
ihrer Formgebung nach zu begreifen und zu erklăren. Das ware im 
wesentlichen eine Kulturpsychologie, die sich mit die~er Feststellung 
des Wie und Warum gegenuber der Wirklichkeit begniigt. 

Anwendung kann aber auch bedeuten: praktische Beeinflussung, 
wirkliche Gestaltung. Unmittelbare Uhertragung der Psychologie 
auf das gegenwărtige und von uns zu heeinfiussende Leben. Nicht 
allgemeine Erlăuterung, sondern \Ville zur brauchbaren Niitzlichkeit 
liegt dann im ZieI. 1ch nenne diese Art der angewandten Psycho
logie »praktische Psychologie". Dementsprechend verstehen wir bei 
unseren A usfUhrungen Psychotechnik im gleichen Sinne. Praktische 
Psychologie ist in der Tat heute Kernpunkt der Probleme, wăhrend 
Kulturpsychologie als Anwendung noch gănzlich im Entsteben bleibt. 
Der Wirklicbkeitswert der praktischen Psycbologie ist selbstverstănd
licb erheblicb. 

llan kann das Gebiet der praktischen Psychologie wiederum der 
gegenwărtigen Lage nach doppelt betracbten: 

Handelt es sich um die praktische Anpassullg der Umwelt an 
die Eigenart des menschlichen Seelenlebens, solI das Ding, die Sache 
angeglicben sein dem Benutzer, seiner geistigen Struktur, dann nennen 
wir die Gegenstandszone »Objektspsychotechnik". 

Steht dagegen das lebendige 1ndividuum (etwa das Tier, der 
Mensch) als Gegenstand der praktischen Psychologie im Vordergrunde, 
sollen die psychologischen Verfahren dazu dienen, die seelische 1ndi
vidualităt anzupassen den kulturellen Zweckaufgaben der Sachlage: 
so haben wir eine »Subjektspsychotechnik" vor uns. Diese zuerst 
von Giese eingefUhrte Abtrennung der Subjekts- von der Objekts
psychotechnik wird heute dahin verstanden, da./3 zum ersteren vor 
allem die Psychodiagnose oder Eignungspriifung nebst Cbarakter
kunde, zum zweiten die Psychologie der Arbeit, der wirtschaftlicben 
Fertigung, der Anlern- und Absatz(Reklame-)verfabren zăhlt. 

Vermerkt kann ferner werden, daJ3 die Bezeichnung Psycho
techniker sich auf gewerbsmăJ3ige Berufsvertreter ohne akademiscbe 
Ausbildung bezieht. In allen anderen Făllen handelt es sich um 
Fachpsychologen, die teils theoretischen, teils angewandten Frage
stelIungen sich zuwenden und in Zusammenarbeit mit Arzt, Păda
gogen, Volkswirtschaftlern und Ingenieuren das Gebăude der prak
tischen Psychologie auszubauen bemiiht sind. 
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2. Entwicklungsgang der Psychotechnik. 

Obwohl historische Erorterungen nicht zum Sachverhalt rechnen, 
muI.\ doch eines hervorgehoben sein: der Umstand, daI.\ die angewandte 
Psychologie keinesfalls, wie viele Propagandisten glauben, etwas ganz 
Neues und UnerhOrtes sei. Vergleichend gesehen, ist sie wesentlich 
unorigineller als etwa der Fortschritt, den die psychoanalytische Be
trachtung brachte, trotzdem man im katholischen Beichtverfahren 
eine gewisse methodische Vorbildung dafUr finden kann. 

Gerade als praktische Menschenkunde hat die angewandte Psycho
logie ihre Anfănge in den Ubungsverfahren der indischen Yogalehre 
wie vor allem vi elen mittelalterlichen Riten, meist religioser Art. Ja, 
beobachtet man die Erkenntnisse in Anwendung der Psychologie 
etwa auf die Architektur, so bietet ger ade die Neuzeit beschămend 
wenig, und auf vielen anderen Gebieten - etwa der politischen Psycho
technik - ist dies genau so. Man meint oH, daI.\ friihere Zeiten 
der strengeren wissenschaftlichen Methodik wesentlich entbehren. 
Auch das ist historisch nicht ganz richtig. Wer das "Magazin der 
Erfahrungsseelenkunde" von M oritz, die erste Zeitschrift fiir an
gewandte Psychologie aus dem Jahre 1783 kennt, die pathologische, 
kinderpsychologische, vergleichende, auch psychographische Unter
lagen in Fiille bietet, muI.\ das bestătigen. Wer Goethes Farblehre 
oder seine exakten Protokolle iiber Studien an Pathologischen las 
- im Weimarer Rause kann man heute derarlige modernen Ver
suchsprotokolle sehen -, wird ebenfalls eine Ansicht ablehnen, die 
in der Psychotechnik etwas erstaunlich Neues sah. Oder wer die 
physiognomischen StudienLavaters, ausdessen vielbăndigen, wunder
voll ausgestatteten Lehrbiichern, wer Galls Phrenologie - in ihrem 
Wesenskern - oder Carus' Charakterkunde studiert, wird zunăchst 
den Fortschritt moderner konstitutioneller Forschungen gering an
setzen. Wer Fechners Experimente iiber Wohlgefălligkeit von 
VisitenkartengroI.\en, wer die Abhandlung "Warum wird die .Wurst 
schief durchschnitten?" kennt, weiJ3, daL\ praktische Psychologie schon 
zu Anfang und Mitte des vergangenen J ahrhunderts selbst in akademi
scher, nicht nur populărer Form moglich war. Ja, gerade die Praxis 
fiihrte sogar zu theoretischen Fragestellungen, genau wie heute bei 
uns: so entdeckte Zollner seine geometrisch-optische TăuBchung an 
bedrucktem Kleiderstoff, so wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
- anschlieL\end an den beruflichen Streit des Astronomen Mas
kelyne mit seinem Assistenten Kinnebrock im Jahre 1795 - von 
Bessel aus der Praxis astronomischer Fernrohrbeobachtung das 

1* 
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Prinzip der personlichen Gleichung fiir die sogenannte Augeohr
methode gewonnen. Und Aragos Stoppuhrversuche bei Sterndurch
gangen sind letzten Endes ebenso angewandte Psychologie (1842) 
wie Michons System der Graphologie oder die ersten Arbeiten Hoc
q u a r t s, die bereits zu Beginn des 19. J ahrhunderts veroffent
licht sind. 

Diese Pseudomodernităt erstreckt sich sogar auf sogenannte 
Errungenschaften der neuzeitigen Betriebswissenschaft, welche psycho
logische Grundlagen aufsucht. Erinnert mag nur werden daran, 
daJ3 das Taylorsystem in vielen seiner heute von Ingenieuren als 
Offenbarung hingenommenen Einzelheiten in recht beachtlicher Weise 
vorgebaut wurde zu Zeiten, die keine Psychotechnik oder Betriebs
wissenschaft in unserem Sinne kannten. Der Gedanke der Arbeits
aufteilung und Beobachtung ist bereits von Th aers in dessen land
wirtschaftlichen Studien um 1800 sehr eingehend dargestellt. Das 
Prinzip der Normalien und der Typisierung findet sich 1842 bei 
With worth und 1861 in Reuleaux' Buch "Konstrukteur", und zwar 
in vollendeter Form. Gilbreths sogenannte Bewegungslichtkurven
aufnahmen sind dilettantische Charlatanerien gegen die griindlichen 
Arbeiten iiber den menschlichen Gang von Braune und Fischer 
oder die geniale Idee der Lichtkurve selbst, die bekanntlich Marey 
- alsokeinesfallsGilbreth - in vollkommenerWeise entwickelthat. 

Weil also diese sogenannte Psychotechnik letzten Endes recht 
alt ist und keinesfalls den Erfolg besitzt, den viele ihr andichten, 
ist es heute an der Zeit, endlich ein theoretisches System zu gewinnen, 
das uns Gewăhr bietet, kiinftig weiter zu gelangen, als im bisherigen 
Chaos. Denn die gegenwărtige laienhafte Arbeitsweise laJ3t sich 
niemals durch Neuartigkeit der Fragestellungen restlos entschuldigen. 
Die Probleme sind herzlich alt. 

Uberblickt man die Entwicklung der Psychotechnik in den letzten 
30 J ahren, so findet man, daLl in ganz bestimmten Intervallen Problem
stellungen aktuell werden und Bearbeitung finden; daJ3 aber die 
wissenschaftliche Vorarbeit fast in anen Făllen durch die Praxis der 
Laien Zerstorung anheimfăllt oder von Anbeginn so theoretisch ge
formt ward, daJ3 sie iiberhaupt niemals praktische Anwendung er
lan gen konnten. Man findet den Tod der Psychotechnik durch das 
Leben oder durch Laboratoriumskultur. Beides ist fur eine moderne 
Theorie der Psychotechnik sehr wichtig! Ersteresberuht immer 
darauf, daJ3 jegliche Grundlagen einer allgemeineren Prinzipienlehre 
fehlen, daJ3 also vulgăre Anschauungen zu munterem Darauflosarbeiten 
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fiihren. Die Laboratoriumskultur andererseits ist so voller Wirk
lichkeitsferne und so bar jedes echt praktischen Blicks, daJ3 ihre 
hochwissenschaftlichen und theoretiBch tief fundierten Ergebnisse im 
niichternen Alltag scheitern miissen, weil die Versuche unter nahezu 
paradoxen Bedingungen zustande kamen. A uf beide FiUle mua eine 
Theorie der Psychotechnik Bezug nehmen, wenn sie aus Erfah,rung 
lernen will. 

Lipmann hat sich in seiner kritischen Darstellung mit der 
Laienarbeit der Psychotechnik in ăhnlichem Sinne befant. Er nennt 
die in Deutschland bekannteren Problemstellungen dieser letzten 
30 Jahre: die Periode der Ermiidungsforschung, der Aussageversuche 
und Tatbestandsdiagnostik, der InteUigenzpriifungen, Begabungs- und 
Eignungsauslesen. Man kann hinzufiigen die betriebswissenschaft
lichen Versuche der Amerikaner, die Kriegsbeschădigtenpsychologie, 
die pădologisch-didaktischen Forschungen, zumal unter Meumann, 
die Psychoanalyse (dia" ausgesprochen angewandte Psychologie treibt). 

Vom Laboratorium her kam die Ermiidungsforschung seit 
Kr ă pelin, ebenso die Tatbestandsdiagnostik und der Aussageversuch. 
Sie aUe haben keine Lebensdauer gehabt, da sie teHs an den Ge
gebenheiten der Wirklichkeit - BO die Tatbestandsdiagnostik an 
den gesetzlichen V orBchriften -, teilB in ihrer zu spezieUen Methodik 
(so Krăpelins gesamte Schule) ihre Begrenzung fanden. Die 
amerikanische Betriebswissenschaft und ein Teil der Eignungs
priifungen ist reine Laienpraktikerarbeit gewesen. Hier scheiterte 
wiederum vieI an der mangelhaften wissenschaftlichen Vorbildung 
der Urheber und kam zu gănzlich abwegigen Ergebnissen. Die Er
gebnisse der Hoxiekommission haben erheiternde Paradoxien wissen
schaftlicher Betriebsfiihrung aus Amerika vor Augen gefiihrt, und 
der Fehlschlag deutscher Eignungspriifungen ist wiederholt aus laien
hafter Methodendurchbildung abzuleiten. Andere Probleme biiJ3ten 
an Aktualităt aus zeitgeschichtlichen Griinden ein. So die Kriegs
beschădigtenfiirsorge, insbesondere die psychologische DiagnoBe von 
Hirnverletzten, die in Deutschland bekanntlich von P oppelreu ter 
begriindet und von Gelb und von Giese in rein psychologischer 
Beziehung zum praktischen Ausbau gelangte. Auch daB Problem 
der Hochbegabtenauslese, erstmalig von Moede und Piorkowski in 
Berlin behandelt, entbehrt heute jeder Aktualităt. Dagegen hat sich 
Intelligenzpriifung - seit Binet vor allem durch Meumann und 
W. Stern rege bearbeitet - bis jetzt als praktischer Zweig der 
Psychologie gehalten, und zwar als ein Beispiel fiir angewandte Psycho
logie, in der, unter Benutzung derzeitiger wiBsenschaftlicher. Er-
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kenntnis, ein Mitarbeiterstab wissenschaftlich auch sonst nicht unge
bildeter Personen sich mit den Fragen befaLlte. Erst die neuere 
amerikanische Binetisierungsmanie entwickelte sich fort zu hand
werklicher Schablonenarbeit berufstătiger Weiblichkeit. Umgekehrt 
ist die Bearbeitung didaktischer Probleme in der Psychologie seit 
Meumann stehengeblieben und harrt in der gesamten wissenschaft
lichen Welt weiterer Behandlung. Es ist dies ein Gebiet, auf dem 
bisher kein fiihrender wissenschaftlicher Kopf wieder Probleme suchte 
und andererseits Praktiker rein wissenschaftlich sich nicht verpflichtet 
fiihlten. Ein umgekehrtes Bild bildet die Reklamepsychologie. Hier 
haben in aller erster Linie Praktiker Richtlinien geboten und Leistungen 
erbracht. Was wissenschaftlich beachtlich im AnschluLl daran ge
leistet ward, ist in erster Reihe amerikanisches Verdienst (Starch, 
Dill Scott, Miinsterberg u. a.). Die Psychoanalyse kann anderer
seits als das beste Bild idealer Beziehung zwischen Theorie und 
Praxis im ganzen gesehen werden. Abgerechnet etliche Au./.len
seitereien hat sich hier die Theorie stets aus der Praxis befruchtet 
und wurde die Praxis durch wissenschaftlich erzogene Personen ge
meistert. Daher sehen wir auf diesem Gebiet immer noch Anstieg 
und keinesfalIs jene Abwirtschaftung, von der Lipman n tadelnd 
hinsichtlich der Psychotechnik redet. 

Sprechen wir noch kurz vom Gegenwartsbild der Psychotechnik, 
so lăLlt sich feststelIen, da./.l Fehlschlăge und Erfolge ihre klare Ur
sache hatten. Welche Fehlschlăge sind zu verzeichnen und woher 
stammen sie? Die Versager der Psychotechnik sind sowohl persiin
licher wie sachlicher Natur. Beobachtet man unparteiisch die gegen
wărtige Lage, so findet man hinsichtlich der materiellen Fehlschlăge 
bestimmte Tatbestănde: Man sieht, daU zunăchst wirtschaftliche 
Faktoren zum Fehlschlag fiihrten. Das kann aIlgemein zeithaft be
dingt sein, wie etwa auf allen Gebieten, die dem allgemeinen Abbau 
anheimfielen. Es muUte in diesem Abbau auch die Psychotechnik 
in ihrer Anwendung auf Flugzeugwesen, Militiirgebiete und soziale 
Medizin entsprechend untergraben werden. Jedenfalls wurde sie 
nicht in die Lage gesetzt, noch besa./.l sie Kraft genug, sich teil
weise iiber den alIgemeinen Abbau hinweg durchzusetzen, wie es 
andere Wissenschaften - man gedenke der Chemie - ermiiglichten. 
Nur heimliche oder verkommene Uberreste erinnern an Bliitezeiten 
friiherer Konjunkturen. Zum wirtschaftlichen Versager rechnet man 
aber noch zweierlei. Einmal die falsch angebrachte Geschăftstiichtig
keit gewisser Psychotechniker, die ihre Verfahren vor allem nutz
bringend verkauften, ohne sich darum zu kiimmern, ob die angebotene 
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Ware [- der Apparat, die Untersuchungsweise -] angemessen aus
gefiihrt und richtig vom Kăufer verwendet oder von ihm iiberhaupt 
benotigt wurde. Man propagandierte zum TeU Psychotechnik, wo 
sie ganz und gar iiberfliissig erscheint, oder sprach ihr Moglichkeiten 
zu, die sie gar nicht erfiillen kann. Derartige Verhaltungsweisen 
muJlten allerschwerste Versager bedingen und hahen die praktische 
Psychologie teilweise durchaus mit Recht in Miskredit gebracht. 
Finanziell endlich waren die Verfahren oft auch zu kostspielig: 
manche Fălle erforderten Laboratorien, deren Amortisation unmog
lich erscheintj andere lieJlen die Kosten fiir Einzeluntersuchungen 
unzweckrnăllig hoch werden. Beispiele fiirs erste bietet bisweilen die 
Industrie, fiirs andere die Berufsberatung. Man muJl von Versagern 
sprechen, wenn die Verfahren nicht eine zweckentsprechende Okonomie 
mit sich bringen. Ferner rechnet man neben die wirtschaftlich be
dingten Ausfălle auch rein materielle: Dutzende von Priifmitteln sind 
unzweckrnăJlig gebaut und leichtfertig in den Handel gebracht worden. 
Andere Apparate und Vorrichtungen schlummern friedlich auf der 
Kammer und haben Schrotwert, da sie niemand benutzt. (In der 
Industrie findet man zahlreiche Beispiele hierfiir.) Drittens stammen 
Versager aus vorachnellen Losungen ohne wissenschaftliche Grund
lage. Die Praxis, verfiihrt durch eingangs genannte Propagandisten, 
fragt mehr, ala beantwortet, stellt zahlreichere und schwierigere Auf
gaben, als gelost werden konnen. Ea mangelt iiberall das wissen
schaftliche Fundament, die Grundlagen der Analysen j ob es sich um 
berufspsychologische oder wirtschaftswissenschaftliche oder diagno
stische Probleme handelt. Der Mangel an wissenschaftlichem Grund 
und Boden ist der schwerste Fehler der gegenwărtigen Psychotechnik, 
und nur wenn diesem Mangel abgeholfen wird, ist Hoffnung auf 
kiinftige Hera bsetzung der Versagerziffern. 

Neben das Sachliche tritt auch der personliche Faktor. 
Die Psychotechnik hat bereits bei manchen Priiflingen versagt. 

Sie vermochte noch nicht den EinfluJl der allgemeinen korperseelischen 
Entwicklung auf die Sicherheit der Voraussage anszuschalten. Ins
besondere bei J ugendlichen ist die Pubertăt ein entscheidendes Problem 
geworden. Sie konnte ferner wichtige sittliche und moralische Quali
tăten in ihren U ntersuchungen nicht beriicksichtigen, ebensowenig 
bestimmte Einfliisse der Massenseele. Endlich aber ist sie erst langsam 
dabei, sich eine eigentliche Menschenkunde zu sammeln; bisher handelte 
es sich zumeist um nichts Weiteres, als Einzelfertigung ăullerlichster 
Messungen oder um Allgemeinbemerkungen hinsichtlich des Einzel
falls. Eine praktische Charakterologie fehlt noch! Ebensowenig 
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konnte sie betriigerischen Mallnahmen, dem unlauteren Wettbewerb 
der Priiflinge immer steuern, und endlich hat sie nicht vermocht, 
soziale Bedenken gegen die Psychotechnik, welche die Klienten mit 
Recht erhoben, als belangloB zu zerstreuen. - Das gilt vor allem hin
sichtlich der Anwendung auf privatwirtschaftliche Eignungspriifungen 
oder hinsichtlich Einordnung psychologischer Gesichtspunkte in die 
Rationalisierung und Taylorisierung von Betrieben. 

Ebenso aber auch personelle Fehlschlăge der Versuchsleiter. Am 
allerschlimmsten steht es mit der Vorbildung der Priifer und Unter
sucher. In leichtfertigster Weise wurden kurzfristige Instruktions
kurse, teilweise noch von nichtamtlichen Stellen, abgehalten, um 
Leute in die Psychotechnik einzufiihren; ohne Verantwortung dafiir, 
was die so Unterrichteten mit ihrem \,Vissen anfangen. In der 
Industrie fillden sich zahlreiche Elemente, die jetzt praktische Psycho
logie trei ben, nachdem sie einmal einen Schnellkurs durchgemacht 
haben. Schlimmer noch! Diesen Kursen ging fase durchweg ab der 
Blick fiir das Eigentliche: die psychologische Beobachtung. An Stelle 
dessen wurden Apparate demollstriert und mit Formeln verrechnet! 
Rein Wunder, dal.l die Psychologie dieser Praktiker entsprechenden 
Unsinn erbrachte. Es liegt in der Psychotechnik, beispielsweise in 
Deutschland, darin genau so, wie mit den "Patentmedizinmănnern" 
der amerikanischen wissenschaftlichen Betriebsfiihrung, die das 
Scheitern des Taylorsystems auf dem Gewissen haben und von denen 
der Hoxiebericht wie Drury reizende Anekdoten berichten. Sozial 
und wissenschaftlich betrachtet, ist Schnellausbildung Grundlage 
unbedingten Fehlschlages und zu bemăngeln. Die Versuchsleiter 
erbrachten aber auch Versager aus anderen Griinden; sie waren 
grundsătzlich ungeeignet als Person! Sie hatten innere Abneigung 
gegen die Psychotechnik, sie waren unfăhig zur Beobachtung iiber
ha.upt, sie verwechselten den Standpunkt des Lehrers und wurden 
pădagogisch, oder den des Ingenieurs und arbeiteten wie Seelen
schlosser. Sehr viele scheiterten an eigener Unproduktivităt und 
kamen nicht vorwărts, wenn es galt, bei neuer Sachlage neue Ideen 
zu entwickeln und Verfahren auszubauen. Wieder andere blieben 
ganz und gar kritiklos und experimentierten, in blindem Glauben an 
die Psychotechnik und ihre autoritativen Vertreter, darauf los, wie 
sie es irgendwo gelernt hatten. Dergleichen Haltungsweisen muLlten 
sehr zahlreiche Fehlschlăge der Psychotechnik erbringen. 

Es wăre also iibertrieben, zu behaupten, dall man in der Psycho
technik heute ein abgeschlossenes und gesichertes Gebiet vor sich 
hătte. Sie enthălt nur verbesserungsfăhige Moglichkeiten. 
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GewiLl soli dankbar anerkannt sein, daLl die praktische Psycho
logie einige Gebiete sich mit gewisser Dauer eroberte. Auf dem 
Bereiche der Subjektspsychotechnik wollen wir ihrer relativen Er
folge gedenken, die sie - allem Mangel zum Trotz - doch noch 
erlangte. Im Verkehrswesen [- Kraftfahrer, Post, Eisenbahn und 
Polizei -] ist sie teilweise obligatorisch geworden. In der Industrie 
und bisweilen im Handel stiftete sie Nutzen, ohne daLl wir manchen 
Abbau iibersehen wollen. Im Militiirwesen und der sozialen Medizin 
kam sie, solange die Zeiten es frei ermoglichten, gut voran und 
macbte sich băufig unentbebrlich. In der Schule hat sie groLle 
Aktualităt und im Rabmen der Berufsberatung setzt sie sich langsam 
durcb. Daneben ganz brachliegende Zonen, wie die Landwirtscbaft. 

In der Objektspsychotechnik fanden wir gute Erfolge beim 
Reklamewesen. Auch die rationellen Anlernverfahren werden mehr 
und mehr psycbologisiert. Teilweise sieht man seelenkundliche Ge
sicbtspunkte in der wissenscbaftlichen Betriebsfiibrung, aber auch 
dort klaffen noch groLle Liicken! Das Ermiidungsproblem, die Lohn
psychologie, die psychotechnischen Gerăteeichungen, sie alIe stehen 
grundsătzlich noch in ersten Anfăngen. 

Wir miissen uns klar sein, daC, bei dem Alter der angewandten 
Psychologie, d er augen blickliche Zustand auch erfolgreicher Verfahren 
nicht eben erhebend wirkt. Wir konnten weiter sein. Wir wiiren 
weiter, wenn man sich rechtzeitig um die Theorie der Praxis ge
kiimmert hătte. Man ging den Umweg iiber die Theorie der reinen, 
der generellen, der Laboratoriumspsychologie. Man war zu abstrakt, 
zu wirklicbkeitsfern. Wir schulden der theoretischen Psychologie 
tiefsten Dank. Aber das, was uns weiterbringen kann, liegt gerade 
in einer Stellungnahme der praktischen Psychologie (aus ihrer Wirk
lichkeitsnăhe heraus) zu den Lehren der theoretisch-abstrahierenden 
Seelenkunde. 

Eine Theorie der Psycbotechnik beginnt daher zweckmăJlig mit 
der Besprechung der Beziehungen zwischen theoretischer und prak
tischer Psychologie iiberhaupt. 



1. Verhiiltnis 
zwischen theoretischer und praktischer Seelenkunde. 

1. Beziehungen zu theoretischen Forschungsrichtungen. 

Bevor wir năher von dem inneren Verhăltnis der praktischen 
Psychologie zur rein theoretischen Seelenkunde handeln, muJ3 auf 
die Beziehungen der Psychotechnik zu den verschiedenen Forschungs
richtungen der letzteren kurz verwiesen werden. Denn das Bild, 
welches die allgemeine Seelenlehre bietet, ist alles andere als einheit
lichI Wir finden grundsătzlich getrennte " Richtungen ", die oft 
genug keinerlei Fiihlung zueinander suchen, ja sich feindlich gegen
iiberstehen oder bezuglos nebeneinander leben. Die Psychotechnik 
hat keinen AnlaJ3, sich dieser oder jenar Richtung zu verschreiben, 
denn es gibt keine, die restlos befăhigt wăre, au! die Wirklichkeit 
iibertragen zu werden. Es kann ferner ebensowenig in der Absicht 
liegen, alle moglichen Spielarten aufzureihen. Nur ganz grobe, aber 
innerlich wesentliche Trennungen der Psychologie stehen in Frage. 
Der Standpunkt ei ner praktischen Seelenkunde wird immer nur der 
sein, das Gute und Niitzliche zu finden, wo sie es in der theoretischen 
Lehre prinzipiell findet. Unterscheiden sich ihre Gesichtspunkte, 
wie noch eingehend erwăhnt werden muJ3, zwar im einzelnen ganz 
auJ3erordentlich von Anschauungen der allgemeinen Psychologie, 
trennen sich hier Abstraktion und Wirklichkeit aufs schărfste, so 
kann andererseits doch die wesentliche Forschungsweise dieser oder 
jener Richtung von Belang sein und zu fortschrittlichen Methoden 
oder zweckentsprechenden Erkenntnissen der Psychotechnik iiber
leiten. Historisch mu!3 angefiigt werden, daJ3 aUe diese " Richtungen " 
hier und dort Anwendungen versucht haben. Stehen wir auf dem 
Boden einer angewandten Psychologie, erwăchst uns die Moglichkeit, 
die richtungsgetrennten Losungen zusammenzufassen. Anders stiinde 
es mit der Lage, wenn irgendwann eine der Richtungen iiberlegen 
die Psychotechnik entwickelt hătte. ~'er die Gegenwart iiberschaut, 
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mul3 dies verneinen, denn die Psychotechnik hat keinesfalls llnter 
irgend einer Richtung besondere Erfolge oder mittels anderer auf
făllige Mil3erfolge erbracht. Das Richtungsbild der Psychotechnik 
ist also zerrissen. Die Beziehung der angewandten Psychologie zur 
theoretischen Forschung mithin vielgestaltig. 

a) Funktionspsychologie. 

Man mul3 ausdriicklich betonen, daU schon das Verhăltnis der 
Psychotechnik zur Funktionspsychologie kein selbstverstăndliches ist. 

Eine sehr grol3e Anzahl einschlăgiger Arbeiten der Psychotechnik 
und vor allem die Fiille laienhafter Mitbestătigungen im Rahmen der 
Anwendung auf die praktischen Kulturziele, weil3 noch nichts von 
psychischen Funktionen. Im Gegenteil :dort bliiht, durchaus im 
iiberholten Sinne, der Glaube an seelische "V ermogen " munter fort, 
und wir finden ausg~zeichnete Beispiele fiir solche Vermogenspsycho
technik in der industriellen oder verwaltungstechnischen Psychologie. 
Schon bei Aufstellung von Eignungspriifungen werden Seelenvermogen 
in Fiille erwăhnt. Spurlos sind die Erkenntnisse der Wissenschaft 
an solchen Psychotechnikern voriibergegangen. Zwei Sonderzweige 
tragen zudem noch besondere Schuld, daU die Psychotechnik ver
hăltnismăl3ig so geringe Beziehungen zur Funktionspsychologie erfuhr. 
Einmal die Graphologie, die in ihrer Benutzung als Psychodiagnose 
vielfach von seelischen Vermogen fabelt und sie so diagnostisch fest
zulegen sucht. Dann aber auch die Physiognomik und medizinische 
Konstitutionsforschung, die wiederum nicht einzelne seelische Funk
tionen anerkennt, sondern hăufig genug im alten Sinne von diesen 
oder jenen "V ermogen" der Seele spricht. Da in der psychotech
nischen Wirkli~hkeit aber die Konstitutionsforschung heute prak
tische Niederschlăge fand und auch die ăltere Physiognomik wieder 
auflebte, kann man sich iiber die Antiquiertheiten nicht verwundern. 
Dal3 Graphologie und Physiognomik beispielsweise ihre bedeutsame 
praktische Rolle spielen, folgert wieder aus Măngeln des psycho
technischen Experiments. Es wird reichlich Gelegenheit sein, auf 
dessen Nachteile und dessen Kennzeichen als Oberfl.ăchendiagnose 

hinzudeuten. Prinzipiell konnen wir hier aber schon auf Schwierig
keiten verweisen, welche bereits im Rahmen der theoretischen Funktions
psychologie vorkommen und nun Auswirkungen im praktischen Feld 
der Psychotechnik finden miissen. 

Erinnert mag dabei nur an zweierlei werden: die Unterschei
dung von Erscheinungen und Funktionen (durch Stumpf) oder die 
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Herausarbeitung der Gestaltlehre gegeniiber der Komplextheorie. 
Die Psychotechnik, die nehmen mu/lte, was sie zunăchst theoretisch 
vorfand; die nicht sogleich, wie heute, aus Tausenden von Făllen der 
Anwendung her zu Erkenntnissen Gelegenheit hatte, die fiir die 
Praxis bestimmt sind, - sie geriet in den Streit der Richtungen, als 
sie dis Auseinandersetzungen genannter Art vor sich sah. 

Historisch beruht in Deutschland, und iibrigens auch im Aus
land, eines der ălteren Bestandstiicke der Psychotechnik, nămlich die 
Eignungspriifung, auf Lehrmeinungen der allgemeinen Seelenkunde, 
die weder die Trennung von Erscheinungen und Funktionen noch 
die von additivem und gestaltlichem Zusammensein der Funktionen 
voraussetzen miissen. W un d t s Lehrgebăude ist in erster Linie 
- schon iiber den Weg Miinsterbergscher Doktrin - Vorbild, 
und dieses Lehrgebăude stammt aus einer Zeit, welche zu derartigen 
Scheidungen wenig AnlaJ3 hatte. Ja, hierbei geht mit unter der 
Begriff der Apperzeption, und er ordnet sich ebenso zwanglos in der 
Praxis dem Assoziationsbegriff der Komplexlehre ein. Die Psycho
technik hatte eben Aufgaben zu erfiillen, keine Theorien abzuwarten, 
und so kann man nur sagen, daJ3 ihr die Funktionspsychologie ein 
Geriist schenkte, iiber dessen anbriichige Stellen die angewandte 
Psychologie vielfach selbst kaum unterrichtet sein mochte. Denn 
wenn Stumpf die bekannt gewordene Trennung von Erscheinung 
und Funktion vornahm - zweifellos eine entscheidende KIărung 
der ălteren Psychologie -, so wirkte dies durchaus. nicht im Bereich 
der Psychotechnik wieder, wenn wir uns nur einmal das Durch
einander der Eignungspriifungen auf optischem Gebiete vor Augen 
fiihren. Als Wo 1 f g a n g K o h 1 e r zum ersten :Male seine Intelligenz
priifungen an Anthropoiden unternahm, stand ihm im Vordergrund 
der Begriff der gestalteten Feldstruktur (optischer Fo'rm z. B.). Die 
Psychotechnik wiederum entdeckte hierheraus den neuen, in der 
allgemeinen Psychologie ebensowenig bekannt gewesenen Begriff der 
praktischen Intelligenz, aber sie fand zuerst keine Zeit, das Wesent
liche der Sachlage, nămlich die Auseinandersetzung zwischen Gestalt
lehre und Mosaiktheorie zu erkennen. Das kam - auf dem Umweg 
der Struktur der PersonIichkeit - ihr erst vieI spăter vor Augen. 
Noch vieI schlimmer sieht es aus in der Objektspsychotechnik; sei 
es die Eichung von Gerăten oder Sachverhalten anderer Art! Hier 
hat die Funktionspsychologie ebenfalls der Psychotechnik keine kIare 
Erfassung dieser oder jener Formulierung verliehen. Grotesk spukt 
(wie vielfach auch in der Theorie) in der Psychotechnik der Faktor 
"Aufmerksamkeit" umher. Er verbindet sich teilweise mit Funk-
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tionen des \Villens, teils mischt er sich sogar mit rein optiBchen Sach
lagen, teHs hat er funktionelle Beziehung zu einem Begriff, den 
eigens die Psychotechnik herausarbeiten muf.lte, oder wenigstens ver
Buchte, nămlich dam der Intelligenz. Wir kannen die Staffel auf
warts verfolgen und weitere Abweichungen finden, wenn wir Be
griffe, wie den des "Zentralfaktors" erartern, der freHich schon 
wieder heriiberleitet in Gesichtspunkte der vergleichenden Seelen
kunde. Er ist typisch differentiell psychologisch und psychotechnisch 
verwendet. Funktionell ein mystisches Etwas! Der Streit zwischen 
Komplextheorie und Gestaltlehre - im engeren Sinne zwischen der 
Schule G. E. Miillers und Wertheimer, Koffka, Kahler - ist 
fiir die Psychotechnik besonders lehrreich. Sie hat hierbei vielfach 
wie aus Versehen etwas mitgewirkt, wenn wir uns klar machen, daf.l 
in diesem Streit sowohl die Erkenntnisse der Untersuchungen an 
Kriegsbeschadigten (Gelb, Goldstein) eine Rolle spielten, wie Er
fahrungen zur Lokalisationslehre (Wertheimers Querfunktionen
theorie)! Wiederum ein Faktum, das durch die psychotechnischen 
Priifungen an Hirnverletzten (in Deutschland Gelb, Poppelreuter, 
Giese, Isserlin) eine neuartige Beleuchtung erfuhrj die Psycho
technik wul3te als solche nichts davon. Sie verspiirte ebensowenig 
die Bedeutung, welche gerade in der Querfunktionslehre und den 
Ausfiihrungen Kahlers liegen konnte, als nămlich die Zeit der 
Physikalităt der Seele (wie ich es nennen machte) mit Kahlers Aus
fiihrungen iiber physische Gestalten anbrach. Grundsătzlich hatte 
hier - nicht im einzelnen, aber in der gleichartigen Ablehnung vor
maliger Isoliertheit der "Funktionen" nnd der Giiltigkeit der Befunde 
elementarer Untersuchungen - die Psychotechnik in der Theorie 
einen Verbiindeten finden kannen. Auch die Theorie hătte zu ver
weisen gehabt auf den niichternen Befund, da13 die Psychotechnik 
mit der ălteren Funktionspsychologie methodisch jedenfalls brechen 
muJ3te, um Erfolg in der Wirklichkeit zu erringen. Nichts der
gleichen geschah! Und so sahen wir Theorie und Psychotechnik 
fremd, von der reinen Psychologie aus betrachtet vielleicht sogar 
sich feindlich gegeniiberstehen. Diese Feindschaft erklărt sich eben
faHs aus dem Begriff des Komplexen. Die Psychotechnik in ihren 
Anfăngen ging komplex vor, weil sie erfuhr, dal3 sie mit der Psycho
physik iiberhaupt in den meisten Fragestellungen nichts erreichte. 
Schon der einfache Reaktionsversuch geniigte (bei den Kraftfahrer
priifungen) nicht mehr, weil er dem theoretischen Ideal der Gesetz
măLligkeit der Ergebnisse zu nahe kam, anstatt die Notwendigkeit 
differentieller Befunde zu ermoglichen. Als in Deutschland die 
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Psychotechnik in ihren Eignungspriifungen begann (Moede), eroberte 
sie sich damals eine gewisse Kreditwiirdigkeit bei den Theoretikern, 
weil sie mit Apparaten Messungen im Sin ne der Psychophysik anstellte. 
Die Apparate und MaLlmethoden sind fast iiberall verschwunden. Sie 
besaflen Propagandawert. Hente sehen die Eignungsprufnngen und 
die benutzten Apparatemethoden anders, als psychophysischen Prin
zipien folgend, aus. Kern des theoretischen AnstoLles war ferner von 
je die Intelligenzpriifung. Sie geriet in Konflikt mit der Assoziations
lehre, und Forscher wie Ziehen leugneten den funktionalen Begriff 
"Intelligenz". Sie ward ein Bundel einzelner Bestandstiicke. Andere 
Theoretiker wiederum, die in der Funktionspsychologie auf strengem 
Experimentalboden standen - so Wund t selbst -, hielten Intelligenz
prufungen fur Unsinn und einen Irrweg; denn dies psychotechnische 
Bestandstiick bedeutete zuletzt nichts anderes als in Anwendungen auf 
die Wirklichkeit den Sieg der Wiirzburger Schule. Wir kommen 
bei Erorterung der analytischen Richtung hierauf kurz zuriick. 
Wiederum fand die Psychotechnik zur Funktionspsychologie keine 
Beziehung. Und wie eigentlich schon Fechners Versuche iiber 
W ohlgefă1ligkeit von Proportionen aus der Psychophysik heraus
fallen (AuLlenseitereien sind, die ganz und gal' mit den Idolen der 
Isolierbarkeit von Funktionen brechen, die eine Analyse heraus
fordern, die zu Typen fiihren, statt zu unbedingten Gesetzen) und 
wie schon die Begrenzung des Weber-Fechnerschen Satzes in der 
Theorie die Forschung jahrelang beschăftigte - weil hiel' der ideale 
Fan der einfachen Gesetzmăfligkeit durchbrochen und relativiert 
ward -, ebenso war und blieb die Psychotechnik ein Gebiet, das 
innerlich mit der Theorie der Funktionen nicht vereinbar ist. Die 
Sachlage gestaltete sich so, daJ.l die Theorie ablehnte und die Psycho
technik einige Begriffe aus der Theorie und eiuige Untersuchungs
verfahren entnahm. Im iibrigen blieb sie selbst o h n e theoretisches 
Fundament. Es ist kein 'Vunder, dafi das eine Beziehung zur 
Funktionspsychologie bedeutet, die fiiI' beide Teile ganz und gal' 
unerspriefllich sein mufite. Die Folge war zu erwarten. Die Psycho
technik ohne theoretisches Fundament versagte, odeI' holte sich An
leihen aus der wissenschaftlich iiberwundenen Vermogenspsychologie 
und fieI dilettantischen Ansichten anheim, die nicht zum Vorteil und 
zum Fortschritt taugten. So wăre vielleicht die Lage der Psycho
technik hoffnungslos gewesen, wenn nicht einige andere Richtungen 
der Psychologie mehr geboten als die echte, experimentell-physio
logisch gerichtete, Psychologie der klassischen Fassung, die wir heute 
auch Funktionspsychologie nennen konnten. 
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b) Entwicklungspsychologie. 

Helfend sprang ein aus der Theorie die Entwicklungspsycho
logie. Wir verdanken ihr manches in der Psychotechnik, und auch 
hier ist zu sagen, daJ3 die Moglichkeiten von den Psychotechnikern 
kaum geahnt werden. 

Die Entwicklungspsychologie, wenn wir sie mit F. Krueger 
so als Sondergebiet formulieren und zugleich damit abtrennen von 
der Volkerpsychologie Wun d ts, weist nămlich Beziehungen auf, die 
psychotechnischen Fragestellungen benachbart sind. Es ware zu 
nennen die Primitivenpsychologie und die Kiuderpsychologie, indessen 
die Psychologie der Jugendlichen sich erst herauszuschalen beginnt 
und die Seelenkunde des Alters noch rudimentar verharrt. Die Volker
psychologie im kulturellen Sin ne oder die Soziologie waren wohl 
auch belangvoll; aber deren Anwendungen rechnen hochstens zu 
einer Kulturpsychologie, nicht zur praktischen Seelenkunde. Was 
hat nun in solchem Sinne die Entwicklungspsychologie fiir Bedeutung 
gegeniiber der Psychotechnik? Sie unterscheidet sich von der 
Funktionspsychologie vor allem darin, daU ihre Begriffe, mit denen 
sie arbeitet, von Anbeginn sich von psychophysischer Einseitigkeit 
fern halten. Sie sind mindestens Komplexe des Seelenlebens, ge
legentlich aber auch Gegebenheiten, die wir Gestaltungsstruktur 
(Koffka) im Rahmen der seelischen Entwicklung nennen. Durch 
letztere findet sich dann zugleich ein Ubergang zur geisteswissen
schaftlichen Seelenlehre. Denn die Entwicklungspsychologie muLlte 
schon friihzeitig erkennen, daJ3 sie ihren tieferen Sinn nicht erschOpft, 
wenn sie sich beschrankt auf sogenannte elementare Funktionen. 
Eine Untersuchung beispielsweise der Kinder auf Farbenwahrnehmung 
zeigte dies. Man kaJ1l nicht entsprechend weiter, da in solcher 
elementaren Giiltigkeit von "Entwicklung" so gut wie selten die 
Rede sein konnte. Das muUte der allgemeinen Erfahrung wider
sprechen. Man ging aber auch mit den experimentellen und sonstigen 
Beobachtungsbefunden nicht iibereins. Denn diese zeigten immer 
wieder etwas, was die Funktionspsychologie sehr spat und gelegent
lich widerwillig zugegeben hatte. Es lieJ3 sich die Hypothese von 
der Isolierbarkeit der Funktionen gerade in der Entwicklungspsycho
logie nicht aufrecht erhalten. "Entwicklung" in isoliertem Sinne 
war nicht moglich. Es offenbarte sich, daU Entwicklung nur ver
stăndlich wird, wenn wir komplexeste Sachlagen vor Augen fuhren. 
Diese Psychologie zeigte, daJ3 die Entwicklung des Farbensehens etwa 
korreliert mit der allgemeinen geistigen Entwicklung. Sie kam 
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unmittelbar zu Beziehungen zwischen Gestaltauffassung und "In
telligenz". Sie fand Beziehungen zu dem Komplex Kenntnisse, 
Milieu usw.; das alles schon, wenn es sich um eine so "elementare" 
Angelegenheit, wie das Unterscheiden von Farben, handelte. Wie
vieI spater hat die funktionale Psychologie festgestellt, daJ3 auch 
Faktoren, wie die Gefiihlsbetonung, bei dem gleichen Experiment eine 
Rolle spielen! Dies nur als Probe der innerlichen Verschiedenheit 
der wissenschaftlichen Auffassung! Die Entwicklungspsychologie 
war von Anbeginn vieI lebensnaher und, da historisch nicht gIeich 
belastet, anpassungsfahiger als die generelle Seelenkunde, deren Vor
zeit Bchon im Altertum ruht und bei uns iiber die kirchlich-schola
stische Mittelepoche fiihrt. Der Entwicklungsgedanke, biologisch 
durch Darwins Nachfolge und den Lamarckismus in der Natur
wissenschaft diskutiert, er mullte in der Psychologie etwas N eues 
werden und eine FragesteIlung von ungekannter Frische. Die Psycho
technik hat manches vorgefunden und in vielem lernen k6nnen. Ihre 
objektspsychotechnischen Gebiete - die Anlernverfl>hren etwa -
beruhen mehr oder minder auf Ergebnissen, die nur die Entwicklungs
psychologie erbringen kann, denn diese Psychotechnik ist Entwicklungs
problem. Aber schon die Kinderpsychologie als solche - man ge
denke Binet-Simons - muJ3te ahnliche Fragen aufrollen. Hierher 
leitet sich der psychotechnisch wichtige Intelligenzbegriff ab. Die Ent
wicklungspsychologie hat, um zwei weitere Proben herauszugreifen, 
ebenso behandelt die Entwicklung der Arbeit oder den entwicklungs
psychologischen Wert des Rhythmus. Beides Probleme der Fabrik
psychotechnik und vielleicht Fragen, die von der Praxis der Gegen
wart noch anders beantwortet werden? Aber gleichviel; das Be
ziehungsverhaltnis ist in diesem Fall vieI erfreulicher als bei der 
Experimentalpsychologie im klassischen Sinne. Die Befruchtung der 
Psychotechnik wird deutlich und die Erwartung, daJ3 umgekehrt aus 
der Psychotechnik auch die theoretische Entwicklungspsychologie ihre 
Erkenntnisse sch6pfen werde - diese Erwartung ist durchaus kein 
frommer Wunsch. 

c) Analytische Psychologie. 

Im Rahmen der theoretischen Seelenkunde begegnet man auch 
der analytisch vorgehenden Psychologie, deren vielfache Verastelung 
uns eingangs beschăftigen muJ3. Ihre Beziehung zur Psychotechnik 
ist ebenfalls nicht einfach. 

Die analytische Psychologie, deren Hauptvertreter historisch ge
sehen Franz Bren tano, dann Th. Li pps, Cornelius, auchRehmke 
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sind, die zugleich Beziehungen zu H us ser 18 Phanomenologie und 
zu Diltheys geisteswissenschaftlicher Seelenkunde aufzeigt, unter
scheidet sich (um des 1etzteren Gegeniiberstellung beizubehalten) von 
der experimentell zergliedernden Seelenkunde durch ihr Streben nach 
Beschreibung und Beschaffenheitsuntersuchung der seelischen Be
wnJltseinsinhalte, der Phanomene. Sie schildert BewuJltheiten. Man 
wird daher auch die Richtung G. Martius, deren empirische Unter
suchungen derartige Analysen klar erweisen, mit herein zu rechnen 
haben. Die vielfachen Beziehungen zwischen der funktionalen Experi
mentalpsychologie und der analytischen hat bekanntlich Schmied
Kowarzik dargestellt. 

Hier nun greift aber fiir den umfassenderen Kenner der Sach
lage auch ein das Lebenswerk Freuds, die Psychoanalyse. Sie 
war urspriinglich nur Methode und als solche medizinisch gerichtet. 
Spater fand sie Anwendung auch auf die Geisteswerte (Imago) und 
entwickelte sie ei ne Seelenkunde, die zweifellos in ihrer strikten 
Folgerichtigkeit und dem gleichzeitig empirischen Nachweis der 
Giiltigkeit ihrer Arbeitshypothesen, vielfach erfolgreicher war, als 
die eigentliche analytische Fachseelenkunde. Auf jeden Fall wurde 
sie lebensnaher als die Funktionspsychologie. Der Raum verbietet, 
auf die interessanten Ubergangsformen zwischen analytischer und 
psychoanalytischer Richtung hinzuweisen. Wie so oft, gingen beide 
ihren getrennten Weg. Die Arbeiten der Schule Martius muten den 
Kenner der Psychoanalyse durchaus selbstverstandlich, und doch 
wieder riihrend primitiv an, da zwar eine treffliche Beschreibung, 
aber kein Kausalzusammenhang geboten wird. In der kausalen 
Durchfiihrung liegt die ungeheure Starke der Psychoanalyse, und ihre 
Allgemeingiiltigkeit auf pathologischem wie normalem Gebiet macht 
sie auBerordentlich lebensfahig. Dies giIt vor allem dann, wenn man 
sich weder an die AuJlenseitereien einiger Freudianer noch an die 
Orthodoxie der engeren Richtung bindet. Die Einfiiisse Diltheys 
und H us serls werden jedem klar, der Forscher, die nicht aus dieser 
engen, oft allzu begrenzten Freudschule stammen, sondern zugleich 
auf anderen Gebieten ei gene Wege gingen, beobachtet. So kann 
man bei S c h i 1 d e r diese Beziehung zwischen analytischer und 
psychoanalytischer Richtung in Verbindung zur Psychiatrie gut er
sehen. Was hat nun aber die Psychotechnik fiir Beziehungen zu 
diesen Richtungen? Die Psychoanalyse hat dabei ihr eigenes Ge
prage, denn sie ist nicht nur Theorie, als eine Lehre, die auf Praxis 
aufbaut. Sie verharrt in wenigsten Fallen in weltferner Abstraktion, 
sie wird vielleicht gelegentlich in der Erlauterung talmudistisch spitz-

G ies e, Theorie der Psychotechnik. 2 
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fin dig, aber immer steht als Urboden das I"eben hinter ihr. Sie 
wendet ihre Theorie ja dauernd an, ohne UnterlaJ3 reguliert sie (wie 
etwa neuere Entwicklungen, gleich denen der Theorie des Ea oder 
der Todestriebe im Menschen dartun) ihre Anschauungen an der 
Wirklichkeit. Sie bietet eine Theorie, die ausgesprochen psycho
technisch ist, denn es ist allgewandte Seelenkunde, nichts weiter; 
nur mit dem Unterschiede, da/3 diese Anwendung sich einseitig 
emotional bestimmten Seelenvorgangen widmet. Daher ist bei ihr 
der Wille als Trieb (Adler) ein 80 viellebensnaheres Gebilde, als in 
der Funktionspsychologie, etwa wie bei Wund t. Daher versagt sie 
wieder auf Oberfiachenzonen, die gerade die Funktionspsychologie 
pflegte: den Sinneswahrnehmungen, aber auch dem Denkvorgang, 
soweit er wirklich rationalen, nicht emotionalen Wesens ist. Psycho
technik und Psychoanalyse haben heute praktisch, wie Giese gezeigt 
hat, unmittelbare Beriihrungspunkte, und nur rein methodisch ist die 
Psychoanalyse auf die Fragen der Psychotechnik nicht immer voll
kommen genug eingestellt. Umgekehrt hat die Psychotechnik allen 
AnlaJ3, sich der Psychoanalyse zu bedienen, wenn sie lebensnahe Be
funde erstrebt. Ohne Verwendung der Psychoanalyse ist sie Torso. 

Gegeniiber der analytischen Psychologie ist die Psychotechnik 
wiederum zuriick. Denn, wenn sie etwa nicht die Freud sche Lehre 
als Psychoanalyse anerkennt, so mii/3te sie aus der analytischen 
Seelenlehre doch mindestens eins lernen, namlich die Notwendigkeit 
und Richtigkeit der Phănomenbeschreibung, das willsagen, der psycho
logischen Beobachtung! Darin hat sie zweifelsohne schwer versagt. 
Weil sie jenen ungliicklichen Hang zur Psychophysik anfănglich 

besa/3, begann sie mit Messungen und mit Apparaten. Sie begniigte 
8ich mit Zahl und Gewicht, aber sie begriindete selten ihre Ergeb
nisse und pflegte keine wissenschaftliche Erlăuterung. In den Eig
nungsa'uslesen ist dies klar zum Ausdruck gelangt, als seinerzeit 
die sogenannten »Beobachtungsbogen" fiir Berufsberatung und im 
Schulsystem eingefiihrt werden sollten. Hier stand Beobachtung 
gegen Experiment! An Stelle beides zugleich zu vollbringen, geriet 
man auf Gegensatz, und wenn auch erwiesen werden konnte, daU 
Laien (Vorgesetzte, Lehrer usw.) jedenfalls ungenau und nicht zu
verlăssig beobachten, daJ.l ihr »praktischer Blick" Widerspriiche 
bietet - so muJ3te die Folgerung nur die sein, eine wissenschaftliche 
Beobachtung auszubauen; nicht etwa erneut den Apparat, daa Experi
ment und die Messung - die versagt hatten, zum Teil, weil sie reine 
Oberfiăche sind - zu preisen! Die Psychotechnik hat nur in ganz 
wenigen ihrer Vertreter diesen Weg erkannt. Heute noch herrscht 
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- bar theoretischer Grundlage! - das Experiment ohne Analyee. 
DaD die Psychotechnik solcher Form versagen muD, iet selbstver
standlich. Sie hiitte wesentlichen Vorteil, wenn sie ihre Verfahren 
mit den Grundgedanken der analytischen Psychologie verbănde. Der 
Gegenstand der analytischen Psychologie sind zwar mehr odeI' minder 
andere Inhalte, als sie die praktische Psychologie vorfindet. Kaum 
ist in Fabriken, Schulen odeI' Verwaltungen analytische Psychologie 
getrieben worden. Irnmer war der sogenannte gut geschulte psycho
logische Beobachter dabei - Versuchsperson. Abel' das sind methodische 
Bedingungen, die sich ăndern lassen, und wie die Psychoanalyse ihrer
seits beweist, auch erfulgreich auf eine Klientel iiberfiihren, die nicht 
mehr fachlich geartet ist. DaU die Psychetechnik aus ihrem Arbeits
bereich viele interessante Beobachtungsgelegenheiten der analytischen 
und der psychoanalytischen Richtung darbietet, ist ebenfalls richtig. 
Vorlaufig muD man feststellen, daD das Verhaltnis zwischen prak
tischer und analytischer Abteilung noch allzu locker iet; zum Schaden 
beider. 

d) Psychopathologie. 

Ohne auf den feineren Unterschied der Peychopathologie und 
der Pathopsychologie hiel' einzugehen - muJ3 uns grundsatzlich wieder 
die Frage fesseln, inwieweit die praktieche Psychologie aus jenem 
Zweig der Seelenkunde Gewinn ziehen kann, der sich befaDt mit der 
kranken Seele? Die Sachlage ist so, daJ3 Psychopathologie und 
Pathopsychologie in erster Linie medizinisch-naturwissenschaftlicher 
Riehtung sind. Ais Gebiete seelenkundlicher Forschung sind sie 
verhaltnismaLlig jung. Dennoch sehen wir schon sehr klar, welche 
Sonderfragen der Psychotechnik belangvolle Beriihrung erhalten. 
Man kann vermerken, daD auch die Psychotechnik pathologisches 
Material bearbeitete. Das gesamte Hilfsschulwesen, die Probleme 
der Intelligenzpriifungen, die Untersuchung und Anlernung der 
Kriegsbeschadigten (in Deutschland unter Poppelreuter, Isserlin, 
Gi ese in entsprechenden Instituten), die Heilpadagogik - sie alIe haben 
angewandte Psycbologie betrieben, und die Kriegsbeschiidigteninstitute 
genannter Forscher haben sogar ausgesprochen psycbotechniscbe 
Grundlage erstrebt. Abel' es lagen zumeist Verhaltnisse vor, die 
praktisch das Pathologische dem Normalen mit einreihten. Selten 
hatte hiel' das Pathologische heuristischen Wert; indem namlich in 
der P.,ychotechnik selbst Erkenntnisse mittels pathologischer Befunde 
erstrebt wurden. Letztgenannter Gedanke trat nur in der Bearbei
tung von psychologisch gerichteten " Profilen " , von Normalwerten, 

2* 
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wie sie die Psychotechnik benotigen mull, auf. AUes andere fiei 
mehr oder minder in das Bereich der funktionalen Psychologie, und 
von ihren Ergebnissen, an Hand pathologischer Befunde, war eingangs 
die Rede. Was uns hier fesseIt, ist eher der umgekehrte Weg: dall 
namlich die Pathologie der Psychotechnik aus ihren psychologischen 
Befund unmittelbar Anregung bietet. Hierbei scheint heute vor 
allem die Pathologie der Peraon das Kernproblem zu werden, welches 
dazu dienen wird, die Psychotechnik zu fordern. Ob dann rein 
experimentelle Untersuchungen vorliegen, ob man anthropometrisch 
vorgeht (Kretschmer), ob man historische oder massenstatistische 
Beobachtungen nutzt (Birnbaum, W. Liepmann), bleibt sich im 
Grunde gleich. Die prakti:sche PSY<lhologie gelangt so in absehbarer 
Zeit zu einem der dringlichsten Erfordernisse ihrer Gegenwart, nam
lich zu einer Charakterkunde, deren Grundlagen durch die patho
logischen Befunde erst angemessene Stiitzung erfahren. Nicht die 
Normalpsychologie aUein, und somit auch nicht die geisteswissen
schaftliche Seelenkunde, kann geniigen. Das Pathologische ist uns 
wie ein Schulfall der Natur, wie ein freiwilliges Experiment, das uns 
die inneren Beziehungen verdeutlichen hilft. 

Nehmen wir aUein die psychologischen Erkenntnisse aus der 
Psychiatrie, so sehen wir das Prinzipielle. Hierbei ist natiirlich 
vorausgesetzt, dall die Medizin an sich psychologische Komponenten 
enthaIt, was nicht immer der Fall war. Man konnte es arbeits
hypothetisch als das Gesetz der Extremwerte bezeichnen und so an
setzen, daJ3 die Extreme die Endmarken eines Kontinuums, iiber das 
Normale hinweg, andeuten. Selbstredend ist das bereits eine der 
Fiktionen, von denen wir noch eingehend handeln werden. Die 
Fiktion, daJ3 die Extreme namlich in gewisser proportionaler Ver
kleinerung bzw. VergroJ3erung zum N ormalen stehen, dall also das 
Pathologische nur MaJ3abănderung bedeutet, aber keine unbedingte 
Relationsveranderung der Einzelpartien im lndividuum bedingt. Man 
kann den Grundsatz bezweifeln; das steht hier nicht zur Erorterung. 
Sollen aber Psychopathologie und Pathopsychologie ihren Wert be
sitzen, miissen wir harmonische Proportionen zwischen ExtremfaU 
und Normalitiit postulieren. Fiir die Psychotechnik ist unbedingt 
das Pathologische wertvoll, und zwar auch dann, wenn es nur als 
solches und bloll auf sein Bezugssystem gerichtet erforscht wiirde. 
Denn praktische Psychologie hat mit dem Pathologischen in Wirk
Iichkeit oft genug zu scha:f!'en. Sie kann daher die Normalp~ycho
logie unmittelbar nicht verwenden. Wiederholt sei indessen, daE 
aHer Wahrscheinlichkeit das Verhiiltnis heuristisch giinstiger liegt, 
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und daLl wesentliche Erkenntnisse allgemeiner Art uns aus der Patho
logie der Person zugute kommen. DaLl dabei die Beziehungen in 
wechselseitiger Fruchtbarkeit zwischen Psychotechnik und Psycho
logie pathologiBcher Basis erwachsen, hat sich erwiesen. Erinnert 
kann werden an die Aufhellung des Hysterieproblems durch beide 
Teile. 

e) 6eisfeswissenschaftliche Psychologie. 

Die Beziehung zur geisteswissenschaftlichen Richtung der Psycho
logie ist besonders interessant, weil die Einordnung der geisteswissen
schaftlichen Richtung in die Seelenkunde selbst noch umstritten wird. 
Was hiel' - vor allem durch Dilthey, dann durch Spranger -
geleistet wurde, bezeugt der Leipziger KongreI.\ fur Psychologie, der 
1923 das Problem der Personlichkeit behandelte. 

Kern der geisteswissenschaftlichen Psychologie war der Mensch 
als lndividuum komplexester Form, und zwar als Personlichkeit, die 
eingeordnet ist einem Kulturfeld. Zwar hat die Diltheyrichtung 
diesen neueren Ausdruck nie gebraucht, was abel' H aym wollte in 
seiner "Romantischen Schule", was bereits Schillers und W. v. Hum
boldts Untersuchungen uber mănnliche und weibliche Form, was 
dann Dilthey fUr die Renaissance im allgemeinen und fUr ihre Psycho
logie im besonderen schuf: das aHes ist eine Typologie der Person
lichkeit. Es ist fesselnd zu Behen, wie abseits von der offiziellen 
Psychologie dergleichen entstand. W. Stern, der heute im Reiche 
Psychotechnik der einzige Forscher ist, der fruhzeitig den Person
lichkeits begriff - Bchon um 1900 in der Differentiellen Psychologie -
aufgriff, kommt nicht aus der geisteswissenschaftlichen Richtung, 
sondern ist ursprunglich Fachpsychologe experimenteller Schulung. 
Und auf der anderen Seite sind die Forschungen FI' e u d s gewiJ3 
ebenso Personlichkeitspsychologie; abel' als solche medizinisch und 
pathologisch gerichtet, wenn wir die ursprungliche Formulierung er
innern. Die geisteswissenschaftliche Richtung ist ausgesprochen 
naturwissenschaftlich-fremd. \-Vir beobachten, daJ3 man grundsătz
lich gewisse Selbstverstăndlichkeiten der Naturwissenschaften nicht 
berucksichtigt. Welch groI.\er Unterschied zwischen der urspriing
lichen offiziellen Psychologie und der Medizin einerseits und der 
streng geisteswissenschaftlichen Psychologie andererseits besteht, er
hellt ein Vergleich der Werke Jaspers, der als erster, aus beiden 
Quellen schopfend, Philosophie, Psychologie und Medizin einend, zu 
einer Personlichkeitslehre gelangte, die weder mit W. Sterns noch 
mit Sprangers Ableitungen vergleichbar sein kann, denn sowohl 
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der Fachpsychologe wie der reine Geisteswissenschaftler sprechen 
einseitige Typen aus. Was die geisteswissenschaftliche Psychologie 
betrifft, so ist ein Gesichtspunkt wichtig und zugleich psychotechnik
fremd: nămlich die \Vertung der Person. Spranger spricht stets 
von Typologie im Sinne der Wertung und "Ethik" der Person. 
Stern als Psychologe muJ3 das ablehnen, und in der Tat kann die 
Psychotechnik mit Wertungen nichts beginnen. So erklărt sich auch, 
daC bei Spranger einige Menschheitstypen fortfallen; weil sie im 
Rahmen der Geistespsychologie keine Geltung erlangen: Der Sportler 
findet sich ebensowenig wie der Hochstapler odeI' Vagabund, und 
auch der Techniker als Typus wird nul' als Mischform gefaJ3t, denn 
el' ist eigentlich, geisteswissenschaftlich betrachtet, eine Entgleisung. 
Darin liegt die ungeheuere Grenze dieser Art der Psychologie und 
ihre Lebensferne zugleich. Denn was weiter der geisteswissenschaft
lichen Psychologie artfremd ist, liegt in Richtung der statistischen 
Giiltigkeit. Man kennt wenig odeI' gal' nicht den Begriff der Popu
lation und des Zutreffens des Typs auf die quantitative Lage. Man 
kennt nul' Qualitătswerte. Man kennt hierbei auch immer nul' die 
gehobene Einzelindividualitat, den Extremwert in positiver, also wert
voll iibersteigerter Form. Man sieht in den genialen Naturen letztes 
Vorbild aller Menschlichkeit, man bleibt mindestens (so Spranger 
in seiner Psychologie des .Tugendalters) im Rahmen der "Gebildeten«: 
denn das ist gewertet eigentlich Menschentum. Man kennt auch das 
Ausland wenig, beziehungsweise gal' nicht. Man ist deutscher Idealist 
mit epigonenhafter Kultureinstellung. Dies bleiben zweifellos Nach
teile der geisteswissenschaftlichen Psychologie, Nachteile, die sie aus
gesprochen lebensungeeignet fiiI' die Psychotechnik machen konnen. 

Zwei Begriffe sind es, welche fUr die Psychotechnik in gewisser 
Einschrănkung belangreich wurden. Einmal der Begriff der Struktur 
der Person1ichkeit, zum anderen die Aufstellung von " Lebensformen «. 

Wie weltfern von naturwissenschaftlichem Geschehen die geistes
wissenschaftliche Richtung bestand, erlăutert nichts besser als der 
Begriff der Struktur. Man versteht darunter die innere Lagerung 
der Einzelteile der menschlichen Seele, ihre Gestaltung zur arteigI1en 
Prăgung, und es war Aufgabe Diltheys und seiner Schule, diese 
Strukturen menschlicher Personlichkeiten herauszuarbeiten. Struktur 
hatte an sich noch einen gewissen werthaften Sinn; indessen ist es 
Tatsache, daJ3 der moderne fachpsychologische Strukturbegriff nicht 
hierher, sondern aus der Naturwissenschaft stammt! Die Entwick
lung der organischen Chemie ist nichts weiter als die folgerichtige 
Anwendung des Strukturellen auf eine Naturwissenschaft, und was 



Geisteswissenschaftliche Psychologie. 23 

heute in der Gestaltpsychologie als neuartig heraustritt und was hier 
als Struktur verstanden wird - ist ebenfalls abgeleitet aus der Be
zeichnungsweise der Chemie bzw. der Physik. Diese psychischen 
Strukturen sind eigentlich etwas ganz anderes als die Strukturen 
der geisteswissenschaftlichen Psychologie. Letztere tragen spekulativ
philosophischen Charakter - jene sind experimentelle Beweise. Die 
experimentellen Befunde weichen scharf ab teilweise von den Speku
lationen der Philosophie. Das lehrt unter anderem auch die Physika
lităt des Molekiils und die gesamte neue Atomtheorie. Wir miissen 
also warnen vor einer psychotechnischen Vermengung beider Struktur
begriffe und hervorheben, daLl der Strukturbegriff der geisteswissen
schaftlichen Psychologie wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit an 
realer Giiltigkeit besitzt, als der der G61staltlehre. Das zeigt sich 
auch in der Typologie dieser geisteswissenschaftlichen Psychologie 
- aul),er aus obigen Einschrănkungen - im einzelnen deutlich. 
Und so kommt man dahin, in W. Sterns empirische Aufstellungen, 
trotz ihrer Einseitigkeit, mehr psychologischen Wert zu legen, als 
in die Typen der Geisteswissenschaftler. Eben weil sie auf empiri
schen Unterlagen beruhen. Ja manche Personlichkeitstypen wăren 
geisteswissenschaftlich gar nicht ableitbar. E. R. J aenschs Heraus
arbeitung des Eidetiker-Typs widerspricht der iiblichen Teilung in 
geisteswissenschaftliche Typen, da er einfach, ohne Gegenstiick auf
tritt, alternativen Charakter besitzt. Dergleichen kann nur eine 
Naturwissenschaft ermitteln, kein spekulativer Kopf finden. Ebenso 
differenziert sich die Temperamentenlehre immer mehr zu Teilformen, 
die abweichen von der urspriinglichen Klarheit spekulativer Gegen
iiberstellung. Das ist wichtig, wenn wir psychotechnisch vorgehen 
und uns der geisteswissenschaftlichen Psychologie anvertrauen mochten. 

Der zweite Begriff, den sie fand, ist die Lebensform, die frei
lich auch Bchon in analogen, soziologisch-psychotechnischen Begriffen, 
wie denen des Lebensraums (Hellpach), vorgebildet war. Aber 
Sprangers Verdienst darf nicht verkleinert werden, da er in seinen 
"Lebensformen" Typologien des lebenden Menschen versuchte, wie 
sie vom Standpunkt des Philosophischen Giiltigkeit und Wert be
sitzen. Das wichtige ist hier der Blick fiir die Relativlage des 
Menschen, fiir seine Kulturgebundenheit und historische Einordnung 
ins Zeitganze. Die Psychotechnik kann daraus vieI lernen, denn sie 
zerrupft den Menschen allzu leicht aus seiner Gebundenheit und 
stellt ihn absoluter hin, als er es sein kann. Es fehlt 'zwar der 
geisteswissenschaftlichen Psychologie der soziologische Einschlag vollig. 
Das macht sie wieder nul' bedingt giiltig. Aber gegeniiber der a priori-
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Spekulation friiherer Zeiten ist Diltheys Schule, als Vertreter in 
nieht-experimenteller Psyehologie, ein ungeheurer Fortschritt. Sie 
zerstort, indem sie Typen findet, das uralte Ideal absoluter Giiltigkeit 
der Philosophie im Psyehischen. Die Psychotechnik kann dem Dank 
zollen. U nd sie muG es um so mehr, als sie hier das findet, was sie 
charakterologisch so wenig aufwies: die Totalităt der Person. Einzel
heiten und belanglose Bezugssysteme differenzieren allzuoft die psycho
logischen Befunde. Menschen werden nach "Reaktionsweisen", nach 
"Vorstellungstypen" usw. geschieden: das ist gut und empirisch er
weisbar. Aber was hier fehlt, ist das GroJ3e, das Umfassende, was 
ja die alte Temperamentenlehre erstrebte und richtig fiihIte. Das 
entscheidende Suchen des Begriffs "Personlichkeit". Die Experi
mental- und Sammelforschung war vieI zu teilig eingestellt. Sie 
erschopfte sich leicht in Belanglosigkeiten, sie sah nicht das Wesent
liche, das Grund entscheidende der "Struktur". Hier kann die geistes
wissenschaftliche Psychologie Lehrer sein, und wenn sie in ihren 
Quellen und Methoden auch wiederum zu einseitig vorgeht: sie hat 
fiir die Psychotechnik ihren Vorzug und wird dazu anregen, daJ3 ein 
Gleiches fiir die allgemeine Wirklichkeit von der praktischen Psychologie 
[- etwa als Charakterkunde - J herausgearbeitet werden kann. DaJ3 
die Psychotechnik auf die geisteswissenschaftliche Psychologie keinen 
EinfluJ3 - hOchsten den Eindruck des Abscheus - ausiiben wird, 
ist klar, da diese ja wertet. Man sol1 darum nicht trauern. Es 
wăre nutzlos, die geisteswissenschaftliche Psychologie beeinflussen zu 
wo11en, und als Trost mag der Befund dienen, daJ3 iiber allem immer 
die Natur, also aueh die Naturwissensehaft, das letzte Wort behalten 
hat, nicht mensehliche Spekulation. Man solI aber immer vom Gegner 
lernen. Die Psyehotechnik kann es aueh tun. 

i) Verg1eichende Psycho1ogie. 

