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Vorwort. 
Ais die ersten angewandten Chemiker zur Zeit Lie bigs den Bauern mit Rat 

und praktischer Hille zur Seite stehen wollten, um den Ertrag ihrer Acker zu 
steigern, da war der Sturm der Entriistung und Abwehr nicht gering, und die 
Wogen der Erregung und des Unwillens gingen hoch, die den ersten praktischen 
Agrikulturchemikern entgegen brandeten. 

Man wollte die Verunreiniger der Acker, die dem Boden Fremdkorper zu
fiihrten und die Fruchtkeime schadigten, an den nachsten Baum hangen. 

Gegenwartig ist die praktische Agrikulturchemie selbstverstandlicher Besitz 
aller Ackerbautreibenden. Der Bauer kann sich auf seiner Scholle im Lebens
kampf und Wettbewerb nur behaupten, wenn er dem Rat der praktischen Che
miker folgt. 

Ais die ersten praktischen Psychologen den industriellen Betrieben ihre Dienste 
anboten, da waren der Unwille und die Abwehr nicht allgemein, sondern nur 
vereinzelt festzustellen, hatte man es doch inzwischen gelernt, von der Wissen
schaft Rat, Hilfe und Unterstiitzung zu erhoffen, die sie mannigfach geleistet 
hatte. Freilich war die Ablehnung gegen die Psychotechnik vielerorts nicht 
weniger scharf als zur Zeit Lie bigs gegen die zukunftsfrohe praktische Chemie, 
wenn auch die F6rmen der Abwehr verfeinert, darum aber nicht weniger gehassig 
geworden waren. Je nach der Stellung des Kritikers, als Unternehmer, als Meister 
und Ingenieur, als Arbeiter, als Wissenschaftler, als Politiker, war die Schat
tierung der Ablehnung abgetont. 

Rastlose Arbeit und entsagungsvoller Dienst an der Psychotechnik verschafften 
den MaBnahmen der angewandten Psychologie in Industrie, Handel, Verkehr 
und Verwaltung mehr und mehr Eingang. Es war ein rascher Siegeszug der Er
oberung weiten Gebietes, nachdem erst einmal die ersten Friichte, Ersparnis im 
Unternehmen und im Betriebe, personliche und soziale Wohlfahrt, eingebracht 
waren. Zwar gab es in den letzten 15 Jahren Krisen und Klippen des Aufstieges 
und der Verbreiterung sowie der inneren Durcharbeit, groBtenteils veranlaBt 
durch MiBbrauche gerade mit den trefflichen ergebnissicheren Arbeitsmitteln, 
und das Barometer der Bewertungskonjunktur der Psychotechnik, insbesondere 
der industriellen, bei Wirtschaft, Wissenschaft und Behorde erzitterte in manchen 
Schwankungen und Zuckungen. 

Tragend und ufervoll flieBt gegenwartig ein breiter und ruhiger Strom der 
praktischen Arbeit sowie der Forschung der Psychotechnik dahin. 

Meine Erfahrungen in Wissenschaft und Praxis, im Laboratorium und im 
Betriebe als Forscher, Lehrer und Gutachter, die ich etwa 15 Jahre machen 
durfte, in gedrangter Form als Lehrbuch der Offentlichkeit vorzulegen, schien 
mir eine Pflicht, vor allem auch der Dankbarkeit gegeniiber meinen Mitarbeitern 
und allen denjenigen Personen und Stellen, die meine psychotechnische Arbeit 
anregten, sie forderten und ihr Treue bewahrten. 

Gegenwartig sind bereits ungestiime Anfragen der Praxis hach Losung von 
Aufgaben voll hochster Verantwortung zahlreich und drangend. Auf viele dieser 
Fragen und Aufgaben kann der besonnene Forscher, der praktische Bewahrung 
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IV Vorwort. 

seines Rates stets erstrebt und sich seiner Verantwortung bewuBt ist, nur mit 
einem Achselzucken antworten und einem bedauervollen "Noch nicht", gleich
zeitig die Richtlinien der zukiinftigen Erforschung anempfehlend. 

Besonnenheit ist Pflicht des praktischen Wissenschaftlers, aber auch Wagemut 
und Erfolgshoffnung. Das Feld, das noch zu bestellen ist, iibersteigt die Leistungs
fiihigkeit eines einzelnen, wenn ihm auch der beste Stab bewiihrter Mitarbeiter 
zur Seite steht. Es wird der pfleglichen Arbeit von Generationen bediirfen, urn 
die Grundlagen, die einmal gelegt sind, zu befestigen, zu verbreitern und urn einen 
immer wachsenden Bau zunehmender Festigkeit aufzufiihren und durchzugliedern. 

Magen auch die staatlichen Stellen neben den Stellen der Wirtschaft der neuen 
Wissenschaft der Psychotechnik wie bisher ihr wohlwollendes Interesse in ver
stiirktem MaBe zuwenden und bewahren, da die Psychotechnik berufen ist, 
neben wertvollen ideellen auch wirtschaftliche Giiter zu gewinnen und zu sichern. 

Die sozialen und psychosozialen Belange sind vor allem mit entscheidend, 
wenn man, auf Fernsicht eingestellt, die zukiinftige Entwicklung einesVolkes und 
seiner Wirtschaft vor sich zu sehen glaubt. Wie auch immer das Lebens-, Volks-, 
Wirtschafts- und Staatsideal sein mage, das jedem von uns vorschwebt, nie wird 
der erfolgreiche und bestiindige Staat, der entwicklungsfroh wiichst und gesund 
gedeihen will, Sparsamkeit und W ohlfahrt bei allen seinen MaBnahmen, die sich 
auf Menschen und Arbeit beziehen, gering schiitzen oder gar auBer acht lassen 
diirfen. 

Mage mein Lehrbuch, das iiber meine Erfahrungen in Wissenschaft, Wirt
schaft und im Staate in knappster Weise berichtet, der Psychotechnik und 
Arbeitstechnik neue und dauernde Freunde zufiihren, den alten Besitzstand 
sichernd und gleichzeitig mehrend. 

Berlin, im Februar 1930. 
W. l\ioede. 
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1. Begriff nnd Anfgaben der indnstriellen 
Psychotechnik. 

Die industriene Psychotechnik gehOrt wie Padagogik, Medizin und Elektro
technik zu den praktischen Wissenschaften. Wie das Wort Psychotechnik nach 
Herkunft und Bildung besagt, umfa.6t sie die praktisch-wissenschaftliche An
wendung der Psychologie, ihrer Erkenntnisse und Methoden. Je nach dem An
wendungsgebiet scheiden wir die industriene von der kaufmannischen, pad
agogischen, juristischen, medizinischen, militarischen, geisteswissenschaftlichen. 

Die Nutzbarmachung psychologischer Einsichten und Arbeitsverfahren fiir 
die Fragen des industriellen Lebens hat demnach die industrielle Psycho
technik zu behandeln. 

Die Zene des Wirtschaftslebens ist die Unternehmung oder der Betrieb. 
Der Betrieb benotigt Material, Maschinen, Werkzeuge, Geld sowie Menschen. 
Als V:ollbetrieb unifa.6t er Fertigung, Verwaltung, Ein- und Verkauf. Die 

Wiirdigung der Rolle des Menschen als Ausgangs- oder Bezugspunkt von Ma.6-

Industrielle Psychotechnik 

Fertigung 
Arbeits

-gerat 
. -platz 
-verfahren 
-leistungsverlauf : 

Arbeitstechnik . 

Verwaltung 
1. Dingliche Fertigungsmittel 

und Giiter 
2. Schrift, Zahl, Erfahrungs

gut, Kartei, Buchhaltung 
3. Personal 

a) Einstellung 
Aufstieg 
Umstellung 
Entlassung 

b) Anlemung 
Nachiibung 
'Oberwachung 

Abb.1. 

I IP 
Moede 

Verkauf-Kauf 
1. Marktanalyse 
2. Kaufs- oder Ver

kaufshandlung 
Gesprach 
Verhandlung 

3. Werbelehre 
Betriebs
Kunden
Reklame 

nahmen der verschiedensten Art hat die industrielle Psychotechnik zu iibernehmen 
(Abb.l). 

Das Wesen der Fertigung ist Herstellung von Giitern und Werten, wobei 
praktische, gedankliche oder beiderlei Arbeitsleistungen erforderlich werden 
konnen. Die handwerkliche oder intellektuelle, umhittelbare oder gerate- oder 
maschinenbenutzende Fertigung geht unter den einfachsten Bedingungen auf 
das Grundelement des Griffes zuriick, bzw. auf die Beachtung, sofern nur diese 
nebst Griffbereitschaft die Hauptaufgabe des die Fertigung iiberwachenden und 
kontrollierenden Arbeiters darstellen.Elementfunktionen der Bewegung oder 
der Aufmerksamkeit sind es also, die als Grundeinheiten in jeder Fertigung vor
handen sind. 

Der Ein- und Verkauf als Betatigung der kaufmannischen Abteilungen be
ziehtsich auf Hereinnahme oder Weitergabe von Waren oder Giitern aller Art, 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 1 



2 Begriff und Aufgaben der industr~eIlen Psychotechnik. 

was in den einfachsten Fallen unmittelbar mit Hille der Wechselrede von Mensch 
zu Mensch oder mittelbar durch Einschaltung verkehrstechnischer Hilfsmittel 
geschehen kann. Die Kaufs- und Verkaufshandlung kann direkt oder durch 
Mittelspersonen erfolgen und sich auf ideelle oder materielle Werte beziehen. 
Psychologisch liegt beim Einkauf die Befriedigung eines Bediirfnisses vor, die 
durch einen WillensentschluB nach AbschluB der kritischen Auswahl der an
gebotenen Waren erfolgt, beim Verkauf das Anbieten von Ware an Bedarfs
deckung suchende unter Verwertung aller verkaufswichtigen Umstande, die sich 
auf Ware und Menschen beziehen. 

Neben Fertigung und kaufmannischer Tatigkeit kennt der Vollbetrieb Ver
waltungsar beit, die sich auf Material und Werkzeug, also die dinglichenArbeits
mittel, auf das Schrift-, Zahlen- und Erfahrungsgut des Betriebes, wie es in 
Kartei und Buchhaltung vorhanden ist, bezieht, sowie auch auf seine Betriebs
angehorigen, die anzufordern, einzustellen, zu iiberwachen, zu befordern, zu ent
lassen sowie zweckentsprechend wahrend der Dauer ihrer Zugehorigkeit zum Be
triebe zu behandeln sind. 

Verwalten heiBt zunachst Bestand erhalten, aufbewahren, ordnen, bereit
stellen, anfordern, Material und Menschen sowie sonstige Arbeitsmittel einsetzen 
und deren Bewegung kontrollieren und lenken. Dariiber hinaus hat dieVerwal
tung Beziehungen zu stiften, um reibungsloses Zusammenarbeiten zwischen den 
Stellen, Abteilungen und Instanzen des Betriebes herzustellen. 

Aufgabe der Personalverwaltung ist es, den Menschennachschub zu ordnen, 
eine stille oder offene Menschenreserve zu halten, Bewerber und Ersatz anzu-
fordern sowie die Arbeitsanwarter aufs schnellste und beste zu schulen. , 

Zur Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Betriebes, seiner Fertigungs
und kaufmannischen Arbeit ist daher auch Verwaltungstatigkeit unentbehrlich. 

Die Zelle des Wirtschaftslebens, der Betrieb oder die Unternehmung, ist 
eingegliedert in das Wirtschaftsganze groBerer Bezirke und Wirtschaftseinheiten. 
Neben der privatwirtschaftlichen Einstellung der Psychotechnik kann daher 
auch eine volkswirtschaftliche moglich, ja notwendig werden. 

Herrscht die betriebswirtschaftliche Einstellung vor, so konnen wir die in
dustrielle Psychotechnik auch als Betriebspsychologie bezeichnen, deren Haupt
bestandteile Arbeits-, Verwaltungs- sowie Verkaufspsychologie sind. Bei volks
wirtschaftlicher Behandlung der Psychotechnik konnen wir sie auch ganz all
gemein als Wirtschaftspsychologie benennen. ' 

Die industrielle Psychotechnik als praktische Wissenschaft erstrebt ein prak
tisches, nutzbringendes Ziel wie jede andere angewandte Wissenschaft, etwa die 
Medizin, die Padagogik, die Elektrotechnik. Sie erstrebt ganz allgemein das 
psycho-energetische Optimum auf allen Gebieten des wirtschaftlichen 
Lebens sowohl in privat- als auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht. 

Das psycho-energetische Optimum besagt, daB aIle Wirkungen, die von Men
schen ausgehen oder auf Menschen abzielen, so zu gestalten sind, daB sie nach 
psychotechnischen MaBmethoden betrachtet sich einem Bestwerte nahern. 

Je nach den Sondergebieten der industriellen Psychotechnik sind Sonderziele 
des allgemeinen Grundprinzips anschaulich zu formen. Zunachst wird der Mensch 
als Trager von Fahigkeiten, Anlagen und Verhaltungsweisen studiert. Ein psycho
energetisches Optimum liegt dann vor, wenn eine Harmonie zwischen Auf trag 
und Leistung, Anforderung und Befahigung vorhanden ist, wenn also die Arbeits
zuteilung derart vorgenommen wird, daB Veranlagung, Fahigkeit und Erfahrung, 
gegebenenfalls auch Wunsch und Wille den Arbeitsablauf so giinstig als moglich 
gestalten. Die Eignungsfeststellung solI unter Beriicksichtigung aller not
wendigen betriebswichtigen Fahigkeiten allgemeiner oder fachlicher Art und 
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unter Verwendung objektiver Feststellungsmethoden den geeigneten Mann dem 
geeigneten Platz zufiihren, soli der ausgewahlten und gut beratenen Arbeitskraft 
zu einem guten Verdienst verhelfen und sie seBhaft und berufsfreudig machen. 

N eben der Eignungspriifung versucht auch die psychotechnische A n Ie r nun g 
durch zweckmaBige industriell-padagogische Methoden dem Berufs- oder Be
triebsanwarter auf die schnellste und bestmogliche Weise all diejenigen Kennt
nisse, Fertigkeiten und Verhaltungsweisen zu vermitteln, die er fiir guten Arbeits
erfolg brauch t. 

Neben Eignungspriifung und AnIernung stellt die Rationalisierung oder 
Bestgestaltung der Arbeitsverfahren nach psychotechnischen Gesichtspunkten 
das Hauptarbeitsgebiet, man kann wohl sagen den Mittelpunkt der industriellen 
Psychotechnik dar. Ein psycho-energetisches Optimum in der Fertigung ist 
dann gegeben, wenn die Arbeitsfunktionen des Menschen moglichst im Sinne 
des Minimums belastet sind, so daB geringsten Aufwendungen des Subjektes 
groBter objektiver Leistungserfolg entspricht, was durch Untersuchung und Um
gestaltung des Arbeitsplatzes, der Gerate und der Arbeitsmethoden nach psycho
technischen MeBverfahren erreicht werden kann. 

Das psycho-energetische Optimum besagt also: Sparsamkeit, Giite und Zweck
maBigkeit bei allen denjenigen MaBnahmen, die von den arbeitenden und berufs
tatigen Menschen ausgehen oder auf ihn abzielen. Es liegt im Begriff des psycho
energetischen Optimums als der Richtschnur eingeschlossen, daB der Trager des 
Wirtschaftslebens, der Mensch als Subjekt und Objekt der Wirtschaft die ihm 
gebiihrende Beriicksichtigung erfiihrt, so daB auch Menschenwohlfahrt mit er
zielt wird. 

Damit wird eine notwendige Liicke in der Betriebswissenschaft ausgefiillt. 
Man kennt die Betriebswissenschaft vorwiegend als Inbegriff aller derjenigen 
Bemiihungen, die sich auf eine rentable Gestaltung des Betriebes und seiner Ein
richtungen als eines Erwerbsunternehmens beziehen. Die technische Wirkungs
gradsteigerung, sofern sie als ausschlieBliches Ziel der Betriebsfiihrung auf Grund 
von techmschen Uberlegungen hingestellt wird, ist einseitig. Die psychotech
nischen Betriebswerte der Eignungspriifung, AnIernung und vor allem der Arbeits
bestgestaltungsind vongleichgroBer Bedeutung. Bereits Taylor (1) kenntinseiner 
Zusammenstellung betriebswissenschaftlicher Grundsiitze die hohe Bedeutung 
der Eignung an, wie er auch den Ermiidungs- und Leistungsmessungen volle Be-
achtung schenkt. Aber weit iiber die von • ______ " _____ ,-__ ---; 

Taylor hinterlassenen Anregungen hinaus Betriebslehre 1 M~:de 
kann die Eignungsfeststellung auf wissen
schaftlicher Grundlage vorgenommen wer
den, die Schlesinger als Kernstiick jeder 
Betriebsfiihrung bezeichnet (2) und weit 
iiber die von Taylor allein benutzten 
Zeit-, Pausen- und Bewegungsmessungen 
hinaus kann eine umfassende, also univer
selle Lehre von den Arbeitsfunktionen des 
Menschen und ihrer rationellen Gestal

Betrieb 

--------1---------------Maschinen Geld Mensch 

Material .~ 
Werkzeuge I[ Arbeit 

--------------- ------~ Wirtschaft 

Abb.2. 

tung mit hohem betrieblichen und menschlichen Nutzen entwickelt und prak
tisch angewendet werden. 

So untersteht letzten Endes jede MaBnahme der industriellen Psychotechnik 
dem Ziel der Arbeitsrationalisierung oder Arbeitsbestgestaltung. Die industrielle 
Psychotechnik ist daher ganz allgemein Arbeitswirtschaft, die der Maschinen
und Stoff-, sowie der Geldwirtschaft im Betriebe ergiinzend zur Seite tritt (vgl. 
Abb.2). 

1* 
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Ratio ist das Prinzip der Wissenschaft. Die neue Grundwissenschaft, die fiir 
zweckmaBige Betriebsfiihrung benutzt wird, ist die Psychologie. Rationalisieren 
heiBt aber auch gut und zweckmaBig, und zwar unter Benutzung aller gegebenen 
Hilfsmittel und Umstande formen sowie auf Grund von wissenschaftlichen Ein
sichten und MeBmethoden neue BetriebsmaBnahmen erwagen, gestalten, ein
fiihren, kontrollieren, fortbilden. Die psychotechnische Rationalisierung bringt 
zu den alten Gedankensystemen und Bestandteilen jeder Betriebswissenschaft 
und Betriebswirtschaft das psychologische und arbeitstechnische Denken 
hinzu, sowie als Betriebseinrichtung die Priifstelle fiir Menschen und deren Fahig
keiten, fiir Arbeitsverfahren und Betriebsmittel aller Art, fiir die Verwaltungs
ordnung sowie fiir die Verkaufsmethodik. Neben der Priifstelle stellt die Anlern
scnule eine weitere selbstandige Sondereinrichtung der arbeitstechnischen Orga
nisation dar. 

GewiB ist psycho-energetische ()konomie vom einsichtigen und verstandigen 
Betriebsleiter fast niemals unbeachtet geblieben, doch noch niemals bewuBt 
und planmaBig zur straffen Richtschnur fiir MaBnahmen der Wirkungssteigerung 
auf psychologischer Grundlage erstrebt und zu verwirklichen versucht worden, 
um in gleicher Weise den Menschen, dem Betriebe und der Wirtschaft Nutzen 
und Forderung zu bringen (3). 

2. Das Endziel. 
Das Endziel der Organisationsarbeit ist, Stetigkei t des Leistungsflusses zu 

erzielen bei optimaler oder Best-Intensitat, minimaler oder Gering'st
beanspruchung der Arbeitsfunktionen und groBter Leistungsdichte 

Ziel der Bestgestaltung I IP 
, Moede 

1. Stetigkeit des Leistungsflusses 
2. Best-Intensitat 
3. Geringst-J3eanspruchung der Arbeitsfunktionen 

a. Zahl, b. Wertigkeit 
4. GroBte Leistungsdichte. 

(vgl. Abb.3). SolI der Lei
stungsfluB £rei von Unter
brechungen sein, so miissen 
geeignete Menschen als Trager 
der Fertigung vorhanden sein 
und Fahigkeiten, Kenntnisse 
und Fertigkeiten hesitzen, die 
Arbeitsunterbrechungen aus
schlieBen. Krankheit, Tod, 

Abb.3. Weggang, Nichteignung, Un-
befriedigtheit, geringer Verdienst wegen Fehlleistungen fiihren zu Liicken in der 
Belegschaft, deren Ausfiillung erforderlich wird. 

Besitzt das Unternehmen geeichte und erprobte Auslese- und Priifmethoden, 
um die fiir Arbeitseignung erforderlichen Eigenschaften festzustellen, so wird 
eine rasche und gute Ersatzbeschaffung moglich sein. Die Priifverfahren sichern 
dem Betriebe eine stille Reserve, die er jederzeit einberufen kann. Statt des 
wahllosen Hereinnehmens auf gut Gliick und des Entlassens nach kurzer oder 
langerer Zeit wird die Wahrscheinlichkeit eines langeren Verweilens am Arbeits
platz sowie einer Stetigkeit der Arbeitsleistung nach Menge und Giite groBer, 
wenn der Betrieb sich qualifizierte und gut geschulte Arbeitskrafte jederzeit be
schaffen kann, entweder auf dem freien Arbeitsmarkte oder durch Umgliederung 
aus dem Betriebe selbst. 

Die Stetigkeit der Fertigung ist nur dann moglich, wenn die Waren im 
stetigen Flusse den Betrieb verlassen und Geld hereinbringen. Die Stetig
keit des Warenabflusses ist das Ergebnis der kaufmannischen Tatigkeit, 
in deren Rahmen den WerbemaBnahmen hohe Bedeutung zukommt. Die ziel-
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sichere Kundenwerbung wird nur dann moglich sein, wenn Methoden verwandt 
werden, die auf die zweckmaBigste Art Aufmerksamkeit und Interesse der Kaufer 
erregen sowie auf die zweckmaBigste Art den KaufentschluB erzielen. Die Orga
nisation der Absatzverhaltnisse verlangt geeignete Trager der kaufmannischen 
Tatigkeit sowie geeignete Verkaufsmethoden, deren Begutachtung nicht minder 
wichtig ist wie in der Fertigung. Die Stetigkeit der Fertigung und die Stetigkeit 
im Verkauf ist nur dann gesichert, wenn die kaufmannische Abteilung auch fUr 
rechtzeitige Beschaffung aller Rohstoffe sowie aller sonstigen Zubehorteile und 
Betriebsmittel, soweit sie zu bestellen sind, sorgt. 

Stetigkeit der Fertigung und V er ka ufsarbeit verlangt aber auch stetigen 
FluB der Verwaltung. Durch Bereitschaft des Erfahrungsgutes des Unter
nehmens, durch raschen und richtigen Einsatz aller erforderlichen, bei der Ver
waltung befindlichen Betriebswerte konnen drohende Unterbrechungen ab
gewandt und ordnungsgemaBer und rascher DurchfluB der Auftrage auch von 
dieser Seite gewahrleistet werden. 

Geeignete Menschen, deren Eignung nicht nur in Kenntnissen und Erfahrungen, 
sondern auch in fachlicher Befahigung und Charakter beruht, sind ebenso wie 
zweckmaBige Arbeitsmethoden unerlaBliche Voraussetzung fUr storungsfreien 
Ablauf der Betriebsarbeit in allen ihren Abteilungen, um Stetigkeit zu er
zielen. 

Die Intensitat der Ar bei t solI ein Optimum oder einen Bestgrad darstellen. 
Hochstleistungen als Regel sind nicht erwiinscht und auch nicht notig. Der Sport 
sowie Sonderbedingungen im Wirtschaftsleben rechnen mit Hochstleistungen, 
wahrend die Betriebsarbeit nur optimale Intensitat gerade als Gewahr fUr Stetig
keit nach Menge und Giite kennt. 1st die Intensitat zu hoch, so wird ein Nach
lassen erfolgen. Bei zu geringer Intensitat kann das Werk nicht rentabel arbeiten. 
Auch pflegt bei allzu geringer Auslastung Storung der Leistungskurve, da Steue
rungsprinzipien fehlen, beobachtbar zu werden. 

Die optimale Intensitat kann nur durch Leistungsversuche bestimmt 
werden. Die Methoden der Leistungsmessung zu entwickeln ist Sache der in
dustriellen Psychotechnik, soweit sie sich auf Menschenleistung bezieht (4). Durch 
Beherrschung der Intensitat ist allein eine brauchbare Vorschatzung moglich, 
also eine gute Voraussicht hinsichtlich Zeit, Menge und Giite der Arbeitsleistung. 
Durch optimale Intensitat kann die Leistungskurve nach Menge und Giite 
grob schwankungs- und senkungsfrei sich durch den Tag, die Woche und das 
Arbeitsjahr hindurch halten und entwickeln, selbstverstandlich unter Einbezie
hlmg all der sonstigen sich in ihr auswirkenden Gesetzlichkeiten. 

Die Beanspruchung der Arbeitsfunktionen des Menschen solI moglichst 
gering sein. Je hoher qualifiziert ein Leistungsakt, um so unsicherer pflegt die 
Erfolgschance zu sein sowie die Gewahr fUr Erhalt der erforderlichen Anzahl ge
eigneter einzulernender oder geschulter Arbeitskrafte. Gelingt es nach Anweisung 
der Regeln der psychotechnischen Arbeitslehre, die Betatigung auf Element
oder Einfachstfunktionen zuriickzufiihren, auf einfachste Griffe und Griff
folgen leichter Mechanisierbarkeit und Erlernbarkeit, so steigt die Wahrschein
lichkeit, jedermann teils sofort, teils nach kurzer Anlernfrist vollverwendungs
fahig im Betriebe zu machen, so daB Eignungspriifung fUr Sonderbefahigung 
gegebenenfalls nicht mehr erforderlich wird, sondern nur allgemeinste Arbeits
qualitaten Grundvoraussetzung der Eignung sind, so daB im Grenzfall jedermann, 
sofern er sich frei von grobsten Mangeln zeigt, verwendungsfahig ist. Dadurch 
aber wachst die Moglichkeit, jederzeit geeigneten Nachschub zu erhalten, wodurch 
Liickenausfiillung leichter moglich ist. Auch wachst die Leichtigkeit des Aus-
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tausches und der Umstellung der ArbeitskraJte und ihrer vielfachen Verwendungs
fahigkeit in den einzelnen Abteilungen des Betriebes bei Schwankungen der Auf
tragsarten und -hohe. 

Die Kennzeichnung der Hohe der Beanspruchung der Arbeitsfunktionen 
sowie der Wertigkeit eines Arbeitsaktes ist Sache der industriellen Psycho
technik. 

Sind die Arbeitsfunktionen gering beansprucht und ist die gesamte Betatigung 
auf Elementfunktionen zuriickgefiihrt, nachdem groBere Teile friiherer mensch
licher Tatigkeit ihm ganz abgenommen und dem Gerat, der Maschine oder der 
Vorrichtung iibergeben worden sind, so kann man an die Verdichtung der 
Leistung herangehen. Die Verdichtung besagt einmal Erhohung der Anzahl 
der in der Zeiteinheit durchflieBenden Stiicke, was teils durch Verdichtung der 
Impulse in der Zeitreihe, teils durch Entwicklung von Gesamtimpulsen, teils 
durch VergroBerung der Arbeitseinheit, bezogen auf den einzelnen Impuls, erzielt 
werden kann. Verdichtung ist aber auch moglich als Richtungsvervielfachung 
des einheitlichen oder zeitlich gegliederten Gesamtimpulses eines oder mehrerer 
Arbeitenden, wenn eine Bindung verschieden gerichteter Elementfunktionen in 
der Zeiteinheit erreicht werden kann, so daB im Zeitmoment nicht nur Anzahl, 
sondern auch Richtung der Leistungseinheiten vervielfacht wird. 

Die Regeln der Verdichtung sind der psychotechnischen Arbeitslehre zu ent
nehmen, die sie nur auf Grund der Kenntnis der Organisation des menschlichen 
BewuBtseins und seiner Arbeitsfunktionen den Bedingungen der Betriebsarbeit 
entsprechend aufstellen kann (5). 

So gewiB, wie der Fachmann der Fertigung und des Verkaufes Sachverstan
diger fiir seine Sonderfertigung und seine Sonderware ist und insofern keiner Hille 
bedarf, um rgute Ware herauszubringen, seien es nun fein- oder grobmechanisch 
zu bearbeitende Stiicke, seien es Fabrikate aus Metall, Holz oder Eisen, seien 
es Gewebe aus Faden von Wolle, Baumwolle, Seide oder Leinen, so gewiB bedarf 
er zur Analyse und Gestaltung der Arbeitsakte selbst, die Willensimpulse dar
!it ellen und auf der Betatigung von Arbeitsfunktionen beruhen, auch der l'.fit
arbeit des Arbeitstechnikers, der Spezialist und Sonderfachmann fiir 
Menschenarbeit iiberhaupt ist, ganz unabhangig von der Eigenart des Pro
duktes, dessen Herstellung zu studieren ist. 

Die Grundsatze, die das Ziel der Arbeitslehre darstellen, gestatten gleichzeitig, 
die Organisationshohe eines Betriebes oder"einer seiner Abteilungen zu be
gutachten, sofern die psycho-energetische Bestimmung der menschlichen Arbeits
leistung erstrebt wird. 1st Stetigkeit des Leistungsflusses in jedem Augenblick 
vorhanden, treten weder Kurz- noch GroBpausen als Leerlauf, als Not- oder 
Verlegenheitsunterbrechungen auf, ist die Leistungsdichte maximal, so daB der 
Ertrag der Arbeitsimpulse ohne Schaden fiir den Menschen, die Betriebsmittel, 
den Betrieb und den Warenabsatz nicht weiter gesteigert werden kann; ist ferner 
die Beanspruchung der Arbeitsfunktionen nach Zahl und Wertigkeit so gering 
als moglich, so daB praktisch jeder Mann sofort als volleistungsfahig gelten kann, 
und ist schlieBlich auch die 1ntensitat der Arbeit derart, daB der Kraftehaushalt 
des Arbeitenden stets gut balanciert, so daB stets Gleichheit der Arbeitsleistung 
im Arbeitsjahr, gegebenenfalls sogar allmahliches Wachstum nachweisbar wird, 
so ist das Endziel der praktischen Organisationsleistung erreicht, soweit der 
Anteil der Arbeitspsychotechnik, als einer Bestgestaltung der Leistungsver
haltnisse im Betriebe, in Fertigung, in Verkauf, Verwaltung und Werbung 
reicht. 
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3. Die indllstrielle Psychotechnik als selbstandige 
Wissenschaft. 

Grund- und Hilfsdisziplinen. 

7 

Die industrielle Psychotechnik ist nach Fragestellung und Arbeitsmethoden 
eine selbstandige Wissenschaft. Wie die Medizin auf der Grundlage der Kennt
nis des gesunden und kranken Menschen Linderung und Heilung bringen will, 
oder wie die Padagogik als praktische Wissenschaft, ausgerustet mit den Kennt
nissen von der Beschaffenheit und Bildsamkeit des zu erziehenden Menschen sowie 
den Unterrichtsmethoden zu einem Lehrziel oder Bildungsideal hinerzieht, so 
will auch die praktische industrielle Psychologie der rationellen Wirtschafts
fUhrung dienen. Dieses Ziel wird erreicht durch Begutachtung der Betriebs- und 
Wirtschaftsmittel, soweit sie als Menschen, V organge, Verfahren und Dinge einer 
psychologischen Kennzeichnung und Wertmessung nach einem allgemeinen und 
besonderen Richtziel hin in Fertigung, Verwaltung, Verkauf fahig sind. 

Die Grundlagen der industriellen Psychotechnik sind einmal Psychologie, 
zum anderen Betriebswissenschaft oder Betriebswirtschaftslehre. 

Hilfswissenschaften sind aIle diejenigen Disziplinen, die der Psychologie und 
der Betriebswissenschaft als den beiden Grundlagen Beitrage des Wissens und der 
Methodik geben konnen. Wir erwahnen besonders Naturwissenschaft als Anato
mie, Physiologie, Biologie und Erblichkeitslehre; Medizin als Hygiene und Psy
chiatrie; Volkswirtschaft, Soziologie, Staatswissenschaft und Politik. 

Die technischen, kaufmannischen und Verwaltungswissenschaften sind inso
weit wichtige Hilfsgebiete, als diese praktischen Wissenschaften, die nicht 
nur begreifen und verstehen, sondern auch gestalten und formen wollen, der 
Lehre vom Betrieb und der Wirtschaft wertvolle Beitrage liefern. 

Die Psychologie konnen wir verstehen als Lehre von den BewuBtseins
erlebnissen und ihrer Gesetzlichkeit, im weiteren Sinne auch als Lehre von den 
Eigenschaften und Verhaltungsweisen des Menschen sowie den Methoden zu 
ihrer Erkennung, ihrem Verstandnis und ihrer Deutung, soweit diese Eigenschaften 
und Verhaltungsweisen nicht rein korperlicher Art und ohne EinfluB auf die 
BewuBtseinsprozesse sind (6). 

Um Eignungspriifung, Anlernung und rationelle Arbeitsmethodengestaltung 
durchfiihren zu konnen, miissen wir die Psychologie zum Aufbau einer Lehre 
von der praktischen Psychologie der Leistung und des Verhaltens benutzen auf 
der Grundlage der Lehre der Arbeits- und Gebrauchsfunktionen des Menschen. 

Die Lei stu n gist der erste Kernbegriff der industriellen Psychotechnik, 
das Verhalten der zweite. 

Wie die Religionswissenschaft das Gottheitserlebnis untersucht, wie die Sitten
lehre sich um den Begriff des Guten als den Zentralpunkt herum gruppiert, wie 
die Lehre der Asthetik das KunstschOne als Zentralbegriff kennt und wie Philo
sophie und Wissenschaft dem Ziele der Wahrheit nachstreben, so steht die mog
lichst allseitige Bearbeitung der Leistung des Menschen zweifelsohne im Mittel
punkte aller psychotechnischen Bemiihungen. 

Der Mensch vollfiihrt eine Leistung, die wir im giinstigsten FaIle mess en 
konnen. Er zeigt ein Verhalten, das wir bestimmen. 

1st die Leistung nicht meBbar, so kann sie dennoch auf mannigfaltige andere 
Weise nach Art, Menge und Giite gekennzeichnet werden. Durch Analyse konnen 
wir die hauptsachlichsten Anteile lmd Vorbedingungen der Leistung erfassen. Wir 
konnen eine 1nnenschau iiber die Erlebnisse geben, die als innerliche Prozesse 
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die Leistung begleiten und bestimmen. SchlieBlich konnen wir eine Theorie der 
Leistung entwickeln. 