EndIieh wăre noch der vergleichenden Psychologie zu gedenken, 
die in ihrer wissenschaftlichen Entwicklung weniger in Deutsehland, 
als im Auslande gepflegt worden ist. Im groJ3en und ganzen ist es 
immer noeh ein mageres Gebiet, dessenTatbestănde durchaus vor
Iăufige Festlegung erfuhren. Wie arg die Angelegenheit liegt, er
hellt bei Versuehen, eine Gesamtdarstellung vergleichend-psyehologi
seher FOl'm zu bieten, wie es in der Veroffentlichung Kafkas der 
Fa11 ist. Was hierbei fiir die Psyehotechnik von Belang ist, liegt 
in dem einen Grundgedanken, den man mit Relativităt psychologischer 
Gesetze umschreiben konnte. Vollig entgegen dem Urideal der Psycho-
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physik, einheitlich gultige und in zahlengemaJ3er Genauigkeit ableit
bare Regeln zu erhalten, ver8chiebt sich hier das Bild seeIischen 
Lebens zu einer Darstellung, die Ubergange, Typen und Wiederkehr 
von Spielarten erstrebt. Die Psychotechnik lj.Is 80Iche kann aus der 
vergleichenden Psychologie vieieriei schOpfen, da ihre Sachlage auf 
Vergleich angewiesen ist. Eigentlich ist fast uberall das Vergleichs
motiv und so auch die Staffelung von Werten psychotechnisches 
ZieI und praktische Notwendigkeit. Was daher eine vergleichende 
Psychologie wissenschaftlich sucht, wird die Psychotechnik durchaus 
auswerten k6nnen. Je komplexer die Sachlage ist, um so eher klinn 
dies geschehen. Da aber die Grenze psychophysischer GesetzmaJ3ig
keit immer Oberflache, letzten Endes fast Physiologisches ist, nimmt 
nicht wunder, daJ3 die vergleichende Seelenkunde der Psychotechnik 
vieI bietet; ob es sich um Vergleich sprachlicher Entwicklungen bei 
verschiedenen Lebensaltern, ob es sich um die Arbeitsleistungen bei 
verschiedenen V6lkern, ob es sich um funktionelle Fragen wie die 
der lntelligenz bei Tieren, Kindern, Erwachsenen oder um ein ahnlich 
einschlagiges Problem handele. Vergegenwartigen wir uns die Be
deutung, welche etwa der Gedanke psychischer Normen oder der 
Streuungskurven in der Psychotechnik besitzen muJ3te - es wird 
dies noch eingehender zur Er6rterung gelangen -, so erkennt man 
ohne weiteres die forschungstechnischen Beziehungen zwischen prak
tischer und vergleichender Psychologie. Auch hier wieder wird die 
Befruchtung gegenseitig sein, denn niemand kann ubersehen, daJl 
mindestens quantitativ die Psychotechnik eine ungeheure Fulle von 
Materialien bietet, wie sie ein theoretisches Laboratorium ahnlich 
kaum aufweist. Andererseits wird die vergleichende Psychologie in 
besonderem MaJ3e auch auf Sammelforschung sich begriinden und so 
der Psychotechnik M6g1ichkeit zu wertvollen grundsatzlichen Er
kenntnissen bieten. Nur so lassen sich psychoteclmisch belangreiche 
Aufschliisse iiber Typologie von V6lkern oder Berufen oder seelischen 
Funktionen ableiten. Die gesamte Korrelationsstatistik oder eugenische 
Zusammenfassungen, wie sie die Galtonsche Se hule so groJ3ziigig 
erstrebte: das alles reehnet hierher und bietet der praktisehen Psycho
logie Stoff. 

lnnerlich liegt freilich in dieser Beziehung zugleich ein Ver
haltnis der praktischen Seelenkunde zur differentiellen Psychologie 
verborgen. Es wird sich im einzelnen immer wieder offenbaren, da13 
Psychotechnik vor allem differentiell, nicht generell vorzugehen hat. 
Selbst dort, wo es sich etwa um objektspsychotechnische Belange 
(Eichung eines Hebels, einer Maschine, eines Reklamegegenstandes) 
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handelt, findet man Typen:Eormen, und auch diese erfahrungsgemaJ3 
streng begrenzt auf das jeweilige praktische Bezugssystem. Gesetz
maJ3igkeiten kommen sehr selten vor, werden auch wissenschaftlich 
nicht gesucht. Typenspaltung ist das ZieI. Das sind aber ausge
sprochen differentielle und so im Kern wiederum vergleichende Ge
sichtspunkte. Denn was W. S t e r n fiir Deutschland in seiner 
"Differentiellen Psychologie" erstrebte, das liegt im Bedarf der prak
tischen Psychologie. Der erhebliche innere Gegensatz zwischen 
genereller-differentieller Psychologie kommt in der Psychotechnik zu 
klarstem Ausdruck, und wenn die generelle Psychologie durchaus 
wenig bietet, 80 beruht es darauf, daJ3 ihre Versuche und Ergebnisse 
auf Grundlagen fuJ3en, die zu lebensfern geartet waren, zu isoliert 
und spezialisiert vorgingen, als da13 sie irgendwelche reale Bedeutung 
besitzen wiirden. Eigentlich hat die generelle Psychologie, also in 
erster Linie die funktionelle Experimentallehre, Generationen ge
braucht, um langsam sich von dem psychophysischen Urideal zu be
freieu. Was sie neues erbrachte, war Typologie, und nichts ist in 
dieser Beziehung kennzeichnender, als die Eutwicklung der experi
mentellen Asthetik mit ihren W ohlgefaJligkeitsproportionen oder eine 
Durchsicht der Arbeiten der W un d t schen Schule, die in ihrer Ge
staltung die Uberleitung vom Urideal zur typologischen Toleranz 
versinnbildIicht. Die neuzeitige Psychophysik tragt so ein ganz 
anderes Aussehen als das Urideal der Experimentalpsychologie physio
logischer Form. Man kann die Auseinandersetzungen Wirths, der 
heute wohl der bedeutendste Vertreter der Psychophysik ist, mit der 
klassischen Schule Wundts vom Standpunkt der Psychotechnik nur 
begriiGen. Denn letzten Endes wirkt darin Absage an das Generelle. 
Welch ein Unterschied liegt zwischen der Analyse der BewuJHseins
phanomene durch Wirth und der historischen Psychophysik, und 
wie erfreuJich wirken fiir die Psychotechnik seine Aufstellungen in 
der MaJ3methodik (etwa der Konstanzmethode) oder der Korrelations
rechnung (einer Bestătigung der S p e a r ma n schen Praxis). In 
diesen Ableitungen ruht unendIich mehr Lebensnahe als in den 
friiheren Formulierungen der physiologischen Psychologie. 

Der Gedanke der Vergleichung und die Idee der Differenzierung 
Bind zwei Merkmale auch der praktischen Psychologie. Aus diesem 
Grunde wird auch kiinftig die Psychotechnik mit den genannten 
Forschungsrichtungen der theoretischen Psychologie in besonders 
enger Fiihlung bleiben und umgekehrt jenen Anregungen bieten 
kiinnen. Das Prinzip wechselseitigen Austausches ist hier oberstes 
Gebot und trotz aller, zum Teil scharfen Gegensatze zwischen den 
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einzelnen Richtungen, kann nur dies erfolgreiche Weiterarbeit be
griinden. Die praktische Psychologie ist heute nicht in der Lage, 
sich irgend einer der genannten Richtungen in ihrem theoretischen 
Fundament zu verschreiben. Am ehesten darf man sagen, daLl sie 
zur funktionellen Experimentalpsychologie teilweise Gegensătze ent
wickelt. Eine Erfiillung findet sie aber auch auf allen anderen Ge
bieten noch nicht. Sie mul.l ihre eigene psychotechnische Theorie 
zu entwickeln versuchen. Geschichtlich gesehen, ist eigentlich nur 
die Psychoanalyse in der Lage gewesen, die Symbiose zwischen rrheorie 
und Praxis zu erreichen, die der allgemeinen Seelenkunde noch fehlt. 
Aber da ihr Bereich begrenzt war, konnte sie wiederum der Psycho
technik nicht alles bedeuten. Anleihe aus vielen " Richtungen " zu 
nehmen, ist sicherlich ein Schonheitsfehler und erinnert an iible 
wissenschaftliche Demokratie. Es erscheint wie MittelmaLl und Farb
Iosigkeit. Es liegt nur an historischer Verankerung der Psycholqgie, 
daLl vorlăufig kein anderer Weg offen blieb, wahrhaft "praktische 
Seelenkunde" zu versuchen, ohne in volkstiimliche Psychologie zu 
geraten, die so Iange besteht, wie das Menschengeschlecht. 

2. Rechnungslehre der Praxis. 

a) Mathematische Psychophysik. 
Im Verhăltnis der theoretischen zur praktischen Seelenkunde 

gibt es eine Frage, die gewissermal.len gemeinsamer Art ist: die Ver
rechnung der Ergebnisse. Wenn iiberhaupt, so konnte Gemeinsam
keit auf diesem Gebiete, das eine Art statistischen Charakter trăgt, 
gefunden werden. Dazu kommt, dal.l natiirlicherweise die mathema
tische Darstellung von Versuchsergebnissen nicht V orrecht der psycho
logischen Forschung ist. Wir kennen aus der Vererbungslehre die 
besonderen Rechnungsmethoden, um Populationen zahlengemăU zu 
umschreiben, wir wissen, dal.l die Psychophysik in der Wahrschein
lichkeitsrechnung ebenso ihr Vorbild fand, wie in anderen einschlăgigen 
Begriffen der mathematischen Statistik. Schon die Giiltigkeit der 
Gau~schen Kurve ist heute vorausgesetzt iiberall dort, wo es sich 
um Anwendung einfacher psychophysischer Formeln handelt. Der 
Begriff der Streuungsbreite, des Prâzisionsmal.les, der Inter- und 
Intravariation (letztere dann besonders wichtig fUr die differentielle 
Psychologie) hăngen immer wieder mit diesen mathematisch bedingten 
Voraussetzungen der zahlengemâLlen Erg'ebnisdarstellung zusammen. 
Trotzdem kann die Psychotechnik den Weg der Psychophysik nicht 
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immer gehen, und wo sie ihn versuchte, hat sie sich in der theoreti
schen Giiltigkeit schwer getauscht. 

Das Ideal der Psychophysik war mathematische Exaktheit, die 
wiederum ihre Grundlage fand in der Homogenitat der Versuchslage! 
Wir wissen, wie in besonderen Untersuchungen unter diesem Ge
sichtspunkte schon die Vertauschung der Raumzeitlage eines Versuchs 
Problem wurde. ~Ian kann ferner erinnern an die zahlreichen Ârbeiten, 
welche das Problem der Simultan- und Sukzessivdarbietung der Reize 
zum Untersuchungsgegenstand wăhlten. Es mu13te in der Tat einer 
so exakt vorgehenden Wissenschaft wichtig sein, den Einflu13 der Dar
bietungsweise der Reize, in Gleichzeitigkeit oder dem Hintereinander, 
zu studieren und die daraus folgenden weiteren Betrachtungen, die 
heriiberspielen in die Fragen der Âufmerksamkeit etwa, sind nul' 
Ergebnisausbau. Urspri.i.nglich blieb das aHes Exaktheitsproblem. 
Dahin rechnet auch die Priifung der Expositionszeiten, die wiederum 
vorerst rein mathematisch-physikalisch erfa13t wurden. Die neuere 
Psychophysik hat dann Gesetzma13igkeiten gefunden, die immer wieder 
das Ideal der Exaktheit versinnbildlichen. Um ein Beispiel zu er
wahnen, so ist der Korrespondenzsatz nach Wirth hierfiir ein Muster
stiick. In exakt durchgefiihrten Versuchen mul3 in der Tat dar 
Aquivalenzwert, wenn er in zweiter Versuchsreihe zum Normalreiz 
gemacht wird, wiederum als neuen Ăquivalenzwert den alten Normal
reiz aus der Schwellenformel ergeben; anderenfalls sind die Versuche 
durch Storungen getriibt. vVas hier der Konstanzmethode, die durch
aus statistisch vorgeht, moglich wurde, bedeutet Triumph des psycho
physischen Ideals. Was kann die Psychotechnik damit beginnen? 

Die praktische Psychologie begegnet aus vi elen Griinden erheb
lichen Schwierigkeiten, wenn sie diesen Weg vollendeter Prăzision 
beschreiten mochte. Die Griinde dafiir sind mehrere. Zunachst ist 
das Problem, um das es sich bei der Psychophysik in erster Linie 
handelt, namlich Schwellenberechnung und Fehlerstatistik (fiiI' Augen
mal3, taktile Reize und ahnliches mehr), heute kein Kernproblem der 
praktischen Psychologie mehr. In ihren Ânfăngen legte sie, als 
industrielle Eignungspriifung, in der Tat auf die Âbleitung von 
Schwellenwerten in ahnlicher Form, wie es die Psychophysik erstrebt 
hatte, Wert. Schlesinger konnte so lloch 1920 in der Daimlerwerk
zeitung einen Hymnus auf den psychotechnischen Âpparat anstimmen, 
der der menschlichen Beobachtung weitaus iiberlegen war, weil el' 
Ma13zahlen exaktester Form erbringe. Das ist an sich richtig. Die 
Praxis hat abel' erwiesen, da13 diese Ma13zahlen, so exakt sie ermittelt 
sein konnen, in ihrer Bedeutung fiiI' das Leben langst nicht die 



Mathematiscbe Psychophysik. 29 

individuelle Giiltigkeit offenbaren, die man aus der Exaktheit er
warten miiJ3te. Dem Fachingenieur muJ3te der blinkende, nach 
Tausendstel von Sekunden, Millimetern oder Gramm differenzierende 
Apparat einleuchten und imponieren. Das lag im technisch-maschi
nellen Prăzisionsideal des Ingenieurs beschlossen. Die Praxis aber 
kam zu immanenten Dingen, wie denen der Wertung und Gewichtig
keit der Komponenten und ermittelte, daJ3 MaJ3zahlen nur hochst 
relative Werte darstellen, wenn es sich um psychologische Vorgiinge 
handeIt. Im Rahmen der Eignungspriifungen und ebenso fiir die 
Anlernverfahren kam die psychophysische Ziffer alsbald nicht mehr 
in den Vordergrund, denn deren Exaktheit wurde durch iibergeordnete 
Faktoren (Fleifl, soziale Komplexe usw.) in praxi iiber den Haufen 
geworfen. Die"\V ertung der Wirklichkeit suchte andere Schwer
punkte, als die Wissenschaft im Laboratorium. Hinzu kam weiteres, 
das von Anbeginn bedenklich machen muflte. Wie gingen die Ver
suche der Psychophysik vor sich? Die Wissenschaft benutzte aus
gelesene Personen mit festumrissenen Versuchslagen. Sie benutzte 
beispielsweise akademische und psychologisch vorgebildete Leute. Es 
waren Individuen, die geiibt waren in psychologischen Verhaltungs
weisen. Sie konnten vor allem ihr "BewuJ3tsein einengen" auf die 
jeweils verlangte Sondertiitigkeit: das indirekte Sehen, das Beobachten 
taktiler Eindriicke auf dem Handriicken, die Wahrnehmung von 
Reaktionsreizen mit V orsignal, die Zeitmarkierung mit Ieerer oder 
eingeteilter Strecke usw. In der Wirklichkeit kann man diese Voraus
setzung nicht machen. Man hat weder Gelegenheit, geiibte und ge
schulte Beobachter heranzuziehen, noch die Absicht dies zu tun. Die 
Herausarbeitung der ausliindischen Testmethoden war der erste Bruch 
mit psychophysischer Exaktheit, und im Kriege haben in Deutschland 
P o p p el reu te r s KopfschuJ3diagnosen zuerst entscheidende A bkehr 
von jener "Exaktheit" bedeutet. Es war unmoglich, etwas praktisch 
Brauchbares aus der Psychologie herauszubringen, wenn man Ver
suchsgrundlagen verlangte, die sich nicht erfiillen lassen. Der Un
gebildete, der Unwillige und Bosartige sind ebenso Klientel, wie das 
Kind oder der geistig Zuriickgebliebene. Alle diese aber waren 
Gegenstand psychotechnischer Arbeit. Die praktische Psychologie 
hiitte unter dem alten Ideal nicht einmal einen Anfang machen konnen! 
W ohin wăre die Psychologie der experimentellen Reklame gediehen, 
wenn sie nur mit geiibten Leuten operierte? Sie hătte sogar Schiff
bruch erlitten, falIs sie Wert auf gute Beobachter in jedem Fall 
legte; denn in ihrem Sinn lag gerade die Erfassung von BewuJ3tseins
lagen, die weder besondere Beobachtung noch geeignete Beob-
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achtungsneigung in den Versuchspersonen voraussetzen. Weiter 
aber war auch materiell die Psychophysik anders geartet. Die Exakt
heit der Versuche prăgte sich aus in formaler Konstanz der Versuchs
bedingungen. Nicht nur gleichformige Tageszeiten, gleichformig 
gebotene Reizdarstellung, als auch Einengung der personlichen Be
wegungsfreiheit des Beobachters war Voraussetzung. Die Einrich
tungen wiesen Kinnstiitzen oder BeiJ.\brettchen (um ein solches Beispiel 
zu nennen) auf, um die Exaktheit der Korperhaltung des Klienten 
zu verbiirgen. BeiJ.\brettchen und Kinnstiitzen sind in der Psycho
technik unmoglich. Daher muJ.\te schon die Kinderpsychologie ganz 
andere Wege gehen, als es die Psychophysik vorschrieb. Denn fiihrte 
man dort ăhnliche Bedingungen im Versuche ein, konnte es geschehen, 
daJ.\ die ăuJ.\eren Bedingungen die innere Haltung der Versuchs
personen grundlegend ănderten - und so den Versuch wertlos machten. 
In vielen wissenschaftlichen Arbeiten ist dieser Mangel zu beobachten 
und die Paradoxie der Ergebnisse entsprechend erklărbar. Selbst 
in solchen AuJ.\erlicbkeiten, wie der Frage kiinstlicher oder natiir
licher Beleuchtung und der Benutzung des Dunkelraums, ja sogar 
des Anstricbs der Apparaturen, kam die Psychotechnik zu anderer 
Meinung. vVar etwa das exakte Versuchskabinett, "um Reflexe zu 
vermeiden und eine neutrale BewuJ.\tseinslage der Versuchsperson zu 
garantieren", ein schwarzer Raum, der etwas Zauberbaft-hokus
pokusăhnliches fiir den Unbefangenen in sicb trug - konnte schon 
das Kind in der pădagogischen Psychologie mit dem schwarzen Raum 
und den dunklen Instrumenten nicht mehr angemessen erfaJ.\t werden. 
Es ăngstigte sich vor dieser Umwelt oder wurde ganz und gar ab
gelenkt. Findige Pădagogen stric hen daher ihre Instrumente in 
freundliches Grau um ... : Auch in der Groteske liegt wissenscbaft
liche Wahrheit. Man konnte an der Geschicbte des exakten Fall
tachistoskops nacb W un d t ein ăhnliches Beispiel finden. Dies 
Instrument war ăuJ.\erst exakt, aber praktiscb wertlos fiir psycho
tecbnische Verfahren, weil es dem Laien weniger den Aufmerksam
keitsreiz, als infolge Lărms und des herunterpurzelnden Samtvorbăng
chens emotionale Beeindruckungen (mannigfacber Form) zufiihrte. 
Wieder lieJl sich die ideale Popu1ation, die der Versuch benotigte, 
nicht finden. Daher konnte die praktische Psychologie mit 8010h 
exakten Methoden nichts beginnen. 

Wir erkennen, daJ.\ daher das mathematische Exaktheitsideal der 
Psycbopbysik in der Praxis unerfiillbar bleibt. Es ist ein Fan von 
besonders giinstiger Versucbslage, aber einer solcben Reinkultur, wie 
sie im Leben kaum vorzufinden ist. Wenn wir am Schreibtisch 
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oder in der Fabrik oder am Ladentisch mit BeiLlbrettchen, Kinn
stiitze, Kopfhalter lebten, wenn wir aIle Griffe nur mit dem Zeige
fin ger anfaLlten und im Halbdunkel, gut adaptiert, unser optisches 
Dasein fiihrten - dann ware die Lehre der Psychophysik grund
legend fiir die Psychotechnik. Im Leben sieht es aber anders aus, 
und so sind die exakten Versuchsbedingungen Verzerrung ins Un
wirkliche und praktisch ungiiltig. Dariiber soH man sich nicht 
tauschen! Es kommen auch in der praktischen Psychologie Falle vor, 
in denen wir gewisse Verfahren der Psychophysik benutzen konnen. 
Beispielsweise bietet die Objektspsychotechnik hier und dort eine 

exakte" Situation (etwa: Helligkeitseichung von Farbpapieren, fiir 
die Ostwaldnormen usw.). Aber diese Falle sind selten. Und der 
psychotechnischen Erfahrung naeh sind auch die Anwendungen des 
alten Schwellenbegriffs immer nur pauschal in der Psychotechnik 
moglich. Nicht, weil die Psychotechnik keine Zeit besitzt, mittels 
der Konstanzmethode eingehende Versuchsreihen aufzustellen: ge
gebenenfalls hat sie sich die Zeit zu beschaffen, wenn es wertvoll 
ware. Sondern, daLl auch die Psychophysik der Schwelle nicht die 
erhebliche praktische Bedeutung bekommt, beruht auf grundsatz
lichen Erfahrungen der Wirklichkeit, die fand, daLl isoliert gepriifte 
Sinnesempfindungen durch Komplexe wie Ubung, Aufmerksamkeit 
und allgemeine Bezugsvorgange entscheidend beeinfluLlt werden. DaLl 
daher die empirische Giiltigkeit der formulierten Befunde iiberaus 
klein und von so geringem AusmaLl ist, daLl wir praktisch zumeist 
wenig damit beginnen konnen. Anwendung kann die Psychophysik 
in der Psychotechnik auLler in den objektpsychotechnischen Spezial
fallen gelegentlich noch finden bei Vorversuchen und Probeanord
nungen in Laboratorien, sofern Fachleute fiir die Praxis etwas vor
bereiten mochten und Versuchsmodelungen erstreben. Dort wird 
mathematische Pychophysik, bei geschultem und gleichem Personal 
und unter dem Gesichtspunkt der Veranderung der materiellen Ge
gebenheiten des Versuchs, eine geeignete Grundlage bieten, welche 
Vergleich der verschiedenen Versuchs bedingungen (die Gegenstand 
der Priifung sind) hinreichend verbiirgt. Denn hier kommt es auf 
das, was der Psychophysik immer fehlte und worin sie sich in Gegen
satz zur analytisch-beschreibenden Seelenkunde von je setzte, nicht 
an: die Beo bachtung. Zum IdealfaIl der Psychophysik rechnete immer 
der fast maschinelle Verlauf des Versuchs. Man findet in den wissen
schaftlichen Arbeiten FalIe, wo Versuchspersonen aus den Reihen 
herausgenommen wurden, da sie nicht die hinreichende Konstanz 
aufwiesen, nicht in dem Sinne echter Psychophysik exakt, bi8 auf 
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zwei Stellen nach dem Komma, sich verhielten. Der Versuchsvorgang 
bedingte stets eine so "neutrale" Haltung, daLl das Idealbild der 
Versuchsperson eine stumpfsinnig - unpersanliche Maschine war, die 
auf den Reiz automatisch mit "graLler - kleiner - gleich", oder sonst 
irgendwie alternativ reagierte und im iibrigen ihr BewuLltseinsfeld 
weder durch Selbstbeobachtung oder sonst eine persanliche Ab
wegigkeit in Unruhe brachte. Wollte man satirisch sein, so wiirden 
als Urbilder der idealen Versucbsperson nickende Pagoden, kata
leptiscbe indische Bii/3er oder innerlich ausgeglichene Haremswacbter 
erscheinen, nur keine Menscben von Fleisch und Blut. Historisch 
gesprochen, sehen wir in der Psychophysik den interessanten Versuch, 
eine kristallisierte Psychologie abstraktester Reinheit auszuarbeiten. 
Nicht an der Unfahigkeit der Forscher liegt es, wenn diese Richtung 
praktisch wenig ergab, sondern an dem falsch gesehenen ZieI, der 
ungeeigneten Arbeitshypothese. Damit wird natiirlich die historische 
Verdienstlichkeit der Psychophysik nicht beriihrt. 

Es ist auf der anderen Seite nahezu paradox, dall eben diese 
Psychophysik in der praktischen Psychologie auch eine verhăngnis
voIle Rolle spielen konnte, ohne da.ll man ihr selbst dafiir einen 
Vorwurf machen wird. Die Entwicklung brachte es mit sich, da/3 
nămlich die Psychotechnik im Bestreben "exakt" zu scheinen (ohne 
es sein zu kannen), Formeln und Rechnungsverfahren iibernahm, die 
fUr ihren Bereich ganz und gar nicht passen. Hier waren es vor 
allem auch die Ingenieure, die, aus ihrem Feld her an verwickelte 
Rechnungen gewahnt und ohne die geringste Kenntnis von dem, 
was seit Generationen die fachpsychologische Psychophysik langst 
geleistet hatte, die Psychotechnik mit Formeln und Rechnungs
verfahren zu begliicken suchten. Wenn bei bestimmten Versuchen 
mehrere Einzelergebnisse gleichzeitig ermittelt wurden, geriet man 
auf "Formeln", um einen Koeffizienten einheitlicher Art zu ent
wickeln. Man brachte Formeln mit Briichen, mit Quadratwurzeln, 
Klammern und einer Fiille von Symbolen: alles ohne Ahnung vom 
Bestehen der Psychophysik. Wer sich erheitern will an dieser U n
bildung typischer Ingenieurkapfe, Iese die famosen Formeln nach, 
die Industrie und Eisenbahn urspriinglich in ihren Laboratorium 
zur Anwendung brachten. Sicherlich war hier das beste gewollt; es 
fehIte aber vallig an wissenschaftlicher Vorkenntnis und dem Blick 
fiir das rein Psychologische! Von ebendort stammt die gute Idee der 
Integrationskurve von Streuungsergebnissen in einer Population. 
Wiederum gab die Integralkurve Laienpsychotechnikern nur Anlall, 
die Integration ganz und gar falsch zu verstehen. Abgesehen davon, 
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daU eine Integrierung durch das vieI einfachere Verfahren der 
Normung in Prozentklassen ersetzt werden kann (siehe unten), 
glaubte man hier Schwerpunktsbestimmungen eines Versuchs ge
funden zu haben, die uber die Streuung in der Population hinaus 
auch Auskunft hinsichtlich "Gewicht" des Versuchs in struktureller 
Weise, also im ganzen der Psyche, vermitteln kannten! Diese An
nahme war selbstverstăndlich abwegig. Eben in solche Pseudo
exaktheit der Psychotechnik rechnen herein die Benutzungen von 
Multiplikatoren, um Wert- und Gewichtigkeitsziffern zu erhalten. 
Beispielsweise wurde an Tremometern festgestellt, da13 das manuelle 
Nachziehen von gebogenen Linien schwerer ist als von geraden. Die 
Zahl der hier und dort im Mittel gemachten Fehler stand in einem 
bestimmten Verhăltuis, und man kam so zu einem Schwierigkeits
multiplikator, der diesen Fehler anders bewertete als jenen. Ver
gessen wurde aber meist das rein Fiktive der Gultigkeit konstanter 
Proportion und der Unterschied zwischen Objektslage uud subjek
tivem Erlebniswert. Was dreimal so falsch gemacht wird, braucht 
subjektiv-psychisch nicht dreimal so gewichtig im Erlebnis zu sein. 
Es lie13e sich gegen die Multiplikatorenrechnung, die dann noch ihre 
besondere Bedeutung im Rahmen der sogleich zu nennenden sta
tistischen Staffelung besitzt, weniger einwenden, wenn nicht wiederum 
das Vorbild der Psychophysik in der Psychotechnik zu Pseudoexakt
heit verfiihrte. Lebensalter, Fehler, Akkorde werden bis zu drei 
Stellen hinter dem Komma - meist noch mit Formeln - "exakt 
berechnet". Groteske Formeln im Taylorsystem und der wissen
schaftlichen Betriebsfiihrung (angewendet auf Selbstkostenberechnung 
oder Erfassung der Betriebsfaktoren) dienen dazu, diese Exaktheit 
bei Zeitstudien vorzutăuschen. Peters hat diese Unsitte fiir die 
Intelligenzpriifung schon genannt, ich machte hier auf den gleichen 
Fehler fiir die Zeitstudie verweisen. Es wird in Hundertsteln von 
Minuten gebucht: aber der Reaktionsfehler an der Stoppuhr entweder 
ganz ubersehen oder in ei ner Weise ausgeglichen, da13 man sich fragt, 
was denn unter solchen Umstănden die Hundertstelminutenmessung 
iiberhaupt fiir einen Sinn haben solI, einen anderen als Pseudoexakt
heit der sogenannten "wissenschaftlichen" Betriebsfiihrung. Bucher, 
wie das von E. Michel, das im ganzen Merrick kopiert, enthălt 

rudelweise 80lche Groteskformeln, die nichts weiter als Selbsttăuschung 
sein werden, falIs sie irgend jemand ernst nimmt. Ich habe Ge
legenheit gehabt, ZeitaufstelIungen vieler Betriebe einzusehen bzw. 
entsprechende Studien machen lassen. In den meisten FălIen ofl'en
barte sich, da13 diese mathematische Statistik von Zeiten oder Fehlern 

G i e B e, Theorie der Psychotechnik. 3 
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oder Akkorden oder sonst irgendwelchen Gegebenheiten zum gleichen 
Paradoxon fiihrt; da13 nămlich die Toleranzgro13e, die der Betrieb 
praktisch bieten muJ3, meist immer einen extensiveren Wert darstelIt, 
als der wissenschaftlich exakt ermittelte Durchschnittswert. Dies 
gilt vor allem dort, wo in psychologischem Fehlschlag Ableitung von 
Normalwerten aus den Maximalleistungen, nicht den Optimalleistungen 
(der Arbeiter etwa), erfolgt. Michel, der bereits von Moede auf 
diesen Grundirrtum und die Scheinexaktheit der Mathematik der 
Ingenieure hingewiesen ward, bis heute aber noch nicht zur Einsicht 
gekommen ist, wurde durch den Betriebsingenieur F ah r insofern 
verbessert, als hier die Betriebsnormalien (etwa fiir Zeit, fiir Lohn, 
infolgedessen fiir Fertigung iiberhaupt) immer vom Populations
mittelma13, nicht der Hochstleistung abgeleitet werden. Trotzdem 
aber beobachtete ich auch unter solchen Bedingungen, daJ3 ein 
Normalma13 von der praktisch notwendigen Toleranz iiberboten 
werden kann. Was solI aber ein Durchschnittswert fiir einen Sinn 
haben, der notwendigerweise eine extreme Streuung (als sogenannte 
"Toleranz") benotigt, um giiltig zu bleiben? In der Prăzisions
mechanik haben wir Passung als Normalma13, mit Toleranzen als er
laubte Streuung. Dort, im Materiellen, bewegen sich etwa die Toleranzen 
um drei bis fiinf Hundertstel oder gar Tausendstel eines Millimeters, je 
von Fall zu FalI. Bei einer solchen Toleranz kann man sich etwas denken 
und den Sinn der mathematischen Messung billigen. Wenn in Lohn
berechnungen oder Zeitstudien, wie ich praktisch fand, Toleranzen 
bis zu 35 Proz. des Normalwerts vorkommen, muLl man fiiglich am 
Sinn der wissenschaftlichen Betriebsfiihrung zweifeln und hier als 
Leitmotiv nur den Hang zur Pseudoexaktheit vermuten. Einer Ver
wissenschaftlichung von Sachverhalten, die meLltechnisch iiberhaupt 
nicht in Greifnăhe liegen. Wir sehen so auf dem Gebiete der Be
triebswissenschaft ăhnliches Versagen der mathematischen Rechnung 
wie im eigentlichen Rahmen der Psychophysik. Die Psychophysik 
und der Techniker haben beide Darstellungsideale, die der psycho
technischen Wirklichkeit nicht nahe genug kommen. 

Hier ist anzumerken, da13 die Psychotechnik sich bemiihte, in 
der sogenannten, zuerst von Giese entwickelten, "Einkomponenten
rechnung" einen methodischen Ausweg zu 8uchen. Nach der Ein
komponentenrechnung Bind aUe Untersuchungsverfahren so ein
zurichten, daLl rechnerisch nur ein einziger Wert erfaf3t ist. Wăhrend 
friiher fiiI' irgend eine Priifung (etwa das Sortieren von Gegenstănden) 
mindestens zwei Werte (gebrauchte Zeit und gemachte Fehler) alB 
Versuchsergebnis herauskamen und beide Komponenten, wie schon 
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Munsterberg sich bemuhte, irgendwie formelhaft-fiktiv auf einen 
\Vert zu bringen waren, sucht die Einkomponentenrechnung diea zu 
vermeiden. Sie richtet daher die Versuche etwa so ein, daL> eine 
Einheitszeit gegeben wird, in der nur die Treffer oder die Fehler 
zur Buchung gelangen. Oder sie gibt Zwangslauftempo der Arbeit, 
z. B. durch bestimmte V orrichtungen, ăhnlich den Transportbăndern 
in Betrieben. Oder sie richtet die Versuche so ein, daL> nur Zeiten 
eruieren, die L5sungen dagegen einheitlich auf "richtig" laufen 
mussen. Auf diese Fragen kann hier nur hingedeutet sein (vgl. mein 
"Handbuch psychotechnischer Eignungsprufungen"). Fur prak
tische Zwecke - und nur fur solche, nicht fur wissenschaftliche 
Feinanalysen! ist die Einkomponentenrechnung gedacht - hat sich 
diese Giesesche Theorie bewăhrt. Poppelreuter hat in einer 
eigenen Untersuchung von Schwerarbeit fur Diagnosen (hinsichtlich 
Ermudung, Pausenwirkung, Nutzeffekt) nachgewiesen, daL> tatsăchlich 
fur die Praxis die Einkomponentenrechnung einfacher und ebenso 
zuverlăssig das Ergebnis zum Ausdruck bringt, was wissenschaftliche 
Teilanalyse und die Zusammenfugung der Einzelkomponenten muh
seliger auch vollbringen kannen. Als Idee steht selbstverstăndlich die 
Einkomponententheorie vallig im Gegensatz zur Psychophysik; nicht, 
weil sie eine einzige Komponente berucksichtigt, was diese schlielHich 
hypothetisch in ihrer Exaktheit auch erstrebt, sondern gerade weil 
sie bewuL>t eine Vielheit von Einzelheiten rechnerisch aui ein Gleis 
bringt, was dem theoretischen Exaktheitsideal widersprechen muL>. 

b) Statistische Staffelung. 

Kann so die Psychotechnik mit der psychophysischen MaL>
methodik verhăltnismăl3ig wenig beginnen, so ăndert sich das Bild, 
wenn man sich der statistischen Staffelung in der Psychologie zu
wendet. 

Denn der Gedanke zu staffeln und in statistischen Gruppierungen 
zu arbeiten, ist eng verschwistert mit der Idee der differentiellen 
Psychologie. Was rein methodisch-rechnerisch in Statistik geleistet 
wurde, stammt aus diesem Gebiete. Man kann dies herleiten allein 
aus einem Begriff, der in der Psychophysik vormals etwas wie ein 
Versuchsfehler und spăter wie ein negativer Prăzisionsfaktor be
rucksichtigt wurde. Nămlich dem Begriff der Variation oder Streuung. 
Streuung ist immer Abweichung von der Regel und der Exaktheit. 
Die Psychophysik konnte urspriinglich die Streuung nur als einen 
Faktor storender Form ansehen, der zunăchst darauf hindeuten muL>te, 

3* 
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dall in der Versuchsanordnung sich irgendwelche Fehler einge
schlichen hătten. Ferner diente er zur Erkennung der geeigneten 
Versuchsperson, denn ein Mensch mit Variation hat vor dem Ge
richtshof der Exaktheit keine Giiltigkeit. Auch der Begriff der 
Urteilssicherheit - etwa in Anwendung auf die Konstanzmethode -
und die Verteilung der Fehler im Sin ne der Gau13schen Kurve, 
mullte gerade den Variationsfaktor im Auge behalten. Aber immer 
war hier die Streuung nicht das, was man suchte, sondern das, was 
man leider fand. In der differentiellen Psychologie ăndert sich das 
Bild: die Streuung wird Mittelpunkt und sowohl die Streuung, die 
der einzelne Mensch in seinen \Verten offenbart (Intravariation nach 
Stern), als auch die Streuung, die eine Population erweist, die 
nach gleichem Gesichtspunkt statistischer Verarbeitung unterliegt 
(Intervariation). Das Variante und das Differentielle sind verwandt 
und so Gegenstand auch der praktischen Psychologie. Hier finden 
wir unmittelbare Vorbearbeitung von Begriffen, die die Psychotechnik 
suchen mu13. In der Streuung liegt zugleich ein Begriff weiterer 
Form, der uns noch beschăftigen mu13, nămlich der des Typus. In 
der gro13en Fiille von Untersuchungen mannigfachster Form und in 
der Verarbeitung der Versuchsergebnisse zu graphischen Schaulinien 
fanden sich Abweichungen von dem Gau13schen Ideal, der symme
trischen Streuungskurve. Man beobachtet mehrgipflige und asymme
trische Kurven, die ohne weiteres erkennen lassen, daLl die jeweils 
untersuchte Sachlage die untersuchte Population nach getrennten 
Richtungen sondert, nach Typen scheidet. Schon bei der aller
einfachsten Arbeitsstatistik offenbart sich die Erscheinung, die ganz 
und gar wirklichkeitsbekannt ist, aber mit den Grundregeln der 
Psychophysik nicht mehr vereinbar bleibt. Experimentelle Unter
suchung von Arbeitsvorgangen zeigt, da13 die beobachteten Personen 
sich quantitativ nach den Flinken und den Langsamen, qualitativ 
nach den Guten und Schlechten (Fehlerfreien, Fehlerbietenden) 
sondern. Aber diese Typologie iiberkreuzt sich dahin, da13 es Leute 
gibt, die gut und schne11, langsam und gut, schlecht und schne11, 
langsam und fehlerhaft arbeiten. Dies sind Arbeitstypen einfacher 
Form, und dergleichen kann nicht mehr durch blo13e rechnerische 
Statistik psychologisch angemessen zum Ausdruck gebracht werden. 

Neben der Gewinnung typologischer Verhaltungsweisen bietet 
eine statistische Staffelung der Psychotechnik aber noch mehr. 

Es liegt in der Natur der praktischen Psychologie, wie wir 
sahen, da13 ihre Versuche weder an Zeit noch an Personal sich ver
gleichen lassen mit den Moglichkeiten der experimentellen Psychologie 
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theoretischer Richtung. So kommt es, da.l3 auch - selbst wenn wir 
deren Giiltigkeit annehmen - die umfanglichen Reihen der Psycho
physik nicht brauchbar werden in der Wirklichkeit und selten An
wendung ermoglichen. Je kiirzer und primitiver aber die Unter
suchung vor sich geht, um so weniger kann im Sinne der Giiltigkeit 
der Ergebnisse Biirgschaft geleistet werden, und zwar schon deshalb, 
weil rein mathematisch - statistisch die Bedingungen unzureichend 
waren. So kommt man denn auf Rechnungsweisen in der Psycho
technik, die nicht mehr mit dem einfacheren Ideal des arithmetischen 
Mittels operieren, sondern die an Stelle dessen die abzahlenden 
Methoden nutzen. Diese abzahlenden Methoden sind in Form der 
Zentralwertberechnung langst bekannt, fiir Zwecke der Psychotechnik 
aber von Li pmann neuerlich erst zusammengefaJ3t worden. Die 
Psychotechnik findet dort zur unmittelbaren Anwendung Ersatz fiir 
die Psychophysik. In der Zentralwertberechnung und dem ab
zahlenden Verfahren kommt zum Ausdruck, da/3 auJ3enseiterische 
Werte, die aus ZufaIlseintritt (U ngewohntheit des Priiflings, Ab
lenkung, Tagesschwankung usw.) zu verzeichnen sind, eliminiert 
werden. Der Giiltigkeitswert des Versuchs wird so gesicherterer. 
Man mu/3 sich klar machen, wie wesentIich sich diese abzăhlende 

Methode von der eigentlich mathematischen Statistik unterscheidet. 
Die Psychophysik als solche Mtte niemals Dinge wie Dispositions
schwankungen angenommen. Sie hatte ihre Versuchspersonen ein
geiibt, bis sie geeignet waren fiir die Versuchslage, und die Leute 
ausgeschaltet, faIls ihre Dispositionen das erstrebte Resultat ge
fahrdeten. Die nur mathematische Statistik ihrerseits wiirde in 
rigoroser Technik buchen und addieren, Mittelwerte bilden, ohne 
Frage nach dem Warum? Die Zentralwertrechnung beseitigt die 
AuJ3enseiter, weil die Annahme gemacht werden darf, daJ3 diese 
Au/3enseiter ZufaJlsstreuungen sind. Durch Aufstellung der Varia
tionen einer Leistung kommt man zudem zur Erkenntnis, inwieweit 
Streuungen und Zufall miteinander in Beziehung bei irgend einer 
Sachlage stehen. Prinzipiell ist diese Berechnungsart indessen neu 
und unterschieden von der generellen Anschauung der Psychologie. 
Die statistische Staffelung hat aber fiir die Psychotechnik noch 
weitere Werte. geschaffen. 

Heriiberkommend aus Anschauungen der Wahrscheinlichkeits
rechnung, im ganzen in Anwendung auf E~blichkeitslehre und 
Eugenik, hat der Begriff der Population heute in der Psychotechnik 
eine wesentliche Rolle zu spielen. Die Gewahr der Homogenitat 
einer Population laJ3t sich gerade in der Psychotechnik nicht immer 
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vorfinden, beziehungsweise muI3 man nach den praktisch - psycho
logischen Aufgaben trennen, die gleichartige Lagerung der Population 
vermuten lassen (etwa Fabrikarbeiter einer GroI3stadt vor der Fras
maschine oder Gewehrmacher in Suhl), und jenen Anwendungen, die 
vermutlich geringe Wahrscheinlichkeit der Homogenitat bieten 
(Lazarett, Berufsberatungsstelle usf.). Die Psychotechnik hat nun 
in der statistischen Staffelung den Populationsbegriff zu erfassen ge
trachtet durch Ubernahme von Klassifizierungsgrundsatzen, wie sie 
statistisch moglich und niitzlich sind. Ais die praktische Psychologie 
daran ging, das, was sie vergleichsweise "messen" kann, anschaulich 
darzustellen, geriet sie nicht nul' auf Streuungs- und Integralkurven, 
sondern auch auf Rossolimos friiheren - vor allem der Psychiatrie 
dienenden - Vorschlag des psychologischen Profils, dem Claparede 
eine giinstigere Formulierung durch Prozentualisierung der Klassen
gruppen geschenkt. Ăhnlich hatte Lammel in seinen Ingeno
grammen, die an sich aber unanschaulicher sind als das Profil 
Rossolimos, die Quartileinteilung der Statistik zugrunde gelegt, 
In jedem Falle muI3te aber hier der Variationsfaktor mit in Er
scheinung treten und 80 die Populationen, die benutzt wurden, kenn
zeichnen. Die Variation als Abweichung vom Mittelwert konnte 
auch psychische Toleranz (Giese) genannt werden. Die Toleranzen 
hingen ab von soziologischen Faktoren aUer Art: Herkunft, Alter, 
Geschlecht, Bildung, Lebensstandard usf. Was die Psychotechnik 
theoretisch vorfand, eignete sich also ausgezeichnet fur ihre be
sonderen Zwecke, unterschied sich aber innerlich streng von exakter 
GesetzmăLligkeit. Die Psychotechnik ermittelte so Differenzierungen, 
die sie rechnerisch festhalten konr'lte, im Prinzip der Staffelung, der 
Norm, der Toleranz. Das sind Grundbegriffe, die nul' die auf 
differentieller Grundlage vorgehende Psychotechnik ausgearbeitet hat. 
Und auch da trat mehr und mehr das rein Rechnerische in den 
Hintergrund. 

Denn die differentielle Einstellung ergab noch ein drittes, neues 
Motiv. An Stelle Messung des Oberflachlichen, des Elementaren 
und Isolierten der Seele wahlte, wie angedeutet ist, die Psycho
technik Komplexes, auch tiefer Gelagertes und Lebensnahes als 
V orwurf. Die exakte Messung muI3te der statisti schen Erfassung 
dieses Komplexen Platz machen. Damit aber trat an SteUe der 
Zahlmessung die Pu'nktschatzung. Hier findet man einen ungeheuren 
Schnitt zwischen friiherer Psychologie rein experimenteUer Richtung 
und der angewandten Forschung vor. Ja, was Wundt der Wiirz
burger Schule vorwarf, daLl die Selbstbeobachtung von "Gedanken" 
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bereits das zulăssige MaJ3 der Exaktheit iiberschreite und was ihn 
zeitlebens von der Inielligenzpriifung fernhielt (er selbst betonte 
mir gegeniiber einmal, daJ3 Intelligenzpriifung unmoglich sei, weil 
man Intelligenz nicht messen konne!) - das wird Grundstein der 
neuzeitigeu angewandten Psychologie. Der Verzicht auf Messung 
bindet sich mit der Moglichkeit, Komplexes zu erfassen und in die 
Tiefe zu dringen. Und an Stelle der Ziffer, statt MaJ3 und Gewicht, 
kommt nun Schatzung nach Points - mithin ein sehr kennzeichnen
der fiktiver Wert in die Statistik hinein. Rier liegt ein ganz auJ3er
ordentlich entscheidender Grund dafiir, daJ3 im Gebiete der Psycho
technik scharfe Gegensătze klaffen. Wer das Ideal der Psychophysik 
hochhălt (etwa als lngenieur), kann die Versuche, welche wirklich 
Messungen ergeben, iiberhaupt nicht mit denen der Schătzung ver
einen. Wer ins Komplexe strebt, sieht in der Messung wiederum 
etwas zu OberfIăchliches und relativ Belangloses, als daJ3 er hierauf 
das Rauptgewichtder Statistik legte. Eine graphische Darstellung, 
wie das psychologische Profil, das fiir eine Person X die Zahl n 
der durchgepriiften Versuchseinzelheiten nebeneinander vorfiihrt, 
kann diesen Zwiespalt scheinbar iiberbriicken. Es trăgt aber beim 
Laien die Gefahr in sich, falsch verstanden zu werden. Denn was 
dort gemessen wurde, ward hier geschătzt, und umgekehrt; im Profil 
indessen findet man nur eine Relationshohe der einzelnen gepriiften 
Faktoren. Dies ist bedenklich. DaJ3 die Verhăltnisse noch vieI ver
wickelter Iiegen, und daJ.l Messung an sich iiberhaupt Fiktion fiir die 
Psychotechnik ist, wird weiterhin zum Ausdruck kommen. Riick
erinnernd mag man daraus schlieJ.len, daJ.l nicht Messung, sondern 
Schătzung dia eigentlich angemessene Methode fiir die Psychotechnik 
sei. U nd auch das nur wieder im relativen Sinna: Es wird zu er
ortern sein der Begriff des psychotechnischen Versuchs. Rier bei 
wird man zu Auffassungen gelangen, die die traditionelle Beurteilung 
des Experiments, und so auch seine historische Entwicklung, vielleicht 
auf den Kopf stellen: die Psychotechnik aus ihren Erfahrungen heraus 
ist dazu gezwungen. Wir kommen auf dies zuriick! Rier ist der 
Begriff der statistischen Staffelung und insbesondere der Schătzung 
nach Punkten (Fehlern, Treffern u. a. m.) noch weiter zu korrigieren. 
Die Schătzungen als MaJ.leinheiten und als Skala an sich sind immer 
erst der Anfang und das ăuJ.lere Geriist des Versuchs; moge er nun 
aus der Subjekts- oder Objektspsychotechnik stammen. Sie sind 
Haltepunkte, welche das Versuchsbild năherungsweise bestimmen. 
Aber sie sind keinesfalls mehr als das. Was zur Psychotechnik 
hinzukommen muJ3, ist Analyse. Das will sagen, die Erlăuterung 
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der Schiitzungsbefunde. Solange die Psychotechnik nur mit den 
Schii.tzungen oder gar den psychophysischen MaIlzahlen sich begnugt, 
ist sie noch nicht in den Anfiingen ihrer Moglichkeit. Ja, das Bild 
verandert sich nochmals und beim geubten Praktiker ist die sta
tistische Staffelung uberhaupt nichts mehr als ein Kontrollzeichen fur 
das, was er o h n e Statistik aus der Beobachtung erschlieIlt. Es ist 
Bestatigung fur sein Diagramm der Analyse, das er an sich und im 
Sinne des noch zu erwahnenden Experimentalbegriffs bereits er
schlossen hat. Die statistischen Ziffern bekommen so relativen Wert, 
und man fugt hinzu, dall sie am ehesten Bedeutung gewinnen fur 
Vorbereitung von Versuchen und zur iiuIleren Vergleichung einer 
Population, die in der jeweiligen Sachlage psychotechnisch beruck
sichtigt werden solI. Zahlen und Punktwertungen sind nur Kontroll
zeichen - schwerlich direkte Mallstabe. Und wenn so etwa ein 
Kraftfahreranwărter bei einer EignungsprUfung durchschnittlich 
2300 Sigmen Zeit bei einer mittleren Variation von 30 Proz. be
notigt - dann ist das keine direkte Messung seiner Eignung, sondern 
nur der Kontrollwert fur meine Beobachtung, die mir sagte, dan der 
Mann sicherlich ungeeignet sei fur diesen Beruf. Wie sich der 
Experimentalbegriff in der Psychotechnik heute anders darstellt als 
in der klassischen Psychologie, so steht es mit der statistischen 
Staffelung auch. 

Daraus erklart sich ubrigens auch die Uberlegenheit der geistes
wissenschaftlichen Psychologie uber manche Massenstatistik. 1ch 
stehe nicht auf Sprangers Standpunkt, daIl man eine innere 
Hemmung gegenuber der Statistik haben musse. Das ist nicht Ein
stellung des Naturwissenschaftlers. Richtig aber bleibt, daLl die 
Statistik eben immer nur Kontrollwert haben wirdj dan sie uns 
den Blick nicht truben darf, die grollell, entscheidenden Zusammen
hange zu uberbJicken! Die Begrenzung der Statistik folgert vielleicht 
gerade auch aus der Biologie und die wirkliche Bedeutung des 
Experiments ebenfalls! Das, was der Vitalismus entwickelte, ist 
wesentlich nur kontrolliert an der Paradoxie beider. Mechanisches 
Experiment und statistische Verrechnung genugten nicht, die letzten 
im Organischen ruhenden Gesetze (etwa die der Gestaltung) zu ent
wickeln; das tat erst die Beobachtung als solche, und die Statistik 
und das Experiment bestatigten in Kontrolle. Schiirfer noch liegen 
die Dinge in der Psychologie, und ausdrucklich muIl man betonen, 
dan die Psychotechnik weder eine mathematische noch eine nur 
experimentelle Wissenschaft sein darf, falls sie erfolgreich im Leben 
sein solI. 
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Die Auffassung der Zahl als SelbstkontroUe mag seltsam klingen. 
Sie bleibt aber um so mehr Grundsatz, je Iănger Psychotechnik und 
Punktstatistik von Ergebnissen (etwa wie in Intelligenzpriifungen) 
notwendig sind. Denn auch die Pointierung ist bereits Fiktion. 

c) Alternative Symptomatik. 

Von solchem Standpunkt aus gewinnen Verfahren eine besondere 
meLltechnische Bedeutung, die man als alternativ zu bezeichnen pflegte 
(Lipmann). Die alternativen Verfahren sind fast sămtJich zugleich 
Symptomverfahren. Immer wird der Priifling, der Gegenstand, auf 
das Entweder-Oder, das Ja oder Ne in einer Eigenschaft, eines An
zeichens untersucht. In der Medizin ist diese Art der Analyse sehr 
gelăufig. Sie findet ihre Anwendung auf fast aUe Symptome kenn
zeichnender Art. Krankheit wird durch +, - diagnostiziert, und 
alternativ heiLlt die Formei "Wassermann +" oder "Rom
b e r g -" usf. Das medizinische Vorbild muLl durchaus richtig be
griffen werden. Keinesfalls darf man schlieLlen, daLl wissenschaftlich 
betrachtet im J a-nein-V erfahren ein endgiiltiger AbschluLl der Mog
lichkeiten vorlăge. Immer sind Alternativverfahren gewissermaLlen 
Notbehelfe, und hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen 
Medizin und Psychologie, daJ3 die Psychologie dem Alternativ
verfahren gegeniiber iiberlegen ist. Staffelung ist die Fortsetzung 
des AIternativverfahrens. Solange jemand nur mit +, -, mit Ja 
oder Nein wissenschaftlich arbeitet, solange er nicht mehr als dies 
zu bie ten vermag, ist er unterlegen jenem anderen (dem Psychologen), 
der nach Stufen und Graden sortiert. Das ZentimetermaLl ist 
immer iiberlegen der Handspanne klein-groLl, die Dezimalwage dem 
Handgelenk (leicht-schwer). Die Medizin hat aus der Psychologie 
gerade das Differenzieren erlernt. Wer etwa die Geschichte der 
Psychiatrie beobachtet, findet dauernd das Eindringen psychologischer 
Gesichtspunkte im Sinne verfeinerter Staffelungen. Ja, diese Staffe
lungen konnen sogar zur Auflosung von urspriinglich sehr einfachen 
Gliederungen und Zweiteilungen fiihren. Erinnert mag werden an 
das alte Sexualproblem der Mănnlichkeit und Weiblichkeit, das nach 
Hirschfeld zu einer chemischen "Andryn-" und "Gynii.zin"-Alter
nation gedieh - und durch die Zwischenstufenforschungen eben 
desselben Urhebers heute wieder verwickelter als je erscheint. Denn 
die Zwischenstufen der Sexualităt machen uns charakterologisch um 
80 mehr irre, als sie die friiher einfach erschienene Zuordnung der 
ăuJ3eren Korperlichkeit zu einer gleichgerichteten Seelenstruktur 
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immer fraglicher werden lassen. Dasselbe gilt von der Differen
zierung der Geisteskrankheiten oder von der Komplexlehre Freuda. 
Als Probe mag dieser Hinweis geniigen. Die Psychologie in differen
tieller Form (nicht etwa die generelle Seelenkunde!) hat im Kriege 
bei Hirnverletzten ihre Uberlegenheit gegeniiber der Neurologie 
offenbart, als es sich um Differentialdiagnosen Kriegsverletzter in 
Richtung psychogenen oder organischen Einschlags, z. B. um Falle 
der hysterischen Uberlagerung handelte. Wer selbst dergleichen 
Diagnosen zu stellen hatte, weiJ.\, wie ganz anders die Staffelung der 
medizinisch-alternativen iiberlegen war. Daran ist nicht zu zweifeln! 
Aber eben diese psychologische Staffelung erscheint uns heute nur 
als Kontrolle der Beobachtung und der Analyse. Ais Staffelung fiir 
sich geniigt sie nicht und ware sogar der Alternativeinstellung 
unterlegen. Denn es war gesagt, daJ.\ Alternativverfahren Symptom
werte bieten. Die Medizin griff zur Staffelung, wo das Symptom 
nicht klar hervortrat (Epilepsie, Hysterie, Lues usw.). Die Psycho
technik ihrerseits wird die Alternativverfahren iiberall dort ver
wenden konnen, wo es ihr auf Beo bachtung nicht ankommt, odeI' 
Beobachtung und Analyse unmittelbar unmoglich werden. So kann 
sie symptomatisch erfassen die Eidetik, die Farbenblindheit, das 
Dammerungssehen, so kann sie symptomatisch Schwerhorigkeit, 
Schwindelgefiihl, Schreckhaftigkeit priifen. Sie kann ahnlich sym
ptomatisch zwei Warenzeichen eichen auf Verwechselbarkeit. Sie kann 
Symptome der Liige in einer Aussage aus der Atemkurve oder dem 
psychogalvanischen Reflexphanomen abzuleiten suchen. Sie kann 
berufliche Ungeeignetheit aus dem Symptom der SchweiI3hand, des 
Stotterns oder der Synasthesien ableiten. Wertend betrachtet sind 
viele dieser Symptome nicht die wichtigsten. Aber sie sind lioglich
keiten, in der Psychotechnik das alte Ideal der Exaktheit wiederzu
gewinnen, das, wie erwahnt ward, bei den sogenannten Messungen 
und den Staffelungen nul' scheinbar erzielt wird. Hinzu tritt, daJ.\ 
in der Praxis das Alternativverfahren schnell vor sich geht. Die 
Ermittlung der Farbenblindheit, des absoluten Tongedachtnisses, der 
hochwertigen Zeichentalentierung erfolgt durch geiibte Versuchs
leiter sehr rasch. Ist dieser Grund auch herzlich auJ.\erlich, so 
kann er in Wirklichkeit entscheidend sein. Man kann daher, in 
solcher Einschrankung, billigen, wenn P oppelr eu ter die Alter
nativmethoden in der Psychotechnik fordert. Niemals abel' wird 
dies ohne gleichzeitige Verwendung der Beobachtungsanalysen auf 
anderem Gebiete erfolgen, und eine Psychotechnik, die etwa nur 
Alternativverfahren benutzte, geriete sehr bald ins Hintertreffen. 
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Alternativverfahren sind selbstverstăndlich auch fremd der klassischen 
Psychologie. Denn hier kann man im allgemeinen nichts messell 
und messend bestimmen. Es ist paradox, in der Medizin zu staffeln, 
"er hat 30 Proz. Tuberkulose" - sondern der Patient hat Tuber
kulose oder hat sie (zurzeit) nicht. Ebenso ist jemand normal in 
der Farbentiichtigkeit oder farbenuntiichtig. Die Teilung in weitere 
Moglichkeiten der Farbenuntiichtigkeit ist wohl denkbar, hat dann 
aber diagnostisch weniger Bedeutung und ist iiberhaupt nicht zu 
vergleichen mit der Staffelung in einem relativ kontinuierlichen MalJ
stab, wie es die iiblichen Experimente der Psychotechnik erstreben. 

Theoretisch liegt indessen die Allwendung der Alterllativsym
ptomatik, die wiederum Frucht der differentiellen Psychologie ist und 
hier etwa bei den Vorstellungstypen zuerst klar herausgearbeitet 
ward, noch auf ei ner anderen Seite. Das Problem fiihrt heriiber 
zur Untersuchung der Strukturbedingung seelischen Geschehens. 
Man muJ.l nămlich bei Anwendung der Alternativverfahren fragen, 
ob das jeweilige Symptom im Strukturganzen nach seinem Wert und 
der Gewichtigkeit von erheblichem oder minder groJ3em Belange sei? 
Farbentiichtigkeit als Symptom kann sehr bedeutsam (fiir den 
Lokomotivfiihrer), aber auch gănzlich gleichgiiltig (fiir den Juristen) 
sein. 1mmer wird hier nicht wie in der Medizin das Symptom 
die Diagnose endgiiltig-entscheidend bestimmen. Der Arzt hat als 
Standard den gesunden Menschen, das Normale. Der Psychotechniker 
arbeitet sehr hăufig n ur mit Normalen, die er aber analysieren und 
staffeln solI. Seine Alternativsymptomatik ist in der Wirkung vieI 
eher bestimmt durch die allgemeine Sachlage, denn er steht nicht so 
einheitlich auf Seite der AusfalIserscheinungen, wie es dem Arzt be
ruflich gegeben ist. Auch der Chemiker kann mit seinen Reaktionen 
eine verhăltnismăJ3ig klarere Alternativmethodik verfolgen als der 
Psychotechniker. Wir miissen aber ausdriicklich die Bedeutung 
der Alternativmethoden gegeniiber der Beobachtung und Analyse 
hervorheben. Sie bleiben etwa wie ein Rest historisch bedingter 
Exaktheitsneigung und sind heute das einzige, was als "MeJ.ltechnik" 
in der Psychologie beharrte. 

d) Prognostische Kalkulation. 

1m Bereich der Psychotechnik gibt es nun noch eine Art der 
Rechnung, die man als prognostische Kalkulation bezeichnen konnte. 

1ch verstehe darunter die Notwendigkeit, auf Grund der Ver
suche V oraussagen in Zukunft zu geben, die einer gewissen Wahr-
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scheinlichkeitsrechnung nahe kommen. Die generelle Psychologie 
hat diese Seite der Sache kaum zur Aufgabe gehabt. Sie beschăftigte 
sich mit dem was ist, oder auch dem, was wurde - nioht mit den 
Dingen, wie sie sioh entwiokeln konnen. Die Psyohoteohnik dagegen 
muJj hăufig beurteilen, wie ein Saohverhalt kiinftig sioh gestaltet. 
Sie mu/3 etwa beurteilen die Wirkungen eines Plakatentwurfs oder 
den psychisohen Strukturzustand eines Patienten, der zur Berufs
beratung gelangt. Dort erinnert ihre Aufgabe an die technische 
Arbeit der Materialpriifungen, hier an die Prognose, die der Arzt zu 
bieten gewohnt ist. In jedem FalIe liegen Bedingungen vor, in 
denen die Psyohoteohnik an der allgemeinen Psychologie so gut 
wie keinen Anhalt finden kann. 

Rechnerisch betrachtet gibt es eigentlich nur eine Moglichkeit, 
in solchem Sinne Voraussagen zu machen: nămlich auf dem Wege 
des Vergleichs, also im Sinne der Korrelationsstatistik. In der kalku
lativen Prognose, die ihr Vorbild in der Betriebswissenschaft z. B. 
als Selbstkostenberechnung findet, kann die Korrelationsmethode 
der Psychotechnik numerische Angaben bieten. Sie kann die Wahr
scheinlichkeit des Vorkommens eines x andeuten, wenn ein li positiv 
vorhanden ist. Abel' mehr als im rein Rechnerischen liegt diese Art 
der Kalkulation wiederum in der Beurteilung, in der Beobachtung 
der Analyse. Mit anderen Worten gleiten die ziffernmaJ3igen Er
fassungen eines Zusammenhangs uber zur intuitiven Vermutung. 
Konkret gesagt, ist hier in erster Linie wiederum die Charakter
kunde das gesuchte Feld, und zwar eine Charakterkunde, die nicht 
nur den einzelnen Menschen, sondern auch Menschengruppen und 
die Massenseele umschlieBt. Die Bedeutung der Geschichte, der 
geisteswissenschaftlichen Psychologie und der vergleichenden Seelen
kunde wird sofort offenbar. Das Rechnungsproblem liegt tiefer: 
wir sehen, wie der Psychotechniker mit dem bloJjen Rechnen an sich 
uberhaupt nichts beginnen kann. ""Vir finden die Schwierigkeit 
der Ubertragung der Psychophysik ins Leben, bemerken, daJj der 
Begriff der statistischen Staffelung Umbiegung des Experiments zu 
neuem Sinn mit sich bringt. Wir geben der Alternativsymptomatik 
ihre spezifisch meBtechnische Bedeutung. Hier erst erkennen wir, 
am Sonderfall der notwendig werdenden kalkulativen Prognose, den 
inneren Sinn: Voraussagen zu machen ohne philosophische Wertung
aber mit psychologischem Blick. 

In dieser Sonderheit liegt letzten Endes beschlossen die innerste 
Stellung der Psychotechnik zu der ublichen Psychologie theoretischer 
Natur. Diese hat nicht die Verantwortung und auch nicht die Not-
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wendigkeit des Blicks ins kiinftige 'Verden. Jene kann nur gedeihen, 
wenn sie Prognose treibt; anderenfalls verfehlt sie ihre eigentliche 
Mission. Rechnung wird durch Intuition, MaI3methodik durch Kunst 
abgelOst. Uud damit begreift man auch, warum der Vorwurf der 
Unexaktheit der Psychotechnik in der augenblicklichen wissenschaft
lichen Lage doch nur ein ungerechter sein kann. Nicht iiberall, 
aber hăun.g. Die Psychotechnik n.ndet rechnerisch - und das ist in 
allererster Linie die ~Exaktheit" der Psychologie - so gut wie keine 
Unterstiitzung, und sie n.ndet im Gegenstand der Wissenschaft auch 
noch andere Aufgaben vor. Sie ist auf sich selbst angewiesen und 
mull eigne Wege gehen, um das ZieI zu erreichen. Dies ZieI ist ihr 
naturgegeben, nicht von ihr erstrebt. Rechnen wir die iibereifrige 
Propaganda psychotechnischer Handwerker ab, so verbleibt doch ein 
Rest, den wir Forderung des Lebens nennen wiirden. Die Einord
nung in den FluE dieses Lebens und so auch die prognostische 
Kalkulation - das ist eine Aufgabe, die die Psychotechnik zu neuen 
Wegen fiihren muJt V on hier begreift man viele, vielleicht er
staunliche, theoretische Folgerungen, die sich die Psychotechnik in 
vollem Gegensatz zur generellen Psychologie zugute kommen lassen 
wird. Folgerungen, die vielleicht in ihrem Aufbau als gănzlich ab
wegig erscheinen konnten, und die doch angepaI3t sind jenem Werden 
und der letzten rechnerischen Forderung: der Prognose des Wirk
lichen. In ihrer Stellung zur theoretischen Psychologie ist das ein 
Wendepunkt, der nicht immer klar zum Ausdruck gelangte. Das 
Bezugssystem der Psychotechnik im Zeitablauf ist ein anderes und 
verwickelteres, als die alte Seelenkunde es sich leisten konnte. Sie 
stellte in Abstrakiotn Moglichkeiten auf, die ebenso einfach sind wie 
die euklidische Mathematik, nur mit dem Unterschied, daI3 ihr Bezugs
system fiir die Wirklichkeit nicht mehr geniigte. 

3. Wissenschaftslehre. 
Noch in einer Richtung mag die Beziehung zwischen theoretischer 

und angewandter Psychologie gestreift werden: in dem, was man 
Wissenschaftslehre nennen konnte. 

Eine jede Wissenschaft verfolgt drei grundsătzliche Leitlinien. 
Sie arbeitet mit praktischen Faustregeln, die als grobe Vorschriften 
und MaI3nahmen den Aufbau der betreffenden Wissenschaft ăuI3erlich 
gestalten. Auch die Philosophie hat in solcher Art ihre "Faust
regeln", denn selbst die abstrakteste Theorie muI3 formal gestaltet 
sein. Zweitens erfiillt jede Wissenschaft ihren Kulturzweck. Sie 
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besitzt ihre innere Teleologie. Es kann sein, daU im wirklichen 
Leben hier oder dori auf Teleologie kein entscheidender Wert gelegt 
wird, es muU aber theoretisch immer, als innerer richtunggebietender 
Grundsatz, fiir eine Teleologie gesorgt sein, wenn iiberhaupt eine 
Wissenschaft Kulturwert besitzen solI. Ein Arbeitsgebiet ohne 
Teleologie ware sinnlos und je nachdem als Groteske oder als Feind 
der Kultur zu betrachten. Endlich fiihrt drittens zu jeder Erfiillung 
dieser Teleologie eine innere Heuristik des Bauplans der Wissen
Bchaft. Sie hat richtige und falsche, elegante und ungeschickte Weg
moglichkeiten. Unter der Zahl denkbarer Losungswege zu jenen 
Endzielen sind einige heuristisch besonders angemessen. Es wird 
daher etliches zur Heuristik der Psychotechnik zu sagen sein. Heute 
und solange iiberhaupt die allgemeine Theorie der Praxis im un
klaren bleibt, macht sich niemand dariiber Gedanken, ob und inwie
weit der innere Sinn der Psychotechnik sich erfiillen kann oder nicht. 
Es aber fesselnd festzustellen, daU sogar so trockene Praktiker, wie 
etwa die amerikanischen Taylorleute, doch immer wieder auf die 
Philosophie ihrer Lehre zuriickgelangen. Zumal Ta y lor ist letzten 
Endes ein, wenn auch dabei als Selfmademan vorgehender, Betriebs
philosoph. Die Freimachung der Wissenschaft der praktischen 
Psychologie vom Handwerklichen kann nur erfolgen durch eine 
kultur - und wissenschaftsphilosophische Einordnung ins Ganze. 
Das hat praktisch keinen Nutzeffekt, wirft weder Prozente noch 
Trefferstatistiken ab, ist also vielen Psychotechnikern artfremd. Man 
kann aber vielleicht auch auf diesem Gebiete (nach anderem Vor
bilde) die Vertreter der praktischen Psychologie scheiden nach den 
wissenschaftlichen Psychologen, die die Lehre, den Psychotechnikern, 
die die niichterne Praxis, und den Psychotechnikanten, die die Ge
schiiftstrompete und den Reklamepaukenschlag dazu bieten. Ahnlich, 
wie man von je Musiker und Musikanten sauberlich zu trennen 
pflegte. 

a) Faustregeln der Psychotechnik. 

Bevor mau von den Faustregeln der praktischen Psychologie 
redet, ist es niitzlich, sich iiber die der theoretischen zu unterhalten. 
Man wird vielleicht hier iiberhaupt nicht von Faustregeln sprechen, 
denn es bedeutet fiir eine Wissenschaft immer ein Zeichen von 
Jugend, wenn sie noch nicht zu klassischem Kanon der Methode 
gedieh. Und doch, wir fÎnden solche elegante Hinwegsetzung iiber 
das, was geschichtlich als klassisch gilt, selbst in ernstesten und 
abstraktesten Wissenschaften, wie der Mathematik (man gedenke 
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Riemanns). ManfÎndet auch in dertheoretischenPsychologiePerson
lichkeiten, die mit Elan den Kanon der Methodik verlassen und frisch 
eigne Wege gehen: so Binet, so James. Nicht umsonst haben 
diese Kopfe befreiend gewirkt und bleibt das Lesen ihrer Werke ein 
GenuJ3, weil sie ganz und gar auf die historische Pose verzichten. 
Immerhin, gehen wir aus von der Moglichkeit, daL\ in der theore
tischen Psychologie ein gewisser formaler Bodensatz sich gestaltete 
und daU nebenher bestimmte praktische Nutzlichkeitsregeln offenbar 
wurden, so erkennt man zwischen den beiden hier in Frage stehenden 
Gebieten doch einen wesentlichen Unterschied. 