Das Verhalten des Menschen beschreiben wir in seinen wesentlichen Ziigen. 
Wir deuten seinen Ausdrucksgehalt auf Grund allgemein psychologischer oder 
speziell berufs- und arbeitspsychologischer Kennzeichnungslehre. Wir verschaffen 
uns Belege von dem Verhalten etwa durch Bild und Bildstreifen. 

Leistung in allgemeinster Bestimmung ist daher zugleich Ergebnis und Ver
halten, das gemessen, beschrieben, gedeutet, ausgewertet oder auf andere Weise 
bestimmt werden kann. 

Leistungs- und Verhaltungsbestimmungen sind letzten Endes aIle 
Begutachtungen, die sich auf Eignung des Menschen, Bestgestaltung der Arbeits
und Anlernverfahren, sowie auf Entwurf, Kontrolle und Fortentwicklung der 
Eignungsfeststellungsmethoden beziehen. 

Leistung lmd Verhalten sind gestaltete BewuBtseinsprozesse verwickelter 
Zusammensetzung und Verlaufsform, die durch 1nnenschau sowie durch Beob
achtung oder Bestimmung anderer Art, teils durch Messung, Zergliederung, Ein
fiihlung, Sinndeutung erschlossen werden konnen. 

Die Geschicklichkeitsleistung des Menschen sehen wir als Ergebnis vor uns. 
Desgleichen die Erzeugnisse der Denk-, Aufmerksamkeits-, Charakterleistung. 
Die allgemeinen und besonderen Bestimmungen der Leistungen sind mannigfaltig. 

Bei der Leistung wird ein Verhalten und Benehmen erkenntlich, das wir fest
stellen, auswerten, auf Vorbedingungen korperlich-geistig-seelischer Art zuriick
fiihren. 

Die Geschicklichkeits- und Denkleistung konnen wir in ihre Hauptbestaqd
teile zerlegen und die korperlich-seelischen Vorbedingungen ihres Ablaufes mog
lichst allseitig zu erfassen uns bemiihen. Eine Beschreibung der Erlebnisse bei 
der Leistung ist moglich. 

Neben allgemeiner Gesetzlichkeit bei Leistungs- und Verhaltungsbestimmung 
kann die unterschiedliche Kennzeichnung, also die Gewinnung von Leistungs
und Verhaltungstypen hinsichtlich der Leistungsmenge, der Leistungsart und 
der Leistungsgiite bedeutsam werden. SchlieBlich kann die besondere Wiirdigung 
des Einzelfalles ohne Riicksicht auf allgemein gesetzliche oder spezielle Regel
haftigkeit zweckvoll sein. 

1st die Betrie bswissenschaft letzten Endes der 1nbegriff aller MaBnahmen, 
die gute und zweckmaBige Gestaltung des Betriebes, seiner Einrichtungen und 
seiner Fiihrung betreffen, dann ist die psychotechnische Organisations
lehre ebenso gut ein Teil der Betriebswissenschaft wie die technische, verwaltungs
technische oder kaufmannische. Da aber die technische Organisationslehre nach 
Aufbau, Methoden und Grundlage derart verschieden ist etwa von der ver
waltungstechnischen oder kaufmannischen, desgleichen auch von der psycho
technischen, so ist es zweckmaBig, auch die psychotechnische Organisationslehre 
als selbstandige Wissenschaft gleich jenen anderen Sonderarbeitsgebieten zu be
handeln, obwohl selbstverstandlich die betrie bswirtschaftliche Einstellung 
und dariiber hinaus, auch eine volkswirtschaftliche nicht weggedacht werden 
konnen. 

Unter den Hilfsdisziplinen sind von den Naturwissenschaften besonders Anatomie 
und Physiologie, Biologie und Erblichkeitslehre wichtig. 

Die Anatomie studiert den Aufbau des Menschen und seiner Organe, die Physiologie 
seine K6rper- und Organfunktionen. Besonders wichtig wird die physiologische Lehre der 
Sinneswahrnehmungen, des BlutgefaBsystems sowie der Stoffwechselprozellse. Fertigungs
arbeit ohne Sinnesleistung ist undenkbar. Bald ist es das Auge, bald das Ohr, bald sind es 
andere Organe, deren Arbeitsfunktionen fiir die Fertigung in Betracht kommen. Die Re
aktion des BlutgefaBsystems, die vasomotorischen Prozesse, das Studium von Puls, Atmung, 
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Elutdruck, Elutfiille und Elutverschiebung in den Arbeitsorganen sind wichtig fiir Eignungs
priifung sowie ArbeitsrationaIisierung. Die Stoffwechselphysiologie kann praktisch verwert
bare Eeitriige fiir die Messung von Arbeitsleistungen geben (7). 

Die Anatomie und Physiologie gehiiren als GrunddiszipIinen der medizinischen Wissen
schaft an, von der weiterhin Psychiatrie und Hygiene beachtensnotwendig sind. 

Die Psychia trie lehrt uns den seeIisch und nerviis lj:.rkrankten erkennen, dessen Schaden 
sich natiirIich auch im Arbeit.sprozeB auswirken. Der Ubergang von der Normalverfassung 
des EewuBtseins und seiner Prozesse zu den Schaden und Krankheiten ist fIieBend, wobei 
besonders auf die Falle leichter Eeeintrachtigung, die Hypofalle, hinzuweisen ist. Neben 
den funktionellen Stiirungen der Neurasthenie und Hysterie sind besonders die Psycho
pathien fiir die Arbeitslehre wichtig (8). 

Es ist bei Auswahl der Versuchspersonen, die fiir die Eichung von Eignungspriifverfahren 
und Arbeitsmethoden Verwendung finden, besonders darauf Riicksicht zu nehmen, ob 
kiirperIich-geistige Vollgesundheit vorIiegt. 

lHiBerfolg bei Verwendung von Priifverfahren kann nicht ausbleiben, wenn der Priifleiter 
in Unkenntnis der Schaden den leicht oder schwerer Erkrankten gleich dem Gesunden be
handelt. Fehlschliisse werden eintreten, wenn die Arbeitsmethodik auf Leistungsfahigkeit 
und Ertrag, auf Ubungs- und Ermiidungswert hin an Kranken oder Geschadigten im Labora
toriums- oder Eetriebsversuch erprobt wird. 

Wertvolle Gesichtspunkte ergeben sich stets fiir die Arbeitslehre durch Kenntnis der 
Grundlehren der Psychiatrie, da sie Veranderungen der GesamtpersiinIichkeit aufdeckt, die 
in abgeschwachter Form auch fiir die Eeurteilung des Normalen in Eetracht kommen kiinnen. 
Die Lehre von den Entartungszeichen als den auBeren, kiirperIichen Merkmalen fiir Schaden 
gibt dem psychologischen Praktiker Hinweise zur Arbeitsvorsicht. Die Entwicklung der 
Kiirperkennzeichnungslehre des Charakters auf psychiatrischer Grundlage wird dem Eignungs
priifer Anregungen bieten. Die Arbeitsleistungen, auch des Normalen, sind in ihrem all
gemeinen Ablauf als auch in ihrer Eeeinflussung durch Gifteinwirkungen, insbesondere auch 
der Kulturgifte, Kaffee, Tee, Alkohol von KraepeIin studiert worden, dessen Leistungs
und Pausenversuche eine Parallelleistung gegeniiber derjenigen Taylors darstellen, wenn
gleich sie im Laboratorium, nicht im praktischen Eetrieb ausgefiihrt wurden und bislang 
nicht AnlaB zu weitgreifenden OrganisationsmaBnahmen gegeben haben (9). Die kIinische 
Methode des Psychiaters sowie die Feststellungsmethode des praktischen Arztes, sofern sie 
auf Eindruck, Eeobachtung, Verhaltungsdeutung zuriickgehen, wird auch von manchem 
praktischen Psychologen medizinischer Herkunft als iiberwertig gegeniiber den vorwiegend 
experimentellen und statistischen Feststellungsverfahren des Arbeitspsychologen angesehen. 
Die Abneigung des Psychiaters gegeniiber experimentell psychologischen Eegutachtungs
methoden und ihren MeBziffern wird schwinden, sobald er sieht, daB sie sich nicht wie friiher 
auf kleinste, fiir praktische Arbeits- und Lebensgestaltung beinahe wertlose AuBerungen 
des EewuBtseinslebens beziehen, sondern bis zu den Quellen arbeitswichtiger Funktionen 
vordringen. Der Vorzug des Arztes freilich ist es von jeher gewesen, daB er stets mit dem 
Gesamtmenschen zu tun hat, wenngleich der arztIiche SpeziaIist mitunter auch vergiBt, 
daB die Organe und Gewebe, fiir die er Sonderfachmann ist, kein Eigenleben besitzen. Die 
Einstellung des Eetriebsingenieurs ist bisher vorwiegend auf Maschine und dingIiche Eetriebs
mittel gerichtet gewesen. Lernen muB er die Wertung des Menschen als eines zentralen 
Eetriebsmittels, dessen Eewirtschaftung andere Voraussetzungen als die der Maschine mit 
sich bringt. . 

Die Lehre von der Konstitution muB nicht nur fiir die Medizin, sondern auch fiir den 
Arbeitspsychologen die Grundlage darstellen (10). Sie kann ohne Kenntnis der Haupttat
sachen der Vererbungslehre nicht behandelt werden. Der Irren- und Nervenarzt weiB den 
Wert der Erbgiiter und Erbschaden zu wiirdigen. Der Arbeitspsychologe solI sich er
innern an all diejenigen Industriebezirke, in denen als Erbgiiter gleichsam Dispositionen 
fiir bestimmte Geschicklichkeitsleistungen von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. Die Vererbung bestimmter Kiirper- sowie seelisch-geistiger Dispositionen und Eigen
schaften ist mitbeteiligt an dem Wachstum und der Eestandigkeit von Industriebezirken, 
die von jeher sich auf bestimmte Arbeiten spezialisiert haben, in denen sie Hochwertiges 
leisten. Die langen, hochgeschickten, trockenen, schweiBfreien Finger befahigen ihren In
haber in der Textilindustrie zu einer guten Fadenbearbeitung; Geschicklichkeit der 
Hand nebst kiinstlerischem Sinn sind Vorbedingung fiir Schnitzarbeit, ob sie nun im Haus 
oder Fabrikbetrieb ausgefiihrt wird. Verwendet man die gleichen Priifverfahren bei den 
verschieden~~ Eezirken eines groBen Landes, so erkennt man an den Funktionsleistungs
ziffern die Uberlegenheit, die in den Eezirken mit einem altansassigen Gewerbe oftmals 
durch Vererbung, Hineinwachsen und Hineinleben in eine bestimmte Arbeitsgattung sich 
entwickelt hat und als gegebene Tatsache experimentell feststellbar ist. 

Niemals aber darf auch die bestimmteste Erwartung, geschweige denn eine Vermutung 
gewisser Erbanlagen die positive Eegutachtung der berufswichtigen Arbeitsfunktionen iiber-



10 Die industrielle Psychotechnik als selbstandige Wissenschaft. 

fliissig machen. Wenn del' Arzt auf Grund del' Familiengeschichte eine Disposition zu einer 
bestimmten Krankheit erwartet, so darf er trotzdem niemals auf eine griindliche Unter
suchung des Falles verzichten. 

Die psychoanalytische Schule del' Psychiatrie schlagt dem Arbeitspsychologen und 
Betriebspsychotechniker Sinndeutung mancher Fehl- und Absurdleistungen des Menschen 
in Familie und Beruf VOl', die verstandlich gemacht werden sollen. GewiB gibt del' Psycho
analytiker auch Mittel- und Wege, Hemmungen wegzuschaffen, Beschwerden zu lindern 
odeI' zu heilen an, doch gestatten seine Arbeitsmethoden keine Massenpraxis an Hunderten 
und Tausenden von Arbeitern eines Betriebes, da sie gemaB Anweisung del' psychoanalytischen 
Schule immer nur bei eingehendster Vertiefung in den Einzelfall Erfolgsaussichten besitzen. 
Die yom Psychoanalytiker benotigte Zeit fiir Untersuchung und Heilung des Einzelfalles, 
die Eigenart del' Wechselwirkung zwischen Seelenarzt und Patient schlieBen Anwendung 
del' psychoanalytischen Methodik fiir den Regelfall del' psychotechnischen Betriebspraxis 
aus, vollig unbeschadet von ihrer Verwendung bei einem geeigneten Einzel- und Ausnahmefall. 

Hemmungen und Leistungsbeeintrachtigung sollen nach del' Lehre del' Individual
psychologie durch Minderwertigkeitsgefuhle verursacht sein, nach deren Beseitigung erst del' 
den ,Anlagen des Menschen odeI' Einrichtung des Betriebes entsprechende und erwartete 
Leistungserfolg moglich ist. 

GemaB unsE;~er Erfahrung ist gerade umgekehrt bei objektiv nachweisbaren Minder
leistungen eine Uberheblichkeits-Einstellung del' Schlechten anzutreffen, die vielleicht deren 
Schutzreaktion darstellt. 

Del' Zerstorungs-, Todes-, Geschlechtstrieb in ihrer Bedeutung fUr berufliche Hoch- odeI' 
Tiefleistungen werden von anderen besonders behandelt, die sich freilich vorwiegend auf 
krankhafte Falle stutzen. 

Die Hygiene bemuht sich urn die leiblich-geistige Wohlfahrt des Erwerbstatigen. Die 
Verbesserung del' Arbeitsbedingungen, urn ,Schaden und Unblle fernzuhalten, ist oft Wechsel
wirkungsergebnis technischer und medizinischer Gedankengange (11). Ltiftung, Beleuchtung, 
Heizung, Arbeitszeit und -dauer, Ermudung, dies sind alles Faktoren, die fiir die praktische 
Arbeit.sleistung nicht vernachlassigt werden durfen, und deren gemeinsame Bearbeitung 
auf einem Grenzgebiete zwischen Hygiene und Arbeitspsychotechnik vorgenommen werden 
kann. Neben psychotechnischer Bestgestaltung wird die hygienische, physiologische medizi
nische Rationalisierung mannigfache Betriebsverbesserungen bringen konnen. 

Die Pad ago g i k fuBt einmal auf del' Kenntnis des zu erziehenden und zu unter
weisenden Jugendlichen und Erwachsenen, zum anderen auf Kenntnis und Fertigkeit in 
del' Handhabung del' Erziehungsmethoden. Die padagogischen Untersuchungen zwecks 
Kenntnis des Jugendlichen werden mit Vorteil von dem Eignungsprufer verwertet. Die 
Studien zur auBeren und inneren Organisation des Lehrbetriebes, del' Unterrichtsverfahren, 
Pausengebung, Arbeitszeit, Ermudungsmessungen bieten auch dem Arbeitspsychologen, 
besonders dem Anlerner del' industriellen Schulungsstelle fUr zweckvolle Einrichtung seines 
Lehrbetriebes mancherlei Hinweis. Del' Berufs-Fachschul- und Werkschullehrer fUhrt oft 
auch Eignungsprufungen aus. Er hat den Vorteil, Verhalten und Leistungen seiner Zoglinge 
in Werk, Berufsschule und Werkstatt zu studieren, urn psychotechnisches Prtifergebnis und 
Arbeitsleistung miteinander zu vergleichen. Mitunter ubertragt die Industrie del' Berufs
schule die Ausubung del' Jugendlichenauslese fUr ein~n bestimmten Wirtschaftsbezirk (12). 

Unter den Hilfsdisziplinen del' Industriellen Psychotechnik, die auch die wirtschaft
liche Arbeit studieren, ist VOl' allem die Volkswirtschaftslehre zu erwahnen, die den 
Guteraustausch und die Menschenbewirtschaftung des Volkes zum Arbeitsgebiet hat. Das 
Lebensschicksal des Arbeiters, Auslese und Anpassung sind besonders von Weber und seiner 
Schule untersucht worden (13). Die Psychotechnik will abel' nicht nul' wie die Schule Webers 
Einsicht gewinnen in die Gesetze del' Auslese und Anpassung, sondern sie will praktische 
Auslese und Anpassung del' Arbeiter, del' Arbeitsmethoden, del' Anlernverfahren durchfuhren. 

Diese Ziele sind von del' Volkswirtschaft mitunter ganz, mitunter teilweise abgelehnt 
worden. Del' Volkswirt verurtei~~ oftmals alle BetriebsmaBnahmen, die geeignet sind, dem 
Einzelbetrieb odeI' -menschen Uberwertigkeit zu verschaffen und zu sichern, sofern dies 
auf Kosten des Volksganzen erreicht wird, dessen Guter- und Menschenwirtschaft in ihrer 
Gesamtheit ihm am Herzen liegt. 

Man verurteilt mitunter die Betriebspriifstelle des Erwerbsunternehrners, da sie dern 
Betriebe eine Arbeiterelite sichert, ohne sich urn Nachbarbetriebe und das Schicksal del' 
Zuruckgebliebenen zu kurnrnern. Wurden alle Erwerbs-, Kornrnunal- und Staatsbetriebe 
prtifen, so wiirde ein Heel' von Arbeitslosen geschaffen, die sich als Deklassierte ftihlen und 
als unbrauchbare Arbeitskrafte stets brach liegen rnuBten, so argurnentiert man. Die 
Bewirtschaftung del' gesamten Arbeitskrafte kann freilich nul' Sache des Staates und 
seiner Organe sein. Niernals wird auch er in del' Lage sein, Arbeitslosigkeit vollig zu ver
hiiten. Wenn es abel' irnrner Arbeitslose gibt, ist es besser, sie bestehen aus zu hochwertiger 
Arbeit relativ Ungeeigneten, als aus hochwertigen Leistungstragern. Die Theorie von Ver-
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groBerung der Arbeitslosenzahl durch scharfe Auslese der Bestgeeigneten ist nur bedingt 
giiltig, da eine hochqualifizierte Belegschaft billiger arbeitet, da sie mehr und Besseres leistet, 
so daB der Auftrags- und Arbeiterbestand des Betriebes wachsen kann. Soil eine volks
wirtschaftlich wertvoile Beratung auf Grund der Eignung der Menschen sowie ailer sonstigen 
fiir den Arbeitsmarkt wichtigen Gesichtspunkte einsetzen, so konnen die fiir Stadt, Provinz, 
Land arbeitenden staatlichen und behordlichen Anstalten die Liicke der Institute der 
Privatwirtschaft ausfiiilen. 

Auch die RationalisierungsmaBnahmen werden mitunter von volkswirtschaftlicher Seite 
bekampft. 

Durch Rationalisierung wird eine Produktionserhohung erreicht, so fiibrt man aus, 
wofiir wieder Geld notig ist, das gegebenenfalls aus anderen Teilen des Volkskorpers gezogen 
werden muB bzw. aus dem Ausland, dem die Industrie dann tributpflichtig wird. Da durch 
Rationalisierung aber eine Vereinfachung der Arbeitsfunktionen eintritt, muLl der Entseelungs
prozeB der Arbeit und des Berufes weitere Fortschritte machen, wodurch sich eine Schadigung 
des Menschen ergibt und eine Beeintrachtigung seiner berechtigten Anspriiche an innere 
berufliche Befriedigung, die die monotone Verrichtung am engbegrenzten Platz nie gewahren 
kann. 

Die Verscharfung des Wettbewerbes werde sich bald einem Endzustande der Stagnation 
und der Ruhe nahern, so lehren andere, wenn in einer gut durchgebildeten Betriebswissen
schaft aile RationalisierungsmaBnahmen als ein System von Arbeitsregeln zusammenge
stellt werden, so daB dann aile Betriebe in gleicher Weise gleich hoch und gut organisiert 
sind, wodurch Wettbewerb unmoglich wird. Da aber dieses ferne, ferne Endziel kaum zu 
erwarten ist, so werden von der Betriebsrationalisierung nur diejenigen Friichte ernten, die 
sich hochwertige Menschen sowie Geld beschaffen konnen, wodurch wieder der Abstand des 
Rochleistungsbetriebes von der Menge der iibrigen, besonders auch der kleineren Betriebe 
zu deren Schaden vergroBert wird. 

Man iibersieht, daB der Wettbewerb die Wurzel jedes Fortschrittes ist, und daB Wachstums
tendenzen triebhafter Art in jeder Unternehmung schlummern, anderenfalls sie absterben 
muB. Man kann diese rastlose Wachstumstendenz aus volks- und weltwirtschaftlichen Er
wagungen als Todeskeim der Privatwirtschaft ansehen und bekampfen, was freilich mehr 
grundsatzliche als praktische Bedeutung haben kann. 

Politische Einstellungen iiberwiegen, wenn man von vornherein d~.n Satz ab
lehnt, daB die Menschen ungleiche Veranlagung besitzen, und wenn man der Uberzeugung 
ist, die Wissenschaft konne durch planmaBige Schulung bei allen Menschen aIle arbeits
und berufswichtigenFertigkeiten zur erforderlichen Rohe entwickeln. So gewiB aber, wie 
es groBe und kleine, blonde und schwarze Menschen gibt, gibt es auch intelligente und un
intelligente,' handgeschickte und ungeschickte. Die Feststellung dieses Sachverhaltes ist 
keine Deklassierung der Trager ungleicher Eigenschaften, sondern nur die Feststellung von 
Tatsachen, die offenbar die Vorbedingung jeder Fortentwicklung und speziellen Anpassung 
darstellen. Die Schulung auf planmaBiger Grundlage vermag allerdings Erhebliches zu leisten. 
Ihr Ergebnis ist stets nur als Wechselwirkung zwischen Umwelt und Anlage anzusehen, 
ohne daB im voraus der Anteil und die Bedeutung der Anlage sowie diejenige der Umwelt 
vorausgesagt werden kann. Aber nie wird durch Schulung aus "einem Unmathematischen 
ein Mathematiker, aus einem Unmusikalischen ein musikalisches Genie oder Talent. 

Engt man daher das gesamte Arbeitsprogramm der industriellen Psychotechnik auf 
Schulung, wenn moglich aller Mitglieder der Nation fiir die Berufs- und Arbeitsplatze ein, 
so ist dies auf Grundlage einer derartigen Anschauung nicht verwunderlich, bedeutet aber 
bei niichterner Betrachtung eine Schadigung des V olksganzen und seiner hochwertigen und 
spezialistisch begabten Mitglieder, die auf Sondereinweisung in das Wirtschaftsleben so
wie auf Sonderbehandlung berechtigten Anspruch haben, solI das Leistungsergebnis der 
gesamten Nation einem Bestwert zustreben. 

4. Der schematische Arbeitsprozefi, die Leistung 
und seine Faktoren. 

Fiir die Analyse der Arbeitsprozesse miissen wir einen schematischen Arbeits
vorgang - eine Leistung - zugrunde legen, der von den Zufalligkeiten des Einzel
falles befreit ist, um Einsicht in die allgemeine Regelhaftigkeit zu erhalten. 
Um die im ArbeitsprozeB enthaltenen Arbeitsfaktoren als BewuBtseinsanteile 
des Menschen kennenzulernen, miissen wir ebenfalls das Schema einer Arbeits-
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personlichkeit entwerfen, urn von den Zufalligkeiten und Besonderheiten der 
Individualitat und des Typus frei zu sein. 

Der Arbeitsvorgang ist stets eine WillensauBerung bei gestellter oder selbst
gewahlter Aufgabe und bedarf zur Ausfiihrung von Bewegungen der Arbeits
glieder; auch bei geistiger Arbeit endet der AbschluB der Betatigung in einem 
BewegungsprozeB. 

Korperfunktionen sind daher ebenso wie reine BewuBtseinsprozesse an jed
weder Arbeitsleistlmg beteiligt. Meistens liegt ein inniges Gemisch von Leistungen 
des Korpers und seiner Organe, sowie des BewuBtseins und seiner Prozesse vor, 
die ihre Einheit in der Arbeitspersonlichkeit haben, die wiederum einen Teil der 
Gesamtpersonlichkeit darstellt. 

Sache des Anatomen und Physiologen ist es, die Muskel- sowie sonstigen Organ
funktionen zu untersuchen. Der Korper und seine Glieder sowie deren Beschaffen
heit im anatomischen und physiologischen Sinne kann nicht von dem Arbeits
psychologen gepriift werden, hochstens dann, wenn wichtige Merkmale korper
licher Art, etwa GroBe des Arbeiters und seiner Arbeitsglieder u. a. m. un
erlaBlich fiir das Verstandnis und die Erprobung der Begutachtungsmethodik sind. 

Der Schwerpunkt der psychotechnischen Analyse liegt in der Feststellung 
der Arbeitsfunktionen, deren Leistungen bestimmt werden miissen. Wir 
wollen die Arbeitspersonlichkeit als Inbegriff und Beziehungspunkt aller Arbeits
funktionen ansehen, deren Leistungen sowohl fiir sich, als auch im Hinblick auf 
ihren Ursprung und ihre Quelle in der Einheit der Arbeits- und Gesamtperson
lichkeit zu studieren sind. 

Auch fiir die Erprobung von Arbeitspriifverfahren ist die Bezugnahme lltuf 
die Arbeitspersonlichkeit lmd ihre Funktionsleistungen, die sich wechselseitig 
durchdringen, erforderlich. 

Die Funktionsleistungen, etwa der Sinne, der Aufmerksamkeit, des Denkens 
oder der Bewegung haben kein Eigenleben, ebensowenig wie das Auge als Glied 
des Korpers unabhangig vom Korper leben und etwas leisten kann. 

Hochwertige Augenleistungen konnen unbrauchbar im ArbeitsprozeB sein, 
wenn der Trager des Auges moralisch minderwertig ist. 

Aber auch die hochwertigste Arbeits- und Gesamtpersonlichkeit ist nicht 
imstande, Augenleistungen auszufiihren, wenn das Auge im Korper fehlt oder 
leistungsuntauglich ist. 

Die Arbeitsmethoden sind auf Grund von Eichung an die Arbeitspersonlich
keit sowie deren Funktionsleistungen anzupasseri. Die Ablehnung der Funktions
analyse und Nur-Beachtung der Zentralquelle ist ebenso abwegig wie die alleinige 
Beachtung der Funktionsleistung und die Nichtbezugnahme auf den Zentral
trager der Arbeitsqualitaten. 

Mitunter miissen beispielsweise selbstwirkende Arbeitskontrollen eingebaut 
werden, urn hinreichende Menge und Giite einfachster Funktionsleistungen zu 
gewahrleisten. Die Ausfiihrbarkeit der Griffe und Aufmerksamkeitsakte selbst 
kann miihelos moglich sein. Aber eine Gewahr fiir ein bestimmtes Arbeitstempo 
und eine bestimmte Arbeitsbeschaffenheit kann nur dann iibernommen werden, 
wenn die zentrale Steuerung der Antriebe in der Personlichkeit kontrol
liert wird. 

Bei Eignungspriifungen mag die Geschicklichkeitsleistung des Mannes recht 
hoch sein, seine Betriebsleistung dagegen ist unbrauchbar, da ihm Arbeitslust 
und Arbeitswille fehlen, da das Milieu seine Leistungsentfaltlmg hemmt oder die 
hauslichen Verhaltnisse ihn leistungsunfahig machen. 

Die Gesamtpersonlichkeit und ihre Bedingtheit ist daher stets fiir alle MaB
nahmen der Arbeitsbestgestaltung ebenso wichtig, wie die analytische Bezug-
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nahme auf die im Leistungsablauf nachweisbaren Funktionen, soweit ihnen eine 
gewisse Selbstandigkeit und Bedeutung zukommt. 

Die Abb. 4 zeigt, wie die schematische Arbeitspersonlichkeit beirn: einfach. 
sten ArbeitsprozeB sich in ihren Funktionen auswirkt. Analysiert werden moge 
die einfache Leistung des Ein· 
schlagens von Nageln. Erforderlich " I J P 
sind zunachst Sinnesleistungen des Psychotechmsche Arbeltslehre Moede 

Auges und der arbeitenden Hand. 
Weiter muB Aufmerksamkeit auf· 
gewandt werden, um in richtiger 
Weise die Arbeitsgerate zu bedienen 
und den Arbeitsauftrag auszufiihren. 
Die Schlagbewegung kann ala Ein· 
zel., Serien· und Dauerschlag nach 
Zeit, Kraft und Form einer Bestim· 
mung unterzogen werden. SchlieBlich 
konnen intellektuelle Prozesse des· 
wegen notwendig sein, weil die Be· 
arbeitung. schwieriger Stellen Den· 
ken und Uberlegung, desgleichen die 
Herstellung von Vorrichtungen und 
die Beschaffung von Behelfsmaterial 
erfordert. Kombinieren, Begreifen, 

Arbeitsfaktoren 
1. Sinnesfunktionen 
2. Au£'merksamkeit 
3. Bewegung 

Form l J Momentan 
Zeit J 1 Reihen 
Kraft t Dauer 

4. Intellek.tuelle Funktionen 
Kombination 
Begrlff 
UrteilsIeistung 
Gedachtnis 

5. E:motionaIe Faktoren 
6. Chara:kter-WeI tanschau ung 

Abb.4. 

Urteilen sind Grundfunktionen der Arbeitsintelligenz, daneben aber diirfen 
logisches und Beziehungsgedachtnis, das die Betriebserfahrungen aufnimmt 
und geordnet bei Folgearbeiten zur Verfiigung stellt, nicht vergessen werden. 

Unter den emotionalen Faktoren bei Arbeitsprozessen verstehen wir die 
gefiihlsmaBige Einstellung des Arbeiters. Lust an der Betatigung, Unlust durch' 
die Monot,onie, Arbeitsfreude teils umnittelbarer Art, teils durch Lohnanreiz 
geweckt, sind hier zu erwahnen. 

Endlich spielen Charakter und Weltanschauung eine bedeutsame Rolle. Man· 
gel des Charakters konnen sich auswirken beim Vergehen gegen das Betriebseigen· 
tum, gegen die Arbeitskollegen, gegen die Vorgesetzten, gegen die Arbeitssoliditat. 
Der Betrieb pflegt SicherungsmaBnahmen gegen Auswirkungen solcher Mangel 
stets eingegliedert zu haben. " 

Die Weltanschauung vorwiegend im Sinne der Bejahung oder Ablehnung 
der Wirtschaftsordnung weist auf die innere Einstellung zur Arbeit iiberhaupt. 
Wenn weltanschauungsmaBig die Arbeit ala Gottesdienst aufgefaBt wird, so 
wird ihr Erfolg ein anderer sein, als wenn sie ala unliebsame Fron zur karglichen 
Lebensfristung angesehen und gewertet wird. Es ist verstandlich, daB gemaB 
Betriebsausweis religiose und politische Anschauungen des Arbeiters sich in Menge 
undGiite seiner Produkte widerspiegeln. Es wird beispielaweise darauf hingewiesen, 
daB der Pietist in einigen von Weber studierten Industriebetrieben Westfalens 
einen hoheren Akkordverdienst hatte, weil er die Arbeit als gottgewollt auffaBt 
und Tanz und Schankstatte ala Teufelswerk verabscheut. Wird die Arbeit a.la 
Pflicht um ihrer selbst willen erlebt, so werden diese zentralen Einstellungen 
zu anderem Erfolge fiihren, als wenn aus eudamonistischen und utilitaristischen 
Gedankengangen heraus der Anschauung gehuldigt wird, mit dem geringsten 
MaB von Arbeit ein Maximum von Gegenwerten zu erhalten, so daB einmal 
die Arbeit nur um der Bezahlung willen und die Bezahlung nur um der Lebens· 
haltung willen erstrebt wird. . 

Diese schematische Arbeitsanalyse gibt nur allgemeinste Richtlinien ffir die 
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Zergliederung des Arbeitsprozesses sowie der Arbeitsfunktionen an. Die Einzel
arbeitsstudie im Betriebe ist die Grundlage sowohl fiir Eignungspriifung als auch 
AnIernung, als auch Formgebung der Arbeitsmethoden. 

5. Die Richtnngen der Leistnngspsychologie. 
Daswissenschaftliche Studium der Berufsleistung muB deren Zuruckfiihrung 

auf moglichst viele Vorbedingungen, soweit deren Bestimmungen Sache der in
dustriellen Psychotechnik ist, vornehmen. Trager der Arbeitsleistung ist der 
Mensch, der zweckmaBigerweise, aber auch notwendig als Einheit aufgefaBt 
und bestimmt werden muB. Er fuhrt Berufsleistungen aus, die im Rahmen der 
Gesamt- und Arbeitspersonlichkeit auf Funktionsleistungen zuruckfuhrbar sind. 
Die Berufsleistung wird des Erwerbes willen ausgeubt. Sie erfordert Vorbildung 
manueller und intellektueller Art, Einubung verschiedener Art und Rohe und 
ist mitbestimmt von den Arbeitshilfsmittefu und den Lohnmethoden. 

Die Funktionsleistung als reiner, in bestimmter Richtung ablaufender Be
wuBtseinsprozeB ist frei von diesen Bestimmungsstucken der beruflichen Leistung. 
In einfachsten Fallen ahneln die beruflichen Leistungen reinen Funktionsleistun
gen, was die Wirkungszusammenhange, nicht ihre Zielbestimmtheit anbetrifft, 
da die Berufsleistung stets des Erwerbes wegen, die Funktionsleistung nur 
auf ein Ziel hin ausgefiihrt wird. 

Die Funktionsleistungen muss en unter bestimmten Gemeinsamkeitsbezeich
nungen zusammengefaBt und gegliedert werden. Gegeben sind lediglich fiir ~as 
unmittelbare Erleben sowie fiir die Beobachtung des Arbeitsablaufes Prozesse, 
die teils unmittelbar erlebt werden, teils nach Zusammensetzung und Verlaufs
form yom objektiven Beobachter zu kennzeichnen sind. Liegt bei diesen Prozessen 
und Ablaufsformen eine Gleichartigkeit der wesentlichen AnteiIe vor, 
so ist es notwendig, aber auch zweckmaBig, jedenfalls wissenschaftlicher Brauch, 
eine gemeinsame Benennung zu wahlen, um Ordnung in die Mannigfaltigkeit 
der in dem konkreten Einzelfall stets verschiedenen Prozesse zu bringen .. Die 
Sinnesleistungen oder die Gedachtnisleistungen sind aber nicht als Kriifte zu 
verstehen oder als abgeschwachte Kriifte im Sinne von Vermogen, sie sind 
auch keine selbstandigen Stucke, die wie Klotze in einem Kasten in der Ge
samtpersonlichkeit mosaikartig zusammengehalten werden, sondern sie sind 
Prozesse, die wir je nach dem Grade ihrer ZuSammengehorigkeit und der Mog
lichkeit, Gemeinsamkeiten wesentlicher Art sowie Verschiedenheiten zu finden, 
zu bestimmten Gruppen vereinigen. 