Wundt, der Schopfer der neuzeitigen Experimentalpsychologie, 
hat eine solcher Faustregeln einmal geprăgt, als er bemerkte, daU 
ein guter Versuch und eine einzige gute Beobachtung mehr wert sein 
konnen, als Reihen von belanglos gerichteten Experimenten. Gerade 
gegenuber dem geordneten, klassischen psychophysischen Experiment 
kann eine solche Zwischenbeobachtung ihren Wert haben. In der 
physiologischen Optik sind beispielsweise die geometrischen Tău

schungen derartige Sonderfălle, die Ausgangspunkt hochwichtiger 
Theorien werden muL\ten. W u n d t selbst hat die eigne Sehstorung 
ausgenutzt fur die Erorterung der optischen Wahrnehmung. Es 
kann auch vorkommen, daU exakte Versuchsreihen zu paradoxen 
Ergebnissen leiten, daL\ wir aber unbefriedigt sind, da diese Ergeb
nisse zurzeit keine plausible Deutung erfahren, weil das Experi
ment sich wie ein Au13enseiter benimmt: ohne daJ3 der Versuchs
leiter es vielleicht wollte. Die Entdeckung der Mikrowahrnehmung 
(Wertheimer und Klemm) oder die ersten Beobachtungen der 
Scheinbewegungen rechnen hierher. Faustregel der Theorie muU 
dann sein, eine Erklărung zu suchen, auch wenn sie vielleicht 
ganz und gar paradox ist. Doch ein theoretisch gerichtetes Experi
ment mit uberraschendem Ergebnis, aber ohne Erlăuterung des Be
fundes, hat seinen Zweck verfehlt. Man kann im Anschlu13 hieran 
aUerdings nicht verkennen, daJl die meisten theoretischen Experi
mente gemacht werden, um eine fertige Theorie erst zu beweisen, 
oder zu stutzen. Faustregel der theoretischen Psychologie war es, 
gern aUe Befunde aus den ProtokoUen fortzulassen, die nicht mit 
der (erstrebten) Theorie ubereinstimmten. Bier setzt der Begriff der 
"Interpolation" von Versuchsergebnissen ein, der in diesem Sinne ein 
V orrecht der theoretisch gerichteten Seelenkunde gewesen ist. DaJl 
dabei in Wirklichkeit die Interpolierung zum Zerrbild werden konnte, 
ist schwerlich zu verkennen; es galt aber zumeist als Faustregel, erst 
einmal die Theorie und alsdann die Versuchsergebnisse zu retten. 
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Faustregel der Theorie ist beispielsweise immer die Exaktheit ge
wesen und, wie wir oben erwahnten, eine :BJxaktheit, die oft formal 
starker wurde, als real nutzlich. Nicht gering ist die Zahl von Ar
beiten, in denen diese Faustregel einen ungeheuren Apparataufwand 
bedingte, um einer winzigen Lacherlichkeit weltferner Psychologie 
ans Tageslicht zu verhelfen. Welche Anfmachung finden wir bei 
Untersuchungen etwa der Zeitwahrnehmungen, welche Folie fUr 
Untersuchungen des indirekten Farbensehens! Und wie befreiend 
wirken dieser Exaktheit gegenuber Arbeiten, die entweder mit hoher 
Eleganz und ohne Prazisionsapparate wesentliche Gesetzma13igkeiten 
offenbaren (erinnert sei an Jaenschs Untersuchungen) oder die 
ganze Generationen von Arbeiten exaktester Form in ihrer Wirkung 
au13erst zuruckschrauben, weil sie auf das Prinzipielle, die Lebens
nahe der Psychologie, wie in einem wissenschaftlichen Erwachen 
zuruckkommen und so auf altbebautem Gebiete neue, veranderte 
Richtlinien aufzeigen. Ais Beispiel fUr eine solche intuitiv gesehene 
Umwalzung nenne ich Ka tz' Untersuchungen uber die Erscheinungs
weisen der Farben, die in ihrer Lebensnăhe bis zur Psychotechnik 
durchstollen. Es liegt wie ein Verkalkungsprozell in vielen Rich
tungen der Theorie, und Faustregel ist hier, die wissenschaftliche 
Erbmasse eines Tages mit aHer Energie abzuschleudern, um wieder 
frisch an den Kern der Dinge zu geraten. So betrachtet, erscheint 
etwa Freuds Vorsto13 in die Zone der mit Theorien, mit Unter
suchungen voller Apparate, Hochprazision und Exaktheit belasteten 
Psychologie der GefUhle schlechthin genial. Sie ist so genial, dall 
man sich wundern mu13, da13 nicht bereits zu Zeiten klassischen 
Altertums die Psychoanalyse entdeckt worden ist. Daher rechne ich 
die Exaktheit zu Faustregeln, nicht zur kanonischen Doktrin allein, 
weil man sehen kann, wie diese Regel immer wieder durch ent
scheidende Kopfe auf ihr rechtes Mall zuruckgefUhrt und zeitgemaJl 
angepallt wird. 

Faustregel ist in der Theorie ferner immer das Snchen nach 
einem Gesetz. Es liegt dies nicht nur beschlossen in der generellen 
Richtung der Psychologie dieser Abteilung, sondern bedeutet grund
satzlich die Regel, dan aus jeder Untersuchung etwas "heraus
kommen muJ3". Ergebnislose oder negativ endende Arbeiten sind 
regelwidrig gerichtet, daher selten. Allerdings kommt hinzu, da13 
die Seelenkunde experimenteller Art so jung war, daJ3 es wie ein 
Wunder erscheinen kann, wenn auf unbeackertem Boden der wissen
schaftliche Pflug keine Furchen ziehen solI. SchlieJllich sind diese 
Faustregel und der Wunsch, etwas zu finden, billig. Interessant 
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bleibt, daJ3 wir gelegentlich sehen, wie Resultate zustande kommen, 
die fast spielerischen Sinn hatten und 80 nicht "gewollt" waren - aber 
tiefe Bedeutung erlangen konnen (z. B. Binets schnurriger Einfall, 
Hysterischen Miinzprăgungen auf den Nacken zu legen, oder ăhnliche, 
taktile Stirnbeschriftungen amerikanischer Urheber, deren Ergebnisse 
heute unheimlich - unerklărt im Gefiige der Lehrgebaude der theo
retischen Psychologie, wie erratische Blocke, beharren. Die aber 
zweifellos einmal ihren Meister finden werden). Im gro.f3en und 
ganzen ist nicht die Grazie und die Freude am Schauspiel das Ent
scheidende, als die Regel der ResultaterschlieJ3ung. Auch in anderen 
"\Vissenschaften liegt es so und, um abermals an die Mathematik 
zu erinnern, bleiben die Ferm a t schen Aperlius und die Randnotizen, 
mithin auch sein beriihmter Satz, ein Unikum in der wissenschaft
lichen Forschung, ein wenig erinnernd an die Gentlemanforschung 
Galtons. Faustregel ist in der theoretischen Psychologie immer 
ferner die Reinkultur der Fragestellung und die Isoliertheit der 
Untersuchung als Teilproblem. Es sind alIes Sonderfălle, die das 
Allgemeine zu beleuchten haben. Die saubere Scheidung des Einen 
von allem anderen ist Grundregel und so eine Form der praktischen 
Arbeit, die fur die Psychotechnik kaum von Belang ist. Hier viel
mehr verketten sich die Fragen zu ineinanderhăngenden Problemen 
und man Mnnte sagen, da.f3 eine Psychotechnik, die so in Reinkultur 
vorgeht, praktisch bereits unmoglich ist. Es hăngt dies mit den 
iibrigen Faustregeln der Psychotechnik und ihrer Verschmelzung mit 
dem Leben zusammen. Eine Eignungsprufung fur einen Berufs
zweig in einer Fabrik ist unvollkommen, wenn nicht alIe Arbeiter 
erfaf3t sind. Sie selbst bleibt aber wieder Torso, wenn nicht zu
gleich Anlernverfahren, Betriebsverbesserungen (mechanischer und 
psychotechnischer Art) und aHes weitere der groilen Kreislaufbeziehung 
reguliert ward. Eine psychotechnische Augenma.f3probe, die erst 
das Winkelschătzen von rechten, dann von stumpfen oder spitzen 
Winkeln beriicksichtigt und jahrelange Forschung dazu benutzt, um 
die GesetzmăLligkeiten sauber und exakt abzuleiten, hat wenig Lebens
bedeutung. Sie wird von der Wirklichkeit iiberrannt werden, denn 
der Zeitfaktor entscheidet und die aktuelle Notwendigkeit. 

So sehen denn die Faustregaln der Psychotechnik anders aus 
als dia der Theorie und einige solcher Regeln der Praxis mogen, ohne 
da.f3 erschOpfende Darstellung verlangt sei, als Muster der grund
sătzlichen Stellung der Psychotechnik Erwiihnung finden. 

'Venn ein gewisser Gegensatz zwisohen der theoretischen For
schung und der praktischen Arbeit nicht zu verkennen ist, so muJl 

G ies e, Theorie der Psychotechnik. 4 
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doch auf eine Regel hingedeutet werden, die die Psychotechnik ma.l3-
geblich beeinfl.u.l3t: Keine Praxis ohne psychotechnische Forschung. Das 
besagt zweierlei. Erstlich, da13 jeder Anwendung ein Stadium der 
forschenden Untersuchung voranzugehen hat, zweitens, da.13 diese 
Forschung aber weniger auf die theoretischen Untersuchungen sich 
zu stiitzen hat (was aus der noch zu beschreibenden Fiktionslehre 
teilweise auch folgt), als auf ausgesprochene psychotechnische Er
probungen. Die angewandte Psychologie kann beispielsweise, um 
fiir die Landwirtschaft Kurbeln zu eichen, Anregungen und niitzliche 
Hinweise aus theoretischen Arbeiten ziehen, die sich mit der Phoro
nomie, mit Pausen- und Ermiidungswirkungen bei Bewegungen, die 
sich vielleicht mit akademischen Versuchspersonen in Laboratorien 
an Hebelmaschinen befa.l3t haben. Entscheidende Forschungen fiir 
die Wirklichkeit sind das aber nicht. Derartige Untersuchungen be
stătigen vielleicht, was der praktische Landwirt Iăngst weiJ3. Sie ver
biirgen aber keine entscheidende Beratung, falls eben dieser Land
wirt die Wissenschaft um praktische Hilfe ruft. Die Psychotechnik 
wird vielmehr, durchaus geleitet an der Wirklichkeit und zum Teil 
in ihr selber, Vorversuche machen, die den Sinn der psychotechnischen 
Forschung besitzen. 

Diese Faustregel der praktischen Vorversuche ist wichtig und 
auch giiltig fiir solche Falle, in denen irgend ein Einheitssystem 
vielleicht vorgesehen wird (Auslesen oder Anlernverfahren fiir eine 
Behorde eines Landes, fiir einen Konzern mit verschiedenen Betrieben, 
fiir eine Propaganda desselben Fabrikats an verschiedenen Orten 
und in verschiedenen Gegenden). Lehrreich sind fehlschlagende 
Unternehmungen der Praxis, die 80lche Vorversuche nicht unter
nahmen und dasselbe Mittel an verschiedenem Orte versuchten: Beispiel 
ist das Versagen der bekannten Propaganda fiir den Waschedruck
knopf der Firma Waldes in Amerika. Diese Firma vermochte dort, 
trotz identischer Methoden und trotz reklamegewohnter Bevolkerung, 
zuerst keinerlei Wirkung zu erzielen, weil sie mangels der Vor
forschung iibersehen hatte, daJ3 die Konfektion driiben keine Knopfe 
in lHassenartikeln annaht, sondern alles maschinell zu bearbeiten 
liebt. Sie muJ3te daher erst die Druckknopfan'năhmaschine erdenken, 
ehe sie Erfolg besitzen konnte. Solch Beispiel ist banal, zeigt in
dessen kra.13 den Unterschied Psychologie - Psychotechnik. Ob 
jemand in einem theoretischen Laboratorium unzweckmăJ3ig U nter
schieds - Schwellenberechnungen anstellt, ist theoretisch belanglos. 
Praktisch dagegen ist die Korrektur des Lebens oft zugleich Ruin 
der Wissenschaft der angewandten Seelenkunde. 
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Ein weiteres Beispiel psychotechnischer Faustregeln lautet: Lerne 
am Lebendigen. Das bedeutet praktisch, dal3 man niemals mit vor
gefal3ter Theorie den Lebenszusammenhang zerst6ren solI. Mit einer 
Theorie, die falsche Richtung besitzt. Wir benotigen eine Theorie 
der Psychotechnik als Methode, als vVissenschaft - aber miissen uns 
hiiten, eine Theorie des Lebendigen, der Kulturformen zu konstruieren. 
Der Psychotechniker hat sich nicht zu bekiimmern um die philoso
phischen Ziele oder sonstwelche Gestaltungsfragen der Wirklichkeit. 
Er ist nicht Pădagoge oder Theologe oder Politiker, sondern Psycho
loge fUr praktische Zwecke - wie es auch durchaus der Teleologie 
der Psychotechnik entspricht. Er darf also grundsătzlich nicht das 
Leben sehen, wie es vielleicht einer Lieblingsidee seiner eigenen 
Weltanschauung oder dem Einfall eines theoretischen Kopfes moglich 
wăre. Der theoretische Psychologe mag annehmen, daJ3 optische Er
scheinungen im Dunkelzimmer und Gefiihlsregungen am besten durch 
Zungenbeschickung mit Zucker oder Aloe (hie "Lust" - da "Unlust") 
zustande kommen. Er besitzt teleologisch Verantwortungsfreiheit. 
Der Psychotechniker nicht. Damit hăngt zugleich eine weitere 
Faustregel zusammen, die die psychotechnische Forschung von der 
geisteswissenschaftlichen Psychologie besonders hart trennt. Die 
Regel lautet: Werte nicht die Erscheinungen, sondern diene ihnen. 

Es ist fiir den Psychotechniker gleichgiiltig, welche Lebens
gebiete in Betracht stehen! Er darf nicht mit der Geste des Ethikers 
kommen und irgendwelche Forderung, als unangemessen der Wissen
schaft der Psychotechnik, ablehnen. Auch andere Wissenschaften 
sind notwendig gezwungen, sich mit den AuJ3enseitern des Lebens 
und dem ethisch nicht Einwandfreien zu befassen. Die Soziologie 
mul3 die Trunksucht oder den Diebstahl als Problem fassen und 
bearbeiten. Fiir die theoretische Psychologie ist es sicherlich unan
gemessen, im Damenfriseur etwas "Beachtliches" zu sehen .. Fiir den 
Psychotechniker kann dieser Mann Gegenstand einer Eignungspriifung 
sein und jener wird vielIeicht ebenso gut und gewandt eine Auslese 
fur Mădchenhăndler bearbeiten: falIs dies ver!angt ist. Die wissen
schaftliche Vornehmheit etlicher Geisteswissenschaften ist llicht zu 
verkennen, IăJ3t sich aber nicht mit den Aufgaben der Psychotechnik 
vereinbaren, die das Leben nimmt, wie es ist. Zuletzt ist die Psycho
technik in dieser Beziehung vie! gliicklicher daran als die Medizin, 
die grundsătzlich das Kranke, oder die Jurisprudenz, welche das 
Kriminelle des Menschen zum Forschungsgegenstand zu wăhlen ge
notigt ist. Werten darf der Psychotechniker keinesfalls anderes, 
als die Giite seiner Methoden und Forschungswege. Die Aufgabe 

4* 
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besitzt fur ihn objektive, nicht subjektive Bedeutung; genau wie 
der Arzt sachliches und nicht personliches Interesse an einem Pa
tienten nehmen solI. 

Vielleicht entbehrt dieser Tatbestand nicht einer gewissen 
charakterologischen Koketterie und erklărt, weshalb viele Theoretiker 
8ich niemals mit Psychotechnik zu beflecken wunschen. 

Eine weitere Faustregel Iăl3t sich so ausdrucken: Hute Dich vor 
Verallgemeinerungen. 

Diese Regel konnte ebenso gut auch der theoretischen Psycho
logie Richtschnur sein. Wenn sie hiel' gleichsam als praktischer 
Kniff mitgeteilt werden muLl, so folgert dies aus der besonderen 
Natur der Praxis des Lebens. Jeder Einzelfall der Psychotechnik 
ist ein Problem fur sich und in dieser seiner Eigentumlichkeit deshalb 
vor allem gesondert vorzunehmen, weil die komplexen Zusammen
hănge entscheidend bleiben. Nicht um isolierte, herausprăparierte 

Fragen der TheorieeinstelIung, als um Vielgestaltiges und in jeder 
Konstellation anders gelagerte Wirklichkeit handelt es sich bei der 
Psychotechnik. Nul' die eigentlich biologischen und im engeren 
Sinne physiologischen Tatbestănde bleiben identisch: Erscheinungen 
wie das Purkinjesche Phii,nomen odeI' Ermudungswirkung der 
Korperarbeit odeI' der Ahiall mnemischer Leistungen in der Zeit, das 
sind Grundgesetze, die sich unverăndert offenbaren, und doch von 
Fall zu Fall anders darstellen. Die Gefahr der Verallgemeinerung 
ist in der Psychotechnik deshalb groJ.\, weil die Gleichformigkeit der 
materiellen Erscheinungsweisen der Wirklichkeit bestechen kann. 
Eine Armaturenfabrik in X odeI' Y, ein Werbesignet fur Firma A 
odeI' B, eine Unfallverhutungsvorrichtung in Branche 1 odeI' II 
scheinen ohne weiteres auf gleichem Ferlignngsboden und analoger 
Stofflichkeit zu beruhen. Trotzdem muLl die EignungsprUfung fiiI' 
die Armaturenfabriken, die tachistoskopische Eichung der Signets 
und die objektspsychotechnische Begutachtung der Unfallverhutungs
eiDrichtungen in jedem FalIe neu geprUft sein. Die Psychotechnik 
hat nul' wenige allgemein gultige Regeln bzw. Gesetze. Ihre Be
ziehungen sind beeinfluJ.\t durch die Spielarten der Individualităten 
psychischer Form. Die Physiologie findet einfachere Verhăltnisse, 
und daher kann die experimentelle physiologische Psychologie all
gemein gultige Regeln und Gesetze eher voraussetzen als die prak
tische Seelenkunde. Und die stoffliche Formalităt mag technisch zu 
gleicher Fertigung fuhren - psychotechnisch tut sie es keinesfalls. 
Es folgt hieraus eine weitere Regel: 'rypisieren ist giinstiger als 
generalisieren. 
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Die differentiellpsychologische Grundlage der Psychotechnik 
ward wiederholt angeschnitten. Es ist Folgerung im Sinne der 
Faustregeln, wenn der Praktiker grundsătzlich sich vornimmt, die 
Erscheinungen der Wirklichkeit im Sin ne der Typologie und nicht 
im Sinne der Einheitlichkeit zu erfassen. Es mu/l ihm etwas wie 
Pflicht sein, typologisch vorzugehen, ohne freilich zu verkennen, daI3 
auch der Typus modifiziert wird durch den Einzelwert. Auf jeden 
Fali ist aber eine Einstellung des psychotechnischen Forschers immer 
anders als die des Theoretikers. Die Praxis zerfălIt nach Gruppen, 
die Theorie sucht abstrakten ZusammenschluI3 zu Ietzter Einheit. 
Dergestalt mull auch die psychotechnische Faustregel sich anders dar
stellen als die theoretische, die gerade anleiten wird, derartige letzte Zu
sammenfassungen zu suchen. Nun wird freilich eineTheorie der Psycho
technik ebenfalls hOhere Leitlinien zu ermitteln trachten. Sie kann 
nicht Einzelfall neben Einzelfall fugen und daraus zu irgendwelcher 
Erkenntnis methodischen oder inhaltlichen Wertes gelangen. Wenn 
sie aber zusammenfallt, dann tut sie es immer im Sinne der Typologie, 
und an diesem praktischen Grundsatz wird sie vorteilhaft festhalten. 

Man kommt auf diese Weise zu zwei weiteren Faustregeln der 
psychotechnischen Forschung und Praxis, welche sich zwanglos dem 
Gesagten anschlie/len. Die eine besagt: Komplexes ist wesentlicher 
als Singulares. 

Dies widerspricht der Grundarbeitsart der theoretischen Psycho
logie, ihrer Vorsicht und ihrer Freude an abstrakter Konstruktion. 
Es folgert aus der anderen Heuristik der Methoden und notwendig 
aus den Bedingungen des Lebens, wenn die Psychotechnik auf diesem 
Wege immer eher ins Breite als in Tiefenkonzentration zu dringen 
sucht. Sie weiJ.I, da/l Tiefe stets das Ietzte ZieI ist, daI3 aber ein
seitige Tiefe als solche verderblich wirkt fur praktische Brauchbarkeit 
der Ergebnisse. Es wurde dies erinnern an die Moglichkeit, dall der 
Geograph in seinem Leben einen einzigen Hugel grundlichst erforscht, 
daruber aber das Gebirge ganz und gar vergillt. VieJleicht ist dies 
Beispiel der Geographie auch entwicklungsgeschichtlich ein an
gemessenes Muster von Faustregelwirkung. Die Spezialitat der 
Quellen des Nils gehOrt einer vieI spateren Zeit der Forschung an, 
als die pauschale Ermittlung der Ozeangeographie. Bei der theore
tischen Psychologie hat man nicht den Eindruck, daI3 ihre Faust
regeln zu gleicher Entwicklung fiihrten. Es ist dies selbstverstand
lich, denn die Geographie war zunachst angewandte Wissenschaft. 
Soweit wir es mit angewandter Psychologie zu tun haben, scheint 
der theoretische Weg indessen umstandlicher und unverwendbarer. 
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Das Prinzip des Komplexen ist hier zugleich die Methodik der Pau
schalităt. So erklărt sich etwa im Gebiet der Eignungspriifung der 
Wert der amerikanischen Massenuntersuchung im quantitativen, die 
Richtigkeit der monographischen Darstellung (Poppelreu ter) und der 
Allgemeindiagnose (Giese) im qualitativen Sinne. Die Entwicklung 
hat ofEenbart, da1.\ diese Art der Pauschalităt im Komplexen recht behălt. 

Aber in solcher Faustregel liegt vielleicht ein Fehlschlu1.\ ver
borgen, den eine weitere Anweisung zu vermeiden hătte. Diese 
weitere Faustregel konnte heiJ3en: Analyse ist stets besser als Synthese. 

Das Wort muJ3 richtig verstanden sein! Fassen wir Synthese 
als theoretisch-abstrakte Zusammenfiigung des Ganzen aus Teilchen, 
dann konnen wir praktisch damit nichts beginnen. Verkonstruieren 
wir die Wirklichkeit vom Schreibtisch her, erfolgt Fehlschlag. Es 
ward vermerkt, wie in der theoretischen Psychologie im Rahmen der 
Gestaltlehre synthetisches Verfahren zu neuer Fassung gelangte; zu 
einer giinstigeren, als es die friihere additive Epoche vermochte. 
Fiir die Psychotechnik liegt indessen der N achdruck ger ade im Ge
genstiick: in der Erlăuterung der Erscheinungen des Lebens, in der 
Erklărung dessen, was ist. Praktisch ist es immer richtiger, zu er
klăren als zu konstruieren, und man darf das Verhăltnis der Syn
these zur Analyse so ausdriicken, daJ3 wir die Aufgabe besitzen, an 
Hand eines vorschwebenden synthetischen Vorbildes empirische Ana
lysen zu treiben. Die theoretische Psychologie macht es, soweit sie 
iiberhaupt nicht nur Messungen, sondern Analysen anstellte, bis
weilen umgekehrt. Analyse wurde Zweck zur Synthese. Das liegt 
im Sin ne der Theorie. Die Praxis hat die gegebene Wirklichkeits
synthese zu erlăutern. 1hr Recht im synthetischen Sinne und ihr 
Nutzen aus Synthese stellen sich anders dar. Es bleibt eben Theorie 
der Psychotechnik und nicht mehr Praxis, d. i. »Faustregel", wenn 
wir ein synthetisches Bild der psychotechnischen Gegebenheiten ver
suchen. Dies greift bereits iiber zur Teleologie und Heuristik. 

b) Teleologie. 

DaJ3 die Psychotechnik eine andere Teleologie besitzen muJ3 als 
die theoretische Psychologie, ist selbstverstăndlich. »Reine" Psycho
logie und »angewandte" sind gegensatzlich. Aus eben dieser ver
schiedenen wissenschaftlichen Endrichtung, dem immanenten Sinn 
beider Gruppen, leiten sich die Faustregeln ihrer Arbeitsverfahren, 
ihre wissenschaftliche Heuristik und verschiedene theoretische Fik
tionen ab. Wir konnen natiirlicherweise nicht von der Teleologie 
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der theoretischen Psychologie im weitesten Sinne handeln. Ihr ist 
letzter Sinn, Seelenkunde um der Erforschung der Seele willen zu 
treiben. Psychotechnik treibt Wissenschaft um des Lebens und 
der Praxis willen. Dieser Unterschied ist deutlich genug. Bereits 
der Sinn der Forschung mu1l sich so scheiden, denn auch dort, wo 
die Psychotechnik forscht ohne anzuwenden, wird sie nur unter
suchen mit dem Endziel, die Ergebnisse nicht sogleich, aber kiinftig 
vielleicht einmal anwenden zu soHen. Es zeigen sich Unterschiede 
in gleicher Form etwa auch zwischen theoretischer Physik und an
gewandter. Auch die theoretische Physik (beispielsweise in ihren 
Raumtheorien) denkt zunachst nicht an das praktisch-euklidische 
Weltbild. Es kann sein und eintreten, da1l aus ihren Werten prak
tische Ergebnisse keimen, die ausgesprochene Niitzlichkeit erbringen. 
Die elektromagnetische Lichttheorie beweist dies. Die Versuche von 
Hertz und der Radioapparat des Rleinbiirgers sind schlieI3lich nur 
Stationen desselben wissenschaftlichen Systems. Aber ebenso wird 
eine angewandte Wissenschaft, wie die Psychotechnik, sich nicht mit 
Zusammenhangen zu befassen haben, die gleichsam anwendungs
uureif bleiben. Insbesondere dann, wenn wir sie ala praktische 
Psychologie und nicht als Rniturpsychologie verstehen. Entwicklungs
psychologisch und theoretisch sind daher Forschungen iiber die 
Hiihlenzeichnungen von hiichstem Wert und bieten Aufschliisse au?h 
liber das Rind in der Gegenwart. Psychotechnisch betrachtet, 
konnte aber die Didaktik wenig oder gar keinen Nutzen daraus 
ziehen. Die Psychotechnik wird derartige Forschungen nicht an
steHen. Sie wird sich aber vielleicht interessieren fiir die Arbeits
leistungen von Farbigen und, ohne eine unmittelbare Anwendung, 
auf sammelstatistischem Wege Unterlagen beschaffen iiber Leistungen 
in- und auslandisch beviilkerter Betriebe (z. B. der Spinnereien in 
England, RuJ.lland, Polen, Indien, Neuseeland, Deutschland, 
Amerika usf.). Was sie dort findet, hat Teleologie. Es gehiirt zum 
Riistzeug ihrer Theorie der Praxis. Sie wird ebenso vorerst aus 
theoretischen Griinden sich iiber die kiinstlerische Anlage irgend 
einer Beviilkerung irgend eines Landes (etwa Wiirttembergs in 
Deutschland) durch Untersuchungen vergewissern, sofern spater in 
der Praxis beabsichtigt sein kiinnte, diese besondere Anlage einer 
Beviilkerung durch Einfiihrung bestimmter Arbeitsformen (etwa 
Veredelungsindustrie) auszunutzen. Die theoretische Psychologie 
darf und soH Untersuchungen leiten, die arm sind an praktischer 
Verwendbarkeit. Dies ist ihr innerer Sinn. Ja, man wird sogar 
eine gewisse Vornehmheit der Teleologie gelegentlich darin finden, 
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wenn die theoretische Untersuchung sozusagen gănzlich "unnutz" 
erscheint. Eine Untersuchung uber die Musikalităt von Schildkriiten 
hat praktisch keine, theoretisch vielleicht hohe Bedeutung. Der 
Psychotechniker wurde aus der theoretischen Untersuchung nur dann 
Nutzen ziehen und in ihr Teleologie erbIicken, wenn der Nachweis 
im positiven Sinne erbracht und so vielleicht ein Mittel gefunden 
sei, den Schildkriitenfang mittels Grammophon und Radio zu unter
stutzen und betriebswirtschaftlich zu bessern. Man sieht, wie eine 
gewisse zufăllige Teleologie auch in theoretisch gerichteten Arbeiten 
ruhen kann. Man wird also zuzugeben haben, dall in der Teleologie 
der Psychotechnik ausgesprochene Nutzlichkeit der Anwendung ge
geben sein mu13 - anderenfalls stent das Unternehmen nicht den 
idealen Fan der Wissenschaftlichkeit dar. Umgekehrt erkennt man, 
da13 auch in der Psychotechnik Untersuchungen vor sich gehen 
kiinnen, die in diesem Sinne unnutz sind. Man findet in der Literatur 
derartige Fălle, denen (wie wir sagen mussen) so vieI Lebensfremdheit 
eigen ist, dall sie als psychotechnische Kuriosa aufzufassen und 
teleologisch als Verfehlungen zu bezeichnen wăren. Es sind bereits 
im Text hinreichend hăufig derartige Fălle unwirklicher Praxis her
angezogen worden, und nicht umsonst stammt hierher die Trennung 
der angewandten von der theoretischen Psychologie. Es liegt in 
diesem ausgesproch"enen Utilitarismus, auch der forschenden, nicht 
der anwendenden Psychotechnik, zugleich etwas weiteres! Nămlich 

der Grundsatz der sozialen Verantwortung. Dieser Satz ist nicht 
gultig fUr die theoretische Psychologie. Es kann jemand eine Unter
suchung uber den Einflul3 des Zeichenunterrichts auf die Blutkiirper
bildung vorzunehmen fUr niitig erachten und demgemăll hunderten 
von SchuIkindern, bei entsprechender Hygiene, aus dem Ohrlăppchen 
Blut abzapfen. Verstii13t er rein methodisch nicht, wird niemand 
hierin einen Vorwurf finden kiinnen. Wenn in einem anderen FalIe 
ein angewandter Psychologe in einer grollen Fabrik Iăngere Zeit 
EignungsprUfungen vornahm, mithin in der Aufnahme und der Ein
stellung der Arbeitnehmer entscheidenden Einflu13 bekam, dazu 
Honorar vom Betrieb empfing (wirtschaftlich gesehen also gutes 
Geld fUr seine Ware erhielt), und wenn sich spăter herausstellen 
mu13te, da13 dieser Fachmann eine gănzIich verfehlte Art der Auslese, 
mit jămmerlichen Mi1lerfolgen, dem Betrieb zugute hatte kommen 
lassen, und wenn der Fachmann dazu die naive Entschuldigung von 
sich gab. dall sein negatives Ergebnis "doch von au13erordentlich 
wissenschaftlichem Interesse" sei - dann hatte dieser Mann uber
haupt noch keine teIeologische Ahnung vom Sinn der Psychotechnik 
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und keinen Begriff von der Verantwortung des praktischen Forschers! 
Er war, woher er gekommen, ein entgleister Theoretiker, niemals ein 
praktischer Psychologe. In der Medizin ist, um eine Parallele zu 
nennen, der Begriff der teleologischen Verantwortung - vielleicht 
noch mit Ausnahme der Anatomie - genau so gegeben. Die Ein
fiihrung der Vivisektion ist nur so verstăndlich und wie wiirde man 
ethisch eine Ărzteschaft beurteilen, die ohne Gewissen Operationen 
und Indikationen am lebenden !'Ienschen vornimmt und Fehlschlăge 
bzw. Todesfălle fUr wissenschaftlich auEerordentlich interessante 
Resultate anzusetzen beliebt? Der U nterschied zwischen psycho
technischer und theoretischer Psychologie ist daher in dieser Be
ziehung klar. Eine angewandte Psychologie hat zugleich soziale 
Verantwortung. Um so verstăndlicher muE es sein, wenn sie danach 
trachtet, ein fiir das Leben zugeschnittenes theoretisches Geriist zu 
erwerben! Eben hierher kommt als Folgerung, daU sie in ihren Ver
fahren als Endziel stets die Wissenschaft der Praxis, nicht den prak
tischen BandeI oder den Gesichtspunkt des Stegreifs in ihren Losungen 
zu erstreben hat. Praktische Psychologie ist nicht Handwerk, sondern 
Wissenschaft. Schafft sie unwissenschaftlich, wird sie Kurpfuscherei. 
Sie bleibt abel' auch dann Wissenschaft, wenn ihre Verfahren im 
einzelnen und ihre Fiktionen im besonderen abweichen sollten von 
der historischen Theorie. Sofern iiberhaupt mit allgemeinen wissen
schaftlichen Gesichtspunkten nach Grundsătzen und mit Hilfe von 
festen Begriffen gearbeitet wird und solange das, was man erarbeitet, 
der Kritik der Offentlichkeit, der kollegialen Wissenschaft, jederzeit 
unterbreitet wird, nicht Faustregeln zu geheimen Methoden fiihren, 
solange ist die Psychotechnik wissenschaftlich gerichtet. Es gibt 
hierbei auch teleologisch viele schwierige Ubergănge. Die technischen 
Wissenschaften (etwa der Maschinenbau) zeigen ăhnliches. Denn in 
der Praxis treten Faktoren, wie "Betriebs- und Fabrikationsgeheim
nisse", ein. Es kann erschwert sein, aHes so darzusteHen, wie es im 
Einzelfalle angeordnet war. Die Ansicht vom Fabrikationsgeheimnis 
ist ein Faktor, der auch in der Industrie stark bekămpft wird und 
der selbstlose Veroffentlichungen (wie etwa die Selbstkostenberechnung 
der Firma L. Lowe-Berlin) zu ausgesprochen wissenschaftlichen 
Leistungen stempelt! Darin ist Ta y lor wirklich ein Mann der 
wissenschaftlichen Betriebsfiihrung, denn seine Angaben iiber Schnell
drehstăhle, iiber Zeitstudien sind veroffentlicht und detailliert in 
seinen Schriften zu finden. Von der Taylorschule kann man diea 
sonst nicht immer behaupten und so mag in der Wirklichkeit die 
wissenschaftliche Betriebsfiihrung alles andere als echte "Wiasen-



58 Verhăltnis zwischen theoretischer und praktischer Seelenkunde. 

schaft" sein. Die of!'ene Benutzung wissenschaftlicher Vedahren 
ist also ZieI der Psychotechnik. Was wissenschaftliches Verfahren 
ist, entscheidet in diesem Falle die Kritik der Praktiker, welche die 
mitgeteilten Verfahren in Parallelfăllen nachpriifen konnen. Gelegent
lich sagt man auch, es entscheide "die Praxis" schlechthin. Dies ist 
einseitig gesehen. Denn die Praxis kann in einem Einzelfall mit 
Geheimvedahren operieren und daraus eine Erkenntnis erster Ord
nung machen wollen! ZieI aller Psychotechnik ist vielmehr Offenheit 
der Vedahren, also Mitteilung zu Zwecken der Nachpriifung und 
Kritik. Beides iat durchaus moglich, auch wenn wir den heuristi
schen Grundsatz der Relativităt erkennen. 

Was endlich die innere Zielstecknng belangt, die eine Bereiche
ruug der allgemeinen psychologischen Theorien besagen wiirde, so 
ist hierzu folgendes zu bemerken: Das alte Ideal, daLl praktische 
und angewandte Psychologie sich gegenseitig befruchten und anregen 
mochten, ist zu unterstiitzen. Es fragt sich nur, in welcher Weite 
es sich ermoglichen lie13e? Denn eine theoretische Psychologie, die 
lebensfremd ist oder so abstrakt bleibt, daJ3 sie als Wirklichkeits
verzerrung zu beurteilen wăre, konnte nur im Negativen Anregungen 
bieten: im warnenden Sinne, wie man es als Psychotechniker nicht 
einrichten solle! Umgekehrt wird eine vornehme theoretische Ein
stellung in manchem psychotechnischen Stof!' eine unwiirdige Auf
gabe erblicken und 80 ihrerseits mit dem Ergebnis nichts beginnen 
wollen. Es findet sich nur eine Mittelzone fiir gegenseitigen Aus
tausch der Erfahrungen, die allerdings seitens der Theoretiker realen 
Sinn, seitens der Psychotechniker wissenschaftlichen Idealismus voraus
setzt. In solchem Falle bieten Ergebnisse der Psychotechnik auch 
Probleme und Probleme der Theorie auch psychotechnische Anregung. 
Beispiele hierfiir sind theoretische Ergebnisse der Psychotechnik des 
SchallmeJ3wesens und praktische Folgerungen aus der Theorie der 
Intelligenzpriifung an Anthropoiden. Aber trotzdem sind diese Fălle 
selten. In ihrem ZieI kann die Psychotechnik in erster Linie immer 
nur den Ausbau ihrer eigenen Theorie vor Augen haben und kaum 
mehr als Abfallstoffe der theoretischen Seelenkunde iiberlassen; was 
sie forschend in ihrem Felde fand, aber nicht zu ihren Diensten ver
wenden konnte. Sie kann mit anderen W orten sich nicht zur Dienerin 
der theoretischen Psychologie machen wollen. DaJ3 sie es zurzeit 
nicht vermag, beruht auf der inneren Stellungnahme beider Rich
tungen, nicht zueinander, sondern gegeniiber dem Leben. Teleo
logisch ist das Lebendige, ist Bios, oberste Richtschnur der Psycho
technik! In der theoretischen Psychologie findet man denselben 
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Standpunkt nicht. Solange die theoretische Psychologie den gleichen 
Leitgedanken nicht befolgt, werden wir in dieser Beziehung zweierlei 
psychologische Sprachen vernehmen. Man muLl das bedauern, es 
lăLlt sich aber nicht ăndern und am allerwenigsten durch irgend ein 
Entgegenkommen der Psychotechnik aus der Welt schaffen. Es liegt 
Tragik darin, daLl letzten Endes nur historische Griinde schuld sind, 
wenn theoretische Psychologie noch nicht zu der Lebensnăhe gediehen 
ist, welche die Psychotechnik notig hat, um berechtigt zu sein. 

c) Heurisfik. 

Solange eine Wissenschaft so jung ist wie die Psychotechnik, 
mag es verfriiht erscheinen, heuristische Leitlinien zu suchen. Trotz
dem, aus der Beziehung zur Theorie heraus, muLl man zugeben, daLl 
einige wenige Grundsătze offenbar werden, welche den Unterschied 
zwischen allgemeiner und praktischer Seelenkunde veranschaulichen. 

Das, was bereits aus allen iibrigen Bemerkungen klar wurde, 
findet sich auch in der Heuristik vor: keine Psychotechnik ist erfolg
reich, die nicht das Seelische einordnet ins Organische. Die nicht 
im Psychischen Biologisches vermutet. Damit ist ein Boden gewonnen, 
der trennen muJ3 von jener Seelenkunde, deren philosophische Her
kunft im Geistigen und der Welt der Seele eine besondere Eigenart 
und einen Sonderbesitz vielleicht gar des Menschen sah. Thomistische 
Psychologie, atomistische Psychotechnik konnte man, leicht ironisch, 
diesen Gegensatz heiJ3en! Die Einordnung ins Organische ist auch 
nicht heuristisch der Physiologie der Seele - die ja durchaus historisch 
im Experiment versucht war - gleich zu achten. Eher konnte man 
den Energiebegrifl', dessen Stellung H e y ma n s bereits behandelte, 
fiir die Psychotechnik als besonders wesentlich anschauen. Man konnte 
auch hinweisen darauf, daJ3 die Psychotechnik in der Erklărung der 
Befunde ausgesprochen haturwissenschaftliche Leitung vertragt. DaJ3 
sie also, eben weil sie jedwede Sonderstellung des Psychischen im 
Organischen ablehnt, in ihren Untersuchungen, soweit der Kausal
zusammenhang erstrebt wird, nicht geisteswissenschaftlicher Speku
lation mit V ortei! zuneigt. 

Aber dieser Punkt birgt in sich noch einige eigentiimliche Tat
bestănde. Auch die Psychotechnik muJ3, will sie erfolgreiche Wege 
finden, kausal vorgehen! Darin lag iibrigens die Unterlegenheit der 
nur beschreibenden gegeniiber der psychoanalytischen Psychologie. 
BloLle beschreibende Analyse ist heuristisch nicht so giinstig gewesen, 
wie die kausal vorgehende, sich beispielsweise am Begriff des Unbe-
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wul3ten und seiner Funktion richtenden, Tiefenpsychologie Freuds. 
Genau so ist Psychotechnik ohne Kausalnetz der Beziehungen in sich 
hilflos und kaum ausbaubar. Nicht zum mindesten trifft sie dann 
leicht der Vorwurf oberB.ăchlichen Handwerks, wenn sie ohne Kausal
nexus zu arbeiten beliebt. Aber diese Kausalităt darf nicht philo
sophisch-spekulativ laufen, sondern mul3 gerichtet werden nach der 
Erscheinung des Lebendigen. Sie ist frei von Lehrmeinung, Schul
richtung oder Geschichtsiiberlieferung. Darin weicht sie in ihrer Ge
staltung von der typischen Kausalpsychologie vielleicht ab. Es liegt 
indessen noch eine besonders eigenartigeheuristische Note in diesem Zu
sammenhang. Das ist die Trennung der Analyse von der Methode in 
der Psychotechnik, die Scheidung des Forschungsweges hiel' und dort. 

Spekulation im logisch-philosophischen Sinne war psychotechnisch 
ungeeignet. Hingegen ist methodisch betrachtet notig - Intuition. 
Und so finden wir auf Seite der Methode (ăhnlich wie soeben auf 
Seite der Erklărung der Ergebnisse) wiederum etwas Widerspruchs
volles zur iiblichen theoretischen Psychologie. Man kann, grob aus
gedriickt, postulieren: d i e Psychotechnik ist am erfolgreichsten, die 
methodisch mit dem Kopf des Riinstlers und inhaltlich mit dem 
Gehirn des Wissenschaftlers vorgeht. In der theoretischen Psycho
logie entscheidet in beiden Făllen der letztere. In der Psychotechnik 
finden wir in den erfolgreichsten Untersuchungen etwas, was man 
kiinstlerischen Blick und kiinstlerisch-intuitiven Geist nennen konnte. 
Die Gewinnung von Methoden, das Sehen von Problemen, die Behand
lung von Menschen und Sachverhalten: das darf auf diesem Gebiete 
nicht fachlich-ernst, nicht streng-trockell genommen, nicht in jener 
Pseudoexaktheit des Gelehrten gepaekt werden! Es liegt etwas wie 
eine innere Spaltung in den Fiihrern der psychotechnischen Forsehung 
von je, und sie sind daher selten im strengen Sinne gelehrte Philo
sophen oder trockene N aturforseher, als intuitive Ropfe, die neben 
ihrer Wissensehaftliehkeit kiinstlerisehen Geist offenbaren. Heuristiseh 
ist interessant zu wissen, daJ3 der Psychologe Miinsterberg Gediehte 
herausgegeben hat, dal3 er zum Feuilleton neigte, wie wir aueh von 
anderen bedeutenden und lebensnahen Psyehologen auf theoretisehem 
Gebiete eine gewisse Spaltung der Einheit des Ieh8 beobaehten. In 
dieser Beobachtung liegt durchaus ein heuristischer Wink fiir die 
Allgemeinheit und wenn es auch wenigen gelingen moehte, Intuition 
mit Logik, Wissenschaft mit Runst zu binden, so zeigt doch die 
niichterne Betrachtung, wie wichtig dieses sein muJ3. Warum ist 
denn von je der Dichter, der Kiinstler, an Psychologie dem Fach
mann iiberlegen? Warum konnte eine psyehologisehe Richtung, wie 
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die Psychoanalyse, verhaltnismiiJlig so erfolgreieh werden? WeH sie 
heide das Mehr der Intuition besitzen j weil sie nicht "Psyehologen" , 
sondern PsychologAn sind. Diese Intuition, nur in einseitiger Gegen
standsriehtung, finden wir aueh manehmal bei der geisteswissenschaft
lichen Psyehologie, und Diltheys kulturelle Analysen offenharen die 
Bedeutung der Methode! In der intuitiven Methode freilich mag es 
schwer fallen, das naturwissenschaftliche Rustzeug (etwa des Experi
ments, der Statistik) unterzubringen. FalIs die Annahme richtig ist, 
scheint es so vor sich zu gehen, daLl die Intuition den methodischen 
Weg richtetj daLl die Naturwissenschaft dabei dieStaffeln der Ahschnitte 
bereitet. Der Berg und die Richtung des Besteigungsweges sind klar, 
aber niemand kann ohne Spitzhacke, Seil und A usriistung angemessener 
Art die alpine Aufgabe meistern. Die Arbeitsweise erinnert vielleicht 
auch an das Gebiet der technischen Erfindungen! Vergleichende 
Beobachtungen der Patente beweisen, daU das Wesen amerikanischer 
Uberlegenheit nicht die Masse, nicht die Qualitat, sondern vor allem 
die Originalitat der Idee ist. Die heimischen Erfindungen entstammen 
kulturermudeten Gehirnen und lassen generationsweise Tradition in 
ihren Liisungen durchscheinen. Die amerikanisehen Erfinder sind 
von friseher, hemmungsloser und traditionsfreier Liisung. (Man ver
gleiche, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, die Patente bei 
Schreibmaschinen.) Dieser heuristische Weg der Traditionsfreiheit, 
der bewuJ.lten Ungebundenheit von alIer Uberlieferung, anen Kon
zessionen und Lehren zum Trotz, der wiirde psychoteehnisch jenem 
kiinstlerischen Funken zu verdanken sein, welcher allein die an
gewandte Psychologie erfolgreieh werden macht. Damit hangt heuri
stisch noch etwas zusammen, das bereits klar in Erseheinung tritt 
und wiederum theoretische und angewandte Richtung spaltet. Die 
Psychotechnik ist in ihren Prinzipien wandelbarer und sie bleibt um 
so lebensnaher, je rascher sie eigene Gepflogenheiten uber Bord werfen 
kann. Hier und dort mag das Leben Selbstauslese unter den psycho
technischen Verfahren treffen. Regelhaft wirkt aber die Selbstauf
frischung der praktischen Durchschlagskraft dureh diese Neigung, 
bedenkenlos und sentimentsfrei beiseite zu lassen, was als Idee an
briichig erscheinen kiinnte. Ein Beispiel ist hierfiir das Aufgehen 
der Eignungspriifung im Al1lernverfahren um 1924, oder der Ersatz 
der Komplexdiagnose an Stelle friiherer Teilauslesen. 
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II. Fiktionslehre der praktisclten Psychologie. 
Da die Psychotechnik, wie schon die kurzen Erlăuterungen der 

Beziehung zur theoretischen Seelenkunde offenbarten, auf innerlich 
anderem Boden steht, muB erwartet werden, daJ.l sie auch mit anderen 
Grundbegriffen zu arbeiten gezwungen ist. 

Die Sachlage ist die, daB sie es teilweise noch gar nicht einsieht; 
auf der anderen Seite, daJ.l sie es tut, ohne es zu beachten. Beob
achten wir, als WertmaBstab, die erfolgreicheren Untersuchungen und 
psychotechnischen Arbeiten der letzten Zeit, so sehen wir, da13 sie aUe 
mit Begriffen vorgehen, die sich wesentlich unterscheiden von den 
Grundbegriffen der theoretischen Seelenkunde. Oft stellt sich die Lage 
so dar, daB bekanntere Begriffe umgebogen, erweitert, verstiimmelt 
oder verschoben wurden. In anderen Făllen kristallisieren sich Begriffe 
heraus, die ganz und gar neu und typisch psychotechnisch sind. In 
noch anderen FăUen wird gearbeitet - ohne daLl Begriffe vorliegen, 
und das beobachtet man vor allem iiberall in fehlschlăgigen Versuchen. 

Wir wissen aus der allgemeinen 'l'heorie, daB derartige Begriffe 
immer fiktiven Sinn haben. Die gesamte Psychologie operiert mit 
Fiktionen. Keineswegs ist das falsch oder ein Grund zum Vorwurf; 
ja, erinnern wir uns der Lage der N aturwissenschaften, so erkennen 
wir den ungeheueren Wert von Fiktionen, erkennen wir ihre heu
ristische Bedeutung. Die Physik verdankt der Xtherhypothese erheb
liche Fortschritte, obwohl der Xther als solcher niemals nachgewiesen 
war. Ăhnliches gewahrt man in der Chemie und auf Gebieten der 
Medizin in Fiille. Die Fiktion des Atoms ist uralt; heute finden 
wir die Fiktion modifiziert bestătigt. Die Fiktion von Krankheits
keimen feierte ihre Auferstehung in der Bakteriologie, wie die Fiktion 
der Săfte in der Sekretionsforschung neuesten Stils. So haben wir 
auch in der Psychologie Fiktionen und eines der drastischen Bei
spiele ist vielleicht die Fiktion der Empfindung gewesen, die als 
solche zu grundlegenden Auseinandersetzungen fiihrte oder die andere 
Fiktion von dem Mosaikaufbau der Teile zum Komplexen, die Fiktion 
des Additiven gegeniiber der neueren Fiktion der Gestaltung. 

Folgerichtig erscheint es daher, wenn wir die Theorie der Psycho
technik mit einer Fiktionslehre beginnen. Das hat zweierlei Sinn. 
Eine Fiktion kann arbeitshypothetisch gegeben sein und den Versuch 
darstellen, mit einer Voraussetzung, einem Aisob, den Weg zu pro
bieren. Bewăhrt sich diese Fiktion, so haben wir die GewiBheit, daLl 
die Fiktion nicht mehr blo13e Fiktion, sondern erkenntnistheoretisch 



Periphere Sinnesgebiete. 63 

Stuck der Wirklichkeit war und so ein Eindringeu in wahren Zu
sammenhang darstellte. Versagt die Fiktion, so haben wir die Mog
lichkeit, mit weiteren neuen Annahmen zu operieren. Wir haben 
aber auf jeden Fall das zweite gewonnen: nămlich das Bewu13tsein, 
Fiktionen zu benutzen! Das gerade ermangelt der Psychotechnik 
durchaus. Betrachtet man ihre augenblickliche Lage, so findet man 
sie unbewuJ3t-fiktionsfrei. Das ist das schlimmste, was einer Wissen
schaft begegnen kann! Man darf sagen: besser eine falsche Fiktion 
als gar keine! Solange die Psychotechnik keine Annahmen, keine 
Arbeitshypothesen, keine Vermutungen theoretischer Form hegt, ist 
sie Zufallsspiel und Dilettantentun. Die Entwicklung neuzeitlicher 
Technik konnte nur erfolgen, weil, durch Fiktionen geleitet, feste 
Bahnen der praktischen Arbeit vorgeschrieben waren. Lăngst nicht 
alIe Befunde sind erwiesen und festgelegt. (Ich erinnere zum Beispiel 
an die Errechnung der Solenoide in der Elektrotechnik.) Aber 
Fiktionen leiten allein zu brauchbarer Wirklichkeit, weil daruber ein 
Ganzes des Zusammenhangs, kein isoliertes Herumprobieren oder 
(noch schlimmer) eine ausgesprochene unwissenschaftliche Manier von 
Praktikern entsteht! Im Kampf gegen den sogenannten gesunden 
Menschenverstand, der seinerseits allzu hăufig im Beobachten ver
sagte, hătte die Psychotechnik ersehen konnen, worin sie diesem ge
sunden Praktiker uberlegen, und worin sie trotzdem innerlich noch 
Bchwach und angefochten ist: in der Theorie ihrer Grund1agen! Weder 
die theoretische Psycho1ogie kann Fiktionen entbehren noch die prak
tische. Beider Fiktionen sind zu vergleichen und neben die Annahmen 
und Voraussetzungen der theoretischen Seelenkunde auch die Fiktionen 
zu stellen, die nur fur die Psychotechnik belangreich sind. Wiederum 
eine Beziehung beider Gruppen und sicherlich eine solche, die fUr 
beide Tei1e auch rein wissenschafts-theoretisch belangvoll sein konnte; 
moge man die Fiktionen annehmen oder auch ablehnen. Es empfiehlt 
sich Ausgang von gelăufigen Begriffen. 

1. Psychologische Begriffe in psychotechnischer Betrachtung. 

a) Fiktionen der AlIgemeinbegriffe. 

IX) Per i p h ere Sin nes g e bie te. 

Wir beginnen mit den ău13erlichsten und zugleich historisch 
ăltesten Fiktionen, nămlich denen der Sinnesgebiete. 

Man muJ3 erkennen, daU hier in der theoretischen Psychologie 
zumal die letzten Jahre entscheidende Wendungen bedingt haben. 
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\Vurde vormals der Inbegriff der Sinneswahrnehmung zuriickgefiihrt 
auf einfache "Empfindungen", so hat neuerlich die Lehre von der 
Wahrnehmung diese alte Fiktion erschiittern lassen. Insbesondere 
Stumpfs beriihmte Abhandlungen in der Berliner Akademie geben 
diesen \Vendepunkt der theoretischen Fiktionslehre naher an. Stum pf 
trennte bekanntlich zunachst einmal Erscheinung von Funktion. 
Dies ist ungeheuer wichtig und bedeutet letzten Endes psychotechnisch 
die Richtigkeit der Erfahrung der praktischen Versuche: da/3 wir 
namlich aus Untersuchungen der sogenannten Sinnesempfindungen 
(etwa Tastsinn, Gelenksinn, Farbensinn, wie heute noch gern die 
ungebildetere Technikerwelt auf psychologischem Gebiete spricht) so 
gut wie gar keinen Ichbeziehungswert erhalten, weil eben das Wesent
lichere im Funktionalen, nicht in der Erscheinung liegt. Dies gilt 
ganz besonders fiir die Fragen der Eignungspriifung, aber auch fiir 
die durch Friedrichs dilettantische Darstellung abermals in Ver
wirrung geratene Anlernmethodik fiir Arbeitnehmer. 

Erscheinungen als Inhalte der Sinnesempfindungen, aber auch 
als Gedachtnisbilder und Vorstellungen zweiter Ordnung, haben zu den 
in der Praxis viei wichtigeren Funktionen so gut wie keine Wechsel
beziehungen. Sie sind gegenseitig veranderbar ohne Riickwirkung, 
wie Stumpf darstellen konnte. Die neuere Wahrnehmungslehre 
wiederum verzichtet heute, wie Messer ebenfalls bezeugt, auf diese 
fiktionalen Elemente der Wahrnehmung, die Empfindungen, vallig. 
Es ist Riickfall in die elementare Hypothese der nur physiologischen 
Psychologie und so Riickfall in ein Entwicklungsstadium der Psycho
logie zu Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn heute in der Psycho
technik von Empfindungen, als den Elementen der praktischen Berufs
leistung oder iiberhaupt der Wahrnehmung, gesprochen wird. Das 
zeigt sich selbst im kleinsten Ausma/3 und das Scheitern einer Psycho
technik, die gleich elementar-additiv vorzugehen sucht, ist theoretisch 
selbstverstandlich. Wir kannen nicht die Sinnesempfindung taktiler, 
optischer oder akustischer Isoliertheit in der Praxis verwenden, da 
in der Wirklichkeit die Funktion entscheidet. Die guten Unter
suchungen Blumenfelds iiber Formvisualitat deuten auf die ver
fehlten Fiktionen unfachlicher Psychotechniker hin und erklaren 
zum Beispiel auch, da/3 (ich greife diesen Fall ganz beliebig heraus) 
das Lesen technischer Zeichnungen im Sinne der "Formerkenllung" 
oder gar der Ry bakowtest, nicht, wie so manche meinen, eine Prii
fung einer Sinnesempfindung (etwa des Auges!) sei. Die Arbeiten 
von Moers oder Otto Richter als Beispiele neuerer psychotechni
scher For s c h ung e n gehen fiktional, ohne das herauszubringen, 
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genau den gleichen Weg. Eine Psychotechnik, die in laienhafter 
Form Empfindungen addiert und au/3erdem Erscheinung und Funktion 
nicht trennt, kann heute nicht mehr wissenschaftlich genannt werden. 
Stumpf hat, um auch hierfiir ein Beispiel zu bieten, die Attribute 
der Gesichtsempfindungen dargeste1lt: Qualităt, Helligkeit und Stărke 
sind es, Săttigung und Eindringlichkeit lehnt er dagegen als Attribut 
ab. Hinter dieser Riickfiihrung auf etliche wenige, man konnte 
sagen kompakte Attribute, kommt man aber zuriick auf die psycho
technische Theorie. Funktion, nicht Erscheinung kann die Theorie 
der praktischen Psychologie benutzen. Funktion: das heiJ3t aUe Akte, 
Zustănde und Erlebnisse des Individuums, schon im Sinne einfachen 
Bemerkens von Erscheinungen und ihren Verhăltnissen. Wenn wir 
uns S t u m p fa Zusammenfassung der Funktionsweisen vor Augen 
fiihren, so ist fiktional der urspriinglich derb-naive Weg der Psycho
technik wissenschaftlich gerechtfertigt, sofern dieser als Leitidee, das 
Komplexe mit dem Funktionalen, nicht das Elementare mit dem 
Additiven verband. (Auf die Beziehung zwischen Komplex, Gestalt 
und Struktur komme ich spăter zuriick.) Denn die Funktionsweisen 
sind etwa: das \Vahrnehmen und Bemerken absoluter Inhalte der 
Erscheinungen und das Wahrnehmen ihrer Beziehungen; ferner das 
Zusammenfassen, die gesamte Begriffsbildung, das Urteil und die 
emotionalen Funktionen. Schon wenn wir uns klar werden, da/3 
sogar die theoretische Experimentalpsychologie das urteilende Auf
fassen trennt von der Erscheinung (den Inhalten sogenannter Sinnes
empfindungen), dann begreifen wir, daJ3 wir auch nicht isoliertSinnes
empfindungen priifend erfassen konnen. Fiktional ist es unmoglich, 
etwa isoliert und getrennt von der Funktionsweise jedweder Form, die 
"Farbenempfindung" zu erfassen. Selbst an sich schon komplexer 
bezeichnete "Sinne" [etwa die sogenannte "Handruhe"!] sind nicht 
isoliert an sich priifbar, und Untersuchungen am Tremometer haben 
mir dies deutlich genug gezeigt; so deutlich, daJ3 man paradox auch 
dasselbe Tremometer zur Untersuchnng der Gefiihlslage, oder daJ3 
man ein (optisches) Formenbrett bzw. Farbpapier zur Priifung der 
Intelligenz verwenden wird. Die Praxis kann mit der fortgeschrittenen 
Fiktionslehre der Theorie in dieser Beziehung iibereinstimmen; ja sie 
hat in ihren Verfahren daher einen methodischen Unterschied zur 
klassischen Experimentalpsychologie aufgewiesen, der dem Gegner 
bedenklich und manchen Neulingen auf dem Gebiete der Psychotechnik 
(etwa angelernten Ingenieuren) bisweilen gar nicht bewuLlt war. 

Es ist folgerichtig, wenn von hier aus betrachtet, mit Stumpf, 
die Beziehung zwischen Empfindung und Vorstellung sich anders 

G ies e, Theorie der' Paychotechnik. 5 
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darstellen kann, als man vormals wăhnte. Stumpf fa.l.lt die Vor
stellungen auf als Erscheinungen der unteren Intensitătszonej als 
Erscheinungen von geringerer Fiille begleitender Merkmale; fiiichtiger 
und inkonstanter, daher weniger scharf begrenzt, als die sogenannten 
Empfindungen; ferner von geringerem Objektivitătsgrad im Bewu13t
sein, begleitet mit schwăcheren Gefiihlswirkungen und in ihrem In
halte willkiirlich modifizierbar. Nicht beriicksichtigt wird hierbei 
die Typologie der Vorstellung, welche nach der Disposition des Vor
stellungstrăgers schwankt. Letzteres ist aber - als dispositionelles 
Symptom! - psychotechnisch wiederum wichtiger als alles andere, 
und BO mu13 die Fiktion der Disposition der Vorstellungsweise ent
scheidender werden, als die der Beziehung zwischen Vorstellung und 
sogenannter Empfindung. Denn letztere kommt in der praktischen 
Psychologie sowieso nicht in Betracht. 

In der Verschiebung des Schwerpunkts von den Empfindungen 
zur Wahrnehmung, von der Erscheinung zur Funktion, liegt eigent
lich praktisch die Ablehnung einer urspriinglich in der Psychotechnik 
versuchten Addition von Einzelheiten zu einem individuellen Gesamt
bilde. Miinsterberg, in diesem Sinne von W'undt kommend, war 
noch additiv eingestellt und die klassische Eignungspriifung in der 
Industrie, die Moede in Deutschland einfiihrte, trug seinerzeit durch
aus summativen Charakter. Heute ist das iiberholt und nunmehr 
auch fiktional als unzweckmă.I.lig einzusehen. Hătte die Psychotechnik 
sich von Anbeginn, auf ihrem Bereiche in natiirlicher Modelung, lei ten 
lassen durch die Erkenntnisse der theoretischen Psychologie, wăre 
der Weg vielleicht einfacher geworden. So aber kam man praktisch 
naturgemă13, weil man die fehlerhafte Fiktion der Isoliertheit peripherer 
Empfindungen mit sich herumtrug, zu einer Durchkreuzung von 
Einzelteilen im Gesamtergebnis. Das Resultat war kein klares Bild. 
Da jede Pseudoempfindung in sich funktionale Komplexe birgt, miissen 
gleiche Komplexe wiederholt auftreten und das Pseudoisolierbild 
verschwimmen lassen bzw. angleichen, ein an sich absurdes Er
gebnis, falls die Fiktion der Empfindung iiber die physiologische Zone 
hinauB auch psychologische Bedeutung besăLle! Die EntwickIung 
der Eignungspriifung hat alsbald sich gerade dem Zentralen, gegen
iiber dem klassisch "Peripheren", zugewendet und so mu13te die 
Untersuchung der Aufmerksamkeit, der Intelligenz oder der Arbeits
weise spăter eine vieI wichtigere und heuristisch tiefergreifendere 
Rolle spielen. Und so wird ferner, schon aus der Beurteilung der 
Unmoglichkeit peripherer Untersuchung heraus, auch der Begriff des 
Experiments wie die Fiktion der Messung einen geănderten Charakter 
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bekommen. Das was weiterhin so befremdlich mitgeteilt wird, folgert 
unbedingt aus der Stellungnahme zu peripheren Vorgangen. Ja, die 
oft wie scherzhaft klingende Einteilung der Forscher in die peripheren 
und zentralen Psychologen ist nach dieser neueren Ânschauung keine 
Scheidung mehr. Es gibt psychologisch nichts Peripheres in der 
Wirklichkeit. Was in der Wirklichkeit ala Erscheinung vorkommt, 
hat praktisch keine Bedeutung oder bleibt ausgesprochen physio
logischer Befund. Eine besondere Bemerkung muIl hier indessen 
gemacht werden, die sich auf Âusfallerscheinungen bezieht. 

Jene Âusnahmen werden ihrer Natur nach noch geklarter, wenn 
wir die psychologischen Erfahrungen an Kriegs beschadigten, ins
besondere KopfschuLlverletzten, auswerten. Theoretisch war nach 
alter Fiktionslehre damit zugleich die Frage der Hirnlokalisation zu 
verbinden, woriiber noch einiges mitzuteilen ist. Die praktisch
psychologischen Erfahrungen an KopfschuLlverletzten haben wiederum 
nicht die Lehre von den Sinnesempfindungen und dia Fiktion der 
Isolierbarkeit von Empfindungen stiitzen konnen. Immer, in der 
Welt des Optischen Zll bIei ben, haben die zentralen Faktoren (etwa 
bei den Okzipitallappenbeschadigungen) eine vieI wesentlichere Rolle 
gespielt. ÂIs Âusfallerscheinung trat die zentrale, weniger die 
periphere Anbriichigkeit der Patienten kraIl hervor. Die Unter
suchungen von Gelb und Goldstein haben hierher der Gestaltlehre 
an einigen besonderen Făllen neues Material geben konnen; was 
wiederum den Bruch mit der Isoliertheit und der Elementarenpsycho
logie darstellt. Die sogenannte Seelenblindheit - die Unfăhigkeit, bei 
erhaltener erscheinungshafter "Empfindung" und Wahrnehmung einer 
optischen Physikalitat, das Gesamtbild (etwa einen "Schrank" oder 
ein Wort) zu gewinnen - muIlte, wenn wir die alte Terminologie 
nutzen, aufs Zentrale, wenn wir die spezielle Theorie befolgen, auf 
6estalt und Struktur [gegeniiber isoliertem Element und additivem 
Mosaikbild der Se ele] heriiberfuhren. Was gerade die Âusfallserschei
nun gen immer wieder - etwa in dem Zonenstiick der Lăsionswirkungen 
der Korperfuhlssphăre nach Flechsig - offenbarten, waren neuro
logisch, nicht psychologisch beachtliche Wirkungen. Es sind physio
logische, nicht psychologische Gegebenheiten, welche die Scheidung 
hervorrufen. Isoliert kann man ein Zentrum fiir die Bewegung eines 
Ârmes, eines Fingers, eines Einzelmuskels feststellen. Isoliert in 
gleichem Sinne aber nicht das, was man praktisch optische Wahr
nehmung heiIlt. Âuch in der Moglichkeit der Bildung einer Pseudo
fovea bei rohrenformigem Gesichtsfeld der Hemianopsie (also einem 
Âusgleichsfaktor) kann man wiederum praktisch - und das ist das 

5* 
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Wesen der Psychotechnik! - nur das Entscheidende im Zentralen, 
und niemals in dem alten Ideal des Peripheren finden. So kommt 
man in der psychotechnischen Fiktionslehre dahin, in den sogenannten 
isolierten Empfindungen Annahmen zu sehen, denen realer Wert 
nicht zukommt. Sie konnen vielleicht dazu dienen, ein theoretisches 
Gebăude logisch durchzufiihren, sind jedoch praktisch ohne jedweden 
Belang. Empfindung, Erscheinung und Isoliertheit beider gehoren 
zu den Fiktionen, welche eine Psychotechnik nicht verwenden kann, 
wenn sie praktische Psychologie bleiben soH. 

(3) Denken und Intelligenz. 

Nichts kann kennzeichnender sein fiir den Unterschied zwischen 
allgemeiner theoretischer und differentieller angewandter Psychologie 
als das Begriffspaar Denken und Intelligenz. Die innere Verschieden
heit der Stellungnahmen kommt iiberaus klar zum Ausdruck. Wir 
miissen uns erinnern, wie lange es gebraucht hat, bis die Experi
mentalpsychologie das Denken als Gegenstand der Forschung ent
deckte. Auf den aufwiihlenden Streitzwischen 'Vundt und Kiilpe 
ward hingewiesen. Leipzig und Wiirzburg sind theoretisch Eck
pfeiler der Geschichte der Psychologie. Am Denken zerbrach die 
Fiktion des Experiments im ălteren Sinne und das Ideal der Messung. 
Daher der Widerstand, gegeniiber diesem neuen Wege eine Funktion 
zu untersuchen, deren Bestand alles andere als zweifelhaft und deren 
wissenschaftliche Bedeutung erheblich sein muJ.\te. Hinzu trat die 
Verwicklung der Denk- mit der alten Assoziationspsychologie, die 
experimentell etwas ausgesprochen Mechanistisches und praktisch 
Gleichgiiltiges werden muJlte, deren Er loser erst die Psychoanalyse 
geworden ist. AHe diese Griinde lieJlen auf psychotechnischem Ge
biete und im Verein mit pădologischen Fragen den Intelligenzbegriff 
entstehen. Er entwickelte sich mehr und mehr als Mittelpunkt der 
experimentellen und psychologisch gerichteten Pădagogik. Er ge
wann neue Bedeutung in industrieller Anwendung und den gro13en 
amerikanischen Armeepriifungen. Sterns Definition, daJl Intelligenz 
die nallgemeine Făhigkeit des Individuums sei, sein Denken bewuJlt 
auf neue Forderungen einzustellen. Sie ist allgemeine geistige An
passungsfăhigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens", 
ist heute vielleicht die verbreitetste Fiktion und sie hat die ăltere 
E b bing ha us sche Gleichsetzung der Intelligenz mit Kombination 
oder die Ziehensche Skepsis, daU es iiberhaupt keine bestimmte 
einzelne Funktion sei, praktisch iiberwunden. Aber auf die bei 
Ziehen im Hintergrunde liegende andere Fassung des Intelligenz-
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begrifl's komme ieh noeh zuriiek. Anseheinend meinen beide Forseher 
von Beginn an nicht dasselbe - und kommen so zu keiner Plattform. 
Dall Pe ters diesen Sternschen Intelligenzbegriff bezweifelt, sei be
tont. Wir miissen unbedingt theoretisch etwas tiefer uns mit diesem 
heiklen und vielgestaltigen Problem befassen, zumal die Sternsche 
Definition noeh aus Epoehen stammt, die nieht entfernt den breiten 
Versueh der Anwendung der Psychologie kannten, wie die Gegenwart. 