Kollektivbezeichnungen oder Sammelbegriffe fur Prozesse, die 
zweckmaBig und notwendig sind, nichts anderes sind die Arbeitsfunktionen. 

Wir mussen die Tiergattungen voneinander trennen und die wesentlichen 
gemeinsamen und verschiedenen Merkmale in der Beschreibung der Arten zu
sammenfassen, ohne daB dem fiir die Kennzeichnung gewahlten W orte, etwa dem 
Wort Fisch oder dem Wort Apfelbaum, . irgendeine erklarende Bedeutung im 
Sinne einer Ableitung eines tatsachlichen Prozesses aus einer angenommenen Ur
sache oder Quelle zukommt. 

Die Bedingtheit der Leistungen der Arbeitspersonlichkeit ist verschiedenster 
Art. Die Personlichkeit kann ganz ahstrakt und losgelOst von den mannigfachsten 
Bindungen und Verflechtungen betrachtet und studiert werden. Der Mensch 
ist ein Glied einer Gemeinschaft und ein Glied in derVererbungsreihe, so daB die 
Betrachtung des Individuums als losgelost von allen Beziehungen zu der Gemein
Bchaft und zu seiner Vergangenheit im Sinne der Stammes- und Einzelent-
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wicklung nur eine wissenschaftliche, zweckmi:iBige und notwendige Fiktion 
darstellt. 

Die In d i v i d u a 1 psychologie wird auch fiir die Leistungspsychologie eine 
Hauptgrundlage darstellen, da sie den Idealmenschen als V odage und Schema 
betrachtet (vgl. Abb. 5). 

Der Einzelmensch untersteht all
gemeinen Gesetzen. AIle Menschen 
atmen, ernahren sich, schlafen und 
fiihren auch geistig eine Fiille all
gemeinen Gesetzen unterstehender 
BewuBtseinsprozesse aus. Das Auge 
leistet etwas im Lebens- und Arbeits
prozeB, und diese Leistungen sind 
zunachst einmal von allgemeinen 
Regeln abhangig. Aber der Vergleich 

Richtungen der 
Leistungs-Psychologie I IP 

Moede 

Indi~'Viduum~_~t~ie~r:7pC;:c~e~~~t _~E~n/twicklUng 
Masse 
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_/"/~~~ 

~/" ~'-.... 

Allgemein Speziell 

Abb.5. 

der Menschen untereinander, auch wenn wir SIe als nicht gemeinschafts
gebunden und bestimmt und als entwicklungs- und veranderungsfrei ansehen, 
lehrt, daB die allgemeinen Gesetze, denen der Mensch untersteht, nicht aus
reichen, um der Mannigfaltigkeit der tatsachlichen Erscheinungen der Gattung 
Mensch gerecht zu werden. Wie in der Zoologie neben die allgemeine Zoo
logie die spezielle tritt, die die Besonderheit der Tiergattungen, der Fische, 
der Insekten, der Vogel, behandelt, so muB stets der allgemeinen Psycho
logie die spezielle Psychologie erganzend zur Seite treten. 

Die Leistungsanalyse benotigt besonders die Mitarbeit der speziellen 
Psychologie, da wir nicht nur die allgemeinen Gesetze jedweder Arbeit kennen 
wollen, sondern die Bedingungen besonderer Arbeitsleistungen, die man von 
jeher in groBen Gruppen voneinander abgegrenzt hat. Die Handgeschicklich
keit wird von anderen Bedingungen abhangen wie die gedankliche Geschick
lichkeit. Die Kraftleistungen und ihre Trager sind verschieden von den 
Schnelligkeitsleistungen und ihren Urhebern. Die spezielle Psychologie muB 
daher auf der Grundlage der Voraussetzung und des tatsachlichen Nachweises von 
Verschiedenheiten bestimmter GroBe und Art Typen aufstellen und behandeln. 

Den Begriff Typus wahlen wir dann, wenn eine gewisse Gemeinsamkeit be
stimmter GroBe in bestimmter Richtung vorliegt und weIJ,n diesen Gemeinsam
keiten im Lebens- und ArbeitsprozeB eine Bedeutung zukommt. 

GewiB konnen wir den Typus Mensch bilden, der ein bestimmtes Parfiim 
bevorzugt, doch wiirde dieser Kennzeichnung keine wissenschaftliche und prak
tische Bedeutung zukommen. WertvoIl dagegen sind aIle Bemiihungen, die 
Eigenart etwa der Handgeschicklichkeitsleistung und ihre Sondergesetzlichkeit 
zu schildern etwa gerade im Gegensatz zur intellektuellen Hoch- und Minder
leistung und deren allgemeiner und besonderer Bedingtheit. 

Allgemeine Gesetze sowie spezielle Regelhaftigkeit festzustellen, ist stets 
nebeneinander notwendig, ohne daB die Bestrebungen der beiden Richtungen 
sich storen. Wir konnen beispielsweise die Gesetze des allgemeinen Arbeits
ablaufes iiberhaupt feststellen, urn erganzend die Sondergesetzlichkeit der geistigen 
oder handwerklichen Arbeitskurve zu erfassen oder die Eigenart der Arbeitskurve 
in ihrer Abhangigkeit von Ausfiihrenden verschiedenster Beschaffenheit, die wir 
als befahigt oder nicht befahigt, begabt oder unbegabt im allgemeinsten Sinne 
bezeichnen. Nur die Richtung des Erkenntniswillens also ist bei allgemeiner 
oder spezieller Leistungsanalyse verschieden, stets erforderlich aber ist die wechsel
seitige Durchdringung beider Betrachtungsweisen bei den Aufgaben der prak
tischen Industriepsychologie. 
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Allgemeine und spezielle Gesetze werden nichts anderes sein als der Ausdruck 
einer bestimmten Bestandigkeit gewisser Sachverhalte, Verhaltungsweisen und 
Ereignisse. 

Es sollen nun einige Beispiele von Gesetzen angefiihrt werden, die unter der 
gekennzeichneten Einschrankung teils allgemein, tells speziell gelten, je nach 
dem Umfange und der Art der Leistungs- und Verhaltensprozesse, auf die wir 
sie anzuwenden wiinschen. 

A. Del' Satz vom fallen den Erlebniswerte des Reizes. 
Wenn ein Reiz mit der Unmittelbarkeit und Frische, mit der Lebhaftigkeit 

und Eindringlichkeit eines neuen und urspriinglichen Erlebnisses uns erregt und 
ergreift, so pflegen bei Wiederholung der gleichen Reizsituation die Gegenwerte 
% des BewuBtseins geringer auszufallen. 1st die Wieder-
25 holungsanzahl erheblich, so verliert oftmals der zuerst 

10 

5 

mit starken Gefiihlserregungen beantwortete Reiz der
art an Wirkungswert, daB wir ihn als "alltaglich" 
kennzeichnen. GewiB entwickeln sich nun neue Pro
zesse im BewuBtsein, die der Gewohnheit und der 
Wiederkehr des gleichen Reizes entsprechen und 
gegeniiber den fallenden BewuBtseinswerten des Erst

Abb.6. Entwicklung der Superlativ·Reklame von 1904-1923. 

Reizes eine neue 
gegenlaufige Ent
wicklungslinie dar
stellen. 

Denken wir als 
Beispiel an die Ent
wicklung der Super
lativreklame, die jede 

Ware als beste, billigste, sch6nste, dauerhafteste mit den starksten Mitteln 
anpreist, und bedenken wir, daB diese Reklame den Keirn des Todes in sich tragt, 
da in dem Augenblick ihrer erst en Aufnahme und Bekanntheit das Bediirfnis nach 
Ubersteigerung entsteht (Abb.6). Andere Formen der Werbung dagegen, die 
etwa auf zureichende Begriindung des Angebotes sich stiitzen, werden dem Ge
setze des sich mindernden Reizwertes kaum in dieser Weise erliegen (14). 

B. Del' Satz von Weber. 
Weber stellte einen Satz auf, wonach der Zuwachs eines Reizes nicht in seinem 

absoluten Werte, sondern nur relativ wirkt, namlich in demjenigen Verhaltnis, 
in dem er als Zuwachs zu der energetischen Situation des BewuBtseins der Per
sonlichkeit steht, zu der er hinzukommt .. 

Raben wir beispielsweise ein Vermogen von RM. 10,- und es vermehrt sich 
um RM.1,-, so moge der Zuwachs 1/10 von einer gewissen Freude begleitet sein. 
Raben wir ein Vermogen von RM. 100,-, so wird die gleiche Freude nur dann 
entstehen, wenn wir RM. 10,- hinzu erhalten, nicht RM. 1,-, da nach dem 
Weberschen Satz nicht die absoluten Werte der Veranderung, sondern die Be
ziehungen des Zuwachses zum Ursprungswerte entscheidend sind. 

Wenn wir Pramien im Betriebe geben, so muB die GroBe der Pramie, um iiber
haupt einen ernsthaften Anreiz zu bieten, in einer bestimmten Relation zum 
Grundlohn stehen, den der Leistungsausfiihrer ohne weiteres im Tage- oder 
Stundenlohn erhalt und auch gegebenenfalls in einer bestimmten Relation zu 
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demjenigen, was als Fabrikationsverlust oder Fabrikationsgewinn in unmittel
barer Abhangigkeit von der Leistung des Pramienempfangers und Pramie
erwartenden steht. 

Wenn der Festbesol
dete RM. 20,- zu seinem 
Grundlohn von RM. 200,
durch private Arbeit hlnzu 
verdient, so spiegelt sich 
dieser Mehrverdienst ganz 
anders in seinem Erlebnis, 
ala beim. AilgehOrigen einer 
freien Berufsgruppe. 

Stellen wir wieder die 
Summe, die hinzu kommt, 
in Beziehung zum Kauf
werte des Geldes, also in 
Beziehung zu dem, was wir 

Das Webersehe Gesetz 

R LlR 
1-1-1 

10 1 
R = 100 LlR= 10 

R = 1000 1 1 

I IP 
Moede 

LlR= 100 
---------------------------1 1 

Abb.7. 

mit dem Betrage anfangen konnen, so ergeben sich neue Gesichtspunkte der 
Bewertung im Erlebnisse, da eben RM. 100,- anders ala RM. 5,-, gerade in 
dieser Relation zur Giiteranschaffung bewertet und beurteilt werden (15). 

c. Satz YOm subjektivell Optimum~ 
Ein Hauptsatz der Leistungspsychologie diirfte die Grundregel vom Streben 

nach dem subjektiven Optimum sein. 
Am klarsten wird der Satz, wenn wir ihn auf uns selbst anwenden. Jeder 

will etwas gelten und erwartet Anerkennung seiner Leistungen. Er will also 
einen Bestwert in der Eigen- und Fremd- ...-_______ ' ____ ...-__ -. 
bewertung erreichen. Satt "Yom Streben nach .deml I P , 

Jeder einzelne von uns flieht und mei- subjektiven Optimum I Moede 

det das Unlustvolle und Widrige, das die I. Energie - Aufwand 
Arbeitsimpuise hemmt und den Arbeits- a) Kraftanstrengung - Tempo 
willen schadigt. Wir erstreben wohl alle b) Ermiidungssteuerung 

c) Impulsschaltung 
das Lustbetonte, sei es nun im. Beruf all- d) Mech!lnisierung 
gemein, sei es in der Erholung, sei es bei 

. II. Gefiihlslage 
dem Ablauf und der Gestaltung ganz spe- Meiden des Unlustvollen 
zieller Arbeitsverrichtungen in Werkstatt Suchen des Lustbetonten 
und Bureau. Wir stellen uns die Lampe 
bequem hin, daB sie uns nicht blendet, Abb.8. 

wir riicken uns das TintenfaB naheheran, um einen kleinen Weg bei der Feder
fiihrung zu haben. 

Von grundlegender Bedeutung ist die .Steuerung des Energieaufwandes bei 
langer andauernder Arbeit, wie sie in Arbeit und Beruf die Regel ist. Das Tempo, 
in dem wir arbeiten, die GroBe der Griff- und Stiick" sowie sonstigen Pausen 
upterstehen in hohem MaBe der Steuerung des Arbeiters, der. triebartig bei 
gegebenen Lohn- und Ernahrungsverhaltnissen einem Bestwert des Tempos zu
steuert, der ihm einen Krafteausgleich korperlich und seelisch gewahrleistet. 
Wenn wir die einzelnen Leistungen am ,Platze abstoppen und sie in Beziehung 
setzen zu der erwarteten GroBe der Leistungen nach MaBgabe der Stunden und 
Wochenarbeitsminuten, so konnen die erforderlichen Zuschlage nicht auf Zufall 
beruhen, sondern bei Arbeit mittlerer Schwierigkeit und bestimmter Zeitdauer 
sind die Zuschlage, die wir zu den tatsachlichen Leistungen hinzugeben miissen, 

Moede, Lehrbuch Bd. 1. 2 
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ganz gesetzmaBig, so daB sie sich als brauchbare Masse der Intensitat, mit der 
der Arbeiter die Arbeit ausfiihrt, erweisen. 

Diese Zuschlage sind ausreichend konstant und besagen uns, daB eine trieb
artige Selbststeuerung des energetischen Raushaltes auch bei der Industriearbeit, 
dies em Kunsterzeugnis des Menschen, gewirkt wird, offenbar vorwiegend ohne 
Zutun des Arbeiters, der gewiB bremst, reguliert, schneller wird, also beschleunigt, 
je na~h den Arbeitsumstanden, je nach der Nahe des Lohntages, des Arbeits
abschlusses, je nach der Zusatzbezahlung, die er erwartet bei Einhaltung eines 
bestimmten Termines. 

Die Grundbeschaffenheit der Arb eitskurve , also des Leistungsablaufes des 
Arbeitstages und der Woche, untersteht triebartig der Regel yom Optimum. 
Ebenso untersteht dem Gesetz des Optimums die Zuwendung der Aufmerksam
keit und Steuerung des Arbeitsimpulses, wenn etwa zwei Arbeiten, die ver
schieden schwierig sind, von einem und demselben Arbeiter auszufiihren sind, 
oder wenn dieser bei Zweihand- oder Mehrgliedarbeit triebartig durch zweck
maBige Impulsschaltung weniger ermiidet und mehr leistet, oder wenn er aIle 
leicht mechanisierbaren Griffe bald ins UnterbewuBte abschiebt, automatisiert, 
um mit einem leichten und gelegentlichen Kontrollimpuls ihren Ablauf zu iiber
wachen. 

Abb. 9 zeigt, wie ein Arbeiter das Leistungsoptimum an zwei Webstiihlen bereits nach 
etwa 3-4 Halbmonaten erreicht. Die beiden Webstiihle hatten verschiedene Muster, von 

denen das eine leicht, das andere 
schwierig zu arbeiten war und am 
Stuhle lief. Nach tastenden Versuchen 
im ersten und zweiten halben Monat, 
wo die erhohte Aufmerksamkeit 'vor
wiegend dem alten, die geringere dem 
neuen Webstuhl und seiner Gewebe
art zugewandt wird, kommt bald eine 
derartige Anpassung des Leistungsim
pulses an die Schwierigkeit der beiden 
Stiihle und die Eigenart der Zwei
stuhlarbeit zustande, daB die vorkal-

o I 0 10 kulierte 50proz. Verdienstchance an 
jedem Stuhl in der Tat erreicht wird, 

Abb.9. Aufmerksamkeitssteuerung bei Zweistubl-Webearbeit so daB die auf Grund langjahriger 
mit verschiedenem Schwierigkeitsgrade. Erfahrung vorkalkulierten Schwierig-

keitswerte nach kurzer Zeit triebartig 
yom Arbeitsimpuls erfaBt werden, der mit bestimmten und zu erwartenden Schwankungen 
die vorgeschatzten Leistungen auch erreicht (16). 

Besonders wichtig sind die Optimaltendenzen bei Gestaltung der Wochen
kurven. Wir konnen jede Arbeitsleistung im auBersten FaIle auf drei Raupt
faktoren zuriickfiihren, die Abla~. und Gestaltung der Leistungskurven grund
legend beeinflussen, namlich auf Ubung, Ermiidung und Konzentration. 

Durch Mechanisierung und Einarbeitung geht die Leistung von der ersten 
Arbeitsstunde an in die Rohe. Bald aber wird Gegenimpuls gegeben, so daB 
die Leistung auf gleicher Rohe bleibt, gegebenenfalls auch zur Senkung neigt, 
falls die Ermiidung bei langer dauernder Arbeit bestimmter Intensitat die Ober
hand gewinnt. Auch nach den Pausen, nach Friihstiick und Mittag, kann die 
Arbeit tells mit dem gleichen, tells mit einem hoheren oder niederen Niveau 
wieder einsetzen und fortgesetzt werden, wobei nun wieder das Spiel von Ubung, 
Ermiidung und Konzentration beginnt. 

Triebartig, ohne Kenntnis dieser Steuerungsimpulse, pflegt, wie Abb.l0a u. b 
lehrt, nach einem Wochenmaximum am Mittwoch beim ein- und zweistiihligen 
Weben der Arbeiter langsamer zu schaffen, offenbar, weil die Gleichgewichts
pause, die bei gegebenen Lohn- und Ernahrungsverhaltnissen ermiidungsfreie 
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Weiterleistung verbfugt, unterschritten ist, so daB er mit der Leistung durch 
VergroBerung seiner Pausen und durch Verlangsamung des Leistungstempos 
am Donnerstag erheblich herabsinkt, urn 
alsbald am nachsten Tage eip.en neuen 
Aufstieg zu zeigen. 1st, wie Kurve lOa 100 

zeigt, der Lohntag ein Sonnabend, so 99 

::! e~z~:!e~~~f:zs~7;s=g t;~~:iC::~ 98 

Notwendigkeit der Sauberung des Stuh- 97 

les, die der Arbeiter auch noch zu iiber- 96 

nehmen hat. 95 

Es scheint also, als ob die triebartige 911 
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die der leistungsausfiihrende Korper des 
I d t · b't h' h f"h t Abb.lOa. Abb.l0b. 
n us near el ers mec anlSC aus u r , Wochenleistungskurven in einerWeberei mit Ein- lInd 

im Sinne der energetischen Gleichge- Zweistuhlbetrieb. 

wichtslage gelegen ist, ahnlich wie der 
mit industrieller Arbeit unbekannte Mensch triebartig den Kraftehaushalt seines 
Korpers steuert, indem er Ruhe und Leistung, Arbeit und Schlaf zweckmaBig 
einander folgen laBt, indem er die GroBe der Fliissigkeits- und Nahrungszufuhr 
an die GroBe der Krafteausgabe und den Bedarf des Korpers anpaBt_ DnbewuBt 
wirkt diese Steuerung beim korperlichen Haushalt durch Einschaltung von Ruhe 
und Pause, durch Einnahme von Speise und Trank. DnbewuBt ist auch die 
Selbstregelung des Leistungskorpers des 1ndustrietatigen, der die energetische 
Bestlage entsprechend den Arbeits-, Lohn- und Lebensbedingungen einstellt oder 
um sie herum schwingt. 

D. Der Satz vom Beharrungswiderstand der 
psychoenergetischen Lage. 

Ruhe und Leistung sind zwei Gegenpole der psychoenergetischen Lage: Wir 
tunnichts und faulenzen oder wir arbeiten intensiv; wir schlafen oder wir wachen. 

Jede psychoenergetische Lage im Erlebnis hat eine bestimmte Beharrung, 
und sie setzt Anderungen Widerstand entgegen. Die psychoenergetische Be
harrung ist uns bekannt, nicht nur aus dem EinzelbewuBtsein, auch vor allem 
aus dem politischen Leben. Der Ansturm des Neuen hat die Beharrung des 
Alten zu iiberwinden, so daB sich aus dem Kampf des Alten und Neuen nach 
MaBgabe der Starke der Krafte der Parteien eine Entscheidung entwickelt, eine 
gewisse mittlere Richtung ergibt, die dem Alten, das beharrt und dem Neuen, 
das .Anderung will, in gewissem MaBe entspricht. Ein Betrieb, der in seiner 
Arbeitstechnik und Arbeitsorganisation sowie in seinem Verwaltungskorper um
geandert werden solI, hat groBe Beharrungstendenzen, und es bedarf der auBersten 
Energie der Neuerung erstrebenden Stellen und Personen, sie ganz oder zu einem 
Teil durchzusetzen. Die Gruppe schlieBt sich triebartig zusammen, urn den 
Neuen und Fremden herauszubeiBen, wie man dies schon im Tierleben erkennt. 

Der Satz von der Beharrung der psycho-energetischen Lage kann aber auch 
in der betrieblichen Leistungspsychologie bei allereinfachstem Leistungsablauf 
wiedererkannt werden. Sollen wir p16tzlich aus der Ruhe in eine Leistungs
bewegung iibergehen, die in einer ganz bestimmten Zeit mit einer bestimmten 
Kraft und in einer bestimmten Raumform auszufiihren ist, so pflegt man nicht 
sofort die Ruhe mit der verlangten, genau bestimmten Bewegung zu vertauschen, 

2* 
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sondern man p£legt sich, wie Abb. 11 zeigt, einzuspielen, besonders dann, wenn 
durch die tote Masse des Al'beitsgliedes sowie durch das Gewicht des Werk
zeuges auch eine Bewegung von Massen erforderlich wird, so daB Schwingungen 
des Hammers und Einspielen auf den vorgeschriebenen Raum-Richtungs-Kraft-

schlag stets beobacht-

IIII bar ist. 
Del' Schmied liiBt die 

I I Intensitiit des Schlages 

I anklingen, vollfiihrt die 
1:--!;-I--!;--:!-~--!;--~-!:_!:-~--1I. Leistungsschliige, um 
1. 2. J. fl., 5. fl. 7. 8. I!/. la 11. Schlag nun den Schlag und den 

Anklingen .ic Leis/ling .:"AlIsklingen Leistungsimpulsallmiih-
~~=:::;:~~ lich ausklingen zu las-

Abb.l1. Satz vom allmahlichen tJbergang in psychoenergetische Foige· 
iagen. a) zeitIich, b) qnalltitativ, c) qualitativ. 

sen, iihnlichwieer ihn 
anschwellen lieB. Das 
Entwickeln und Ab

bauen, das Wachsen und Zuriickgehen pflegt bei Prozessen diesel' und iihn
licher Art die Regel zu sein. 

Es schaltet sich also zwischen die Ruhelage als die eine Grenzlage und die neue 
Leistungssituation in del' Regel eine Ubergangszone ein, in del' allmiihlich die 
neue, durch genaue VOl'schriften geregelte und bewertete Leistung emporwiichst. 
Unangenehm empfindet del' Mensch das Verlangen nach plOtzlicher und wiedel'
holter Umstellung in kurzen Zeitspannen. Dies gilt schon bei den allereinfachsten 
Verrichtungen, besonders abel' dann, wenn Veranlagung und Beruf uns in eine 
bestimmte Gesamtsituation leistungsenergetischer Art seit Jahren gebritcht 
haben. Del' Konstrukteur kann nicht plOtzlich drei Tage in del' Woche nach 
konstruktiven Hochstleistungen Betriebsmann werden. Del' 50jiihrige Haupt
buchhalter kann nicht plOtzlich einen genialen Reklamechef fiir eine achttiigige 
Frist abgeben, wenn Ersatz notig ist,sondern bei konstitutioneller, zur zweiten 

·Natur gewordener Einstellung sind die Beharrungstendenzen oft derart stark, 
daB eine vollige Unmoglichkeit zur Umstellung und zu einer ersprieBlichen 
billigerweise zu verlangenden neuen Leistung in del' zur Verfiigung stehenden Zeit 
infolge Hemmung des Alten beobachtbar wird. So ziichtet del' Arbeitsplatz, del' 
Beruf seine Spezialisten, fest und formbestiindig. 

E. Satz von der Schadlichkeit des schro1fen und haufigen 
Wechsels der energetischen Gesamt- oder Teilsituatioll. 

Del' Satz gilt fiir die gesamten Prozesse del' Leistung und des Verhaltens des 
Menschens, also sowohl fiir die Sinne und die Bewegung, die Aufmerksamkeit 
und das Denken, die Gefiihlsprozesse sowie den Charakter. Schaden kann sowohl 
die arbeitende Person nehmen, die betroffen ist odeI' Arbeit leistet odeI' das 
Arbeitserzeugnis odeI' das Arbeitsmittel, etwa das Werkzeug odeI' die Maschine. 

Wenn wir einen Raum mit Flackerlicht beleuchten wiirden, so daB del' in 
ihm sitzende Mensch fortlaufend groBte Helligkeit und tiefstes Dunkel erlebt, 
so wird er bald die Arbeit aufgeben und den Raum verlassen. Wenn eine Gefiihls
Feinarbeit Of tel'S abwechselt in del' Arbeitsstunde mit Schwerarbeit, also Kraft
leistung, so wird die Feingefiihlsleistung Schaden nehmen, das Arbeitserzeugnis 
wird schlechter und die Arbeitszeit wachsen. 

Verlangen wir £lottes Arbeiten des Gesamtkorpers und del' groBen Arbeits
glieder, danach vollige Ruhe, del' sofort das £lotte Arbeiten folgt odeI' lassen wir 



Satz von der Schadlichkeit des schroffen u. haufigen Wechsels der energetischen Situation. 21 

Bewegung und Ruhe schnell aufeinander folgen, so wird sich triebartig eine 
Ubergangszone einschieben, nach deren Abschaltung ein derartiger Wechsel als 
unlustvoll abgelehnt werden diirfte. Lassen wir Schnelligkeits-, Kraft- und 
Geschicklichkeitsarbeit schnell miteinander abwechseln oder Schnelligkeits- und 
Sorgfaltsarbeit, und stellen wir an aIle diese Sonderbewegungsformen hohe An
forderungen, so werden wir Arbeitsmangel nicht vermeiden konnen. Die Arbeits
teilung, als die Heraussonderung relativ gleichformiger Bewegungs- und Arbeits
weisen, lOst in vielen Fallen die Mehrartarbeit ab, die in kurzer Zeit eine Mehr
fachumstellung der Bewegung und des Arbeitsimpulses sowie der Arbeitswerk
zeuge erheischt. 

Die Aufmerksamkeit sollen wir nicht einmal im Sinne der Einmerkmals
beachtung bei Dauereinstellung belasten, der sofort die Vielmerkmalsbeachtung 
folgt. Entweder versenkt man sich in eine Richtung der Beachtung oder man 
iibt sich in einer Vielfeldaufmerksamkeit. Andere gegensatzliche Formen der 
Einstellung sind fliichtige Uberschau bei dauerndem Wechsel des Feldinhaltes 
oder Sorgfaltsdurchsicht bei begrenzter Stiickzahl im Felde. Haufiger und 
schroffer Wechsel verschiedener Aufmerksamkeits-, Einstellungs- und Belastungs
formen wird gegebenenfalls zu vollig unbrauchbarer Leistung fiihren konnen, 
wie die Praxis gelehrt hat. 

Der Spezialist des Denkens sollnicht Schemabriefe schreiben oder Gedachtnis
arbeit ableisten, um im raschen Wechsel produktive und disponierende, also 
schopferische Arbeit ausfiihren zu miissen. Er kann nicht p16tzlich von der 
Laboratoriumseinstellung im Sinne der wissenschaftlichen Forschung iibergehen 
zu Verkaufseinstellung zwecks rentabler Ausnutzung des Arbeitsproduktes, das 
auf dem Markte zu vertreiben ist. 

Die Gefiihlserregungen gegensatzlicher Art, also das "himmelhoch jauchzend 
zu Tode betriibt" wirken bei rascher Aufeinanderfolge sehr tief in den Menschen 
ein, ja sie konnen seinen Tod herbeifiihren. Charakterologisch kann man den 
Menschen nicht als Spezialisten der Gewissenhaftigkeit und Pflichterfiillung bis 
zum auBersten beschaftigen, um ihm alsbald die Aufgabe zu geben, im Ver
handlungsgesprach sowie in der Verkaufsbemiihung seinen Gegner bis Zur Grenze 
des Erlaubten zu fiihren, und zwar mit planmaBig bedachten und raffinierten 
Hilfsmitteln. Versuchungen setzen und Versuchungen abweisen von derselben 
Person zu verlangen, geht nicht an. . 

Der Satz von dem aIlmahlichen Ubergang von einer energetischen Situation 
in die andere ist also ein natiirlicher Ausdruck fiir den anderen Satz der Schad
lichkeit des allzu schroffen und allzu haufigen energetischen Situationswechsels. 
Die Ausgleichszone schiebt sich unbewuBt ein oder sie wird von uns planmiiBig 
und bewuBt zwischen die Kontraste eingefiigt (17). 

Das Individuum untersteht dauernd in der verschiedensten Art Einwirkungen 
der Gem e ins c h aft, auf die es auch in der mannigfachsten Weise hin einwirkt. 
Wir miissen Gruppen- oder Massenpsychologie treiben, um die Wechsel
wirkungen kennenzulernen, die immer eintreten, wenn Menschen miteinander 
in Beziehung stehen. Wichtige Sonderfiille dieser gegenseitigen Wechselwirkungen 
liegen vor, wenn eine Mehrheit von Menschen sich etwa bei der Gruppenarbeit 
zu einem gemeinsamen Ziel vereinigt, oder wenn sie gemeinsamer Einwirkung 
etwa durch Betriebs- und WerbemaBnahmen bestimmter Art untersteht. 

Die Wechselwirkungen, die immer da beobachtet werden konnen, wo Men
schen miteinander in Beziehung stehen, konnen wieder nach dem Gesichtspunkt 
der allgemeinen oder Sondergesetzlichkeit behandelt werden. Beispielsweise 
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kann man etwa die allgemeine Gesetzlichkeit der geschlechtlichen Beziehungen 
beschreiben oder die Eigenart des Verhaltens i,n Abhangigkeit von verschiedenen 
Typen, Rassen, Anlagen. 

Die Behauptung, daB die Gruppe oder Masse keine neuen Verhaltungsweisen 
im einzelnen bewirkt, ist in den Tatsachen nicht begriindet. Die bisherige theo
retische Literatur der Massenpsychologie, die sich freilich nur auf Sonderver
haltnisse und deren beschreibende Kennzeichnung bezog, pflegt zwei Haupter
scheinungen zu kennen, die durch die Tatsache der Mehrzahl oder Massenhaftig
keit gegeben sein sollen. 

Das erste Gesetz pflegte man als intellektuelle Niveausenkung zu formu
lieren. Immer wo eine Gruppe von Menschen vorhanden ist, da sollen Hemmungen 
nicht nur korperlicher, sondern auch intellektueller Art eintreten, so daB im Er
gebnis eine Minderung und Herabsetzung der Intelligenz- und moralischen 
Prozesse bewirkt wird. Man erinnert an das unsinnige Benehmen der Massen, 
die Verstandeserwagungen nicht mehr zuganglich sind. Wahrend bei Verhand
lungen mit dem einzelnen Fiihrer und den Vertrauensleuten in wohlgeordneter 
Weise Rede und Gegenrede, Anfiihrung, Wiirdigung, Entkraftung oder Verstar
kung von Griinden oder Gegengriinden moglich ist, will die Masse nur einfachste, 
schlagwortahnliche, gefiihlsstarke BewuBtseinsinhalte erleben und ist nicht be
fahigt zu einer eingehenden verstandesmaBigen Wertung und Wiirdigung von 
Schuld und Unschuld, Grund und Gegengrund, Berechtigung und Willkiir. Die 
'grausamen Handlungen etwa beim Streik, wie sie von Zola in "Germinal" be
schrieben wurden, sollen als Ausdruck der moralischen Niveausenkung, die 
gleich der intellektuellen einsetzt, anzusehen sein und als solche gewertet werden. 

GewiB sind diese Tatsachen der Niveausenkung bei Massenhandlungen nicht 
zu bestreiten, doch gibt es auch Gruppen kleinerer und groBerer Anzahl von 
Menschen, die in wechselseitiger Aussprache eine Forderung ihrer intellektuellen 
Gedankengange erleben, oder die sich wertvoll und einsichtsvoll beraten, deren 
Aussprachen Affekte und Gemiitsbewegungen sanfter ausklingen lassen, Sonder-

'faIle, die die Bedingtheit und Abhangigkeit jener Niveausenkung von Zu
sammensetzung und Ziel der Gruppe erweisen. 

Der zweite Hauptsatz. der theoretischen Massenpsychologie pflegte sich auf 
die Gefiihlssteigerung, die in Massen eintritt, zu beziehen. Wo immer eine 
Gemiitsbewegung in einer Masse auf tritt, da pflanzt sie sich fort, ahnlich wie ein 
Krankheitskeim iibertragen wird, wobei ma~ meist auf die Nachahmung als 
Ursache hinweist - und als Erfolg der Ubertragung tritt Summation der Gemiits
bewegungen und Intensitatssteigerung ein, wodurch die Massen sich enger zu
'sammenschweiBen, bis sie sich schlieBlich in Affekthandlungen entladen. 

Auch dieser Satz von der Summation jeder Gemiitsbewegung in der Gruppe 
ist nur fiir Sonderfalle giiltig. Es gibt Einsamkeitsaffekte, die nur in der 
Einsamkeit, frei von Gruppeneinwirkungen, emporkeimen konnen. Ganzlich 
verfehlt diirfte die Annahme einer bewuBten Nachahmung als Ursache der 
Ubertragung sein. Offenbar ist die Mitbewegung ein Grundtrieb, der in jeder 
Masse oder Gruppe zu beobachten ist.Das Gahnen des Nachbarn steckt un
mittelbar an und wirkt Mitbewegung, das Schreien des kleinen Kindes wirkt 
Miterregung der anderen Mitglieder der Kinderschar. Die patriotische, politische, 
erotische Erregtheit des anderen wird nicht nachgeahmt, sondern wirkt unmittel
bar und spezifisch, teils im Sinne der Angleichung, also teils im Sinne der gleichen 
Reaktion, teils im Sinne des Kontrastes als Hemmung und Ablehnung. 

Die Massenhandlungen sind zum Verstandnis der Betriebs- und Arbeits
vorgange durchaus notwendig. Der Mensch ist Gemeinschaftswesen, und' ehe 
er eine Einzelexistenz hat, ist er ein Teil seiner Mutter, und auch nach LoslOsung 
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des Bandes ist er Glied der Familie, der Verwandtschaft, des Stammes, del' 
Rasse, des Volkes odeI' aller derjenigen im praktischen Leben gebildeten Gemein
schaften, die ihn als eifriges odeI' untatiges Mitglied aufnehmen. Gemeinschafts
handlungen verlangen Vereinheitlichung in der seelischen Verfassung, die nur 
durch Hemmung der Mannigfaltigkeit del' Reaktionen erreicht werden kann. 
Gemeinsame Handlungen im Krieg, in Politik und Religion, im Betriebe, die 
zur Verwirklichung eines Zieles odeI' Ideales dienen und zu deren Verwirklichung 
Massenhandlungen notig sind, konnen dann nicht zustande kommen, wenn jeder 
auf seine Weise, eigenen kritischen Gedankengangen hingegeben, sich seine 
Stellungnahme vorbehalt und seine Entschlusse faBt. Del' Sturmangriff verlangt 
Ausschaltung aller Gedankengange, die del' einzelne zur Erhaltung seines indivi
duellen Lebens ausfiihren mochte, und Eingliederung in das Ganze und in den 
Willen des Fuhrers, del' die Gesamtaktion leitet. Zielbestimmt, und zwar in del' 
Anpassung an die jeweiligen Verhaltnisse unter Berucksichtigung del' Eigenart 
des Menschen als eines Gemeinschaftswesens mussen daher diese Massenhand
lungen verstanden werden. 

1m praktischen Betriebe pflegt man bestimmte Erfahrungen zu besitzen, die 
diese Gesetze del' Massenpsychologie gut bestatigen. Wenn etwa durch Ein
wirkung von Chemikalien eine Arbeiterin unter Krampfen zuckend zu Boden 
sinkt, so kann die Nachbarin, die in dem gleichen geruchsdurchtrankten 
Raum unter gleichen Bedingungen tatig ist, kurz darauf ebenfalls umsinken, 
und bald windet sich del' groBte Teil del' Belegschaft in ahnlichen Krampfen. 
Die Betriebsregel verlangt daher, sofort den Saal zu raumen, wenn eine Arbeiterin 
unter Krampfen am Boden liegt, um den Anblick mit seinen auf Mitmachen 
ausgehenden Antrieben zu verhuten. Bei Schulen pflegen ahnliche Massen
erkrankungen, etwa im Sinne von Krampfen, bekannt zu sein. 1m Mittelalter 
bewegten sich in religioser Verzucktheit unter Veitstanzen ganze Dorfer hin zu 
einem Wallfahrtsort. 

Die Tatsache del' intellektuellen Niveausenkung als Behinderung und Hem
mung in del' Gedankenbeweglichkeit des einzelnen ist dem Betriebspraktiker 
gleichfalls bekannt. Er weiB nur zu gut, wie oft die Verhandlungsergebnisse mit 
den Vertrauensleuten umgestoBen werden, wenn die Masse zur Abstimmung 
und Stellungnahme sich austobt. Hemmungen anderer Art sind besonders dann 
arbeitswichtig, wenn kleinere Gruppen von Menschen zu einer Gemeinschafts
arbeit verbunden werden. Die Werftindustrie, die Bedieriung groBer Maschinen, 
des Selfaktors beispielsweise, del' z,s ur r-
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Abb. 12. Einzel- und Gruppenarbeit in der Landwirtschaft. 

schlechten Arbeiter unter die Gruppe del' guten zu stecken, ist mitunter recht ver
fehlt, da der schlechte die Gruppenleistung stark senkt. Bedingungen guter Zu
sammenarbeit pflegen dann gegeben zu sein, wenn die Unterschiede in del' 
Veranlagung del' einzelnen, ihrer Begabung, Intelligenz, Geschicklichkeit und 
Korperkraft nicht allzu groB sind. Die spezielle Arbeitsstudie hat die Fest-
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stellung der Bestkombination der Leute zu iibernehmen. Die Schule, die ihre 
Klassen einem bestimmten Lehrziel mit einer gewissen Unterrichtsmethode zu
fiihren will, wiinscht die Abspaltung der Hoch- uhd Minderbefahigten, die 
Ballast und Hemmung fiir den geregelten Fortschritt der Mittelgruppe darstellen. 
Der Befahigte wird gelangweilt, wenn er immer wieder die langst von ibm be
herrschten Gedankengange zu horen bekommt. Der schlechte kann nicht folgen, 
da die Anzahl und Art der Wiederholungen ibm immer noch nicht geniigt. Die 
Organisationsma13nahmen in Auswertung dieses Sachverhaltes fiihrten zu Sonder
klassen fiir Hoch- und Minderbegabte. 

Das Problem der Gemeinschaftsarbeit ist deswegen wichtig, weil es im Arbeits
saal nicht nur ein ruhendes Nebeneinander der miteinander sprechenden oder 
stillschweigenden Arbeiter gibt, sondern auch eine dynamische Wechsel
beziehung, wenn man zu einer Bindung der Mitglieder des Arbeitssaales mit 
verschiedensten Freiheitsgraden zur Gemeinschaftsarbeit iibergeht, sei es durch 
Bindung der Teilarbeitsprozesse; sei es durch Zwangstakt des Bandes, sei es 
durch stetige Weiterbeforderung des Stiickes und der ZubehOrteile, die die ein
zelnen Glieder der Gemeinschaft zusammenkoppeln. Die gro13te Teilzeit am 
Bande bzw. der langsamste oder ungeschickteste Mann bzw. die schwierigste 
Arbeit,die infolge ihrer Schwierigkeit mit zu groBen Schwankungen und Ver
sagern behaftet ist, sind diejenigen kritischen Stellen der Gruppe, bei denen der 
FluB der Betatigung zum Stocken, die Gemeinschaftsarbeit initunter zum Er· 
liegen kommt. 

Vereinigen wir eine Anzahl von Arbeitern am Drehtisch oder Band, so ist 
offenbar eine erhebliche Bindung deswegen vorhanden, weil der Folgearbei.ter 
seine Operation erst dann ausfiihren kann, wenn sein V ordermann seine Teil
operation ausgefiihrt und gegebenenfalls richtig ausgefiihrt hat. Die Zeitenfolge 
der Glieder der Kette sowie der Qualitatszwang bei Folgearbeiten bringen neue 
Gesetze. 

Den Hauptsatz diirfte das Gesetz vom maf.Jgeblichen Einlluf.J der liingsten 
Teilzeit in der Gruppe darstellen, das Abb. 13 veranschaulicht. 

Lassen wir vier Arbeiter an einem Drehtisch arbeiten: Das 
Stiick wird bei I zugefiihrt, bei IV weggefiihrt, es durchwandert 
die Arbeitsplatze I, II, III und IV, die hintereinander geschaltet 
sind. Der Arbeiter am Platz IV, der das Stiick na.ch Ausfiihrung 
seiner SchluBoperation wegfiihrt, ist abhangig in seinen Lei· 
stungen von der Stiickzufiihrung durch den vorgeschalteten 
Platz III. Die Arbeit am Platz III dagegen ist besonders schwie· 
rig, erfordert die langste Teilzeit, so daB ihr ~empo das Tempo 
der ganzen Gruppe bestimmt, ahnlich wie der Fliigelmann den 
Rhythmus und Takt angibt, in dem sich die Kompanie vor· 
warts bewegt. Da Platz III aber nicht mit Platz I, II und IV 
in gleichem Schritt marschieren hun, sondern nachhinkt, so 
haufen sich dort die Stiicke, die der Maun nicht mit gleicher 
Schnelligkeit wie seine Kollegen verarbeiten kann. Infolge der 

Abb.13. Satz yom maf3geben- Bindung entscheidet also liber die Ausbeute am Tisch das Ge
den Einfluf3 der Jiingsten Teil· setz der langsten· Teilzeit. 

zeit in der Gruppe. Bei Eignungsfeststellung, bei Schulung, bei Best-
gestaltung der Arbeitsmethoden ist auf die Kollektivwertigkeit der im Be
triebe vorhandenen oder einzustellenden Menschen Bedacht zu nehmen. Ais 
betriebswichtige Kollektivqualitaten fiihren wir an: Vertraglichkeit - Unver
traglichkeit, Hilfsbereitschaft - Asozialitat, Mitgefiihl- Schadenfreude, Eigen
liebe, MiBtrauen u. a. m. 

Bei Zusammenarbeit in der Gruppe muB ein MindestmaB von Einfiihlung 
dem Gruppenmitgliede moglich sein. Solidaritat mit den Kollegen ist oft er
forderlich. Achtung vor dem Vorgesetzten und Gehorsamswille sind unerlaBlich. 
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Die fUr die Behandlung der Belegschaft wichtigsten Grundsiitze sollen auf 
die beiden hauptsiichlichsten Kollektivgefiihle des Mannes im Betriebe Riick
sicht nehmen. Jeder will etwas gel ten und mehr als eine Nummer sein. Die 
Steigerung seines Geltungsgefiihls durch Anerkennung, Lohnart, Verantwortungs
zuwachs, Mitzeichnungsberechtigung und andere MaBnahmen sind zu er
wiigen. Umgekehrt sind oftmals gegeniiber einem allzu starken GeltungsbewuBt
sein geeignete MaBnahmen am Platze. 

Als zweiter Hauptsatz der Kollektivgefiihlseinstellung ist das triebartige Ver
langen nach Gerechtigkeit in Behandlung und Bezahlung gegeniiber allen 
Angehorigen des Betriebes zu nennen. 

Aufgabe der experimentellen Leistungspsychologie ist es, auf positiver Grund
lage die Wechselbeziehungen der Mitglieder von' Gruppen zu untersuchen, bei 
denen Anzahl, Beschaffenheit und Wertigkeit der Mitglieder abgewandelt wircl. 
Besonders sind die Sonderfiille der gemeinsamen Einwirkung von Reizen sowie 
cler gemeinsamen Richtung der Arbeit auf ein Ziel hin zu untersuchen 

Abb.14. Triebartige Mitbewegung in der Gruppe. Die Versuchsperson macht die gesehene Arm·Handbewegung 
des Versuchleiters triebartig mit. 

Die Mitbewegung kann experimentell nachgewiesen werden, wenn eine Person die 
Bewegung des anderen sieht und beachtet. Vgl. Abb. 14. Die. Versuchsperson sieht den 

Versuchsleiter an und achtet auf dessen ~ ifIl (M 
Abwartsbewegung des Armes. Ihr Arm 
ist in eine Regi~triereinrichtung einge
spannt, die optisch, mechanisch oder 
elektrisch ihre kleinsten Mitbewegungen .. , .. 
aufzeichnet. Stets pflegen Mit- oder '" tJ 
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unterdriickter Bewegungen, bei denen der 
Gegenimpuls bis zu leichten Gegenbe
wegungen fiihrt, aufzutreten. 

Die einfachste Z~sammenarbe~t liegt ~ 
dann vor, wenn zwel Menschen eme ge
meinsame Last heben. Wir fanden eine 
Verminderung der Summationsleistungen 
etwa um 10 %, wenn ein zweiter oder 
dritter Mann zum ersten hinzukommt. 
Vgl. Abb.15. Experimentell lassen sich 
auch die Bestkombinationen bestimmen. 
Bestleistungen erhalten wir bei der Zweier

Abb.15. Einzel- und Gruppen-Kraftarbeit. 

gruppe, wenn der Partner 70% seines Gefahrten an Kraftleistung besaB, bei der Dreier
gruppe, wenn der dritte Mann im VerhiiJtnis zur Kraft der beiden anderen, die wir 
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mit 200 % ansetzen, einen Kraftindex von etwa 80 % aufwies, wie Abb. 16 und 17 
zeigen. 

Untersuchen wir neben der Kraftleistung des Impulses seine Schnelligkeit, indem wir 
zwei Versuchspersonen so schnell wie moglich punktieren lassen (Abb. 18), so erhalten wir 
dann Bestwerte, wenn die beiden Konkurrenten nicht allzu erheblichen Abstand voneinander 
haben. Vermehren wir die Anzahl der Gruppenmitglieder, so konnen wir als Erfolg der 
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Abb.16. Maximale Momentan-Kraftanstrengung: 
Einzelleistung (I), Zweiergruppe (II), Dreier

gruppe (III) in 010 der Einzelleistung. 
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Abb.17. Maximale Kurz-Arbeit in Zweier- und 
Dreiergruppen, bezogen auf die mittlere Einzel

leistung. 

Kombination Mehr- oder Minderleistung der Gesamtheit, Anderung der Einzelleistung im 
Sinne von Angleichung, Differenzierung oder Umwertung erwarten. In der Tat treten alIe 
Erwartungen ein. Die Gesamtleistung beim Punktieren ist etwas gehoben. Der Abstand 
der einzelnen Leistungen voneinander stark vermindert, so daB eine Vereinheitlichung und 
Verschmelzung der Gruppe vorliegt. Die Rangplatze reagieren verschieden auf ihre Ein
gliederung in die Gruppenarbeit. 1m allgemeinen werden die Inhaber der unteren 
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Abb. 18. Punktieren bei Einzel- und Gruppen-Arbeit. 
(30n 1..1 = Einzelarbeit. GA = Gesamtarbeit. 

Haifte der Rangreihe ungleich mehr aufge bessert durch die Anregung der Gruppen
arbeit als wie die Senkung der oberen Halfte betragt, die sich also als widerstandsfahiger 
gegeniiber der Angleichung im Sinne der Minderung erweist. 

Gemeinschaftsarbeiten konnen auch intellektueller Art sein. LaBt man beispielsweise 
einen Gedachtnisstoff nach gleicher Methode im Einzel- und Gruppenverfahren erlernen, so 
pflegt das Chorlernen eine wesentlich groBere Leistung zu ergeben. Wieder ist die untere 
Halfte ungleich mehr gebessert wie die obere Halfte (vgl. Abb. 19). 

Grundsatzlich verschieden von diesen Laboratoriumsversuchen pflegen die Betriebs
erfahrungen zu sein. 
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Rochstleistung mag im Sport Ziel und Regel sein, sie mag auch im Leistungsversuch 
der Schulklasse vorkommen, im Betriebe ist die untermaximale ArbeitBkurve Selbst
verstandlichkeit und Notwendigkeit. Rier wiirden im Gesamteffekt alIer Wahrscheinlichkeit 
und Erfahrung nach auch beim statischen Nebeneinander die Schlechteren der Gruppe die 
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Besseren herabziehen, ganz bestimmt aber bei dynamischer Verkettung der Einzelleistungen 
durch Serienschaltung der Arbeitenden, da nun die Gruppe der Schlechten das Arbeitstempo 
notwendig ,bestimmt, das die Gesamtheit aufweist und ausfiihren kann (18). 

Die Leistung des Menschen im Berufe ist nicht nur individuell und kollektiv
psychologisch bedingt, sondern auch als Entwicklungsprodukt aufzufassen. 
Tagtaglich entwickelt sich die Betriebsleistung yom Eintritt in den Betrieb bis 
zu einem Hohepunkt, um alsdann abzufallen. Bei Einjiihrung neuer Arbeits
methoden erfolgt erst allmahlich ein Ubungsanstieg, nachdem die bewuBte 
Steuerung der Leistung durch die Arbeiterschaft nach Erzielung eines festen 
Lohnes voriiber ist. Die einzelnen Arbeitsklassen der Gelernten und Ungelernten 
unterstehen Entwicklungsprozessen, nach deren AbschluB sie erst zur V olleistung 
befahigte Betriebskrafte werden. 

Die Entwicklung ist eine Wechselwirkung zwischen Umwelt und Anlage. 
Je nach dem zu analysierenden LeistungsprozeB ist der Antell der beiden 

Faktoren, der Umwelt und der Anlagen, in ihrer Bedeutung auf den Entwicklungs
erfolg ganz verschieden zu bewerten. 

Unter Umwelt verstehen wir den Inbegriff ail der Wirkungsverhaltnisse, 
die fiir die Entwicklung des Korpers und des BewuBtseins bedeutungsvoll sind. 
Einfliisse der Landschaft, des Klimas sind zu erwahnen wie Einfliisse erblicher 
Art, solche der Familie, der Kameraden, der Vereine und Verbande, der Schule 
sowie sonstiger Erziehungseinrichtungen des Betriebes. 

Anlagen vorauszusetzen, ist eine Denknotwendigkeit. Unter ihr verstehen 
wir die notwendig vorauszusetzende Quelle, aus der die Funktionen des Sehens 
und Rorens, des sich Bewegens und Randelns flieBen. Diese Anlage wird meistens 
Disposition benannt. Die Personlichkeit und ihre Konstitution kann als 
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Gefiige von dispositionellen Erbeinheiten verschiedenster Entwicklungsmoglich
keit verstanden werden. 

Recht schwierig ist es, Anteil und Bedeutlmg der Anlage und Umwelt im 
Entwicklungsprodukt voneinander abzugrenzen. Sache der Weltanschauung ist 
es, nur der Umwelt oder nur der Anlage den entscheidenden EinfluB fiir das 
Lebensschicksal zuzuschreiben. Der geborene Verbrecher wird dann als schicksals
bestimmt angesehen auf Grund seiner Erbanlagen, die auch auBerlich ihn mit 
Degenerationssymptomen zeichnen sollen. Der Erziehungsoptimist glaubt brauch
bare Leistungen auf allen Gebieten von jedermann durch geeignete Erziehungs
maBnahmen erhalten zu konnen. Er ist also ein Optimist der Umweltseinfliisse 
wie jener andere ihr Pessimist ist. 

Dabei ist es wichtig, wie der Entwicklungstheoretiker das Gefiige des mensch
lichen BewuBtseins und seiner Dispositionen auffaBt. 

Sind intellektuelle Prozesse letzten Endes die Grundbausteine des BewuBtseins, so 
ist man hoffnungsfreudiger hinsichtlich des Zieles jeder Erziehung eingestellt, die ja nichts 
anderes als bewuBte und gerichtete Entwicklung darstellt. Deun Vorstellungen, Begriffe 
und Wissen sowie einfachste Denkprozesse kann man dem Menschen einpragen und ein
pflanzen. Dies geht aber nicht bei triebartigen Willensrichtungen, sofern man in ihnen die 
Grundbestandstiicke der Personlichkeit erblickt. Denn die auf bestimmte Werte oder Un
werte zwangsweise eingestellten Triebe konnen nicht kiinstlich eingepflanzt werden. Man 
kann hochstens Ersatzrichtungen der Willensbetatigung auf indirekte Weise durch Mechani
sierung oder .etwa mittels Lohn und Strafe erzielen, freilich oft nur, um im gegebenen Moment 
bei kritischen Situationen das Durchbrechen der elementaren Triebrichtung zu erkennen, 
die die Riille der auBeren Anerzogenheit abwirft. Sind also die Voluntaristen, die die 
Willenstriebe als die Grundkrafte ansehen, der Ansicht, daB nur eine gewisse Lenkung der 
Grundtriebe, aber keine willkiirliche Beherrschung und Umstellung moglich ist, skeptisch 
hinsichtlich der Einfliisse auch der oesten Umwelt, wozu die auBere und innere Organisation 
des BetriebeR, des Wirtschaftslebens und der Staatsform gehoren, so sind die Intellektua-
isten, die den Menschen als Biindel intellektueller Prozesse ansehen und besonders auch die 

Arbeitspersonlichkeit als relativ frei von unbeherrschbaren, nicht intellektuellen Prozessen 
betrachten, wesentlich hoffnungsfreudiger hinsichtlich des Erfolges geeigneter Erziehungs
und Behandlungsformen in ihrer Einwirkung auf die Belegschaft. Diejenigen Theoretiker 
die die letzten Randlungsmotive des Menschen auf Gemiitsbewegungen und Gefiihls
werte zuriickfiihren, sind geteilter Meinung. Sie glauben, daB bei jedermann, der im Wirt
schaftsleben steht, gewisse Ideale und reale Gefiihlsmotive stets von ausschlaggebender 
Bedeutung sind, beispielsweise geeignete Lohnformen, geeignete Behandlung, um 
Arbeitslust und -freude, Geltungsgefiihle und Geftihle der Billigung aller BetriebsmaBnahmen 
zu erzeugen. Sie glauben, daB die unkontrollierbaren Grundstimmungen im Sinne von 
Bejahungen oder Verneinungen oder indifferenter Bewertung der zentralen Fragen des 
Wirtschaftslebens und des Lebensschicksales doch sterE; so im Rintergrund bleiben und an 
Bedeutung zuriickstehen, daB eine gute reale Gefiihlspolitik stets auf Erfolg wird rechnen 
konnen, ohne daB die gefiiWsmaBige, vielleicht von Natur gegebene Ablehnung jeder 
Wirtschaftsform, die eine anstrengende Dauerarbeit als notwendig fiir Leben und Erwerb 
proklamiert, irgendwie sich ungiinstig auswirken kann. 

Die niichterne und positive Entwicklungsanalyse erweist, daB aIle Theoretiker 
bei gewissen Verhaltnissen recht haben konnen, ohne daB es eine Universallosung 
der Gesamtfrage geben kann. Wirksam wird nur die positive Feststellung des 
jeweiligen Anteiles, den bestimmte Entwicklungsfaktoren, Anlagen bestimmter 
Art und Hohe und Umwelteinfliisse bestimmter Beschaffenheit nachweisbar auf 
den Enwicklungsgang haben. 

Die Art der Entwicklungsprozesse wird theoretisch und praktisch verschieden 
beurteilt. 

Die einen glauben an ein stetiges Wachstum, was Menge und Giite der 
Leistung betrifft, andere wieder glauben an eine stufenformige, mit Ruhe
pausen durchsetzte, also sprungartige Entwicklung. In der Praxis des Betriebs
lebens zeigen sich sowohl stetige, wie auch sprunghafte Wachstumstendenzen 
der Leistungen, ohne daB mit dies en beiden Formen die Fiille der tatsachlichen 
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Entwicklungstypen erschopft ware. Mitunter beispielsweise drangen sich die 
Blender bei der Beurteilung durch den Vorgesetzten auf, die infolge ihrer hohen 
Begabung und ihres starken Anfangsantriebes hohe Anfangsleistungen haben, 
dann aber bald stillstehen oder gar 1d. 

hinter der Gruppe der Mittel- oder 
Schlechtbefahigten zuriickbleiben. 
Mitunter imponieren dem V orge
setzten gerade die Spatlinge, die 
erst lange, nachdem die Spitzen. 
gruppe bereits volleistungsfahig ist, 
endlich, nun aber sprunghaft, sich 
entfalten und nach ihren Leistungen 
jetzt zur Spitzengruppe gehoren, 
nachdem sie monatelang Inhaber 
der letzten Platze gewesen sind. Die 
tatsachliche Entwicklungsforschung 
ergibt weitere Spielarten der Ent
wicklungstypik, die je nach den 
zu untersuchenden Arbeitsprozessen 
und dem Menschenmaterial verschie
den sind (vgl. Abb. 20). 

v 

Abb. 20. Entwicklnngsformen und 'Dbungstypen im Be
triebe. Die Kurven zeigen den Anstieg der Leistungen 

bei mannigfachster Abwechlung im Einzeifalle. 

Die Entwicklung des Menschen konnen wir in verschiedene Phasen zerlegen. 
Die Geburt leitet die Phase der friihen Kindheit ein, der die Schulkindheit folgt. 
Bedeutungsvoll vlird die Pubertat, weil hier ein neuer Entwicklungsabschnitt 
beginnt, auBerdem meistens der Ubertritt aus der Schule in das Berufsleben 
erfolgt. Der Flegel und Jiingling, der Backfisch und die Jungfrau sind von jeher 
bestimmte Entwickltmgsstufen so bezeichnender Art, daB sie der allgemeinen 
Beachtung det Lehrer, Psychologen sowie auch der Allgemeinheit nicht ent
gehen konnten. Von der Pubertat geht die Entwicklung zum reifen Mannes
alter, das durch das Klimakterium begrenzt wird. Korperlich und seelisch 
sind Pubertat, Mannesalter, Klimakterimn bei Mann und Frau gleich scharf 
gekennzeichnet. SchlieBlich werden Alterungs- und Riickbildungsprozesse be
obachtet, die beim Greisenalter besonders hervortreten, bis schlieBlich der Tod 
den LebensprozeB abschlieBt. 

Vom Standpunkt der Leistungspsychologie sind die korperlichen und see
lischen Entwicklungsphasen wichtig. Es iit eine korperliche Altersschatzung 

\~ 
Abb.21. 16jiihriges Miidchen: Abb. 22. 38 jiihrige Frau. Typisch ist Abb.23. 85 jiihrige Frau. Starke 

EIastische faltenfreie Raut das Doppelkinn uud das Schwinden des Runzeln. EingefaIIener Mund. Ver-
Wangenfettes unter dem J ochbogen. gr61lerung von N ase und Ohr. 

des Menschen moglich, und die Gesichtspunkte dieser Altersbeurteilung hat 
MiHler (19) in groBen Ziigen umrissen (vgl. Abb. 21-29). Daneben liegen aber 
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zahlreiche LeistungsmaBe psychotechnischer Studien sowie auch aus der Be
triebspraxis vor, die ebenfalls scharf die Entwicklungsstufen des Menschen 
charakterisieren. Der Betriebspraxis ist es seit langem bekannt, daB urn das 
vierzigste Jahr herum die Qualitatsleistungen bei vielen Arbeitern und Arbeite
rinnen nachlassen. Die Sinne versagen ihren friiher hochwertigen Dienst, der 

Abb.24. Kinderhand mit 
Griibchen. 

Abb.25. Greisenhand. Answiirtskriimmung Abb.26. KriihenfiiJ3e am Auge. 
der Finger. Falten. Adersichtigkeit. 

Arbeiter muB sich eine Brillezulegen, er kann bei kiinstlichem Licht keine 
Prazisionsleistungen mehr ausfiihren; neben den Sinnesleistungen sind auch die 
Geschickliohkeitsgriffe verschlechtert sowie das Arbeitstempo gemindert. Ob
wohl der Mann der vorziiglichste und beste Mensch und von vorbild-

Abb.27. Hervortretende 
Schliifenader. 

Abb.28. Tiefe Alters-Hautfurchen 
am Nacken. 

Abb.29. VergriiJ3erte Nase 
im Alter. 

lichem Charakter sein kann, muB er dennoch seinen Platz raumen wegen des 
altersbedingten Funktionsausfalles, da ihm die verlangte Durchschnitts
leistung nicht mehr moglich ist. 

Bei geistigen Arbeitern dagegen pflegt man keinesfalls bereits urn das vierzigste 
Jahr Riickbildungsprozesse zuzugeben, es seien denn Ausnahmefalle, bei denen 
der Verbrauch an besonders schwierigen Posten erheblich ist. 

Die experimentellen Studien haben erwiesen, daB die Leistungsproben ganz 
verschieden ge16st werden, wenn man unter gleichen Bedingungen einzelne 
Altersklassen priift. 

Es gibt altersabhangige und -unabhangige Funktionen. Vergleiche Abb. 
30-31 (20). 

Unter altersunabhangigen Funktionen sind solche zu verstehen, die in ihrem 
Erfolg wenig oder gar nicht yom Alter des einzelnen Menschen abhangig sind. Bei 
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den altersbedingten Funktionen dagegen ist Auftreten, Leistungsart und Grad, 
sowie Verloschen an eine bestimmte Altersstufe gekniipft. Der AlterseinfluB 
kann in qualitativer Anderung, in Besserung oder in Minderung bestehen. 

Neben den biologischen Funktionen der Ent
wicklung des Korpers, seinem Aufbau und Abbau 
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dad man auch die Verbrauchsprozesse am Arbeitsplatz und im Beruf nicht ver
gessen. 1st der Beruf derart, daB er taglich groBe Aufregung, Arger und Ver
druB, sowie groBe intelIektuelIe Anstrengung, etwa der Aufmerksamkeit, 
dauernde Anspannung alIer Krafte erheischt, so wird der Verbrauch groBer 
und starker ala dann, wenn in 
behaglicher MuBe unabhangig 
von drangenden Umstanden 
und schwierigen Anforderun
gen der Leistungsablauf von
statten geht. 

Neben dem Beruf ist die 
Lebenshaltung fiir die Lei
stungsfahigkeit in den einzel
nen Lebensabschnitten von 
Wichtigkeit. W ohnverhalt
nisse, Familie, Erholung in 
den Ferien, Zerstreuung, Ar
mut, tagliche Sorgen, Krank
heit undNotder Familienmit
glieder, kurzum aIle diese und 
andere Umstande werden na
turgemaB die Leistungsfahig
keit, ihren Aufstieg und Ab
stieg wesentlich beeinflussen. 

Abb. 32. Alter und Unfall in der Holz·Industrie. 

Die Entwicklungslinien auf Grund von Leistungskurven lehren, daB der 
Zwanzigjahrige gegebenenfalls anders bewertet werden muB als der Vierzig
jahrige, wenn man ibm gleiche Aufgaben zur Losung vorlegt. Die Richtigkeit 
der Auffassung, die Schnelligkeit und Sicherheit der Reaktion auf dem Gebiete 
der Muskel- und Gedankenarbeit, die Ausdauer und Ermiidbarkeit, dies alIes 
sind Faktoren, die in den einzelnen Altersstufen Zuschlage, Minderungen oder 
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Aufwertungen verschiedener Hohe erfordern, wollen wir aIle Leistungen der 
Berufswarter auf einen Generalnenner bringen. Die charakterologischen Merk
male des jugendlichen Arbeiters, der zu Leichtsinn neigt, ja der Freude an 
der Gefahr findet, diirfen nicht vergessen werden. Die Unfallstatistik etwa 
in der Holzindustrie (vgl. Abb. 32) zeigt, in wie hohemMaBe die Altersklassen 
von 17 bis 30 gefahrbedroht sind (21). 

Individuelle, kollektive und entwicklungspsychologische Gesichts
punkte sind daher stets erforderlich, um eine Leistung und ein Verhalten zu 
verstehen und stets zu beachten, wenn wir sie umgestalten wollen. 

Wie der einzelne aufsteigt und absteigt, so steigen auch die Geschlechter in 
Handel und Industrie auf und abo Oftmals finden wir, besonders bei Industrie
familien, daB bereits die zweite Generation nicht das halt, was die erste ver
sprach. Hatder GroBvater das Werk oder das Unternehmen gegriindet, so kann 
der Sohn vielleicht schon vorwiegend mit Verwaltungsarbeit sein gesamtes 
Leben verbringen, wenn auch natiirlich Fiille bekannt sind, wo er auf den Schultern 
des Ererbten die Leistungen des Vaters iiberfliigelte. Aber in der dritten, viertel!
und fiinften Generation pflegen dann oft die Abbau- und Alterserscheinungen 
erheblich zu sein. Der erste Teil der Familienentwicklung ist durch das tat
kraftige, frische und frohe Schaffen ungestiimer Art gekennzeichnet, wahrend 
man im zweiten vorwiegend in dem GenieBen der kulturellen 'Werle in Kunst 
und Wissenschaft neben einer formvollendeten und gepflegten LebeD~gestaltung 
seine Lebensbefriedigung sieht und findet. 

Der Verbrauch an Energie ist also auch bei dem Fiihrer in Handel, Industrie, 
Verkehr und Verwaltung erheblich. 

Wie die Industrie-, Kaufmanns-, Gelehrten-, Kiinstler- und politischen Ge
schlechter kommen und gehen, aufsteigen und absteigen, ahnlich sind die Volker 
in der Weltgeschichte gekommen und gegangen. Sie sind meistens Trager ganz 
bestimmter Begabungen und vorziiglich zu bestimmten Leistungen befahigt, die 
bald auf dem Gebiete der Organisation und des Verwaltens, bald auf dem Gebiete 
des Eroberns und Regierens, bald auf dem Gebiete von Kunst und Wissenschaft 
gelegen sind, bald in Handel und Industrie. Kennzeichen dafiir, wann bei einem 
Volke der Hohepunkt der Entwicklung iiberschritten oder erreicht ist, gibt es 
kaum, so mannigfach auch die korperlichen und geistigen Symptome sind, die 
man als Pubertats-, Vollreife- oder Degenerationszeichen eines Volkes vorzu
schlagen beliebte. Die Verwicklung der Bedingtheiten der Leistung eines Volkes 
ist derartig groB, daB eine reinliche Einsicht in die Verursachung praktisch meist 
unmoglich ist. 

Unmoglich diirfte es auch sein, auf positiver Grundlage die Gegenwart eines 
Volkes im Entwicklungsprozesse seiner eigenen Geschichte zu kennzeichnen. 
Der Einzelne ist zu sehr verflochten mit den Geschehnissen seiner Zeit, sein Denken 
und seine Handlungsgewohnheiten sind zu sehr eiftgewoben in das Denken und 
Fiihlen der Gemeinschaft und' des Volkes, dem er angehort, sein Werturteil ent
behrt daher jener absoluten Grundlage, die man haben miiBte, wenn man, auf 
hoher Warte stehend, aus dem Kommen und Gehen zahlloser Volker und Stamme 
vergleichend ihre Gesetze des Auf· und Abstieges erfassend, die Kennzeichnung 
der Entwicklungsphase'der eigenen Nation zu iibernehmen sich getraute (22). 
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6. Die Hilfsmittel der Bestimmnng. 
A. Allgemeine methodische Richtlinien. 

Das Ziel jeder angewandten und praktischen Wissenschaft ist Voraussage 
und Vorherbestimmung. Die Astronomie als angewandte Mechanik sieht in dem 
Eintritt der vorausgesagten Sonnenfinsternis die Bestatigung ihrer Auffassung 
vom kosmischen Geschehen. Der Arzt will innerhalb gewisser Zeit bei be
stimmten Krankheiten Heilung bringen und erkennt in der eingetretenen Heilung 
den Erfolg seiner Bemiihungen. Der Arbeitspsychologe will die geeigneten Leute 
auslesen. Er will die besten Anlernmethoden dem Betrieb iibergeben und die 
rationellsten Fertigungsmethoden fiir Handarbeit formen. Stets ist seine Leistung 
durch die praktische Bewahrung kontrollierbar. Welches auch immer die metho
dischen Hilfsmittel sein mogen, stets ist die Erfolgskontrolle ein Beweis, ob und 
in welchem MaBe der Sachverhalt beherrscht wird oder nicht. 

Dieses Hauptziel der Voraussage und Vorausbestimmung kann nur erreicht 
werden, wenn eine moglichst vollstandige Bedingungserfassung des Leistungs
ablaufes erreicht worden ist, nachdem zuvor eine moglichst vollstandige Kenn
zeichnung der Leistung und des Verhaltens nach allen arbeitswichtigen Gesichts
punkten durch Messung, Zahlung, Schatzung und Beschreibung erzielt worden ist. 