Schon in der Sternschen Fiktion kommt zum Ausdruck, welche 
Beziehung Denken und Intelligenz besitzen. Denken ist die Funktion, 
Intelligenz scheint zunăchst blolle Anwendung zu sein. Die Art, wie 
das Denken eingestellt, mithin praktisch iibertragen wird auf die Be
zugssachlage der in Betracht stehenden Aktualităt - das ist Intelli
genz. 'Wir werden finden, dall psychotechnisch der qualitative 
Charakter des Denkens = Intelligenz weiter gefallt wird. Die 
Denkpsychologie, soweit sie phănomenologisch vorging, hatte von der 
empirischen Qualităt des Denkens weniger Notiz zu nehmen. Die 
Assoziationspsychologie ward meist durch logische Gesichtspunkte 
geleitet und wertete stărker, zwangslăufig im Experiment gewonnene, 
sprachliche Formulierungen von Begriffen (Unter-Uberordnung, 
Kausalităt usw.), als dall sie auf die reale Anwendung eben dieser 
Sprachformulierung des Begriffsbestandes einging. Es verschob sich 
hier nicht nur das Intelligenz-, sondern auch das Denkproblem 
so stark auf die Sprachformulierung, dall erst besondere denk
psychologische Untersuchungen das Inhaltliche des Denkens, und 
so auch das des sprachlosen Denkvorgangs zu priifen hatten. Mell
technisch war der Assoziationsversuch gut, analytisch schwach. Die 
Psychiatrie hat die qualitative Seite aufgegriffen und zuerst jene 
Vorlăufer der Intelligenzpriifungen entwickelt, bei denen beispiels
weise anfănglich rein intellektuelle Inhalte mit mnemischen Residuen, 
Intelligenz und Gedăchtnis durcheinandergemengt waren. Zi e hen, 
der das sogenannte Gedăchtnis mit zur Intelligenz zăhlt, beglich 
damit ein Versehen, das zunăchst aus Mangel an Terminologie 
und Analyse allgemein zustande gekommen war. Aus der Psychiatrie 
kam die Intelligenzpriifung - als Denkanwendungspriifung - in 
die Psychotechnik im neueren Sinne. Und hier wiederum miissen 
wir beobachten, dall in den Priifungen Denken keinesfalls mit 
Intelligenz gleichgesetzt wird, noch daLl bi8 heute Klarheit iiber 
die "Arten der Intelligenz" herrscht. Schon dies letzte ist wissen
schaftlich fesselnd zu beobachten: urspriinglich wird, theoretisch 
in strenger Abhăngigheit von der philosophisch-scholastisch be
schwerten Assoziationspsychologie, praktisch durch das Muster der 
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Psychiatrie geleitet, IntelligenzprUfung und Intelligenz einseitig er
faJlt. Die Psychotechnik entdeckt spater neben jenen abstrakten, 
schreibtischgemaJlen Intelligenzseiten neue Bereiche, als sie indu
strielle Eignungspriifungen versucht. Sie kommt zur Beziehung der 
Intelligenz in Anwendung auf technische Sachverhalte und im An
schluJl an Kăhlers Anthropoidenversuche wird eine »praktische In
telligenz" (Giese) und eine »Naive Physik" (Lipmann und Bogen) 
jener theoretisch, abstrakt-kognitiv gerichteten entgegengestellt. Da
mit ist ein schweres neues Problem aufgetaucht. 

Es muJlte bereits in der Sternschen Definition liegen, daJl man 
in der geistigen »Anpassung an die Anforderungen des Lebens" auch 
jene nicht abstrakten Denkinhalte mitbeschlossen, also auch neben 
der allgemeinen, theoretischen eine technische und eine praktische 
Intelligenz angenommen hatte. Nun aber kommt man, und zwar 
gerade nach den empirischen Befunden der Praxis, zu der weiteren 
Frage, ob denn hinter diesen Teilungen auch eine funktionelle 
Differenzierung liege? Ob der psychischen Funktion nach theore
tische, praktische und technische Intelligenz (bzw. ihre Ubergangs
formen) etwas ganz und gar anderes ist? Diese Frage ist in keinem 
Falle einfach zu Iăsen! Wer Gelegenheit hatte, Tausende von Men
schen psychotechnisch zu priifen, wird immer den Eindruck gewonnen 
haben, daJl der technische und der theoretisch-geisteswissenschaft
liche Typus in sich văllig verschiedene Personen sind. Sie sind struk
turell zweifellos getrennt. Andererseits zeigt entwicklungspsycholo
gisch die Intelligenz in der allgemeinen Population (von einzelnen 
Kăpfen, zumal talentierter Form, muLl man hierbei stets absehen) 
eine gewisse Veranderung, dahin gehend, daJl das technische Oenken 
und so auch als »Intelligenz" (in Anwendung) mehr und mehr sich 
ausbreitet. Dazu offenbart die vergleichende Psychologie zweifelsohne 
einen gewaltigen U nterschied zwischen der geisteswissenschaftlichen 
und der betont technisch - praktisch oder arbeitenden Bevălkerung. 
Der Durchschnittstyp des Nordamerikaners ist selten mit dem des 
Mitteleuropaers zu vergleichen. Ebenso ist in der Denkweise, 
die man gelegentlich auch »Mentalităt" im Struktursinne nannte, 
zwischen dem Englander und dem Deutschen, dem praktisch-kon
kreteren und dem zumeist irreal-abstrakteren Menschen, die Diffe
renz unverkennbar, und auch dann, wenn man die englischen Typen 
herausgreift, die bis zu trockenster Abstraktion sich versteigen; ge
leitet wie aus bewuJlter AuJlenseiterstellung gegeniiber den anderen 
Mitmenschen (Beispiele ausgesprochener Abstraktion sind etwa die 
mathematischen Grundlagen der englischen Vererbungslehre. Sie 
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bestehen - wie Biometrika im ganzen, Personlichkeiten wie Pearson 
im einzelnen beweisen - letzten Endes aus mathematischen Diskus
sionen, deren Nutzlichkeit anerkannt werden soU, deren Bevorzugung 
aber typologisch kennzeichnend ist). Wenn wir umgekehrt beachten, 
wie in dem technisch-praktischen Amerika die Religionspsychologie 
und iiberhaupt dazu Emotionalităt, in Niederungen als kitschiges, 
sentimental-naives Wesen, verbunden mit femininen Kulturein:fliissen, 
bliiht, so mussen wir andererseits diese Funktionsfrage der Intelligenz 
besonders beachten. Bei anderer Gelegenheit habe ich daher von 
"Kompensationswerten der Personlichkeit" gesprochen, die als struk
turelles Motiv von praktisch hoher Bedeutung sind. 80 betrachtet, 
beobachtet man den wesentlichen Ein:fluLl, der psychisch nicht nur in 
der unmittelbaren Funktion der Intelligenz, als in ihrer strukturellen 
Nachwirkung liegt, in ihrer Beeindruckung der Ganzheit der Peraon. 
Mithin ist es heute, solange wir noch keinerlei Klarheit uber diese 
inneren Beziehungen besitzen, als Fiktion angemessener, eine Art 
der Intelligenz, als Anwendung des Denkens anzusetzen. 

Unterschieden jedoch wird scharf der Gegenstand der Anwen
dung. Die Richtung, in der diese Anwendung erfolgt, ist di:fferentiell 
getrennt. Konnten wir theoretisch von der Moglichkeit ausgehen, 
daLl aUe Menschen eines Tages auf gleicher psychischer Grundlage 
ihre Lebensbetatigung begonnen, so wiirde sich Theoretiker, Prak
tiker, Techniker nur unterscheiden durch die Gegenstănde ihrer Be
zugnahme, die funktionale Beziehung zwischen lch und Objekt. Denn 
wir duden nicht vergessen, daD Intelligenz auch am theoretischen 
Objekt zu finden ist. Das angewandte Denken auf Geschichte, Philo
sophie, Jurisprudenz, \Veltanschauung und Religion ist eine Bezug
nahme auf Gegenstănde, und zwar Kulturgegenstănde, deren Tradition 
vorliegt, deren Uberlieferungsgestalt Gegenstand wird. (Abgetrennt 
hiervon bleibt die Moglichkeit, in den Gegenstănden subjektive Er
lebnisse zu haben, an ihnen personlich zu werden und sich zu ent
wickeln. Es sind dies nicht 8eiten der Intelligenz, als stark gefiihls
betonte BewuLltheiten, welche zweifellos fiir die allgemeine Entwick
lung des Einzelnen hohen Wert haben, indessen hier nicht behandelt 
werden sollen, da sie als "Einfiihlung" mit dem Faktor der person
lichen Disposition, mit der Typologie der Person und mit dem Struk
turgefiige des Menschen eng verwachsen sind. Diese Faktoren kom
men noeh zur Sprache.) 

Als erste Stellungnahme ist also zu sagen, daJ.\ Intelligenz als 
"angewandtes Denken" eine Einheitsfunktion ist, daD ihre praktische 
Di:fferenzierung nach den Gegenstănden der Anwendung in theore-
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tisch, praktisch und technisch gerichtete Intelligenz vorgenommen 
wird. Abstrakte, sprachlich stark gebundene und fixierte, ausge
sprochen "geistige" Inhalte im ălteren philosophischen Sinne, sind 
Kulturgegenstănde erster Ordnung. Konkrete, stoffliche und vor 
allem zu "Handlungen" (Aktivităt des Willens) des Individuums 
bezugnehmende Zusammenhănge sind Kulturgegenstănde zweiter 
Ordnung. Entwicklungsgeschichtlich gehen sie der ersten Gruppe 
voran. Sie sind jene Gegenstănde, die kulturell in der Landwirt
schaft, im Kampfwesen (Milităr, J agd), in der praktischen Organi
sation des Menschen (Wohnen, Transportieren, jedwedem Gewerbe) 
eine hohe Rolle spielen. Das Gebiet der technischen Kulturgegen
stănde bilden aUe Anwendungen der N aturwissenschaften aufs Leben 
und vielfach auch die Naturwissenschaften selbst (Physik, Chemie). 
Zwar konnen die Naturwissenschaften an sich ausgesprochen theore
tisch gegeben sein (Theoretische Physik), etwa durch Bindung an 
mathematische Denkrichtung. Sie konnen sich auch ausgesprochen 
praktisch gebărden (Bienenzucht, als praktische Zoologie, Radio als teil
weis nur praktische Experimentalphysik). Derartige Ubergănge sind 
hăufig, im Gegenstandsverhăltnis sind aber die technischen Gegenstănde 
eine Gruppe dritter Ordnung, die vor allem darin sich ausprăgt, daJ3 
eine besondere Verbindung zwischen theoretisch und praktisch ge
richtetem Denken sich vollzieht. Schărfer ausgedruckt, konnte man 
hier auch von funktionalen Beziehungen zwischen Idee und Ding, 
Theorie und Praxis sprechen. Die Idee der Kristallsysteme ist zu
năchst mathematisch -theoretisch gegeben. Die Mineralogie selbst 
im Einzelfalle etwas durchaus Praktisch-konkretes (als Naturwissen
schaft); beim selben V organg jedoch funktional gerichtet in der Me
tallurgie. als einer Anwendung der Naturwissenschaft aufs Technische. 
Die Berechnung von Zahnrădern ist abstrakt-mathematisch. Das 
Bearbeiten derselben ein Teilstuck praktischer Gegenstănde. Da
gegen das konstruktive Ineinandergreifen zu einem bestimmten Zweck 
(volkstumlich auch das "Funktionieren" genannt) etwas "technisch" 
Gedachtes. Der Techniker im engeren Sin ne, der teils aufbauend 
(konstruierend), teils analysierend (Fehler und Storungen findend) 
vorgeht, benutzt in erster Linie funktionale Bezugnahme zwischen 
Theorie (Idee) und Praxis (Sache). Kulturwissenschaftlich ist ent
sprechend hăufig auch die Trennung von Gebieten rein technischer 
und rein praktischer Art nicht einfach und selbstverstăndlich. Wir 
finden naturgemăJ3e Ubergănge dort ebenso, wie zwischen Technik 
und Geisteswissenschaft. 

Nun aber kommen wir zu der Weiterung. 
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Aus einer bevorzugten Beschăftigung mit theoretischen, prak
tischen odeI' technischen Gegenstănden, aus eben der hypothetisch 
als identische psychische Funktion angesetzten "Intelligenz" (= An
wendung des Denkens), erfolgt eine Riickwirkung auf das seelische 
Gesamtgefiige des lVIenschen. Hierbei tritt auf die Einwirkung der 
natiirlichen Vorliebe und der angeborenen und anerzogenen Bevor
zugung dieser odeI' jener Kulturgegenstănde, sei es Theorie, Praxis 
im weitem, Technik im besonderen Sinne. Die Rlickwirkung ist 80 

zu denken, daJ3 einmal Verschmelzungen mit BewuJ3tseinsinhalten 
und mit Dispositionen des lVIenschen einsetzen, zum anderen, daE im 
Sinne der physiologischen Energetik eine Bahnung und eine biologische 
Okonomie der Leistung sich offenbart. Die Verschmelzung als solche 
ist in iiblicher Weise die Assoziation. Es binden sich die intel
lektuellen mit den Inhalten anderer Funktionen. Das, was wir als 
"Gedăchtnis" noch besprechen miissen, beginnt in Erscheinung zu 
treten. Wer dauerlld theoretische odeI' vorwiegend praktische Gegen
stănde behandelt, verbindet diese Inhalte ohne weiteres, auf bloJ3em 
Wege der Betătigung, mit den Seiten des BewuJ3tseins, die teleologisch 
giinstig fiiI' die jeweilige Gegenstăndlichkeit ist. Wer praktisch die 
Intelligenz anwendet, bekommt naturgemăJ3e Beziehungen zur Sin nes
wahrnehmung odeI' Handgeschicklichkeit. Wer theoretisch arbeitet, 
hedarf dieses "gu ten Auges", feinen "Gehors", der "gewand ten Hand" 
nicht, er ist ahstrakt und stiftet keine Beziehungen, auch nicht auf 
dem Wege dar "Ubung", mit dem Sensoriellen. Dazu noch die Dis
position: Es ist nicht zu verkennen, daE jemand von Hause aus be
stimmte Stellung zum Konkreten odeI' Ahstrakten mitbringen kann, 
weil sein sogenannter "Vorstellungstypus", also das Residuum ge
danklicher Form fiiI' friihere Sinneswahrnehmungen, verschieden ge
richtet ist. Wer ausgesprochen optisch und eidetisch vorstellt, kann 
engere Beziehungen zu praktisch-technischen Dingen besitzen. Wer 
unoptisch veranlagt ist, wird eher zur Theorie gelangen, es sei, daE 
eine besonders klare Vorstellungstypik auf anderem Gebiete (etwa 
akustisch, im Sinne der Musikalităt) naturgegeben ist. Die Auslese 
von Dinginhalten, auf die sich die Intelligenz bezieht, kann also 
von der Typologie des Menschen abhăngen. Die Typologie wird 
auch die eines Temperaments sein. Gewisse praktische Arbeiten 
konnen niemals vom Choleriker, andere nie vom Phlegmatiker an
gemessen erledigt werden, wenn wir einmal die alte Einteilung an
wenc!en wollen. Das Leben und sein Konkurrenzkampf schaltet die 
natiirlicherweise ungeeigneteren Dispositionen von selbst aus. Dies 
ist zu beachten. 
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Hinzu kommt aber noch, als Wirkung bevorzugter Beschiifti
gung mit dieser oder jener Objektsform, die Bahnung und physio
logische Okonomie. Wer dauernd theoretisch-volkswirtschaftlich tiitig 
iat, mull selbstverstiindlich eine Ausschleifung dieser intelIektuellen 
Beziehungsstiftungen (AsBoziationen usw.) erzielen und seine Be
ziehungsstiftung wird anders, als die des praktischen Volkswirts, des 
Organisators, Fabrikleiters oder Reisenden sich vollziehen. KeinesfalIs 
kann die Wirkung nur assoziative "Bahnung" sein. Sie ist auller
dem okonomisiert. Es werden erstlich fortgelassen alle Inhalte, die 
nicht in die Zweckhaftigkeit des Endziels gehoren. Der Volkswirt 
vereinseitigt sich, wie jeder Berufsmensch, gegeniiber dem Normal
menschen und dem Unberuflichen; durch Einseitigkeit (Spezialisierung) 
wird Okonomisierung der Intelligenz erzielt. Man mag dies ethisch 
bedauern, es ist praktischer Befund. Und bei manchen kann zweitens 
dann, um diese Einseitigkeit mittels Erholungsinhalten, die fast 
trickiihnlichen Sinn besitzen, noch zu steigern, um dem physiologischen 
Organismus zu helfen, indem man ihn voriibergehend auf andere 
Gegenstandzonen umstelIt, sich herausbilden der "Kompensations
wert", der dazu dient, als schopferische Pause die Kriifte des 
Individuums spezialisiert weiter zu bilden. Alle Erholungstiitig
keiten (Vergniigungsreisen, Vereinstătigkeit, Sport, Sammeltrieb usw.) 
rechnen hierher. EntwicklungsgemăJJ aber wird dies nicht verkennen 
lassen, daJJ wir moglicherweise so auch funktionelle Unterschiede der 
theoretisch, praktisch und technisch gerichteten Intelligenz (im Sinne 
der Spezialisierung!) mindestens in kiinftigen Generationen anzu
nehmen haben. Strukturell, mithin bezogen auf den Gesamtaufbau 
der Personlichkeit, sehen wir dies heute schon. Disposition und 
Struktur werden - beispielsweise mittels jener Okonomie und 
Kompensation - auf engere Bahnen gelenkt. Auch der Theoretiker, 
der Praxis und Technik nicht beriicksichtigt, ist letzten Endes heute, 
kulturwissenschaftlich betrachtet, ein Spezialist. Es scheint wichtig, 
hervorzuheben, daJJ wir zwar gegenwărtig Năheres iiber die allgemeine 
funktionelle Differenzierung der Intelligenz noch nichts angeben 
konnen - daJJ wir also nur gegenstăndlich trennen -, indessen 
die strukturelle Riickwirkung der einseitigen Gegenstandsauslese 
nicht auJJer acht zu lassen haben. 

Wenn wir bei einem einheitlichen Intelligenzbegriff beharren 
und Intelligenz Anwendung des naturgegebenen Denkens auf objektive 
Gegenstănde, auf Sachverhalte des AuJJenichs, heiJJen, so sind wir trotz
dem, psychotechnisch gesprochen, noch nicht vollig mit der Definition 
in dieser einen Richtung zufrieden. Wir miissen vielmehr zuriick-
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kommen auf das, was W. Sterns Begriff der ~Anpassung" dabei auch 
wollte. Wir mussen mit anderen Worten die Grundqualităten des Denk
Yorgangs mit den Grundqualităten des Intelligenz-Denkens vergleichen. 

Historisch hat zunăchst die Assoziation Beachtung gefunden 
und man wei.ll, wie von den urspriinglich vier heute nur noch ein 
Gesetz eine gewisse Allgemeingiiltigkeit gefunden hat. Psychotechnisch 
liegt, neben der noch zu er6rternden Qualitătsseite der Assoziation, 
der Wert auf der quantitativen Forschung. Assoziationszeit und 
Intelligenzbegriff geh6ren zusammenj wir fordern, daJl jedes an
gewandte Denken, das als IntelIigenz bezeichnet wird, keine extremen 
A bweichungen vom empirischen Assoziationszeitmittel, nach unten 
hin, aufzeigt. Dagegen gilt es als Kennzeichen der Intelligenz, daJl 
eie tunlichst kurze Assoziationszeiten beim einzelnen offenbart. In 
der Praxis ist hierin vielfach rein psychiatrisch der Befund normal
pathologisch festgelegt worden. Das erinnert durchaus an das alte 
Messungsideal der Psychophysik. Nun hat aber bereits die Asso
ziationspsychologie daruber hinaus die inhaltliche Komponente nicht 
vergessen. Sie tat es schon in Ansehung der erstrebten Assoziations
gesetze, von denen das erhalten gebliebene der Raumzeitkontiguităt 
praktisch Wert hat, da es fiir die Psychotechnik, beispielsweise fUr 
die Objektspsychotechnik (etwa Reklame), belangreich ist. In der 
Tatbestanddiagnostik finden wir ferner die emotionalen Komponenten 
der Intelligenz getroffen, wie sie am Sonderfall der Assoziation zur 
Erfassung gelangen. Hierher leitete sich ab Freuds Lehre und die 
theoretische Entdeckung des emotionalen Denkens (Maier) oder des 
Fiihldenkens, wie es Apfelbach genannt hat. Eben dahAr kommt 
die weitere Beobachtung jener hochintellektuellen Leistungen, die 
wir Intuition, talentiertes Schaffen uew. heLl3en und die psycho
technisch das H6chstmall der ~Intelligenz" demonstrieren. Theo
retisch ist wiederum auf die qualitative Eigenart des produktiven 
(Selz) und des unbewuJlt-intuitiven Denkens (Giese) eingegangen 
worden. Psychotechnisch haben aber diese Theorien weniger Be
deutung. Andererseits hatte die ASBoziationspsychologie, wie er
wăhnt ward, den Nachdruck auf die sprachliche Formulierung und 
so die logische Qualităt der Assoziationen gelegt. Das Scheiden nach 
assoziativer Begri:ffsordnung zwischen Reiz und Reaktion ist in solchem 
Sin ne griindlichst untersucht worden (Watt, Messer, Muller u. a.). 
Psychotechnisch kann man wenig damit beginnen, weil die sprach
liche Formulierung keiner Lebensbedingung entspricht. Der Versuch 
als Versuch ist ganz und gar lebensfern. Niemand wird in der 
Wirklichkeit im allgemeinen auf Reizworte frei zu antworten haben, 
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so, daLl der Versuch praktisch etwas bedeuten konnte. (Die Psycho
technik hat beispielsweise den Assoziationsversuch als Studiengegen
stand in den Antworten der Telephonistinnen bei Amtsanrufen an
gewendet, vgl. Giese.) Das war der groLle Fortschritt durch die 
Psychoanalyse, daLl sie die nichtpsychiatrischen Fiille aus der unmittel
baren, zeitgebundenen Sprachassoziation befreite. Auch sie ging 
aus von jenen Sprachreaktionen, die Zeitverlăngerung o:l'l'enbarten, 
da emotionale Bedingungen in der Versuchsperson die freie Antwort 
in normaler Zeit hemmten. Spăter wurde die Zeitmessung und die 
eigentliche Reizwortmethode gegeniiber dem Verfahren des freien 
Einfalls (spontan) und der Traumanalyse fallengelassen. Psychiatrisch 
andererseits hat die qualitative Assoziationsgestaltung in der Theorie 
des anomalen Denkens ihre bestimmte Rolle gespielt. Die Unter
suchung des schizophrenen Vorstellungskreises hăngt teilweise hier
mit zusammen. Die Priifung der Abwegigkeit zwischen Reiz und 
Antwort und die daran anschlie13ende Untersuchung des freien Ge
dankenablaufs sind heute wichtige Erkenntnisquellen. Auch die 
neuere Denkpsychologie (Henning, Ch. Biihler) kommt auf ăhn
liche Umbiegungen der urspriinglichen assoziativen Experimente, 
etwa, wenn die Vorstellung des Undenkbaren (ein kreisrundes Buch; 
eine Kanone, aus Kork gebaut usw.) als "Reiz" gegeben ist. Dieser 
Weg leitet dann psychotechnisch iiber zu Jntelligenzpriifungen, die 
die Gestaltung des Paradoxen verlangen (G ies e); also etwa als 
Prămisse - zu weiterer Kombination - eine ganz ungewohnliche 
Sachlage ansetzen (iiberall statt \Vasser Marmelade; eines Tages alIe 
Măn ner 5 cm, alIe Frauen 4 m groLl, usw.). Damit gelangt man zu 
weiteren Qualităten des Denkens. 

\Vir schlieLlen, indem wir als erstes die Assoziationszeit be
trachten und bei der "Jntelligenz" ein Denken mit tunlichst kurzen 
und nicht unter mittleren Zeiten ansetzen. Jm Ablauf der Zeiten
kurve ist dann die Population mit unterwertigen Zeiten die Gruppe 
der "Untelligenten". Methodisch bleibt es immer eine Intelligenz
priifung, auch wenn man Demente untersucht. Vom Standpunkt 
der psychotechnischen Fiktion ist dagegen der Jntelligenzbegri:l'l' 
- der ja etwas anderes, als die methodische Statistik wăre - an 
die positiven, normalen und iibernormalen Zeitwerte gebunden. Es 
liegt Bewertung in ihm und zunăchst eine quantitative Bewertung. 
Die qualitative Note leitet zu zwei weiteren Seiten des Denkens. 

Der alte Assoziationsversuch hatte die einfache Sachlage Reiz: 
Antwort genutzt, der denkpsychologische Versuch seit Kiilpe hatte 
sich auf eine Beschreibung, die Freudsche Richtung auf Analyse, 
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beschrănkt. In der Psychotechnik spielt ein Faktor des Denkens 
eine Rolle, den Wundt in den Vordergrund seiner Lehre riickte und 
Apperzeption nannte. Die Apperzeption ist bei ihm zugleich eine 
Seite der Aufmerksamkeit, und auch in der Psychotechnik mu13 man 
funktionell bisweilen iiber die Beziehungen zwischen Intelligenz und 
Aufmerksamkeit nicht immer auf einfache Verhăltnisse sto13en. Unter 
Apperzeption sei hier zunăchst das Naheliegendste verstanden, năm
lich die geistige Auffassung eines BewuI3tseinsinhalts; sei er eine 
Geschichte, ein Vortrag, ein Bild oder sonst etwas. Von der Apper
zeption wăre zu trennen die Perzeption, die die ăuI3ere sinnespsycho
logische Erfassung der Physikalităt der Welt meint, in unserem Zu
sammenhang sich also auf das Lesen des Textes, das Haren der 
Worte, das optische Wahrnehmen des Bildes bezieht. Mit der Per
zeption ist zwar eine geistige, aber keine gedankliche Leistung voll
zogen. Wenn wir von der Aufmerksamkeit reden, ist auf Wund ts 
bildhaften Vergleich hinzudeuten, der ala Perzeption den Inhalt des 
Aufmerksamkeitsfeldes, das Apperzipierte dagegen als Inhalt des 
"Blickpunkts" der Aufmerksamkeit ansetzt. In unserem Zusammen
hang ist zu bemerken, daU zu jeder Intelligenzleistung eine angemessene 
Apperzeption gehOrt. Quantitativ bedeutet dies, daU die Apper
zeption rasch und, bezogen auf das Populationsmittel, mindestens durch
schnittlich - qualitativ, mithin sinngema13 und zweckentsprechend 
= akonomisch verlăuft. Wir sprechen praktisch daher auch vom "Er
fassen des Wesentlichen" eines lnhalts gegeniiber dem Nebensăch
lichen; vom Erfassen des Geriistes des Sachverhalts, seiner tragenden 
Stichworte usw. In einem besonderen Versuch der Intelligenzpriifung, 
dem Schematest (Giese), ist diese Beziehung wie ein Stammbaum 
dargestellt, als ein genealogisches Schema, das in der Tat am klarsten 
das Wesen apperzeptiver Leitlinien versinnbildlichen kann. Wertend 
verlangen wir daher, daU diese Erfassung der inhaltlichen Beziehungen 
eines geistigen Ganzen (Text, Bild, Vortrag, Sachverhalt) flott und 
sinngemăI3 erfolge. Psychiatrisch gesprochen, sehen wir darin die 
Abwegigkeit der Ideenflucht und das Kennzeichen schizophrener Ge
dankenablăufe, daIl sie diese Okonomie der Zweckhaftigkeit nicht 
kennen. Die Apperzeption ist Erkennung der inneren Relationen 
eines Ganzen, mithin ruht sie auch dem Urteilen, dem Vergleichen, 
dem Beobachten und aJl jenen Inhalten zugrunde, die Stumpf (im 
Gegensatz zu den Erscheinungen) auch in einfachen Zusammenhăngen 
bereits Funktionen nannte. Daher ist in der Psychotechnik eine 
einfache AugenmaIlpriifung keinesfalls isolierte Sinnespriifung, sondern 
ebenso eine Intelligenzuntersuchung des Priiflings. Dasselbe gilt 
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von allen sogenannten "Sinnesempfindungspriifungen" (Gelenksinn, 
Tastsinn usw.), von denen die laienhafte Psychotechnik gern spricht. 
Niemals kann jemand ohne Apperzeption eine Strecke halbieren, dia 
Rauhigkeit einer metallischen Oberflăche vergleichen oder eine Passung 
beurteilen, wenn er nicht apperzipierend Relationen erfaJ3t. Das so
genannte FeingefUhl oder die "Handgeschicklichkeit" ist in Wahrheit 
anas andere, als nur Sinneswahnehmung. Sie ist daher an sich nicht 
meLlbar, sondern nur gestaffelt zu vergleichen, wenn Beobachtung 
hinzukommt. Es sind komplexe Funktionen, keine isolierten Sinnes
empfindungen, wie man vormals annahm. Dasselbe gilt fiir die Wir
kung objektspsychotechnischer Sachlagen: bei der Eichung von 
Warnungstafeln, der Bedienung von Hebeln, den Einfliissen der 
Reklame, der Ausarbeitung von Anlernverfahren muE, weit uber die 
angebliche sinnespsychologische Seite der Sache, die apperzeptive 
Gebundenheit jedes Eindnicks dieser Art beachtet werden; anderen
falls bleibt eine zutreffende Eichung ausgeschlossen. 

Im Intelligenzbegriff liegt aber noch ein weiteres: nămlich die 
Notwendigkeit, daLl man iiber die Apperzeption hinaus gelangt und 
aus der intellektuellen Analyse der Sachlage zur Synthese schreitet. 
Aus der Auffassung muLl gedankliche Gestaltung, aus der Apper
zeption die Rombination ·folgern. 'Venn jemand gut apperzipiert, 
aber zur Rombination unfăhig ist, kann er theoretisch immer noch 
ein Hilfsschiiler sein. Dadurch unterscheidet sich der Intelligente 
vom Nichtintelligenten, daLl er das Aufgenommene zweckhaft weiter
verarbeitet und zu neuen Beziehungen zusammenfaLlt. Auch der 
Geisteskranke kann rasch und Rott aufnehmen - aber er gestaltet 
abstrus und ist in der Rombination abwegig. Ronnte der Demente 
noch nicht einmal aufnehmen, so vermag der Schizophrene nicht mehr 
wirklichkeitsnah zu kombinieren. Er gelangt zu wirklichkeitsfernen, 
grotesken, phantastischen Gebilden, wie sie das schizophrene Zeichnen 
und die kiinstlerische Produktion eben dieser Rranken klar genug 
andeuten. Psychotechnisch beniitigen wir also den Begriff der Rom
bination durchaus, um qualitativ die Anwendung des Denkens zu 
umschreiben. 

Diese Rombination hat zweierlei Gesicht und enthălt wiederum 
etliche differenzierte Seiten. In einfachster Weise nennt man sie 
auch Phantasie; das will sagen freiziigige, beliebige Zusammenfassung 
einzelner Denkinhalte zu neuem, geordnetem Gesamtsystem. Ist 
diese Geordnetheit und die Okonomie der Richtung nicht erfiillt, 
schlăgt die Freiheit in wirklichkeitsfremde Zusammenstellung der 
Einzelheiten um - sprechen wir von Phantastik. Andererseits 
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kann die Kombination frei und gebunden sein, auch wenn wir sie 
als Phantasie ansehen. Phantasie ist dabei immer eine Seite des 
Denkens, angewandt, "der Intelligenz". Sie ist gebunden, sofern die 
Mittelglieder der zu bildenden Kette in engeren Grenzen unverriick
bar geboten sind; wenn also das Individuum nicht freiziigig vom 
objektiven, sachlich stationăren Haltepunkte aus abweichen kann. 
Das ist bei der Kombination auf naturwissenschaftlichem, recht
lichem usw., also jedem Gebiete der Kultur der Fall, wo die Ob
jektivităt, die Welt der Dinge, maI3gebend entscheidet. Volkswirt
schaftliche Kombinationen werden so zur Phantastik, wenn sie sich 
nicht halten an die Realităt der Wirtschaftslage. Ich kann mir wohl 
ausdenken, welche Wirkungen es hătte, wenn ein technisches Ver
fahren gefunden wiirde, wodurch jeder Mann eine eigene Villa mit 
Auto, Heizung und Bedienung fiir 12 Goldpfennige dauernd erwerben 
kann, oder wenn man die Schneeschmelze auf dem Mars wirtschaft
lich auswertete, um das Nationalvermogen zu steigern: solange aber 
eine volkswirtschaftliche, keine literarische Kombination verlangt ist, 
wăre eine derartige Betrachtungsweise Phantastik. Die Kunst, die 
Literatur, die Religion darf in ihren Kombinationen irreal sein, und 
wir fassen es dort nicht als Phantastik auf, wenn unwirkliche Ding
beziebungen von jemandem kombinatorisch vorgegaukelt werden. 
Phantastik erscheint dort erst dann, wenn der Ganzzusammenhang 
in seiner, vielleicht irrationalen Idee, formal zerflattert: wenn ein 
Roman mit durcheinandergewiirfelten Personen und Handlungen; ein 
Musikwerk, das ein Bastard von Symphonie, Shimmy und Trauer
marsch; eine Religion, die Besuch des Freudenhauses ebenso zur 
PBicht macht wie Askese und Selbstkasteiung, - wenn also ein 
formal und thematisch abwegiges Ganze Ergebnis der Kombination 
ward. (Auf den EinfluI3 der Tradition in der kiinstlerischen, freien 
Kombination kann ich hier nicht eingehen.) Ob eine Kombination 
frei oder gebunden ist und vom Standpunkt der Intelligenztheorie 
frei oder gebunden sein darf, hăngt ab vom objektiven Anwendungs
gegenstand des Denkens. Ergănzend tritt aber noch etwas Weiteres 
bei der Kombination auf. Wir sprachen von der Notwendigkeit der 
zweckhaften und sinngemăI3en Kombinationsleitlinie eines Zusammen
hangs. Hier ist als Apperzeptionswirkung der Logik zu gedenken, 
die als "verniinftiges" Denken bereits unmittelbar in der Aufnahme 
ruhte, nunmehr aber als Regulativ von Wichtigkeit ist. Kombination 
wird durch "Kritik" reguliert; aber das kritische Denken ist nichts 
weiter, als eine logische Musterung des kombinierten Inhalts. Es 
werden abgeschnitten und gebremst aUe Inhalte, die in diesem Sinne 
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nicht zum Zi ele fiihren. Phantastik ist unlogische Phantasie. "\Vir 
gewahren also eine innere Beziehung zwischen der Vernunft, die in 
der geistigen 1cherfassung, und der Kombination, die in der 1ch
schopfung zum Ausdruck gelangt. Praktisch bezeichnen wir diese 
Seite der 1ntelligenz mit "Kritikfăhigkeit". Wir durfen aber nicht 
verkennen, daJ3 Kritikfăhigkeit bereits in der Apperzeption mit be
schlossen sein muE. Kein Urteil uber Sachlagen und Verhăltnisse 
dinghafter Natur ist moglich, wenn nicht immer wieder ei ne vernunft
gemăJ.\e Prufung der Beziehung zwischen dem, was geistig gedacht 
ist, und dem, was objektiv sein soll, erfolgt! Das ist wichtig fur 
den 1ntelligenzbegriff. Anfugen kann man noch etwas. 1m Begriff 
der Kombination finden sich Anwendungen auf objektive Beziehungen, 
die nicht so rein gedanklich, als in Aktion wertvoll sind. .Es ist dies 
eine Art der Phantasie, die ein Vorausdenken von handlungsgemăJ.\ 
verbundenen Sachbeziehungen darstellt. Wir sprechen dann vom 
organisierenden Denken; sachlich vom Vorgang der Organisation. 
Es Bcheint entwicklungspsychologisch so zu sein, daE den Menschen 
das organisatorische Denken verhăltnismăJ.\ig spăt und vielleicht 
wenig vor dem technischen Denken eigen wurde, und es ist ferner 
nicht zu verkennen, daJ3 Kinder diese Denkanwendung uberhaupt 
noch nicht leisten. Man kann daher im organisatorischen Denken 
eine Spătfunktion vermuten, wird aber betonen, daJ3 wiederum nicht 
eine besondere psychische Eigenschaft, sondern nur eine andere An
wendung der 1ntelligenz damit gemeint ist: Die Anwendung auf 
Relationen zwischen labilen Sachverhalten, deren Labilităt aber zu
kiinftig ist! Die Beziehung zum Zeitablauf der Aktualităt der 
Relationen ist wichtig. Denn die Meisterung von Sachverhalten, die 
zeitlich gegen wărtig aus Beziehungen mit wechselndem Charakter 
bestehen (mithin labil, nicht stabil sind) -, das ist nicht organi
satorisches, sondern apperzipierendes Erfassen der ohjektiven Um
welt beim 1ch. Vermutlich wird die psychotechnische Theorie hier 
noch vieI nachzutragen haben, wenn erst einmal entsprechende an
gewandte Forschungen diese Zusammenhănge zu untersuchen sich 
befleiJ.\igten. So wăre denn eine Erlăuterung des W. S t e r n schen 
1ntelligenzbegrifl's auf derartige, durchaus aus der Erfahrung ab
geleitete, Fiktionen gekommen. Trotzdem ist er damit immer noch 
nicht voll erfaJ3t, denn in der Bezeichnung ,,1ntelligenz" ruht psycho
technisch noch etwas ganz anderes, was die S t e r n sche Definition 
vielleicht nicht kIar erkennen IăJ.\t. 

Man kann nămlich auch 1ntelligenz gleichsetzen dem Ausdruck: 
"geistige Entwicklung" oder "intellektuelles Niveau". 
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Hier mussen wir daher noch etliches uber diese Auffassung an
ftihren. In der Psychotechnik und im Leben bedeutet die Angabe 
"das ist ein intelligenter Mensch" nicht nur, daJl es ein Individuum 
sei, das einigermaJlen assoziiere, apperzipiere und kombiniere, gleich
vieI auf welchem Gebiete. Es steckt vielmehr dahinter etwas, was 
zugleich Wertungssinn hat, genau wie wir technisch werten, indem 
wir sagen: diese Maschine entwickelt 200 PS. Es bedeutet Mog
lichkeit der Entfaltung, es ist Ausdruck fur interne allgemeine An
lagen. Intelligenz ist so Feststellung, wie die Extremfeststellung 
"Talent-Genie". Einmal schwebt, wie bereits bei der Assoziation er
wăhnt ward, immer die Relativităt der Angabe vor; nămlich die Ein
reihung des einzelnen in aine Population. Wertung bedingt dabei 
Staffalung, Klassifizierung nach Gradan. Sie kann hiel' nicht, wie 
in der spekulativen Philosophie, beziehungslos zur Gesamtheit ge
dacht werden. Zweitens jedoch spricht eine noch andere Ansicht mit, 
die in dem Parallelausdruck vom geistigen Niveau angedeutet ward. 
Man nimmt nămlich an - und diese Fiktion ist psychotechnisch 
sehr beachtenswert! - daJl dieses Denken, angewandt die Intelligenz, 
allgemein ausstrahlt aufs ganze Psychische des Menschen. Es /inden 
sich jetzt bereits Andeutungen im Sinne eines Zentralfaktors (siehe 
unten). Die Intelligenz als 80lche ist die geistige Macht im Innern; 
sie stellt die Kraft dar, die letzten Endes alles und jedes uberlegen 
regelt und vor allem auch in der Entwicklung des einzelnen uber
geordnet vorherbestimmt. Ein Lehrling kann beste sinnespsycho
logische Moglichkeiten bieten, er kann, psychophysisch gesprochen, 
eine absolute Feinheit der Tastreizschwelle, er kann absolutes Ton
gedăchtnis besitzen. Es ist dies wertlos, wenn nicht allgemein das 
geistige Niveau ebenso gut ist. Die gelegentlichen ktinstlerischen 
Leistungen von Geisteskranken (Holzschnitzerei bei Geistesschwachen, 
Rezitieren von Dementen) bedeuten in diesem Sin ne keine werthafte 
Produktion, denn sie verbinden sich nicht mit einer allgemeinen 
guten Intelligenzentwicklung. Intelligenz ist also eine Art Niveau
messer, ein Gradwert fUr Geistigkeit des Trăgers an sich und in 
diesem Sinne gerade psychotechnisch sehr wichtig und weitaus um
fassender als in der engeren Zone der "Anwendung des Denkens 
auf die Wirklichkeit". Die Intelligenz gestaltet die personliche 
Struktur, darin liegt das Mehr. Aber dies Boll richtig verstanden 
sein! Die Intelligenz enthălt in dieser Beziehung nur eine "Mog
lichkeit". Sie ist ain potentieller Faktor der Seele. Sie ist Potenz 
in dem Sinne, daJ.l Bie den Rahmen andautet, in dam sich jemand 
gestalten kann, wăhrand sie nicht bedeutet, daJ.l ar es tun mul3- Wir 

Gie.e, Theorie der Psychotechnik. 6 
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werden spater den potentiellen Faktoren die effek ti ven, welche die 
praktischen Leistungen bedingen, gegenuberzustellen haben. 1n
telligenz ist auch nicht der einzige potentielle Faktor. Der physio
logische Befund ist ebenfalls potentiell gegeben. Trotz hochster 
1ntelligenz kann niemand, der farbenblind ist, farbentuchtig werden 
oder ein Tauber hOrend sein. Potentialitat ruht auch in den Auf
nahmeorganen der Sinne, und zwar Bchon im Physiologischen. 1n
telligenz ist alBo ferner als sogen.Niveau etwas Potentielles, und wer 
eine 1ntelligenzpriifung in der Psychotechnik vornimmt, will eigent
lich uber das Feststellen der augenblicklichen Denkauwendung hinaus 
und die Entwicklungsmoglichkeit mit in Betracht ziehen. Da die 
sensorielle Potentialitat, also das Konnen der Sinnesorgane, praktisch 
unerheblicher ist, weil das Denken erst aus diesen Unterlagen ge
staltet - daher liegt der Nachdruck auf letzterem. 1ntelligenz als 
Niveau hat also in tieferem Sinne Symptomwert. Sie gibt Prognose 
an, und man braucht nur der vielen Anwendungen (etwa in der 
Lehrlingsunterweisung, in allen industriellen Anlernverfahren) sich 
zu erinnern, um die Bedeutung dieser Fiktion zu erkennen. Intelligenz 
ist hiernach zu bezeichnen: als das relative AusmaJ3 potentieller 
Denkanwendung auf Sachverhalte der Wirklichkeit. Die Erlâuterung 
der Ausdrucke potentiell, relativ und die Kennzeichnung der Wirk
lichkeitsbelange auch als kulturelle Gegebenheiten durfte sich nach 
obi gen Ausfuhrungen erubrigen. Letztere konnen irra.tioual sein; 
sind in ihrem kulturellen Bestand (als Kunst, Philosophie) an sich 
aber stets etwas Wirkliches. 

y) Emotionalitat. 

Das Gefiihlsleben muJ3te einer rein experimentellen III H IJmethodik 
von An beginn peinlich sein, de un wie anders lagen hier die Verhalt
nisse, als in der Psychophysik. So kam es, daU man l':U neuen Ver
fahren griff und die "Ausdrucksmethode" entwickelte, ausgehend von 
der Fiktion, daJ3 jeder emotionalen BewuJ3theit eine auUerlich fal3bare 
Parallele, die "Ausdrucksbewegung", entsprache. Hier kam mit in 
Verwenduug die Hypothese vom psychophysischen Paralleilsmus, und 
es entwickelte sich eine Gefiihlspsychologie, die nicht geeignet war, 
uber die schweren Einseitigkeiten der nur experimeutellen Forschung 
hinwegzutauschen, ja die nicht einmal gesichert erschlen, rein philo
sophische Spekulationen fern zu halten. Nul' der Umstand, daU die 
Philosophie uber das Gefiihlsleben von je hinwegglitt, indem sie 
wertete und es zumeist als unangemessenen Forschungsgegenstand 
ansah; nul' der Umstand, daLl elementare Begriffe, wie der des 1n-
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stinkts, der Triebe, eine gewisse philosophische Beriicksichtigung ge
funden hatten, nur dies erwirkte, daLl die Psychologie die Emotio
nalităt zunăchst unbearbeitet lie13. Es ist bekannt, wie dann Freud und 
Adler dieses heikle Gebiet, das auch die geisteswissenschaftlicheRich
tung (die immer wieder ethische Vermischungen mit psychologischen 
Gesichtspunkten darstellte) nicht bewăltigte, in neuer Zeit entscheidend 
meisterten. Freud ist in diesem Sinne die hervorragendste psycho
logische Forschererscheinung der letzten zwanzig Jahre, und nichts 
kommt von den iibrigen Fortschritten erkenntnisgemăJ3 zur Zeit mit. 

Es war gesagt, daLl die Psychoanalyse als Richtung der Psycho
logie den Gegensatz Praxis-Theorie im Rahmen ihrer Spllzialia er
folgreich iiberwunden hatte. Aber der Gegenstand ihrer Forschung 
war einseitig, war Pathologie in erster Richtung. Wenn spăter eine 
"Anwendung auf die Geisteswissenschaften" erfolgte, so konnte die 
Psychotechnik wiederum nicht allzu vieI damitbeginnen. Die Kultur
psychologie, der zweite Teil der angewandten, hat hier vieI vorteil
haftere Anregungen zu verzeichnen als die praktische Seelenkunde. 
Was vorliegt, ist fUr das psychotechnische Bereich hinsichtlich der 
Methodik und der unmittelbaren Verwendbarkeit, wie die Darstellung 
durch Giese erstmalig veranschaulichen mochte, Stiickwerk. VieI 
erheblicher bleibt aber der theoretische Sinn der Psychoanalyse fiir 
die Psychotechnik, und er steigert sich, seitdem nicht nur durch die 
Konstitutionsforschung eine Charakterologie auf breiter, die psycho
analytische Theorie beriicksichtigende, Grundlage miiglich wurde, als 
auch, seitdem die eben erwăhnte Arbeit Beziehungen zur Objekts
psychotechnik (z. B. Taylorsystem) ermittelte. Die massenpsycho
logische Auswertung der Psychoanalyse ist dadurch gegeben. Was 
hat dies aber theoretisch fiir Bedeutung? 

Damit kiinnen wir zuriickgreifen auf den vergangenen Abschnitt 
und bemerken, dan die Entwicklung des Begriffs der potentiellen 
Funktion eines Menschen und der Psyche iiberhaupt (also auch in 
Anwendung auf Objektszusammenhănge) zu einer Scheidung fiihren 
muJ,3te zwischen dem, was einer "ist" und dem, was einer "vorstellt", 
um Schopenhauer zu wiederholen. Was jemand in sich an Miig
lichkeiten trăgt, war das Gebiet der Intelligenz nebst den Sinnes
organen, als Aufnahmeapparate der Umwelt. Was er dagegen daraus 
macht, das ist die effektive Funktion, und diese ist nichts weiter 
als die durch die Emotionalităt praktisch gemodelte Potentialităt des 
Ichs. Die Emotionaiităt bestimmt, was praktisch aus den Miiglich
keiten wird. Durch gefiihIsbetonte BewuLltseinsinhalte entscheidet 
sich die Handlung des Menschen. 

6* 
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Wir konnen also, obschon man theoretisch auch daruber noch 
Iăngere AusfUhrungen machen sollte, unter Emotionalităt die GefUhls
und Willensfunktion des Individuums fas8en und sie bei de als die 
effektiven psychischen Faktoren der Trăger bezeichnen. Wenn es 
auch nicht 80 grob gemeint ist, 80 erinnert diese Gegenuberstellung 
duch an die maschinelle Scheidung zwischen potentieller und effek
tiver Energie einer Kraftquelle. Praktisch, also auch psychotechnisch, 
interessiert vor allem immer, was in Wirklichkeit geschieht, nicht 
das, was werden konnte. Und so gewinnen diese effektiven Faktoren 
mehr und mehr an Bedeutung, zumal seit die Theorie der Psycho
analyse die Zusammenhănge schărfer beleuchtete und seitdem die 
psychotechnische Methode einige behelfsmăJ3ige Auswege fand, um 
hinter die effektiven Befunde zu gelangen. Fiir das Ideal der lIaJ3-
methodik bedeutet das zugleich Absage an das nur Apparative und 
die ăuJ3erliche Statistik. Hier ist ein Gebiet, wo wiederum die Analyse 
und die Beobachtung, nicht Mall, Zahl und Gewicht entscheiden. 

Es ist ausgeschlossen, in gedrăngtem Zusammenhange darzu
stellen, wie sich die Lehre von Gefiihl und \Villen unter der neueren 
Psychologie und insonderheit mittels Einflusses der Psychoanalyse dar
stellt. Wir konnen nur auf jene Begriffe Riicksicht nehmen, die 
psychotechnisch belangreich erscheinen, beziehungsweise sich in der 
Praxis auch bewăhren. Als erstes scheint der Begriff der "Vorlust", 
bekanntlich von Freud geprăgt, aussichtsreich zu sein und fiktiv 
um so naheliegender, da bereits die groberen physiologischen Ver
suche (etwa Pawlows an Hunden) auf die ungeheuere Breite der 
Anwendung hindeuten. Jene alten dreigeteilten Gruppen \Vundts, 
die Gliederung der Ausdrucksformen des Fiihlens nach Lust-Unlust, 
Spannung-Losung, Erregung-Beruhigung: sie sind sogar hinsichtlich 
der begleitenden Ausdruckszeichen nicht einwandfrei anerkannt. Und 
selbst wenn man ala Oberbegriff das Paar Lust-Unlust beibehălt, was 
wohl geschehen kann, so muJ3 doch Freuds Terminologie der Psycho
technik besonders entgegenkommen. Denn Anwendungen in der 
Reklamepsychologie zeigen den ungeheueren EinfluJ3 dessen, was· man 
volkstiimlich formulierte in "der Appetit kommt mit dem Essen" 
oder "das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen". Vorlust als 
erste emotionale Anregung, begleitet mit tieferen mnemischen Beein
druckungen des Ichs, ist Grundbedingung der Uberleitung in Aktivităt, 
in Handlung. An Versagern der Reklame kann man bisweilen er
kennen, daJ3 Lust als 801che nicht den Ausschlag gibt, al8 Vorlust: 
die Vorfreude auf etwas noch Unwirkliches, die Vorfreude, die sogar 
intensiver sein kann als die Freude: Die V orlust auf den Bonus 
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steigert die Arbeitsleistung mehr als die Auszahlung des Zuschlags 
am Wochenende. Die Vorlust auf Erwerb eines lockend dargestellten 
Reklameartikels fiihrt auch dann zum Kauf, wenn der Gegenstand 
vielleicht augenblicklich nicht erreichbar oder nicht unbedingt bedarfs
wichtig wăre. Vorlust liegt im Zeremoniell von Empfăngen, in der 
Aufmachung von Feiern und Festen. Freud hat ganz richtig 
erkannt, dall nicht die spezifische Freude, als der allgemeine emotional 
gehobene Gefiihlston des Individuums von Belang ist, und die Psycho
technik findet hier einen aullerordentlichen bequemen Zugang zur 
Wirklichkeit vor. Die Analyse der Vorlust und die Meidung der 
V or-U nlust (derpassiven Resistenz, der Skepsis gefiihls betonter Form, 
etwa bei Einfiihrung von neuen Arbeitsverfahren in laufende Betriebe, 
bei Propaganda fiir eine Idee) - das ist heute fiir die Psychotechnik 
ein wissenschaftlich scharf umrissenes Eigentum geworden. - Der 
neuzeitigen Gefiihlspsychologie verdankt die Psychotechnik aber 
ferner die Erkennung des Einflusses sexueller Beziehungen zwischen 
Menschen, zwischen Personen und Sache. Dieser Punkt war Grund, 
weshalb Freuds Lehre so iiberaus starkem Widerstand begegnete 
Aber ger ade auch die Kinderpsychologie zeigt, wie Stern s jiingste 
Darstellung verrăt, ungeheure Annăherung an das, was Freud Iăngst 
beobachtet hatte und das Problem der Jugendlichen und der Pubertăt 
- psychotechnisch wegen Auslese und Anlernverfahren in Pădagogik 
wie Industrie und Handel gleich wichtig - hat ohne weiteres zu 
einer Sexualpsychologie iibergeleitet, die im ganzen Freuds Ansichten 
nicht fernsteht. Das in der differentiellen Psychologie meist 
experimentell oder statistisch beriicksichtigte Problem der Geschlechts
unterschiede - erinnert sei an O. Lipmann, W. Liepmann, 
Heymans usw. - kommt unter neuem Zusammenhang erneut zur 
Geltung, und auLlerdem machen sich Einfliisse der Sexualpsychologie 
rein medizinischen Charakters unverkennbar bemerklich. Die Theorie 
der Zwischenstufen, die M. Hirschfeld in vielen Jahren hervor
brachte, erweitert die Grundsătzlichkeit der Fragestellung. Denn 
im Gegensatz zur allgemeinen Psychologie offenbaren aUe diese 
Richtungen das ungeheure Labile der Sexualităt. Wir finden nicht 
die spekulativ gedachten und experimentell oder statistisch nicht 
greifbaren Urbilder Mann-Weib, noch jene ideale Gegensătzlichkeit 
zwischen Mann- und Weib-Prinzip, wie es Weinin ger sich dachte. Die 
Psychotechnik erfăhrt, dall unglau blich komplizierte Ubergange 
zwischen Mann und Weib statthaben, ja daLl sogar das alte Ideal vom 
psychophysischen Parallelismus sich gelegentlich nicht bewăhrt, da 
durchaus feminine Korper maskuline Seelenstruktur enthalten; dall 
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ein Mannweib keinen Bart und keine Hagerkeit und keine tiefe 
Stimme haben muJ3. Sie lernt ferner, daJl in jedem Individuum 
Ubergange und Doppelheiten vorkommen. Man kann dies mit 
Bisexualitat bezeichnen und auch kulturpsychologisch - wie Giese 
am Romantischen Charakter, wie praktisch in der Gegenwart -
fast aUe Analysenfălle kundtun - nachweisen. Sadismus und 
Masochismus nennt Hirschfeld daher richtig Metatropismus. 
Freud s Kasuistik offenbart die Verkniipfungen zwischen allen Sexual
trieben dieses oder jenes Geschlechtes, aber auch zwischen Eltern-, 
Kinder-, GroJleltern- und Geschwistergeneration aufs deutlichste. 
U nd aHe diese Dinge sind Grundlage der effektiven Faktoren; nach 
deren Erscheinungsweise regeln sich die effektiven Faktoren in 
Wirklichkeit. Ein anderes Bild enthiillt sich, als die Psychologie 
vorigen J ahrhunderts es sich hătte traumen lassen. Aber eben dieser 
Sexualbegriff leitet die Psychotechnik weiter. 

Sie ermi ttelte den Begriff d er "Erotisierung" (G ies e), angewendet 
auf Sachverhalte der Objektspsychotechnik und Probleme der 
Menschenbehandlung. Sie ersah, daJl das Handeln und der Wille 
als solcher gelenkt wird von sexualinjizierten Eindriicken, ohne daJl 
hier das Sexuelle, als der anregende Eros im Hintergrunde stand. 
Platos alte Ideologie feierte fiir die Psychotechnik Auferstehung. 
Sche ler, der die Formen der Sympathiegefiihle, M ii 11 er -Lyer, 
der iiber die Soziologie der Liebe gehandelt hatte, sind Etappen auf 
diesem Wege, das Gefiihlsleben nicht sexuelI, als urbildhaft biologisch 
bedingt zu begreifen. "Lebenstrieb" und Libido kommen in Zu
sammenhang. Und wenn Freud in dieser Libido auch antilibidinose 
weitere Triebe findet, wenn die Psychotechnik den Begriff des Todes
triebes, der Negation erfăhrt: so ist das wiederum eine Fiktion, mit 
der sich empirisch arbeiten lassen mag. 

Hier dann die Spaltung und der unmittelbare Ubergang ins 
Willensreich. Aus Emotionalităt wird Voluntas. Adier gliedert 
ab den Willen zur Macht und den mănnlichen Protest - und die 
Psychotechnik bekommt hier Moglichkeiten einer grundlegenden 
Charakterologie, ebenso Verstandnis fiir das Wesen wirksamer Propa
ganda und Reklame. Der Wille zur Macht, der Geltungstrieb, eben
faUs biologisch erfaJlbar, abgeleitet aus der Moglichkeit organischer 
Minderwertigkeit des Individuums - das ist wiederum ein Erkenntnis
stiick von groJ3er Tragweite. Die Psychotechnik mag sich nicht ein
lassen in die Frage, ob theoretisch der Libidobegriff den Geltungstrieb 
koordiniert, oderunterordnet letzteren den allgemeinen "Lebenstrieben" . 
Das ist etwas Sekundăres. Aber die Theorie des mănnlichen Protestes, 
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der Libido und das Geltungsstreben: das sind ebenso wie die Vorlust 
Begriffe, die ohne weiteres als Fiktionen fur die praktische Seelenkunde 
verwendbar bleiben und ergănzen, was die klassische Psychologie 
vermissen lieLl. -

d) Die Arbeit. 

Erwahnt mua noch werden der Begriff der Arbeit, obschon man 
vielleicht zweifeln mag, ob er jemals, im klassischen Sinne, der 
theoretischen Experimentalpsychologie zurechnete? Wie kenn
zeichnend ist die Lage, wenn man rein auLlerlich die Dispositionen 
psychologischer Lehrbucher mustert und feststellt, daLl von der "Arbeit", 
als psychophysischer Leistung oft nichts verlautet oder in einem kleinen 
Nebenabschnitt, am SchluJl des Ganzen, einige Worte gesagt werden. 
Man beachte in dem historisch so wichtigen Hauptwerk Wundts 
das Verhaltnis der Darstellungsbreite, wenn es sich um Inhalte der 
Sinneswahrnehmungen oder um Komplexe wie Intelligenz, Gefuhls
leben oder Arbeit handelt. Die Proportion ist entscheidend fur das, 
was eine Theorie der Psychotechnik geben mult Und von diesem 
Vergleich her betrachtet ist die Leistung Krăpelins eine grund
legende Tat gewesen. Man. wird dieses unvergăngliche Verdienst 
Krapelins um so hOher halten, weil seine Fragestellung weit zuruck
greift, in Zeiten, bei denen hierzulande weder von Taylor noch von 
Psychotecbnik noch von angewandter Psychologie die Rede war, und 
gerade weil wir heute die meisten der Krapelinschen Ableitungen 
praktisch nicht mehr benutzbar finden; auch in den neueren Ent
wicklungen der Kra peli n Bchen Schule nur Niederschlage psycho
technischer Natur sehen. Die historische Bedeutung Krapelins 
muJl uber allem Zweifel stehen, und hatte er nicht zufallig der 
Psychiatrie, sondern etwa der Neurologie seine Gedanken eroffnet 
und angeschlossen, ware wahrscheinlich auch die allgemeine Psychologie 
schnel~er zu praktischer Auswertung gediehen. So verschob sich der 
Krăpelinsche Plan auf ein Nebengleis wissenschaftlicher Bahn; 
denn die Psychiatrie war nicht in der Lage, das herauszuholen, was 
in diesem Gedanken grundsatzlich fur aHe Zweige der Seelen lehre steckte. 
Bekanntlich ist Krapelin der erste, welcher den Begriff der Arbeits
kurve und ihrer Komponenten darstellte. Er war es, der zuerst 
mittels neutraler Arbeitsbetătigungen [in erster Linie mit Rilfe 
seiner Addiermethode, spăter auch mittels dynomometrischer und 
neuerlich ausgesprochen psychotechnischer Ar beitspro ben (wie Perlen
aufreihen usf.)] die Grundvorgănge des komplexen Arbeitsvorgangs 
im Individuum zu klaren bemuht war; der diese Arbeitsvorgange 
zudem vergleichbar machte und in Beziehung zur Frage toxischer 
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Wirkungen auf den Organismus setzte. Seine Untersuchungen iiber 
Wirkung von Alkohol, Tee, Kaffee, der Nachwirkung der Pause, der 
Ermiidung, des Schlafs auf die Arbeit sind weltbekannt und keines
falIs unangefochten geblieben. Meu m an n und seine Schule in 
Deutschland, Thorndike im Ausland haben Krăpelins Darstellung 
teilweise zersetzend behandelt. Das historische Verdienst muLl unbe
stritten erhalten bleiben, und wenn wir gewahren, wie hiel' zum 
ersten Male sowohl das ProbIem der Wirklichkeit erfaLlt wird, zum 
anderen Bruch mit der iiblichen theoretischen EinzeIkomponenten
Iehre der Psychologie erfolgt, so ist dies ein erheblicher Fortschritt. 

Heute sind die Teilbegriffe der Krăpelinschen Kurve - z. B. 
Ubung, Ubungsverlust, Ermiidung, Anregung, Willensantrieb, Ge
wohnung usw. - bekannt. Heute wissen wir auch aus der Wirklichkeit, 
daLl die Verhăltnisse Iăngst nicht so einfach liegen, wie sie Krăpelin 
aus der Kurve abzuleiten meinte. Uber diese psychotechnisch 
wichtigen Punkte muLl sich jedwede Theorie klar sein. Bei der 
ungeheuren Bedeutung der "Arbeit" als Faktor, sollen einige theo
retisch bedeutsamere Punkte erledigt werden. Weitere Bemerkungen 
miissen sowohI der Darstellung der Charakterkunde, der Objekts
psychotechnik, wie der eigentlichen Methodenlehre psychotechnischer 
Diagnostik vorbehalten bleiben. Mit alIen diesen Teilgebieten der 
praktischen Psychologie beriihrt sich die K l' ă P elin s c h e Darlegung, 
und alIe diese Teilgebiete sehen die Lage heute vielleicht anders an, 
als es urspriinglich zu erwarten war. Denn Krăpelin geht aus vom 
Laboratorium. El' macht einen theoretischen Versuch. Schon die 
Frage nach der Wirkung des Alkohols wurde von der Kritik dahin 
erortert,ob denn Krăpelins Methode, mit reinem Alkohol (sozusagen 
in abstrakter Dosis) zu priifen, dasselbe sei wie die praktische 
Wirkung des Alkohols im tăglichen Leben, wenn el' als BieI', \Vein 
odeI' sonstiges GenuLlmittel alkoholischer Form zum Konsum gelangt? 
Man wird zuzugeben haben, daLl ein erheblicher Unterschied in 
beiden Formen der Indikation vorliegt. Und ebenso theoretisch ist 
der gesamte Arbeitsbegriff gesehen, den Krăpelin aus den willigen 
und 'zugleich reichlich akademischen Personen des Laboratoriums 
erhalten muLlte. Die grobe Wirklichkeit gestaltet vieles um. Der 
erste Vorwurf, den wir grundsătzlich zu machen haben, wăre der 
der Lebensferne dieser theoretischen Laboratoriumsversuche. Dia 
Ferne ist um so wichtiger, weil diese Versuche nicht nur Diagnosen 
eines Patienten, nicht nul' differentielle Typologie erstreben, als nach 
Gesetzen verlangen. Die Wirkung der Erholung, die Wirkung der 
Pau se, der EinfluLl der Ermiidung: das gestaltet sich anders im Leben, 
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als im Laboratorium, und 80 sind beispielsweise die offiziellen Er
hebungen in der Munitionsindustrie Englands fUr die reale Arbeits
psychologie vieI erheblicher, als die Ergebnisse der Krăpelinschen 
Schule, die nun iiber ein Menschenalter erarbeitet wurden. Dort ist 
Leben, hier ist Theorie. 

Der zweite V orwurf, der sich gegen die K r ă p elin schen Versuche 
lange richten mui.\te, war ihre methodische Einseitigkeit. In den 
allermeisten Făllen wurde aus dem alten Arsenal das Dynamometer 
und das Rechnen, ein Beispiel kiirperlich und geistig betonter 
nArbeit", als ausschlaggebend angesehen. Ganz so elementar liegen 
die Dinge nicht, und die neuere Berufskunde erwies zu deutlich, wie 
aui.\erordentlich schwer es ist, Reprăsentanten der menschlichen Arbeit 
zu bekommen. Wenn die Sachlage einfacher ist und etwa nur zu 
Eignungspriifungen eine nArbeitsprobe" zu ermitteln wăre, kann 
man eher zu neutralen und so allgemein giiltigen Versuchen gelangen. 
So11 aber Arbeit als Faktor des Lebens und als Funktionsausdruck 
zwischen Mensch und Stoff systematische Verwendung finden, dann 
ist es falsch, sich mit ein oder zwei Reprăsentanten zu begniigen. 
Die Arbeitsformen der Wirklichkeit schillern in vi elen Mustern, und 
man kann eine Psychophysik der Arbeit nicht aus diesen wenigen 
Methoden ermitteln. Weber hat auf dergleichen Schwierigkeiten 
rechtzeitig hingedeutet, und der bedenklichste Punkt ist der, dai.\ 
aui.\er dem methodischen Auswahlmangel, Krăpelin die grund
sătzliche Betriehsgestaltung, die Fertigungsahlăufe, nicht iibersah. 
Er beriicksichtigt nicht allgemeine psychische Werte, die etwa im 
kollektiven Arbeiten, in der Gruppenarbeit, im Hand-in-Handschaffen 
ruhen. Moede hat zuerst versucht, auf das massenpsychologische 
Prohlem experimentell einzugehen, und seine Ergehnisse waren zwar 
kein endgiiltiges W ort, doch vielversprechend genug, um anzudeuten, 
dai.\Alleinarheit und Gruppenarbeit etwas ganz und gar Verschiedenes 
sind; so Verschiedenes, da13 sogar die ăui.\erliche Mai.\methodik Ergebnis
unterschiede bietet. Wie ganz anders erst der komplexe innere 
Vorgang, den dann Hellpach in seinen Untersuchungen und in 
Begriffen, wie dem Lebensraum des Arbeiters, der Gruppenarbeit, 
erstmalig zu erfassen suchte. Auf diese Sonderheiten der Betriebs
psychologie kiinnen wir hier, in der allgemeinen Theorie, nur ver
weisen. Bei einer Behandlung der wissenschaftlichen Betriebsfiihrung 
und des Taylorsystems mii13te sich Gelegenheit zu năheren Aus
fiihrungen bieten. Wir sehen also als dritten Punkt die Verkennung 
der Kollektivwirkung kritisch als Mangel der Krapelinschen For
schungen an. Mit anderen W orten ist seine Darstellung immer noch 
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zu elementar, nicht komplex-Iebensnah gerichtet gewesen. Dieser 
Mangel findet sich noch klarer, wenn wir viertens zu einer Kritik 
seiner Arbeitskomponenten schreiten. 

Hierbei wird man grundsătzlich schon im alIgemeinen betonen 
miissen, daLl die Zerlegung der Arbeitskurve in ihre Komponenten 
durchaus fiktiven Sinn hatte; daJ3 auch der Verlauf der Teilkom
ponenten ebenso gemutmaJ3t und konstruiert erscheint. Wir konnen 
ferner zugeben, daJ3 einige der Komponenten uns zweifelnd machen. 
So die Komponente der Anregung, der Willensspannung usw. Auf 
alIe diese Feinheiten sei an dieser Stelle aber gar nicht einmal ver
wiesen, da die Psychotechnik aus ihrer niichternen Praxis heraus 
eine geiinderte theoretische Auffassung der Arbeitskomponenten 
grober Form erhalten muJ3. 