Die Leistung ist zunachst zu messen, soweit dies moglich ist. 
Fiir aIle Messungen wollen wir den Grundsatz aufstellen und befolgen, zu

nachst immer nur solche MaBwerte zu benutzen, die eine unmittelbare Kenn
zeichnung der Leistung des Menschen oder der Arbeitsverfahren darstellen. 
Erst bei ihrem Fehlen soll man sich der Methoden bedienen, die fiir Zwecke 
der Messung irgendwelche Zwischenglieder und Zusammenhange vermutungs
weise einschalten. Sind die Mittelstiicke, die eingeschaltet werden, auch noch so 
wahrscheinlich, so muB doch der Nachweis ihrer eindeutigen und sicheren Be
ziehung zu der zu messenden Leistung vorher erbracht werden. Sind dagegen 
die Beziehungen nur vermutet und die Wirkungszusammenhange wahrscheinlich, 
da ein Nachweis bisher nicht gegliickt ist, so miissen die messenden Bewertungs
verfahren mit entsprechender Vorsicht benutzt werden. Auch bei Schatzungen 
und freien Bewertungen solI man stets die Beibringung d(jr Tatsache und des 
Sachverhaltes, von dem riickgeschlossen wird, verlangen, so daB fiir den kri
tischen Beurteiler Berechtigung und Sicherheit der Schatzung und Bewertung 
moglich ist. Die Schatzung eines Menschen als "auBerst fleiBig" geniigt 
nicht, wenn nicht Belegeerbracht werden. Die Kennzeichnung als unpiinktlich 
gewinnt an Wert, wenn die Unterlagen dafiir zur Stelle sind. 

Die Messung von Leistungsablaufen, ihren Vorbedingungen und Zusammen
hangen kann durchaus ausgefiihrt werden, ohne daB ein befriedigender Einblick 
in die innere Mechanik der der Leistung zugrunde liegenden BewuBtseinsprozesse 
gelungen ist. Die Bestimmung der Sehleistung in Sehproben ist vollgiiltig, auch 
wenn die Theorie der Sinneswahrnehmung noch nicht restlos den Forscher be
friedigt. Gedachtnis-, Denk-, Geschicklichkeits-Leistungsproben verlieren nicht 
an Wert, auch wenn die Theorie der den Leistungen entsprechenden Prozesse 
vorlaufig vollig ungeklart ist. Es ist der Vorzug jeder praktischen Wissenschaft, 
daB sie messen, zahlen, schatzen und bewerten kann, ohne daB die theoretische 
Erklarung der inneren Mechanik der zu bestimmenden Erscheinung durchgefiihrt 
ist. Die Dimensionierung der Lampen und Motore kann fiir aIle Zwecke vollig 
ausreichend geschehen, ohne daB vorher die theoretischen Grundfragen vom 
Licht, Elektrizitat und Magnetismus zur Zufriedenheit aller Forscher geklart sind. 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 3 
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FUr die praktische Bestimmung von Leistung und Verhalten, gelten die 
RegeIn: 

1. Die MaB- und Bestimmungsmethoden sollen 'unmittelbarer Art sein, d. h. 
an Eigenschaften, Merkmale, Teilglieder sowie sonstige in der Analyse erfaB
baren Bestimmungsstiicke des Arbeitslaufes unmittelbar ankniipfen. 

2. Mit den einfachsten Bestimmungsmethoden solI man soweit wie moglich 
zu kommen versuchen, ehe man sie aufgibt oder erganzt. 

In der Praxis ist beispielsweise die Deutung des Arbeitsverhaltens schwieriger 
als die Messung der Arbeitsleistung selbst. Man solI daher die Leistungsprobe 
im Sinne der objektiven Bestimmungsverfahren erst dann aufgeben, wenn nach 
Ausweis der Erfolgskontrolle ihr Wirkungsgrad zu gering wird. 

3. Von mehreren im Wirkungsgrad gleichen Bestimmungsmethoden solI man 
der einfacheren den Vorzug geben, bei mehreren im Wirkungsgrad verschiedenen 
Methoden der hochwertigeren, wenn auch verwickelteren Bestimmungsweise den 
Zuschlag erteilen. , 

Wenn wir durch Beobachtung der Arbeitsbewegungen sowie Stiickzahlung 
ausreichende Grundlagen fUr die Arbeitsgestaltung erhalten, so brauchen wir 
zur Erganzung keine Stereofilmaufnahme oder sonstigen technischen Hilfsmittel. 
Erst wenn die Bewegungsbeobachtung nicht moglich ist, greift man zur tech
nischen Unterstiitzung, um einen Vorgang beobachtbar zu machen. 

Man nimmt ein Mikroskop nur, wenn das bloBe Auge uns nicht ausreichend 
die gewiinschte Beobachtung gestattet und die ersehnte Auskunft vermittelt. 

Eine Bestimmungsmethode unmittelbarer Art ist die Stiickzahlung der 
Arbeitskurve. UnzweckmaBigedst ein Arbeitsverfahren, das bestimmte Theorien 
des Stoffwechsels und seiner Beziehung zu Arbeitsbewegungen und Leistungs
erfolg voraussetzt oder Angaben iiber die Struktur der Seele sucht, deren Be
weisfiihrung immer nur liickenhaft genannt werden muB. 

Die Einfachheit und Sicherheit einer Methode ist oft nur scheinbar. Mit
unter wird Einfachheit und Sicherheit miteinander verwechselt. Man kann im 
praktischen Bewahrungsversuch mitunter zeigen, daB einfache Methoden iiber
haupt keine Eichung zulassen, daB mitunter auch eine verwickelte Methode 
deswegen nicht brauchbar ist, weil der Apparat, den sie benutzt, infolge 
Fehlkonstruktion iiberhaupt nicht ausreicht, wenn beispielsweise die Sinnes
funktion scharfer als der Apparat arbeitet. Werden trotzdem Messungen vor
genommen, so bezieht man sie auf ein schw~nkendes, variables Instrument. 

1st die Erfassung des Leistungsablaufes und des Verhaltens im Sinne einer 
moglichst exakten und positiven Beschreibung und Kennzeichnung gegliickt, so 
ist die Bedingungsanalyse der Leistung zu versuchen. 

Jede Leistung und jedes Verhalten ist ursachen-, teil- und zielbedingt. 
Die Ursachenbedingtheit befriedigt, wenn sie erkannt wird, am meisten; be

sonders wenn fUr die Zuordnung einer Ursache zu einer Wirkung zahlenmaBige 
Belege und Ziffern erfaBt werden konnen. 

Wenn man beispielsweise die Arbeitsminderung auf die Schmerzen durch 
ein fehlgestaltetes Werkzeug zuriickfiihrt uitd auBerdem die Beziehungen zwischen 
der schadlichen Einwirkung und ihren Folgen nach Art und GroBe erkennt, so 
hat man die Arbeitsminderung als Folge Unter Beriicksichtigung aller sonstigen 
Umstande auf eine Ursache zuriickgefiihrt, nach deren Beseitigung die Leistungs
minderung aufhoren muB. 

KeinesfaUs konnen wir aber stets die Ursache im Sinne einer quantitativ
qualitativ vollig durchsichtigen Beziehung zur Folge, wie etwa in der Chemie 
bei den chemischen Reaktionsprozessen, auffinden, sondern wir miissen uns mit 
der Teilbedingtheit eines Zusammenhanges begniigen'. 1m Grenzfall gelingt es 



.Allgemeine methodische Richtlinien. 35 

uns, durch Analyse samtliche wesentlichen Teilglieder eines Prozesses nach Art, 
gegebenenfalls auch unter Beigabe von MeBziffern festzustellen. Mitunter da
gegen konnen wir nur die wesentlichen oder konstituierenden Anteile nachweisen, 
schlieBlich miissen wir aber auch recht oft zugeben, daB zwischen einem Teil 
und dem Ganzen nur eine unter Einschaltung vieler unbekannter Zwischen
glieder stets zu beobachtende Zuordnung eindeutiger oder variabler Art aufzu
decken ist. 

Offenbar hat es nur Sinn, von Teilbedingtheit einer Leistung zu sprechen, 
wenn gleichzeitig eine Ganzheitsbezogenheit der Glieder mitgegeben ist. Die 
Richtung der Betrachtung kann einmal vom Ganzen zu den Teilen, zum anderen 
von den Teilen ZUlli Ganzen gehen, ohne daB grundsatzlich die Teilanalyse 
die' Ganzheitsbetrachtung und umgekehrt ausschlieBt, da sie sich vielmehr 
wechselseitig bedingen. 

Ein BewuBtseinsprozeB, der uns als Leistungsablauf etwa beim Einschlagen 
von Nageln in ein Brett interessiert, wird von uns in die wesentlichen Anteile 
zerlegt, die nachweis bar seinen Ablauf gestalten, ohne daB es moglich ist, aus den 
Teilen, die wir stets als eine begrenzte Anzahl von Qualitaten erkennen, das 
Ganze ableiten zu konnen. 

SchlieBlich ist jede Leistungzielbedingt. Auch die reine vom Erwerbsleben 
unabhangige Funktionsleistung ist zielbedingt, da sie letzten Endes doch nur 
ein TeilprozeB in der Gesamtheit des Organismus ist, der sich im Lebenskampf 
behaupten will. Diese Zielbedingtheit gestattet uns, die Leistungsprozesse von 
einer anderen Seite zu beleuchten, die zu der Ursachen- und Teilbedingtheit 
erganzend hinzukommt. Wenn eine Steuerung der Arbeitsleistung im Betriebe 
eintritt, um im Kampfe mit der Leitung einen giinstigen Akkord herauszuholen, 
so sind diese bewuBten Steuerungsprozesse fUr uns der Hinweis fiir die Ziel
bedingtheit der Arbeitskurve. Wir verstehen ihren Ablauf, indem wir sie unter 
Beriicksichtigung dieses Zieles, auf das hingearbeitet wird, begreifen, betrachten 
und werten. 

Wir sehen eine Leistung und ein Verhalten als zureichend begriindet an, 
wenn wir die Motivationszusammenhange im Nacherleben erfaBt zu haben 
glauben, ja davon fest iiberzeugt sind. Die Sicherheit der zureichenden Be
griindung kann aber niemals in der Zustimmung des Beobachters allein liegen, 
der das Gefiihl erlebt, jetzt bin ich befriedigt und verstehe den Ablauf, sondern 
stets sind Kontrollen anzustellen, um die zunachst als Vermutung anzusehende 
Einfiihlung und Verstehensbemiihung auf Richtigkeit hin zu iiberpriifen. Wenn 
wir durch Einfiihlung und Verstehen einen Betriebsangehorigen als hoch- oder 
minderwertig fUr unseren Betrieb ansehen, ohne vollig zwingende Beweise zu 
haben, da deren Deutung stets Sache einer mit verschiedenen Sicherheits
graden arbeitenden Einfiihlung und Deutung ist, so konnen wir eine bestimmte 
Behandlungsart des Menschen anordnen und wahlen, um festzustellen, ob 
unsere Voraussage seines Benehmens auf die Behandlungsform hin ein
getroffen ist oder nicht. GewiB setzen wir Bestandigkeit der Grundquellen des per
sonlichen Handelns voraus, doch miissen wir stets auch auf Uberraschungen, 
Spriinge eingestellt sein, da jede Menschenleistung nicht nur von gegebenen 
Anlagen, sondern auch von GroBe und Art der Einwirkung der Umwelt abhangt, 
die gegebenenfalls ganz neue, bisher nicht aufzufindende Reaktionsrichtungen 
aus16st. 

Die Zielbedingtheit eroffnet uns das Verstandnis auch fUr die einfachsten 
Leistungsprozesse von einer neuen Seite aus. Nicht immer konnen wir die Ziel
bedingtheit mit ZweckmaBigkeit oder Sinnhaftigkeit des Geschehens 
gleichsetzen, da es Sache des Standpunktes ist, das Ziel als zweckvoll oder 

3* 
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zwecklos, ja zweckwidrig, als sinnhaft, sinnlos oder sinnwidrig in begriindender 
Auffassung zu interpretieren. Zum mindesten muB die Voraussetzung getroffen 
werden, daB jede ZweckmaBigkeit in dem Leistungsablauf nur relativ so genannt 
werden kann, wie auch jede tec.lmische Konstruktion, obwohl sie dem Ideal 
der groBtmoglichen ZweckmaBigkeit nachjagt, stets nur einen KompromiB ver
schiedener Losungsmoglichkeiten der Aufgabe darstellt. 

Die Verwickeltheit aller auf ein Ziel gerichteten BetriebsmaBnahmen und die 
Schwierigkeit der Voraussage tritt dann besonders deutlich zutage, wenn ein 
klaffender Widerstreit zwischen beabsichtigter und Anderswirkung bei neuen 
MaBnahmen eintritt. Ein Betrieb wollte beispielsweise zur Herabsetzung der 
Ermiidung einer im Stehen bisher ausgefiihrten sehr anstrengenden Arbeit einer 
Arbeiterin einen Spezialstuhl zur Verfiigung stellen. Die Frau kiindigte, da si-e 
sich nicht als Faulpelz wollte ausprangern lassen und verlieB den Betrieb, wobei 
sie auch ihre beiden Arbeitskolleginnen mitnahm. 

Erklaren, Beschrei~en, Zergliedern, Verstehen und Begreifen sind keine 
widersprechenden methodischen Hilfsmittel, sondern je nach der Lage des Sonder
falles von verschiedener Bedeutung zur Feststellung und Kennzeichnung eines 
Sachverhaltes mit dem Ziel, ihn zu beherrschen und die Erkenntnisse fiir zu
kiinftige Arbeit zu verwerten. 

B. BestimmnngsmitteI. 
Die Arbeitshilfsmittel der Feststellung, Untersuchung, Begutachtung sind 

MaB, Zahl, Schiitzung, Experiment und Probe, Beobachtung und Ermitthmg. 
Abb.33. 

MaBe sind dann anwendbar, wenn einheitliche Grundquanten gegeben sind, 
von denen Vielfache gebildet werden konnen, die den zu messenden Dingen, 
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Vorgangen, Prozessen zugeordnet werden 
konnen. 

Die Zahl, die nichts anderes als eine 
Zusammenfassung einer Vielheit auf der 
Grundlage von logischen Akten der Set
zung darstellt, benotigt kein einheitliches 
Grundquantum. Wir konnen wertvolIe, 
nur auf' der Zahl beruhende Kennzeich
nungen durchfiihren, wenn wir die GroBe 
der Vielheit, also ihre Menge, oder bei
spielsweise die Anzahl der Richtungen 
einer Mannigfaltigkeit in einer Zahl nie
derlegen. Wir haben beispielsweise einen 
wertvollen Uberblick iiber den Best,and an 
guten, jungen und alten Leuten, wenn wir 
die entsprechenden Zahlen der verschie
denen Gruppen vergleichend zusammen
stellen. Wert besitzt das vergleichende 
Urteil: Abt. A hat 5 Fehler, Abt. B 
6 Fehler gemacht, ohne daB die Fehler 
qualitativ gleich sein miissen. 

Die Schatzung nach Menge und Giite ist das dritte fiir praktische Zwecke 
notwendige Bewertungshilfsmittel.Wir konnen durch Schatzung Wertgruppen 
bilden, gegebenenfalls Rangreihen, die natiirlich auch auf der Grundlage des MaBes 
zu bilden sind. Die Schatzung kann sich auf das Material, die Menschen und 
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seine Anlagen und Fahigkeiten, die Arbeitsprozesse beziehen, und sie kann 
besonders als Vorschatzung, die nachkontrolliert wird, im Betriebe die groBte 
praktische Bedeutung erlangen. Die Vorschatzung ist gewiB auch auf der Grund
lage von MaB und Zahl, aber durchaus auch bei freier Bewertung alier wichtigen 
Umstande moglich, sofern dem Schatzer angemessene Erfahrungen zur Ver
fUgung stehen. Die allgemeinsten Werturteile sind Grenzwerte der Schatzung, 
die als Zustimmung und Ablehnung, als gut und schlecht, als ja und nein stets 
brauchbare Kenhzeichnungsmethoden im praktischen Leben darstellen. 

Experiment im klassischen Sinn verlangt eine vollige Beherrschung der 
Versuchsbedingungen sowohl nach der SEiite der Reizung als auch der Reaktion 
hin. Praktisch sollen die Versuchsbedingungen ausreichend beherrscht wer
den, im Idealfalle vollstandig. Die Richtung der Reaktion des PrUflings ist be
kannt und verabredet, desgleichen ist im Versuehsplan die Anzahl und Art 
der auBeren Versuehsumstande festgelegt. 

Die Versuehsbedingungen sind planmaBig abzuwandeln, um Anderungen 
der Abwandlungen zunaehst allgemein, zum anderen in Abhangigkeit von den 
Reiz- und Reaktionsumstanden £estzusteIlen. Die Versuche sind zu wieder
holen, um das Ergebnis sieherzusteIlen bzw. um eine Reaktionskonstanz zu 
erzielen. AIle storenden Versuehsumstande sind fernzuhalten, um mogliehst 
aIle PrUflinge bei gleichen auBeren und inneren Bedingungen dem Experiment 
zu unterwerfen. 

Die Pro be (Test) ist von jeher ein Kurzverfahren, das dem Experiment 
nahesteht und als FeststeIlungsverfahren auf den versehiedensten Gebieten 
dient. Man kennt eine Weinprobe, eine Lotrohrprobe, eine Festigkeitsprobe 
und in der Psyehoteehnik eine Leistungs- und Verhaltensprobe oder kombinierte 
Proben. Die Beherrsehung und Gleiehmaehung der auBeren und inneren Be
dingung ist nieht beabsiehtigt, ja wird oft absiehtlieh vernachlassigt, um die 
LeistungsfeststeIlung unter beliebigen auBeren Bedingungen und bei beliebiger 
EinsteIlung auszufiihren. Die Abwandlung der Bedingungen im Sinne der 
Beherrsehung sowie Anderung der Versuehsumstande ist oft moglieh und dureh
fUhrbar, aueh praktiseh wertvoll. Mitunter geniigt aber Hoehleistung oder 
Versagen aueh in der Eipzelprobe. 

Die Wiederholung der Probe ist moglieh und notwendig, mitunter erwiinseht, 
mitunter aber aufs seharfste abzulehnen, wenn gerade die Einmaligkeit eines 
Versuehes zur Feststellung eines Verhaltens neuen Umstanden gegeniiber er
strebt wird. Jeder Wiederholungsversueh muB dann den diagnostischen Wert der 
Erstprobe, die als Einzigprobe gilt, herabsetzen, sofern nieht die Wiederholung 
ein ganz neuer, andersartiger Versueh ist, ohne Ahnlichkeit mit dem ersten. 

Die Konstanz der auBeren und inneren Bedingungen kann nieht durehge
fiihrt werden, da jeder sieh Meldende, ob jung oder alt, Ansprueh auf Leistungs
und VerhaltensfeststeIlung hat. Die Woehentage, die Tageszeiten haben einen 
versehiedenen Dispositionswert fUr die Leistungen, der oft nieht beriieksiehtigt 
wird oder werden kann. Aueh am Montag beispielsweise soIl der Priifling voll 
leistungsfahig sein, auch bei anfanglieher Befangenheit wird Leistungsvollzug 
gewiinscht. Die Beherrsehung der Reaktionsbedingungen ist oft vorhanden, 
fehlt aber aueh oft, wenn eine Verabredung unmoglieh ist und infolgedessen 
aueh eine Einstellung im Sinne der erwarteten Reaktionsweise und -richtung. 
Beispielsweise kann ein einmaliger Betrugsversueh vollig ausreiehend sein zur 
Charakterkennzeiehnung wie die einmalige Festigkeitsprobe fUr die Material
giite. 

Die Probe also kann im GrenzfaIl sieh dem Experiment derart nahern, daB 
beide flieBend ineinander iibergehen. Sie kann sieh aber auch naeh einem anderen 
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Grenzwert hin entwickeln, so daB schlieBlich nur die Reaktion auf eineVer
suchssituation iiberhaupt iibrig bleibt, bei der gerade die Richtung der Reak
tion und ihre Eigenart, ihr Auftreten oder ihr Versagen das wertvollste ist. 

Der arbeitstechnische Versuch als Laboratoriums- und Betriebsversuch 
kann meistens nur im experimentellen Verfahren vollwertig durchgefiihrt werden. 

Die Bedeutung einer Probe richtet sich nach ihrem Kennzeichnungswert 
fiir bestimmte LeistungsabHiufe und ihre Vorbedingungen. Sie muB einen hohen 
und spezifischen Kennzeichnungswert haben, so daB wohl nur der analytischen 
Probe fiir Funktionen und Funktionsgruppen, die flieBend in das Experiment 
iibergehen konnen, der groBte Erkenntnis- und praktische Wert zugeschrieben 
werden darf. 

Nimmt man eine Weinprobe, so ist diese Probe, da sie einen Teil des FaBin
haltes darstellt, ein vollwertiges Hilfsmittel zur Beschaffenheitskennzeichnung 
des Weines, genau wie die Getreideprobe an der Borse eine brauchbare Grund
lage fiir Bestimmung des Handelswertes ist. Die Weinprobe gestattet aber 
keinen RiickschluB auf die Form des Fasses oder die Zahl der FaBbretter, eben
sowenig wie die Getreideprobe uns einen RiickschluB auf das Geburtsjahr des 
Feldbebauers gibt. Nur analytische Proben sollten Verwendung finden, bei 
denen durch Erfolgskontrollen belegte feste Zuordnungen zwischen bestimmten 
Funktionsgruppen und bestimmten Leistungen, und zwar moglichst eindeutig, 
bestehen. Man darf nicht mit Dniversalproben, die auf ein Biindel aller mog
lichen Funktionen Riickschliisse gestatten, aIle moglichen Berufsdiagnosen, 
die doch eine V oraussage fiir btJstimmte berufliche Leistungsfahigkeit darstellen, 
machen. Man kann nicht die Dniversalaufmerksamkeitsprobe in gleicher Weise 
fUr Bureauangestellte, Bergarbeiter, Kraftfahrer und Schulkinder verwendeit, 
sofern nicht nachweis bare, vielleicht schon durch Analyse feststellbare Zusammen
hange zwischen diesel' Probe und der Berufsleistung bestehen, und sofern nicht 
ausreichende Erfolgskontrollen den Anwendungswert der Probe fiir ganz bestimmte 
oder auch allgemeinere Zwecke erwiesen haben. 

Man gliedert zweckmaBigerweise die Proben in Leistungs- und Verhaltens
proben (Abb. 34). 

1. Die Leistungspro be dient zur Feststellung von Funktionen und Funk
tionsgruppen nach allen arbeitswichtigen Gesichtspunkten. Wenn moglich 
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soIl die Leistung der Funktionen zahlenmaBig in einer Ziffer erfaBt werden, 
dariiber hinaus ist eine Beobachtung und Einfiihlung der Arbeits- und Aus
fUhrungsart erforderlich. SchlieBlich sind auch zur Wiirdigung und Begut
achtung des Leistungsausfalles und der Leistungsgiite Befragungen und Er-
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hebungen mannigfachster Art, . beispielsweise iiber wichtige Daten des Lebens
und Arbeitsschicksales teils erforderlich, tells notwendig. 

2. Die Verhaltensprobe soll weniger zur Feststellung der Leistungs
fahigkeit dienen, ala zur Erfassung arbeitswichtiger Verhaltungsweisen und Ein
stellungen etwa des Charakters, des Gefiihles und des Willens, die durch Deutung 
des Benehmens gekennzeichnet werden. So gewiS wie die Deutung und Aus
legung der Verhaltungsweise Hauptgrundlage dieser Probe ist, so erwiinscht 
sind objektive Aufzeichnungen und Wiedergabe etwa des Ausdruckes der Physio
gnomie bei bestimmten Einwirkungen in Photographie und Blldstreifen sowie 
sonstige objektive Belege etwa als Zeiten und Fehler bei Zuverlassigkeits- und 
anderen Proben. 

Die Hauptmerkmale wertvoller Proben sind demnach: 
1. Eindeutigkeit der Zuordnung, die nur fiir analytische Proben fiir einfache 

und verwickelte Funktionsgruppen gelten diirfte; 
2. Zuverlassigkeit der Beziehung, was nur durch umfassende Erfolgskon

trollen erwiesen werden kann. 
Keinesfalls will die Probe aber, wie etwa das Idealexperiment unter idealen 

Arbeitsbedingungen gleichsam im leeren Raum und in der storungsfreien Umwelt 
konstanter Zusammensetzung Wertbestimmungen ableiten, sondern sich nach 
Moglichkeit den Arbeitsbedingungen des praktischen Lebens nahern. 

Die Leistungsprobe kann im Wirklichkeitsversuch ausgefiihrt werden. Dann ist· die 
gri:iJ3te Wahrscheinlichkeit gegeben, ihre Brauchbarkeit fiir ErfaBBung geeigneter Anwarter 
fiir bestimmte Berufsleistungen festzustellen, da ja unter den erschwerten Bedingungen 
des Laboratoriums bei kurzer Voriibung und Instruktion bereits das ala brauchbare Leistung 
festgestellt wird, was spater im Betriebe verlangt wird. Wenn man beispielsweise die Kugel
sortiererin vor Einstellung darauf priift, ob sie bereits nach kurzer Einfiihrung alle fehler
haften Kugeln auch schnell und richtig erkennt, so glaubt man beinahe sicher voraussagen 
zu kiinnen, daB, gute sonstige Arbeitsbedingungen vorausgesetzt, die in der Probe bewiihrte 
Arbeiterin dem Betrieb zu empfehlen sein wird. Schwieriger wird die Voraussage, wenn 
man der Leistungsprobe nur schematische Bedingungen. der Wirklichkeit zugrundelegt, 
evtl. ganz abstrakte Einwirkungen, so daB die voraussichtliche Einspielung in die praktische 
Arbeit nur ungefahr erkannt werden kann, da eine solche Fiille zusatzlicher Faktoren hinzu 
kommt, daB unsere Voraussage in ihrem Wirkungsgrade beeintrachtigt werden kann. Am 
schwierigsten ist die Funktionsprobe dann, wenn nur die Arbeitsdisposition im Sinne des 
Vorhandenseins bestimmter Fahigkeitsgruppen und ihrer Entwicklungschance vorausge
sagt werden soll. 

Unter dem Begriff der Arbeitsprobe werden von Poppelreuter, Giese u. a. teilweise 
Feststellungsmethoden fiir die Leistungsfiihigkeit von Funktionsgruppen, teils auch Proben 
fiir das Gesamtverhalten verstanden. Beispielsweise ist die Arbeitsprobe oft nichts anderes 
als eine Geschicklichkeitsprobe kiirzerer oder liingerer Dauer, bei der Zeit und Giite der 
Leistung bewertet werden. Mitunter ist die Arbeitsprobe ein Leistungsversuch, der am 
wirklichen Material durchgefiihrt wird, der also eigentlich eine Probearbeit darstellt. 
Mitunter wieder ist die Arbeitsprobe ein lfittel, um die Arbeitseinstellung im Sinne des 
Gesamtverhaltens. zu erfassen oder um wichtige Seiten der Arbeitspersiinlichkeit zu zeichnen, 
beisp~elsweise durch Auswertung von Zeit, Menge, Fehlern, durch Deutung des Ausdrucks
gehaltes, des Benehmens bei einer bestimmten Arbeitsart oder bei einer Arbeit iiberhaupt. 

Jede Arbeitsprobe, wie sie auch immer beschaffen sein mag, weist gewisse betrachtliche 
Unterschiede zur tatsachlichen Berufsarbeit auf. Die Betiitigung in der Priifstelle kann 
ala sinn- und zwecklos empfunden werden, denn meistens ~utI die Arbeit wiederholt werden, 
da das hergestellte Stiick auseinander zu nehmen ist oder sonst wie die gleiche Ausgangslage 
zwecks Wiederholung des Versuches herzustellen ist. Ein Leistungslohn sowie eine Bezah
lung wirken nicht ein. Die Ernstgefiihle des Arbeitsplatzes in der Fabrik fehlen. Das inter
esse am Arbeitserfolg ist ein anderes bei der Scheinarbeit der Priifstelle oder der wirklichen 
Erwerbsarbeit. Die Arbeitsprobe bleibt daher immer ein Schema der Wirklichkeit, das mit 
alIer Vorsicht auszuwerten ist. Die UmweltseinfliiBBe sozialer, wirtschaftlicher oder poli
tischer Natur kiinnen in ihrer Bedeutung auf die tatsachliche Leistungsentwicklung nur vor
geschatzt werden. 

Eignung und Arbeitsfahigkeit sind durch die Hilfsmittel der Leistungs- und Verhaltens
probe viillig ausreichend festzustellen. 
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Beobachtung und Denken arbeitspsychologischer und arbeitstechnischer 
Art sind die hauptsachlichsten und vorziiglichsten methodischen Hilfsmittel 
des praktischen Industriepsychologen. 

Experiment und Probe sind nichts anderes als bewaffnete Beobachtung, 
der die unbewaffnete erganzend bzw. als Vorbereitarbeit vorangeht oder zur 
Seite treten muB. Erst dann, wenn die reine Beobachtung des geschulten Spe
zialisten versagt, solI man zur Unterstiitzung durch technische Hilfsmittel greifen. 
Erst dann wird man Arbeitsbewegungsbahnen mit der Stereoskopkamera oder 
im Stereoskopfilm aufnehmen, wenn die reine Beobachtung versagt oder nicht 
scharf genug ist und wenn das durch technische :Mittel unterstiitzte Verfahren 
mehr und besseres ergibt. 

Die Beobachtung erstreckt sich auf Dinge, Vorgange und Menschen ein
schlieBlich der eigenen Person. Dinge sind die Arbeitsgerate, Vorgange die Ar
beitsprozesse, als Wechselwirkung von Gerat, Mensch und Stoff. Vorgange sind 
auch die Menschenverrichtungen als Leistungs- und Benehmensweisen des Ar
beiters. 

Die Beobachtung solI Merkmale und Eigenschaften, deren Zuordnung und 
Abhangigkeit erfassen, soIl zur Deutung, ErschlieBung und Auswertung geeignete 
Unterlagen schaffen. Mitunter kann eine e i n m a Ii g e gut e Beobachtung uns das 
Wesen eines Sachverhaltes erkennen lassen, zumal dann, wenn ein geschulter 
und erfahrener Beobachter einen rein en und deutlichen Fall vor sich hat. Meist 
sind aber Wiederholungen der Beobachtung und Abwandiung der Beobachtungs
umstande und Gesichtspunkte unerlaBlich, so daB oftmais mehrere Beobachter 
die GesetzmaBigkeit eines Sachverhaltes besser erkennen, den sie unter raum
lich, zeitlich, qualitativ verschiedenen Bedingungen planmaBig studierten. 

Besonders schwierig ist Durchfiihrung und Bewertung der E ig e n b e 0 b ac h
tung. So notwendig es auch ist, daB der Arbeitstechniker eine unmittelbare 
Anschauung von den zu studierenden Verrichtungen besitzt, so wenig durch
fiihrbar ist die Forderung, daB er aIle diese Verrichtungen der geistigen und 
handwerklichen, freien und beamteten Berufsgruppen seIber beherrscht, urn 
am unmittelbaren Erlebnis die Arbeitsanalyse durchzufiihren. 

Der Arzt braucht sich keine Paralyse zu holen, urn sie zu analysieren. Ganz
lich verfehlt scheint es uns, Angaben der Selbstbeobachtung und Arbeitsanalyse, 
sofern nicht ganz grobe Auskiinfte in Frage kommen, von dem Spezialisten 
der Verrichtung fiir praktische Arbeit zu verlangen, der kein Spezialist der 
psychotechnischen Zergliederung und Auswerttmg sein kann. Man kann nicht 
die Rollen vertauschen und dem Arbeiter oder Meister die Losung derjenigen 
Aufgabe zuschreiben, fiir die der Arbeitstechniker Fachmann sein will. 

Selbstbeobachtung geschulter Leute kann wertvoll sein. Doch schon 
die Beschreibung der hauptsachlichsten Beschaffenheit irgendweicher der Ar
beitsleistung zugrunde liegenden BewuBtseinsprozesse macht Schwierigkeiten. 
Fehlangaben konnen besonders dann nicht ausbleiben, wenn wir die Bekun
dung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins und dariiber hinaus die 
Bewertung eigener Fahigkeiten und Anlagen verlangen, vielleicht sogar Charakter
vorziige und Mangel anzugeben wiinschen, was eine Selbstbewertung einschlieBt, 
eine Selbstbelobung oder Selbstschadigung. Mitunter schatzt sich der Arbeiter 
als zugehorig zur Spitzengruppe ein, wahrend die Nachpriifung der Akkord
zettel ein wesentlich anderes Ergebnis zeigt. SoIl er nun gar seinen Eifer, seine 
Arbeitsfreude und anderes bekunden, so wird die Zahl der Fehiangaben not
wendigerweise wachsen. 

Die Ermittiungsmethode kann zur Erfassung gegebener und er
schlossener Tatbestande dienen. Die unmittelbare Befragung und Wechsel-
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rede, der Fragezettel, die Benutzung und Schaffung von Betriebsbelegen sind 
die hauptsachlichsten Hillsmittel. 

Die Ausfragemethode kann durch unmittelbare Befragung der Sach
verstandigen im Wechselgesprach erfolgen und wertvoll sein, sofern der Sach
verstandige unparteilich und guten Willens ist, eine richtige Einsicht in das 
Wesen des Sachverhaltes besitzt, iiber den er Auskunft geben soIl, und sofern 
er in der Lage ist, seine Erkenntnisse auch richtig sprachlich zu formulieren. 
Die Befragung kann sich auf Dinge, Menschen, Zusammenhange, die unmittel
bar gegeben oder erschlossen sind, beziehen und auch mit Hille eines Frage
bogens geschehen, der unabhangig vom Verschicker auszufiillen ist. 

Der Frage bogen ist bisher in dreifacher Form verwandt worden: Einmal 
zur Bekundung eigener Anlagen und Fahigkeiten, zweitens zur Erfassung der 
beruflichen Erfordernisse fiir bestimmte Arbeitsprozesse, drittens zur Beurtei
lung von Menschen durch den Vorgesetzten oder ihre Kollegen. 

Stets sollte man, wenn m6glich, zunachst einmal nach g e g e ben e n Be
standen fragen. Richtigkeit der Beantwortung kann man eher erwarten, wenn 
man beispielsweise nach tatsachlichen Arbeitsverrichtungen fragt, nicht nach den 
fiir sie erforderlichen Fahigkeiten, oder wenn man sich nach den tatsachlich 
belegbaren Arbeitsmangeln erkundigt, nicht nach den Ursachen der Mangel. 

Die wichtigsten Grundlagen stellt sowohl fiir Beginn als auch fiir Durch
fiihrung derArbeit die Betriebsstatistik dar, sofern sie zur Kennzeichnung 
der Arbeitsleistung und ihrer Trager Verwendung finden kann. Der Arbeiterwechsel, 
die Entlassungsh6he, Strafen, das Alter, die Herkunft der Menschen sowie andere 
Angaben, die demPersonalbureau entnommen werden k6nnen, sind wertvoIl. 

Des weiteren sind die Unterlagen der Lohnabteilungwichtig, da die Akkord
ziffer und Leistungskurve unter reinen Bedingungen und iibersehbaren Ver
haltnissen ein Wertmesser der Arbeitsleistung ist. Meistens freilich sind diese 
vorhandenen Angaben des Betriebes nur als Hillsmittel zu einer besseren 
Leistungsmessung zu benutzen. 

Abziige und Pramien fiir Fehl- und Hochleistungen, Schwankungen je nach 
Arbeitsart und Auftragsh6he, Lohnabhangigkeit vom Material, von der Arbeits
art, vom Menschen, 'seiner Herkunft und Vorbildung, von der Jahreszeit, vom 
Familienstand u. a. m. geben wichtige Hinweise fiir die Arbeitsanalyse. 

SchlieBlich bildet die Betriebsabrechnung Anfang und AbschluB aller 
praktisch psychologischen Arbeiten im Unternehmen. Die Abrechnung zeigt 
den Anteil, den die einzelnen Faktoren im ArbeitsprozeB haben. 1st der Lohn
anteil hoch als Gegenwert der Menschengeschicklichkeit und des Arbeitstempos, 
so besteht die M6glichkeit, Leistungssteigerung durch Arbeitsauswahl und Ver
besserimg der Arbeitsbedingungen zu versuchen. Sind die Lohnanteile am Pro
dukt gegeniiber dem Material verschwindend klein, so ist von vornherein die 
Arbeit des Psychotechnikers weniger aussichtsreich. Sind die Verwaltungs
kosten sehr hoch und ist das Material sehr wertvoll, so kann arbeitstechnisch 
eine DurchfluBbeschleunigung versucht werden, um aIle Tot- und Stillstands
zeiten des Produktes, die Geld, Raum sowie Verwaltungsarbeit kosten, zu 
verringern, was durch Umstellung und Umschaltung der Arbeitsplatze sowie 
durch Leistungsverdichtung erreicht werden kann. 

So wenig die fruchtbare Anwendung von MaB-, Bewertungs- und Kenn
zeichnungsmethoden irgendwelcher Art von der Durchbildung der theoretischen 
Analyse und Erklarung der Arbeitsfunktionen abhangig ist, so wertvoll sind 
doch aIle Bemiihungen der Theoretiker, Sinnesleistungen, Aufmerksamkeit 
und Denken in den inneren Wirkungsweisen zu verstehen. Umgekehrt aber 
k6nnen die Leistungsptoben dem Theoretiker gute Grundlagen geben, vor allem 
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auch in der Richtung von Leistungszusammenhangen, wie sie z. B. an der Hand von 
korrelativen Geflechten gewonnen werden. Wenn wir das Korrelationsgeflecht 
der Abb. 35 betrachten, so werden innere strukturelle Zusammenhange im Sinne 
zentraler Faktoren fiir Leistungen der verschiedensten Art und wertvolle Ein
sichten auch der theoretischen Zergliederung und Deutung des seelischen Er
lebnisses erschlossen. 

Leistungskennzeichnung nach Art, Menge und Giite ist ein Hauptziel der 
industriellen Psychotechnik. Vielerlei Typen und Strukturen sowie Gefiige-
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formen sind oftmals im g lei c hen Berufe gut brauchbar, deren jeder auf seine Weise 
die Arbeit aufs beste verrichten kann. Die Zuriickfiihrung der guten und schlechten 
Eignung der Bewerber auf eine Anzahl ganz bestimmter nicht veranderlicher 
Strukturtypen ist eine dankenswerte Aufgabe, zu deren Losung freilich ein 
umfassendes Erfahrungsmaterial unerlasslich ist. Vgl. S. 61ff. Welcher Art 
auch immer die Struktur sein mag, sei sie fest oder veranderlich, stets wird 
zunachst einmal die Feststellung vorzunehmen sein, ob und wie der Bewerber 
die ihm gestellten Leistungs- und Verhaltungsproben erledigt, urn auf der Grund
lage der Leistungsergebnisse und des Verhaltens~ein Eiguungsurteil auszusprechen, 
ohne daB vorher die Frage der Zugehorigkeit zu einer der Hauptstrukturtypen 
sowie die Frage der Zulassung nur bestimmter theoretisch gewonnener Struktur
typen gelost ist, die theoretisch niemals, sondern nur an der Hand abgeschlossener 
fortlaufender Erfolgskontrollen einer Kliirung .zugefiihrt .werden konnen. 

7. Die psychotechnische Arbeitsstudie. 
Die methodischen Hilfsmittel sind teils in ihrer Gesamtheit, teils in Auswahl 

zu benutzen, um die Arbeitsstudie durchzufiihren. Wie der Chemiker den 
zu untersuchenden Stoff zunachst einmal genau beschreibt, wagt, a~flost, zer
gliedert, quantitativ und qualitativ ihn aufzubauen versucht, um nun nach 
Analyse und Erfassung diejenigen Verhaltnisse des praktischen Lebens zu stu
dieren, etwa in Landwirtschaft, Industrie, Haushalt, in die er seinen Stoff 
einfiihren will, so muB auch der Arbeitsforscher zunachst einmal die Arbeit 
am Einzelarbeitsplatz mit allen ihren Bedingungen und Folgen untersuchen, 
ehe er sich groBeren Leistungszusammenhangen zuwendet. 
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Die Arbeitsstudie hat eine psychologische und eine betriebswirtschaft
liche Seite. Vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus ist der Leistungs
nutzen durch den Menschen festzustellen. Insbesondere interessiert hier der 
Fabrikationsverlust, Anzahl und Art der Hemmungen und UnregelmitBigkeiten, 
soweit sie auf den Menschen zuriickgefiihrt werden, deren Eignung, Schulung, 
Beanspruchung. 

Nach der psychologischen Seite hat die Arbeitsstudie, vgl. Abb. 36, eine 
Zeit-Feld-Bestimmung auszufiihren. 

J eder LeistungsprozeB verlauft in der Z e it, deren Erfassung bei fast allen 
handwerklichen Verrichtungen wichtig, bei anderen, beispielsweise hoch intellek
tuellen Arbeitsleistungen, deren Ergebnis in gar keinem Verhaltnis zur benotigten 

Schema der Arbeitsstndie I lP 
Moede 

Arbeitsstudie 

~~ 
Zeitbestimmung Feldbestimmung 

s~l~Bewegung 
Intellekt Charakter 

~ 
Ges am tp ersonlichkei t 

Abb.36. 

Zeit zu stehen braucht, belanglos sein kann. Ein rich tiger EntschluB, der 
3 Stunden Vorbereitarbeit erfordert, oder der im Augenblick geboren wurde, 
kann groBen Vermogenszuwachs, aber auch groBen Vermogensverlust bedeuten. 
Bei handwerklicher Arbeit dagegen und insbesondere bei Massenfertigung der 
Fabrikbetriebe ist die Zeitauswertung unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des 
qualitativen Arbeitsausfalles Lohn- und Akkordgnmdlage. 

Die Feld-Analyse hat aile \\ichtigen Seiten der Beanspruchung der Arbeits
personlichkeit durch die Sonderbetatigung an einem Platz, an einer Maschine 
Qder in einem Beruf zu bestimmen. Die Funktionskartei gibt ein Bild der 
Personlichkeitsbeanspruchung. Insbesondere bezieht sie sich auf Wiirdignng 
der Sinnes-, Bewegungs-, Aufmerksamkeits-, intellektuellen Beanspruchung, 
die Bewertung der Gefiihls- und Stimmungsseite sowie die Abschatzung der 
Bedeutung des Charakters auf Arbeitserfolg. (Vgl. S. 258ff.) 

Man legt der einzelnen Arbeitsstudie am besten das Schema der ,Abb. 37 
zugrunde. Man beginnt zweckmaBigerweise mit einer Mangelfeststellung, 
um die Schaden des bisherigen Arbeitsverfahrens festzustellen und ihre arbeits
technische Auswertung zu versuchen. Ein Betrieb ohne Mangel diirfte kaum 
vorhanden sein, da Verbesserung jedes Menschenwerkes moglich ist. Wie der 
Arzt von den Klagen seines Patient en diejenigen auswahlt, die ihn als Fachmann 
interessieren, so wahlt der Arbeitstechniker diejenigen Schaden zum engeren 
Studium aus, die in sein Arbeitsbereich fallen. 

Die Mangel sind verschiedenster Art, teils abstellbar, teils nicht. Sie beziehen 
sich auf Zeiten, die nicht eingehalten werden, Qualitatsminderungen, die im 
Material, Werkzeug, Maschinenpark, aber auch in der allgemeinen Arbeitstechnik 
oder in der schlechten Be£ahigung und Anlernung des ausfiihrenden Arbeiters 
begriindet sein konnen. Die Mangel treten mitunter sofort auf, mitunter erst in 
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Folgestufen der Arbeit zutage, mitunter erst, nachdem das Fertigstiick die Fabrik 
verlassen hat, wenn der Kunde reklamiert, die Ware zur Verfiigung stellt, Ab
ziige durchsetzt und nicht wieder bestellt. Die Mangel ~ind mitunter Unregel
maBigkeiten, Unfalle etwa im Verkehrswesen, Fabrikationsverlust, AusschuB, 
wenn volligeAusschaltung des Stiickes notwendig ist, Wertminderung des Stiickes, 
wenn es nur noch als Ware zweiter oder dritter Giite verkaufsfahig ist. 

Beim Verkaufsgesprach kann Fehlleistung vorliegen, wenn der Kunde ohne 
Einkauf den Laden verlaBt odeI' wenn die Verkaufszeiten so hoch sind, daB ren
table Arbeit unmoglich ist. Von Irrlaufern spricht man in der Verwaltung des 
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aufgefunden wird, sondern 
sonst irgendwo oder iiber
haupt nicht. 

Wir benutzen die im Be
triebe vorhandenen Ansatze 
oder Zusammenstellungen zur 
Mangelerfassung und suchen 
sie fiir unsere Zwecke auszu
bauen. Mitunter ist nur der 
GesamtausschuB im Betriebe 
bekannt oder die gesamte 
Wertminderung der Fertig
stiicke eines Auftrages oder 
die Gesamtterminiiberschrei
tung. Wir miissen die Mangel 
nach den fiir uns in Frage kom
menden arbeitstechnischen Ge
sichtspunkten spezialisieren 
und gliedern. So werden wir 
beispielsweise in der Sortie· 
rerei von Papier die Mangel 
durch Schmutz infolge Un
sauberkeit des Arbeiters tren

nen von Mangeln, die infolge falscher Bedienung der Presse eingetreten sind usw. 
Neben der Gliederung der Mangel ist ihre Zuriickverfolgung bis zum ersten 

Ort des Entstehens, soweit dies moglich, zu erstreben. Erst dann ist naturge
maB die "radikalste" Abstellung moglich, wenn man am ersten Ort des Ent
stehens, also an der Wurzel, den Fehler ausschaltet, ohne daB das Produkt un
notig mit Lohn weiter belastet wird. 

Besonders schwerwiegend sind natiirlich aIle von der kaufmannischen Ab
teilung dem Betrieb zuriickgeleiteten, von der Kundschaft mit Belegen versehenen, 
also begriindeten Mangel, die das fehlerhafte, durch die Revisionsinstanz ge
gangene Fertigstiick betreffen. 

Die Mangel gliedern wir nach Art, Haufigkeit, Ursachen und Folgen. Wir 
suchen sie abzusteIlen durch Anderung des Arbeitsverfahrens, der Arbeiter
auslese, der Arbeiterschulung, soweit diese Hilfsmittel gemaB der Fehleranalyse 
Aussicht auf Erfolg versprechen. Terminiiberwachung, Anderung der Lohn
methode und andere. MaBnahmen gehen den Betriebsingenieur sowie den Ver
waltungsspezialisten, nicht den Psychotechniker an. 

Der Mangel wird am besten zunachst an einem bestimmten Arbeitsplatz 
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bestimmt. Er ist dort durch Hemmungen, Schaden oder Ausfii.lle des Leistungs
ablaufes gekennzeichnet, die eine termingemaBe Ablieferung einwandfreier 
Fertigstiicke . ausschlieBen. 

Die Arbeitstechnik als solche ist nun nicht nur nach der Mangelseite 
allein hin zu studieren, sondern wir haben festzustellen, welche Verrich
tungen ala Handgriffe oder Aufgaben iiberhaupt vorkommen, wie haufig 
sie vorkommen und wie wichtig ihre richtige Ausfiihrung ist, damit wir 
den Schwerpunkt des Studiums auf die bedeutungsvollen Teile des Leistungs
ablaufes legen. 

Den Mangelleistungen stehen Bestleistungen gegeniiber. Wir miissen be
strebt sein, uns die Bestarbeitsmethode bewuBt zu machen, die in den 
meisten Fallen nicht bekannt ist. Oft ist auch in der GroBindustrie die eigent
liche Verrichtung ein Geheimnis des Spezialisten; nicht nur in der Farberei 
der Textilbetriebe, nicht nur in chemischen Industrien, sondern auch in der 
Harterei, Papierfabrikation und anderen Gewerben pflegt die schwarze Kunst 
des Arbeiters Geheimnis zu sein. Die beste Ausfiihrungsart braucht nun keines
falls die Bestmethode fiir jedermann Up. Arbeitssaal zu sein, sondern wir wer
den typische Unterschiede, die den gleichen Bestwert liefern, finden, wenn bei
spielsweise Manner und Frauen, Junge und Alte eine verschiedene Arbeits
technik sich angeeignet oder entwickelt haben. Mitunter kommt der Spitzen
leistung und dem Hochstverdiener eine nur ihm eigene und nur von ihm 
beherrschte Arbeitstechnik zu. Soweit moglich ist eine Beschreibung der 
Arbeitstechnik zu geben. Auch ist zu kennzeichnen, ob ein oder mehrere Arbeits
weisen zweckmaBig sind, die fiir bestimmte Verrichtungen und Personen be
sonders empfohlen werden konnen. Nicht immer geht es, die Leistung des Hochst
verdieners ala zu erstrebende Idealleistungstechnik fiir jedermann anzusehen, 
da zu ihrer Ausfiihrung mitunter eine so spezielle Begabung gehOrt, daB wir 
sie nicht so haufig anfinden, wie dies fiir unsere Belegschaft erforderlich ware. Mit
unter ist nicht nur die Arbeitstechnik des Hochstverdieners eigenartig, sondern 
auch sein Arbeitstempo ist derart, daB es ohne Ermiidung und Fehlleistung von 
anderen nicht nachgeahmt werden kann. Mitunter sind auch die Steuerungs
faktoren der Leistung im Sinne einer bestimmten Einstellung zur Arbeit keines
wegs iibertragbar. Eine Massenziichtung der industriellen Champions ist dann 
ebenso aussichtslos wie Massenziichtung sportlicher Cha.mpions. 

Aus den Verrichtungen schlieBen wir auf die erforderlichen Fahigkeiten. 
Die Methoden der Gewinnung der Fahigkeitstafel und ihrer weiteren Durch
arbeitung fiir Zwecke der Eignungspriifung ist Sache der planmaBigen Grund
legung der Eignungspriifung iiberhaupt. Wir miissen hier zunachst feststellen, 
ob und in welchem MaBe Sonderbegabung erforderlich ist, oder ob nicht durch 
Anderung des Arbeitsverfahrens jedermann gut verwendungsfahig werden kann. 
Je mehr Fahigkeiten erforderlich und je hochwertiger diese sind, urn so groBer 
ist naturgemaB die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Mangeln bei groBen 
Belegschaftszahlen. 

Zur Kennzeichnung jedes Arbeitsablaufes und der in ihm enthaltenen An
teile kann die Zeitmessung Verwendung finden. Es ist Sache der Methodik 
des Zeitnehmens, Sonderverfahren zu entwickeln, urn, so weit erforderlich, auch 
fiir die Elemente der Verrichtung genaue Zeitangaben zu erhalten. Besonders 
interessieren uns die Zuschlage, sowie deren Hohe und Schwankungen, da 
sie der beste Gradmesser fiir die Stetigkeit des Leistungsablaufes, die Sicherheit 
der Vorschatzung, die Giite der Arbeitsorganisation und die Beherrschung der 
Betriebsverhaltnisse darstellen. Mitunter wird der Zeitwert allein fiir unsere 
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Arbeitsstudie wichtig sein, wenn eingehende, qualitative Kennzeichnungen 
des Arbeitsablaufes nicht erforderlich sind, sondern es sich nur um Gewinnung 
bestimmter fiir die Rentabilitat erforderlicher Bestzeiten handelt. Neben der 
Zeit als Leistungskoeffizienten sind oft Angaben iiber Kraftmittelverbrauch, 
Materialausbeute u. a. m. wichtig, deren Gewinnung Sache der Leistungs
messung ist. 

Die Zeiten 'sowohl als auch die Arbeitstechnik unterstehen in den meisten 
Fallen demAnlerneinfluB. Wir miissen festzustellen versuchen, ob ungeregelte 
Ubung des sich selbst iiberlassenen Arbeiters oder methodische Anlernung Lei
stungszunahme herbeifiihren. 1st die Ubung praktisch bedeutungslos, so werden 
wir um so groBeren Wert auf die Eignungsfeststellung zu legen haben, 
urn diejenigen intellektuellen, Gefiihls- oder Charaktereigenschaften und Reak
tionen zu erhalten, die zwar nicht iibbar, entwicklungs- und umbildungsfahig, 
aber dennoch in der Auslese gegebenenfalls erfaBbar sind, ganz gleich, wie immer 
die Methoden dieser Eigenschaftsfeststellung sind. 

Die Arbeitsstudie, die den Leistungsablauf nach seiner inneren Seite hinsicht
lich der Beschaffenheit der BewuBtseinsprozesse und nach seiner auBeren Seite 
hinsichtlich des formalen Zeitablaufes und des Arbeitserfolges nach Menge und 
Giite bestimmt hat, gibt ohne weiteres AnlaB zu Rationalisierungsvorschlagen, 
die sofort in das Protokoll der Studie zwecks Durchfiihrung oder N achpriifung 
ihrer Bedeutung aufzunehmen sind. 

Sind Mangel etwa der AugenmaBleistung vorhanden, so kann man durch 
Entlastung mittelst Vorrichtungen oder sonstigen MaBnahmen diese Fehl
leistungen herabmindern oder ganz unmoglich machen. 1st der Leistungsab
lauf zu hochwertig und die Erfolgsbestimmung zeitlich und qualitativ zu unsicher, 
so kann Arbeitsteilung erwogen werden, sowie Arbeitsbindung der ge
teilten Arbeitsglieder. Ergeben die Zuschlagszeiten, daB starke Totstrecken 
im Leistungsablauf vorhanden sind, die vielleicht durch Ubermiidung oder durch 
Pausen der verschiedensten Art bedingt sind, so kann Abstellung, die ihren 
Erfolg in der Leistungsverdichtung hat, erwogen werden. Diese Verbesse
rungsvorschlage sind zunachst nichts als Hinweise undAnregungen, deren Weiter
verarbeitung nach den Richtlinien der psychotechnischen Rationalisierung 
in der arbeitstechnischen Versuchsstelle vorzunehmen ist. 

Die Verkaufsstudie kann der Fertigungs- und Verwaltungsstudie 
an die Seite treten. Beim Verkauf ist nicht tiur das Tempo des Abschlusses 
wichtig, sondern auch die Motiveinsicht, die zum schnellen AbschluB fiihrt so
wie die Form der Rede und Gegenrede der beim VerkaufBeteiligten. Die Ver
waltung ebenso wie Verkauf und Fertigung konnen Arbeitsstudien durchfiihren, 
die bei systematischer und individueller Durchfiihrung meist bedeutungsvolle 
Ergebnisse haben. Nur die eingehende Versenkung in den einzelnen Arbeits
prozeB des Unternehmens nach methodischen Gesichtspunkten kann zu einem 
fruchtbaren Ziel fiihren, wahrend eineschematische Gleichmacherei und kritik
lose Ubertragung betriebsfremder Einrichtungen aller angeblich besten MaS. 
nahmen in ]'ertigung, Verwaltung und Verkauf oft ZUlli Zusammenbruch der 
angeblichen VerbesserungsmaBnahmen fiihren werden, da jeder Betrieb seine 
Eigenart hat, die zu beriicksichtigen ist, da seine Vergangenheit und sein Ar
beitskreis, seine Betriebsmittel und Menschen, seine Auftrage sowie sein Stand
ort nur durch eingehende Arbeitsstudien an Ort und Stelle gebiihrend Beriick
sichtigung finden konnen. 
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8. Die Bestimmungsstiicke der Industriellen 
Psychotechnik als Kollektivgegenstande. 

Die Gegenstande der industriellen Psyehoteehnik, seien es nun Arbeitsvor
gange oder BewuBtseinsprozesse im Sinne von allgemeinen oder besonderen 
Leistungen oder Verhaltungsweisen, die besehrieben, bestimmt und bewertet 
werden sollen, sind ihrer allgemeinen Natur naeh Kollektivgegenstande. 
Unsere Kollektivgegenstande sind solehe, die aus einer versehiedenen Anzahl 
von Exemplaren einer Art oder Gattung bestehen und die Versehiedenheiten 
mannigfaehster Art aufweisen, wobei Gemeinsamkeit und Versehiedenheit 
der Abwandlung der Einzelexemplare als teils yom Zufall, teils von besonderer 
natiirlieher Verursaehung oder kiinstliehen Eingriffen abhangig, angesehen 
werden konnen. 

Die einfaehsten, allgemeinsten Merkmale jedes Kollektivgegenstandes konnen 
von einem solehen abgeleitet werden, dessen Vertreter naeh Zufall variieren. 

Die Versehiedenheiten konnen mannigfaehster Art sein, sowohl was ihre 
Riehtungen wie ihre Anzahl betrifft. Wir unterseheiden einfaehe und zusammen
gesetzte Kollektivgegenstande, solehe niederer und h6herer Ordnung, bestandige 
und sieh entwiekelnde, natiirliehe und kiinstliehe, d. h. planmaBig gebildete. 

Die Akkordleistung beispielsweise ist ein Kollektivgegenstand h6herer Ord
nung. Einmal sehwanken die Leistungen des einzelnen Arbeiters um einen 
Mittelwert herum in einem gewissen Spielraum, zum anderen weiehen die Ein
zelleistungen der Arbeiter der Belegsehaft in einem gewissen Abstande von
einander abo 

Werfen wir eine Anzahl von Kugeln gleiehzeitig oder einzeln naeheinander 
in den Triehter des Apparates der Anordnung oder des Apparates 5, so werden 
die Kugeln, iiber das Nagelbrett fallend, in bestimmter Haufigkeitsverteilung 
in den Fangkasten des unteren Teiles des Apparates ankommen. In den mitt
leren Fangkasten finden wir die groBte Anzahl von Kugeln, wahrend symmetriseh 
oder asymmetriseh naeh beiden Seiten abfallend die Haufigkeit des Vorkommens 
in den einzelnen Kasten immer geringer wird, bis an den Enden, am auBersten 
Kasten links und reehts, die geringste Anzahl als kleinste Haufigkeit aufgefunden 
werden kann. 

Die Kugelwege (vgl. Abb. 38)zeigen groBe Mannigfaltigkeit, wenngleieh ge
wisse RegelmaBigkeiten zu beaehten sind, die einen prozentual haufigeren 
Durehlauf der Kugeln 
dureh die mittleren 
AuslaBoffnungen des 
Nagelfeldes bedingen. 

Jede beliebige Mes
sung irgendweleher Art 
tragt die Kennzeiehen 
eines Kollektivgegen
standes. Wiederholen 
wir die Messung meh

- -
. . . • • 
2 3 

Abb.38. Kugelwege am Haufigkeitsapparat. 

-
if 

rere Male, ohne daB der Gegenstand, der gemessen werden soll, etwa eine 
Streeke, ein Gewicht sieh andert, so finden wir bei hinreiehender Feinheit 
des MeBgerates stets Abweichungen der MaBzahl. Ihre Verteilung wird ahnlich 
den Kugeln im Kasten sieh regeln. Von einem bestimmten mittleren Werte ana, 
dem die gr6Bte Haufigkeit zukommt, nimmt die Anzahl der groBeren und 
kleineren Werte naeh den beiden Extremen hin abo 
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Die· Messung eines Gegenstandes ist offenbar eine einfachste Leistung des 
Menschen, die bei Ausfiihrung im Laboratorium ebenso wie im Fabriksaal die 
wesentlichen Kennzeichen eines Kollektivgegenstandes aufweist. Wir sprechen 
von der Messung, die zu einem Endwert fiihrt, als einem relativ einheitlichen 
ProzeB, der beispielsweise von einem bestimmten Arbeiter als Serienauftrag 
ausgefiihrt werden kann (23). 

Allgemeine Auswertung. Die Auswertung des Kollektivgegenstandes 
geht nach den Lehren der KollektivmaBlehre vor sich. Vgl. Abb. 39. 

Statistik eines und zweier Merkmale. 

Kollektivgegenstand: a l , a2, a3 , ••• an 

R e pras en ta tionswerte: StreuungsmaBe: 

Arithmet. Mittel: AM = Ean 
. .. Elan-AMI 

IVhttl. VariatIOn: MV=± 
n n 

Zentralwert: Z = an+1 Quartile: Ql = an + 1, Q2 = as (n + 1) 
-2- -4- --4-

Dich tigkei tsmi ttel: D = aHmax 
Q -Q 

Wahrsch. Streuung = ± _2_~ 

Korrelation zweier Markmale 

Rangkorrelationskoeffizient I Ma B It 0 rr elation sko eHi z i en t 
nach Spearman-Kriiger-Wirth: . nach Bravais: 

6Ed 2 -1<[;]:S+1 Exy 
e = 1- n (n2 -1) r= 

YEx 2 .E y 2 

wahrscheinl. Fehler: wahrscheinl. Fehler: 

1-e2 1-r2 
w~ = ± 0,706 ;-=-- Wr = ± 0,675-------=-

j/n 1 n 

Abb.39. 

A. Statistik eines Merkmales. 
Zunachst k6nnen wir die Auswertung eines einzelnen Merkmales oder einer 

einzelnen Leistungsgruppe vornehmen. 

In der Urliste protokollieren wir die gefundenen Werte. Aus ihr legen wir uns eine Ver
teilungstafel oder eine Verteilungskurve an. Als ReprasentationsmaBe sind gebrauchlich: 

1. Das arithmetische Mittel AM, zu dem als StreuungsmaB die mittlere Variation MV 
geMrt. 

2. Der Zentralwert Z mit den zugehiirigen StreuungsmaBen. 
3. Das Dichtigkeitsmittel D. 
Der Durchschnitt oder das AM ist derjenige Wert, bei dem die Differenz der Ab

weichungen nach oben und unten hin gleich Null ist. 
Der Z ist derjenige Wert, bei dem die Anzahl der Abweichungen nach oben und unten 

gleich groB ist. 
Das D ist der Wert der gr6Bten Haufigkeit. 
Die jeweiligen StreuungsmaBe geben an, um wie viel das gefundene Reprasentations

maB nach oben und unten hin im Mittel streuen und schwanken kann. 
Die Kennzeichnung eines Kollektivgegenstandes solIte stets durch einen Reprasentations

wert und ein StreuungsmaB geschehen, da die Angabe beispielsweise des Mittels allein viillig 
unzureichend ist. Haben wir etwa in zwei gleich eingerichteten Werkstatten mit gleicher 
Belegschaftszahl die gleiche durchschnittliche Leistung, so geniigt diese Angabe in keiner 
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Weise. Streut die Leistungsziffer in der einen Werkstatt urn das Dreifache im Vergleich zu 
der anderen, so heiSt dies, daB in der einen Werkstatt die Spitzenleistungen nach oben und 
unten eine ungleich groBere Bedeutung haben, wahrend sie bei der zweiten Werkstatt in i.hrer 
Bedeutung zurUcktreten, da eine groBere Angleichung aller Arbeitsleistungen an das Mittel 
vorliegt. 1st der durchschnittliche Wert einer Leistungsmessung mit einem Streuungswert 
von einem Drittel und mehr des D:urchschnittswertes belastet, so kann man das Ergebnis nur 
mit Vorsicht verwerten. Bei Bandarbeit beispielsweise wird eine Teilarbeit oder ein Arbeiter 
mit groBem Streuwert Verzogerung des Gesamttempos bedingen konnen, da die I a n g e n 
Teilzeiten das Gesamttempo stark verzogern konnen, so daB Vorsorge ffir Streuungsmin
derung zu treffen ist. 

Die Berechnung der HauptmaBwerte wollen wir in einem Beispiel verdeutlichen. Wir 
linden folgende Leistungsziffern. Arbeiter A leistet: je Tag 2 Stiick, B 5 Stuck, C 7 Stuck, 
D 7 Stuck, E 7 Stuck, F 9 Stuck, G 0 
12 Stuck. 

Aus diesen Angaben der Urliste 
legen wir uns eine Verteilungstafel an: 

Werte (a): Haufigkeit (h): 

2 Eu 1 
5 1 
7 3 hmax 
9 1 

12 E. 1 
-":::7---:(-n~) 

Wir bezeichnen mit n die Anzahl 
der erfaBten Werte, in unserem Fall 
also 7, mit E. und Ell die oberen und 
unteren Extreme, als die oberen und 
unteren Grenzwerte, die in unserem 

n 
7 

6 

5 

6 8 

Abb. 40. Hiufigkeits- und Summenkurve. 

FaIle 2 bzw. 12 Stuck betragen, mit h die Haufigkeit, die den einzelnen gefundenen Werten 
zukommt. Die groBte Haufigkeit unseres Beispieles tritt bei Wert 7 auf, dem eine Haufig
keit von 3 zugeordnet ist. Aus dieser Verteilungstafel, die eine arithmetische Obersicht uber 
die Werte der Urliste gibt, oder aus der Urliste selbst Mnnen wir uns den Kollektivgegenstand 
auch geometrisch in der Form der Haufigkeits- oder Verteilungskurve veranschaulichen. V gl. 
Abb. 40. Auf der Abszisse werden die Werte aufgetragen, auf der Ordinate die Haufigkeiten, 
mit denen die einzelnen Werte aufgefunden worden sind. 

Allgemeine Regeln ffir GroBe des jeweils zu wahlenden Intervalls sowie der Dampfungen 
der Haufigkeitskurve lassen sich nicht geben. Das Vertrauen ·auf die lex continui, den Stetig
keitssatz, sollte nicht zu allzu scharfen Eingriffen fiihren, da die nun erzeugte Regelmii.Big
keit gegebeneufalls lediglich als ein Kunsterzeugnis Bedeutung haben kann. 

Die Darstellung des Kollektivgegenstandes unseres Beispieles in ReprasentationsmaBen 
ergibt, daB hier der Durchschnitt AM = 7, der Zentralwert Z = 7 .und das Dichtigkeitsmittel 
D = 7 ist. AM wird berechnet als Summe aller gefundenen Werte, .dividiert durch die Anzahl, 

d. h. 2 X 1 + 5 X 1 + 7 X 3 + 9 X 1 + 12 X 1, dividiert durch 7 = ~ = 7. Die Streuung 

MV berechnet sich als mittlere Abweichung aller gefundenen Einzelwerte yom errechneten 
Durchschnitt. Wir erhalten so in unserem Beispiel: 

MV= 7- 2=5 
7- 5= 2 
7- 7=0 
7- 7 =0 
7- 7=0 
7 - 9 = (-)2 
7-12= (-) 5 

14:7=2. 
(Das Vorzeichen bleibt unberucksichtigt.) 

Da die mittlere StreuungMV den Durchschnitt der Schwankung ausdriicken soIl, mussen 
wir die Abweichungen in ihrem absoluten Wert ohne Beriicksichtigung des Vorzeichens ein
setzen. 

Die Formel fur den mittleren Fehler, die quadratische Berechnung der Streuung lautet: 

1/Ed 2 
mE = ± V ----;;;-' in unserm Fall mE = 2,88. 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 4 
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Da der Durchschnitt derjenige Wert ist, von dem die Differenz der Abweichungen nach 
beiden Seiten gleich Null ist, so konnen wir die Berechnung der mittleren Streuung verein
fachen. 

Die Formel fiir die vereinfachte Berechnung lautet: 

wobei 

bezeichnen. 

MV= ± Eag-g.AM= k.~M-Eak 
n ± n ' 

au die Werte > AM; 
a" die Werte <AM; 

g die Anzahl der Werte > AM 
k die Anzahl der Werte < AM 

Wenn wir eine Handvoll Erbsen auf den FuBboden werfen, so konnen sie einmal so fallen, 
daB sie sich dicht um einen Zentralpunkt scharen; sie konnen aber auch weit auseinander 
rollen, so daB sie von dem errechneten Mittelpunkt aus teils symmetrisch, teils asymmetrisch 
weit streuen. In unserem Beispiel konnen wir den gleichen Durchschnitt bei verschiedener 
Streuung erhalten, wenn beispielsweise statt der Wertzahl 5 eine 3 und statt der 9 eine 11 ge
setzt wird, so miissen wir ebenfalls den Durchschnitt .AM = 7 erhalten, wahrend nunmehr 
die Streuung 2,57 betragt. Die Geschlossenheit einer Leistung, die Konzentration und Samm
lung kann durch das SchwankungsmaB Beleuchtung finden. Die Auslese der Belegschaft, 
die Einwirkung von BetriebsmaBnahmen irgendwelcher Art sollen nicht nur in der GroBe der 
Leistungsanderung, sondern auch durch deren Streuung mit bestimmt werden. 