Bereits Meumann und Thorndike haben auf verfriihte 
VeralIgemeinerungen aus der Arbeitskurve hingedeutet. Es ist falsch, 
anzunehmen, daJ3 die Einzelkurve eines Menschen durchgehend 
symptomatischen Charakter besitze. Man arbeitet auf den ver
schiedenen Gebieten meist abgewandelt, und auch der Einflul.l der 
Ubung oder Ermiidung gestaltet sich auf den mannigfachen An
wendungen im Leben anders, als es eine einzige Kurve andeutet. 
Aus der psychodiagnostischen Methode erfăhrt man unmittelbar 
praktisch, wie grundverschieden Arbeitskurven werden, wenn man 
denselben Menschen an verschiedene Formen der Arbeit bringt.. Die 
Kurven iihneln sich teilweise auch nicht einmal entfernt, und man 
muJ3 sagen, dal.l nur mit Miihe einigermaJ3en allgemeingiiltigere Ver
suche, die Arbeit signifizieren, moglich werden. Ja, sogar der 
Grundgedanke, daJ3 etwa das Dynamometer Kopfarbeit ausschlieJ3e 
und Rechnen wiederum reinste Form der Kopfarbeit darstelIe, ist 
anzuzweifeln, wenn man Erfahrung mit Kriegsbeschădigten (besonders 
KopfschuJ3verletzten) hat. Die Rechenschl'eibarbeit ist ebensowenig 
isolierte reine Zerebralbetiitigun~, wie das Zusammenpressen von 
Federinstrumenten (Arbeitsschreibern nach Weil er usf.) Korperarbeit! 
Die Psychogenen offenbaren in ihrer Verhaltungsweise alIzu deutlich 
das, was alles in diesen so einfach anmutenden Versuchen steckt. 
Sehr recht hatte daher Poppelreuter, als el' kurzerhand die alte 
Dynamometerarbeit durch sein Eimerhubsystem (Korperbiickarbeit) 
ersetzte, und die Unterscheidungen Goldsteins diirften, nach allen 
Erfahrungen der Psychotechnik, nicht die Verfehltheit der Kriipelin
Bchen Grundlehre mehr verhiillen odeI' Poppelreuters richtige 
Einstellung zur Praxis heute irgendwie antasten konnen! Das Leben 
hat letzterem gerade in der Psychotechnik recht gegeben, und wer 
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das Scheitern der additiven Psychotechnik beobachtete, kommt immer 
mehr zur Ansicht, daB in den fraglichen wissenschaftlichen Er
orterungen tatsachlich beJangvollste Erkenntnisse umstritten sind! 
Meumann u. a. hatten ferner bereits immer darauf verwiesen, wie 
die Arbeitskurve nach der Tagesdisposition schwankt und wie dazu 
diese Tagesdisposition wiederum nur grob eine gewisse Angleichung 
an objektive Befunde ermoglicht. Wohl war es moglich, den EinfiuIl 
der geopsychischen Faktoren (Hellpach) mittels Arbeitsproben zu 
studieren, individuell dagegen zeigen sich doch erhebliche Variationen, 
und bei der Analyse der Kurven offenbaren sich Einfliisse, die nicht 
auf die theoretisch von Krapelin aufgestellten Komponenten riick
fiihrbar waren. In Wirklichkeit liegen die Dinge wesentlich ver
wickelter. Das hat schon eine Zeit erkannt, die langst nicht gleich 
groIle praktische Erfahrung besaIl wie unsere psychotechnisch, zumal 
mit dem Arbeitsbegrifl' gut vertraute. Die Fiktion Krapelins 
unterliegt also, betrachtet aus dem Sehwinkel der angewandten 
Theoretiker friiherer Zeit, der Kritik. Wir miissen hinzufiigen, 
welche weiteren Punkte aus gegenwartiger Erkenntnis uns erganzende 
Begriffsteilungen nahelegen. Dabei wird die Praxis der Berufs
beratung, der Berufskunde, der Eignungspriifung und der Fabrik
psychologie von erheblicher Wichtigkeit sein; denn was sich dort 
offenbarte, ist unumstoIllich der Mensch alB Arbeitsfaktor. Als ein 
Faktor, der den mannigfachen (in unserer speziellen Fiktionslehre 
erwahnten) Einflussen ausgesetzt ist, und der daher niemals in der 
ausgekliigelt reinen Form jene theoretischen Komponenten in der 
Arbeit zur Schau tragt, wie es seinerzeit die klassischen Miinchener 
Versuche verlangten! Wie erheblich anders die psychotechnische 
Lehre ist, offenbaren die Grundbegriffe: Ubung und Ermiidung. 
Im alten Aufbau der Krapelinschen Kurve sind Ubung und Er
mudung Gegensatze, die im groLlen und ganzen den Verlauf der 
Arbeitskurve bestimmen und sich untereinander gleichsam die Wage 
halten. Die Arbeitskurve ist in diesem Sinne unmittelbar auch ala 
Ubungs- und Ermiidungskurve angesprochen worden. Letzteres kam 
in theoretisch gerichteten Untersuchungen zu starkem Ausdruck. 
Quantitativer bzw. qualitativer Anstieg wurde als Ubung, Abfall der 
Kurve als Ermiidung angesprochen, und auLlerdem gewannen natur
gemaIl auch die Variationen der Leistung ihre besondere Bedeutung. 
Eine nahere und eingehende Untersuchung sollte indessen in der 
Psychotechnik gewisse Abwandlungen dieser Urbegriffe mit sich 
bringen. DaIl die Psychotechnik mit der Arbeitskurve in Zusammen
hang geriet, versteht sich von selbst. Ihre betriebswissenschaftlichen 
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Forschungen muJ3ten das Ermiidungsproblem der Arbeit ebenso fassen, 
wie das Problem der Anlernung von Leuten, aber auch die Auslese 
der Menschen und hierbei wiederum die Maglichkeit, daLl jemand seine 
Leistungen im Laufe der Zeit verbesserte, mithin einen Ergebnis
unterschied zur Ausleseperiode bewirkte. Das Ubungsproblem als 
solches wurde psychotechnisch dergestalt untersucht von Argeland er, 
um die Rangplatzunterschiede zwischen friiher und jetzt festzustelIen. 
Der gleiche Gedanke lag ferner allen Erhebungen von Betrieben zu
grunde, die Eignungspriifungen oder Anlernverfahren psycho
technischer Natur vergleichend gegeniiberstellten. Die Frage der 
Ubbarkeit einzelner seelischer Seiten wurde an Normalen von der 
Moede schen Schule vorgenommen. An pathologischem Material 
standen Umschulungsgănge der Amputierten durch die Schlesinger
sche Protheseneichung, durch P o p p el reu te r s KopfschuLlpriifungen 
und die Isserlinsche Station in Betracht. Endlich hatte zu theo
retischen Zwecken jahrelang Giese an Normalen wie Pathologischen 
Ubungsversuche gemacht. Das Ergebnis gerade der letztgenannten 
Arbeiten, aber auch der einschlăgigen anderen Untersuchungen, 
modifiziert das alte Ermiidungs-Ubungsproblem erheblich. 

Vom Standpunkte der Theorie ist zunăchst zu scheiden nach 
der Ubung komplexer und sogenannter elementarer Funktionen. 
Moede fand, daLl gerade die Einiibung von Sinneswahrnehmungen 
mit erheblichen Ubungswirkungen verbunden war; daLl hierbei also 
die Eignungspriifung relativ unsichere Ergebnisse offenbarte. Gie s e 
konnte dies vom anderen Felde her bestătigen, weil sich umgekehrt 
zeigte, daLl komplexe Funktionen, wie Intelligenz und Aufmerksamkeit, 
dann aber auch die zu erwăhnende "Arbeitsart" des Menschen, vieI 
unverănderlicher sind als alles andere. Das erinnert an den Umfall 
in natiirlichere Reaktionsweisen eines Menschen, die, nach den Unter
suchungen der Wundtschen Schule, zwar auch im antipodischen 
Sinne vom Muskulăren aufs Sensorielle und umgekehrt gedrillt 
werden kannen, dann aber nach einiger Zeit der Pause immer wieder 
die natiirliche Reaktionseinstellung friiherer Art beim Individuum 
erbringen. Die Sache liegt also so, daLl komplexe Funktionen wenig 
oder gar nicht, oberB.ăchlichere Seiten der Wahrnehmung und 
Fertigkeiten eher iibbar sind. Dieser letzte Punkt schneidet die An
lernverfahren an, die in der industriellen Psychotechnik seit den be
kannten und vieI ălteren Versuchen der Pădagogen und den ebenfalIs 
ălteren Anlernverfahren im Verkehrswesen (Post-, Telegraphie- und 
Fernsprechschulămter, StraLlenbahnanlernverfahren durch Tr am m) 
neuerlich durch Friedrichs DarstelIungen eine gewisse, leider 
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zweifelhafte Aktualităt erhielten. Denn was hierbei zweifelhaft 
wurde, bestand in Vermischung von Ubung der Fertigkeit und 
Făbigkeit. vVenn Friedrich behauptete, Făhigkeiten zu iiben und 
Bogar gewisse Gegensătze zur Fertigkeitsschulung zu ermitteln, so 
war das scbwerster wissenschaftlicher Irrtum. Dieser Irrtum wider
sprach nicht nur allen allgemeinen menschlichen Erfahrungen (zum 
Beispiel der uralten Pădagogik oder den Anlernverfahren beim 
Militărwesen !), als auch der Giiltigkeit der Eignungspriifungen, so daJ3 
man sich wundern muJ3, wenn diese Gegeniiberstellung von Fertigkeit 
und Făhigkeit in gleich unklarer Form verbreitet ward. Auch in 
den industriellen Anlernverfahren mischt sich allenfalls die Spezial
anlernung von oberilăchlichen Sinnesqualităten (Wabrnehmungen) 
mit Anpa88ung der Fertigkeiten an die jeweilige Arbeitsaufgabe. 
Der Erfolg dieser Verfahren lag aber niemals im Funktionellen, als 
im Organisatorischenj al80 nicht im Menschen, als in der Sache. 
Dazu kommen vollige Abwegigkeiten durch Wiederauflebenlassen der 
summativen und teilanalytischen Methode. Tramm hatte vieI richtiger 
die Arbeiten aufgeteilt, aber in 8ich die Ganzheit der Situation belassen. 
Dasselbe gilt von den Postverfahren, die weit vor dem Kriege ein
gefiihrt sind. Die Sonderaufteilung von Spezialarbeiten beim Scblosser 
(Nieten, Feilen) usw. ist sicberlicb in der neueren Industrieanlernung 
unzweckmăJlig iibertrieben worden. 

Es miscbte sich aber noch etwas anderes hinein: nămlich die 
gănzliche Verkennung der funktionellen Ubungsmoglichkeiten. Ge
setzt den Fall, in der industriellen Psychotechnik wiirden sogar 
Funktionen geiibt, so muJ3 man hierbei doch drei sehr verschiedene 
Sacblagen trennen. Eine Funktion an sich ist iib bar, solange sie noch 
entwicklungsfăhig im Individuum ist: also beim Kinde und beim 
Jugendlichen. Sicherlich erklăren sich manche Erfolge auch bei 
Friedrich einfacb daraus, daJ3 seine Klientel zuriickgebliebene, in 
der biologischen Entwicklung befindliche Friihjugendliche (Lehrlinge) 
waren. Wir haben beim Kind und Jugendlichen natiirlicherweise 
eine biologische Entwicklung, also eine genetisch-funktionelle Ubung 
zu erwarten. Das Kind iibt so das Sprechen, das Gehen, der Jugend
Hche das Erfassen der Perspektive, der erscheinungsgemăJ3en zeich
nerischen Darstellung, den Sprachgebrauch im stilistischen Sinne, 
die hoheren Rechnungsarten usw. Diese funktionellen Werle sind 
ebenso iibbar wie alle Anwendungen der Funktion auf praktische 
Handlung: nămlich jedwede Fertigkeit. Letztere kann auch der 
Erwachsene ausbilden; aber es ist mehr als zweifelhaft, inwieweit 
hier iiber die Fertigkeit hinaus (etwa in Riickwirkung) auch die 
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Funktion, welche die Fertigkeit zur Auswirkung bringt, mitbeteiligt 
wăre? N ach allen Erfahrungen miissen wir sagen: Erwachsene iiben 
keine Funktionen, sondern nur noch Fertigkeiten. Erwachsene sind 
die Menschen nach Abschlull der Pubertăt und wahrscheinlich auch 
schon die Adoleszenten. Beim Erwachsenen findet sich gelegentlich 
eine andre Ubung, die gerade die Kriegsbeschădigtenpsychotechnik 
offenbarte. Diese Ubung nenne ich funktionelle Restitution. 

"Venn jemand durch Unfall oder KriegsverIetzung oder Alters
abbau anbriichig wurde, so kann man ihn "iiben" lassen. Der all
gemeine biologische Aufbau schlieI3t beim Altersanbruch eine funk
tionelle Ubung sowieso aus. Hier werden Fertigkeiten geschult, 
soweit es der biologische Befund zulăllt. Ist der normalaltrige An
briichige psychotechnisch auf Berufsumschulung einzustellen, so 
werden wiederum zumeist nur Fertigkeiten und nicht Funktionen 
geschult. Der Amputierte (etwa im Schlesingerschen Material) 
steIlt sich arbeitlich um, von einem Beruf auf den zweiten. Zumeist 
benotigt er dabei nur neue Anwendung der erhalten gebliebenen 
seelischen Funktionen. VerIust eines Beines oder Armes oder auch 
Rheumatismuswirkung haben seelisch keinen funktionellen Wert. 
Hochstens kann bei Verlust eines Auges die Umgruppierung auf 
monokulare Wahrnehmung als funktionelle Ubung angesprochen 
werden; zumal, soweit die Tiefenbeobachtung in Betracht steht. 

Anders sieht es dagegen mit den Anbriichigen aus, die zentrale 
Verletzungen bekamen: Kopfschuilleute, pathologische Fălle. Hier 
kann unmittelbar von Restitution gesprochen werden, denn die 
Ubungen der geistigen Funktionen sollen dem ZieI dienen, die Aus
fallserscheinungen zu kompensieren und gegebenenfalls Ersatzfunk
tionen fur die Anbruchigen einzudrillen. Die Schlllung in diesem 
Sinne ist bei Aufmerksamkeit, Nervenruhe oder Gedăchtnis aus
gesprochen funktionell auch beim Erwachsenen. Auch hier ist sie 
nicht zu vergleichen mit der genetischen Ubung, dem Hervorlocken 
der im Individuum ruhenden Keime. Es ist Reparaturiibung, konnte 
man wohl sagen, und dall diese Moglichkeit besteht, haben die Ubungs
kurse an KriegsverIetzten bewiesen. "Venn also bei einem Kinde 
eine Arbeitskurve Besserung der Leistung offenbart, so konnen wir 
genetische, beim Anbriichigen mit KopfverIetzung usw., funktionelle 
Restitutionsiibung, bei allen iibrigen Făllen dagegen nur Fertigkeits
anstieg, keine funktionelle tibung mutmallen. AHes dies hat Kră p el i n 
nicht berucksichtigt. 

Nun zeigt aber die Praxis noch zweierlei. Beides folgert aus 
psychotechnischen Forschungsarbeiten, wie sie Giese unternommen 
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hat, und bei des wird in der theoretischen Darstellung Bedeutung 
besitzen. 

Im Rahmen der Arbeitsverbesserung zeigt sich etwas, das man 
"Pseudoiibung" nennen konnte. Die ăuJleren Effekte werden groJler, 
ohne daU dahinter funktionelle Besserung ruht. Diese Pseudoiibung 
kommt in der Praxis mindestens in dreierlei Form vor: Einmal als 
80genannte Trickleistung. Bei einschlăgigen lJntersuchungsreihen 
fanden sich Leute, die ihre Leistungen durch Herausfinden von 
Kniffen, Tricks und giinstigen Manipulationen besserten: sie bedienten 
sich raffinierter Bebel, ordneten ihre Arbeitsgerăte giinstiger, oder 
nutzten kleine Hilfsmittel, um ihren Effekt zu erhOhen. Das ist 
allenfalls noch Fertigkeitskniff - niemals aber Ubung. Trotzdem 
zeigt die Arbeitskurve iibungsgemăJle Anderung! Zweitens steht das 
Okonomische der Arbeit dahinter. Die Leistungen ăndern sich 80-
gleich, wenn der Geldfaktor eine Rolle spielt, wenn die Arbeit be
zahlt oder sonstwie abgegolten wird. Mit anderen Worten sind 
Laboratoriumsversuche allzu akademisch. Erst dort, wo Arbeit und 
subjektiver Nutzeffekt irgendwie in Beziehung treten, konnen wir 
von natiirlicher Ubung reden. Wenn daher jemand im Lazarett sich 
befindet und danach strebt, als 8chwerbeschădigt tunlichst lange den 
8ympathischen Aufenthalt dort zu genieJlen, muJl seine Arbeitskurve 
sich langsam ăndern. Hat er Aussicht durch Absolvierung eines 
Ubungsabschnittes noch groJleren Vorteil zu erlangen - wird sie rasch 
sich ăndern. In beiden Făllen liegt Pseudoiibung (mit negativem 
und positivem Vorzeichen) vor. Endlich ist drittens aUB den For
schungen der Einfl.uJl der kollektiven Wirkung in der Ubung nicht 
zu verkennen gewesen. Uber die Kollektivităt handeln ",ir noch. 
Hier ist zu sagen, daU die Kollektivităt die personliche Ubung 
wiederum verwischen kann. Sie kann Pseudoiibung durch ihren 
Wirkungskreis bedingen - mithin denselben Menschen effektiv ver
sagen lassen, wenn er allein gelassen ist! 

Neben der Pseudoiibung findet man aber noch etwas Tatsăch
liches, das man "Okonomischen Krăfteausgleich" nennen konnte. 

Und dieser Faktor ist so erheblich, daJl er praktisch die Theorie 
der Ubung und Ermiidung in der psychologischen Analyse vollig 
iiber den Haufen wirft und uns zwingt, zuzugeben, daJl Ubung und 
Ermiidung psychologisch eigentlich kaum und an derselben Arbeit 
immer nur indirekt festzustellen sind. Man kann, wenn man wochen
und monatelang dieselben Leute eine psychologisch beobachtete 
Arbeit verrichten IăJlt, ermitteln, dan einmal, wie ich an anderem 
Orte bereits darstellte, paradoxe Ubungskurven entstehen: die 
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Leistungen werden stets schlechter, anstatt besser! Das spricht aUer 
Erfahrung der Laboratorien Hohn, ist aber nicht zu verkennen. Der 
FalI tritt nămlich dann ein, wenn die jeweilige Arbeit die Leute be
ginnt zu langweilen und zu ărgern, und wenn diese Arbeit an sich 
ohne jeden Vorteil (Abgeltung in verănderlicher Form) vor sich geht. 
Die Leistungsminderung aus Tagelohnsystemen kann sich hieraus zum 
Teil ableiten. SolI man etwa aus diesen Kurven Ermudung schlieJ3en? 
SolI man annehmen, daU uberhaupt keine Spur von Ubung vorliege? 
Beides wăre grundfalsch! Es liegt Ubung vor: doch sie manifestiert 
sich nicht als Leistungsanstieg. Daruit korumt man zu einer zweiten 
Paradoxie, die ebenfalls okonomische Anpassung ist. Năhere Analyse 
offenbart, daJ3 Ubung vorliegt. Der Mensch hat in jeder Weise durch 
Wiederholung derselben Arbeit Fertigkeit (bzw. Funktion) eingespielt. 
Trotzdem keine Leistungsbesserung. Und hier muLl man uberhaupt 
fragen: wo ist der Punkt, der Termin, von dem ab jeruand laut 
Kurve als "ausgeubt" anzusehen ist? DaJ3 die Kurven nicht ins 
Unendliche ansteigen, wissen wir. Der Befund kann nicht wunder
nehmen, denn die Grenzen sind biologisch bedingt. Als bestes Bei
spiel ist der Sport anzusetzen, bei dem - gegeben aus steter KolIek
tivităt (Ehrgeiz, Wetteifer, Rekord) - Hiichstwerte erstrebt sind, 
aber diese Hiichstwerte ihre biologische Grenze finden, so dall die 
Kurve ein bestimmtes Optimum niemals uberbietet. Trotzdem offen
bart die Untersuchung etwas Weiteres: auch dieser Gipfelpunkt der 
"Kurve" spiegelt die "Ubung" ebensowenig wieder, wie der Tief
punkt unbedingt die "Ermudung". Denn viele, wenn nicht alle, 
unter konstanten Bedingungen arbeitende Personen verwenden ihre 
Ubung aus Wiederholung nicht dazu, die Leistung zu steigern, als 
die Leistung subjektiv iikonomischer zu gestalten. Sie kompen
sieren durch Ubung die Ermudung und sie benutzen die Ubung, um 
die Ermudung und den persiinlichen VerschleiJ3 aufzuhalten. Ja, in 
ganz besonders fesselnden FălIen fand ich Individuen, die so "geubt" 
waren, daLi sie die objektive Leistung wie im Schlaf, also mit dem 
geringsten MaLl an psychophysischer Energie, vollbrachten. Das ist 
das letzte und wichtigste ZieI der subjektiven Ubung, das Individuum 
sozusagen taylorisiert im eigenen psychophysischen Haushalt arbeiten 
zu lassen. Praktisch und objektiv folgert hierher, daLl die Arbeits
kurve uns kein direktes Bild uber Ubung oder Ermudung bietet, 
sobald sie einen gewohnheitsgemăJ3en Anstrich bekommen hat, wie 
es in jedwedem Betriebe und vor allem bei industriellen U nternehmen 
der FalI zu sein pflegt. Wir mussen so die "echte" von der "kon
ventionellen" Arbeitskurve trennen und niemals verkennen, dall in 
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der Hauptzahl der Fălle der Psychotechniker in der Wirklichkeit nur 
konventionelle Kurven bekommt. Wir konnen letzten Endes iiber
haupt nicht von Arbeitskurven sprechen, sondern sollten diese Dar
stellungen richtiger Leistungskurven heiJ3en. Damit kommt man 
auf das im vorigen Abschnitt Gesagte aber innerlich zuriick! 

Denn was ist letzten Endes hier wiederum entscheidend? Die 
Trennung nach potentieller und effektiver Gebahrung! Potentiell 
waren die Anlagen, die emotional zu effektiven Werten gestaltet 
wurden. In der Arbeit findet sich am klarsten die Auswirkung der 
effektiven Faktoren. Niemand arbeitet in der Wirklichkeit und am 
wenigsten in Schablonenarbeit wie er konnte, sondern wie er will. 
Zwischen potentieller und effektiver psychophysischer Energie finden 
wir Verlust. Objektspsychotechnisch sind daher Verfahren, wie etwa 
das Maximalleistungssystem oder das Pensumprămienverfahren be
denklich, weil sie in ihren Toleranzen iiber diesen A Mall der Energie 
stolpern miissen. Setzen sie aber streng nach objektiv-potentiellem 
RichtmaI.l ihre Ziele durch, verschleiI.len sie die Erholungswerte der 
Arbeitenden, die in der natiirlichen okonomischen Anpassung des 
Menschen an die Arbeitssachlage ruhen. Fiir die Theorie der Psycho
technik folgert also methodisch: Die Erlăuterung der Arbeitskurve 
stimmt mit der Praxis nicht tiberein. Wir sprechen nur von 
"Leistungskurven" und erkennen, daJ3 Ubung und Ermiidung als 
solche (geschweige denn noch alle anderen der Krăpelinschen 

Faktoren der Arbeitskurve) aus der ăuLleren effektiven Kurve nur 
indirekt zu erschlieI.len sind; letzten Endes aber von FalI zu Fall der 
Analyse bediirfen. Formal verbleibt in der Methodik nur die 
Moglichkeit, an Hand neutraler Arbeitsproben quantitative und 
qualitative Leistungswerte (Zeiten, Fehler, Treffer) zu buchen und 
auLlerdem die Leistungsschwankungen zu verzeichnen. Letztere be
diirfen stăndig der Erlăuterung. Die Arbeit als solche ist bester 
und vollendetster Ausdruck der effektiven Leistung eines Menschen; 
kann daher auch zu diagnostischen Zwecken (als Eignungspriifung) 
in besonderen neutralen Formen erfaI.lt werden und ein Gegenstiick 
zur Potentialităt der Person (etwa dargestellt durch Intelligenz
untersuchung) bilden. Ist eine solche Arbeitserhebung in Wirklich
keit zu irgend einem Zweck durchgefiihrt, sprechen wir von Probe
arbeit und verkennen bei dieser nicht, daLl Probearbeit und reale 
Arbeit wiederum die Beziehung der Potentialităt zur Effektivităt 

enthalten konnen. Dieser 'Sachverhalt ist gleichbedeutend, ob es sich 
um Subjekts- oder Objektspsychotechnik handelt. Wir sprechen 
nunmehr von den differentiellen Fiktionen der Theorie. 

G ies e, 'rheorie der Psychotechnik. 7 



98 FiktioDslehre der praktischen Psychologie. 

b) DifferentieUe Fiktionen. 

a) Der Typus. 

Sobald man in das Bereich der differentiellen Psychologie 
gerat, gelangt man an Begriffe, deren psychotechnische Brauchbarkeit 
ungeheuer nahe liegt. Hat doch vor allem W. Stern sich um die 
Gewil1nung des entsprechenden Begriffsfundaments fiiI' die differen
tielle Seelenkunde so erheblich verdient gemacht, daLl auch die Psycho
technik dem Dank schulden muLl. Sie wird nunmehr ihrerseits die 
Begriffe erganzen und nach ihren Erfahrungen zu modifizieren haben. 

Der Typus ist bekanntlich die "vorwaltende Disposition psy
chis chel' odeI' psychophysischer neutraler Art, die einer Gruppe von 
Menschen in vergleichbarer \Veise zukommt, ohne daLl diese Gruppe 
eindeutig und einseitig gegen andere Gruppen abgegrenzt ware". 
In dieser Sternschen Definition offenbart sich durchaus der Unter
schied zwischen genereller und differentieller Psychologie. Eine 
nahere Erlauterung muLl das zei gen. 

Lassen wir den Begriff Disposition vorerst noch beiseite, so 
sieht man an Hand der Definition des Typus, daLl die Disposition 
neutral sein solI. Sie ist nicht unmittelbar etwa einer spezifischen 
vergleichbar, wie wir sie im einseitigen Talent finden, und sie ist 
auch insofern neutraL als nicht immer scharf das nur psychische 
und das nur physische Motiv getrennt wird. Eine Gruppe wiederum 
setzt voraus relative Staffelung. Uberhaupt nicht einzelne Musterung, 
als vergleichende Beobachtung und Priifung. Der Populationsbegriff 
kommt zur Geltung und diese Population wird nunmehr nach Gruppen 
dispositionell typisiert. In einem und demselben Menschen, also auch in 
den Angehorigep derselben Typengruppe, konnen sich verschiedene 
Typen kreuzen. Soweit die Typen intraindividuell sind, kann man sie 
auch Typenkomplex heiLIen. Kommen sie dergestalt haufig vor, ge
lan gen wir zu Komplextypen. Typenbeispiele finden sich etwa im 
Vorstellungsleben, wo wir nach den bevorzugt optisch, akustisch und 
motorisch vorstellenden Individuen trennen konnen, bei den Reaktions
weisen, die muskulare und sensorielle Reaktionsart offenbaren, bei 
der Aufmerksamkeit, die fluktuierend oder fixierend erfolgt, bei 
Objektsbeschreibungen, Aussagen usw. Das Psychologische der 
Sternschen Definition in ihrer allgemeineren, nicht messenden, Ah
leitung folgert am klarsten, wenn wir mit Quetelet dieser Definition 
die Typusformulierung der Vererbungslehre gegen iiberstellen: Typus 
ware dasjenige MaLl einer Population, dessen Abweichung den Wert Null 
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besitzt. J ohannsen hat in sol chem Zusammenhang dann vom Phano
typus (der auJleren Erscheinungsform) und dem Genotypus (der erb
bedingten Anlage) gesprochen. Soweit hier aber Messungen vorliegen, 
kommen dergleichen Begriffsbestimmungen fiir die Psychotechnik gar 
nicht in Betracht. Wenn Stern von 'vergleichbarerWeise der Typen 
spricht, so ist immer damit die wiederholt erwăhnte, fiir psychologische 
Beobachtung zugeschnittene, Staffelung und allgemeine Beschreibung, 
in den allerseltensten Făllen die psychophysische Messung gemeint. 

Disposition ist an sich Anlage j Potentialitat sagt Stern an 
einer anderen Stelle, und Entelechie im EinzelfaIle. Unter letzterer 
wird Tendenz und Făhigkeit einer Person verstanden, sich selbst, 
in ihrem System der Eigenzwecke, zu verwirklichen. Dispositionen 
im rein psychologischen Sinne waren nicht der alten Vermogenslehre 
anzunăhern. Sie sind, bestehend als dauernde potentielle Ursăchlich
keiten, auch ergănzungsbediirftig (Stern scheidet hier nach Ziel
strebigkeit in den Merkmalen des Gerichtetseins- und Geriistetseins j 
als Tendenz und Fahigkeit zugleich). Wir bekommen so AnschluJl 
3n den Begriff der Făhigkeit iiberhaupt, der von dem der Ferligkeit 
- der ăuJleren Anpassung an Nutzwerte der \Virklichkeit, im Sinne 
funktionell geleiteter Handlung - ausdriicklich zu scheiden war (siehe 
oben). Disposition und Făhigkeit sind verwandt, nur steckt in dem 
Begriffe der Disposition die Hinneigung des Individuums, seine innere 
Zielstrebigkeitj nicht nur das Geriistetsein als Făhigkeit. Wenn wir 
spăter vom Begriff des Feldes handeln, werden wir verstehen, wie 
hochwichtig diese Disposition der Menschen sein muJl, wofern Ichwille 
und Feldwirkung zusammentrefl'en. Man wird Disposition in zweierlei 
Form begreifen. Die Disposition kann in letzterwăhnter Weise ins 
Aktive neigen, also Anlage fiir bestimmte Tathandlungen bedeuten. 
Sie kann umgekehrt aus AuJlenwirkungen des Feldes folgern und 
dann den Sinn der psychophysischen Bahnung besitzen, der Spur, die 
als Disposition eingeprăgt ist und ein Wiedererleben desselben Inhalts 
dann erleichtert. Beides kommt in der Anwendung der Didaktik 
psychotechnisch oft in Betrachtj Dispositionen miissen aber ebenso in 
der Charakterkunde oder bei objektspsychotechnischen Verfahren zur 
Menschenbehandlung eine groJle Rolle spielen. Der Typus als Bolcher 
faJlt die individuellen FălIe zu Gruppen zusammen. Daraus folgert 
theoretisch, daJl keine Psychotechnik ohne Typologie denkbar wird. 

Unter den verschiedenen Moglichkeiten einer Typologie Bind 
etliche ganz besonders beachtenswert. Da sie psychotechnisch Ofter 
vorkommen, miissen sie Erwăhnung finden. Genannt sei die sexuelle, 
die psychofunktionelle, die soziologische Typik als Prinzip. 

7" 
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Psychotechnisch wichtig sind die typischen Verhaltungsweisen 
der Geschlechter. Daher ist die Frage nach den seelischen Geschlechts
unterschieden immer sehr beobachtet worden. Aber gerade hier hat 
sich offenbart, daJ3 Typus seelisch gesehen nichts Einheitliches sein 
muJ3. Schon die physische Zuordnung zu einem Kărpersystem ergab 
keineswegs in jedem Fane Korrelation zu entsprechenden Eigen
schaften. Erinnert muJ3 werden an die Psychologie der Zwischen
stufen (Hirsch1'eld), welche die natiirlicherweise vorliegende Tren
nung in mănnlich - weibliche Konstitutionen nicht in einfacher 
Zuordnung zu mănnlichen und weiblichen Eigenschaften verband. 
Li pm a n n s Intervariationsprinzip, bezogen aufs weibliche Geschlecht, 
wăre zu erwăhnen, als Beispiel, daJ3 sich gewisse durchgehende typo
logische Prinzipien [uber das nur sexuelle Zuordnen der Typik auf 
KărperbauJ finden lassen; und dies, obschon der Kărperbau labil ist. 
Hier kănnte man auch des Begriffs der kărperlich-seelischen Gestal
tung im Sinne der "Konstitution" gedenken, die an und fur sich 
ebenfalls wieder Ausdruck einer anthropologisch bedingten Typologie 
ist und erst neuerlich stark zu psychologischer Zuordnung gelangte. 

Funktionalpsychologische Typologie ward gemeint, als Proben 
genannt wurden: Immer handelt es sich dann darum, eine seelische 
Funktion, als typologisch auftretend, auszuzeichnen. Beispiel hierfur 
ist die Eidetik und aUe jene anderen Muster, nebst vielen weiteren, 
die eingangs Erwăhnung fanden. Gerade hier im Psychischen ver
mischen sich die typologischen Zuordnungen stark und man kann 
vor anem nicht verkennen, daJ3 auch der Entwicklungsfaktor (der 
selbst als genetischer Typus wiederum seine kennzeichnenden Eigen
heiten haben kann) die Konstanz der Typologie fraglich macht. 
Uberhaupt ist in der psychologischen Forschung die Konstanz oder 
Labilităt bzw. Entwicklungsmăglichkeit von Typen offen gelassen. 
Es scheint Typenformen (wie z. B. die Temperamente, die Reaktions
weisen) zu geben, die verhăltnismăJ3ig sehr konstant im lndividuum 
auftreten. 

Der soziologische Typus ist bedingt durch die Feldwirkungen, 
von denen wir noch sprechen. So ergeben sich Berufstypen in dem 
Sinne, da13 Berufe abfărben auf die Struktur des Angehărigen und 
ihn strukturell umgruppieren. Es gibt soziologische Typik nach 
Wohnweise in Stadt oder Land, Typologie des Milieus (Armut
Reichtum) usw. Diese ungeheuere Mannigfaltigkeit, die herunter
reicht bis zur Typologie der politischen Parteiangehărigen und der 
Typologie der Vereinsmitgliedschaft - sie ist wirklichkeitsnah und 
daher wichtig; leider aber noch zu wenig erforscht. 
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Der Typus als solcher durchbricht das GesetzmăUige, also jenes 
Urideal der experimentellen Psychologie. Er durchbricht es bewuUt, 
denn ohne Typen găbe es keine Staffelung und ohne Staffelung keine 
angewandte Psychologie. Bier kann jedoch noch etwas Besonderes 
eintreten, und zwar, wie die Erfahrung erweist, gerade auf Gebieten 
der Objektspsychotechnik. Beispielsweise dort, wo es sich um eine 
Anpassung an die Natur des Menschen handelt und 80 eine Eichung 
von Werkzeugen oder Gerăten vorgenommen werden 8011. 

Bei derartigen Untersuchungen finden sich immer Fălle, die kein 
eindeutig typisches Ergebnis haben. Wird beispielsweise im einzelnen 
eine Schreibmaschine psychotechnisch geeicht, so finden wir an ihr 
Bedingungen (wie teilweise die Tastenlagerung), die durchaus typisch 
anpaUbar bleibt. Fur ei ne Gruppe ist diese Anordnung, fur jene 
eine zweite gunstiger. AuUerdem findet man aber auch hyper
typische Bestănde, das sind solche, die uber der Typologie stehend, 
eine einheitliche Gesetzmămgkeit offenbaren. Im genannten Falle ist 
einheitlich die doppelte Umschaltung zeitverlăngernd oder der elek
trische Tastaturantrieb weniger ermudend, oder der Gerăuschabschlu13-
kasten bequemer auf Dauer. \Vir finden also in der Psychotechnik, 
auch beim DifferenzierenwoIlen, Gesetze, und so kann jedwede objekts
psychotechnische Eichung neben Typischem auch Hypertypisches 
finden. Es gibt endlich Fălle, die man als hypotypisch bezeichnen 
kiinnte. Das sind Sachlagen, die weder nach Typen scheiden noch 
Gesetze erbringen, sondern wie in beliebigstem Durcheinander psycho
technisch unregulierbar siud. Sie streuen ohne Tendenz und ohne 
Gesetz. Sie sind psychotechnisch daher dann belanglos oder stehen 
aullerhalb erfaf.lbarer Zonen. Wo keine Typik und keine Gesetz
măUigkeit, sondern beliebige Streuung waltet, hat die psychotechnische 
Methode ihr Recht verloren. Indessen ist es an sich ein wichtiges 
analytisches Ergebnis, dergleichen hypotypische Miiglichkeiten vorzu
finden. (Bei der Schreibmaschine scheinen gelegentlich hypotypischen 
Wert die "Bedienungshebel am \Vagen" zu haben.) Theoretisch 
ist daher die praktische Teilung nach typischen, hypertypischen und 
hypotypischen Sachlagen wichtig. Die hypotypischen năhern sich 
dem psychophysischen Ideal gesetzmă13iger Verhaltungsweise, die 
typischen Bind streng differentiell gegeben. 

~) Komplex und Struktur. 

Nicht ganz so eingeengt differentiell sind die Begriffe Komplex 
und Struktur. Sie finden in der Fehde zwischen Gestaltlehre und 
Assoziationsrichtung ihrerseits auch in der theoretischen Psychologie 
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hohe Beachtung. Wir miissen sie fUr unsere psychotechnischen 
Zwecke kurz erortern. 

Komplex kann zunachst etwas heil.len, was hier nicht gemeint 
ist; namlich im psychoanalytischen Sinne jene Ballung von Vor
stellungen, die als (un)lustbetont ins "Unterbewu13tsein verrutschen" 
und dort wie ein eingeklemmter Affekt (das sind alles, wenn auch 
drastische, Bilder der Freud-Schule) walten. Komplexe dieser Form 
sind etwa der Oedipus-, der Kastrations-, der Analkomplex, der Iokaste
komplex, der Minderwertigkeitskomplex usf. Der Psychotechniker 
sollte diese psychoanalytische Ballungslehre kennen, denn viele seiner 
Klienten erklaren sich charakterologisch besser mit, als ohne ana
lytische Komplexlehre. 

Komplex ist in der allgemeinen Psychologie ferner immer ein 
gewisser Gegensatzbegriff zum Elementaren und Singularen gewesen. 
Die angewandte Psychologie nannte jene umfassenden, zugleich iiber
geordneten, Bewu13tseinsinhalte, gegeniiber den elementareren, Kom
plexe oder Komplexqualitaten. Elementar war (hypothetische) Emp
findung und Wahrnehmungj komplex Intelligenz, Gefiihl, Arbeitsweise 
des Menschen. Es entspricht vollig den friiheren Ausfiihrungen, wenn 
man hinzusetzt, dal.l die Psychotechnik absichtlich das Komplexe auf
suchen mu13te, um namlich lebensnah zu bleiben. Dabei kam sie 
aber in den Gegensatz, der zugleich zwischen Komplex- und Gestalt
theorie ruht, cin Gegensatz, dem G. E. Miiller neuerlich eine eigene 
Darstellung widmete. Man konnte namlich wie Wu n d t die Komplexe 
aufbauen lassen aus den Elementen und die Elemente suchen, um 
das Komplexe, als das Umfassendere und Zusammengezogene, zu be
greifen oder auch zu finden. Aber bereits Wundt hatte, wie eben
falls erwahnt ward, zum Aushilfsmittel des Prinzips der "schOpferischen 
Synthese" greifen miissen. Er kam zu dem Ergebnis, da13 die 
unmittelbare Zusammenfiigung der Einzelstiicke nicht geniigt, da13 
wir vielmehr annehmen miissen, ein Mehr als das blo13e Summierende 
reguliere den endgiiltigen Befund! Wu nd t s Darstellung gedieh in
dessen nicht so weit, um hieriiber NiLheres anzudeuten. 

G. E. Miiller hat in seinen Abhandlungen Komplex in gleichem 
Sinne gemeint, und er kam so - mit Krueger - aUch auf einen 
Strukturbegriff, der an und fiir sich indessen wenig klarer sein 
konnte, als der Strukturbegriff der geisteswissenschaftlichen Psycho
logie; also vor allem der Dilthey-Schule. Miiller hat insbesondere 
noch Beobachtungen iiber die Entwicklung der kollektiven Auffassung 
optischer Gegebenheiten beim Kinde angestellt und auch auf individuelle 
Unterschiede verwiesen. Sein Komplexbegriff ist zweifellos unendlich 
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vieI differenzierter, als der Anbau bei Wundt. Dennoch scheint er 
auf anderer Ebene zu liegen als der (im Optischen bedeutsame) Ge
staltbegrifl' Wertheimers, der nach Koffka sowohl im deskriptiven 
wie funktionalen und physiologischen Sinne prăgnante Sonderheiten 
bietet. G. E. Miiller kommt in seiner heftigen Auseinandersetzung 
mit der Gestaltlehre zu dem Ergebnis, daii letzten Endes nicht die Ge
staltlehre, sondern die Theorie der Querfunktion - falls sie sich als 
richtig erweist - den Ausschlag geben muii; ja, daf.l der Gegensatz 
Komplex-Gestalt in einer Vermengung mit der Anschauung der Quer
funktion (die an sich etwas ganz Getrenntes ist) sei. Dieser An
sicht kann man anschlie13en, sofem vor allem in der Allgemeinheit 
Verwirrungen gestiftet wurden. 

Psychotechnisch betrachtet scheint, in diesem unentwirrten Streit 
der Theoretiker, indessen doch ein Punkt von M iiller nicht gebiihrend 
in den Vordergrund gestellt zu sein: nămlich der Strukturbegriff. 
Bei der Erorterung der Felddefinition werden wir nochmals das Ver
dienst Kohlers an der Neugewinnung heuristischer Fiktionen aus 
dem Umkreise der Physik zu erwăhnen haben. Der Begrifl' der 
Struktur - der an sich zunăchst streng beschrănkt blieb auf die 
eigentlichen Gestaltwahrnehmungen, der also auch mit Miiller auf 
Komplextheorie zuriickfiihrbar wăre, wenn es sich nul' ums Optische 
handelte -, dieser Begrifl' ist fiiI' die Psychotechnik so wesentlich, 
daii man ihn hiel' neben den des Komplexes stellen muii, ohne sich 
im einzelnen vorlăufig entscheiden zu diirfen, welche theoretische 
Richtung siegen wird. Abgeschlossen ist der Kampf in der engeren 
Wahrnehmungslehre nicht. 

Der Begriff einer "Struktur" abel', der naturwissenschaftlich bei der 
Gestaltlehre frisiert wurde -- also nicht abstrakt wie bei der Geistes
wissenschaft -, el' ist als Aufbauprinzip der Ganzheitserscheinung 
einer Individualităt odeI' ihrer Teilfunktionen psychotechnisch glănzend 
auszuwerten. Die Theorie hat auf diesem Gebiete fast gal' nichts 
und die Psychotechnik noch weniger geleistet. Der naturwissen
schaftliche Strukturbegrifl' der Gestaltlehre verdient demnach hohe 
Beachtung. 

Denn erinnern wir uns nur der Anwendungen auf Korrelations
rechnungen oder der Fragen der Individualităt, so erhellt, daii ein 
Strukturbegrifl', der Lagerung von Teilen zu einem Ganzen behandelt, 
giinstiger alsFiktion ist, als ein Strukturbegriff, der Abstrakt und 
Extrakt aus dem Vielerlei darstellt. Der naturwissenschaftliche 
Strukturbegrifl' hat als Arbeitshypothese Triumphe gefeiert in dar 
organischen Chemie. Denn diese ist iiberhaupt nichts weiter als 
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strukturelle Operation mit denselben "Elementen" im altchemischen 
Sin ne. Aber eben Ganzheitslagerung und Relationsstruktur - keine 
abstrahiereude Konstruktion! Man kann ferner erinnern an die 
Untersuchungen der mikroskopischen MetaIlurgie, wo das 'Vesen des 
Strukturellen als Raumzeitlagerung unmittelbar, greifnahe, auftritt. 
N och ist unsere Forschung nicht annăhernd gleich weit gediehen. 
Es scheint aber heuristisch giinstig, diesen naturwissenschaftlichen 
Strukturbegrifl' der Gestaltlehre aufzunehmen rur die Psychotechnik. 
Er ist zweifellos gliicklicher, als der abstrahierende der geisteswissen
schaftlichen Psychologie, denn wir konnen wohl nicht gut annehmen, 
daf.l unsere Komplexe oder Individualitaten ohne jedweden materiellen 
Hintergrund des Organismus sich entfalten! Das ist eigentIich 
wiederum der iunere Trennungsstrich zwischen Psychotechnik und 
Geistespsychologie, daE wir die materielleu Bedingungen nie ganz 
auEer acht lassen und selbst dort nicht, wo, wie beim Gedachtnis
problem, die physiologische Seite nicht entscheiden kann. Ob die 
Gestaltlehre oder die Komplexlehre in der optischen Wahrnehmung 
recht behălt, das ist fiir die Psychotechnik weniger bedeutsam als 
die Ableitung der Struktur der Ganzheit aus eben dieser Gestaltlehre. 
Und man mag die Diskussion entwickeln wie man will: daE in dieser 
Beziehung die Komplextheorie nichts Entsprechendes bietet und auch 
nie Analoges gemeint hat - trotz alIer Zeitanpassungen -, kann 
nicht verborgen bIei ben. Den theoretischen Richtungen wird die 
Stellungnahme der Psychotechnik herzlich gIeichgiiltig bleiben. Es 
ist aber gar nicht ausgeschlossen, daJ31etztere einmal die Entscheidung 
bringtj aus ihrer Wirklichkeit heraus. 

Auch bei Erorterung der Idee des Zentralfaktors kann, korrelativ 
gesehen, der naturwissenschaftliche Strukturbegriff nur von Vorteil 
sein. Wie im einzelnen die Fixationspunkte, die Teile, welche Struktur 
bilden, geartet sind; ob die Wirkung von Funktionen strukturalle 
Natur zeigtj ob Feldstrukturen im Sinne von Potentialgefăllen den 
Ausschlag geben: das wissen wir heute weder theoretisch noch prak
tisch. Die Psychotechnik muE indessen beizeiten sich um frucht
bare Begriffe kiimmern, und weder dia Individualităt, noch die Kol
lektivităt, noch das psychische Feld oder die Korrelation wird durch 
den klassischen Komplexbegrifl' varstăndlicher. Vor allem ist wichtig 
jener Gegensatz zwischen Abshaktion und Naturwissenschaft! Der 
angewandte Psychologa muf.l beachten, daE beide Richtungen inner
Hch etwas ganz anderes meinen und aUR ganz anderen Forschungs
mitteln zur Fiktion der Strnktur geraten, obschon das ăuEerlich 

nicht sogleich erkennbar ist. Der Unterschied ist zugleich dia Ver-
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schiedenheit des Bodens; es sind Gegensatze, aber die allgemeine 
Entwicklung hat zu deutlich erwiesen, daLl die Naturwissenschaft, 
auch in ihren Fiktionen, erfolgreicher vorankommt, als die philo
sophische Spekulation. Die Psychotechnik kann es gerade am Struktur
begriff beider Lager deutlich erfahren und sich die Erkenntnis zu
nutze machen. 

y) Individualitat. 

Eine Beschreibung der einzelnen Moglichkeiten von Individuali
tii.ten gehOrt in die Charakterkunde. 

Hier handelt es sich nur um den Begriff Individualitat, der den 
Zusammenschlull alIer Einzelheiten seelisch-korperlichen Inhalts an 
einem Einzelwesen darstellt und zugleich diesen ZusammenschluLl mit 
einer zielsetzenden Ganzheit zur Voraussetzung haben muLl. 

Hieriiber noch einige kurze Ausfiihrungen. 
Bei anderer Gelegenheit habe ich diese Gemeinschaft des Seins 

von Korper und Geist in einem Individuum auch "Korperseele" ge
nannt. Diese Beziehung, die in alter Form als psychophysischer 
Parallelismus und als Wechselwirkung zwischen Seelischem und 
Leiblichem darzustellen war, ist psychotechnisch deshalb wichtig, weil 
von hier aus die Art der Methodenfiihrung in jedwedem Falle er
lautert wird. Es handelt sich niemals um Individualitatsdiagnosen, 
welln etwa nur das Psychische oder nur das Korperliche in Betracht 
gezogen ward. Weder der Psychologe noch der Arzt allein ver
mochten eine Individualitat zu umschreiben. Das kommt in den 
Betrachtungen iiber Grenzwissenschaften der Psychotechnik erneut 
zum Ausdruck. Individualităt umfaLlt beide Seiten, ohne daLl wir 
andererseits im einzelnen anzugeben vermogen, was dabei immer das 
Primare sei? Individuell geht entwicklungsgemăLI das Korperliche 
voran - aber im Lebensablauf finden wir Epochen, wo das Korper
liche wiederum wie ein Anhang des seelischen Inhalts erscheinen kann. 

Korperseele ist dergestalt der hier in Betracht kommende Aus
druck fiir Individualităt. Wir miissen aber noch bemerken, dall 
Person und Personlichkeit einen gewissen Gegensatz darstellen. Person
lichkeit ist immer wertend gesehen, hat meist auch auszeichnenden 
Sinn und enthălt vor allem stets philosophische Bestimmungen. In 
diesem Malle hat die Psychotechnik keine Aufgaben zu erfiillen, auch 
dann nicht, wenn gerade praktisch auf die Personlichkeit im Leben 
Wert gelegt ist. Der Personlichkeitsbegriff ist fiir ihr Feld zu weit 
gespannt, und man wird bescheidener sagen, daLl sie eigentlich immer 
nur Personen als Klientel vor sich hat. Personlichkeitsbeschreibungen 
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erforderten eben mehr als nur psychologische Verfahrenj etwa auch 
soziologische, historische, iikonomische, ethische Bezugssysteme. Das 
liegt auLlerhalb des begrenzten Anwendungsbereichs der Psychologie. 

Zugleich aber war wichtig die Erfassung der Ganzheit dieser 
Person, der Kiirperseele. Und ist der Psychologe nul' auf Seelisches 
begrenzt, so muLl auch dort die Ganzheit N orm werden. Das ist 
wichtig und offenbart sich sogar in Kleinigkeiten, wie der Anwen
dung von allgemeinen Diagnosen odeI' puren Bruttoberufsauslesen in 
spezieller Form. Eine wirklich wissenHchaftliche Anwendung kann 
immer nur aus der Ganzheitsanalyse der I'erson oder der Person in 
ihrem Sachverhalt zu einem zu untersuchenden Objekt erfolgen. In 
der Definition ruht also die Forderung der Totalităt der Priifung in 
allen erdenkbaren Grenzen. 

Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Personenbegriff 
stehen, 80 mochte man 8ich erinnern an die Pyramidenstaffelung, die 
W. Stern in dem (philosophischen) Aufbau der Persiinlichkeit gab 
und die er zumal in Beziehung brachte znr Psychologie. Als Unitas 
multiplex ist die Persiin(lichkeit) gegeben. Sie ist als Ichperson 
Spitze der Pyramide. Letztere bietet immer zwei Flanken. Den aus
gesprochen seelischen stehen physische Befunde gegeniiber. Unterste 
Schicht der Pyramide ist hiel' das Erlebnis als Phănomen - driiben 
das physische Phănomen, von deren gegenseitiger Kausalităt wenig 
zu sagen ist, und woriiber die Psychotechnik vielleicht auch aus er
wăhnten Griinden eher hinweggleiten kann. Es folgen als auf
gelagerte Schicht hier die Taten, dort die Akte. "\Viederum eine 
Parallelbeziehung, die zugleich andeuten muLl, daLl die Psychotechnik 
in jedwedBr Diagnose diese Aktschicht zu errei(:hen hat, soU sie nicht 
nur elementar und oberflachlich sein. 

Es folgt die obere Schichtung; psychisch die Dispositionen (siehe 
oben) als Tendenz und Fahigkeit; driiben iru Kiirperlichen die An
lage als Konstitution. Und wiederum muJ.l man hinzusetzen, daLl 
die Psychotechnik in ihren kalkulativen Prognosen erst dann sicher 
wird, wenn sie auch noch diese Schichtung mii; beriicksichtigt. Der 
Aufbau der Persiinlichkeit liene sich auch wie konzentrische Kreise 
denken und entsprechend theoretisch darstellen. 

Dort wiirde man nach auLlen, als peripheren Kreis, die gesamte 
Wahrnehmung zu setzen haben. Nach der Wahrnehmung muLlte 
die geistige Verarbeitung, also sinnbildlich der innere Kreis folgen, 
der einmal die Intelligenz, zum anderen den geistigen Niederschlag 
des Wahrgenommenen und Verarbeiteten, die Mneme enthălt (siehe 
un ten). Aber damit ist das Ich nicht erschiipft. Es muJ3 die Tat, 
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die Handlung folgen. Diese ist wiederum unmittelbar nicht moglich, 
ohne daLl die Willensantriebe gefiihlsmăLlig in Aktion treten. Man 
wiirde also als weitere Kreise die Emotionalităt ansetzen, um sich 
eine Stufenfolge der Erlebnisse in der Person darzustellen. Der 
Willensakt wiirde aus einem innersten Zentrum, pfeilăhnlich sym
bolisiert, herausschieLlen und die iibrigen Schichten durchbrechend 
nach auLlen dringen j genau wie ein Pfeil von aul3en kommend, als 
Wahrnehmung einer Sachlage der Welt, der Physikalităt des Seins, 
ins lnnere der Person (im Sinnbild) drang. Die Aufmerksamkeit 
lieLle sich nicht veranscbaulichen, und auch beim Gedăchtnis und dem 
vVillen wăre eigentlich diese Darstellung sinnbildlich kaum angemessen, 
wie die năheren Ausfiihrungen noch zeigen mogen. Das Ganze 
kann psychotechnisch andeuten, wie wiederum die Uberlagerung der 
Personenschichten im Icb Aufgaben stent, und wie daher jemand, 
der beispielsweise einen Reklamegegenstand erfolgsgemăLI zubereiten 
wilI, nur wirkt, wenn iiber die periphere in die emotionale lnnenzone 
und von da in die Aktivităt iibergegriffen wird. Mogen wir uns 
den Aufbau der Person denken wie wir wollen j die Scheidung nach 
iiberlagerten Scbichten der Struktur scheint am ehesten die inneren 
Beziehungen, wie sie wirklich sind, anzudeuten. Das aHes kann 
naturgemăLI nur ein Bild sein. Es verbleibt Aufgabe der Charakter
kunde, aus solcher Theorie das innere Strukturverhăltnis bei ver
schiedenen Typen klarzulegen. Sie wird teils mit Korrelationen 
arbeiten, teils nach sexuellen, soziologischen oder funktionellen Typen 
trennen j das ist dann Praxis auf Grund der hier zu nennenden 
Theorie. Die allgemeine Wissenschaft ist in dieser Beziehung er
schreckend zuriick, und wenn irgendwo, dann kann die Psycho
technik aus ihrer Lebensnăhe heraus dazu beitragen, Forschungs
material zu gewinnen und die Erkenntnis zu fordern. Letzten Endes 
sieht sie von der Spitze - der Person - riickwărts auf die Einzel
heiten, indessen die theoretische Seelenkunde am FuLle der Pyramide 
aufbaut, ohne die Spitze zu beachten. Fiir die Teleologie der Psycho
technik kann selbstverstăndlich dieser elementare Aufbau keine ent
scheidende Bedeutung ha ben, denn das Leben kennt Personen, nicht 
Elementarfunktionen, die abgesplittert von den Individuen ihr Wesen 
treiben. 

~) Die Kollektivităt. 

Wenn irgend etwas wieder den Unterschied beider Richtungen 
offenbart, ist es der Begriff der KoIIektivităt, angewendet auf die 
menschliche Person. 

Unter KoIIektivităt verstehen wir die Gruppenpsyche. 
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Die Einzelseele gebărdet sieh, wie aHe Befunde zeigen, anders 
naeh reaktivem oder aktivem Verhalten in einer simultanen Gruppe 
anderer Individuen. Dabei ist zunăehst gleiehgiiltig, ob diese anderen 
homogen oder heterogen - die Formen der Kollektivităt - geartet 
sind. Die generelle Psyehologie hat naturgemăLl darin eher ei ne 
Storung der Versuehslage sehen miissen, wenn sie etwa in Gruppen 
prtifen solIte. Und auf einem anderen Gebiete, der Volkerpsyeho
logie, hat der ausgesproehen kolIektive Gedanke bei Wund t so gut 
wie gar keine Bedeutung. Im Gegentei1: in seiner Stellung zur 
Soziologie kommt zum Ausdruek, daLl er individualistiseh vorzugehen 
wtinseht. Die Soziologie ist in der Tat wohl die erste 'Vissensehaft 
gewesen, die KolJektivwerte der menschliehen Personliehkeit tiberprtift 
hat. Dann aber tat sie es wiederum im Sinne der Kulturpsyeho
logie, und nur ntitzliche Anwendungen im Wirtsehaftsleben (Lohn
bereehnun gen, politisehe Propaganda, Heereswesen, Aufklarungsdien st) 
sind erste Praxis der KolIektivităt. Dia Psyehoteehnik hat die Auf
gabe, sieh diesem Problem ernsthaft zu nahern, und sie muJ3 dies be
grifflieh in zweierlei Riehtung tun. 

Kollektivităt hieLl Sammelseele: Damit entsteht einmal die Auf
gabe, zu priifen, wie der einzelne Mensch in der Gruppe sieh ăndert 
gegeniiber seiner individuellen Alleinhaltung und seinem isolierten 
Einzelgebaren. Andererseits entsteht die Aufgabe, die Gruppe als 
Gruppe zu prtifen und zu beaehten, wie die Gruppe als kumulierte 
Seele eine kollektiv ei gene Verhaltungsweise mit sieh bringt. M o e de, 
der zuerst diese Fragen experimentell zu priifen unternahm, hat so 
ganz bestimmte seelisehe Funktionsanwendungen gefunden, die man 
beim Einzelnen in gleicher Form sehwerlieh ermitteln wird. Der 
Ehrgeiz, der Wetteifer, der Kampf _. das sind alles seelisehe ĂuLle
rungen, die, teils gefiihlsmăJ3ig, teils willentlieh veranlaLlt, erst bei 
Kollektivităt der Lage individuell sich gestalten. Anders als im 
niehtkollektiven Zustand. Und aueh hier hat sieh das Prinzip der 
Ganzheit offenbart, denn die Gruppe ist alles andere als Summation 
der Einzelnen: sie ist teils mehr, teils aueh weniger. 

Man braueht kein W ort darii ber zu verlieren, daJ3 die Psyeho
technik mit der Theorie einer Kollektivităt - sofern diese erst ein
mal ausgebaut wăre - auf ein Gebiet von ungeheuerer praktiseher 
Tragweite stoJ3t. Sie findet zwar forsehend in ihren Massenerhebungen. 
bereits Spuren davon, aber wiederum miissen wir uns klar sein, daJ3 
wissenschaftlieh in den groLlen Gruppenpriifungen (der Eisenbahn, 
der Armee) gar nieht die Kollektivitiit gesueht ward. Im Gegenteil, 
hier ist sie oft zu leicht genommener Storungsfaktor! Das ist schwer-
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lich eine angemessene Beriicksichtigung des Problems, und die kommen
den Untersuchungen mussen geregelt das Kollektive der Menschen 
und die Sammelseele im Menschen untersuchen. Es ist nicht zu ver
kennen, dall damit wiederum zur geisteswissenschaftlichen Psycho
logie ein innerer Unterschied zutage tritt, derselbe, der auch Wundt 
in seiner Volkerpsychologie lenkte. Massenseele ist nichts Wiirdiges 
und vielleicht historisch auch nicht immer Entscheidendes. Aber die 
Psychotechnik darf nicht werten, sie solI auch hier Aufgaben erfiillen. 

So benotigt sie den Sonderbegriff psychischer Kollektivităt durch
aus und sie wird ihn in manchem zu den Influenzen rechnen; d. h. 
seine Wirkung bisweilen als guten, bisweilen als leistungsmindernden 
Einflull aufzufassen haben. Auch die theoretische Beziehung zum 
Rhythmus (bei Arbeitsformen, Ubungsverfahren) kommt hiermit in 
Beziehung, ebenso sind theoretisch beachtlich die Gruppeneinteilungen 
der Kollektivităt in den Dualis (zu zweien), den Pluralis (Mehrer
gruppe) und die Scheidung, ob Individuen vor oder in Gruppen (der 
Sachlage nach) erscheinen, sowie die Trennung in homogene und 
heterogene Gruppierung; eine Trennung, die dem Alter, Geschlecht, 
Beruf, Bildungsstand, der Arbeitsart oder sonst irgend einer Qualitii.t 
zugeordnet sein kann. 

Theoretisch ist endlich interessant die Beziehung zwischen Er
gebnissen summierter Individualleistung und kollektiv erhobener 
Pauschaluntersuchungen, wie man die zwangmăLlige, eher unfrei
willige, Massenerhebung auch genannt hat (G ies e). Kollektivitii.t 
und Pauschalităt sind mithin weitere Gegenbegriffe, und ihr Ver
hii.ltnis zur Individualităt ist abermals theoretisches Problem wie 
praktische Aufgabe. 

c) Spezielle Fiktionen. 

Auller den genannten Annahmen miissen noch etliche weitere 
Erwii.hnung finden, die fUr die Psychotechnik sicherlich von besonderer 
Wichtigkeit sind. Nicht aUe besitzen bereits ein gleich gesichertes 
Fundament. Andere wiederum mogen dem theoretischen Psychologen 
seltsam erscheinen. Fiir die Zwecke der Psychotechnik ist es aber 
niitzlich, auf dergleichen hinzuweisen, da sich in etlichen dieser Fik
tionen ganz besonders klar das Ideal der Lebensnii.he, das fiir die 
angewandte Psychologie Richtlinie sein mullte, veranschaulicht. 

(X) Isolierung und Lokalisation. 

Besinnen wir uns des mathematischen Ideals Herbarts und der 
alten Psychophysik, stellen wir uns die Pyramide seelischer Einzelstiicke 
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bei Wundt vor Augen, so befinden wir uns zugleich in einem psycho
technisch wichtigen Bereich der Fiktion, das man als die Beziehung zwi
schen isolierten Funktionen und der Lokalisationslehre bezeichnen darI. 

DaJ3 diese fiktiven Fragen fiir die Psychotechnik ihren besonderen 
Wert besitzen, ist klar, wenn man bedenkt, welcher N achdruck auf 
die Charakterologie in der angewandten Psychologie zu legen war. 
Das Personlichkeitsproblem kam auch in der Objektspsychotechnik 
zum Ausdruck. Es ist (gegeniiber den mehr mechanistischen Auf
fassungen der Betriebswissenschaft) in der Psychotechnik der In
dustrie, wie in Pădagogik, experimenteller Ăsthetik, Verkehr und 
Handel immer wieder ein Leitmotiv: "Der Mensch als Betriebsfaktor." 
W enn wir hier Isolierungsideal und Lokalisationslehre zusammen
stellen, so meinen wir damit jene uralte Fiktion, daJ3 erstlich das 
seelische Ganze aus isolierten Teilen bestehe und daJ3 zweitens (eben 
weil wir aus mosaikartigen Bestandteilen die Seele aufgebaut finden) 
eben diese Teile ihre besondere zentrale Lokalisation - etwa im 
Gehirn - vorfinden miiJ3ten. Fiir die Psychotechnik liegt dann der 
weitere Gedanke nahe, erstlich die isolierten Teile zu finden und 
zweitens deren Lokalisation festzustellen, um sodann drittens hierher 
einen wissenschaftlichen Ersatz fiir die Physiognomik herzurichten. 
Es entsteht die Frage, ob diese Fiktionen Aussicht besitzen oder nicht. 
Bekanntlich sind sie uralten Datums und verfolgen die vulgăre Psycho
logie, die in solchem Sinne immer "Psychotechnik" sein muJ3te, seit 
Menschengedenken. 

DaJ3 zunăchst die Fiktion der Isoliertheit, ganz ohne Riicksicht 
auf die anderen Ableitungen von Struktur, Komplex, Gestalt und 
Ganzheit, in der Psychotechnik keine Bestătigung fand, ward betont. 
Einzig und allein jene Sonderfălle von Anbriichigen mit Kopfverletzung 
muJ3ten eine A usnahme bilden, soweit nămlich die Verletzung eine 
Schădigung der Empfangszone (etwa der optischen) darstellte. Von 
der Perzeption zur Apperzeption fiihrte indessen bereits schon wieder 
kein unmittelbarer Weg. Was in pathologischen Făllen auffallen 
konnte, war der EinfluJ3 der Schădigung in perzeptiver Richtung: 
hier lag zweifelsfrei im Sinne der Isoliertheit eine Bestătigung vor. 
Im iibrigen ergănzten die Gelb-Goldsteinschen Befunde das, was 
die Psychotechnik aus ihrem Bereich bereits an N ormalen stăndig 

beobachtete. Im Bestreben, etwas Isoliertes zu untersuchen, geriet 
man an das Komplexe. Schon die Intelligenz, dann die Aufmerksam
keit durchkreuzten jedweden Versuch, rein und abstrakt zu isolieren. 
Denselben Befund offenbarte das Gros der Kopfgeschădigten stets. 
Das Komplexe entschied, und das Isolierte verschwand darin. Mit 
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der Fiktion der Isolierung lieJ3 sich durchaus nichts beginnen. Hat 
denn nun im engeren Sinne die Lokalisation Isolierungen bewiesen? 
Soweit es sich um Ausfallserscheinungen handelt, war nicht nur auf 
den Befund neurologischer Form - der hier nicht interessieren kann 
- hingedeutet, sondern auch auf die Besonderheiten in den Gestalt
auffassungen bei Seelenblindheit. Prinzipiell scheint von je die neu
rologische Auffassung die psychologischen Bedingungen verwirrt zu 
haben. Denn nicht entferllt fanden sich psychologisch gleiche In8eln 
einer einzelnen Funktion, wie dort. Es wurde unmaglich, das, was man 
Aufmerksamkeit oder Intelligenz oder Gedăchtnis nennt, zu isolieren 
in der Lokalisation. Ja, selbst die einzelnen Befunde (wie z. B. Kombi
nationsminderung bei Stirnhirnverletzung) waren immer wieder nicht 
rein zu finden. In genanntem Stirnhirnfall verband sich der ein
deutige Kombinationsverlust, der auf ein "Intelligenzzentrum" hătte 
verweisen kannen, sogleich mit gefUhl8măJ3igen EinbuJ3en, Erregungs
zustănden, gewissen sexuellen Befunden und Willensantriebsstiirungen 
bestimmter Art. Diese Einzelheiten machen die Isoliertheit im all
gemeinen und die isolierte Lokalisation von Einzelfunktionen im 
besonderen auJ3erordentlich unwahrscheinlich. Hinzu kommt, daJ3 der 
Wertheimersche Begriff der Querfunktion hohes psychotechnisches 
Interesse beanspruchen muJ3. -

Wenn Wertheimer bei seinen Arbeiten iiber die Wahrnehmung 
von Bewegung den eutscheidenden Schritt tun konnte und die 10kale 
Isolierung zentraler Stellen abbaute, vielmehr von einem KurzschluJ3 
zwischen benachbarten Lokalisationszentren (im Rahmen des Optischen) 
zu reden gezwungen war, so bedeutete dieser Bruch Aufdeckung einer 
eigentlich bis dahin ziemlich selbstverstăndlich hingenommenen Fik
tion: der getrennten Isolierung einzelner Zellen im GroJ3hirn. Die 
Psychotechnik hat keinen AnlaJ3, einzugreifen in die mannigfachen Dis
kussionen iiber die W e rth e i m e r sche KurzschluJ3theorie. In Ver
bindung mit ihren eigenen Beobachtungen bei Anbriichigen und ihren 
sonstigen praktischen Befunden, die auf anderem Wege gewonnen 
werden muLlten, als es dem alten Ideal der Psychologie entsprach: 
iiberall hat auch sie das Lokalisationsproblem als Fiktion nicht mehr 
un bedingt annehmen diirfen, denn sie fand es nicht unmittelbar 
bestătigt. Ihr Weg fiihrt eher fort von jener Hypothese strenger 
Lokalisation, die in der Neurologie als Leitungszentrumlehre ihre 
Richtigkeit, in der Welt des Geistigen jedenfalls keine solche Bedeu
tung haben kann, wie man es vormals meinte. Es liegt auch kein 
Beweis darin, wenn man ein N achlassen optischer Erinnerungen oder 
der optischen Aufmerksamkeit bei Okzipitalverletzten feststellte: denn 
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in diesen Arbeiten (wie bei B. Pfeifer, von Rohden) wird das 
Primăre, die Schădigung der optischen Perzeptionszone, ubersehen. 
Wie solI sich ein optisches Residuum oder eine normale optische 
Konzentration in den Ergebnissen der Praxis finden, wenn die 
Empfangszone lădiert ist? Wichtig ist, da13 Funktionen, gleich dem 
Gedăchtnis, der Intelligenz, der A ufmerksamkeit, uberhaupt keine 
feste Hirnlokalisation in den psychologischen Untersuchungen offen
barten. Und wenn nur etwas sicher wurde, nămlich die Uberwertig
keit der linken Hirnhălfte im Sinne verstărkter Allgemeinschădigung 
bei deren Verletzung, so wird man wohl eine Beziehung zum Sprach
zentrum zu mutma13en haben, damit aber nichts hinsichtlich der all
gemeinen Funktionen zu sagen wissen. - Die Sprachformulierung des 
Denkens kann allein nicht entscheiden. Mithin ist <las alte Idol gerade 
der volkstumlichen Psychologie heute weniger wohl als je erfUllbar. 
Zurzeit ist die Fiktion der Lokalisierung wie der Isolierung elementarer 
und gar komplexer Funktionen nicht fur eine Praxis brauchbar. Sie 
bleibt noch durchaus theoretisch gerichtet, und man muI.\ abwarten, 
ob sie je als Arbeitswert auch der angewandten Psychologie dienen kann. 

(:J) Der Zentralfaktor. 