Der Zentralwert unseres Beispieles betragt Z = 7. Er errechnet sich nach der Formel: 
Z=an+l 

-2-· 

Die Anzahl der gefundenen Werte betragt 7, sie werden in eine Rangreihe gebracht wie 
die Rekrutc::l einer Kompanie und wir suchen den mittelsten Wert auf, von dem aus die Anzahl 
der Abweichungen nach oben und unten gleich groB ist. Der mittelste Wert unseres Beispieles 
ist 7, von dem aus wir nach oben 3 und nach unten ebenfalls 3 Werte haben, deren je einer 
die Abweichung 0 aufweist. Er liegt also in der Mitte und stellt den Wert dar, von dem aus 
50% groBere und 50% kleinere Werte vorkommen. 

In unserem Beispiel ist das Dichtungsmittel D ebenfalls = 7, da der Wert 7 die groBte 
Haufigkeit zeigt, wahrend allen anderen Werten eine geringere Haufigkeit zukommt, die in 
unserem Beispiel in keinem FaIle groBer als 1 iat. 

Die Streuung kann auch geometrisch aus der Verteilunga- und Haufigkeitskurve ersehen 
werden, wie die geom,etrische VeranSchaulichung der Abb. 40 ergibt, der die Verteilung der 
Werte 2 und 5 mit der Haufigkeit 1, 7 mit der Hiiufigkeit 3, 9 und 12 mit der Haufigkeit 1 
zugrunde gelegt ist. 

Wollen wir aus der Haufigkeitskurve Wertgruppen bilden von einer bestimm
ten Anzahl, so konnen diese einma! auf Grund rein theoretischer Voraussetzungen, 
zum anderen aber auch rein erfahrungsgemal3 unter Berucksichtigung der Er
folgskontrolle abgeleitet werden. 

Beispielsweise kann man jede Haufigkeitskurve in 5 Wertgruppen unterteilen, 
entsprechend einer Haufigkeit in den einzelnen Gruppen von 1: 2: 4: 2: 1, d. h. 
von 100 gefundenen Werten scheiden wir zunachst die 10 besten und die 10 
schlechtesten ab, denen wir die Note 1 "sehr gut" bzw. 5 "recht gering" geben. 
Wir unterteilen weiter, indem wir in der Gruppe 2 "gut" 20% una in der Gruppe 
4 "gering" ebenfalls 20% zusammenfassen. Es bleibt die Mittelgruppe mit 
40% ubrig, die die Note genugend erhalt. 

Eine genauere rechnerische oder geometrische Aufteilung der Haufigkeits
kurve ist durch die Bildung und Einteilung der Summen- oder Integralkurve 
moglich. Die Haufigkeitskurve Abb. 40 unseres Beispieles wollen wir in eine 
derartige Summenkurve uberffthren. 

Wir legen dazu die Werte zugrunde, die wir bereits bei Aufstellung des Zentralwertes und 
des arithmetischen Mittels verwendet haben. Wir stellen diese Werte in einer Verteilungs
kurve zusammen. Auf der Abszisse tragen wir die GroBenwerte ab in einem Intervall von 
beispielsweise i = 3, auf der Ordinate die zugehiirigen Haufigkeiten. 

Die GroBe des Intervalles i muB sich naturgemaB nach der Anzahl der gefundenen Werte 
Bowie ihrer Verteilung richten, der sie sich anzupassen hat. Wir finden in unserem Beispiel, 
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daB sich in dem ersten Intervall, das sich iiber die GroBenwerte 0-3 erstreckt, 1 Vertreter 
befindet, der dem GroBenwert 2 zugehort. In dem Intervall 3-6 ebenfalls 1 Vertreter mit 
dem GroBenwert 5, in dem Intervall 6-9 die 3 Vertreter des GroBenwertes 7 und in den beiden 
letzten Intervallen von 9-12 und 12-15 je 1 Vertreter mit dem GroBenwert 9 bzw. 12. 

Die der Haufigkeit entsprechende Umgrenzungslinie kann jeweils als Reehteck einge
zeiehnet werden, dessen Hohe der Haufigkeit des Vorkommens der Vertreter entspricht und 
dessen Breite der IntervallgroBe, in der abgestuft wurde. 

Wahrend die Haufigkeitskurve ansteigt zu einem Gipfelpunkt, von dem sie dann wieder 
absinkt, also eine Riehtungsumkehr erleidet, wollen wir eine Integralkurve bilden, die als 
Summenlinie stets in der gleichen Richtung wachst und zwar um diejenige GroBe, die der An
zahl der jeweils hinzukommenden Vertreter bei den einzelnen Intervallwerten entsprieht. 

In unserer Abb. 40 befindet sieh in dem ersten Intervall von 0-31 Vertreter, was einer Er
hebung der Summenkurve von Punkt 0 zu Punkt 1 beim Abszissenwert 3 entspricht. Die 
Kurve steigt beim Abszissenwert 6 um eine weitere Einheit an, so daB dieser Punkt auf der 
Hohe der Haufigkeit 2 liegt. Das Wesen der Summenkurve wird klar erkenntlieh. Lotet man 
heriiber zur Ordinate, so erkennt man, wie viele Vertreter des Kollektivgegenstandes bis zu 
dem Ausgangspunkt des Lotes bei einem bestimmten Intervall bisher erfaBt worden sind. 
Von der Hohenlage 2 des zweiten Intervalles steigt unsere Summenkurve um weitere 3 Or
dinatenwerte an bis zum Punkt 5 der Ordinate bei dem GroBenwert 9. Wahrend die Haufig
keitskurve beim Absinken der Vertreterzahl nun umgekehrt verlauft, muB unsere Integrallrorve 
weiter steigen, und zwar im 4. Intervall um eine Ordinateneinheit bis hin zum Punkt 6 der 
Ordinate, da wir einen weiteren Vertreter des 4. Intervalls haben. Aueh im 5. Intervall findet 
sieh noeh 1 Vertreter, so daB unsere Kurve um eine weitere Einheit steigt. 

Neben derarithmetischen Summation kann diese auch geometriseR gesehehen. Dazu 
werden von einem Pol P aus, der sieh bei gleiehem MaBstab in einer Entfernung 
= i befindet, Poistrahlen zu den einzelnen Ordinatenpunkten gezogen, entspreehend der 
Haufigkeit der Vertreter in den Intervallen. Sowohl bei arithmetiseher als auch bei geome
trischer Ableitung der Summenkurve bei Verwendung von Poistrahlen kann man die Kurve 
in einer bestimmten MaBeinheit steigen lassen, wobei natiirlich die GroBe des Steigens stets 
der Haufigkeit desVorkommens derVertreter entspreehen muB. Verlegt man den Polpunkt P 
um 2i oder 3i vom Nullpunkt, so wird dadurch die Haufigkeitskurve nur 1/2 bzw. 1/3 so hoch. 
Bei Verwendung von Millimeterpapier kann man auf die Polstrahlen verziehten, wobei die 
GroBe der Verkleinerung unseres MaBstabes beliebig ist. 

Aus der Summationskurve gewinnen wir die Lage der Bewertungsnote III "geniigend", 
am einfaehsten als Zentralwert, indem wir den Abstand L des Gipfelpunktes G der Summen
kurve bis zur Abszisse A halbieren (a) und eine Parallele zur Abszisse bis zum SehniUpunkt 
mit der Integralkurve a' ziehen. Das Lot von diesem Sehnittpunkt a' auf die Abszisse gibt 
die Lage der Note "geniigend" an, die wir in 
unserem Beispiel bei einer GroBe von 7,5 anzu
setzen haben. 

Die weitere Aufteilung ist in Abb. 41 ver
anschaulicht. Naeh dem Zentralwertprinzip wer

7 

6 

den aueh die Werte II und IV gewonnen. Das 5 
Lot L vom Gipfelpunkt G der Summenkurve 
auf die Abszisse A wird geviertelt, wobei man die 
Punkte b und c erhalt, durch die wiederum Par
allelen zur Abszisse gelegt werden, die die 
Summenkurven in den Punkten b' c' schneiden. 
Von diesen Punkten fallen wir die Lote auf die 
Abszisse A und erhalten damit die Notenpunkte 
II und IV. 

3 

z 

o 

b 

(ii/I--+---I--;lL 

c 

Jl 
16 

I J![ 
Zur Gewinnung des N otenpunktes I tragt man 

die Strecke a' c' noeh einmal von c' aus auf der 
Integrallrorve selbst ab, wobei man bis zum 
Punkt d' gelangt. Zur Bestimmung des Punk

Abb.41. Summenkurve und Gruppenbildung. 

tes V tragt man in derselben Weise die Streeke a' b' von b' aus auf der Integralkurve ab bis 
zum Punkt e'. Die Lote von d' e' auf die Abszisse A ergeben die Notenpunkte lund V. Dieses 
letzte Verfahren hat Bieh in der Praxis eingebiirgert. 

Oft geniigt diese einfache Unterteilung nach 5 Notenstufen nicht. Wird es notig, Dezi
malen einzufiihren, so muB die Einteilung auf der Integralkurve selbst, nicht etwa auf der 
Abszisse A vorgenommen werden, da hier die Projektion von der Integralkurve auf die Abs
zisse in Frage kommt. 

Statt de~ Zentralwertverfahrens kann man die Ausgangsnote III aueh als arithmetisches 
Mittel errechnen. Die Entfernung der Punkte II und IV vom "Geniigend"wert ist hierbei 
die Streuung, die naeh reehts und links vom Werte III aus aufgetragen wird. Bei nochmaliger 

4* 
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Auftragung der Streuung von dem Notenpunkt II und IV aus erhalt man die Notenpunkte I 
und V, wodurch diese Punkte also um 2 StreuungsgroBen nach rechts und links yom Punkt III 
aus entfernt liegen. Dieses Verfahren ist nur bei annahernder Symmetrie der Kurve zweck
maBig. 

Die Dezimaleinteilung nimmt man bei dieser Art der Notenbildung auf der Abszisse vor. 
Zwischen diesen beiden Auswertungsmethoden gibt es noch verschiedene Kombinationen. 
Es sind auch Verfahren in der Praxis in Verwendung, bei denen die Haufigkeit des Vor-

kominens der einzelnen LeistungsgroBen n i c h t berucksichtigt wird. Man kann beispieL~weise die 
Bestleistung gleich 100 % setzen und eine jeweils vorliegende Einzelleistung in diese Hundert
skala einrangieren, ohne sich um die verscbiedene Haufigkeit des Vorkommens beispiels
weise der mittleren Leistung zu kummern. Es wird dann die Gesamtstreuungsbreite der 
Leistung in hundert gleiche Teile geteilt. Um zukiinftige Leistungen, die besser, als der zu
nachst und ursprunglich angesetzte 100proz. Wert sind, mit zu bedenken, wird man die 
100proz. Leistung, die als Idealwert nur annaherungsweise erreicht werden kann, von vorn
herein hoher ansetzen. Das gleiche gilt von der Nulleistung. SchlieBlich kann man auch die 
Gesamtskala der Leistung in 3 Unterteile gliedern, wenn man nur Gesamturteile wie "brauch
bar", "unbrauchbar" und "gut brauchbar" haben will, wobei die Grenze auf Grund von Er
folgskontrollen festzusetzen ist. 

Die verschiedenen Formen der Haufigkeitskurven konnen wir auch experi
mentell mit Hille eines Apparates der Abb. 42 bestimmen. 

Der Apparat zeigt Einlaufstucke verschiedener Zahl und Form, Auffang
kasten, die unter dem Einlaufstuck sichtbar sind. Es sind jeweils 8 gleich breite 

~ .... 

CEITEIIJ 

1. /JifftJI"fJnZll1flJng 
2. Haufigkeil 

Auffangkasten auf die Gesamtbreite des 
Apparates aufgeteilt. Zwischen Auffang
kasten und Einlauf sind Nagelbretter 
verschiedenster Ausfuhrung angebracht, 
urn mannigfache Kugelverteilungen zu er-
zielen. ' 

Die Einrichtung 1 der Abb. 42 zeigt eine Ein
laufoffnung, die unmittelbar uber dem Auffang
kasten 5 angebracht ist, wobei die Breite der 
Einlaufoffnung und des Auffangkastens gleich 
groB ist. AIle den Einlauf passierenden Kugeln 
mussen in den Fangkasten 5 fallen, d. h. unser 
Kollektivgegenstand differenziert uberhaupt 
nicht, aIle Leistungen sind identisch. 

VergroBern wir die Einlaufoffnung, wie Ein
richtung 2 der Abb. 42 zeigt, derart, daB sie alle 
8 Auffangkasten uberdeckt, so wird die Menge 
der gleichzeitig eingeworfenen Kugeln gleich
maBig auf aIle Fangkasten verteilt werden, so 
daB die Anzahl der Kugeln in allen 8 Kasten 
gleich groB ist, d. h. die Leistung verteilt sich in 
der Gruppe derart, daB stets allen 8 Noten die 
gleiche Haufigkeit zukommt, ein Sonderfall, der 
in der Regel nicht auftritt. 

Die durchschnittliche Form der Haufig
keitskurve erhalten wir in Einrichtung 3 der 
Abb. 42. Wir sehen bier unter dem Einlauf das 

Nagelbrett angebracht, das die Verteilung bewirkt. Die Kugeln gelangen durch den Einlauf 
und durch das Nagelbrett hindurch und fallen in die einzelnen Locher in verscbieden groBer 
Anzahl. Die Haufigkeit ist in der Mitte am groBten und nimmt nach beiden Seiten bin abo 
Dieses ist der normale Fall der Praxis. 

Abb.42. 
Haufigkeitsapparat mit verschiedenem Einlauf. 

Die Haufigkeitskurve ist nicht symmetrisch, ihr Gipfel ist nach der einen Seite, gewohn
lich der scWechten bin verschoben. Praktisch besagt die Kurve, daB sehr gute und sehr 
scWechte Leistungen prozentual weniger vorkommen als mittlere. 

Ahnliche Bedingungen finden wir in Ziffer 5 Abb.42. Wir haben bier eine ideale Haufig
keitskurve vor uns, die dadurch zustande kommt, daB man eine genugend groBe Anzahl von 
Nagelreihen zwischen den Einlauftrichter und die Auffangkasten setzt. Die einfallenden 
Kugeln suchen ihren Weg durch das Nagelgitter hindurch und gelangen hauptsachlich, 
der Stellung des Trichters entsprechend, in die mittleren Auffangkasten und werden in 
ihrem Lauf durch die Nagelbretter nach beiden Seiten hin schwacher abgebogen. 
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Derartige Idealkurven kommen in der Praxis kaum vor und mussen sogar als Ausnahme 
bezeichnet werden. 

In Ziller 4 finden wir eine veranderte Einrichtung der Einlaufvorrichtung. Statt einer 
Offnung haben wir nunmehr zwei. Denken wir uns zunachst die linke Einlaufoffnung ver
schlossen, so daB die Kugeln nur durch die rechte Offnung nach Passieren des Nagelfeldes 
in die Auffangkiisten gelangen, so erhalten WIT eine normale Haufigkeitskurve, die etwa der 
der Ziller 3 entsprechen wiirde. Durch die Verschiebung dieser Einlaufoffnung nach rechts 
andert sich an .der VerteiIung der Kugeln nichts, sondern nur in der Lagerung der gesamten 
Haufigkeitskurve innerhalb der 8 Auffangkasten. Dieselben Betrachtungen Mnnen wir an
stellen, wenn wir statt der rechten nunmehr die linke Einlaufoffnung fiir die Kugeln. frei 
geben. Hier wiirde eine Haufigkeitskurve entstehen, die nach unserem BiIde zwar eine nor
male VerteiIung aufweist, in ihrer Grundlinie sich aber nur uber die 6 linken Auffangkasten 
erstreckt. Kombiniert man beide Arlen und laBt die Kugeln gleichzeitig durch die beiden 
Einlaufoffnungen in die Auffangkiisten gelangen, so entsteht nur eine Haufigkeitskurve, die 
in ihrem Aussehen der Summe der beiden Einzelkurven entspricht. Es ergibt sich eine zwei
gipflige Kurve mit je einem Maximum unter den Einlaufoffnungen. . 

In der Praxis wird dieser Fall oft genug beobachtet. Er besagt, daB die Leistungswerte 
nicht wie gewohnlich an der Stelle "genugend" am haufigsten auftreten, sondern an einer 
besseren und an einer schlechteren Stelle mit fast derselben Haufigkeit. Solche Kurven sind 
fiir den praktischen Gebrauch nicht ohne weiteres zu verwenden, sondern mussen unter
sucht werden. 

Eine solche Kurve besagt, daB der Kollektivgegenstand, der zur Aufstellung dieser Kurve 
fiihrte, nicht einheitlich war. Beispielsweise darf man zur Aufstellung einer Kurve, die die 
Druckwerte der Hand wiedergeben solI, nicht weibliche und mannliche Personen zusammen 
nehmen, da dieser Kollektivgegenstand inhomogen ware und wahrscheinlich eine solche 
zweigipfelige Kurve erga.be. 

Aus allen vorhergehenden Beispielen haben wir gefunden, daB eine normale Haufigkeits
kurve in der Mitte ein Maximum besitzen, daB die Haufigkeit aber nach beiden Seiten hin 
abnehmen muB. Als letzte Moglichkeit der Darstellung eines Kollektivgegenstandes in Hau
figkeitskurven konnen wir nun entsprechend den Erkenntnissen aus den vorigen Versuchen 
die Einlaufeinrichtung der Kugeln so anordnen, daB wir die Einlaufoffnungen nach der Mitte 
zu haufiger, nach den Randern zu weniger haufig anbringen. Nagelfeld und Auffangkasten 
bleiben erhalten. Wie bei Ziffer 4 erwahnt, wiirde unter jeder der Einlaufoffnungen eine Hau
figkeitskurve mit einem Maximum entstehen. 

In Ziller 6 finden wir die zu den Einlaufoffnungen gehOrigen TeiIMufigkeitskurven ein
gezeichnet. Bei Beschickung aller Einlaufe entsteht als Summation aller dieser Einzel
kurven die stark ausgezogene Gesamtkurve, die wieder eine Haufigkeitskurve ergibt. 

Dieser Fall der Gesamthaufigkeitakurve als Ausdruck eines Kollektivgegenstandes hOherer 
Ordnung entspricht dem Fall der Pra.xis, bei dem das Ergebnis einzelner Funktionspriifungen 
zur Bewertung der Gesamtleistung oder von Gruppenfunktionen fuhrt, wobei wiederum 
den einzelnen Funktionen ein verschiedenes Gewicht beigelegt sein kann. 

B. Statistlk zweier Merkmale. 
Die Statistik zweier Merkmale bearbeitet die Korrelationslehre. 
Zwei Merkmale oder Merkmalsgruppen konnen derart zusammenhangen, daB das eine 

ohne das andere nicht vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit der Zuordnung beider ist dann 
zur volligen Sicherheit geworden. Nach der Bezeichnung ·der Wahrscheinlichkeitslehre haben 
wir bei der sicheren Erwartung des gemeinsamen Vorkommens beider Merkmale den Wert 
+ 1 einzusetzen. SchlieBt das eine Merkmal oder die eine Merkmalsgruppe dagegen nach 
unseren Feststellungen das andere oder die andere Gruppe aus, und ist von dem Auftreten 
des einen Merkmales mit Sicherheit auf das Fehlen des anderen zu schlieBen, so wiirden wir 
den Korrelationskoeffizienten - 1 haben. Sind die beiden Merkmale oder Merkmalsgruppen 
mitunter zusammen beobachtet worden, mitunter nicht., so ware im Grenzfall der Korrela
tionskoeffizient 0, der besagt, daB uber die GroBe der Wahrscheinlichkeit des Zusammen
hanges der beiden Merkmale nichts ausgeeagt werden kann. 

Die Sicherheit der jeweiligen Zuordnung wird nicht nur durch den Korrelationskoeffi
zienten, sondern genau wie bei der Statistik eines Merkmales auch durch den mittleren Fehler 
wesentlich mit bestimmt. Wenn beispielsweise der Zusammenhang zwischen 2 Leistungen 
den Korrelationskoeffizienten + 0,6 ergibt, wir also schon recht bestimmt beim Auftreten 
der einen Leistung auch das Vorhandensein der anderen erwarten, so wird dennoch unsere 
Annahme unsicher werden, wenn der wahrscheinliche Fehler etwa 0,2, also 1/3 des Korre
lationskoeffizienten selbst, betragt. 
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1m aJIgemeinen sollte man Korrelationskoeffizienten nur dann verwenden, wenn sie aller
mindestens 3-, besser 5mal so groB wie der zugehOrige wahrscheinliche Fehler sind. 

Der Begriff Korrelation besagt zunachst entsprechend der WortbiIdung: Vergleichen. 
Wir sprechen von einem Korrelat als dem Entsprechenden zu einem Gegebenen. 

Es gibt sprachliche und logische Korrelate: derjenige, welcher; Berg und Tal; Bruder und 
Schwester. Wir kennen, besonders in der Biologie, zahlreiche Korrelationen, bei denen die 
Ursache des Zusammenhanges zwischen heiden Merkmalen oftmals erkannt worden, in vielen 
Fallen dagegen vollig unbekannt geblieben ist. Mit Eintritt in die Geschlechtsreife ist der 
Stimmbruch sowie der Bartwuchs verbunden. Geistig ebenso wie korperlich gehen groBe 
Veranderungen in dem he~anwachsenden geschlechtsreifen Menschen vor sich. Als gemein
same Ursache aller dieser Anderungen kann man die Geschlechtsdriisenfunktion angeben. 
In anderen Fallen freilich kann man sich nur auf das gemeinsame Vorkommen mehrerer Lei
stungen berufen, ohne die Wurzel, aus der sie beide fIieBen,. aufgedeckt zu haben. 

Religiose und mathematische Veranlagung kommen gemaB der Personlichkeitsstatistik 
oft miteinander vor. Verschiedene Leistungen in der Werkstatt stehen oftmals in einem 
durchgangigen Zusammenhang, so daB der Betriebspraktiker auf Grund der Erfahrungen 
mit dem .Arbeiter an einer Maschine mit ziemlicher Sicherheit auch auf seine Verwendbarkeit 
an einer anderen Maschine schlieBen kann. Betriebswichtige Korrelationen betreffen den 
Zusammenhang zwischen flotter und sauberer .Arbeit, zwischen Geschicklichkeits- und 
Aufmerksamkeitsleistungen, zwischen korperlicher und geistiger Gewandtheit. 

Die Merkmalszuordnung kann derart sein, daB eine funktionelle Abhangigkeit nachweis
bar wird. Dann entsprechen GroBen- und Qualitatsanderungen der einen Merkmalsgruppe 
gleichen Anderungen der anderen Gruppe. 

Die jeweilige GroBe der Wahrscheinlichkeit des Zusammenhanges konnen wir durch 
MaB- und Rangkorrelationskoeffizienten ausdriicken. Jener der MaBkorrelationskoeffizient 
wird mit r und dieser mit (! bezeichnet (24). 

I. Ma6-Korrelation. 
Praktische Rechenbeispiele mogen die Verwendung der gebrauchlichsten Korrelations

formeln erlautern. 
Wir tragen wieder in der Urliste unsere Feststellungen in hezug auf beide Merkmale ein, 

biIden uns dann eine VerteiIungstafel mit doppeltem Eingang und werten geometrisch oder 
arithmetisch aus. 

Beispielsweise konnen wir Blatter, Muscheln, Samenkorner nehmen, um die Beziehung 
zu erfassen, in der die GroBe der einzelnen Korper zu wem Gewicht steht. 

1. 
~ 
Z 

.3 
Z. 2 

3. 

a a a 

1 ~ 1 a 
1-4-r-1 3 
1 11 1 .3 
1 Z 3cm 

6 

1 

Von den 9 Vertretern unseres Kollektivgegenstandes, so zeigt 
Abb. 43 Ziller 1, sind je 3,1 cm, 2 cm und 3 cm lang. Die Haufig
keitskurve fiir diese VerteiIung ist iiber dem Quadrat dar
gestellt. 

Von den gleichen 9 Vertretern sind je 3 1 g, 2 g und 3 g schwer. 
Ihre Haufigkeitskurve ist rechts neben dem Quadrat ersichtlich. 

In der VerteiIungstafel muB zum Ausdruck gebracht werden 
kOnnen, wie ,oft mit einem .bestimmten Gewicht eine bestimmte 
GroBe auftritt oder nicht auftritt. In unserem Falle erkennen wir, 
daB von den 3 Vertretern die 1 cm lang sind, einer 1 g, der zweite 2 g, 
der dritte 3 g wiegt. Wir mussen also diese 3 Vertreter, die uber der 
Ziffer 1 der Abszissenachse stehen, in die den einzelnen Gewichten 
zugeordneten Felder eintragen. Die gleiche Zuordnung zu den Ge
wichtsfeldern mussen wir fiir die je 3 Vertreter vornehmen, die. 2 und 
3 cm lang sind. 

1m Gesamtfelde finden wir in unserem Beispiel in jedem der 
9 Felder einen Vertreter. Unsere (quadratische) VerteiIungstafel mit 
doppeltem Eingang, namlich dem Eingang nach der GroBe und dann 
naah dem Gewicht, ergibt eine gleichmaBige FeldaufteiIung aller 
9 Vertreter unseres Kollektivgegenstandes. 

Wir fallen das UrteiI: Eine bestimmte bevorzugte Zuord
n ung bestimmter GroBen zu bestimmten Gewichten liegt nicht vor, 
geschweige denn eine funktionale Zuordnung etwa derart, daB mit 
zunehmender GroBe das Gewicht steigt. 

Zwecks geometrischer Veranschaulichung dieses Sachverhaltes 
taf 1 mit 3 B iiI biIden wir·sowohl aus den GroBen als auch aus den Langen die 

e e sp e en. Mittel und erhalten 2 Mittellinien, die in unserem Falle senkrecht 
aufeinander stehen. Man erhalt sie fiir die erste Zentimeterspalte, indem man das Mittel 
biIdet aus der Anzahl aller dreier Grammvertreter in ihr. Also 1 X 1 g + 1 X 2 g + 1 X 3 g 
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dividiert durch 3 = 2 g. Den ersten Punkt unserer Mittellinie finden wir also bei 2 g. 
Dieselbe Rechnung wird auch fiir die anderen Zentimeterspalten durchgeftihrt. Auch hier 
erhiilt man als Mittelpunkt 2 g. Die VerbindungsIinie der Mittelpunkte ergibt also eine wage
rechte Linie parallel zur Abszisse. In entsprechender Weise entsteht die Mittellinie fiir die 
Grammwerte, die eine Senkrechte ergibt parallel zur Ordinate. 

Die Mittellinien stehen also senkrecht aufeinander. Dies bedeutet, daB beide Merkmale 
una bhangig voneinander streuen. Wiirden die beiden Mittellinien dagegen zusammen
fallen, so konnte einmal ein positives zum anderen ein negatives Zusammengehen beider 
Merkmale dadurch ausgedrUckt werden. 1m 2. Beispiel der Abb. 43 besagen die gleichge
richteten Mittellinien einen positiven Zusammenhang zwischen Zentimetern und Gramm von 
erheblicher Wahrscheinlichkeit voraus, wahrend im Beispiel 3 die beiden Linien vollig zu
sammenfallen, aber in entgegengesetzter (fallender) Richtung verlaufen, entsprechend dem 
Korrelationskoeffizienten -1, der besagt, daB zunehmende GroBen des einen Merkmales mit 
abnehmenden GroBen des anderen zusammengehen. 

1m Beispiel 2 sehen wir, daB wir 1 Vertreter haben, der 1 cm lang und 1 g schwer ist. 
Von den 6 Vertretern, die 2 cm lang sind, haben 4 das Gewicht von 2 g. Die 2 Vertreter von 
3 cm Lange sind 2 und 3 g schwer. 

Die Haufigkeitskurven sind wieder entsprechend den beiden Merkmalen iiber dem Qua
drat fiir die Lange und rechts neben dem Quadrat fiir die Gewichte aufgetragen. Die Mittel
linie fiir die Gewichte ist ,glatt ausgezogen, fiir die Lange punktiert. :Beide verIaufen in gleicher 
Richtung, decken sich jedoch nicht gam. Sie zeigen ein Zusammengehen derZentimeter und 
Grammwerte im Sinne einer positiven Zuordnung. 

1m Beispiel 3 sind die 2Vertreter unseres Kollektivgegenstandes, die 1 cm lang sind, 3 g 
schwer. Die 5 Vertreter von 2 cm Lange 2 g und die 3 cm langen Vertreter 1 g schwer. Die 
Mittellinien der Zentimetergrammwerte decken sich also, £reilich im gegenlaufigen Sinne. 
Man erkennt die klareZuordnung, daB die kleinsten Vertreter am schwersten und die 
groBten am leichtesten sind. :Qiese Beziehung wird im Korrelationskoeffizienten -1 
zum Ausdruck gebracht. 

Die 3 :Beispiele konnen wir nunmehr auch arithmetisch auswerten. 
Die Formel des Bravaisschen MaBkoeffizienten heiBt: 

r= 
1-r2 

W. = 0,675 ----c=
}'n 

Hierin bedeutet x die Abweichung jedes einzelnen Zentimeterwertes von dem arithmeti
schen Mittel der Zentimeterwerte, y die Abweichung jedes einzelnen Grammwerles von dem 
AM der Grammwerte. Zur Berechnung des Koef
fizienten legt man sich vorteilhaft eine Tabelle 
nach nebenstehendem Muster (Abb. 44) an. Die 
x und y -Werte werden unter Beriicksichtigung 
ihres Vorzeichens in die Spalte eingetragen. Nach 
der Formel braucht man ferner das Produkt x • y 
und die Quadrate von x und y. In unserem 
FaIle 1 finden wir die erforderlichen Produkte 
und Quadrate in den 3 folgenden Spalten, der 
Tabelle eingetragen. 

Summiert man die Werte dieser 3 Spalten, 
so erhiUt man in unserem ersten Beispiel fiir 
1: x • y = 0, fiir 1:xS- = 6, k-y'l. = 6. DerZa.h
ler des Bruches fiir r ist 0, womit r auch 0 wird. 

cm g 

1 1 
1 2 
1 3 
2 1 
2 2 
2 3 
3 1 
31 2 
3 3 

AM=2! 2 

x y 

-1 -1 
-1 ° -1 +1 

0 -1 
0 0 
0 +1 

+1 -1 
+1 0 
+1 +1 

Wir erhalten also bei dieser arithmetischen Be- Abb.44. 
rechnung des Korrelationskoeffizienten den Wert 

xy Xl yB 

+1 1 1 
0 1 0 

-1 1 1 
0 ° 1 
0 0 0 
0 0 1 

-1 1 1 
0 1 0 

+1 1 1 
1:=0 6 6 

0, der bei der geometrischen Darstellung dem senkrechten Aufeinanderstehen der beiden 
Mittellinien entspricht .. 

Wahrend in unserem Beispiel 2 bereits in der geometrischen Darstellung ein hOherer Zu
sammenhang zwischen den Zentimeter- und Grammwerten ersichtlich war, konnen wir diesen 
nunmehr auch rechnerisch feststellen. Nach demselben Verfahren wie unter 1 wird eine 
Tabelle aufgestellt, in die wiederum die Einzelwerte und die fiir die Formel benotigten Pro
dukte und Quadrate eingetragen werden. Man erhalt fiir den Zahler des Bruches: 1: x. y = 2, 
fiir den Nenner: 1: x2 = 4 und 1: y2 = 2,89. DerKorrelationskoeffizient r betragt in diesem 
FaIle + 0,59. 

Obwohl diese Korrelation als gut bezeichnet werden kann, bleibt festzustellen, ob der 
wahrscheinliche Fehler (w. F.), der die Schwankung dieses Wertes nach oben und unten 
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kennzeichnet, so groB ist, daB er die Grenzen von 1/3 bis 1/5 des Korrelationswertes r selbst 
nicht iiberschreitet. Die Formel fiir den wahrscheinlichen Fehler heiBt: 

1-r2 
Wr = 0,675 Vn 

Setzt man die Werte in die Formel ein, so erhiiJt man einen wahrscheinlichen Fehler = 
± 0,147. W. F. ist nur 1/, so groB wier, iibersteigt also nicht die angegebene Grenze der 
Brauchbarkeit von 1/3 bis 1/5, Wir konnen also sagen, daB der errechnete KOlTelations
koeffizient fiir unsere Zwecke brauchbar ist. 

Aus der Tabelle zu unserem Beispiel 3 findet man den Zahler .Ex. y = -4 und die 
Zahlen unter der Wurzel im Nenner: .E Xl = 4 und.E y2 = 4. r wird somit gleich -1. Der 
wahrscheinliche Fehler (w. F.) wird, da der Zahler des Bruches 0 ist, auch gleich O. 

In Anlehnung an die geometrische Darstellung unseres Beispiels 3 sei hier wiederholt, 
daB r = -1 das gegensatzliche Verhalten der beiden in Korrelation gesetzten Werte aus
driickt. 

Selbstverstitndlich kommt es oft genug vor, daB der wahrscheinliche Fehler nicht 
nur iiber das erlaubte MaB von 1/3-1/5 r hinaus geht, sondern auch die GroBe des Korrelations
koeffizienten r selbst iiberschreitet. In unserem Beispiel 1 ist dieses der Fall. Der wahrschein
liche Fehler (w. F.) ist hier ± 0,225, wiiJlrend r = ° ist (25). 

II. Rang-K~rrelationen. 
a) Platzvergleieb. Wenn eine Messung der Leistungen auf der Grundlage eines Einheits

maBstabes nicht durchfiihrbar ist, so kann man trotzdem jedenfalls rangieren, indem man 

y y 

A 1 1/1// 1 

B £ £8 

C-f3:.....-_----:3::..f.C C 3 JA 
Abb. 45. Korrelationstafel in geome

trischer Veranschaulichung. 

geometrisch und arithmetisch ge
schehen. GemaB Abb. 45 haben die 
3Vertreter unseres Kollektivgegen
standes A, B und 0 in der mit X 
bezeichneten Leistung die gleichen 
Rangplatze wie in der mit Y be
zeichneten Leistung. A ist der beste 
Mann bei beiden Arbeiten, B der 
zweitbel!te, 0 der drittbeste Mann. 
Verbinden wir die Rangplatze der 
einzelnen Vertreter des Kollektiv
gegenstandes, so erhalten wir par
allele Linien als Ausdruck fiir die 
gleiche Rohe und Lage der Lei
stung jedes Vertreters auf beiden 
Gebieten. 

Dar umgekehrte Fall einer Ver
schiebung der Leistungen im ent
gegengesetzten Sinne ist bei gegen
laufigen Rangreilien gegeben. A 
hat in der X-Leistung den 1., in 
der Y- Leistung den 3. Platz, 0 in 
der X-Leistung den 3., in der 
Y-Leistung den 1. Platz. B ist 
Zweiter bei beiden Leistungen. 