Im Rahmen der Korrelationsrechnung hat S pe ar ma n einen 
Zentralfaktor angenommen, von dessen AusmaE die strukturelle 
Korrelationsbeziehung im Individuum abhăngig sei. Er ist nach ihm 
letzter Exponent der Intelligenz, und wenn wir uns erinnern an die 
Bemerkungen uber das geistige Niveau, als vom Intelligenzbegriff 
die Rede war, so wiirde der Zentralfaktor diesen Wert darstellen. 
Man wurde ihn vielleicht auch den psychischen Potentialwert des 
Individuums nennen durfen. Die allgemeine Psychologie ist niemals 
in die Lage gekommen, dergleichen Fragen zu erheben, denn ihre 
Arbeiten stellten Teilausschnitte loser Form aus dem Gesamtgefuge 
dar, und uberdies waren diese Untersuchungen schwerlich komplexeren 
Dingen zugewendet. Die Korrelationsrechnung hatte theoretisch 
unbedingt die notwendige Frage nach der letzten zusammenfassenden 
Einheit des korrelativen GefUges zu erheben und um so mehr, als 
eine Reihe positiver wie negativer Korrelationskoeffizienten hier und 
dort ermittelt wurden, die an und fUr sich nicht blo13er Zufallswert 
(bei zu kleinem Material) sein konnten. Die Untersuchungen von 
Heymans und Wiersma berucksichtigen die charakterologischen 
Fragen gerade auch der Psychotechnik hierbei. Dort war aus der 
Korrelationsrechnung wirklich etwas gewonnen, mehr, als es die 80-

genannten Korrelationen der Bewăhrungsstatistik in der Psycho-
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technik sonst erstreben. \Vir miissen uns nun fragen, ob denn die 
Fiktion des Zentralfaktors fiir uns einen Sinn und eine gewisse Wahr
scheinlichkeit des Zutreffens in Wirklichkeit besitze? Was den Sinn 
belangt, so ist klar, welch ungeheurer Fortschritt fiir die Psycho
technik von dem Tage an gegeben wăre, an dem man des funktionellen 
Symptoms fiir diesen Zentralfaktor habhaft geworden wăre! Vielerlei 
Teilfragen wiirden ausgeschaltet sein, und vermutlich konnten etliche 
Stichproben einen Menschen beschleunigt kennzeichnen, wenn iiberall 
das Bestehen eines Zentralfaktors, der aHes einzelne im 1ch iiberlegen 
bestimmt, nachgewiesen sei. Schliemich konnte eine einzige Zahl die 
Kennziffer fiir das psychische Potential des Menschen werden. Was 
das bedeutet, erhellt, wenn man sich vorstellt, diese Zahl wiirde 
beispielsweise auf kiirzerem Wege ergeben, was das sogenannte "global 
result", als Mittelwert von Korrelationskoeffizienten bei n verschie
denen individuellen Priifungen, auch ermitteln lăJ.lt; das mittlere 
geistige Verhalten auf n Gebieten, abel' nun korrelativ: das will sagen 
beziehentlich und strukturell gesehen. Durchschnittswerte aus n Funk
tionen konnen wir immer gewinnen. Die Korrelation als Ausdruck 
wahrscheinlicher Abhăngigkeit von zwei Funktionen ergibt summa
risch ein Strukturgefiige. G ies e hat vor Jahren, leider mit etwas 
zu kleiner Versuchspersonenzahl, experimentell derartige korrelative 
Strukturgesetze unvoreingenommen zu finden gesucht und dabei 
grundlegende Verschiedenheiten der Koeffizienten bei :Mănnern und 
Frauen nnd ferner ein grundsiitzliches Uberwiegen der positiven 
Koeffizienten gefunden. Wiirde nach neuerer Erkenntnis nicht die 
Frage der isolierten Funktionspriifung erneute Schwierigkeiten be
reiten, so konnten diese und ăhnliche Angaben uns zum Ziele fiihren. 
Aber vielleicht ruht in der praktischen Verschmelzung der Teile zum 
Ganzen nnd jener Unmoglichkeit der 1solierung von Einzelheiten, 
doch ein gewisser Hinweis auf regulierende Funktionen der Gesamt
struktur: also den endbestimmenden 7.entralfaktor. Man kann diese 
Frage als Fiktion noch von einer anderen Seite, nămlich der des 
psychologischen Profils, angreifen. Auch hiel' besteht die Schwierig
keit der 1solierung. \Venn abel' ein Profil gegeben wird, 80 mul.\ 
doch zugleich der Faktor Niveau - selbst beim Verschwimmen des 
einzelnen - zum Ausdruck gelangen. Giese hat so von der Logik 
im Ros sol i m o schen Profil gesprochen und auf seine Befunde an 
Hirnverletzten, also Leuten mit Ausfallserscheinungen (beispielsweise 
der Perzeption), hingedeutet. Zu den pathologischen Profilen rechnen 
auch die Profile der Epileptiker, der Hysteriker und cler Dementen; 
Kommt hier etwas zum Ausdruck, das dieser Logik entspricht und 

Giese, rrheorie der Psychoteehnik. 8 
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das also annehmen la/3t, da/3 ein letzter Faktor als entscheidend an
genommen werden darf? Abgeschlossen sind diese Untersuchungen 
nicht, aber die Ansicht der Profile ist bei Pathologischen - ahnlieh 
wie die summarische Korrelationsstatistik - doch so, da/3 man an 
eillfm Zentralfaktor, der das Niveau bestimmt, denken mochte. Der 
Demente hat ein niedriges Profil, seine Zonen sind unterwertig, in
dessen dergestalt, daU er bei Halldarbeiten, die Korperkraft bedingen, 
Mittelwerte (also die 50 proz. Normen) erreichen kann. Der Psyeho
gene ist durchweg, ebenso wie der noch tiefer liegende Simulant, 
unterwertig, und zwar auf anen Gebieten; das mu/3 aus einer letzten 
riehtunggebenden Komponente folgern, und beim Simulanten wie dem 
Psychogenen kennen wir sie; es ist die Willenshemmung oder die 
ausgesprochene Unlust. Daher identifizieren, wenn wohl aueh zu 
Unrecht, manche Hysterie und Simulation, gerade auch beim mann
lichen Klienten. Bei den Ausfallerscheinungen zeigen sich isoliert, 
je naeh Art der Verletzung, schwere Senkungen. Trotzdem hat alles 
ubrige ein bestimmtes Niveau, und dieses kann sich, wie die Bemer
kungen uber Kompensation andeuten mogen, aueh ausgleiehen. Wenn 
auch das Prozentprofil psychologiseher Form nicbt die Relationen im 
korrelativen Sin ne zwisehen Funktionen andeutet, so scheint es doch 
einen Endfaktor im Sinne des Niveaus nahezulegen. Bei dem von 
starken Intravariationen begleiteten Epileptikerprofil wird dergleichen 
besonders auffallig. Hier schwankt fast alles und jedes, und wir 
mogen dieses letzte beim Epileptiker (etwa vor oder kurz nach dem 
Anfall) Storung des seelischen Gleichgewichts heiJ3en; zen traI gesehen 
kann man die Moglichkeit eines ubergeordneten Einen nicht von der 
Hand weisen. Diese merkwiirdige innere Logik eines Profils, die 
80 weit geht, da/3 man sogar Teilsimulationen findet, ohne den Versuch 
gesehen zu haben, und die durchaus zu einem Gesamtbild des Pruflings 
fUhrt (immer, soweit wir messend oder staffelnd unsere Beob
achtung kontrollieren wollen !), das alIes konnte 8ich mit Sp ear
mans Annahme von einem Zentralfaktor vertragen. Man muLlte 
vieI wesentlichere UnregelmaJ3igkeiten erwarten, wenn jede Funktion 
fUr sich ihr Leben fUhrte, und vor allem waren die Ausfallserschei
nungen bei Hirnverletzten hinsichtlich ihrer Kompensation und die 
Dominantenwirkung bei P8ychogenen schwerer verstandlich, wenn 
nicht hinter Kompensation und Dominante (s. u.) zugleich das ein
heitliche "Potential" der psychophysischen Energie und des Indivi
duums ruhte. Sicher ist heute noch nichts, aher wir durfen sagen, daJ3 
die Psychotechnik praktisch mit dem Zutreffen eines Zenhalfaktors 
rechnen und so un beschadet arbeiten kann. Die Fiktion ist gunstig. 
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r) Restitution, Kompensation und Dominanzfunktion. 

Einige weitere Teilfiktionen schlieJlen sich den erwăhnten Hypo
thesen an. Ich erwăhne die Begriffe Restitution, Kompensation und 
Dominanzfunktion. 

Bei den Hirnverletzungen zeigt sich, ob sie durch UnfalI odeI' 
Kriegsdienst zustande kamen, daJl der Organismus die unvorher
gesehene Einbu13e aus sich wiederherstellt. Bei Erwăhnung des 
Ubungsproblems war hervorgehoben, wie man den natiirlichen Aus
gleich durch kiinstliche Anlernverfahren unterstiitzen kann. Hinzu
zufiigen ist, da13 die Restitution ohne Willen des Betreffenden spărlich 
verI ăuft. Je groJler die personliche Hingabe an das ZieI, um so 
schneller erfolgt die Restitution. Sie ist mannigfaltig und zumeist 
so geartet, dal3 das geschădigte Stiick (soweit organisch moglich) sich 
zu ungefăhrem Normalmal3 aufentwickelt odeI' daJ3 ein anderes helfend
ausgleichend eingreift. Nach den Befunden der Praxis miissen wir 
annehmen, daJl diese Restitution weitgeheud sein kann. Man findet 
bei monokular Gewordenen eine gewisse Befăhigung, Tiefen zu sehen, 
die sie vorher nicht besaJlen. Das Erlernen der Linksschl'ift beim 
Rechtser, die Umstellung auf einarmige Berufsarbeit - das alles sind 
Restitutionsvorgănge. Immer ist bei diesem Begl'iff das vOl'malige 
Gesamtniveau ma13gebend, und ebendas scheint die Idee des Zentl'al
faktors annehmbar zu machen. Auch in Făllen der Restitution des 
Organismus kommt insgesamt kein Plus heraus. Dagegen finden sich, 
im Ubergang zur Kompensation, Mehrwel'te auf Gebieten, die zweifels
ohne und nachweislich vorher nicht zu gleicher relativeI' Hohe ge
langten. Schon in Korperlichen gewinnt daher der gutwiIlig Ubende, 
wie die Profile zeigen, Dynamometerleistungen des gebliebenen Armes, 
die el' in demselben friiher nicht besaJl und die auch vom normalen Mittel 
nach oben hin abweichen. Dafiir kann, als Minus, auJler Amputation, 
die Atrophie des verletzten Stiickes vorhanden sein. Restitution 
erzielt auch zum Teil, wenn auch vieI schwerer, das Gedăchtnis. Auf
merksamkeit und Intelligenz scheinen ebenfalls, wenngleich langsam, 
restitutionsfăhig zu sein. Allerdings sind sie niemals einseitig, sondern 
hochstens allgemein geschădigt und nicht partiell beobachtbar, wie 
die Ausfallserscheinungen in der Parietal-, Temporal- odeI' Okzipital
gegend. Geringe Restitution erwies nach meinen Beobachtungen 
das Frontalhirn. In Sprach- und Schreibkursen (bei Aphasien) zeigte 
die Restitution ebenfalls einen kennzeichnenden Verlauf, der abel' 
kaum je zur normalen Hohe der Leistung zuriickfiihrte. Diesel' 
Befund der Restitution geistiger Leistungen ist psychotechnisch 

8'" 
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wichtig und vor ~llem deshalb belangreich, weil el' in der Praxis 
nul' einer Klientel, den Unfallgeschădigten, abel' nicht den Alters
anbriichigen zugute kommt. Die Psychotechnik muLl bei Anlern
verfahren fiir Altersanbriichige und Altersinvalide sich diesen Befund 
klarmachen, und sie benotigt daher den Restitutionsbegriff fiiI' jene 
Sondergruppe, die auch nicht mit der genetischen Ubung beim Kinde 
und Jugendlichen zu vergleichen war. -

Ubrigens zeigt sich bei schweren Beschădigungen gelegentlich 
auch eine ungeheure Konstanz jahrelang eingeschliffener Spezial
funktionen. Bei einem Farbenhăndler fand ich eine auLlerordentliche 
Erhaltung der optischen \Vahrnehmung, trotz schwersten Kopfschusses 
(Querschlăger mit Frontalverletzung, feruer Lăhmungswirkungen und 
Aphasie). Bei einem Fall schwerster, anstaltsreifer akquirierter 
Paralyse fand sich die Zone der akustischen Wahrnehmung durchauB 
normal erhalten, obschon anes an de re in tiefen Schichten des Profils 
lag. Der Mann hatte vormals bestimmte musikalische Liebhabereien 
gehabt. Inwieweit also durch eiuseitige Spezialisierung einer 80-
genannten "Bahn" im ge8amten Restitutionsvorgang etwas isoliert 
bestehen odeI' in der Zerstorung erhalten biei ben kann, mnLl noch 
gepriift werden. Die Psychotechnik wird theoretisch mit der Konstanz 
von Sonderfunktionen rechnen. \Viederum scheinen es eher die per
zipierellden als die apperzipierenden Seiten zu sein, eher die Wahr
nehmung als allgemeine Aufmerksamkeit, Intelligenz odeI' der \ViIle. 
Nicht umsonst waren Neurastheniker und Psychogene meist vorher 
ăhnlich geartet gewesen. Abel' auch da sind noch KIărungell notig. 
Einige Fălle traumatischer Nachwirkung, die zu auffălliger Senkung 
der lntelligenz leiteten und 80 fast den Eindruck einer "traumatischen 
Demenz" hătten bereiten kOllnen, offenbarten bei schulischer Nach
forschung ebenfalls vormals lHinderleistungen. Die heikle Frage, ob 
und inwieweit auch Komplexe sich erhalten (und zwar auch im nega
tiven Sinne erhalten bleiben) im Rahmen anderel' Restitutions
vorgănge - sie kann man hente leider noch nicht entscheiden. 

Der Begrii'f der Kompensation bedeutet Ersatz, und el' setzt 
eigentlich abermals ei ne psychische Einheit und einen optimalen End
koeffizientell im Menschen voraus. Diesel' Begriff ist praktisch 
bekannt, und man ist nicht gezwungen, pathologisches Material heran
zuziehen. Der Pădagoge kennt die Kompensation der Unintelligenz 
durch FleiJ3 und weiJ3, daJ3 diese sogar effektiv wirksam werden kalln. 
Die Psychotechnik kennt die negativ gerichtete Kompensation der 
gutell Intelligenz durch Pubertătseinfliisse. Daher war solch hoher 
\Vert auf Beobachtung gelegt und die Trennung nach effektiver und 
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potentieller Gebarung des Ichs geboten worden. Bei Unfallgescha
dig ten und im Alter kann man, ăhnlich wie bei den erwăhnten 
Ubungsvorgangen, feststellen, dan auch Kompensationen nichtfunk
tioneller Art, im Sinne ăuLlerer Fertigkeit oder gar des Tricks, 
zustande kommen. Manche kompensieren geringere Intelligenz durch 
derartige Hilfswege. Viele Intelligente Faulheit durch Verstand. Der 
Kompensationsbegriff kann aber noch anders aufgefant und so psycho
technisch ausgewertet werden. Er kann bedeuten Ausgleich im Sinne 
der Entspannung - Gegengewicht im Sinne harmonischer Individual
lage. Er ist dann strukturell gegeben. In diesem Sinne hat ihn 
Giese verwendet, wenn er von Kompensationswerten der Personlichkeit 
sprach und diese Werte aus Massenstatistiken nachweisen konnte. 
So fand sich eine Personlichkeitskompensation in der Trennung von 
Năhrberuf (der das Brot bietet) und Privatarbeitsfeld ausschlag
gebender Art; eine Kompensation im Sinne zweier gleich vorliegender 
Begabungen auf zwei verschiedenen Gebieten und eine Kompensation 
im spielerischen Sinne als Erholungswert, Lieblingsbeschăftigung, 

Unterhaltungsrichtung. Der Nachweis dieser Moglichkeiten ist fiir 
die Psychotechnik wichtig, denn so gewinnt die Fiktion der Kompen
sation wie auch der zen traI strukturierten Personlichkeit an Wahr
scheinlichkeit. Der Psychotechniker mu13 in seinen Analysen auf 
diese Dinge sehen, und man braucht nur auf den Begriff der Kom
pensation "Lieblingsbeschăftigung" zu achten, um etwa eine prak
tische Anwendung auf Propaganda, an die simultane Kompensation 
in Art der Doppelbegabung oder ihre Sukzession im Sinne der 
Begabungsentwicklung zu denken: um Beziehung zur Eignungs
auslese uud Charakterkunde sogleich zu finden. -

Damit gelangt man auch zu der dritten Fiktion: dem Wesen 
der Dominante eines psychischen Gefiiges. Bereits bei der Indivi
dualităt und der Disposition kam man auf benachbarte Fiktionen 
zu sprechen. Die Dominante in einem seelischen Gefiige ist die 
ausschlaggebende Funktion. Das Gefiige kann eine au13ere objektive, 
oder eine subjektive Struktur besitzen. Die Dominante eines Reklame
plakats kann die Sinnfălligkeit, die eines Individuums das Gedachtnis 
sein. Es gilt, analytisch immer diesen Dominantencharakter zu er
mitteln, der etwas anders als blone Typologie oder Dispositionslage 
sein muJ3, schon weil sich der Begriff auch ins Objektpsychotechnische 
erstreckt. Am ehesten findet man ihn unter der Bezeichnung Talent 
und Genie individualistisch wieder. Dort pflegt die Dominante ein 
Arbeitsfeld zu bilden. Es kann aber auch ein Trieb in dem Talent
trager dominieren und die Begabung als solche zerstoren. Um Do-



118 Fiktionslehre der praktischen Psychologie. 

minanten zu ermitteln, ist der »Isolierversuch" - dessen Name nicht 
falsch verstanden werden darf - zuerst von Giese erdacht worden . 
.Ăhnliche Anwendungen suchte iibrigens beim K r ă p eli n Bchen Rechnen 
auch Pau li. Man zer legt beispielsweise Arbeitsformen in ihre Bestand
teile, indem man das Objektive, subjektiv modifiziert, verrichten lăLlt. 
Um zu wissen, welche wesentlichen Funktionen den Arbeitsgang 
bestimmen, IăJ.\t man absichtlich irgend eine Ausschaltung im Jsolier
versuch vor sich gehen. Es wird mit verbundenen Augen oder ein
armig oder mit verstopften Ohren odeI' kiinstlich abgelenkter Auf
merksamkeit am selben Gang gearbeitet und beobachtet, wie sich 
die Isolierarbeiten von der Ganzarbeit unterscheiden. Man findet 
dann Modifikationen, die eine besonders entscheidende Ănderung der 
Arbeitsertrăge erweisen. Dieser Isolierversuch trennt also absichtlich 
kiinstlich-un wirklich durch Analyse, weil die unmittelbare Analyse und 
auch die Verwendullg von Personen mit natiirlicher EinbuLle (Blinden, 
Taubstummen usw.) nicht immer entscheidet. El' soli die Dominante 
entdecken, die nicht ohne weiteres zutage tritt: ob man ans 
Feilen oder Montieren oder Schreibmaschinenschreiben denken mag. 
Dal3 subjektiv die Dominanten wechseln konnen, folgert aus den 
Bemerkungen zur Individualităt. Hier ist nur der Begriff als solcher 
anzumerken, da er fiir die Psychotechnik von Relang ist und wiederum 
mit den erwahnten weiteren Sonderfragen zusammellhăngt. 

o) Biologische Funktionen. 

Es gilt, noch einige Befunde zu erortern, bei denen es an und 
fiir sich iiberaus fraglich sein muJ3, ob wir sie als rein seelische 
Inhalte ansehen diirfen. Es ware eben80 falsch, etwa ausgesprochen 
physiologische Funktionen des Ichs in ihnen zu erblicken. Zweifels
frei bleibt, daLl im Gegensatz zu den Sinneswahrnehmungen, der 
Intelligenz, der allgemeinen Gefiihlslage gewisse Ichinhalte wesentlich 
unklarere Beziehungen zwischen physischer und psychischer Kompo
nente des Vorgangs zeigen. Das psychophysische Problem ist um 
so ungeklarter, als man die Untersuchung der zu erwahnenden 
Funktionen auch in der theoretischen Psychologie bislang auf keinen 
Boden brachte, der fiiI' den Praktiker verwendbar ist. So sei 
die Rezeichllung »Biologische Funktionen" wie ein vorlaufiger Not
behelf hingenommen. Dieselbe soli ausdriicken, daJ3 es schlecht
hin Erscheinungen des lebendigen Ichs sind, gleichviel, ob man 
der ausgesprochen psychischen odeI' physischen Seite mehr Gewicht 
beilege, und ohne Angabe, was dabei zuerst vorausgesetzt werden 
miisse. 
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Fiir die Psychotechnik kommen drei Faktoren in Betracht, die 
praktisch sehr wichtig Bind, die wir sinngemăB hier erwăhnen. Damit 
soH nicht gesagt sein, daJ3 es keine anderen biologisch zu nennenden 
Faktoren găbe, oder daJ3 fiiI' alIe Zeiten diese pauschale Zuordnung 
festgehalten werden miisse. Wenn wir diese drei Faktoren so kenn
zeichnen, hat diese Bemerkung auch einen inneren, fast padagogischen 
Grund. Die Zuordnung lehrt Vorsicht beim Operieren mit diesen 
Faktoren nnd solI jene allzu schnelle Selbstverstăndlichkeit der Psycho
techniker eindămmen, die iiber Schwierigkeiten des Zusammenhangs 
der Seele gern hinweghuscht. Indessen wollen wir nicht einseitig 
sein und hinzufiigen, daJ3 ebenso die theoretische Psychologie alIe 
diese Fragen noch nicht hat klăren kiinnen: Sie verschanzt ihre An
sichten gelegentlich sogar hinter der Unklarheit der Faktoren, die 
wir noch zn nennen haben. War schon die EmotionaJitat vormals 
solch Refugium, so sind es diese Faktoren bis hente geblieben, nnd 
anch die Psychoanalyse, welche jene anfhellte, hat in dieser Beziehung 
nichts erreichen konnen. Dabei ist nicht zn iibersehen, daJ3 die 
genannten Faktoren praktisch wie theoretisch sehr belangreich sind, 
nnd daU sie so der theoretischen Erkennung harren. Wir besprechen 
sie hier natiirlich nur vom psychotechnischen, mithin eingeengten 
Gesichtspunkte. 

Es werden behandelt das Gedii.chtnis, die Aufmerksamkeit nnd 
dan Temperament. 

Wenn irgendwo etwas nahezn tragisch beriihrt, dann ist es die 
Weltferne der theoretischen Gedachtnisforschnng. Ein in sein eI' 
Durchfiihrnng bewnndernswertes nnd grundlegendes theoretisches 
Lebenswerk, wie die Untersnchung G. E. J\!Iiillers, kommt fiiI' die 
Praxis iiberhanpt nicht in Betracht. Denn die Beobachtnngs- nnd 
VersnchsgrundJagen sind derartig, daU sie fiir die natiirliche Lebens
nahe und das wirkJiche "Gedachtnis" keine Entscheidung bieten. 
Die schlimmste Verzerrung in der theoretischen Gedachtnisforschung 
war von je die Einfiihrung sinnloser Lernmaterialien. 80 gut dieser 
Gedanke von Ebbinghaus als methodische Moglichkeit erdacht war, 
so wenig kann man mit Arbeiten fiiI' die Psychotechnik beginnen, 
die mit sinnlosen Silben oder sonstigen theoretischen Elementen ihre 
Ergebnisse gewinnen. Fiir die Psychotechnik sind die umfanglichen 
Untersuchungen lebensfern. Das hatte die medizinische Psycho
logie klar erkannt, nnd Ranschburg, Bernstein u. a. waren 
gezwungen, an Stelle derartiger Abstraktionen wirklichkeitsnahe 
Gedăchtnisversuche einzufiihren. Das ExaktheitsideaJ war iiberspannt 
und machte aus dem realen Gedachtnis eine Verzerrung. Was wir 



120 Fiktionslehre der praktischen Psychologie. 

hier zu sagen haben, stammt ebenfalls aus der Praxis und muJ3 daher 
in einer Theorie der Psychotechnik Verwendung finden. Auch dann, 
wenn die exakte Gedachtnispsychologie anderer Ansicht sein soBte. 

Zunachst scheint es, wenn mall die Fiille der Inhalte aus dem 
wirklichen Leben in normalen wie pathologischen Fallen zu Gesicht 
bekam, richtiger, als Fikton nicht den Ausdruck Gedachtnis, als den 
der Mneme anzusetzen. Das entspricht durchaus auch den 
Sem o n schen Untersuchungen, derell theoretische Bedeutung fiir die 
Praxis wichtiger sein diirfte, als die experimentellen Untersuchungen 
der meisten Psychologen. In diesem Sinne kennen wir eine allge
meine mnemische Funktion und ohne auf Be c hers psychistische 
Hypothese hier naher einzugehen, wollen wir die mnemische Funktion 
als eine biologische Eigenschaft des Ichs auffassen. Gerade die 
Vielseitigkeit der mnemischen Leistungen im Leben - bei der Psycho
technik etwa auf dem Gebiet der Handarbeit sehr klar zum Ausdruck 
kommend - ist so erheblich, da13 wir nicht im reinen Sinne von nur 
psychischen Vorgangen reden kannen. Die mnemischen Funktionen 
bezeichnen wir als Gedachtnis in ihren Wirkungen, wenn es sich 
um Inhalte handelt, die in Zeitdauer als Residuum verharren. Der 
Vorgang der Aufnahme kann psychotechnisch als Lernen definiert 
werden, soweit eine absichtlich geleitete Einpragung vor1iegt. Wir 
hei13en den Vorgang Behalten, wenn nicht in Zeitdauer das Gedachtnis 
in Betracht steht, sondern nur die augenblickliche mnemische "Spur" 
von einem lnhalt Gegenstand der Funktion ist. Alle weiteren oder 
differenzierteren Einteilungen und Funktionsstaffelungen - die sehr 
wohl moglich und vielleicht auch richtig waren - kommen fiir die 
Psychotechnik nicht in Betracht. 

Die psychotechnische Eigentiimlichkeit der Mneme ist die, daJ3 
sie funktionell in ihren Auswirkungen sich immer nur partiel! offen
bart. Es ist theoretisch durchaus fraglich, ob es ein allgemeines 
Gedachtnis gibt. Vielleicht gibt es noch eine allgemeine mnemische 
Funktion, die ohne Riicksicht auf den lnhalt spurengebend arbeitet. 
Im Dauerzustand gibt es kein Gedachtnis im engeren Sinne in gleicher 
Allgemeinheit. Das beweisen uns Ergebnisse der psychotechnischen 
Untersuchungen von Hirnverletzten wie die Priifungen des Alltags. 

GedachtnisgemăJ3 findet man immer nul' individuelle Teilinhalte 
in bevorzugter Wiedergabe. Macht man - etwa im AnschluJ3 an 
die Ranschburgschen Muster - derartige pauBchalen Versuche, 
so werden individuel! immer Vorzugsinhalte und kaum je alle Inhalte 
in ungefahr gleicher Streuung "behalten". vVir scheinen, was das 
Gedachtnis belangt, nur partielle Gedăchtnisformen zu kennen: etwa 
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das Gedachtnis fUr Bilder, Zahlen, Formeln, Auftrage, Lesestoffe, 
Tone, Maschinen, Gesichter, Farben, geometrische Gestalten usf. 
Psychotechnisch ist diese Erkenntnis wichtig, denn sie mua die 
Bildung von Eignungsauslesen beeinflussen. Theoretisch bleibt zu 
fragen, wie man sich dergleichen erklaren konne? Es hat gerade 
die Denkpsychologie, dann aber auch die Psychoanalyse offenbart, 
daI3 die Mneme starke Beziehungen zum Gefiihls- und Willensleben 
besitzt. Wir kennen heute das zwangslaufig, verdrangte Vergessen 
wie die Uberbetonung lusterregender Residuen im Gedachtnis. Von 
sehr eiufachen oder wiederum funktionell isolierbaren Vorgăngen 
kann schwerlich die Rede sein. Auf der anderen Seite offenbarten 
die Ergebnisse der Hirnverletzten, dal.\ eine eindeutige Gedachtnis
lokalisation nicht zu finden ist. Ferner ergab sich, dal.\ jedweder 
KopfschuI3verletzte allgemeine mnemische EinbuJ.len haben kann. 
Diese AlIgemeinheit des Befundes und die Unmoglichkeit der Lokali
sierung (soweit sie nicht die perzipierenden Zentren betrifft) scheint 
doch die Mneme als eine generelle biologische und nicht nur 
psychische Funktion nahezulegen. Ebensowenig freilich ware es 
richtig, in ihr etwas Physiologisches zu sehen; auf diesen anderen 
einseitigen Standpunkt hat Becher richtig verwiesen. Gerade die 
Unmoglichkeit der Lokalisierung widerspricht dem Befund auch 
durchaus. Von den iiblichen psychophysischen Parallelismusvor
stellungen miissen wir jedenfalls absehen und weitere Klarungen 
erwarten. Es kommen fiir die psychotechnische Theorie belangreiche 
Beobachtungen hinzu, welche die Unklarheit offen baren, die eigentlich 
hinter den mnemischen Vorgangen ruht. Man muJl erkennen, daJl 
auch die Natur der VorsteIlungen mit den mnemischen Vorgăngen 
eine Beziehung besitzen mul.\. Damit gerat man wiederum ins 
Typologische hinein, und der Befund erschwert zweifelsohne eine 
einfache Erklărung des sogenannten Gedăchtnisses. Es ist Auslese, 
bestimmt durch den VorsteIlungstypus. Weiter mul.\ das Problem 
des kollektiven Lernens - schon in der pădagogischen Psychologie 
von Schmidt, Moede u. a. beachtet - und der EinfluJl des Rhyth
mus auf die Anpassung an Arbeitsvorgănge die mnemischen Vor
gănge - iiber die gewohnlichen nur psychischen - herausheben. 
Nicht nur theoretisch war schon durch Biicher auf den Rhythmus 
bei der Arbeit hingewiesen, nicht nur die Korperkultur hatte in 
besonderen Systemen - etwa bei Dalcroze, Bode - denRhythmus 
verbunden mit dem Lernvorgange. Psychotechnisch beruhen zum 
Beispiel der Sinn des militărischen Drills oder die Anlernstănde der 
Straaenbahn (Tramm), ebenso die Gruppenfertigung in der Industrie 
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odeI' die Idee des automatischen Transportbands (F ord) bei Montagen 
auf derselben Beziehung zwischen Mneme und Rhythmus und dem 
Befund, daU mnemische Vorgănge durch rhythmische Inhalts
gliederungen optimal verlaufen. Die Reklame, die Betriebsorganisation 
kennt diese Beziehungen aus der Praxis. Wir konnten auch ver
weisen auf Freuds Theorie vom Wiederholungszwang, der sich mit 
dem industriellen Monotonieproblem verbinden lieLle. AUe diese 
Dinge sind durchaus praktische und angewandte Psychologie, theo
retisch jedoch ungeklărt. So bleibt die Mneme ein mit groLlter Vorsicht 
von der Psychotechnik zu behandelndes Gebiet, und wir miiGten uns 
beispielsweise nur erinnern an Bemerkungen iiber den mnemischen 
Effekt, also die sogenannte Ubung, und die Scheidung nach Făhig
keit (Funktion) und Fertigkeit, um die ungeheuren Schwierigkeiten 
zu erfassen. Genau so steht es mit der Aufmerksamkeit. 

In der theoretischen Psychologie ist die Aufmerksamkeit nahezu 
der Universalfaktor fUr alIe Fălle, in denen man einen Zusammen
hang nicht zu erklăren in der Lage war. Die WUll dsche Psycho
logie, welche Aufmerksamkeit, Wille und Apperzeption in nahe 
Beziehung bringt, die Gestaltlehre, die bei ihren Auffassungsgesetzen 
die Aufmerksamkeit heranzieht, Meumann, der in seiner experi
mentellen Pădagogik in jeder Form die Aufmerksamkeit zu Hilfe 
hol te, sie aUe haben eine einwandfreie Erklărung dessen, was Auf
merksamkeit sei, nicht gegeben. So ist denn heute ganz allgemein 
die Funktion Aufmerksamkeit anerkannt, aber in ihrem Wesen 
durchaus unklar geblieben. 

Die Psychotechnik hat gerade die Aufmerksamkeit in ihren 
Untersuchungen herangezogen. Sie brach zuerst mit der allzu 
strengen methodischen Einengung im Experiment, und im Zu
sammenhang mit den iiblichen Reaktionshandlungen wurde die "Ver
teilung der Aufmerksamkeit" Mittelpunkt vieler Berufspriifungen 
und Arbeitsanalysen in dem Verkehrsleben odeI' der Industrie. Die 
Untersuchung der Kraftfahrer oder Lokomotivfiihrer arbeitete gerade 
mit einer Erprobung der Aufmerksamkeit, abel' wir wollen zugeben, 
daU wir damit keine Spur von theoretischer Grundlage des Vorgangs 
gewonnen haben. Die Psychotechnik konnte ferner in ihrer Klientel 
der Hilfsschiiler und bei den wiederholt erwăhnten Kopfschu13verletzten 
(die eine ausgezeichnete Studienquelle fiiI' die angewandte Psychologie 
darstellten) den gest6rten Faktor Aufmerksamkeit vorfinden. Bei 
letzteren war gerade das, was man geringe Konzentration nennt, 
neben der mnemischen Ein buGe eine der wesentlicheren Allgemein
erscheinungen, die hinausging iiber die speziellen optischen EinbuLlen 
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und sicherlich vielfach auch hinter der nachweislich immer erheblichen 
Ermiidung und dem Abfal! an quantitativer (nicht qualitativer) 
Leistung steckte. Bei den ersteren hatte man wiederum den Ein
druck, da13 eigentlich gar nicht immer die auffassende Intelligenz, 
als die Konzentration Grund der Minderleistungen sei, so 'da13 sich 
das Intelligenzproblem unmittelbar mit der Frage der Aufmerksam
keit verbindet. Nicht geistige Minderwertigkeit im intellektuellen, 
als im Aufmerksamkeitssinne scheint bei den Hilfsschiilern hăufig 
Ursache des Niveaus zu sein. 

Was aber Aufmerksamkeit ist, vermag auch die Psychotechnik 
nicht anzugeben. Zweifellos ist diese Funktion au13erordentlich viel
gestaltig mit dem seelischen Ganzen verbunden. Wir finden bei 
Neurasthenikern Beziehungen zur Gefiihlslage, ebenso wie in anderen 
Făllen Beziehungen zu der Intelligenz oder dem Willen. Wir mochten 
heute wiederum vermuten, da13 Aufmerksamkeit die allgemeine 
biologische Bereitschaft des Organismus fUr psychische Leistung sei. 
Ihre besondere Beziehung zur Ermiidung erhărtet die Moglichkeit 
der biologisch, nicht nur psychisch gegebenen Natur der Aufmerk
samkeit. Da13 sie einen vieI alJgemeineren und breiteren Wert dar
stellt, als etwa die optische Wahrnehmung oder auch die Intelligenz, 
da13 sie ebensowenig lokalisierbar war wie das Gedachtnis: das aHes 
verweist auf hohe Zentralităt als Funktion und verhindert heute 
jedenfalls die Psychotechnik, eine feste Theorie zu geben. Sie mul3 
sich beschrănken auf gewisse Qualitătsbegriffe der Aufmerksamkeit, 
von denen folgende nennenswert sind. Erstlich der Umfang oder 
die Feldbreite der Aufmerksamkeit; also der Faktor, welcher uns 
angibt, wieviel Einzelinhalte simultan vom Individuum mit der Auf
merksamkeit erfailt werden. Dann die Konzentration, als der Inten
sitătsgrad der Feldbreite. Es ist durchaus nicht gesagt, dail die 
Konzentration nur das eine, in der psychischen Prăsenzzeit Aktuelle, 
als Inhalt nimmt (den Wundtschen Blickpunkt)j sondern die Psycho
technik kennt gerade Falle, wo die Theorie der Konzentration vieI 
Allgemeineres, als Intensitătsverteilung auf das simultane Aufmerk
samkeitsausmail, meint. Endlich erhebt sich die Frage, wie qualitativ 
auf Zeitdauer die Aufmerksamkeit die Inhalte umfaJ3t? Wir reden 
sinnentsprechend von Zăhigkeit oder Tenazităt (Ziehen). Hier 
kommen bereits jene Zwischenbeziehungen zum Willen herein, wie 
bei der Feldbreite die intellektuelle Apperzeption und bei der Konzen
tration emotionales Beiwerk. Man ist theoretisch also nicht in der 
Lage, Naheres als dieses grobste Auilenwerk der Aufmerksamkeit mit
zuteilen. Dabei ist sie vielleicht die wichtigste alIer Funktionen bei 
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der psychotechnischen Untersuchung von Personen oder Dingen. 
Vorlaufig hiilIt sich ihr Wesen nach wie vor in DunkeI. 

Zu den zweifellos biologischen Bedingtheiten rechnet auch das, 
was man Temperament nennt. Dieser vieldeutige Begriff ist in der 
neueren Konstitutionsforschung wiederum sehr lebhaft erortert worden. 
Er hangt zusammen mit der soziologischen, erblichen, rassegemiWen 
Natur des Trăgers wie mit seinen Erlebnissen und seiner aul.leren 
konstitutionellen Gebarung. Letzten Endes miissen wir heutfl im 
Temperament eine der entseheidenden Dominanten psyehiseher Ver
haltungsweise ansetzen. Wir kennen aus pathologisehen Fallen die 
Beziehungen zwisehen Temperament und Korper, und aua der Psyeho
analyse die Verstriekung zwisehen Temperament und Seele. Wir 
kennen die innigeren Beziehungen zur erotisehen Grundlage wie zur 
(inneren) Sekretion. Es seheint eharakterologiseh heute einwandfrei 
zu sein, dal.l Temperament und Korperbau, also auch Charakter und 
Konstitution, zusammenhangen und daJ3 - was psyehoteehniseh von 
Belang sein mul.l - das Urtemperament des Mensehen zwar in sieh 
gewisse kleine Dominanzwechsel aufweiseu kann (H e Il pa c h), dal.l 
es aber im grol.len und ganzen naturgegeben konstant bleibt. HelI
pach hat in dieser Beziehung auf Anpassungsmoglichkeiten des 
Temperaments (etwa beim frankischen Stamm) hingedeutet. In der 
Psychotechnik ist es eine der wenigen Konstanten, die die effektiven 
Leistungen beeinflussen. Aber die Frage, ob das Temperament an 
sich effektiv oder potentiell sei, ist schon zu friih gestellt. \Vir 
wissen auch dariiber wenig, miissen uns psychotechnisch jedoch klar 
sein, daU jedwede Einzeluntersuchung an diesen komplexen Faktor 
der alIgemeinen durehsehnittIiehen Gefiihlslage des Mensehen (einer 
Gefiihlslage, die zugleieh die Handlungsart bedingt) zu denken hat, 
wenn sie in der prognostischen Kalkulation Erfolg haben will. 
Einzelheiten reehnen zur Charakterkunde, die uns hier noeh nieht be
sehaftigt. Auf die Frage jedoeh, ob Temperament rein seeliseh be
dingt sei, muJ3 man abermals mit einem "UngewiU" antworten. Aueh 
das Temperament seheint - wie iibrigens im Vergleieh etwa Tier
beobaehtungen zei gen - etwas Biologisches, ohne daJ3 eine korrekte 
Wechselwirkung psychophysischer Art gegeben oder eine Parallelitat 
mit primarem und sekundarem Begleitfaktor schon feststellbar ware. 

E) Die Au tonomie des Ichs. 

Psychotechnisch bleibt noeh ein Problem zu erortern, das fiir 
die Praxis von grol.lem Belang ist und ebenfalls keine entscheidende 
Klarung bislang erfuhr. Aber wenn aueh hier, wie in dem soeben 
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besprochenen Abschnitt, die Theorie weniger gibt, als man erwarten 
mochte, so liegen die Verhăltnisse doch auf dem nun zu behandelnden 
Stofl' insoweit gunstiger, als sich entscheidende Neuwendungen, die 
theoretisch sicherlich eher zum Ziele fiihren diirften als bisherige 
Ansichten, aller Orten bemerklich machen. 

Es muLl fiir den Praktiker unbedingt diese eine Frage belangvoll 
sein: inwieweit eine Individualităt willensgemăLl als Ich selbstăndig 
und vollbewuLlt ihre Existenz bestimme? Dabei ist ganz und gar 
nebensăchlich, von welcher psychotechnischen Seite man kommt. 
Wer charakterologisch orientiert vorgeht, wird Interesse am Bestehen 
einer Autonomie des Ichs hesitzen. Wer von der Objektspsychotechnik 
kommt, wird vielleicht im Gegenteil gerade eine weniger betonte 
Autonomie brauchen konnen und seine Unterweisungsverfahren, die 
Gestaltung der Dingwelt, die Propaganda oder was es sonst sei, dann 
fiir besonders leicht moglich halten, wenn das eigne Wollen als 
solches psychologisch beeinfluI3bar ist? Der Wille, als Faktor des 
menschlichen Daseins, ist auch im Rahmen der gesamten Psycho
technik belangreich, denu letzten Endes paLlt er - mag er funk
tionell geartet sein, wie es irgend eine Theorie verlangt - teleologisch 
gesprochen nicht zur Idee der Psychotechnik. Die eingehenden 
Erorterungen iiber Sinn, Moglichkeit und Ethik des Taylorismus -
sie sind letzten Endes Diskussiouen um das Problem: Eigenwille und 
personliche Selbstăndigkeit. Wurde man also gar nicht einmai die 
funktionelle Seite aufrollen, so bIiebe doch immer noch der philo
sophische Bezirk der Frage zu klăren. Es mischen sich hier Gesichts
punkte sehr verschiedenartiger Art, und so muLl auch diese Frage 
von einer theoretischen Psychotechnik beachtet werden. Wie sich 
zeigen wird, liegt dabei die Beziehung noch vieI tieferj denn sie 
fiihrt unmittelbar hiniiber in die Erorterung des BewuLltseinsbegrifl's. 
Wir miissen eingangs hervorheben, daLl wir demnach wiederum in 
Zonen uns befinden, iu welchen auch die theoretische Psychologie 
bis heute zu keiner Einigung gedieh, und daLl es ferner Fragen 
sind, die seit alters her die Philosophie tief bewegt haben. Kein 
W under, daI3 daher starke innere Widerstănde entstehen, wenn 
man zu Auffassungen gelangt, die der ererbten Tradition wider
sprechen mogen. 

Wir beginnen mit dem Begrifl' des "FeIdes". 
Im Rahmen seiner Strukturerorterungen und der Behandiung 

des Gestaltprobiems kommt Kohler, ebenso wie in den Intelligenz
priifungen an Anthropoiden, auf diesen Begrifl' des Feldes, der in 
solcher Form in der Psychologie verhăltnismăLlig neuartig sein muLl. 
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Zwar sprachen wir mit Wundt bereits vom Blickfeld der Aufmerk
samkeit; aber das war iibertragene Optik. Der Unterschied zwischen 
dem friiheren Symbol und dem modernen Begriff beruht schon darin, 
dan hier vom sinn bildlichen wenig zu spiiren ist. Ro h 1 e l' ii bernahm 
nicht aus der Optik der Wahrnehmung den Begriff, sondern sichtlich 
aus der Physik. Dort aber hat der Begriff Feld durchaus realen 
Wert. "Yir sprechen von magnetischen oder elektrischen oder 
Gravitationsfeldern, und ohne dan wir hier naher auf die Feinheiten 
der Unterschiede im allgemeinen oder die Physikalitat im besonderen 
einzugehen haben, sehen wir doch, daLl der Feldbegriff mit ausge
sprochen konkreten Yorstellungen arbeitet. El' ist nicht bildlich, 
sondern sachlich real gemeint, und er ist zugeordnet dem weiteren 
Begriff der Energie iiberhaupt. Der Feldbegriff hat in der Technik 
seine hohe angewandte Bedeutung gewonnen. Rraftfelder sind an 
Maschinen odeI' in der Elektrotechnik in vergroLlertem MaLlstabe das, 
was der Physiker bereits am einfachsten reibungselektrischen Yorgang, 
an einer Siegellackstange, als "Feld" demonstrieren kann. Es ist 
unmoglich, hier in Einzelheiten darauf zu verweisen, dan in der 
Physik der Feldbegriff ebenfalls nicht alten Datums ist und daLl er 
in den neueren Auffassungen der energetischen Vorgange in der 
Natur, ebenso abel' vor allem in der theoretischen Physik bis weit 
in die Relativitatstheorie hinein, seine auLlerordentliche Bedeutung 
hat. Die Physik der letzten 30 J ahre hat durch diesen fiiI' sie 
heuristisch gliicklichen Begriff teilweise umwalzende Anschauungen 
zutage fordern konnen. Und es ist Rohlers zweifellos hohes Ver
dienst, daLl er den Feldb€'griff fiir die Psychologie zunachst einmal 
aufgegriffen hat. 

El' schildert bei seinen Anthropoidenuntersuchungen, wie dieses 
optische Feld in seiner Struktur wesentlich ftir die Losungsmoglich
keiten der Tiere war. Er verbindet also nicht nur den Begriff Feld 
mit Physik, als auch den weiteren naturwissenschaftlichen (nicht 
etwa den geisteswissenschaftlich-spekulativen) der Struktur mit eben 
diesem Felde. Dabei kommen zunachst Gedanken herein, die von 
der Gestaltlehre selber geleitet sind. Denn an und ftir sich ist auch 
die gewohnliche Gestaltauffassung an ein optisches Feld gebunden, 
und es ist nun Besonderheit bestimmter, neuerlich von Wertheimer 
erorterter, Gestaltgesetze, wann und mit welchen Modifikationen der 
Feldcharakter diese oder jene strukturelle Gestaltung annimmt. In 
seinem Buche iiber physische Gestalten hat Rohler dann sehr 
deutlich das Gemeinsame beider Gebiete, der Psychologie und Physik, 
im Gestaltbegriff gefunden und diesen, auf ruhende und stationare 
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Zustande bezogen, darzulegen getrachtet. Es kommt, da das nicht 
zu einer psychotechnischen l'heorie gehiiren kann, durchaus nicht auf 
Einzelheiten an. Insbesondere interessiert uns hier nicht die Not
wendigkeit oder Miiglichkeit eines Riickschlusses auf elektrochemische 
Vorgange im Gehirn oder die besondere Beziehung zum ol'ganischen 
Vorgange der Wertheimerschen Querfunktion. Die Psychotechnik 
muJJ geduldig warten, bis die theoretische Psychologie ihr fiiI' 
kiinftige Zwecke weitere Tatbestande ausliefern kann. Was namlich 
das Wesentliche der Sache ist, ruht darin, daJJ mit einem gewissen 
Umfang durch die Kiihlerschen Darstellungen die innigereBeziehung 
zwischen Physik und Psychologie zum Ausdruck kam. War vormals 
die Physiologie die dauernde Begleiterin der Seelenkunde, so gesellt 
sich hiel' die Physik hinzu, und wenn wir zum Schlusse die Beziehullgen 
der Psychotechnik zu den Grenzwissenschaften eriirtern, werden wir 
dieser Physikalitat des Seelenlebens (wie man die Entwicklung nennen 
kiinnte) gedenken. Die Einfiihrung physikalischer Begriffe ist der 
Psychotechllik deshalb verstandIich, weil auch sie nicht aus der 
isolierten Abstraktion kommt, als (wie immer wieder hervorzuheben 
ist!) mitten im Leben steht. Sie kann daher im Zusammenhang mit 
der Autonomiefrage den Begriff des Feldes gebrauchen. Diesel' 
wiirde nicht ausgesprochen physikalisch gedacht werden miissen. 
El' ist zunachst nur ein Ausdruck, fiiI' den die friiher leichter hin
genommene Selbstandigkeit des Ichs nicht mehr ohne weiteres Giiltigkeit 
besitzen kann. Feld bedeutet hier soviel wie objektiv vorhandene 
Entfaltungszone des Ichs. 

Denn die Psychotechnik beobachtet im Leben, da13 die sogenannte 
Autonomie der Persiinlichkeit unterbunden wird durch das, was wir 
auch Einfliisse odeI' Influenzen nennen wollen. Der Feldbegriff 
gibt an, welche Influenzen im Entfaltungsraum des Ichs zum Aus
druck kommen, und legt die Untersuchung bzw. Beobachtung der 
Wirkungsbreite dieser Influenzen nahe. Derartige Influenzen sind 
lange bekannt gewesen. Eine sehr heachtete war die der Vererbung. 
Das heredităre Feld war in solchem Sinne gegeben durch die Einfliisse, 
die zwangslăufig das Individuum durch Eltern, mehr noch Gro13eltern, 
durch Rasse usw. erfăhrt. Diese Einfliisse modeln seine freie Ent
faltung und bestimmen seine Entwicklung teilweise vorher. Eine 
weitere Influenz gleich bekannter Form wăre die Lebensumwelt, odeI' 
das "Milieu". Wir kennen diesen Faktor, den wir auch das 
soziologische Motiv im Einzelschicksal hei13en diirfen, und verstehen 
hierunter den Einfiuil der Heimat (N estgeruch sagt man folgernd 
bei den Tieren), des hăuslichen Lebensstandards, der Gewohnheiten 
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und Traditionen der Familie, der Kulturgep:flogenheit in positivem 
wie negativem Sinne. Eine weitere Influenz ist die arbeitliche oder 
berufliche. Wir sehen, daLl der Beruf typisieren kann; davon war 
oben bereits die Rede. Dieses Abstempeln des Menschen durch einen 
Beruf ist ein weiterer EinfiuI.l, der die Autonomie unterbindet. Der 
Berufswirkung konnte sich niemand entziehen. Es ist ferner zu 
nennen der Infiuenzfaktor jener Kollektivităt, der Gruppe, von der 
ebenfalls gesprochen wurde. Diese Influenz ist psychotechnisch 
belangvoll, deun sie findet iiberall praktische Auswertung. Endlich 
k6nnen wir erwăhnen aHe geopsychischen Faktoren, wie sie H ell pach 
zuerst aufgestellt hat. Wetter, Klima, Naturumgebung und anderes 
mehr (einschliel3lich gewisser Wirkungen der Gestirne), das sind 
weitere Influenzen, die den Menschen iiberlegen regulieren in seinem 
Tun. Der Feldbegriff bekommt so eine durchaus reale und mehr 
oder minder in Komponenten zerlegbare Bedeutung. Das Feld wird 
qualitativ und quantitativ bestimmt durch Infiuenzen wie die 
erwăhnten. Diese Influenzen sind Krafte. Das Feld hat energetische 
Bedeutung, sowohl hinsichtlich Entwicklungsablauf auf Zeit, wie 
hinsichtlich augenblickhafter Haltungsweise des Einzelichs. Psycho
technisch gewinnt daher der F9ldbegriff eine auI.lerordentliche 
Wichtigkeit, und man sollte ihn, zerlegt in seine wesentlicheren 
Erscheinungsformen, eigentlich stăndig beriicksichtigen! Eine 
Psychotechnik, die diesen Feldbegriff nicht beachtet, erfaJ3t die wahre 
Wirklichkeit nicht. Am Nichterkennen des Feldes in seiner ungeheuren 
Komplexheit sind viele theoretische Untersuchungen gescheitert. Das 
ist wiederum jener Punkt, an dem wir im Interesse der Wirklichkeit 
von ei ner Exaktheit absehen muI.lten, die eben nur formal und nicht 
inhaltlich mustergiiltig ist. 

Der Feldbegriff umschreibt im Rahmen der Psychotechnik, wenn 
man ihn im einzelnen ausfiihrt, gerade ein Kernproblem der Psycho
logie angewandter Form: nămlich die Beziehung zwischen Person 
und Sache. Wie sich ăul3erlich daran die Subjekts- von der Objekts
psychotechnik schied, so kreuzen sich hier aUe Linien jedweder ein
schlăgigen U ntersuchung. Das Objekt hat sein Feld, das psychische 
Wirkungen ausubt, und der Mensch hat sein Feld. Es gilt stets, 
beide Felder aufeinander einzuspielen oder irgendwie energetisch 
anzugleichen. Das ist die letzte Aufgahe der Psychotechnik. Dabei 
ist es immer nur Formsache, ob man am Objektsfeld oder bei der 
Individnalităt beginnt. Das ZieI ist die Beziehung beider aufeinander. 
Man kann nicht eine Auslese auf einen Beruf individuell treffen, 
wenn man nicht zugleich das objektive Feld dieses Berufs erfaf3t. 
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l'Ian kann keinen Hebel objektiv eichen, oder sonst etwas dem 
Menschen "anpassen", ohne die unmittelbare vVirkungsweise auch des 
individuellen Feldes der Benutzer aufs Objektive zu beachten. Nicht 
so einfach liegen die Dinge, daLl man ohne weiteres irgend einen 
Gegenstand anpaLlt dem Menschen oder einen Menschen anpaLlt der 
Sache. Die Herausarbeitung des Feldbegriffs ist notwendigerweise 
begleitet mit der Erkennung der Wechselwirkung zwischen Person 
und Sache. Das mag pbilosopbiscb ganz selbstverstandIich und 
banal erscbeinen; psychotechnisch ist es methodisch alIes andere als 
erkannt! Und so erstehen hiel' der angewandten Psycbologie aus 
der theoretischen Betracbtungsweise Aufgaben, die in dieser Um
rissenheit bislang so gut wie kein.e Losung gefunden haben. Da
mit kommen wir aber unmittelbar auf un ser Willenpro blem 
zuriick. 

Der Wille des Individuums scheint wiederum keine rein psycho
logische Funktion zu sein. Er ist, wenn wir iIm psychoanalytisch 
zuriickfiihren auf die Urinstinkte und Triebe, auLlerordentlich stark 
an den Befund des lebendigen Daseins gebunden und von dort ab
leitbar. Die niedrigsten Lebewesen haben praktisch - was nicht 
philosophisch dasselbe sein muLl - ihre ausgeprăgten Willens
auLlerungen, und wir finden diese Erscheinung des Lebendigen, seine 
triebartige DaseinsauJ3erung (mindestens primitiv bezogen auf Er
nabrung und Selbsterhaltung) in der niicbternen Praxis auch in 
solchen Fallen, bei denen von Intelligenz im normalen Sinne oder 
von einer unge stor ten Aufmerksamkeit gar nicht einmal mehr die 
Rede zu sein braucht. Willen auJlert in diesem Sinne das kleinste 
Rind, wie der demente, am Boden vegetierend berumkriecbende Taub
stummblinde oder der vollsinnige Geisteskranke einer Heilanstalt. 
Wille ist ausgesprochener biologischer Urtrieb. Wir konnen auf rein 
philosophische Folgerungen odeI' Hinweise nicht eingehen, miissen 
uns nun abel' in Riicksicht auf den Feldbegriff fragen, wie man ihn 
damit in EinkIang bringen kann? 

Rein psychotechnisch - und nul' psychotechnisch - ist zu 
beobachten, daLl dieser Urtrieb, als LebensaulJerung des Individuums, 
iiberall dem Feld unterstellt ist. Sei das Feld selbst nul' bedingt 
durch kollektive Influenzen, dort mindesteus ist die Autonomie durch
brochen. Aber bei der grof3en Menge der Klienten finden wir, daLl 
die Autonomie des Ichs noch vieI geringer ist, daLl das Personliche 
dem energetischen Auf3eneinflusse unterliegt in einer Form, iiber die 
man bei groLlerer Erfahrung von Fallen staunen mag. Und so 
erklart sich vielleicht iiberhaupt das Prinzip der Gleichformigkeit 

Gieae, Theorie der Psychotochllik. 9 
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psychischen Geschehens (Marbe), das bei volliger Autonomie schon 
schwieriger zu begreifen wăre. Der Feldbegriff und das den Lebens
urtrieb in seiner Handlung lenkende Energetische dieses Feldes, 
kann das Prinzip der psychischen Gleichformigkeit erlăutern: bewiesen 
ist dieses. Wir stellen uns das Individuum sozusagen schwimmend 
in seinem Feld vor, und der ewig wache Trieb des Willens, die Sucht 
nach Handlung (sei sie auch gerichtet auf Ausschaltung, also etwa 
Schlaf, Nichtstun odeI' Dahindămmern) wird in seiner Richtung durch 
das Feld iiberlegen reguliert. Erfahrungen mit gefăhrdeten Jugend
lichen, Beobachtungen psychiatrischer FălIe und sonstiger patho
logischer Befunde, endlich die Untersuchung talentiert-geistigen 
Schaffens, sie ane lassen die Feldwirkung beim Willen sehr deutlich 
werden. In der Behandlung der Frage des UnbewuLlten kommen 
wir kurz darauf zuriick. 

Ob daher WiIle etwas rein Psychologisches sei, und wie sich der 
\ViIle als isolierte Funktion darstelle, das konnen wir heute eigent
lich ebensowenig genau angeben wie friihere Generationen. Die 
Psychotechnik, als Naturwissenschaft und eine aus Massenerfahrung 
schopfende niichterne Praxis, wird im ganzen zur Uberzeugung ge
lan gen, dal3 die Wahrscheinlichkeit, den Willen frei zu heiLlen, 
unendlich vieI geringer ist als der umgekehrte Fan. Es scheint wohl 
in der Philo8ophie ein gewisser EinfluJ3 des soziologischen Feldes bei den 
Urhebern von Theorien nicht ausgeschlossen zu sein, wenn die Freiheit 
des Willens als selbstverstăndlich hier und dort postuliert wurde. Es 
fehlt diesen Urhebern der Blick fiir die Relativităt eines Populations
ausschnitts; nămlich der Schicht, der sie angeMren. (Auf die rein 
padagogische Tendenz, den Willen als feldlos-frei zu erklăren, soweit 
nicht Ursache, sondern Entfaltung in Betracht kommt, also auf 
Willensfreiheit als erzieherische Forderung, gehe ich hiel' natiirlich 
nicht ein.) Sie sehen nicht, daLl ihr eigener Standpunkt der des 
gehDbenen, kulturell erzogenen Menschen ist, mit dem freilich die all
gemeine Psychotechnik sehr wenig zu tun hat. In der Tat kann 
man beobachten, dal3 auf bestimmten Bildungsstufen und vor anem 
in Beziehung zu einem guten geistigen Niveau (InteUigenz in diesem 
Sin ne) der Wille an Feldabhăngigkeit verliert. El' wird in gewissem 
AusmaLl freier, wenn auch nie ganz frei! Letzteres beweisen die 
Neurosen der gebildeten Klientel. Abel' el' ist sichtlich freier, als bei 
der soziologisch anderen Feldstruktur der Ungebildeteren. Die 
Masse ist bekanntlich daher immer suggestibler als der einzelne, 
und der uebildete im allgemeinen selbstăndiger in den Handlungen 
als der Ungebildete, der leichter der Influenz von Au!3ensachlagen 
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oder Menschen untersteht. Intelligenz, Bildung und Willensfreiheit 
scheinen gewisse, wenn auch nur relative Beziehungen aufzuweisen. 
Zuletzt aber untersteht auch der Gebildete und Intelligente der Feld
wirkung. Ihr kann er sich niemals entziehen, und mindestens handelt 
er bewuI3t in Abwehr gegen sie. 

Es folgert hierans, daC bestimmte theoretische Begriffe fur die 
Psychotechnik nur eingeschriinkt ihre Geltung besitzen konnen. WiI' 
sprechen, indem wiI' die Willenskomponenten in der Praxis erfassen, 
etwa von Aktivitiit und Reaktivitiit eines Menschen. Wir meinen 
damit einmal seine handlungsbereite Einstellung und das willens
gelenkte Tun, auf der anderen Seite seine ruckwirkende Haltungs
weise auf Au1lenreize und iiu1lere Sachlagen, die sein Tun beeinflussen 
konnten. Diese Begriffe sind relativ, und zwar schon deshalb, weil 
sie zumeist im Sinne der bewu/3ten Handlung, nicht der unterbewu1lten 
Verhaltungsarten, gedacht sind. Wir sprechen ferner von Rezep
tivitiit, Produktivitiit und Spontaneitiit des Willens. Rezeptivitiit des 
Ichs liegt vor, wenn in erster Linie alIe vVirkungen der AuJ3enwelt 
willensgemiiI3 zentripetal gerichtet sind; wenn Handlungen spiirlich 
und Aufnahmen des AuI3en hiiufiger erfolgen. IntelIektueIl hat man 
auch Rezeptivitiit mit Beschaulichkeit des Wesens ubersetzt; hier, 
bei der Willensseite der Sache, erscheint die zentripetale Strebungs
richtung das Entscheidende. Produktivitiit liegt vor, wenn der Ich
inhalt kombinatorisch zu iiuI3erem Tun, zu Taten, Werken, Hand
lungen fuhrt. Abel' gerade die Art, wie die echte8te Produktivităt 
erfolgt, hat dargetan (vgl. Giese), da1l hier gal' nicht so der wollende 
Mensch mit dem BewuI3tsein, als der gewollte aus dem UnterbewuJ3tsein 
entscheidend ist. G ies e hat hiel'her eine Theorie des produktiven 
Denkens abgeleitet, die darauf hinausIăuft,. daI3 er als Ursache der 
geistigen Produktion nicht Willensakte des eigenen Inneren des 
Menschen, sondern objektive AuI3enreize, die aufs Ich wirken, annimmt. 
So weit kann man theoretisch gelangen, wenn man die tatsiichlichen 
Befunde 8ich vor Augen fuhrt und immer mehr zur Uberzeugung 
gedeiht, daI3 die Willensauswirkung des einzelnen begrenzter ist, als 
man lange annahm. Spontaneitiit liegt vor, wenn die IchăuI3erung 
unvermittelt, gleichsam ruckhaft-plotzlich erfolgt. Jm erwiihnten 
Spontanraum fand man ein Mittel, dieses Ungebunden-unvermittelte 
des Menschen hervorzulocken. Aber auch hier ist fraglich, inwieweit 
jemand will und inwieweit er muI3. Ja, von hier beurteilt, ist sogar 
die Verantwortung fur die Umsetzung potentieller Faktoren in effek
tive Leistungen willentlich gesehen vielleicht gar nicht erreichbar vom 
Ich. Diesel' Gedanke mag bereits nahe gelegen haben, als vom 

9'" 
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Temperament als biologischer Prădestination des Menschen gesprochen 
wurde. Man kann gelegentlieh sehr zweifeln, ob jemand wirklich iiber 
seine Konstitution willentlieh gebietet. Das sind Fragen, die weit 
ins Physiologische fiihren und auch rein medizinisch bis heute immer 
nur dahin beantwortet sind, daJ.l man sagen darf: im Aufbau als 
Restitution und im Negativen als Bremsung und Hemmung des Ichs, 
vermag der Menseh willentlich manehes. Ob dariiber hinaus, also 
ausgesprochen positiv, erseheint zweifelhaft. 

Hier ist zum SehluJ.l aber ein Problem anzusehneiden, das eigent
liehste Begriindung fti.r die genannten Sehwierigkeiten enthălt. Das 
versteekt im Hintergrunde der Unklarheiten ruhte. Es ist die Frage 
nach der Natur des BewuJ.ltseins. 

Wir wissen, da13 man Bewu13tsein nieht wollen kann und dall 
Aufmerksamkeit und Intelligenz gleieh maehtlos bleiben. Bewu13tsein 
ist die biologisehe Begleiterseheinung auf seelisehem Gebiete. Wir 
miissen annehmen, dal3 aHes Lebende BewuJ.ltsein hat. Dieses wird 
und muJl inhaltlich sehr versehiedenartig sein. Seine Klarheit und 
Mannigfaltigkeit ăndert sich naeh Gattung, Ort, Zeit und allen erdenk
baren Einfliissen, einsehlieJ.llieh der organisehen Bedingungen des 
Lebewesens. Und wir haben, gemă13 neuerer Beobaehtung an Pflanzen 
und Tieren, wenig Grund zu zweifeln, da/3 aueh dort (wenn aueh 
teilweise iiberaus einfaeh) Bewu/3tsein sich abspielt. 

Nun ist es fiir die Psyehoteehnik au/3erordentlieh wiehtig zu 
beaehten, daJl man in jiingerer Auffassung der Theorie, und vor allem 
veranla13t dureh besondere Erseheinungen auf psychoanalytischem 
Gebiete wie aueh gewissen parapsyehologisehen Tatsaehen (vor allem 
der Hypnose), zu der Ansieht gelangte, da/3 das Bewu13tsein niehts 
Einheitliehes sei. Mindestens mu13 man zugeben, da13 es neben einem 
Vollbewu/3tsein noeh ein weniger klares Bewu13tsein gebe, das man 
als Unterbewu13tes anzuspreehen pflegt, gelegentlieh aber aueh Vor
bewulJtes heilJt. In der ălteren Ansieht wăre dies alIes, das nieht in 
der augenbliekliehen Zone der unmittelbaren Aufmerksamkeit (ihrem 
"Bliekpunkt") ruht. Neueste Theorien freilieh sehen den Untersehied 
wesentlieh tiefer und lassen nieht nur die Aufmerksamkeit dariiber 
entseheiden. Die Theorie des BewuJ.ltseins geht vielmehr genetiseh 
vor und gelangt zum sogenannten UnbewuJ.lten, das aulJerhalb des 
Iehs bestehend, sozusagen die Urquelle aUer BewuJ.ltheiten werden 
kann. Dabei wăren inhaltlieh dann noeh diejenigen Bewu13theiten, 
die von Objekten der AuJ.lenwelt (z.B. als "Wahrnehmung") stammen 
und die eigentliehen gedanklichen Inhalte zu trennen. Das Un
bewuJ.lte wăre theoretiseh das Reieh individuell noeh nieht gedaehter 
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Ideen. Von dort konnen Gedanken als Einfall, Idee, unterbewullt 
auf ein Ich iiberg1eiten, um schlieJ3lich vollbewuLlt sich mit den son
stigen Inha1ten des norma1en Bewulltseins zu verbinden. Die Er
scheinungen des Traumes, der intuitiven Denkarbeit, der patho1o
gischen Denkhemmungen und anderes mehr wiirden eine solche 
Staffe1ung nahe1egen (vgl. Giese, aber auch gewisse Paralle1en bei 
F reu d). Man kann 801che Moglichkeiten annehmen oder nicht. 
Fiir das Willensprob1em bedeuten sie eine abermalige Unfreiheit oder 
stellen sie Influenzen dar, denen der einze1ne in seinem Fe1de unter
liegt. Die Psychotechnik braucht sich um diese Moglichkeiten vielleicht 
nicht zu kiimmern und kann das auLlerperson1iche UnbewuJ3te, das 
Unterbewullte und das Bewul3te aine Angelegenheit "unpraktischer" 
Art sein la8sen. Bis auf einen Punkt: nămlich die Notwendigkeit, 
sich von einem zu engen Bewuf3tseinsbegriff fern zu halten. In der 
Objektspsychotechnik (beim Ubungsvorgang, bei Reklame, Organi
sation, Propaganda, dem Problem der Sinnfălligkeit UBW.) spielt 
nămlich gerade das Unterbewul3te eine erhebliche Rolle. Zumal die 
eben erwăhnte Erscheinung der "Sinnfălligkeit" von Bedienungs
hebe1n, aber auch Reklameinhalten, steuert unmittelbar auf das 
Unterbewul3te los. Wir verstehen bekanntlich unter Sinnfăllig

keit alIes, was unmittelbar, ohne apperzeptiven Aufwand, folge
richtig aufgenommen nnd in zweckentsprechende Handlung um
gewertet werden kann. So ist sinnfăllig die Fahrradsteuerung, 
nicht sinnfăllig die Lenkung des' Kahns an der Pinne. Dort folgt 
Lenkung "unterbewul3t", hier, d urch Uberlegung oder Hemmung, 
bewul3t. Das Problem der SinnfăJligkeit - sehr beachtlich in 
der Psychotechnik fiir Unfallverhiitung, etwa bei Fahrstiihlen, Schalt
werken - ist ein ausgesprochen unterbewul3t bedingtes Anwendungs
bereich der Psychotechnik. Dasselbe gilt vom Begriff der "Vor
Iust" und der Sinnfălligkeit in der Reklame. Diese Proben er
weisen, bis zu welchen Tiefen die praktische Psychologie Begriindung 
Buchen mull. 

2. Orundsiitzliches zur Empirie. 

Es versteht sicli von selbst, dal3 die erwăhnten Betrachtungen 
ihre Auswirkung in der Praxis haben miissen. Es wăre miiJ3ig, 
fiir psychotechnische Zwecke eine Theorie aufzustellen, wenll 
nicht in Wirklichkeit Folgerungen aus den einschlagigen Uber
legungen gezoge~ werden. Einige wichtigere Folgerungen seien 
erwăhnt. 
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a) Das Experiment. 

Das Experiment als solches bekommt einen geanderten Sinn. 
Vormals war es in der Psychotechnik, wie wiederholt erwahnt wurde, 
eine Moglichkeit, Versuchsbedingungen zu schaffen, die .Messungen 
ergaben. Und wenn auch niemals unmittelbare Messung iiber das 
rein Physiologische der V organge hinaus erstrebt sein konnte, 80 lag 
doch im Exaktheitsbegriff beschl08sen, daO MeCeinheiten in unmittel
barer Parallelitat zu Erlebniswerten auf singularem Gebiete erhebbar 
wăren. 

Psychotechnisch dagegen verstehen wir heute unter Experiment: 
die ge8taffelte Gewinnung einer Situation, welche geeignet ist, Ver
haltungsweisen des in dem Bereich ihrer Konstellation befindlichen 
lndividuums hervorzulocken und Zwecken der Beobachtung zugang
lich zu machen. Diese Definition des "Experiments" bedarf naherer 
Erlăuterungen. Man mu13 demnach trennen das Objektive vom Sub
jektiven im sogenannten Experiment. Einfaehe ablesende "Messung" 
ist psychotechnisch keine erreichbare Moglichkeit. Das Objektive 
driickt sich dahin aus, daO der Ver8uch eine Situation schaffen kann. 
Diese Situation stellt eine Zusammenfiigung von Sachverhalten dar, 
in deren Feld der Priifling geleitet wird. Man nennt sie daher auch 
"Konstellation" und versteht unter Konstellation den inneren Be
ziehungswert zwi8chen dem Sachverhalt und der Person, die ihm 
unterstellt wird. Die Konstellation kann gestaffelt werden. 1ch 
vermag die objektiven Werte zu modeln. Diese Ănderung vollzieht 
sich im Bereiche der Physikalitat, und so kann man das Experimentelle 
zunachst darin erblicken, daO man nach iiblichen Verfahren der Natur
wissenschaften die Physikalitat umgruppiert und daher auch nach 
Belieben eine bestimmte Konstellation physikalischer Form immer 
wieder herstellen wird. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daC 
unbedingt in genauer Parallelitat psychische Konstellationswirkungen 
im lndividuum zustande kommen. Das verbot sowohl der Typus- wie 
der Dispositionsbegriff, eben80 die Feststellungen von lnfiuenzen 
anderer Art: Man kann wohl die objektive Gegebenheit (eine Beleuch
tung, eine praktische Situation, die zu gestalten ist, einen Akkord) 
modifizieren und daher auch physikalisch immer in relativer Konstanz 
wieder herstellen. Dariiber hinaus zu gehen, ist ausgeschlossen, und 
was man zunachst miOt, ist nur die Konstanz bzw. die Modulation 
der Physikalitat. Auch die FalIe, bei denen sogenannte "Selbstein
stellung" der Versuchsperson vorkommt, geben nur das physikalische 
Bild an. Warum jemand bei einem AugenmaOpriifer soundsoviel 
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Bruchteile eines Millimeters sich mehr irrt als ein anderer, mehr irrt 
heute als gestern: das kann nicht mehr gemessen werden! Daher 
kommt man auf den wesentiichen Sinn des Experiments gerade aus 
der anderen Richtung. Die Physikalioo.t soH Verhaltungsweisen her
vorlocken. Sie gilt als Provozierung des Priiflings. Bekanntlich kann 
diese Hervorlockung bei Psychogenen so weit gehen, daJ3 Streik er
folgt: der beste Beweis dafiir, da13 der experimentelle Sachverhalt 
richtig gewăhlt war und die wesentlichen Seiten - etwa die Willens
komponente - an der Wurzel fa13te. Der Priifling soH durch das 
Experiment aus seinem normalen subjektiven Gleichgewicht gebracht 
werden. Das Experiment ist in diesem Sinne zunăchst absichtliche 
Storung der in sich geschlossenen Ichheit des Fremden. Wir konnen 
an die fremde Seele mit Messung nicht heran. Wir konnten die 
KorpergroJ3e, die Pulsfrequenz " me,ssen", gewinnen aber ganz und 
gar nichts an Ein blick ins Innere. Daher hat etwa von jeher die 
Psychiatrie, die ebenfalls psychologische Motive suchte, Gebrauch von 
der sogenannten "Beobachtungszeit auf der Aufnahmestation" ge
macht. Sie legte den Patienten einige Tage oder W ochen auf Station, 
um sein Verhalten hervorzulocken. Ebenso ist Graphologie eine aus
gesprochene Provozierung des Ichs, ebenso der Tanz: ohne daJ3 die 
Leute es bemerken. Die Auffassung des Experiments als Mittel der 
Hervorlockung ist nicht iiberall gelăufig. In den meisten Făllen 
wird tatsăchlich angenommen, daU eine apparative Beziehung zwischen 
Priifmittel und Fremdich besteht und da13 die zu untersuchende Person 
gen au so sich verhalte, wie die Ma13skala an irgend einem Instrument 
(etwa dem AugenmaLlapparat, dem Tremometer) es objektiv andeute. 
Diese neue A uffassung des Experiments ist nach allen psychotechnischen 
Erfahrungen die geeignetere, denn was wir nach der alten \Veise 
"messen", bleibt Scheinwert psychologischer Form. Das Warum 
interessiert, nicht nur das Wie. Auch die Praxis des Lebens, die 
immer nur nach dem Wie zunăchst fragt - nach der effektiven Lei
stung, dem Endresultat - differenziert stets bei năheren Priifungen 
nach dem Warum; ob es sich um die Ergebnisse der Arbeit in einem 
Fabriksaale oder um ein Sportresultat handele. Die Frage des Wie 
ist naheliegend, aber allzu primitiv und zudem im Psychologischen 
gleichgiiltiger. 

Die physikalische Konstellation wird 80 eingerichtet, dal3 sie her
vorlocken kann. Darin steckt bereits ein Stiick' Psychologie; denn 
der Versuchsleiter mulJ in jedem Fane sich iiberlegen und durch Vor
versuche erhărten, ob die Physikalităt geeignet ist, Provozierungen 
zu bewirken. Hat er diese Moglichkeit ermittelt, dann kann er das 
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eigentliche Experiment beginnen. Er solI nunmehr die Verhaltungs
weisen beobachten. Dazu ist wiederum verschiedenes Bedingung. 
Erstlich muf3 die Konstellation Verhaltungsweisen bieten. Selten wird 
in der Psychotechnik also eirte einzige Verhaltungsweise erwartet, 
zumeist werden Spielarten von solchen in Aussicht genommen. Sonst 
bliebe der Sinn der differentiellen Verfahren unerfiillt. Mindestens 
wird die Verhaltungsweise alternativ sein, also Symptomwerte bieten 
sollen. Mithin muJ3 der Versuchsleiter als Vorversuch auch die Ver
haltungsweisen typisieren und festlegen. Er legt mithin seinen MaJ3-
stab als eine Staffel an, die sich nach psychologischen Einstellungen 
des im Feld der Priifsituation ruhenden Menschen richtet. Dabei 
wird sich ferner in jeder Konstellation diese Verhaltungsweise eher 
reaktiv oder aktiv, passiv oder spontan vollziehen: das sind năhere 
Experimentalfragen, die zur Methodik iiberleiten, die wir hier nicht 
besprechen und die auch je nach Sinn und Zweck der Priifung zu 
lasen sind. Liegen die Verhaltungsweisen in ihrer Typologie einiger
maJ3en fest (und hierbei sind naturgemiW auch typologische Ubergănge 
selbstverstăndlich), dann erst beginnt das Experiment. Es beruht 
darauf, daf3 der Versuchsleiter sieht, wie die im Experimentalfeld 
befindlichen Individualităten sich den zu erwartenden Verhaltungs
weisen zuordnen. Diese Methode ist giiltig sowohl fiir subjekts- wie 
objektspsychotechnische Zusammenhănge, mithin auch dann, wenn 
das Objekt als solches objektspsychotechnisch angepaJ3t werden so11 
der psychologischen Eigentiimlichkeit der Menschen. Experiment 
heiJ3t mithin heute im psychologischen Gebiete Beobachtung. Beob
achtung wiederum fiihrt zur Erlăuterung und dem Aufsuchen der 
Griinde der individuellen Verhaltungsweisen, mithin zur Analyse. 
Experiment ist mithin Schaffung von Beobachtungsgelegenheiten zu 
Zwecken der psychologischen Analyse. Das wăre eine zweite Form 
der Begriffsfestlegung. Hierbei wird niemand verkennen, wie anders 
in Wirklichkeit heute noch experimentiert wird! Es gibt tatsăchlich 
noch analyselose Experimente! Man glaubt an das Mărchen von der 
MeJ3barkeit durch Apparate oder Priifmittel anderer Art. Man sieht 
nicht, daJ3 diese Messung Fehlannahme ist. Dies gilt auch fiir die 
sogenannten Massenpriifungen, die wir praktisch nicht entbehren 
kannen. \Vas wir aus ihnen herausbekommen, sind doch Dur ge
staffelte Verhaltungsweisen. Wir finden Gru ppierungen nach Menschen, 
die der Priifkonst~llation besonders gut, andere, die ihr besonders 
schlecht gewachsen waren, und wir erhalten natiirlich auch Treffer- oder 
Fehlerstatistik. Und doch muJ3 auch hier die Analyse folgen. Denn was 
hilft beispielsweise eine erstklassige MeJ31eistung, wenn man durch 
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Analyse herausbekommt, daJ.l jemand so gut abschnitt, weil er sich 
die Aufgaben vorher heimlich beschaffte? Was bedeutet psychologisch 
ein Fehlschlag, wenn der Priifling nicht mitkam, da ihm der Bleistift 
abgebrochen ist oder weil er sich am Priiftage physiologisch unwohl 
iuhIte? Das Bruttoergebnis besagt gar nichts; es ergibt eine Grob
sortierung, die sogar sehr unrecht sein kann und die wiederum als 
Grobsortierung nur Wert besitzt, sofern eine Individuaipriiiung der 
Vorauslese angeschlossen wird. Wie oft finden sich praktisch dann 
Gegensătze zwischen Massen- und Einzelverfahren, wie wichtig wird 
im Einzelversuche das analytische Eindringen in die Verhaltungsweise 
des Untersuchten! Ebenso muLl objektspsychotechnisch immer nach 
dem Grund dieser oder jener Ergebnisse gefragt werden. So selbst
verstăndlich es wissenschaitlich klingen mag, so wenig ist dieser Ge
danke verbreitet! Die falsche Auffassung des Experiments in der 
Psychotechnik gehiirt mit zu den Grunden fiir sehr erhebliche Fehl
schlăge. Wer nicht beobachten kann und begriinden, vermag psycho
technisehe Vorgănge niemals zu erfassen. Er erinnert an Teehniker, 
welehe Masehinen bauen, ohne Materialpriifungen vorzunehmenj steht 
also auf vorwissenschaftlichem Standpunkt, in einer Zeit, die mit Tat
sachen und nieht mit Begriindung der Tatsachen rechnete. Was in 
der Welt der Technik gilt, sollte indessen auf psyehoteehnisehem 
Gebiete selbstverstăndlieh sein. 

b) Sammelforschung. 

Dem Experiment stand die Sammelforsehung gegeniiber, und 
viele Faehpsychologen haben auch theoretisch in derselben etwas 
wie eine Abirrung erbliekt. Der Gegensatz, der hier zwisehen 
Individualităt und Kollektivităt sich aufbaut, ist erheblich. Dem 
eigentliehen Sinue des klassisehen Experiments steht der Sammel
begriff eutgegen, uud auch wenn wir das Experiment in genanntem 
Sinne erfassen, wird man in der Sammelforschung immer nur dann 
Vorteil finden, wenn die Ergebuisse sieh be~riiuden lassen. Somit 
kanu auch die Pausehalerhebung dureh Fragebogen oder sonstige 
U ntersuchungen nur von Belang sein, sofern sie zu analytisch einwand
freien Gruppierungen fiihrt. Zahlenstatistik als solehe hat kaum 
Wert, wenn Bie nicht ihre Ergebnisse begriindet. Hierbei kreuzt sich 
indessen noch ein Gedanke mit der Ablehnung bloLler Statistik, den 
wir friiher bereits hervorhoben. Hat aueh eine Statistik ohne Analyse 
keinen Wert, BO darf man doeh nieht nur Bolehe Statistiken in der 
Sammelforschung betreiben, die a priori ein Resultat erbringen sollen. 
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Man muJ3 mit anderen Worten auch hier vorurteilslos vorgehen und 
nicht in vorgefaJ3ter Meinung Ergebnisse vorwegnehmend zur Statistik 
zwingen. Wer der Ansicht ist, daJ3 aus der Massenerhebung etwas 
Bestilllmtes herauskommen oder anderes sich sicher nicht ermitteln 
lasse, der hat die Voraussetzungslosigkeit der Psychotechnik, die ja nicht 
werten durfte, nicht entsprechend berucksichtigt! Wenn also Massen
erhebungen angestellt werden, um irgend eine Idee psychotechnisch 
zu "beweisen" - etwa die geistige Uberlegenheit der blonden Rasse, 
die Unfehlbarkeit der Eignuugsprlifung, die Unschădlichkeit des 
Neunstundentages usw. -, der weicht bereits von den Grundlagen 
der psychotechnischen Verfahren ab und benutzt den Vorzug der 
Massenstatistik und Sammelforschung nur, um Tendenzen zu be
krăftigen. Das ist psychotechnisch unverantwortlich. Die Sammel
forschung bietet methodisch ja zweierlei. Sie ist einmal ausgesprochene 
Forschung: daswill sagen, sie ermiiglicht der Psychotechnik, Regeln 
ader auch Typisierungen psychischen Geschehens zu offenbaren. Hier
bei findet sich auch ein Unterschied zwischen der einen Miiglichkeit, 
durch addierte Einzelfălle zu Ergebnissen zu gelangen (Fiille, die 
man individuell in lan ger Praxis hăufen konnte), und der anderen, 
FiilIe pauschal zu sammeln und mithin massenstatistische Befunde 
zu ermitteln. Rein praktische Fragen entscheiden uber den Weg, 
und weil der Psychologe nicht immer Zeit genug besitzt, nul' in
dividuelle Befunde zu suchen, muJ3 er manchmal den Weg der Massen
statistik beschreiten. Sammlung ist die zweite Seite der Sache: 
das heiGt nach bestimmter Zweckrichtung unverbindliche und nicht 
tendenziiise Zusammenfassung von Unterlagen. Ganz besonders die 
Kulturpsychologie hat hiervon Vortei1, doch auch die praktische 
Psycho1ogie kann erheb1iches aus Sammelforschungen Iernen, um ihre 
Lehre aufzubauen. Die Erfolgskontrollen von groJ3en Priifungen 
- etwa den Bewăhrungen der Milităruntersuchungen - beruhen 
vielfach auf Ergebnissammlung. Der einzelne verschwindet in der 
Pauschalităt der vielen, und letztere hat ihren Sinn, wenn sie sich 
erklăren lăJ3t. Lassen sich die Zahlen dagegen nicht deuten, dann 
wird man dem Gedanken der Sammelforschung in diesem besonderen 
FalIe weniger praktische Bedeutung abgewinnen. Es kiinnen Fehler
quellen der Sammlung Grund sein fUr die Unerklărlichkeit der Be
funde, es miigen anderseits wohl auch noch unerkannte Beziehungen 
zwischen den Befunden ruhen. Ganz besonders gilt dies fur die 
Korrelationsforschung, die an sich immer vorurteilslos (also nicht etwa 
nach Auswahl bestimmter zu erwartender "Beziehungen") vorgehen 
solI, die aber anderseits sehr leicht Uberraschungen bietet uud dann 
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dem Praktiker eine Art Warnung vor allzu schneller Folgerung 
bedeutet. Aus der allgemeinen Psychologie ist bekannt, wie die 
Sammelforschung geeignet ist, gewisse "GesetzmăLligkeiten" zu er
bringen. Wir kennen jenes Prinzip von der Gleichformigkeit in der 
Welt, das Marbe zum ersten Male aufstellte, und wenn wir auch 
nicht auf die allgemeinen Beziehungen zur Wahrscheinlichkeits
rechnung eingehen konnen (man vergIeicbe Czubers Kritik), so 
rubt in diesem Prinzip fiir uns die Gewăbr der Wirkung und Moglich
keit psycbotecbniscber Untersucbungen. In der Tat erweist die 
Praxis eine ungebeure Gleichformigkeit in der psycbischen Welt, und 
mogen auch die Konstellationen des Lebens wechseln, so ist doch der 
menschliche Typus einheitlicher, als man glaubt. Das widerspricht 
nicht der Bemerkung, daLl jede Sachiage ihre gesonderte und genaue 
Analyse bedinge, daLl man niemals vorschnell anwenden diirfe. Das 
GleichmăEige ist die Reaktion der Menschen und die Natur des 
Individuums; das Wechselnde die Feldstruktur, in der sie sich be
wegen. Sammelforschung hat so ihre besondere, RichtungsIinien 
bietende Bedeutung. U nd obschon die Psychotechnik in ibren Analysen 
immer das Individuelle in den Vordergrund riicken sol1, so wird sie 
doch die bewăhrte Methodik der differentiellen Psychologie nicht iiber
sehen, da diese zum Systemaufbau belangvolle Aufschliisse bie ten muLl. 

c) Analyse. 

Freilich ruht der Nachdruck aller Methodik auf der AnaIyse. 
Man kann mithin sagen, daE letzten Endes die Einfiihlung ins 
Psychische das Wesen der Psychotechnik sein mult 

Mit dem Begriff der Einfiihlung verlassen wir Messung und 
physikalische Experimentalauffassungen vollig. Was dort gemessen 
wurde, konnte - dieser Gedanke ist bereits geăuEert - methodisch 
sozusagen nur ăuLlere Bestătigung dafiir sein, was die Beobachtung 
erschlieLlt. Die Einfiihlung hat kiinstlerische Komponenten, und wie 
schwer es diesem oder jenem fanen mag, sich rein intuitiv zu verhalten, 
das darf nicht bezweifelt werden! Ist mit Aufnahme der Analyse 
etwas Unwissenschaftliches in der Psychotechnik enthalten? Man 
konnte bemerken, daLl die Analyse so ganz und gar fem der natur
wissenschaftlichen Denkrichtung liege und unverein bar bleibe mit 
dem Exaktheitsideal. Ist sie etwa dasselbe wie philosophische 
Spekulation? Das letztere wird man verneinen. Denn Analyse dad 
niemals irrational und darf nie metaphysisch vorgehen, solange wir 
von der Psychotechnik reden. Ruht aber nicht in der Natur-
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wissenschaft an allen Orten, wo sie entscheidenden Erfolg hatte, 
ger ade die freie Analyse als Ursache? Solange der Pbysiker nur 
mi13t und formal experimentiert, kommt er Dicht weiter. Er soH 
seine Dingerscheinungen erklaren. Der Psychologe ist nicht in der 
glucklichen Lage der formalen Kontrolle seiner Objekte und der 
formalen Gestaltung ihrer Erscheinung, wie der Naturwissenschaftler 
zumeist. Er steht Geschehnissen gegenuber, die er erkliirend begreifen 
soU. Das kann er nicht anders, als auf dem Wege der Einfuhlung. 
Die Einfuhlung bedingt subjektiv eine vollige Modelung des eigenen 
Ichs, insofern unparteiisch und ohne Wertung die Rolle eines anderen, 
die Lage und Verhaltungsweise fremder Individualitaten nachgeahmt 
werden muf3. Nicht auf die Aussagen der anderen ist verlaf3liches 
Ergebnis zu bauen, als auf eigner Nachanalyse im Beobachter. Es 
war ein sehr richtiger Gedanke von Freud, daf3 aHe seine Schiiler 
erst an sich seIbst die Psychoanalyse zu vollziehen haben, bevor 
sie Fremdanalysen unternehmen durfen. Aus diesem Grunde habe 
ich Studenten stets ein Semester an Hand des Psychotechnischen 
Praktikums "beobachten" Iassen, denn an~ernfalls ist niemand in 
der Lage zu erkennen, was eigentlich Analyse bedeutet. Die Hilf
losigkeit der meisten Leute ist gegeniiber der AnaIyse erheblich. Sie 
sind vieI zu eng gebunden an die Struktur des eigenen Ichs, als daf3 
sie in der Lage wiiren, umzudenken auf andere. Damit erkliirt sich 
auch, warum das Experiment solange ganz und gal' primitiv gesehen 
und diese Form der Experimentalauffassung in gewisser Begeisterung 
in der Industrie koIportiert wurde, bis der Zusammenbruch der 
Psychotechnik vor der Tiir stand. Ohne Analyse kann jeder, mit 
Analyse nul' wenige Psychotechnik betreiben. Aus diesen Griinden 
sind auch manche Ărzte unmoglich als Psychiater, weil sie wohl 
ăuf3ere Kennzeichen diagnostizieren, abel' niemals die inneren Zu
sammenhange intuitiv erfassen konnen. Deshalb ist dem Fach
psychologen der Praktiker oft iiberlegen, weil el' aus seiner Erfahrung 
heI' ganz gut die Analyse - wenn auch unwissenschaftlich gefiihrt -
vollzieht, wahrend der Psychologe (beruflich zumeist auf dem fremden 
Tatigkeitsfeld ein Neuling) immer noch am .Ăuf3eren hăngenbleibt 
und die Zusammenhiinge keinesfalls ahnend iiberschaut. Fehlschlage 
erkliiren sich hăufig aus der Analysenunfiihigkeit der Psychologen 
auf solchen Gebieten, die unmittelbar mit dem bearbeiteten Problem 
in der Wirklichkeit nicht zusammenzuhăngen scheinen. Kiirzlich 
erfuhr man wieder einmal einen psychotechnischen Zusammenlwuch, 
als ein Psychotechniker mit seinen Eignungspriifungen in einem 
Betriebe scheiterte, weil el' die Haltungsweise der Arbeitnehmer ganz 
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und gar iibersehen und mit seinen teilweise weltfremden, theoretisch 
gerichteten Versuchen ein Experiment geschaffen hatte, das in fals chem 
Sinne provozieren mulHe. Das aHes ist Mangel an Analyse, und zur 
echten Analyse rechnet stets das Vorhersehen von Wirkungen der 
Psychotechnik, auch von negativen Seiten derselben, und die Er
kennung der echten Einordnung der Psychotechnik ins Ganze eines 
Zusammenhanges. Analyse geht also weit iiber den Einzelfall hinaus 
nnd mul.\ dahin leiten, die Idee des Psychologischen in einem An
wendungsbereich voll und ganz zu erkennen, und zwar ebenso vom 
Standpunkt der Gegnerschaft. 

Die Analyse trăgt in sich etwas Ahnliches wie die Sammel
forschung als heuristischen Grundsatz. Man konnte es das Ideal 
der Parallelităt der Fălle nennen. Die Einfiihlung setzt immerhin 
voraus, daG der Ablauf psychischen Geschehens, ganz und gar 
komplex begriffen, zwar niemals nachmeGbar, aber im Sinne der 
Resonanz năherungsweise fal.\bar bleibt. Was in einem anderen 
vorgeht, werde ich messend niemals bestimmen. 1ch kann jedoch im 
Sinne personlicher Resonanz darauf mich intuitiv einstellen. Hinzu 
treten natiirliche Erfahrungen und der Bodensatz der allgemeinen 
psychologischen Wissenschaft, der Typisierung der psychischen 
Formen nahelegt. Das leitet den Ablauf der Analyse. Die Parallelităt 
der Fălle beruht auf dem Gedanken, dal.\ man aus gewissen Sonder
erscheinungen wiederum Riickschliisse auf einzelnes ziehen darf. Hier
her stammt die Gepflogenheit, die Aul.\enseiter der Menschen zu 
studieren, um die AUgemeinheit intuitiv zu erfassen. Das Genie, 
das Talent, der Kriminelle und der Pathologische: sie sind derartige 
Aul.\enseiter, die in gewissem Umfange 1nteresse verdienen, denn 
wir nahmen (wie erwăhnt ward) eine gewisse kontinuierliche Ent
wicklungsreihe von unten nach oben an. Und in der Sammelforschung 
mul.\te ebenfalls der Populationsbegriff eine Kontinuierlichkeit der 
Streuungsiibergănge voraussetzen, sollte sie giiltig bIei ben. Hier
auf greift die Analyse zuriick. Jene sind ihr iiber die Intuition hinaus 
Erkenntnismaterial, also Wissen. So bindet sich ein psychologisch ge
gebenes Wissen mit der natiirlichen Einfiihlnngsfăhigkeit des Forschers 
in jedem Einzelfall. Bei dieser Einfiihlung ist in der Psychotechnik 
noch das Verstehen der "Lebensnăhe" beachtlich, und es rechnet zu 
den Erfordernissen eines geeigneten Psychotechnikers, dal.\ er Fein
gefiihl fiir den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Lebens
verzerrung bekommt. Realer Blick ist seiner Analyse in diesem 
Sinne notig. Man kommt methodisch zum Ergebnis, dal.\ Psycho
technik wie Psychologie letzten Endes eine Art von Begabung sei. 
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Wissenschaftlich ist das durchaus moglich, und wir miissen uns ver
gegenwărtigen, daU nicht nur die Kunst, ala auch andere Kultur
zweige, zumal die Wissenschaft, spezifische Sachbegabung ihrer 
Trăger voraussetzen: die Mathematik, die Musik, die Physik oder Philo
logie sind Beispiele an 8ich sehr verschieden gestaffelter "Eignungen", 
und so bedingt auch die Psychologie, iiber das bloU formale Wissen 
und das methodische Schema hinaus, innere Befăbigung zur intuitiven 
Einfiihlung. 

d) Beobachtung. 

Aus der Bemerkung iiber die Analyse folgt zugleich etliches iiber 
den besonderen Charakter der Beobachtung im psychologischen Sin ne. 

Man kann ausgehen von dem Unterschiede zwischen kunst
lerischer und wissenschaftlicher Beobachtung einerseits, der volkstiim
lichen Beobachtung andererseits. Letztere wird gewohnlich auch der 
gesunde Menschenverstand geheiUen, und dieser Blick fiir Zusammen
hănge, durchaus populăr gemeint, ist in der Praxis weit verbreitet, 
stellt sogar eine unangemessene Konkurrenz zu jedweder wissen
schaftlicben Beobachtung dar. Er ist einerseits gekennzeichnet da
durcb, daU die Leitlinie immer suhjektiv gegeben wird. Die Griinde 
fur das Beobachten sind Neugier odeI' auch Machttrieb, es sind 
nicht objektive Motive, die zur Beobachtung leiten. Die N ormen der 
volkstiimlichen Beobachtung, dieses "gesunden Menschenverstandes", 
sind wiederum zufăllig, stammen aus vereinzelten Erfahrungen und 
enthalten fast durchgăngig \Vertungen; sind mithin keine psycho
technisch maUgeblichen Grundlagen. Untersuchungen haben gezeigt, 
wie stark der gesunde ~Ienschenverstand infolgedessen irrt, wie er 
8ic1 verbliiffen IăUt und wie er durch Sympatbiegefiihle €line aus
gesproehene Fărbung erhălt. Das \Vesentlichste liegt endlich darin, 
daU der gesunde Menschenverstand zufăllige Gelegenheiten zur Beob
achtung nutzt. Er beobachtet ohne Regeln und ohne geregelte 
Situationsgleichheit. Heute beobachtet er den X auf den neuen 
Anzug hin und kommt 80 zu charakterologischen Schliissen; morgen 
folgert el' aus der zufălligen Verspătung der Y wiederum charakter
kundliche Befunde. Hat ein Z das Gliick oder die Routine, sich dem 
Beobachtungsfelde zu entziehen, so kann das vorteilhaft sein, denn 
der Zufall wird ausgeschaltet und das "Interesse" iiberhaupt von Z 
abgelenkt. Diese Zufalligkeit der Beobachtung und die Verschieden
heit der Beobacbtungssituation - das trennt abermals den gesunden 
Menschenverstand von der kiinstlerisch-wissenschaftlicben Beob
achtungstendenz. 
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Wir miissen nunmehr deren Grundlagen der gesunden Volks
tiimlichkeit gegeniiberstellen und uns vorerst klar werden, dall 
kiinstlerischer und wissenschaftlicher Blick in der Beobachtung auch 
etwas verschiedene Wege wandeln. Der beobachtende Wissenschaftler 
schafft das Experiment. Er will an ihm Tatsachen feststellen. Seine 
Beobachtung ist kausal gerichtet: aus den \Virkungen schliellt er auf 
Ursachen. Er sucht im Gegensatz zum gesunden Menschenverstande 
sich die Situationen, wie er sie benotigt. Er modelt sie zu seinem 
Zweck und ist in der Lage, in beliebiger Wiederholung dieselbe 
Sachlage erneut zu mustern. Ferner soU er objektiv vorgehen. Nicht 
Sympathie oder Interesse am Speziellen entscheiden, wie die objektive 
neutrale Einstellung zum Naturganzen. Daher wertet der Wissen
Bchaftler nicht. Er ist logisch geleitet und arbeitet in kiihler 
Intellektualităt die Beziehungen aus. Weil er nicht dem Zufall iiber
antwortet ist und seine Experimente oder sonstigen Beobachtungs
gelegenheiten sich immer wieder herstellen kann, kennt er den Grund
satz der Massenbeobachtung, verfiigt er nicht iiber kleine isolierte, 
sondern allgemein vergleichbare, nachpriifbare und von anderen 
Beo bachtern abhăngige Werte. Er ist also in seiner Ohjektivităt 
zugleich quantitativ im Vorteil, kann also qualitativ bOhere Sicherheit 
in den Ergebnissen erzielen. - Der "kiinstlerische Blick" weicht 
hiervon etwas ab, weil er weniger das Experiment als Zahlenquelle 
sucht und weil er vieI ichhafter den Dingen gegeniibersteht. Er ist 
nie BO objektiv, wie der wissenschaftliche. Er ist aber diesem wie dem 
gesunden Menschenverstand deshalb iiberlegen, weil er die Gabe der 
Einfiihlung in andere Sachverhalte und Individuen in hohem Grade 
besitzt. Wo nun ein Ge biet vorliegt, wie das der Psychotechnik, wo 
diese Einfiihlung in das Unmellbare, in die Individualităt und in die 
psychologische Beziehung notwendig ist, da kann diese Art der in
tuitiven kiinstlerischen Beo bachtung unbedingt der einzig richtige 
Weg zur Analyse werden. Wir fordern als Beobachtungsmethodik 
eigentlich eine VerbinduDg zwischen kiinstlerischer und wissenschaft
licher Form. Diese Doppelheit Iăllt sich so trennen: Alles Formale, 
Experimentelle, alle Problemstellung und Nachpriifung mull sich streng 
nach wissenschaftlichem Verfahren der Beobachtung richten. Da
gegen gehort zur Erlăuterung der Befunde, zu ihrer typologischen 
Zuordnung und zum Verstehen von Folgewirkungen fiir die Psycho
technik in allen Sachlagen kiinstlerischer Beobachtungsblick. Viel
fach wird schon die Auswahl der experimentellen Beobachtungs
moglichkeiten kiinstlerisch gewăhlt werden, dann aber wiederum nach 
wissenschaflichen Gesichtspunkten zur Durchfiihrung gelangen. Diese 
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Verbindnngsmoglichkeit zwischen kiinstlerischer nnd wissenschaft
licher Beobachtnng Iăllt sich also auch als Bindung zwischen intuitiver 
und logischer Organisation auffassen. Dort das Schauen, hiel' die 
Beobachtungsmittel. Dort Auswahl der Sachlage und Erlauterung 
- hiel' Regelung des Beobachtungsablaufs und der Beobachtungs
vorbereitung. Beides abel' hat keine Beziehung ernsthafter Form 
zu jenem gesunden Menschenverstand, dessen Beobachtungsgepflogen
hei ten kurze Erlăuterung fanden. 

Aus solchen grundsătzlichen Gegeniiberstellungen folgern nun 
ăullerlich wiederum methodische Moglichkeiten, die ganz und gal' von 
den Ansichten der allgemeinen Psychologie abweichen miissen. Es 
folgert die Moglichkeit der psychologischen Zufallsinterpretation, des 
Spontanversuchs und des Pseudoexperiments. AlIe drei sind nichts 
weiter als "Konstellationen zur Beobachtung". 

Die ZufalIsinterpretation mu13 nicht nur rein experimentelles 
Material verwenden. Sie findet ihre beachtliche Verwertung aus Quellen 
volkswirtschaftlicher und allgemeinstatistischer Natur. Immer be
ruht sie darauf, dall ein Material, das urspriinglich gal' nicht psycho
logisch "gemeint" war, nunmehr geregelt eine psychologische Auf
teilung und so Analyse erfăhrt. In der Kulturpsychologie sind diese 
Moglichkeiten iiberaus hăufig. Aber auch die Psychotechnik kennt 
dergleichen Quellen. 

Man kann etwa eine Statistik von Lohn und Leistung in einem 
Betriebe daraufhin psychologisch interpretieren, ob bestimmte Lohn
formen mit bestimmten Ziffern an Ausschull, Unfall odeI' Krankheit 
verbunden sind. Dies ist eine Art Nebenprodukt der Statistik, die 
ganz und gar nicht daran dachte, derartiges zu ermitteln; die Zufalls
interpretation ist illdessen von hohem psychologischen Belange. Man 
kann die Produktionsstatistik eines Landes untersuchen, um die Er
holungswerte der Leute festzustellen. In diesem Sinne haben die 
Ziffern der Statistik einer Fabrikation im Sprechmaschinenwesen, in 
der Tabakindustrie, dem Radioverkehr, hinsichtlich Besuchs von Kino 
und Theater, Sportplătzeu uud Verguiigungsetablissements, Zugehorig
keit zu Vereinen und Verbănden hohen psychologischen Wert; und 
sie konnen sămtlich aus Statistiken stammen, die etwa nul' fiiI' Steuer
zwecke aufgestellt sind! Dies wăre die Zufallsinterpretation; weil ein 
zufăllig vorhandenes Material psychotechnische Ausbeute bot. 

Der Spontanversuch ist wiederum etwas, was ganz und gal' nicht 
im Sinne der ălteren Psychologie liegen konnte. Man versteht darunter 
die Moglichkeit, Versuche so zu gestalten, dall sie nicht das zwang
hafte Verhalten eines Menscben, sondern seine nattirliche Verhaltungs-
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weise offenbaren. Anwendungen fand dieae Art etwa in der Pădagogik 
schon im Sinne der Arbeitsschulej in der Kriminalistik in der Geheim
beobachtung; in der Psychologie im sogenannten "Spontanraum" 
(Gi e a e ), einem Priiffeld, das die Versuchaperson sich selbst iiberlăJ3t, 
aber Moglichkeiten zu geheimer Beobachtung und unvermerkter Re
gistrierung ihres Gebarens bietet. Auch die psychologische Arbeits
probe rechnet zum Teil hierher. In jedem Falle soli das Spontan
experiment die natiirliche Verhaltungsweise provozieren, und es ist 
klar, daJ3 Reobachtung rechten Wert besitzt, wenn der Mensch sich 
nicht paasiv (etwa wie beim alten Experiment mit Vorsignal, Kinn
stiitze und Dunkelraumbenutzung) einstellt, wenn ihm nicht gezeigt 
oder zugerufen oder sonstwie ein Reiz "gegeben" ist, sondern wenn 
er zur Tat und Handlung (etwa zum Zigarettenrauchen, zum Sichhin
legen, zum Nachkramen in Schrănken usw.) im Spontanzimmer ver
anlaJlt wird. 

Der dritte Beobachtungsweg hăngt hiermit zusammen. Man 
kann ihn Pseudoversuch heiJlen, und man stellt damit das klassische 
Experiment etwas auf den Kopf. Der Pseudoversuch ist ein solcher, 
der etwas anderes bezweckt, als der Priifling es ahnt. Man gibt, 
wie eS bereits Rinet tat, etwa zu beobachtende Parallelen, um 
angeblich das AugenmaJ3 zu priifen j in Wirklichkeit ist es eine 
Suggestibilitătsprobe. Man lăJlt etwas auswendig lernen und Post
karten betrachten, angeblich um das Gedăchtnis zu priifen, in Wirk
lichkeit beobachtet man dabei die erotische Inklination (Gie se) des 
Priiflings. Man veranstaltet eine Inseratenkampagne, angeblich um 
irgend etwas abzusetzenj in Wahrheit will man die Interessen der 
Masse beobachten usf. Methodisch ist diese Form des Experiments 
mit eigentlicher Fehleinstellung des Priiflings ebenso abweichend 
von der Tradition, wie jener Spontanraum mit Beobachtung des 
Alleinmenschen ohne dessen Wissen. Man wird sagen, daJl das kein 
Experiment mehr sei, wenn der Priifling auf falscher Făhrte oder 
arglos bleibt; wenn er keine innere "Einstellung" zum Versuch 
bewuJ3t nehmen kann. Aber gerade diese Formen sind die besten 
Experimente der praktischen Psychologie, denn nichts offenbart die 
Seelen hiillenloser als die unwissentliche, das heiJ3t unterbewuJlte 
Haltungsweise. Nur Anwendung psychoanalytischer Erkundung des 
UnterbewuJlten ist es, wenn man Pseudoversuch und Spontanversuch 
in der Psychotechnik stark ausbaut und so zugleich mit den klasaischen 
Vorstellungen des messenden, unmittelbaren Experiments allerdings 
ziemlich entscheidend brechen muJ3. Die Praxis hat erwiesen, daU 
die Beobachtungen in genannter Form, also der Kern jedweder 

Gi e se, Theorie der Psychotechnik. 10 
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Psychotechnik, nirgends gleich einfach und zuverlăssig ist, als beim 
unterbewuLlten Menschen. Jedem Kenner der Zusammenhănge ist 
dieser Befund selbstverstăndlich, und hat man erst den Sinn der Beob
achtung theoretisch erfaLlt, fallen die genannten Versuche keinesfalls 
als besonders auJ3enseiterisch auf. So ist denn Beobachtung im 
psychotechnischen Sinne auch hier etwas anderes, als der gesunde 
Menschenverstand, der ebenfalls, wie erwăhnt, zufăllige und gleichsam 
nebensăchliche Symptome der Verhaltungsweisen fiir seine Analyse 
beranzieht. Der Praktiker legt zum Beispiel in seinem Sprechzimmer 
ein Geduldspiel aus, um zu seben, was die Wartenden damit beginnen; 
oder er reiht auf dem Schreibtisch vor dem Sitz des Besuchers kleine 
Săchelchen (wie Gummi, Bleistiftanspitzer, Wischlappen, Knopfe) auf: 
um zu sehen, ob der nervose Besucher sie im Gesprăch ergreift, mit 
ihnen spielt, sie dreht odeI' in Ruhe IăLlt. Das sind kennzeichnende 
Versuche des gesunden Menschenverstandes. Sie gewinnen indessen 
immer erst experimentellen Beobachtungswert, wenn sie geregelt ge
boten werden und wenn der analytische Schlu13 des Beobachters 
nach wissenschaftlichen Grundlagen sich bildet und an Mengen
material vergleichen lieLle. Der Ubergang zwischen Psychotechnik 
und Praxis kann also sehr nahe liegen. Man soll aber die grund
sătzlichen Bedingungen der Wissenschaftlichkeit der Beobachtung 
nicbt auLler acht lassen. Einige ernste Theoretiker werden mithin 
in dieser Form der Beobachtung etwas wie Mătzchen erblicken. 1hnen 
ist zu erwidern, da13 in der Tierpsychologie ebenfalls uicht der 
Zoologische Garten das Musterbild einer Beobacbtungslage darstellt. 
Von dort her wissen wir allzu gut die Uberlegenheit jener psycho
logischen Verfahren, die das Tier in der Freiheit, mit Blitzlicht und 
Kamera, in voller Natur, spontan, unwissentlich aufsuchten und aus 
der zwanglosen Beobachtung zu echten Analysen gelangten. Der 
""Veg der Psychotechnik kann den bequemen Laboratoriumsraum 
grundsătzlich nicht immer klassisch gestalten. 

e) Verwirklichung der Anwendung. 

Es gehort nicht in eine Theorie, von der praktischen Durch
fiihrung im einzelnen zu sprechen. Nur einige kurze Streiflichter 
sollen diesen folgernden Abschnitt des Ganzen beschlieLlen. 

Praktisch gesehen erhellt, daLl in jedem Falle die erwăhnte Ein
teilung in die potentiellen und effektiven ""Verte des Individuums ihre 
Beriicksichtigung vom Psychotechniker zu erfahren habe. Sei es eine 
objektspsychotechnische oder eine subjektspsychotechnische Frage-
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stellung: wird uul' die Potentialităt oder nur die effektive Seite der 
Sache gesehen, kommen wil' zu einseitigen Untersuchungen und Ent
scheiden. Dies mu13 also fiir Eichungen oder Auslesen oder Anlern
verfahren Grundsatz sein, aus beiden Gebieten ei ne entsprechende 
Auswahl zu treffen. Wie im Einzelfall die Zusammenstellung erfolgt, 
ist hier nicht zu behandeln. Man kann aber dabei verweisen auf 
eine formale Einteilung, die gelegentlich Moede gegeben hat. Er 
unterscheidet Wirklichkeits-, schematische und abstrakte Versuche. 
Der Wirklichkeitsversuch ist unmittelbare Wiedergabe der natiir
lichen Sachlage und Einordnung des Menschen unter sie. Der ab
strakte Versuch geht nur auf die Funktionen zuriick, will also, 
ohne Riicksicht auf die modiflzierte Anwendung im einzelnen, den 
funktionellen Hintergrund der Zusammenhănge erfassen und die 
Funktionen in iiblicher, von der Theorie teilweise her bekannter, 
Form priifen. Beispiel hierfiir ist vor allem jede Anwendung, die 
sichauch nicht entfernt in Wirklichkeit wiedergeben HeJle. Abstrakt 
konnen etwa Landwirte, Bureauleute, Luftschiffer gepriift werden. 
Bekannt wurden die abstrakten Priifungen der Telephonistinnen 
durch Miinsterberg, Giese, Fontegne und Solari, Rupp u. a. 
Aber auf letzterem Gebiete ist dann sehr bald der abstrakte Ver
such schematisch geboten worden. Man rekonstruierte die Wirk
lichkeit annăhernd durch entsprechende Apparaturen. Schematische 
Versuche stellen die entscheidenden Priifstationen der Stra13enbahn 
(Tramm), der Post (Klutke), der Eisenbahn (Dresden) dar; die 
meisten Kraftfahrer- und Fliegerpriifungen, bekanntlich zuerst in 
Frankreich aufgekommen, sind vom abstrakten zum schematischen 
Versuch iibergeleitet. Auch bei den Anlernverfahren wird im all
gemeinen weniger abstrakt als schematisch geiibt, bis die Wirklich
keitslage einsetzt. (Jedes Trockenschwimmen, -rudern, -skifahren ist 
ein Beispiel hierfiir). 

Diese praktische Entwicklung ist theoretisch bedeutsam. Nimmt 
man moderne Anlernverfahren, etwa in der Textilbranche (Giese), 
der Metallindustrie (Fri edrich), der Postverwaltung (KI u tke), so ist 
der "schematische" Situationsplan neben dem wirklichen heute nahezu 
entscheidend. Experimentell sinkt daher vielfach die abstrakte Funk
tionspriifung ab, und sie hat nur in Făllen der Ailgemeindiagnose 
(Giese), wenn es sich alBo um ein generelles Begutachten eines ganzen 
Menschen oder um die monographische Personlichkeitsbeschreibung 
(Poppelreuter) handelt, ihre unbedingte Notwendigkeit. Denn dort 
handelt es sich eben nicht um eine Einzelbetătigung, als um eine 
Begutachtung der Funktionen (etwa fiir Berufsberatungszwecke). 

10" 



148 lfiktionslehre der pr[l.ktischen Psychologie. 

Numerisch und fiir Spezialfragen, vor allem auch in der Objekts
psychotechnik, ist der schematische Versuch heute indessen ent
scheidend. In der Praxis der Psychotechniker freilich versehiebt sich 
der klassisehe, abstrakte Versueh vom Funktionellen sogar heriiber 
zur ausgesprochenen Wirkliehkeitsprobe. Ist schematisch fUr Beob
achtungszwecke die sogenannte "Arbeitsprobe" heute eingefiihrt 
(Giese), so findet man driiben in Laienbetrieben wirkliche Probe
arbeiten; das heiLlt versuehsweise Fachbestătigungen der Priiflinge 
am \Virklichkeitsmaterial zu Zweeken der Beobaehtung. Sehr seMn 
kann man den Ubergang zum modernen Experiment am Sport sehen, 
wenn man die neuzeitige Psychoteehnik des Sportlebens kennt 
(S c hul te). Eigentlich sind die ArbeitspJătze fUr Faustkampf, 
Sehwimmen, FuUball usw. unverăndert, und die Eignungspriifung, 
bzw. das Anlernverfahren wird experimentell dadurch registriert, 
daU man an den Normalgerăten zăhlende Instrumente anbringt oder 
das Prinzip der Selbsteinstellung, der Fehlerstatistik und so der 
Leistungskurven ermoglieht. Im alten Sinne wăre das keine Wissen
schaft und im neuen ist der 'Virklichkeitsversuch auch nur dann 
psyehologisch, wenn er zur Analyse der Leistung fiihrt. P o p p e lr e u t e r 
hat indessen durchaus recht, wenn er an diesem Punkt den Endkampf 
zwisehen Psychotechnik und Praxis ahnt. Kann nămlich die Psycho
technik mit allen ihren Verfahren und ihren schematischen und ab
strakten Methoden nichts mehr ermitteln, als was der Praktiker mit 
Hilfe seiner Wirklichkeits-Probearbeiten aueh sieht, dann ist sie iiber
fliissig. Sie gerăt auf diesen \Veg, sobald sie messen und theoretisch 
priifen will. Sie ist der Wirklichkeit iiberlegen, sobald sie das tut, 
was der Praktiker nicht ohne weiteres leistet: Analyse auf Grund 
wissenschaftlicher Beobaehtung. Keine psyehotechnische Eichung, 
kein Anlernverfahren, keine Auslese ist der Praxis in ihrem Wirk
liehkeitsergebnis iiberlegen, solange sie nur Zahlen und einfaehe Er
gebnisse mitzuteilen hat. Der Wirklichkeitsversuch ist Kernfrage fiir 
Existenzberechtigung der Psychotechnik. Denn nichts fălIt leiehter, 
als die Wirklichkeit experimentalreif zu gestalten: sofern man Experi
ment in oben genannter Weise formuliert. DaU dagegen andere Fest
legungen ganz und gar belanglos sind, war klar genug erwiesen. 
In praktischer Anwendung der Theorie gewinnt man daher hinsicht
lich der Beziehung zwischen Wirklichkeit und Versueh wesentlich 
andere Notwendigkeiten, als es die theoretische Psyehologie ahnen 
konnte. 

Man kann hier zum SchluU noch vermerken, daU auch eine ge
wisse psychotechnische Politik die Anwendung verwirklichen hilft. 
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Wenn wir 80gleich liber die Beziehung der Psychotechnik zu den 
Hilfswissenschaften und zur gesamten Kultur einiges mitteilen, so 
liegt der Grundgedanke einer sachpolitischen Verwendung der Er
gebnisse nahe. Es wăre organisatorisch verfehlt, in der Psychotechnik 
die Rettung der Welt zu erblicken; dies wurde wiederholt betont. Sie 
ist eine der Nutzwissenschaften, die wir benotigen, aber mehr ist sie 
nicht. Organisatorisch ist es daher richtiger, eine gewisse Bescheiden
heit der Propaganda und eine Zurlickhaltung in Versuchsanwendungen 
zu suchen, als Psychotechnik liber anes stellen zu wollen. Der Nutzen, 
den die Psychotechnik stiftet, wird spăter einmal groner sein, wenn 
erst die theoretischen Grundlagen fest erkannt und so auch die 
Methoden scharf umrissen sind. Heute ist noch aIles im Versuchs
stadium, trotz vielfachster Erfahrungen und mannigfachster ML(l
erfolge. Der Psychotechniker hat selbst am Leben noch nicht aus
gelernt. Er kann demnach in der praktischen Anwendung auf die 
Kultur nicht die Rolle spielen, die manche sich ertrăumen mogen. 
Verwirklichung der Anwendung heint personlich wie sachlich Be
scheidenheit der Linienflihrung. J e mehr man von diesem Grund
satze abweicht, um so schneller wird man die Psychotechnik zum 
Ruin und sich selbst zur Lăcherlichkeit bringen. Aus der Theorie 
folgert dieser oberste Leitsatz der Praxis ebenso, wie viele andere 
Anwendungen auf die Gestaltung der Methoden. Warnend kann 
das Geschick der theoretischen Experimentalpsychologie dem an
gewandten Psychologen vor Augen bleiben! 

III. Grenzwissenschaften der praktischen Psychologie. 

Ordnet man die praktische Psychologie in das System der Wissen
schaften ein, so findet man bestimmte Gebiete, die die Grenzen der 
Seelenkunde markierel1. Es sind Gebiete, die wie Zwischenglieder 
liberleitel1 in die Struktur der Wissenschaften liberhaupt. Verbil1dungs
wege vom besonderen psychologischel1 Distrikt zur Allgemeinheit des 
Wissel1s. Aber Grenzgebiet sagt noch mehr. Sagt in unserem Fane, 
wo es sich um ernste Praxis handelt, auch soviel wie Begrenzung. 
Die Grenzwissenschaften geben nicht nur Naehbar8chaft und Uber
gang, als auch Begrenzung der Psychotechnik als 801che an. Wir 
erkennen an den Grenzwis8enschaften, was die Psychologie nicht ver-
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mag. Grenzwissenschaft heiI3t in diesem Sinne auch Erganzungs
wissenschaft zur Psychologie. Dabei ist das Verhăltnis zwischen Haupt
wissenschaft: Psychotechnik und Grenzwissenschaft ein doppeltes. 
Betrachtet vom psychologischen Bereiche aus, sind die Grenzwissen
schaften zugleich Hilfswissenschaften der Psychotechnik. Beobachtet 
von der alJgemeinen Wissenschaftslehre, fragt man, inwieweit Psycho
technik an sich fiir diese Grenzgebiete bzw. an de re Bereiche Haupt
oder Nebenwissenschaft sein kann? Die Wertung der Psychologie 
angewandten Stils wird dabei nicht absolut, sondern immer nur relativ 
erfolgen! Aber diese Fragen sind gerade von praktisch hohem Be
lange; denn viele der eingangs erwăhnten Irrtiimer der Praxis folgern 
aus gănzlicher Verkennung dieser Beziehungen zwischen Psychotechnik, 
Grenzwissenschaften und allgemeiner Wissenschaft, weiterhin der 
Kultur uberhaupt. Praktische Ziele lei ten uns bei dieser Betrachtung. 
Es ist naturgemăJ3 keinesfalls Absicht, aUe denkbaren Gebiete in Be
ziehung zur Psychotechnik zu setzen odeI' auch nur immer Unterschiede 
der Bezugssysteme bei reiner oder angewandter Seelenkunde anzu
deuten. Wir begniigen uns mit Auswahl derjenigen Faktoren, welche 
fiir unsere Wirklichkeit von besonderer Erheblichkeit sein dilrften. 

1. Naturwissenscbaften. 

a) Medizin. 

Wenn wir die Medizin zuerst eriirtern, so kommen wir an eineu 
der wichtigsten Punkte mit dem ersteu Schritt. Denn gerade in der 
Praxis wird die Frage immer wieder aktuell: inwieweit denn der 
Psychotechnik gegeniiber der reinen Medizin Selbststandigkeit ver
biirgt sei? Noch praktischer, inwieweit der Psychologe Psychotechnik 
trei ben dad? Ist das nicht Sache des Arztes? 

Hierbei ist vorauszuschicken eine Formalitat, die darin besteht, 
dal.\ unser Hochschulwesen die Psychologie der philosophischen, natur
wissenschaftlichen und in Sonderbezirken ebenso der medizinischen 
und theologischen wie juristischen Fakultat einordnet, ja hier und 
dort auf technischen Lehranstalten die Maschineningenieurabteilung 
oder die Sektion fiiI' allgemeine Wissenschaften mit der gleichen Auf
gabe betraut. Wir sehen, daJ3 diese Wissenschaft ohne rechte Heimat 
ist. AUerdings rechnet sie in Deutschland ihren Grundlagen nach in 
die philosophische und neuerlich die naturwissenschaftliche Fakultăt 
der Universitat. AlIe anderen Moglichkeiten sind nur Erganzungen fiir 
Ausgebildete. Im Ausland - so z. T. Amerika und vor allem Frank-
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reich - liegt es so, daJJ niemand Psychologie studieren kann, ohne 
Arzt zu sein. Die physio1ogische Grundlage ist dort zwangslăufig ge
geben, und man sieht, wie das Prob1em des psychophysischen Par
allelismus seine praktischen Folgerungen nach sich zieht. Ist der Arzt 
fiir Psychotechnik der rechte Mann? Wer die wissenschaftliche Ent
wick1ung der Psychotechnik kennt, muJJ das ablehnen. Der Arzt 
kann nicht Dominante in der Industrie oder im Hande1 oder der 
Landwirtschaft sein. Die psychologische Dressur von Po1izeihunden, 
die Psychotechnik der Rek1ame, die Psychologie der Aussage vor Ge
richt, die Psychotechnik der wirtschaftlichen Fertigung sind unbedingt 
keine ărztlichen Fragen. Aber wie steht es mit dem immanenten 
Kern der Sache: mit jener Beziehung Leib: Seele in solchen Făllen '? 
Oder anders ausgedriickt, was bietet die moderne Medizin an Mehr, 
um das psychologische Gebiet sachgemăJJ von ihrem Standpunkt aus 
zu be1euchten? Wir kommen so zu der Frage der Beziehungen 
der Physiologie, Psychiatrie und Eugenik gegenuber der Seelen
kunde. Diese Beziehungen sind in letzter Zeit sehr deutlich ge
worden. 

Die Beziehungen zwischen Physiologie und Psychotechnik bleiben 
eng. Sehr viele angewandt-psychologische Fragen 1eiten unmitte1bar 
in physiologische Sachlagen flber. So ist beispielsweise das gesamte 
Prob1em der Ermiidung nicht untersuchbar und zu erklăren, ohne 
physiologische Betrachtungsweisen. Viele Einzelheiten der Gedăchtnis
lehre sind physiologisch bedingt. Allerdings kann man nicht in dem 
AusmaJ3e, wie es Wundt in seiner Physiologischen Psychologie tat, 
die Gesamtheit der Sinnesuntersuchungen physiologisieren in der 
Psychotechnik. Nur partielle Befunde - etwa das Dămmerungssehen, 
die Farbenblindheit, die Diagnose des "statischen Sinns" bei Eignungs
prufungen - sind streng physiologisch geboten. Und hierbei wird 
man praktisch unterschreiben, was Kronfeld fordert, daJ3 nămlich 

diese Art der Untersuchung nicht von einem Ingenieur oder sonstigen 
Psychotechniker, sondern allein von einem Arzt sachgemăJ3 bearbeitet 
wurde. Auf der anderen Seite durfen wir nicht verkennen, daJJ eine 
erheb1iche Zahl von physio1ogischen Untersuchungen psychotechnisch 
keinen Fortschritt und keine Unterstutzung heute bedeuten kann. 
So sind etwa die physiologischen Begleiterscheinungen der Emotio
na1ităt, die Untersuchungen des Atems, des Pulses, des psycho
galvanischen Reflexes, des Blutdl'ucks, der Blutmenge und teilweise 
auch der Blutverschiebung und -vertei1ung methodisch so unvoll
kommen, daU die Psychologie in praxi nichts damit beginnen wird. 
Sie ersetzt sie sogar durch andere Verfahren, beispielsweise die Psycho-
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analyse, mit erh6htem Gewinn. Physiologisch kann die Psychotechnik 
dort nichts lernen. Es geht ihr leider mit der vorklinischen Anatomie 
fast gen au so, obschon in manchem die Verhăltnisse giinstiger liegen 
m6gen 1). Anatomie kann belangvoll sein bei Bewegungsstudien fiir 
betriebswissenschaftliche Zwecke und hatte als Phoronomie in den 
Untersuchungen des menschlichen Ganges oder beim psychotechni
sierten Eichen von Kunstarmen groJ3e theoretische Bedeutung. Prak
tisch wird die Anatomie durch psychologische Typisierung der Wirk
lichkeit stark eingeschrănkt, und jedenfalls liegt auf diesem Gebiete, 
wie bei der Physiologie, die Sache so, daJ3 beide Wissenschaften sich 
gegenseitig unterstiitzen und daJ3 sie gegeneinander nicht autonom 
genannt werden diirften. Was die physikalische und die chemische 
Analyse der modernen Physiologie belangt, so ist auf die kurzen 
Ausfiihrungen zur N aturkunde zu verweisen! Es bildet sich dort 
das neue Gebiet der Biotechnik heraus, der Vereinigung von Psycho
logie und Medizin, dem kommenden Gebiete organischer Anpassung 
von Individuum und Objekt. 

Die Psychiatrie stellt ein eigentiimliches Bild fiir uns dar. Rechnet 
man hierher die klassische, ăltere Richtung, so muJ3 man sagen, dal3 
sie uns schlechterdings ganz und gar nichts bie ten kann. Sie ist eine 
der hilflosesten Seiten der Medizin und durchaus mechanisiert. Die 
neuere Psychiatrie hat umgekehrt ungeheure Fortschritte durch die 
Psychologie erfahren. Die gesamte Psychoanalyse, die zunăchst 

neurologisch -psychiatrisch gerichtet war, ist nichts weiter als Sieg 
der Psychologie iiber die Medizin, Sieg der Intuition und Beobachtung 
iiber materiellen Schematismus und Nervenmechanikertum. Was sich 
dort herausbildet, hat nun umgekehrt ungemeine Bedeutung auch fiir 
die Psycliotechnik gehabt, und man muJ3 zugeben, daJ3 leider die 
Psychologen noch sehr wenig die Beziehungen beider Gebiete erkennen. 
Dariiber mag kein Zweifel sein, daJ3 Fălle der Geisteskrankheit nur 
vor den Arzt geh6ren, rechne er auch zur iiberholten Richtung von 
Krăepelin (zum Teil!) bis Hoche. Bei den Ubergangsfăllen - etwa 
beim Hysterieproblem - hat der ăltere Arzt ver~agt und erst durch 
die Psychoanalyse, verstărkt infolge der Kriegserfahrungen, das 
Psychologische erfaf.lt. Ăhnliches gilt fiir andere Krankheiten, wie 
die Schizophrenie, deren Deutung nur psychologisch erfolgen kann. 
Man wird also hinzusetzen, daJ3 bei der Untersuchung Anbriichiger 
und der Zwischenfălle, das Gutachten des psychologisch vorziiglich 
vorgebildeten Facharztes seine hohe Bedeutung haben muJ3. Aber 

1) GroJle Hoffnung weckt psychotechnisch die Entwicklungsmechanik. 
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nur dieses Arzttyps, nicht jedweden Arztes. Damit entscheiden sich 
auch Streitfragen, die beispielsweise als Ausdruck des Kampfes zwischen 
Fachpsychologen und Arzten bei den Kriegsuntersuchungen fiir 
Militărzwecke in Deutschland wie Amerika iibel geschadet haben und 
jenseits des Ozeans nur durch die Einfiihrung von Kommissionen 
beseitigt wurden; von Korperschaften, die aus Arzten wie Psycho
logen bestanden. Nun aber auch die Kehrseite: Die Psychologen er
kennen wahrscheinlich noch gar nicht, welche ungeheure Bedeutung 
die moderne Psychiatrie zur Herausbildung einer allgemeinen Charak
terologie auch des Normalen besitzt. Die Beziehung beider Gebiete 
Iăuft darauf hinaus, dan wir eine menschliche Typenlehre von zu
verlăssiger Form nur dann gewinnen, wenn wir auch die Grenzfălle, 
die pathologische Verzerrung, mit beriicksichtigen. Sie hat heuristischen 
Wert. Eine rein normalpsychologische Charakterkunde kann nicht 
in gleicher Weise Geltung finden, und sicherlich bliihen uns auf diesem 
Zwischengebiete kiinftig noch auJ3erordentliche Fortschritte. Der 
weitgehendste Anfang dazu ist die Psychoanalyse. 

Was nun endlich die Eugenik belangt, so ist hiel' die Verwachsung 
der nur medizinischen mit den rein psychologischen FragesteHungen 
offensichtlich. Selbst wenn man die Vererbung irgend eines rein 
seelischen Faktors - etwa der Intelligenz - untersucht, scheint es 
doch ausgeschlossen, diese Beziehungen ohne Riicksicht auf den 
Korper restlos befriedigend ausdriicken zu konnen. Umgekehrt zeigen 
die neueren Konstitutionsforschungen, daJ3 die Korrelation zwischen 
sekretorischen Vorgăngen, Korperbau und Charakter recht eng und 
ausgesprochen positiv geboten zu sein scheint. Eine Vererbungslehre, 
die nur korperliche Konstitution, ohne jedwede seelische Komponente 
annimmt, ist ebenfalls praktisch nahezu unbrauchbar. Wiederum 
kann man hier den Ausweg wăhlen und sagen, der Fachmann sei der 
psychologisch vorgeschulte Arzt. Beriicksichtigt man in der Eugenik 
beispielsweise aber die Wirkung des sozialen Feldes auf das Indi
viduum, so kommt man zum Ergebnis, daJ3 ein Fachmann vermutlich 
iiberhaupt nicht entscheiden wird, denn der Faktoren gibt es dabei 
zu viele, die jenseits medizinischer Bezirke liegen. SoH die Eugenik 
sogar etwas wie Aufzucht, Auslese und zweckentsprechende Nach
wuchsanpassung bieten, da sind wiederum - etwa schon im An
lernprozesse - medizinferne Teilbestănde ausschlaggebend. Kurz, 
wir befinden uns bei der eugenischen Zone in einem Bereich mit aus
gesprochenem Mischwert, und wenn irgendwo, dann wird hier die 
Rettung in der paritătischen Zusammenarbeit verschiedener Spezia
listen, in der kommissarischen Forschung ruhen. Die Selbstăndigkeit 
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von Medizin oder Psychologie ist aufgehoben. Die Verschwisterung 
beider Fachgebiete scheint allein der Weg gesunder Entwicklung zu 
werden, und man mag sich denken, daJ3 noch andere Wissenschaften 
- etwa die Nationalokonomie und Soziologie - sich dem Bunde an
zuschlieJ3en haben, wenn Erspriellliches aus der Untersuchung werden 
solI. In der Eugenik haben wir also einen Abschnitt erreicht, der 
auf den Grundlagen mehrerer Wissenschaften allein ruht, und bei dem 
sich der Begriff Grenzwissenschaft zweckentsprechend modelt. 

b) Naturkunde. 

Von deu naturkundlichen Făchern seien nul' noch kurz erwăhnt 
Physik und Chemie. Beide haben ihre spezielle und ihre gemeinsame 
Bedeutung fiir die Psychotechnik. 

Bei der Physik konnte man - ăhnlich wie bei der Technik -
meinen, daG ihr Wert im Apparativen liege. Das Experimental
laboratorium der Physik als Vorbild fiir die Psychologie, wie die 
Maschine formales Exemplum fiir den psychotechnischen Apparat! 
Ganz so ăuJ3erlich sind die Beziehungen jedoch nicht. Was vieI 
wesentlicher ist, beruht auf anderem Zusammenhange. Man kann ihn 
so ausdriicken: die Psychologie physikalisiert ihre Theorien zusehends. 
Viele Anschauungen der neueren Gestaltlehre oder Meinungen iiber 
Denkprozesse sind physikalisch bestimmt; wirken wie ausgesprochene 
Analoga des physikalischen Weltbildes. 1ch erinnere an Begriffe wie 
den des Feldes, an die geopsychischen Erscheinungen, an den Begriff 
der 1nfluenz, an das UnbewuGte. Alle diese arbeitlich bedeutsamen 
Hegriffe meinen nichts anderes, als eine Einordnung und parallele 
Standardisierung einer psychophysischen oder psychischen Energie 
zu anderen: Physik der Se ele, was etwas durchaus anderes als Psycho
physik oder physiologische Psychologie ist. Denn auch die vorhin 
erwăhnte Physiologie physikalisiert sich. "Elektrifizierung des Orga
nischen" konnte man es schlagwortartig nennen. Die physiologischen 
Vorgănge werden mit der Elektronentheorie in Bezug gesetzt. Be
griffe wie Mneme, Hirnlokalisation und HirnprozeJ3, auch in ihrer 
'ropik, sind physikalischen Vorgăngen an Leitern beispielsweise nicht 
unăhnlich. Der gesamte NervenprozeJ3 wird physikalisch interpretiert. 
Diese Beziehungen sind wichtig. 1ch konnte ferner erinnern an daR 
umgekehrt zum Tei! gănzlich unphysikalische Verhalten der Psychologie 
beim Raum- und Zeitbegriff. An ihre grundsatzlich gegenteilige 
Stellung zur Relativitătstheorie (Henning). Uns geht dies praktisch 
nur so weit an, als wir fiir die weitere Entwicklung eine recht enge 
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Beziehung zur Physik finden. Ja, behielten die parapsychologischen 
Erscheinungen der Teleplastie und Telekinese einmal recht - zur 
Zeit hegen wir noch schwerste Zweifel -, dann hătten wir einen 
Ubergang zwischen Physik und Psychologie, wie el' vormals unmag
lich war, und eine Beziehung, die wesentlich entscheidender zu sein 
scheint, als die zur Medizin. Vielleicht entsteht spăter einmal die 
Frage, ob tlie Psychologie nicht eine Hilfswissenschaft der Physik 
werde; augenblicklich kannen wir fur die Praxis daraus noch nichts 
gewinnen. 

Ebenso steht es mit der Chemie. 
Besinnen wir uns des entscheidenden Gedankens, der anorganische 

vOn organischer Chemie trennte, so finden wir den Strukturbegri:ff, 
der in der Psychologie ein Kernproblem wurde. Die Analyse der 
Individualităt ist - formal und peripher - anfănglich in der Ge
staltlehre, abel' ebenso in der Typologie der differentiellen Psychologie 
und ihI'er LehI'e von den Korrelationen seelischer Funktionen in 
ungefăhr iihnlicher Weise vor sich gegangen. Wir priifen nicht mehr 
die Aufbauelemente, sondern sehen das Entscheidende in ihrer Lage
rung, ihrem Bezugssystem. Genau so hat sich die Eignungspriifung 
von der summierenden und apparativ geleiteten Form zur analysierend
beobachtenden Darstellung durchgerungen. Hiel' ist der Ansatzhebel 
der neueren Charakterologie. Die Chemie ist daher eineArt arbeits
hypothetische Lehrmeisterin geworden, und manches ihrer weiteren 
Resultate kann spăter praktisch-psychologisch von iihnlicher Bedeutung 
werden, wie die Frage der Strukturen. 

Ein Gebiet schiilt sich in den Beziehungen schon klar heraus, 
llamlich die Bindung zwischen Physik, Chemie und Psychologie zur 
Biologie. Die Charakterisierung dieser Bindung findet sich vor im 
Eindringen physikalischer und chemischer Verfahren in der Physio
logie. Praktisch sehen wiI' sie in Konstitutionsanalysen auf physi
kalisch-chemischer Grundlage: vermutlich einer Fortsetzung unserer 
bisherigen, nul' psychologischen oder iiuf3erlich physiologischen Ana
lysen; gleichgiiltig, ob wir objektspsychotechnisch etwa die Ermii
dung oder subjektspsychotechnisch eine Eignungsanalyse studieren. 
Das hiel' sich darstellende Gebiet wird (s. o.) die Biotechnik werden, 
also eine Wissenschaft, die psychologische mit physiologischen Priif
mitteln eint, letztere abel' durch physikalisch-chemische Methoden 
verfeinert und zuletzt ihr ZieI aufs Organische richtet; ohne die 
alte Leib-Seelentheorie als maLlgebliche Trennung anzusetzen. An
gewandte Biologie oder Biotechnik wird Oberbegriff in der Wissen
schaftsskala. 
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2. Wirtschaftswissenschaften. 

a) Soziologie. 

Es mag schon bei Besprechung der Feldfaktoren klar geworden 
sein, da13 au13erordentlich enge Beziehungen zwischen Soziologie und 
Psychotechnik bestehen. Denn ob es sich um lohnpsychologische 
Fragen, um Eignungsauslesen, am Fertigungsreform eines Gegen
standes handelt: immer bestehen starke Gebundenheiten an die Bozio
logische Natur der Menschen. Wir miissen hier abermals betonen, 
wie ganz anders unsere psychotechnische Stellungnahme gegeniiber 
dem Verhalten Wund ta in seiner Volkerpsychologie ist. Wund t 
zieht einen verhăltnisma13ig scharfen Trennungsstrich zwischen Volker
psychologie und Soziologie. Die Folge fUr die Praxis blieb, da13 wir 
mit seiner Volkerpsychologie nichts beginuen konnen, daLl abel' ganz 
sicherlich auch auf kultul'psychologischem Gebiete die Wundtsche 
Darstellang sich nicht so entscheidend durchsetzen sollte, als rein 
soziologische Arbeiten des Auslands. Was allein den Begriff der 
Psychologie der Naturvolker betrifft, was Stammestypik odeI' sprach
psychologische Gestaltung belangt: das alles scheint doch wesentlich 
tiefer soziologisch bedingt, als Wundt es zugeben mochte. Dariiber 
diirfen auch die eingehenden polemischen wie objektiven Bemerkungen 
Wundts nicht tăuschen. Leider kommt hinzu, da/3 der spezifisch 
psychologische Rern dieser Probleme von 'Vun d t ebenfalls nicht so 
umfa13t ist, als es der Psychoanalyse spăter gelang. Wie ganz anders 
stellen sich die Mythen-, Mărchen und religionspsychologischen Stoffe, 
wie ganz anders auch die Gesellschaftspsychologie dar, wenn man sie 
etwa psychoanalytisch beleuchtet. Es liegt etwas Antiquiertes in dem 
groLlartigen Syatem der Wundtschen Volkerpsychologie, das sich 
keinesfalls verkennen IăLlt, und den Psychotechniker jedenfalls dahin 
fiihren mul.l, dal.l el' aus der offiziellen deutschen Volkerpsychologie 
so gat wie gal' nichts fiiI' seine Anwendungen entnehmen kann. Der 
Tatbestand ist nicht zu iibersehen, dal.l die Soziologie (vormals rein 
auslăndisches Geistesgebiet) iiberlegen wurde; auch fiir die Praxis. 
Und so wird der .Psychotechniker sogar bei einem ausgesprochenen 
Theoretiker, wie Simmel, trotzdem ganz erheblich vieI mehr lernen, 
obschon diese Soziologie gal' nicht dal'an denkt, praktisch verwendet 
zu werden. Abel' der Gesichtspunkt, die Fragestellung ist richtig, 
ist lebensnah und wirklichkeitsbedingt; gleichgiiltig, ob Simmel 
iiber die Mode, das Geld odeI' sonst ein massenpsychologisches Thema 
sich ăuJ3ert. 
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Denn das Wesentliche ist, daU die Dominante der Soziologie das 
Massenprinzip bleibt. Aber eben dieser Masse wird der einzelne 
ebenso zugeordnet, wie sie selbst in bestimmter Konstellation Gegen
stand der Forschung wird. Die Psychotechnik darf sich in ihrer Be
grenztheit nicht tauschen. Soziologische Betrachtung ist stets eine 
iibergeordnetere. Es bedeutet Einseitigkeit der Fragestellung, wenn 
wir nur psychologisch erheben, wie es gleich partiellen Schnitt dar
stellt, sofern wir uns blol3 auf Wirtschaftliches beschranken. Aber 
neueren, psychotechnisch sehr wichtigen Begriffen, wie dem "Lebens
raum" des Menschen, seinem "Lebensstandard" usw. wird man schwer
lich nur psychologisch gerecht. Hier wird die Psychotechnik unter
geordnet der Soziologie und bleibt nur ihre Hilfswissenschaft. Um
gekehrt wii.re natiirlich eine Soziologie ohne psychologische Faktoren 
gleich undenkbar. Nimmt man etwa irgend welche Lebensraum
statistiken vor (beispielsweise die WohnungsgroUe der Menschen), so 
kann die Interpretation der Ergebnisse ohne Psychologie nur bedingt 
zutreffen. Werttheoretisch gesehen wird freilich die Sache so liegen, 
daLl die Psychotechnik die Soziologie Ofter benotigt als umgekehrt, 
und daU im Kulturganzen die Soziologie die iibergeordnete Wissen
schaft bleibt. Wir finden hier Zwischenbeziehungen der beiden Ge
biete, die nicht unbedingt ein reziprokes Verhaltnis darstellen, sondern 
quantitativ doch das Ubergewicht auf einer Seite beharren lassen, 
wie sie es werttheoretisch dergestalt auch tun miissen. Es lockt der 
Vergleich zur Medizin heraus. Auch die Medizin ist einerseits Er
ganzungswissenschaft fiir Soziologie und so paritătisch der Psychologie. 
Denn nun finden wir uns wieder in dem erwăhnten Leib-Seeleproblem, 
das beide Wissenschaften behandelten. Setzen wir dagegen die Sache 
an unter dem Sehwinkel des Organischen, so verschob sich die Domi
nante, und die Biologie loste die Soziologie ab. Riickwarts betrachtet 
klărt sich sa auch die Beziehung zwischen Medizin und Psychologie 
durchaus. Sie sind paritătisch, aber sie bleiben beide Hilfswissen
schaften und rechnen, je nach der Teleologie der Fragestellung, ein
mal unter die Biologie und zum anderen unter die Soziologie. Dies 
scheint den Praktikern leider noch nicht geniigend bekannt zu sein! 

b) VolkswÎrtschaft. 

Wir konnen denselben Ausgangspunkt wie bei der Soziologie 
nehmen, also als entscheidend die Frage nach den kulturellen Haupt
gebieten erheben. Da erscheint die Beziehung zwischen Psychologie 
und Volkswirtschaft zwiespaltig. Stellen wir uns nămlich auf den 
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Boden der theoretischell Psychologie odeI' auf den Boden der an
gewandten Kulturpsychologie, so ist kein Zweifel, daLi nach dem Satz: 
"iiber allem die Seele", das Wirtschaftliche immer nul' Anhang sein 
soH. Die Maxime muLi dahin lauten, daLi wir ohne jede Riicksicht 
auf das Wirtschaftliche die rein seelische Gegebenheit beriicksichtigen 
und da/J, wenn schon das Okonomische mitsprechen solIte, dies immer 
nul' den Charakter der zufălligen Beigabe besitzen wiirde. Die theo
retisch gerichtete Allgemeinpsychologie und die Kulturpsychologie 
bleibt daher beziehentlich iibergeordnet der Wirtschaft. Stellen wir 
uns abel' auf den Boden der praktischeu Psychologie odeI' Psycho
techuik in diesem Sinne: liegt die Sache gerade umgekehrt. Wir 
miissen zunăchst rein empirisch feststellen, daU die Psychotechnik in 
sehr vielen Făllen an der Volkswirtschaft zerbrochen ist. Es war 
einleitend gesagt, daLi wir Versager fanden, und zwar eine Reihe von 
Fehlschlagen, die aus der Wirtschaftslage entstanden. Es gab ab
gebaute Systeme, die nicht mehr aktueH sind, weil die Sachlage es 
uicht bedingt. Und vor allem war erwăhut, daJ3 in manchen Făllen 
die Psychotechnik die geschăftsmăJ3igen Motive in deu Vordergrund 
scho b, ohne Entsprechendes zu leisten odeI' daJ3 sie in ihren Verfahren 
zu kostspielig war. Es verbindet sich mit dem Begriffe der prak
tischen Psychologie die Notwendigkeit zu okonomischer Einstellung 
und einer Anpassung au die volkswirtschaftliche Gegebenheit. Ge
schieht dies nicht, geht die Psychotechnik in sich zugrunde. Diese 
Frage ist ein Ergebnis der Machtverhăltnisse zwischen Psychologie 
und Wirtschaftsleben. Wir sollen uns nicht dariiber tăuschen, daLi 
das Wirtschaftsleben im allgemeinen diese Macht besitzt und unter 
U mstănden zu volliger Entpsychotechnisierung fiihren wird. Dort, 
wo volkswirtschaftliche Lagen sich verbinden mit politischen Bedin
gungen (etwa in Gestalt des Betriebsrăteverfahrens, der Lohnpolitik, 
des Gewerkschaftswesens, der Zollpolitik usf.), ist die Psychotechnik 
ganz und gal' machtlos und unterstellt dem volkswirtschaftlich -politi
Bchen Faktor. Sie teilt diese Anhăngigkeit mit der Mehrzahl anderel' 
Kulturgebiete, und je wissenschaftlicher sie vorriickt, um so eher kann 
dies der FaH sein. Die Mehrzahl aHer Wissenschaften ist volks
wirtschaftlich abhăngig. Doch rechnet die Psychotechnik zu den 
wenigen (gleich der Chemie, der Eisenhiittenkunde usw.), die auf der 
anderen Seite durch die volkswirtschaftliche Lage hohe positive Forde
rung erfahren konnen. Und zwar auch, und gerade dann, wenn die 
Volkswirtschaft okonomisch -praktisch gesehen darniederliegt. lat 
die Psychotechnik auch abhăngig und im Falle eigener Resistenz odeI' 
des wissenschaftlichen Versagens bei ungiinstiger Volkswirtschaft er-
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ledigt, im Lebenskeim erstickt, 80 hat sie dort dan Vnrzug der bevor
zugten Forderung durch eben diese volkswirtschaftlichen Motive. Das 
aber hiingt zusammen mit der psychotechnischen Maxime, die an
gewandte Psychologie in diesem Sinne in den Dienst der Kulturgiiter 
zu stellen, auf volkswirtschaftlichem Distrikt also dafiir sorgen zu 
wollen, im energetischen Imperativ zu handeln; gleichviel ob es 
Objekts- oder Subjektspsychotechnik sei. Die Maxime des energe
tischen Imperativs hat immer ihre psychologische Seite, und das be
dingte sogar Rettung aus dem chaotischen Untergang der Luxus
wissenschaften, als die okonomischen Zeitverhiiltnisse letztere nicht 
mehr kultivieren durften. Psychotechnik ist in diesem Sinne notig. 
Assyriologie oder Kolibriforschung ist in gleichem Sinne nicht notig. 
In solcher Notwendigkeit liegt !l,ber zuletzt doch eine Mahnung und 
ein selbsterzieherischer Wert. GewiLl, die Psychotechnik bleibt Bilfs
wissenschaft der Volkswirtschaft, und man tăuscht sich schwer, wenn 
man glaubt, daJl im praktischen Leben der Psychotechniker mehr be
deute, als Begutachter von Sachlagen, als partieller Spezialist ohne 
letzte Entscheidung. Aber eben diese Volkswirtschaft stellt nicht 
nur Aufgaben im einzelnen, als auch wissenschaftliche Entwicklungs
ziele von hohem Belange und in einer Form, wie sie der Psychologie 
an sich gar nicht gegeben wăre. So unerfreulich manchem dergleichen 
Abhăngigkeiten vom Okonomischen sein mogen, so lebenswichtig sind 
sie fUr das Gedeihen der Psychotechnik. Die Eigenart der Beziehungen 
soli nicht verkannt werden. Aber die Psychotechnik kann heute keine 
Ausnahmestellung unter den angewandten vVissenschaften bean
spruchen und wird dankbar beobachten, daJl augenblicklich die Volks
wirtschaft immer noch mehr gibt, als sie von der Psychotechnik 
empfiingt. 

c) Technik. 

Zuniichst jst festzustellen, daU zwischen Techl1ik und Psycho
technik ein gewjsser prinzipieller Gegensatz beruht. Die Technik, 
als praktische Bemeisterin des Objekts, hat innerlich so gut wie keine 
Fiihlung zum Gegenstiick, der Seele. Sehr viele Enttiiuschungen der 
Psychologie stammen aus falsch verstandener Seelenkunde der Tech
niker. Der Ingenieur hat von Bause aus Einstellung auf Zahl, MaJl 
und Gewicht und eine Welt von verhăltnismiiJ3ig groJler Konstanz, 
sowie zu Werten, deren Funktion sich mehr oder minder klar vor
ausberechnen lii/lt. Er bleibt in manchem oft roher Empiriker und 
verzichtet auf Formeln, wo er nicht weit genug in seiner Wissenschaft 
gedieh, oder aus Erfahrung ableitete, da/l die FormeI triigt. Der 
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Praktiker baut Solenoide lieber mit Faustregeln, als nach Formeln; 
aber wenn er hier so vorgeht, tut er es aus ganz anderen Gesichts
punkten als der Psychotechniker. Der Ingenieur hat keine naturliche 
Fuhlnng zur intuitiven Schau des Seelischen. Er ist gleich ungeeignet 
zur Analyse wie der Mathematiker oder manche Vererbungstheoretiker, 
die in der FormeI aHes und in der Intuition den Abweg 8ehen. Bei 
einer Wissenschaft des Unstarren, Lebendigen und stetig Wechseln
den, einer Wissenschaft, die dem unexaktesten Faktor doer Technik, 
dem Menschen, gilt, bedeutet die Anwendung maschinentechnischer 
oder sonstwie konstruktiver Fiktionen im mathematischen Sinne Ruin 
von Anbeginn. Dazu kommt, daJ3 mangels Einfuhlung viele Ingenieure 
die Schwierigkeiten der Psychologie verkennen. Abgesehen davon, 
daJ3 manche - infolge lăcherlicher psychotechnischer Propagan
disten - gar nicht ahnen, daJ3 Psychotechnik seit mindestens einem 
Jahrhundert hesteht und so von neuem "entdecken", was Iăngst 

hekannt ist, vereinfachen sie das vielverschlungene seelische Struktur
bild in so grober Form, daJ3 auJ3er verfehlter Analyse auch noch 
fehlerhafte Synthese zustande kommt. Manche technischen Eignungs
prufungen der Industrie sind wissenschaftliche Monstra und haben 
praktisch manchmal nur Erfolg, weil sie uberhaupt eine Art Aus
Iese, wenn auch keine psychologische, darsteHen. Aber schlieJ31ich ist 
nicht ausgeschlossen, daJ3 man Auslesen von Menschen auch durch 
"Messen" der Dicke ihrer Stiefelsohlen durchfuhren und Korrelationen 
zur praktischen Bewăhrung dahei finden kann. Die Unterscheidung 
nach Prohearheiten und Arheitsprohen psychologischer Form ver
dankt die Psychodiagnostik eigentlich der Unfăhigkeit der technischen 
Geister, Psychologie zu hetreihen. Hătten Ingenieure nicht einfache 
Probeleistungen als Psychologie irrtumlich angesehen, wăre vielleicht 
niemals die normale psychologische Arbeitsprohe und so ein wich
tigeres Diagnoseverfahren zustande gekommen. Noch grotesker sind 
die psychologischen Harmlosigkeiten der Technik in der Objektspsycho
technik. Was Leute wie Gil breth und die amerikanische Taylorschule 
an Gesetzen uher Bewegungen, an Verfahren uber gerechte Lohnpolitik 
und uber Einfuhrungsmethoden in laufende Betriebe teilweise mitteilen, 
mutet dem Paychologen an wie Ausschnitte aua der Humorecke irgend 
eines Sonntagsblattes. Es ist psychologischer Kindermund. Selbstver
stăndlich soH nicht verkannt sein, daJ3 Tay lor personlich auJ3erordent
lich klar Psychologisches erkannte, und daJ3 die amerikanische Betriehs
wissenschaft hervorragende psychologische Laienpraktiker hat, wie 
beispielsweise Ford einen darstellt. Aher im Wesen der Technik 
liegt das Psychologische nirgendwo, auch hierzulande nicht. 
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Versteht man den Techniker als Typus selbst psychologisch, so ist 
dies Verhalten - liber die strukturelle Selbstverstăndlichkeit hinaus 
- eigentlich sehr leicht gegeben. Denn werttheoretisch betrachtet, mu/3 
im Reiche technischer Moglichkeiten der psychologische Faktor eine 
sehr geringe Rolle spielen. Die entscheidenden Losungen von Auf
gaben und die groJ3en Umwălzungen der 'rechnik in den letzten Zeiten 
liegen nicht in psychologischer Erkenntnis, sondern in re in materiell
technischen Verfahren und hochwertigster Ausnutzung der Natur
wissenschaften. Die Elektrotechnik oder Einzelheiten, wie die Dampf
turbine, das Automobil, der Revolverautomat usw., das sind viei 
entscheidendere Fortschritte, als jedwede Kultur der angewandten 
Psychologie im Rahmen der Technik. Die Umwălzungen, die etwa 
durch die Uberlandzentralen zustande kamen, greifen tiefer, als die 
kleinen Ănderungen, welche eine Einflihrung von Eignungspriifungen 
bedingte. Man kann es konkret iiberall feststellen, wo zwei partielle 
Neuerungen gleichzeitig in Erscheinung traten. Die Post fiihrte 
neben der Telephonistinnenauslese den Automatenverkehr ein. Gesiegt 
hat das automatische Fernsprechamt, nicht die Psychotechnik. Die 
Eisenhahn machte die LehrHngspriifung im Reiche obligatorisch. 
Praktisch ist zweifellos die gleichzeitige Einfiihrung der durchgehenden 
Giiterzugluftdruckbremse viei belangreicher und auf Jahrzehnte ent
scheidender. Wir diirfen also die GeltungsmaJ3stăbe nicht aus dem 
Auge verlieren und werden dann auch den Techniker in seiner Ver
haltungsweise besser verstehen. Denn die Technik ist Anwelldung 
von Grund aus, nichts weiter als Anwendullg. Was mit in ihrem 
breiten Strome liegt, wird sie aufnehmen. Aher das Aufgenommene 
mu/3 mit im technischen FluLlbett bleiben, sonst wird es ans Ufer gespiilt. 
Wie richtungsgebietend die Technik - als angewandte Kultur -
ist, sehen wir aus vielen Erscheinungen gerade der Betriebswissell
schaft, in deren Bereich Technik und Psychologie sich finden. Die 
Einfiihrung der Automaten statt der Halbautomaten und der Hand
arbeit, die EinfUhrung der Normen von Werkzeugen und Einzel
stiicken, die AuflOsung der produktiven VieIfăltigkeit in Typisierung 
der Fahrikate, die Verbindung horizontaler und vertikaler Fertigung 
in Gro13konzernen: das ist alles unendlich viei bedeutsamer als die 
gesamte industrielle Psychotechnik. Und letztgenannte wieder mu13 
sich der Rationalisierungsverfahren der Betriebswissenschaft anpassen; 
anderenfalls Iăuft sie leer und ist keine "praktische" Psychologie. 
Endlich aber zeigt die Erfahrung, daLl auf jenem Bereiche der Betriebs
wissenschaft fiir die Psychologie mannigfaltige Aufgaben zu IOsen 
bleiben, weil die Technik selbst dazu nicht in der Lage ist. Man er-

G ies e. Theorie der Psychotechnik. Il 
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innere sich des Ermiidungsproblems im FertigungsprozeJ3, an die 
Reklame, an die Anlernverfahren. Eierauf Antwort zu geben ist 
kommendes psyehologisehes Ziel. Aber den gesamten Fertigungs
prozeU, Anlernverfahren, Reklame und Ermiidungsvorgang - um bei 
diesen Beispielen zu verharren - wird niemals die Psyehologie, sondern 
immer die Teehnik bestimmen und regulieren. Eine Psychologisierung 
der techllischell Welt ist weder wiinsehenswert noch moglich, und 
die Beziehung der beiden Gebiete kann nur so sein, daJ3 Psychologie 
Eilfswissensehaft eines angewandten Gebiets bleibt. 

3. Oeisteswissenschaften. 

a) Philosophie und Erkenntnistheorie. 

Die Beziehung zwischen Philosophie und Erkenntnistheorie auf 
der einen, Psyehoteehnik auf der anderen Seite ofl'enbart ein wesent
lieh anderes Bild, als in den bisherigen kurzen Vergleiehen. Man 
kann sagen, daU das Hauptinteresse gesehichtlieh gerichtet ist: nam
lich Darstellung des Befreiungskampres der Psychologie aus den un
wirkliehen Gebieten einer Geisteswlssenschaft zu der Hohe echter und 
objektiver Naturwissenschaftlichkeit. Die Vergangenheit der Psycho
logie im allgemeinen und der angewandten im besonderen erklart sich 
aus eben dieser Beziehung. Auf der einen Seite wiitende Abkehr aus 
den Fangarmen des Apriorismus, der in seiner iibertriebenen Form 
praktisch zu Lacherlichkeiten fiihrt. Abel' leider eine vorzeitige Ab
kehr oder eine Entfremdung ohne naturwissenschaftlichen Boden. 
Vermeiden naturwissenschaftlicher Fiktionen, Arbeiten auf einem 
Gebiete, dem die notwendigen theoretischen Grundlagen fehlten, wie 
sie jede Naturwissenschaft benotigt. Auf der anderen Seite die 
geisteswissenschaftliehe Psychologie, die dahin fiihren muU, die all
gemeine Giiltigkeit der philosophischen ~faximen zu zerstoren, da sie, 
wenn iiberhaupt wirklichkeitsnahe, an SteUe des Absoluten den Rela
tivismus der Typologie gewinnt. Das ist das Verdienst Diltheys 
und seiner Gefolgschaft bis auf Spranger. Erganzend konnen noeh 
erwahnt werden die Beziehungen der Psychiatrie zur Philosophie: 
wiederum im Sinne der Typologie, angewendet auf das Pathologische 
(Jaspers), einer Befruehtung der medizinischen Psychologie dureh 
philosophisehe Begrifl'e (E u s s er 1 s Phanomenologie), letzten Endes 
daraus folgernd aber gerade A bkehr von der Giiltigkeit philosophischer 
Ansehauungen im realen Felde. Damit ist aber auch zugleieh eine 
Verbindung zur Erkenntnistheorie geschlagen. Was die moderne 
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Erkenntnistheorie neues erfuhr, verdankt sie der Naturwiss€lllSchaft 
- nur der Physik und Mathematik nichteuklidischer Richtung. Die 
Ergebnisse miissen auch der Psychotechnik bedeutsam sein, soweit 
wieder das reale Feld vorliegt. Oder soweit wir heuristisch Leitlinien 
fiir die Psychologie entdecken. Die erwahnte Relativitatstheorie liegt 
jenseits der Realitat der Psychotechnik. Dagegen kiinnen ihre Fol
gerungen beispielsweise als Ăthertheorie oder in der Erkenntnis des 
Aufbaues des Organischen, fiir die Theorie auch der angewandten 
Psychologie (z. B. ihrer Strukturlehre) spater einmal Bedeutung haben. 
Der Weg fiihrt indessen, wie ja auch die Eroberung des Gestaltbegriffs 
erwies, nicht heriiber aus der philosophischen Erkenntnistheorie, als 
aus den Naturwissenschaften, die nach philosophischer Methode formal 
Verarbeitung finden. Dasselbe Verhaltnis scheint auch das einzig 
brauchbare fiir die Psychotechnik zu sein. Wie Sterns differentielle 
Psychologie groilen Fortschritt bedeutete, wie Husserls Phanomeno
logie entscheidende Klarung erbrachte, um Gebiete abzugrenzen, um 
Gegenstandsbegriffe festzuhalten: so ist es heute auch zwischen Philo
sophie und Psychotechnik. Wir iibernehmen dankbar die Form von 
der Philosophie. Wir iibernehmen Begriffsdefinitionen, Fiktionen, 
Gegenstandsumschreibungen. Damit ist aber die Symbiose erschiipft. 
Die Fragen der Inhalte des Seelischen gehen die Philosophie und Er
kenntnistheorie nichts mehr an. Was psychologisch in den Behaup
tungen der Erkenntnistheorie ist (z. B. Zeitbegriff), kann hiichstens 
im psychologischen Felde Korrektur erfahren. Umgekehrt kiimmert 
sich die Psychotechnik nicht im geringsten um Wertung. Sie soH 
und muil sich klar sein, wohin sie im System der Wissenschaften 
rechnet. Daher diese Bemerkungen. Sie soH sich auch die Hilfs
quellen klarmachen. \Vas kulturell ZieI ist und ob ihre Verfahren 
ethischen Sinn haben, ist nicht Aufgabe der Psychologie. Da sie 
als Psychotechnik aber angewandten Sinn besitzt, ist es ebenso
wenig der Philosophie miiglich, autonom iiber diese Ziele zu ent
scheiden. Die Anwendung wird durch andere Faktoren (beispiels
weise die Wirtschaftswissenschaften) hinreichend vorherbestimmt. 
Die Philosophie kann urteilen und werten wie sie will: der Tat
bestand der Elektrifizierung der Eisenbahn oder des Radioverkehrs 
oder der metallurgischen Mikroskopie bestimmt, nicht das Apriori. 
Aus diesem Grunde kann man .auch mit kiihler Geste iiber Bemer
kungen von Epigonen hinweggehen, die ganz richtig feststellen, dail 
es niemals Eignungspriifungen fUr Konsistorialrate oder Direktoren 
geben kiinne! Eine solche philosophische Erkenntnis entbehrt des 
Interesses der praktischen Psychologie um so mehr, als dis Ergebnisss 

11* 
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der philosophischen Personlicbkeitsanalysen flir die Wirklichkeit be
deutungslos sind. 

Letzten Endes bestimmt sich die innere Stellung der praktischen 
Psychologie zur Philosophie aus entwicklungsgeschichtlichen Ver
hăltnissen. Diese lehren uns, dai3 das Gebiet des Seelischen, vormals 
durchaus unterstellt der Spekulation des menschlichen Sinnierens und 
zugleich eingeordnet einer Weltbetrachtungsweise, die man als homo
zentrische Philosophie bezeicbnen konnte, mehr und mehr in die Zone 
naturwissenschaftlicher Anschauungs - und Arbeitsweisen geriet. \Vir 
nehmen kein a priori mehr hin, aui3er in gewissen Fiktionen, di.e wir 
bewui3t als Arbeitshypothese benotigen, die wir aber immer wieder 
durch nErfahrung und Experiment" zu bestătigen und zu verbessern 
haben. Die praktische Psychologie steht ferner, soweit sie heute 
schon bewui3t Naturwissenschaft ist, keinesfalls mehr in einer Welt
anschauung, die den lVIenschen als lVIittelpunkt des Seins anseben kann. 
Sie ersetzt die homozentrische A uffassung durch eine kosmische. Sie 
enttbront den menschlicben Geist von seiner wiederum a priori fest
gelegten Sonderstellung im Irdiscben. Sie wlirde Spekulationen des 
deutschen Idealismus odeI' die Konstruktionen Hegels nur ansehen 
als geahnte naturwissenscbaftliche Bedingungen: Einordnung des 
Psychischen in die Energetik des Kosmos. Einen anderen Weg zu 
gehen, mulS der praktischen Psychologie, die fern steht vom theolo
gischen oder philosophischen Erbballast, schwer falIen. Die Psycho
technik folgt hiel' dem erfolgreicben Pfad der Naturwissenscbaften 
liberbaupt und scbliei3t sicb Wegen an, die beispielsweise in der 
Astronomie odeI' Chemie orler allgemeiner der Physik so ungeheure 
Vertiefung menscblicher Erkenntnis bedingt baben, gleichzeitig abel' 
zur Relativierung der menschlichen Spekulation flihren muI3ten. Die 
Emanzipierung der Psychologie aus den Fesseln der Philosophiewird 
unterstlitzt durch bestimmte ihrer Zweige, von denen die medizinische 
Psychologie heute eine hohe Rolle spielt und den naturwissenschaft
lichen Weg der Seelenkunde mitbestimmeu mui3. Je mehr Psychologie 
praktische Lehre und Forschung erstrebt, um so mehr muC sie daher 
im System der Wissenschaften zu den Naturwissenschaften rechnen 
konnen. Es sind deutlich Entwicklungsstrebungen entsprechender Art 
zu beobachtell, und wenn man den Erfolg als \Vertmesser allnimmt, 
mui3 man zugebell, da13 die Psychologie als N aturwissenschaft auf 
dem rechten '1Vege ist. So betrachtet, ist Philosophie fur die Se elen -
kunde Hilfswissenschaft, die einzig und allein dazu client, formale 
Begriffe festzulegen und liber Grenzen und Moglichkeiten der psycho
logischell Forschung im geistigen Ganzen Richtlinien anzudeuten. 
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Die aber, iiber dieses Formale hinweg, keinerlei EinfIuJ3 auf den Inhalt 
der Psychologie haben kann und die psychologische Erkenntnis als 
solche niemals bestimmt. 

In der "Erkenntnis" als Erkenntnistheorie sieht man am klarsten 
die Scheidung zwischen Philosophie und Psychologie, wie man sie bei 
diesem interessanten Zwischengebiet schărfer fast noch hinsichtlich 
der Physik eruiert. Erkenntnistheorie war urspriinglich eine ausge
sprochen einseitige philosophische Frage und in dieser Sachlage dazu 
ein iibles Gemisch phil080phischer Behauptungen hinsichtlich psycho
logischer Tatbestănde. Wenn die Philosophie Erkenntnistheorie in 
solchem Sinne betrieb, maJ3te sie sich Moglichkeiten an, die sie nicht 
erfiillen kann. Die Geschichte der allgemeinen Psychologie ist, wenn 
man so will, nichts weiter, als .Tahrhunderte dauernde Zuriickschrau
bung der AnmaJ3ung der Philosophen. Eine Korrektur der Behaup
tung. durch experimentellen und beobachtung~angemessenen Befund. 
Eine Klărung des Wie im funktionellen Sin ne. An dieser grundsătz
lichen Auseinandersetzung kann auch die Notwendigkeit naturwissen
schaftlicher Fiktionen nichts ăndern. Es erscheint miiJ3ig, sich iiber 
Erkenntnistheorie zu unterhalten, wenn man vom natiirlichen psycho
logischen Befund der Erkenntnisgewinnung und gestaltung keine 
Notiz (eventuell abaichtlich nicht) nehmen will. FiiI' die Philosophie 
mag heikler die Bearbeitung erkenntnistheoretischer Befunde durch die 
Physik werden, deren Gegenstand die objektive Welt ist. Die heftigen 
Auseinandersetzungen mit der Relativitătstheorie und der neueren 
Physik iiberhaupt, die Erorterungen um Begriffe wie Zeit, Raum, 
Materie: sie siud nul' Anzeichen des neuen Kampfes der Philosophie, 
soweit sie sich bistorisch mit Erkenntnistheorie befaJ3te. Es kann 
der Philosophie nicht leicht iallen, heute noch alleinige Entscheidung 
zu beanspruchen auf diesem Gebiet, dessen funktionalen Zusammen
hang die Psychologie (hinsichtlich des Subjekts), dessen objektiven Zu
sammenschluJ3 die Physik (hinsichtlich der materiellen Sachverhalte, des 
Objekts) allein klăren wird. Letzten Endes ist dieser Existenzkampf der 
Philosophie nichts weiter als Ausdruck des Tatbestandes, dall mensch
licher Fortschritt gebunden hleiht an Differenzierung der Wissen
schaften iiberhaupt. 

b) KuIturlehre. 

Gegeniiber diesem Abbau des Philosophischen, mutet dann die 
Stellung der Psychologie im Rahmen der Kulturlehre und Kultur
wissenschaften wieder wie eine Ehrenrettung der PhiloBophie an. 
Denn naturgemă13 muJ3 in der Kulturlehre der philosophische Gesichts-
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puukt eiue bedeuteude Rolle uud kiinftig sicherlich eine belallgvolle 
Mission erfiillen. Das N achdenken ii ber den Sinn einer Zeit und die 
Bedeutung und Staffelung einer Kultur, das ist Aufgabe des Philo
sophierens, wenn auch die Kulturlehre als solche neben der Philo
sophie noch andere vVissenschaften benutzt. 

rm Aufbau der Kultur kann und mu13 die Psychotechnik nicht 
eine iiberragende oder gar entscheidende Rolle spielen. Interessanter
weise hăngt dies auch ab von der Durchtrallkung einer zeitraum
bedingten Kultur an sich. Es hat Kulturfelder gegeben, in denen das 
Seelische grundsatzlich eine hohe Rolle spielte! War es in Griechen
land zu gewissen Zeiten und, eigentlich blo13 maskulin betrachtet, eher 
das Geistige als das Seelische, sah es in unserer eigenen klassischen 
Epoche bereits anders aus. Die Zeit der Empfindsamkeit, auch die 
deutsche Romantik, sind psychologische Kulturen! 'Vir finden Wieder
allfleben der psychologischen Kllltur in Rul3lalld (D o s t o j e w ski) 
und Skandinavien (Ibsen, Strindberg): obschon sich dort stark 
der soziologische EinfluLl geltend macht. Unsere gegenwărtige Kultur 
ist keinesfalls besonders psychologisch gegeben. Es ist sogar zu 
hoffen, daLl wir uns aus der Psychologisierung einer Zeit retten 
und nicht in jene, fast dem literarischen Menschentypus allzu ver
hăngnisvolle, Neigung zur psychologischen Selbstbeschau verfaIlen. 
\Venn heute gewisse Psychologisierungsrichtungen der Kultur vor
handen sind, so folgern sie aus dem gro13en EinfluU der psychoana
lytischen Entdeckungen. Die Gefahr, Psychologismus der Kultur zu 
betreiben, war sehr groLl, und man kann es dem Kriege mit seinen 
aulleren Folgeerscheinungen danken, daU diese Gefahr vermindert 
wurde und statt der Allbeseelung der Kultur eine methodisch hoch
wichtige Fachwissenschaft iibrigblieb. Auch der Sozialismlls, der 
als solcher unser Kulturleben seit Generationen problematisch macht, 
der die Kultur stempelt und so vereinseitigt als "sozial" farbt, scheint 
nicht mehr Exponent der Zeit zu bleibell. Andere und neue Aus
drucksformen der Kultur werden offenbar. rch kann an dieser Stelle 
abel' auf derartige kulturphilosophische Betrachtungen nicht naher 
verweisen. Fiir die praktische Psychologie ist dieses wichtig: 

Die Psychologie im allgemeinen, die Psychotechnik im besonderen 
sind keinesfalls kulturell in unserer Gegenwart die wichtigsten 'Verte, 
die wir kennen. Obschon man von der Entseelung der Menschen 
eine gewisse Scheu hat und sie aus dem Maschinenzeitalter befiirchten 
mag, ist trotzdem der kulturelle Schwerpunkt nicht im Bereich der 
Psychologie zu nnden. Hierbei entscheiden keinesfalls Nii.tzlichkeits
griinde, die etwa die Frage zu beantworten hatten, was wir benotigen? 
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(Ubrigens wiirde auch dabei die Psychologie kaum entscheidend mit
sprechen, denn was wir benotigen, ist wiederum weniger Psychologie, 
als vielleicht Religion oder kiinstlerische Motive.) Doch der Stand
punkt der Niitzlichkeit kann die Kulturlehre nicht ediillen. Kultur
wissenschaftlich wird festgelegt, wie Kultur wird, welches Gesicht sie 
trăgt, worauf sie hinauslaufen will. Die philosophische Betrachtungs
weise wird dann die Kulturgiiter zugleich werten. Und abermals 
nicht nul' im Niitzlichkeitsgesichtspunkt, sondern wiederum vom Be
achten einer gewissen Teleologie des organischen Werdens, zu dem 
menschliche Kultur als solche stets rechnen wird. Teleologisch be
trachtet ist Psychologie keinesfalls letzter Sinn und Zweck der Gegen
wart odeI' năheren Zukunft. Vielmehr liegt Entwicklungslinie in einer 
Auseinandersetzung zwischen amerikanischer und europii,ischer Kultur 
und in anderem: Man kann die 'l'eleologie der Kultur sehen in der Ab
losung der geisteswissenschaftlichen durch die naturwissenschaftlich
technische Menschheitsepoche. Man kann sie sehen in der Uberwindung 
der geozentrischen Kulturmission durch eine kosmische. Gleichviel, 
welche Richtung man nimmt: das Psychologische hat dabei eine ge
ringe und hochst untergeordnete Bedeutung. Es wird nicht die 
Funktion dieses odeI' jenes Menschentyps Betrachtungsgegenstand 
sein, auf der anderen Seite auch nie Aufgabe werden konnen, psycho
technisch KuJturziele derartigen AusmaJ3es menschlich zu verwirk
lichen. Die Entwicklung hat als solche keinen psychologischen Cha
rakter. Wăre das Wirtschaftsmotiv die kommende Kultur, oder wăre 
das hygienische Menschheitsideal die kommende Kulturmission der 
Welt, Iăge es giinstiger um die praktische Psychologie. So indessen 
ist mit gewisser Sicherheit anzunehmen, daJ3 etwa die Physik eine 
vieI entscheidendere Rolle in Zukunft zu spielen hat, als die Psycho
logie. Mit anderen Worten ordnet sich gegeniiber der Kulturlehre 
die Psychotechnik ein als ein Hilfsgebiet, dessen Bedeutung verhăltnis
măJ3ig im Menschheitsganzen begrenzter ist, als die anderer Natur
wissenschaften. rm Sinne der Psychologie liegt, daJ3 die praktische 
Seelenkunde sich stăndig vervollkommnet und methodisch vertieft. Es 
ist ebenso zweifelsfrei, daU sie dauernd befragt und benutzt werden 
wird und zukiinftig wohl auch mit hoherem Erfolg als bislang. Ent
scheidende Wendungen indessen wird die Psychotechnik im Kultur
ganzen schwerlich vollbringen, und wenn das Seelische iiberhaupt eine 
gewisse Bedeutung kiinftig in der Kultur besitzen sollte, wiirde hier
bei die groJ3ere Aufgabe nicht der Psychotechnik, sondern der all
gemeinen Psychologie zufallen. Dariiber sollte sich jeder klar werden, 
der mit der praktischen Psychologie zu tun hat. Psychotechnik ist 
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kulturell gesehen nicht "GegeIlstand des tăglichen Bedarfs". Soweit 
sie es sîch diinkt odeI' tatsăchlich bemiiht, zu werden, kann sie trotz
dem immer nur in den kulturellen Niederungen blo13er Nutzwissen
schaften beharren, welche die gegenwărtige Kultur und die kiinftigen 
Zeiten wahrscheinlich abel' verhăltnismăI.lig gering beeindrucken. Denn 
nach vergleichenden Beobachtungen kommt man zum Ergebnis, da13 
das Bereich "Seele" kommenden Generationen kein Kernproblem erster 
Ordnung mehr sein wird. Seelenkunde ist Fachwissenschaft, wie wir 
sie in der Botanik oder Mineralogie etwa besitzen. Und ebensowenig, 
wie wir einem zoologisierten Kulturideal entgegengehen, oder einem 
Zeitalter der Philologie, so gehen wir, meine ich, einem Zeitalter der 
Psychologie entgegen. Vielmehr wird das Problem "Seele" kiinftig 
in erster Linie Entwicklungsfrage und so pădagogischer Stof!' fiiI' 
den einzelnen, fiiI' die Jugend. Entsprechend werden auch die Be
ziehungen zwischen Psychologie und Pădagogik rege sein. Die Welt 
der reifen Menschen und ihrer Kultur entwickelt sich dagegen her
iiber zur Objektivierung der Personlichkeit, und damit ist von An
beginn die Psychologie eriibrigt. Letztere, als subjektivierte Be
trachtungsform der Kultur, kommt in einer objektiven Welt, in einer 
Welt der Naturwissenschaft der Dinge und in einer Beherrschung 
der Materie und einer kosmischen Richtung der Kultur, schwerlich 
erheblich in Betracht. 

c) ueschichte. 

Derartige Betrachtungsweisen hăngen zugleich zusammen mit 
Beziehung der Psychologie zur Geschichte. 

Die Selbsterkennung des Geltungsbereichs einer Wissenschaft 
im Systeme aller vVissenschaften ist in erster Linie zu gewinnen aus 
vergleichenden Untersuchungen. VVie wir so historisch die Gestaltung 
der Psychotechnik beeinfluI.\t fanden durch den Kampf gegen die 
Philosophie und die spekulative Erbmasse friiherer Generationen, so 
miissen wir andererseits erkennen, wie die Geschichte als solche fiir 
die Psychotechnik ihre ganz besondere Bedeutung haben muC! Ge
schichtliches Werden bietet der Psychotechnik nămlich Stof!' und 
Unterlagen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse rein psychologischen 
Inhalts. Geschichte ist Quelle fiir Beobachtungen und eine Fundgrube 
erster Ordnung, um psychologische Regeln zu ermitteln. Sie ersetzt 
und ergănzt in hervorragender Weise das Experiment, welches seiner 
Natur nach stets einer gewissen Oberflăche nicht entraten kann. Die 
Geschichte, das Abbild menschlicher Charaktere, bietet der Seelen
kunde, soweit sie zumal Wert legt auf das Unterscheiden, das Typo-
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logische und DifferentieUe einerseits, auf die Totalităt der Erscheinung 
andererseits, unmittelbare Beispiele menschlicher Seelenformen. Hier 
steht dann auch der Annăherung an die Auffassungen der sogenannten 
"geisteswissenschaftlichen Psychologie" (seit D i 1 t h e y) nichts im Wege. 
Hier muU und soU die Psychotechnik Nutzen ziehen aus einer Be
trachtungsart, die urspriinglich eigentlich experimentalfeindlich ge
wesen ist. Die Geschichte ist so Hilfswissenschaft der Psychologie. 
Sie ermiiglicht in ihrem Material die Gewinnung einer Charakterkunde, 
die Herausarbeitung massenpsychologischer Regeln, die Beantwortung 
der Frage nach der richtigen Behandlung der Menschen oder der 
entwicklungspsychologischen Verănderung menschlichen Seelenlebens 
im Ablauf der ZeiteIl. Kein Experiment kann ăhIlliches erreichen. 
Ja, eine Psychotechnik, die nicht historisches Material benutzt, ist 
andererseits hilflos und methodisch unterwertig gegeniiber der echten 
praktischen Psychologie, welche MeIlschen und DiIlge nicht nul' aus 
der Gegenwart, sOIldern in ihren Bezugssystemen auch ableitet aus 
der Vergangenheit. So aktuell eille psychotechnische Fragestellung 
in irgend einer Fabrik, einer Verwaltung, eiIlem Beruf sein mag: so 
ewig wiederkehrend ist das Allgemeinmenschliche. Goethe kenn
zeichnet klar die Sachlage, wenn er bemerkt: "Die Menschheit schreitet 
fort, aber der Mensch bleibt immer derselbe." 

Ob nun noch umgekehrt ein EinfluU der Psychotechnik auf die 
Geschichte miiglich ist, das ist eine Frage, die man zweifelnd beant
worten mul3. Geschichte, hier als Gegenwart oder vieUeicht auch als 
ZUkuIlftswerden gedacht, konnte natiirlich psychotechnische Regu
lationen erfahren. Wenn man ein Beispiel heranzieht, wie das eines 
Krieges oder das einer industriellen Entwicklung (wir kennen solche 
Beispiele im einzelnen durchaus), so wiirde man gewisserma./3en sagen 
diirfen, da./3 etwa das psychotechnisierte Verfahren der Mensc·hen
auslese oder der Menschenunterweisung oder der Propaganda nach
wirkt auf die geschichtliche Entwicklung in Gegenwart und Zukunft. 
Wer also psychotechnisch Geschichte macht, kommt weiter, als wer 
sie ohne Psychologie betreibtj diese Grundregel ist auf jeden Fall 
richtig. Auf der anderen Seite kiinnen wir aber nicht verkennen, 
daU Geschichte immer von einzelnen, iiberragenden Persollen bestimmt 
wird; da./3 mit anderen W orten die kollektive Anwendung der Psycho
technik auf die Gesamtheit wenig Bedeutung hat, wenn nicht eiIlzelne 
dahinter stehen, die aUes (und auch so die Psychotechnik) nach leiten
den Gesichtspunkten individualisierter Form anwenden. So bleibt 
die Psychotechnisierung der Masse meist Dur Anwendung der Verfahren 
fiir Einzelzwecke. Die Gesamtheit als Volk oder als Kulturfeld ist 
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unmittelbar in ihrer Totalităt nicht zu erfassen. Weiter aber - und 
das folgerte schon aus der Kulturlehre - entscheiden fur das histo
rische Geschehen letzten Endes andere, als nur psychologische Faktoren. 
Wirtschaftliche, technische, biologiBche Grunde im Sinne einer Geo
politik, das Bind Beispiele iibergeordneter, geBchichtsbildender Fak
toren. Wir sehen dies Verhăltnis sehr gut in dem Bereich der Politik, 
die an sich durchaus psychologisch durchtrănkt ist. Psychologie ent
scheidet im psychotechnischen Sinne dorl niemals, wohl aber Psycho
logie als Machttrieb. Hier ist mit anderen Worten die Grenze, an 
der die Psychotechnik als praktische Seelenkunde halt machen muD, 
um durch Psychotechnik als Kulturpsychologie abgelost zu werden: 
An wendung der Psychologie im anderen Sinne. 



Literatur. 

Zur allgemeinen Orientierung: 

U eber weg-Heinze (ed. Oesterreich), Geschichte der Philosophie, Bd.4. 
Berlin 1923. 

Stern, W., Differentielle Psychologie. Leipzig 1921. 
M esser, Psychologie. Stuttgal't 1923. 
Fro'bes, Lehrbuch der experilllentellen P8ychologie, 2 Bde. Fr<>iburg 1921-

Ferner (in alphabetischer Folgc): 
Apfelbaeh, Aufbau des Oharakter8. Wien 1923. 
Ar gel an d e r, Beitrăge zur Psychologie der Ubung. Z. f. angew. Psychol., 

Bd. 19, 1921. 
Becher, Die Fuhrerrolle des Psychischen illl Groflhirn. Ann. f. Philos., 

Bd. 3. 1922. 
--Uber physiologische und psychisti8che Gedăchtnishypothesen. Arch. 

i. d. ges. Psychol., Bd.35, 1, 1916. 
Binet, La suggcstibilite. Paris 1899. 
--Simon, Application des methodes nouvelles. Annee Psychol., Bd. Il, 

1905, oben80 Bd.14, 1908, Bd.17, 1911 usw. 
-- 1 .. e8 alterations de la personnalite. Paris 1892. 
B irn bau m, Psychopathologische Dokumente. Berlin 1920. 
Blumenfeld, Untersuchungen iiber die Formvisualităt. Z. f. Psychol., 

Bd.91, 1922. 
Bode, AusdrucksgYlllnastilc Miinchen 1923. 
Bogen u. Lipmann, Naive Physik. Leipzig 1923. 
Biicher, Arbeit und Rhythmus. Leipzig 1923. 
Biihler, Das Seelenleben des Jugendlichen. Jena 1923. 
Oampbell, Fik.tives'in der Lehre von den Empfindungen. Berlin 1915. 
Olaparede, Profils psychologiques. Annee Psychol., Bd.16, 1916. 
Oz u b e r, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Leipzig 1922. 
Dalcroze, Rhythmu8 und Tanz. Bern 1924. 
Dil they, Gesamllleite Werke. Leipzig 1922 ff. 
Dr u ry, Wissenschaftliche Betriebsfiihrung. Munchen 1922. 
l<~bbinghaus, Grundzuge der Psychologie. Leipzig 1911. 
Fahr, Die Einfuhrung von Zeitstudien. Munchen 1922. 
Fechner, Elemente der Psychophysik. 2. Aufl. Leipzig 1889. 
-- vVarum wird die Wurst schief durchschnitten? Leipzig 1913. 
Fise he r u. Bra une, Untersuchungen iiber den menschlichen Gang. Leipzig 

(Akademie) 1892. 
Flechsig, Gehirn und Seele. 1.eipzig 1896. 



172 Literatur. 

Fontcgne et Solari, Le travail de la telephoniste. Arch. d. Psychol., 
Bd.17. Geuf 1918. 

Ford, Mein Lchen und Werk. Leipzig 1923. 
Freud, Gesammelte Schriften. 11 Bdc. Wieu, ab 1923. 
Friedrich, Das Anlemen auf psychotechnischer Grundlage (Făhigkeits

schulung). Prakt. Psychol. 1922. Ebenso in der "Zeitschr. d. Ver. d. 
Ing." 1924. 

Galton, Hereditary Genius. London 1869. 
Gelb u. Goldstein, Psychologische Analysen himpathologischer Fălle. 

Leipzig 1920. 
Giese, Das auBerpersonliche UnbewuBte. Braunschweig 1924. 
-- Psyehotechnisehes Praktikum. Halle 1923. 
-- Handbuch psychoteclmischer Eignungspriifungen. 2. Aufl. Halle 1925. 
-- Korperseele. Munchen 1924. 
-- Korrelationen psychischer Funktionen. Z. f. angew. Psychol., Bd.10, 

1915. 
G i 1 b re t h, ABO der wissenschaftlichen Betriebsfuhrung. Berlin 1920. 
-- Angewandte Bewegungsstudien. Berlin 1920. 
Goldstein s. Gelb; femel': Zur Topik des Gehirns. Vortrag auf der 

Neurologentagung. Halle 1923. 
Haym, Die romantische Schule. Berlin 1914. 
Hellpach, Die geopsychischcn Erscheinungen. Leipzig 1922. 
-- Sozialpsychologische Forschungen, Bd. 1. Berlin 1923. 
Henning, Experimentelle Untersuchungen zur Denkpsychologie, Z. f. 

Psychol., Bd.81, 1919. 
Assoziationspsychologie und neuere Denkpsychologie. Z. f. PsychoJ., 
Bd. 82,1919. Dazu K. Biih leI', Bemerkungen zur Diskussion. Ebenda. 
Relativitătstheorie. Leipzig 1921. 

H e y m a n s u. W i e r s ro a, Beitrăge zur speziellen Psychologie. Z. f. Psychol., 
Bd.42-51, 1906-1909. 

Heymans, Uber die Anwendbarkeit des l<~nergiebegriffs in der Psychologie. 
I~eipzig 1921. 

Hirschfeld, Magnus, Sexualpathologie. 3 Bde. Bonn 1919ff. 
Husserl, Logische Untersuchungen, Bd.2. HaUe 1923. 
1 s ser 1 in, Aggrammatismus. Femel' dieArbeiten der Munch. Hirnverletzten

Station. Z. f. d. ges. Neurologie u. Psychiatrie, Bd.75. Berlin 1922. 
,Taensch, K R., Uber die VorsteUungswelt del' JugendJichen. - Uber den 

Aufbau der Wahrnehmungswelt und ihre St.ruktur im Jugendalter. 
Sonderausgahe als Bueh. Leipzig 1923 . 

• Tames, Psychologie. Leipzig 1909 . 
. 1a8pers, AUgemeine Psychopathologie. Berlin 1913. 
-- Psyehologie der \Veltanschauungen. Berlin 1922. 
Johanssen, Exakte Erblichkeitslehre. Jena 1908. 
Kaffka, Handbuch der vergleichenden P8ychologie. ~lunehen 1922. 
K a t z, Die Erscheinungsweise der Farben. Leipzig 1908. 
K l e m ro, Uber die \Virksamkeit kleinster Zeitunterschiede. KongreBbericht 

Marburg 1921. Erschienen Jena 1922. 
K lut k e, Psychologische Eignungspriifungen im Fernsprechdienst. Prakt. 

Psycho]., Bd.6, 1922. 
Koffka, Grundlagen der psychischen Entwicklung. Osterwieck 1921. 



Literatul'. 173 

Koffka, Zur Grundlegung der Wahrnehmungspsychologie. Z. f. Psychol., 
Bd.73, 1915. 

Kohler, Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationăren Zustand. 
Braunsch weig 1920. 

- Intelligenzpriifungen an Menschenaffen. Berlin 1921. 
Krăpelin, Die Arbeitskurve. Leipzig 1902. - Psychologische Arbeiten. 

Bd. 8. Berlin 1923 ff. 
Kre tsc hmer, Korperbau und Charakter. Berlin 1923. 
Kl'ueger, Entwicklungspsychologie. Leipzig 1915. 
Kiilpe, Vorlesungen iiber Psychologie. 2. Aufl. Leipzig 1922. 
Lăm meI, Intelligenzpriifung und psychologische Berufsberatung. Miinchen 

1923. 
Liepmann, W., l'sychologie der Frau. Berlin 1921. 
J. i p ma nn, O., Psychische Geschlechtsunterschiede. 2. Aufl. Leipzig 1924. 
Lipmann, Abzăhlende Methoden. Leipzig 1921. 
--- s. Bogen. 
Lip p s, Fiihlen, W 01l8n, Denken. Leipzig 1007. 
-- BewuBtsein und Gegenstănde. Leipzig 1905. 
Maie r, HPi nri c h, Psychologie des emotionalen Denkens. Tiibiugen 1908. 
Marbe, Die Gleichformigkeit in der Welt. Miinchen 1916ff. 
Mar tiu s-Festschrift. Arch. f. d. ges. Psychol. Leipzig 1924. 
Messer, Psychologie. Stuttgart 1923. 
Meumann, Vorlesungen zur Einfiihrung in die experimentelle Pădagogik. 

3 Bde. Leipzig 1911 ff. 
-- Aufmerksamkeit und Wille. Leipzig 1910. 
Michel, E., Wie macht man Zeitstudien? Berlin 1920. 
Moede, Psychologie im Dienste des Wirtschaftslebens. Berlin 1919. 
- ExperimentelJe Massenpsychologie. Leipzig 1921. 
M oer8, Ein Beitrag zur Untersuchung der AugenmaBpriifung. Z. f. angew. 

Psychol.. Bd.23. Leipzig 1924. 
Miiller, G. E., Komplextheorie und Gestalttheorie. Gottingen 1923. 
-- Zur Analyse der Gedăchtnistătigkeit und des Vorstellungsablaufs. 3 Bde. 

Leipzig 1911-1917. 
Miiller-Lyer. Die Entwicklungsstnfen der Menschheit. Miinchen 1911 ff. 

- Stufell der Liebe. Miinchen 1913. - Soziologie der Leiden. Miinchen 
1914. 

Miinsterherg, Psychologie und Wirtschaftsleben. I.eipzig 1916. 
-- Psychotechnik. Leipzig 1920. 
Pau li, Ober die Ergebnisse von Massenversuchen. KongreJlbericht Mar

burg 1921. Erschienen Jena 1922. 
Pe ters, W., Intelligenzpriifung. Z. f. PsychoJ, Bd.9. Leipzig 1923. 
Pfeifer, B., in Lewandowski Handbuch. Erg.-Bd. II, 1 (Hirnverletzte). 

Berlin 1924. 
Piorkowski, vgl. Moede. 
p O P P e 1 reu t e r, Uher Hirnverletztenpsychologie. KongreBbericht Marburg 

1921. Erschienen Jena 1922. 
AUgemeine methodische Richtlinien der praktisch - psychologischen 
Begutachtung. Leipzig 1923. 
Die psyehischen Schădigungen durch KopfschuB. 2 Bde. I,eipzig 

1917/18. 



174 Literatul'. 

Ranschburg, Das kranke Gedăchtnis. (Darin auch Bernstein.) I,eipzig 
1911. 

Richter, O., Untersuchungen an einem Tremometer. Z.f.angew.Psychol., 
Bd.23. Leipzig 1924. 

Rohden, Experimentelle Aufmerksamkeitsuntersuchungpn. Z. f. d. ges. 
Neurologie u. Psychiatrie, Bd.48. Berlin 1918. 

Rossolimo, Psychologische Profile. Sommers Klinik, Bd. G. Halle 1906. 
Ferner: Rossolimofestschrift. Moskau 1924. 

Rybakow, vgl. Stern-Wiegmann, Methodensammlung zur Intelligenz
priifung. Leipzig 1922. 

Rup p, Grundsătzliches iiber Eignungspriifungen. - Eignungspriifungen 
fiiI' Telephonistinnen. Kongrellbericht Marburg 1921. Buchausgabe, 
Jena 1922. 

Scheler. Wesen und Formen der Sympathie. Bonn 1923. 
Schilder, Medizinische Psychologie. Berlin 1924. 
Se h les inger, Psychotechnik und Betriebswissensehaft. Leipzig 1920. 
-- Meine Erfahrungen mit der Apparatur des psychotechnischen Labora-

toriums. Daimlcr Wcrkzeitu:tlg, Bd.2, 1920. 
Schmied-Kow arzik, Umrill cineI' analytischen Psychologie. Leipzig 1912. 
Schmidt, R, Untersuchungen iiber die Hausaufgaben des Schulkindes. 

Leipzig 1904 (vgl. auch Moede, a. a. O.). 
Sch ul te, Psychologie der Leibesiibungen. Berlin 1924. 
-- Die Berufseignung des Damenfriseurs. Leipzig 1921. 
Selz, Ober die Gesetze des geordneten Denkverlaufs. Stuttgart 1913. 

Psychologie des produktiven Denkens. Bonn 1922. 
Semon, Mneme. 3. Aufl. Leipzig 1911. 
Simon, vgl. Binet. 
Simmel, Psychologie des Geldes. 2. Aufl. Leipzig 1907. 
-- Soziologie. 2. Aufl. Leipzig 1922. 
Solari, vgl. Fontegne. 
Spearman, General Intelligence. Amer .• Tourn. of Psychol., Bd.15, 1914. 
Spranger, Lebensformen. Halle 1923. 
-- Psychologie des Jugendalters. Leipzig 1924. 
Stearch, vgl. Miinsterberg, u. Konig, Reklamepsychologie. Miinchen 

1924. 
Stern. W., Differentielle Psychologie. Leipzig 1921. 
-- Intelligenz der Kinder und Jugendlichen. Leipzig 1920. 
Stern-Wiegmann. Methodensammlung zur Intelligenzpriifung. 2. Aufl. 

Leipzig 1922. 
Stern, W., Die menschliche Personlichkeit. Leipzig 1919. Aus: Person 

und Sache, 3 Bdl'. Leipzig 1924. 
-- Die Psychologie und der Personalismus. Leipzig 1917. 
Stumpf, Erscheinungen und psychische Funktionen. Berliner Akademie-

abhandlungen. Berlin 1907. 
-- Die Attribute der Gesichtsempfindungen. Ebenda 1917. 
-- Empfindung und Vorstellung. Ebenda 1918. 
Ta y lor, F. W., Grundsătze der wissenschaftlichen Bl'trie bsfiihrung. Miine hen 

1917. 
-- Betriebsleitung. Berlin 1917. 
Thorndike, Psychologie der Erziehung. ,Ten a 1922. 



Literatul'. 175 

Tramm, Psychotechnik und Taylorsystem, Bd.I. Berlin 1921. 
Weininger, Geschlecht und Charakter. Wien 1906. 
Weiler, s. Krăpelins .Arbeiten". 
Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre Vl)n der Gestalt. ]'estschrift fiir 

Stumpf. Psychol. Forschung, Bd.4. Berlin 1924. 
-~ Untersuchungen iiber das Sehen von Bewegungen. Z. f. Psychol., 

Bd.61, 1912. 
Wiersma, vgl. Heyruans. 
Wirth, Psychophysik. Leipzig 1912. 
Wundt, Grundziige dAr physiologischen Psy<,hologie. 3 Bde. Leipzig 

1908-1911. 
~~ Grundrill der Psychologie. Leipzig 1918. 
-~ VOlkerpsychologie. 10 Bde. Leipzig 1904-a19. 
Zi e hen, Psychologle. Leipzig 1 \l11. 



_"'dler 1K, 86. 
Apfelbach 75. 
Arago4. 
.Argelander 92. 

Becher 120, 121. 
Bernstein 119. 
Bpssel el. 

Binet 5, 16, 47, 49, 
145. 

Birnbaum 20. 
Blumpnfeld 64. 
Bode 121. 
Bog0n 70. 
Braune 4. 
Bren tano 16. 
Bucher 121. 
Buhler 76. 

Carus 3. 
Claparede 38. 
Cornp!ius 16. 
Czuber 139. 

))"lcro>le 121. 
Dilthey 17,:n, 22, 24, 

61, 102, 162, 169. 
Drury 8. 

Ebbillghaus 68, 119. 

]<' li h r ::14. 
Fechner 3, 14. 
Fischer 4. 
FI.>chsig 67. 
Fontegne 147. 
Ford 1~2, 160. 
Freud 17, 18, 21, 42, 

48, flO 75, 76, 83, 

N amenregister. 

84, 85, 86, 102, 122, 
133, 140. 

Friedrich 64, 92, 93, 
147. 

Gall 3. 
Galton 25, 49. 
Gauss 27, 36, 
Gelb 5, 13, 67, 110. 
Giese 5, 13, 18, 19, :,4, 

;;5, 38, 54, 70, 75, 
76, 77, 86, 92, 94, 
109, 113, 117, 118, 
131, 133, 145, 147, 
148, 

Gilbreth 4, 1GO. 
Goethe :j, 169. 
Gold,tein 13, 67, 90, 

110. 

Haym 21. 
Hellpach 23, 89, 91, 

U4, 128. 
Henning 76. 
Heyrnans 59, 85, 112. 
Herbart 109. 
Hirsehfeld 41, 85, 86. 
Hoche 152. 
Hocq uart 4. 
Humboldt ~1. 
Husserl 14, 17, 162, 

Iti;). 

Isserlin 13, 19, 92. 

J aenseh ~:-l, 48. 
Jarnes 47. 
Jasp"rs 21, 162. 
. Tohlluns('n 99. 

Kafka 24. 
Katz 48. 
Klemrn 47. 
Klutke 147 • 
Koffka 18, 15, 103. 
Kohler 12,1:;,70,103, 

125, 126, 127. 
Krăpelin 5, 87, 88, 

8~ 90, 91, 9~ 97, 
118, 152. 

Kretsch mer 20. 
Kronfeld 151. 
Krueger 15, 102. 
Kiilpe 68, 76. 

Lămmel :,8. 
Lavater 3. 
Liepmann, W. 20,85. 
I.ipmann, O. 1, 5, 6, 

:-17, 41, 70, 85, 100. 
Lipps 16. 

lJIaier 75. 
Marbe 130, 139. 
Marey 4. 
Martius 17. 
Merrick 33. 
Messer 64, 75. 
Meumann 5,6,81,88, 

89, 90, 122. 
MichPl, K 33, 34. 
Miehon 4. 
Moc de 5, 14, :14, !j6, 

89, 92, 108,121, 1-t7. 
Moers 64. 
Moritz 3. 
Miiller, G. E. 13, 75, 

102, 10:-\, 119. 
I Miillcl'-Lyer 86 . 



Miinsterberg 1, 2, 6, 
12, 35, 60, 66, 147. 

Ostwald 31. 

Pauli 118. 
Pawlow 84. 
Peters, W. 33, 69. 
Pfeifer, B. 112. 
Piorkowski, C. 5. 
Poppelreuter 5, 13, 

19, 29, 35, 42, 54, 
90, 92, 147, 148. 

Purkinge 52. 

Quetelet 98. 

Ransch burg 119, 120. 
Rehmke 16. 
Reuleaux 4. 
Richter. O. 64. 
Rohden 112. 
Rossolimo 38, 113. 
Rupp 147. 
Rybakow 64. 

AbstrakterVersuch 147. 
Abzăhlende Verfahr. 37. 
Aktivităt 124. 
Alternativverfahren 41. 
Altersiibung 94. 
Analyse 16, 39. 
Anbriichigkeit 94, 111, 

115. 
Anlernen 61, 93, 147 . 
. Anpassung 70. 
Apparate 28. 
Apperzeption 77, 121. 
Arbeit 87. 
Arbeitshypothese 62, 

109. 

Sachverzeichnis. 

Scheler 86. 
Schilder 17. 
Schiller 21. 
Schlesinger 28, 92, 

94. 
S ch m i ed-Kowarzik 

17. 
Schmidt, F. 121. 
Schulte 148. 
Scott, Dill 6. 
Selz 75. 
Semon 120. 
Simmel 156. 
Simon, H. 16. 
Sol ari 147. 
Spearman 26, 112, 114. 
Spranger 21, 22, 23, 

40, 162. 
Starch 6. 
Stern, W. 1, 5, 21, 22, 

23, 26, 36, 68, 69, 
70, 75, 80, 85, 98, 
99, 106. 163. 

Stumpf 11, 12,64,65, 
66, 77. 

177 

Taylor, F. W. 33, 46, 
57, 160. 

Thaer 4. 
Thorndike 88, 90. 
Tramm 92, 121, 147. 

Watt 75. 
Weber. E. H. 14. 
Weber, E. 89. 
Weininger 85. 
Weiler 90. 
Wertheimer 13, 47, 

103, 111, 126, 127. 
Wiersma 112. 
Wirth 26, 28. 
Withworth 4. 
Wundt 12, 14, 15, 18, 

26, 30, 38, 47, 66, 
68, 77, 84, 87, 92, 
102, 103, 108, 109, 
110, 122, 123, 126, 
156. 

Ziehen 14,68,69,123. 
Zollner 3. 

Sachverzeichnis. 
(In Auswahl.) 

Arbeitsprobe 148. 

Arbeitsweise 92. 

Assoziation 73. 
Aufmerksamkeit 77, 

119, 121. 
Auge 63. 
Auslesen 147. 

Autonomie 124. 

Bahnung 120. 

Begabungsauslese 5. 
Begriffe der Psycho-

technik 1, 62. 

Behalten 120. 

Beobachtung 18, 47,140, 
142. 

Berufsberatung 7. 
Bewulltsein 132. 
Biologische Funktionen 

118. 
Bios alsSachlage 51, 15fi. 
Blickpunkt 77, 123, 132. 

Charakterkunde 105, 
IlO, 115. 

Chemie 155. 

Darbietung des Ver
suehs 134. 

G ies e, rrheorie der Psychotechnik. 12 



178 

Denken 68, 76. 
Differentialitat 15, 98. 
Differentielle Psycho-

logie 98. 
Disposition 99, 106. 
Dominanzfunktion 115, 

124. 
Durchschnittswerte 22. 

Eidetik 48. 
Einstellung des PriiÎ-

lings 47, 134. 
Effektive Faktoren 82. 
Einrlihlung 139. 
Einkomponentenrech-

nung 34. 
Elementares 92, 102. 
Empfindung 75. 
Emotionalităt 82. 
Entwicklung 3, 15, 93. 
Entwicklungspsycho-

logie 15. 
Erhebung von Stati-

stiken 35. 
Erkenntnistheorie 162. 
Ermlidung 88. 
Erotisierung 86, 145. 
Erscheinung 11. 
Ethik 21, 162. 
Eugenik 153. 
Exaktheit :-12. 
Experiment 134. 
Extremwerte 22. 

Fahigkeit 95. 
Faustregeln 45. 
Feld 125. 
Fertigkeit 94. 
Fiktion 62. 
Formauffassung 63. 
Form~ln 32. 
Forschung der Psycho

technik 15. 
Funktion 11. 
Funktionspsychologie 

11, 11:3. 

Ganzheit 103, 126. 
Gedachtnis 119. 
Geriihl 82. 

Sachverzeichnis. 

Generelle Psychologie 
52. 

Gehor 63. 
Geistes wissenschaften 

162. 
Geisteswissenschaft

!iche Psychologie 21, 
104. 

Genie 22, 81, 131. 
Geopsychische Erschei-

nungen 128. 
Geschichte 160. 
Gesetzmalligkeit 48. 
Gestalt 64, 126. 
Gewohnung 88. 
Gleichformigkeit 129. 
Grenzwissenschaften d. 

Psychotechnik 149. 

Handgeschick 87. 
Heterogene Gruppell 

108. 
Heuristik 59. 
Homogene Gruppen 108. 
Hypertypik 101. 
Hypotypik 101. 
Hysteriker 94, 111. 

Individualităt 105. 
Infiuenz, psychische 127. 
Intelligenz 14, 68. 
Intuition 131. 
Invalidităt 34, 111, 118. 
Iso!ierbarkeit von Emp-

findungen usw. 66, 
109. 

Isolierungsversuch 96. 

Kalkulation 43. 
Kausalitat 54, 59. 
Kinderpsychologie 15. 
Klassifikatiouen 62. 
Kollektivităt 88, 107, 

121. 
Kombination 78. 
Kompensation 115. 
Komplex 42, 92, 101. 
Konstanz 27. 
Konstellation 134. 
Konstitution 106. 

Konvelltiollelle Arbeits-
kurve 96. 

Konzentration 123. 
KopfschuJ3 29, 110. 
Korperseele 105. 
Korrelation 25, 113. 
Krafteausgleich, olrono-

mischer 95. 
Kritikfiihigkeit 80. 
'Kulturlehre 165. 
Kiinstlerische Ein-

fiihlung 142. 
Kurzschlulltheorie 111. 
Kurve der Streuung 

nach Gauss 36. 

Lebensform 23. 
Lebensraum 89. 
Leistungskurve 97. 
Lernen 94. 
Logik 113. 
Lokalisation 109, 112. 

ltlassenpsychologie 40, 
89, 157. 

Mallzahlen 27, 135. 
Mathematik 27. 
Medizin 150. 
Menschenverstand, ge-

sunder 142. 
Messungeu 135. 
Milieu 127. 
Mneme 120. 
Mosaik 65. 

N aturwissenschaftell 
154. 

Neurologie 152. 
Niveau 81. 
Norma!itat 22, 81, 131. 
Nutzanwendung der 

Psychotechnik 45, 
147. 

Objektspsychotechnik 
2, 101, 110, 134. 

Oekonomie der Lei
stungen 95. 

Organisation d. Psycho
technik 3. 



Pathopsychologie 19. 
Periphere Eigenschaften 

63, 67, 106. 
Person 22, 106. 
Personlichkeit 22, 74, 

106. 
Perzeption 77. 
Phan tasie 79. 
Philosophie 162. 
Physik als Wissenschaft 

154. 
-, naive 70. 
Population 130. 
Potentiale Faktoren 81. 
Praktischer Blick 142. 
Prăzision 28, 135. 
Produktivităt 131. 
Profil, psychologisches 

38, 114. 
Prognose 43. 
Provozierung der Ver-

suchsperson 135. 
Pseudoexaktheit 27,136. 
Pseudoversuch 145. 
Psychoanalyse 17. 
Psychognostik 1. 
Psychopathologie 19. 
Psychophysik 26, 27. 

Querfunktion 13, 127. 

Basse 153. 
Reaktivitat 128. 
Rechnen 27. 
Reiz 28, 134. 
Reklame 6, 8. 
Resonanz 128, 134. 
Restitution 115. 

Sachverzeichnis. 

Rezeptivităt 131. 
Rhythmus 121. 

Sammelforschung 137. 
Sexualităt 82. 
SinnfălJigkeit 133. 
Siunesgebiete 63, 78. 
Situationsversuch 86. 
Soziologie 156. 
Spontaneităt 131. 
Spontanraum 131, 145. 
Sprache 69. 
Staffelung 35, 36. 
Statistik 35, 36. 
Stellungsnahme d. Priif-

lings 29, 32. 
Streuung 36. 
Struktur 101. 
Subjektspsychotechnik 

2. 
Symptomatik 82. 
Synthese, schopfer. 102. 

Talent 22, 81. 
Taylorsystem 33, 57, 

160. 
Technik 159. 
Teleologie 54. 
Temperament 119. 
Tenazităt 123. 
Theoretische Psycho-

logie 10. 
Tierpsychologie 25, 70. 
'l'ypus 98. 

(Yebung 88, 93, 95. 
U mfang der Aufmerk

samkeit 123. 
UnbewuJltes 132. 

179 

Unitas multiplex der 
Person 106. 

UnterbewuJltes 102, 131. 
U nterschiedsschwelle 

28. 
U rideale der Psycho

physik 27. 

Variation 36. 
Verdrăngung 102. 
Vererbung 153. 
Vergleichende Psycho-

logie 24. 
Volkswirtschaft 157. 
Vorlust 84. 
Vorstellung 65. 
Vorstellungstypen 73, 

121. 

Wahrnehmung 63. 
Wertung 22. 
Wetteifer 107. 
WiJle 84, 129. 
Wissenschaftslehre 45. 
Wissenschaftliche Be-

triebsfiihrung 33, 57, 
160. 

Zeitstudie ll3, 57. 
Zentrale Faktoren 68, 

82, 118. 
Zentralfaktor 112. 
Zentralwert 37. 
Zufallsinterpretation 

144. 
Zweck der Psycho

technik 54. 
Zwischenstufen, 

sexuelle 100. 



Psychologische Veroffentlichnngen des Verfassers. 

Das freie literarische Schaffen bei Kindern und Jugendlichen. 2 Teile, 442 S. 
Leipzig, Barth, 1914. 

Psychologische Beitrăge I. (Drei Abhandlul1gen.) 138 S. Ralle, Wendt 
u. Klauwell, 1916. 

Der romantische Charakter, Bd. 1: Das Androgynenproblem. 466 S. Ralle, 
Wendt u. Klauwell, 1919. 

Psychologisches Worterbuch. 164 S. Leipzig, Teubner, 1920. 
Randbuch psychotechnischer Eignungspriifungen. 2. Aufl., 800 S. RaUe, 

Wendt u. Klauwell, 1925. 
Berufspsychologie und Arbeitsschule. 80 S. Leipzig, A. Raase, 1921. 
Kinderpsychologie. 195 S. Miinchen, Reinhardt, 1922. 
Studienfiihrer fiir Psychologie und Psychotechnik. 64 S. Dessau, Diinn

haupt, 1922. 
Berufspsychologische Untersuchungen im Reichstelegraphendienst. 72 S. 

Leipzig, Barth. 1923. 
Psychotechnisches Praktikum. 153 S. Ralle, Wendt u. Klauwell, 1923. 
Die Lehre von den Gedankenwellen. (Eine parapsychologische Eriirterung.) 

3. Aufl., 84 S. Leipzig. Altmann, 1924. 
Das auJlerpersiinliche UnbewuJlte. 103 S. Bmunschweig, Friedr. Vieweg 

& Sohn A.-G., 1924. 