Die Verbindungslinien der Rang
platze schneiden sich bei diesen 
Leistungen. 

Rangplatze, Ranggruppen oder Rangnoten biIdet, die 
man den einzelnen Leistungen zuordnet. 

Am gebrauchlichsten sind in der Praxis die Platz
korrelationen. Soll~n 2 Leistungen auf die GroBe der 
Wahrscheinlichkeit ihres Zusammengehens untersucht 
werden, so biIdet man 2 Rangreihen der Vertreter fiir 
die beiden Leistungen, errechnet Platzgleiche und Platz
verschiebungen jedes einzelnen Vertreters in beiden 
Rangreihen, um ein MaB der tJbereinstimmung oder 
der Abweichung zu erhalten. 

Die Auswertung des Leistungszusammenhanges kann 

Rang-Korrelations-Berechnung I M~~e 
RpLRpl. -1 6.Ea,a 

e- -n(n2 -1) 

1_,.2 
wF = ± 0,706 --""-

ddB Vn 

1 11 6· 6 e = 1- 3(9-1) = -0,5 

111 
:-'1-+--:,'-1 wF = 0,706 1-0,25 = ± 0,305 

24 V3 = 
2 4 6·8 

e = 1- 3. (9 -1) = -1 
o 0 

1-12 
wF = 0,706 --= ± 0 

V3 = 2 4 

Abb.46 
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Stimmen die oberen und unteren Spitzenleistungen iiberein, so entstehen parallele 
Linienziige fUr die oberen und unteren Platze in beiden Leistungen. 

Praktjsch wichtig ist auch die einseitige Verschiebung der Mehrzahl der Rangplatze 
nach oben oder unten. 

Von der Haufigkeit der Verschiebung der Platze ist ihr GraBenwert zu trennen, der durch 
die Differenz der Rangplatze errechnet wird. 
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Abb.47. Nomogramm fiir Rang·Koeffizienten. 
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Die von Wirth.Spearmann aufgestellte Rangkorrelationsformel lautet: 

6,Ed 2 1-e 2 

e = 1-n(n2-1) , wI;! = 0,706 Yn . 
Ein Rechenbeispiel der Abb. 46 mage die Auswertung veranschaulichen. 

Die in der Tabelle den Vertretern unseres Kollektivgegenstandes A, B und 0 zugeordneten 
Rangplatze in der X· und Y·Leistung fiir 3 Fane, die mit 1, 2 und 3 bezeichnet sind, ergeben, 
daB im Falle 1 die Rangplatze 100prozentig iibereinstimmen. Die Differenz zwischen dem 
jeweiligen Rangplatz der Vertreter in beiden Leistungen ist stets gleich Null. Die Ver
schiebung ist also 0%. 

1m FaIle 2 ist die mittlere Abweichung der Rangplatze : ' im FaIle 3 ebenfalls : ' 

d. h. bei 3 Platzen kommt eine Abweichungssumme von 4 heraus oder im Mittel auf jeden 
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Rangplatz 1,3 Abweichungen. Diesel' mittleren Abweichung, prozentual auf die Summe del' 
Rangplatze berechnet, entspricht eine Verschiebung von 44 %. Die Verschiebung wiirde 
bei 3 Rangplatzen z. B. 33 % betragen, wenn wir im Durchschnitt eine Platzverschiebung 
von 1 hatten. Die prozentuale gleiche Verschiebung del' Rangplatze im Falle 2 und 3 ist trotz· 
dem von ganz verschiedener Bedeutung fiir die vergleichende Bewertung del' Leistungszu. 
sammenhange. 1m Falle 2 tritt die mogliche Hochstverschiebung um 2 Platze nur einmal auf, 
im Falle 3 dagegen zweimal. Haufigkeit und GroBe del' Rangplatzverschiebungen werden 
nun beide in del' Spearmannschen Formel beriicksichtigt. 

Die Rangplatzdifferenzen d werden quadriert, ihre Summe mit 6 multipliziert und in die 
Formel eingesetzt. n bedeutet die Anzahl del' Vertreter unseres Kollektivgegenstandes, in 
unBerem Falle also 3. 

Del' ~angplatzkoeffizient e muB im Falle 1 natiirlich den Wert + 1 haben, da eine 100 pro· 
zentige Ubereinstimmung vorliegt. 

1m Falle 3 dagegen erwarten wir -1, da die Leistungen gegenlaufig zusammenhangen. 
1m Falle 2 bekommen wir einen Wert - 0,5. 

Del' Rangkorrelationskoeffizient ist ebenso wie del' MaBkoeffizient nul' brauchbar, wenn 
del' wahrscheinliche Fehler 1/3 und weniger vom Korrelationskoeffizienten betragt. Die wahr· 
scheinlichen Fehler im Falle 1,2 und 3 sind 

0; ± 0,305; 0. 
Ein Nomogramm zur schnelleren Auswertung des. Rangkoeffizienten ist in Abb.47 

wiedergegeben. "Yir finden 4 Skalen, die von rechts nach links bedeuten: Skala 1 die Summe 
der Quadrate der Differenzen der Rangplatze Ed 2, Skala 2 die Anzahl del' Vertreter n, 
Skala 3 den wahrscheinlichen Fehler und Skala 4 den Rangkorrelationskoeffizienten e. 

Zur Gebrauchsanwendung diesel' Tafel dienen folgende Rechenbeispiele. Wir haben 
35 Personen untersucht, deren summierte, quadratische Rangplatzunterschiede 1800 ergeben 
mogen. Die Verlangerung der zwischen den Punkten 1800 del' Skala 1 und 35 der Skala 2 
gezogenen Verteilungslinie schneidet die e·Skala bei + 0,746, die Skala des wahrscheinlichen 
Fehlers bei 0,054 

e ist also = 0,746, 
w~ ± 0,054 (26). 

b) Notenvergleich. Ordnen wir die Leistungen in Ranggruppen, so konnen wir den ein· 
zelnen Ranggruppen die Wertnoten 1-5 bzw. 1-n zuschreiben. In der Regel wird man 
mit den Noten 1 "sehr gut", 2 "gut", 3 "geniigend", 4 "gering", 5 "l'echt gering" auskommen. 

. Praktisch wichtige Falle beimNotenvergleich, 
J',qllzengfl/,IlIl§: &!igfllPft- beispielsweise der Priifnoten des Laboratoriums 

I?ongp/atz - !la/fend l?ongp/aIz-!lo/fend und der UrteiIsnoten der Praktiker sind zunachst 
I?f!!I I?gpl.J£ positive und negative einseitige Verschiebungen 

•~~~~~~o Rgp/J I?gpl.ll gemaB Abb.48 Ziffer 3. Wenn del' Praktiker 
3 3 3 beispielsweise durchgangig bessere Urteile hat, 

so heben sich naturgemaB alle Noten del' Priif· 
stelle, sie senken sich, wenn die Praxis scharfer 
urteilt. Mitunter kann eine mittlere Verschie· 
bungsgroBe als Konstante aufgefunden werden. 

II Praktisch wichtig ist auch die Einengring 
1. der Notenanzahl auf bestimmte bevorzugte 

2 12 Noten, beispielsweise die Noten "gut" odeI' "ge· 
1 niigend". Wir erhalten dann den geometri. 

Etnse/flge 8esser- tlnlle!7tlgel7de schen Ausdruck der Abb.48 Ziffer 4. Strah. 
(Schleohler-)8elJrfel/urrg Olrf'erenzlerung lenformig engen sich die 5 Notengruppen der 
I/n~D/I IlLl1 1I!:.."r 1/ P einen Skala auf 3 bzw. 1 Notengruppe der ande· 
VI ,,,,,{ vnb" v,.,,,,, vrfel/ ren Skala. ein. 

I~ I Die arithmetische Auswertung del' beiden 
1L JI Notenreihen lehrt uns, ob der mittlere wahr· 

scheinliche Zufallsverschiebungswert gegeben, ! 1lI 1lI iiber. oder unterschritten ist . 
.ll( In Abb. 49 sind zur Berechnung 5 Noten 
TT TT IT angenommen. Die moglichen Differenzen, die 

3 4 hier auftreten konnen, sind 4, 3, 2, 1, 0, und 
Abb.48. Notenvergleich. zwar konnen die Differenzen 4: 2mal, 3: 4mal, 

L = Laboratorium, P = Praxis. 2: 6 mal, 1: 8 mal, 0: 5 mal vorkommen, ins. 
gesamt also 25 mogliche Verschiebungen, hei 

denen eine Hochstverschiebung um insgesamt 40 Noten moglich ist. Denn jede mogliche 
Verschiebung, mit der groBtmoglichen Anzahl ihres Auftretens multipIiziert, und alle diese 
Punkte addiert, ergeben in diesem Beispiel 40; (4 X 2 = 8; + 3 X 4 = 12; + 2 X 6 = 12; + 
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1 X 8 = 8; + 0 x 5 = 0). Wichtig ist die mittlere Differenz (m. D.) die sich ergibt, wenn 
man die iiberhaupt moglichen Notendifferenzen durch die Anzahl der moglichen Notendiffe
renzen dividiert; also 40: 25 = 1,6. Bei 5 Noten ist also 1,6 die mittlere N9.tenverschiebung, 
die Zufallsdifferenz. Erhalten wir diese Zahl, so heillt das, daB weder eine Ubereinstimmung, 
noch eine Gegenlaufigkeit vorhanden ist, da die 
Leistungen lediglich nach Zufall zusammen
hangen. 'Vird dieser Wert iiberschritten, so be
deutet dies einen negativen, wird dieser Wert 
unterschritten, einen positiven Zusammenhang. 

Bei Notenvergleich kann man naturgemaB 
erwarten, daB, Zufallszusammenhange voraus
gesetzt, groBere Abweichungen seltener, kleinere 
dagegen haufiger vorkommen. In Abb. 50 sind 
diese Zusammenhange zwischen der GroBe der 
Differenz und der erwarteten Haufigkeit ihres 
V orkommens dargestellt. Setzt man zunachst 
gleiche Haufigkeit der einzelnen Noten voraus, 
so daB man fUr die 5 N oten die Haufigkeiten 
1 : 1 : 1 : 1 : 1 hat, so ersieht man, daB 0 Ab
weichungen mit 20%, Differenz 1 mit 32%, 
D.2 mit 25%, D. 3 mit 15% und D. 4 mit 8% 
erwartet werden. 

Notendifferenzen hei 5 Noten I M~:de 
d Anzahl mogl. d Ed 

4 1· 2 = 2 4 2=8 
3 2·2 = 4 3 4= 12 
2 3·2 = 6 2·6= 12 
1 4·2 = 8 1· 8 = 8 
0 5.1 = 5 0.5=0 

25 40 
Mittlere Differenz: 

40 
dm = 25 = 1,6 

Abb.49. 

Setzt man die iibliche Haufigkeit der Noten voraus, die sich wie 1: 2: 4: 2: 1 (nach 
anderen 1: 5: 8: 5: 1) verhalt, so bleibt der Verlauf der Kurve im aligemeinen der gleiche, 
wenngleich die prozentuale Haufigkeit der kleinen Differenzen noch groBer und der groBen 
Differenzen noch kleiner als im Faile 1 werden, entsprechend des haufigeren Vorkommens 
der Mittelnoten und des geringeren Vorkom- 1tA 
mens .der Grenznoten. ....... .9. % /,1 

DIe prozentual zu erwartende UberemstIm- IIberelns/lmmvng ./'/ 
mlmg entsprechend der Anzahl der verteilten bel.7 80 /' ,~~ 

7i / /I 
Noten ist in der Kurve der Abb. 50 wieder- 8ewerlvngsnokn /' ,? 
gegeben. Liegen iiberhaupt nur 2 .. Noten vor, 50 // // 
so ist die Wahrscheinlichkeit der Ubereinstim- /51. J1/ 
mung 50%, d. h. 1/2, bei 3 Noten 1/3, bei 4 = 1/4 /' /~,; c· 1~'1"1n 

1 . h T'l t t :3 ' / ,. t..InrbWV"i7 usw., gelC e eIe vorausgese z. /' ,;, 1:Z:q.:Z:1 
Wenn. bei pra~tischen Auswertll!lgen die N 0- /' / .<::- z. g/ekhe 78//e 

tenverschIebung uber oder unter dIeser Zufalls- /' __ -.:;;>- 1. 1:1:1:1:1 

kurve liegt, sind wir berechtigt, auf positiven -l,o-O,i~,5-o,'1-o,% 0 0,% OJ' o,D tJ8,1,O 
oder negativen Zusammenhang zu schlieBen. norre/tillon 
Liegt die errechnete Differenz dagegen in der ~~ % 
Nahe der Kurven, so ist ein Zusammenhangs
urteil nicht moglich. Bei 5 Noten, die iiblicher
weise angewendet werden, ist die mittlere Zu
fallsiibereinstimmung bei gleicher Haufigkeit 
der einzelnen Noten 20%, bei der Einteilung 
1 : 2 : 4 : 2 : 1 26 % . 

% iJberelnsl/mmvngen 
sind zu erwarlen bel: 

x Noten 

Wie Kurve Abb .. 50 ergibt, entspricht dem
nach eine mittlere Ubereinstimmung von 26 % 
90em Rangkorrelationskoeffizienten e = O. ;Eine 
Ubereinstimmung von 0 ein e = - 1, die Uber
einstimmung von 100 % ein e = + 1, wobei 
wieder die iiblichen N otenhaufigkeiten 1: 2: 4: 2: 1 
zugrunde gelegt werden. Bei gleicher Haufig
keit der Noten bleiben die extremen Punkte 

!fO 
30 
%0 (gis/ens !elle) 
10 Nolen 
0 123 '156' 8910 

rsJ"'''''" "'rsJ 30 ZvIQ/IslrvrYen 
20 der #ofendlflS-
10 ..7 I'enzen d bel.f 

-Ii - lh Holen 
o 1 Z 3 '1 0 0 1 Z 3 'I 

Abb.50. Zufallskurven bei Notenvergleich. 

0% und 100 % Ubereinstimmung entsprechend e = -1 und e = + 1 erhalten, wahrend fiir 
e = 0 die Zufallsiibereinstimmung von 20% zu erwarten ist (27). 

c) Mehrfachbewertungen einer Leistung. Auch die einzelne Leistung eines Menschen, 
etwa seine Geschicklichkeitsarbeit, kann in zwei und mehreren Rangreihen stehen, wenn sie 
beispielsweise in der Rangreihe der Zeit als auBergewohnlich gut, in der Rangreilie der Qua
litat als sehr schlecht zu bewerten ist. Die Doppelbewertung der Leistung nach Menge und 
Qua Ii tat ist gebrauchlich. Neben Doppelbewertungen konnen auch Kennzeichnungen nach 
einer Vielzahl von Bewertungsrichtnngen hin stattfinden. 

Man kann die Bewertungsrichtungen als vollig unvergleichlich miteinander ansehen 
und beschreibt dann die Leistung bald nach dem einen, bald nach dem anderen WertmaBstab. 
So kann das Rechnen flott, aber fehlerhaft sein, die Geschicklichkeitsarbeit sorgfaltig aber 
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langsam, die Reaktionsweise eines Menschen schnell aber mit groBen Schwankungen behaftet, 
erhebIiche Fehler aufweisend und leicht der Ermiidung und Ablenkung unterworfen. Die 
Zusammenfassung der einzelnen Wertnoten, die teiIs durch MeBziffern, teiIs durch Rang
platze, teiIs durch allgemeine Charakterisierungen gewonnen sind, zu Gesamtnoten kann 
mitunter bei praktischen Gesamtbewertungen notwendig werden. 

Die einfachste Zusammenfassung geschieht, indem man einen mittleren Rangplatz aus 
den beiden Wertskalen biIdet, etwa der Schnelligkeit und der QuaIitat, in die die Leistung 
eingegIiedert worden ist. 

Die Zusammenfassung kann auch aus einem auf Grund praktischer Erfahrungen auf
gestellten Sollwert erfolgen, den man beispielsweise bei Bewerbern zu erhalten wiinscht. 
Wenn etwa die Schnelligkeit der Arbeit in ihrer Bedeutung zuriicktritt hinter die ZuverIassig

keit und Giite, so kann man bei der Zusammenfassung dieser 
beiden Einzelnoten verschiedene Gewichte verwenden, ent-

1, 

z. 

3 5 

o sprechend der Bedeutung der beiden Faktoren fiir die prak
tische Arbeit. 

Beispielsweise zeigt die nomographische Einordnung der 
Abb. 51, daB die Zeit ungleich hOher ins Gewicht fallt als 
die Qualitat, die in der Fehleranzahl ihren Ausdruck findet. 
Es wird beispielsweise ein Mann, der 1 Minute Zeit benotigt 
und 2 Fehler begeht, eine Gesamtnote von 1,25 erhalten. 

'I.t Macht er bei gleicher Zeit 4 Fehler, so ist seine Gesamt-
513 zensur 1,5. Benotigt er fiir die Arbeit 2 Minuten Zeit und 

I.( macht 2 Fehler, so erhalt er die Gesamtnote 2,75. Bei 2 Mi-
6" nuten Zeit und 4 Fehlern ist diese Note auf 3,0 zu setzen. 

Mit derartigen nomographischen Zuordnungen, die den Be-
7 triebserfahrungen entsprechen, kann man die verschieden

sten Zusammenfassungen der mannigfachsten Wertskalen 
erzielen. Die Gesamtnote ist durch die Erfolgskontrolle 
auf Brauchbarkeit oder Abanderungsnotwendigkeit bzw. auf 

8 

9 
Abb.51. Zeit·QuaJitiits-Nomogramm. Giiltigkeit hin zu kontrollieren. 

Das graphische Annaherungsverfahren kann auch durch 
eine formelmaBige Auswertung ersetzt werden. Beispielsweise kann man die Gesamtnote U 
biIden als U = (F + 1) • T, wo F die Fehler, T die Zeit darstellt, oder U = (T + 1) .F. 

SchlieBIich kann die Zuordnung auch rein erfahrungsgemaB auf Grund des statistischen 
Materials mit Hille rechnerischer oder graphischer Zuordnung erzielt werden. Dabei kann 
man gegebenenfalls auf irgendwelche Voraussetzungen verzichten oder bestimmte Voraus
setzungen zugrunde legen. Annahme und V oraussetzung von Bedingungen der Bewertung 
ist freiIich nur dann mogIich, wenn die GIiederung der gefundenen Bestimmungspunkte in 
den UrteiIsfeldern eine natiirliche, im Wesen der Leistung begriindete Zuordnung und Zu
sammenfassung darbietet. So kann beispielsweise eine vollig klare und durchsichtige Be

8 

7 

2 

ziehung zwischen Geschwindigkeit und Fehlerwert einer Lei
stung gefunden werden. 

Nehmen wir dagegen !;lntsprechend dem Beispiel der Abb. 52 
an, daB mit zunehmenden Zeiten die Fehler einer Leistung 
jeden beIiebigen Wert annehmen konnen und daB wir kurze 
Zeiten mit vielen Fehlern als gleichwertig mit langen Zeiten 
und wenigen Fehlern ansehen, so konnen wir die Gesamt
note 1 als WertIinie 1 darstellen, die in unserem FaIle eine 
Hyperbel wird. 

Die Kurven 2, 3, 4, 5 siud entsprechend diesen Voraus
setzungen oder rein erfahrungsgemaB abgeleitet und gIiedern 
sich entsprechend den Erfahrungswerten in unser Koordinaten
system ein. 

Wenn wir nun beispielsweise eine Leistung finden, die in 
einer Zeit von 20 Minuten mit 5 Fehlern ausgefiihrt wurde, 
so kommen wir auf die Note 4,0. Eine Leistung der doppelten 

Abb. 52. Zeit. QuaJitiits.Zuord. Ausfiihrungszeit 40 und der gieichen Fehlerzahl wiirde bereits 
nung auf statiBtischer Grnndlage unter unserer Bewertungslinie Iiegen, d. h. wiirde geringer als 

alB Wertlinien. 5 anzusetzen seiu, da der Punkt jenseits der Linie 5 zu liegen 
kommt. EineLeistung von 20 Minuten Zeitdauer und 21/2 Feh

lern erhielte die Wertnote 2,5. NatiirIich kann die Kurvendarstellung durch eine nomo
graphisc4e ersetzt werden, unter Anbringung verschiedener oder gleicher Gewichtsziffern (28). 

d) Korrelative Geflechte. Bei hohen gefundenen Korrelationskoeffizienten kann ein 
innerer Zusammenhang zwischen den beiden Leistungen vorhanden sein, der bereits bei der 
erstenAnalyse sich ergab. Oftmals freilich ist er sehr viel tiefer und dunkIer, und man kann, 
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geleitet durch die statistischen Werte, auf gemeinsame innere Anteile schlieBen und das Er
gebnis dieser Analyse gegebenenfalls durch neue Versuche erharten. SchlieBlich jedoch muB 
man sich oft mit der Feststellung begniigen, daB in der Regel eine gemeinsame Disposition 
fiir 3-4 verschiedene Leistungen nachgewiesen werden kann, ohne die Griinde des Zusammen
gehens erkennen zu konnen. 

Wenn beispielsweise zwischen einer bestimmten Stimmung, etwa der Trauer, und einer 
gewissen AU8druckserscheinung, etwa den Tranen, ein Zusammenhang zu bestehen scheint, 
da Stimmung und Ausdruckserscheinungen in der Regel oder 8ehr oft gemeinsam auftreten, 
so ist die Erklarung der Zugehorigkeit von Ausdruck zu Stimmung keineswegs einfach. 
Man wird vermuten konnen: Die Tranen behindern die klare und deutliche Sicht des Trau
rigen oder Verstimmten, so daB er von beabsichtigten Handlungen laBt, sich vielmehr zu
riickzieht, urn seine Gemiitsbewegung abklingen zu lassen. Die UnzweckmiWigkeit also des 
Handelns im Mfekt gibt una eine gewisse vermutete Einsicht und Verstandnis, ohne daB 
iiber die Theorie hinaus ein Nachweis erbracht werden kann. 

Auf Grund der umfassenden Untersuchungen entwirft Heydt ein Korrelationsgeflecht 
zwischen den einzelnen in der Priiflmg verwandten Leistungsaufgaben, die teila auf Leistung, 
teils auf Verhalten, teils auf beides sich bezieht, soweit der Untersuchungsbefund zahlen
maBig auswertbar ist. VgI. Abb. 35 S. 42. 

Das Rechnen unter Zeitzwang korreliert hoch mit der Merkfahigkeit fiir Wort und Zahl. 
Man kann schlieBen: Die Hohe und Intensitat der Anspannung bei assoziativer Grund
arbeit und zeitlicher Begrenzung der Aufgabe wird den SchliisseI fUr den Zusammenhang 
abgeben. Interessant ist der hohe Leistungszusammenhang zwischen del' inteIIektuellen 
Mehrfachhandlung und dem Liickentext. Merkfahigkeit fiir logische Zusammenhange sowie 
fiir Worte und Zahlen zeigen sich verwandt, desgleichen das Arbeiten an der Fahrkarten
tafel mit dem Zahlenabstreichen. Die korrelativen Zusammenhange diirften freilich immer 
nur in bedingter Weise Giiltigkeit haben fiir Personen groBerer Vergleichbarkeit. 

Hauptergebnis der industriellen Psychotechnik ist, daB man nicht nur einfache Leistungs
funktionen, sondern auch zusammengesetzte derart durch geeignete Feststellungsverfahren 
erfassen kann, daB Mittelwerte und StreuungsmaBe gefunden wurden, die praktisch sich als 
brauchbar erwiesen. Sehproben, deren Auswertung zum Verschreiben von Brillen fiihren, 
sind dem praktischen Arzt eine selbstverstandliche Untersuchungsmethode seiner Sprech
stunde. Die Erkenntnis der industriellen Psychotechnik geht dahin, daB auch die Kenn
zeichnung schwieriger und zusammengesetzter Denk- und Urteilsleistungen mit praktisch 
zureichender Genauigkeit moglich ist (25). 

C. Konstanz und Differenzierung des Kollektivgegenstandes 
als praktisch wichtigste Bestimmungsvoraussetzung. 

Neben der Homogeneitat sind ausreichende Konstanz und Differenzierung 
Haupteigenschaften des praktisch brauchbaren Kollektivgegenstandes. 

Messen wir eine Arbeitsfunktion, d. h. lassen wir in den einfachsten Fallen 
Aufgaben IOsen, so haben wir es meistens an derHand, je nach der Eindeutig
keit und AusfiihrungsgleichfOrmigkeit sowie je nach der Schwierigkeit der Auf
gabe eine eingipfelige Haufigkeitskurve mit den v e r s chi e den s ten Vertei
lungsformen der Priifleistungen in ihr zu erhalten. 1st die Aufgabe zu leicht, so 
IBsen sie aIle Priiflinge, und wir bekommen in der schematischen Darstellung 
lediglich einen Punkt, auf den aIle sich einen. 1st die Aufgabe von derartiger 
Beschaffenheit, daB auch bei groBen Zahlen zu Priifender eine Anordnung auf 
einer Linie erfolgt, so heiBt das, jeder einzelne bekommt einen besonderen Wert, 
der derart verschieden von dem seines Nachbarn ist, daB die typische Verteilungs
form eines Kollektivgegenstandes nicht vorliegt. Wir· miissen die Schwierig
keit und Art der Aufgabe sowie das AuswertungsmaB so eiurichten, daB eine 
ausreichende Differenzierung der Mannigfaltigkeit der Personen, die den Kol
lektivgegenstand bilden, vorliegt. AuBerdem miissen wir die Anzahl der Ver
suchspersonen zwecks Eichung unseres MaBes so groB wahlen, daB eine Erfassung 
des typischen Verhaltens unseres Kollektivgegenstandes erreicht ist. 

Die praktisch wichtigen Fragen lauten daher; 
Wann ist eine zuverlassige Kennzeichnung, die praktischen Zwecken 
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geniigt, eines einfachen Kollektivgegenstandes, etwa einer Leistungsmessung, 
gegeben? Die Antwort hat zu lauten: Die Kennzeichnung muB mit ausreichen
der, nicht mit groBtmoglicher Genauigkeit geschehen, so daB man also mit 
den sparsamsten MaBnahmen auszukommen hat. AuBerdem freilich sind stets 
Sicherungsfaktoren einzuschalten, urn Fehlwerte zu vermeiden. 1m einzelnen 
ist es stets wichtig, dariiber sich klar zu werden: 

1. Wieviel Exemplare des Kollektivgegenstandes mnE man zur Verfiigung 
haben, um die ausreichende Kennzeichnung zu gewahrleisten? 

2. Wann ist die Differenzierung des KoIlektivgegenstandes befriedigend? 
Nehmen wir als Beispiele einfacher Kollektivgegenstande: die Einzelleistung, 

die Funktionsgruppenleistung, das Berufsbild, das Urteil typischer Interessenten
klassen, die offentliche Meinung an, so muB natiirlich die Anzahl der Exemplare 
des Kollektivgegenstandes ganz verschieden groB sein, je nach der Sonderlage 
der Situation und dem Ziel unserer Untersuchung. Liegt ein sich entwickelnder 
Kollektivgegenstand vor, so diirfen wir nicht die Forderung der absoluten iiber
zeitlichen Konstanz aufstellen und zu verwirklichen versuchen, sondern nur 
so viele Versuche und Messungen anstellen, als notig sind, um einen hohen Kenn
zeichnungswert der Leistung im Augenblick und unter den Bedingungen der 
Feststellung sowie eine geeignete Grundlage fUr die Voraussage der Leistungs
entwicklung zu erhalten. 1st dagegen der Kollektivgegenstand relativ fest und 
iiberschaubar, wenn wir etwa iiber die feststehende Beurteilung einer Betriebs
maBnahme durch eine Belegschaft, oder einer Reklameform durch typische 
Vertreter der Interessentenklasse Rechenschaft ablegen sollen, so miissen wir 
praktische Konstanz der Werte erstreben, d. h. bei Hinzunahme neuer Exellf
plare darf sich der Grundwert, Reprasentations- und StreuungsmaB quan
titativ und qualitativ nicht wesentlich andern. Letzten Endes ist es Sache 
der Erfolgs- und Bewahrungsfeststellung, festzustellen, wie viel Exemplare 
des Kollektivgegenstandes fUr die einzelnen FaIle zweckmaBigerweise heran-
gezogen werden. . 

Stellen wir eine einfache Sehprobe an, so kann im Grenzfall die Einmaligkeit 
des Versuches geniigen. Doch scheint es uns zweckmaBig, auch bei einfachsten 
Schwellenversuchen nicht unter eine fiinfmalige Wiederholung der gleichen Lei
stung herunterzugehen. Die Anzahl der Wiederholungen der gleichen Leistung 
bei Reaktions-, Geschicklichkeits-, Aufmerksamkeits- und Intelligenzproben 
schwankt innerhalb erheblicher Grenzen, so daB die Bestwiederholungszahl 
zweckmaBigerweise von Fall zu Fall bestimmt wird. Wird zur Beurteilung der 
Funktionen die gleiche Grundaufgabe an verschiedenen Stoffen zur Losung ge
geben oder wird zur Kennzeichnung eine Dauerleistung zugrunde gelegt, von 
der sich Einzelleistungen in der Zeitreihe abheben, entsprechend dem Wandel 
der Reizsituationen, so sind iiber zweckm1iBige Anzahl der Variant en der gleichen 
Aufgabe, um eine Funktionsgruppe gut zu bewerten, iiber Zeitdauer des Leistungs
versuches sowie Anzahl und Art der Situationsabwandlungen in ihm letzten Endes 
nur Erfahrungswerte maBgebend, die mitunter je nach der Beschaffenheit der 
Versuchspersonen, ihrem Alter, ihrer EinsteIlung erheblichen Schwankungen 
unterliegen. 

Bei Reaktionsleistungen berufswichtiger Art beispielsweise, wie sie in der 
Fahrerprobe benutzt werden, sollte man nicht unter 15-20 Minuten herunter
gehen, bei Dauerleistungen der Aufmerksamkeit desgleichen, bei Geschicklich
keitsproben geniigt mitunter die einmalige Probe, sofern sie zum mindesten 
eiuige Minuten Arbeitszeit erfordert. Bei Intelligenzproben wiederum muB man 
mitunter vollig freie Arbeitszeiten wahlen, also die Dauer des Versuches iiber
haupt nicht einengen, soweit dies praktisch moglich ist, um eine hemmungs-
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lose, nicht termineingeengteEntfaltung und Ausschopfung der Funktion oder 
der Funktionsgruppen zu ermoglichen. 

Stets sollten die Einzelfunktionen durch eine Me h r he i t von Proben unter
sucht werden, die bei Erfahrungskorrelationen nicht den Wert 1 ergeben. Ein Be
rufsbild, also die Untersuchung fiir Berufstauglichkeit mittlerer Berufe, etwa 
des Rangierers, des Bureauangestellten, des Lehrlings, des Facharbeiters, sollte 
nicht unter die Beriicksichtigung von mindestens a c h t bis z e h n relativ selbstan
digen Funktionsgruppen heruntergehen, von denen gegebenenfalls jede Funk
tionsgruppe in einem Einzelversuch hinreichender· Wertigkeit zu studieren ist. 
Die Einzelversuche zur Feststellung der Funktionsgruppe im Rahmen der Be
rufsanlage miissen ebenfalls wiederum ausreichend verschieden sein, also bei 
praktisnhen Versuchen nicht eine vollige Ubereinstimmung im Siune einer 
100proz. positiven Korrelation ergeben. 

Will man Konstanz der Leistungsziffer erzielen, so schwanken die erforder
lichen Zahlen der zu studierenden und zu beriicksichtigenden Versuchspersonen 
je nach der Zusammensetzung und Beschaffenheit des Kollektivgegenstandes. 
Wir fanden, daB bei einfachsten Proben mitunter im Durchschnitt 65-75 Priif
linge vollig geniigten, urn zurn Zwecke der Eichung von Priifverfahren ausreichende 
MaBkonstallZ zu erzielen. Die Priiflinge hatten allerdings ungefahr das gleiche 
Alter, die gleiche Vorbildung und etwa gleiche innere und auBere Einstellung 
zur Probe. 1st dagegen die Zusammensetzung des Kollektivgegenstandes bunter, 
wenn etwa Angehorige verschiedener Stamme, Altersklassen, Bildungsschichten, 
Berufsangehorigkeit die Grundlage fiir eine MaBkonstanz in irgendeiner Hin
sicht etwa des Arbeitstempos ergeben sollen, so muB man mitunter bis 200 Priif
linge, also Exemplare eines Kollektivgegenstandes verwickelter Zusammen
setzung, sich zu beschaffen versuchen, um Konstanz der Wertbestimmung, 
des ReprasentationsmaBes und der Streunng, zn bekommen. 

1m Durchschnitt diirften 75-150 Priiflinge als Bestimmungsgrundlage 
ausreichend sein. 

Berechnen wiT arithmetisches Mittel nnd mittlere Streunng als Reprasen
tationswerte beispielsweise beim Tastsinnpriifer, Optometer, Zweihandpriifer, 
also bei taktilen und optischen Sinnesleistungen, so erhielten wir die in Ab-

Apparat 
Anzahl der Vpn. 

10 I 20 I 40 I 80 1 160 I 320 

Tastsinnpriifer ....... 2,2 1 2,46 ~I~ 2,33 2,55 

Optometer .......... 285,1 1290,35 282,27
1

293,57 317,62 346M 
Zweihandpriifer ...... 4'23" i 4'15" 4'39" 4'42" 4'55" 4'50" 

Abb. 53 a. Arithmetisches Mittel. 

Apparat 
Anzahl der Vpn. 

10 I 20 I 40 I 80 I 160 ! 320 

Tastsinnpriifer ....... 0,71 I 0,68 I 0,66 1 0,82 I 0,89 11.11 
Optometer .......... 106,3 114,451135,561142,801167,33(82,27 

Zweihandpriifer ...... 45" 11'03" 1'02" 11'13" I'll" 1'15" 

Abb. 53b. Mittlere Variation. 
Konstanz nnd Variabilitiit der RepriisentationsmaJ3e bei drei Leistungsproben in Abhiingigkeit 

von der Priiflingszahl. 

hangigkeit von der GrnppengroBe in Abb. 53 a und b zusammengestellten Wert
maBe. Ans ihnen ersieht man, daB die Konstanz abhangig ist von der 
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Eigenart der Probe, dem benutzten ReprasentationsmaB und Bewertungs
grundlagen. 

Beispielsweise ist der durchschnittliche FeWer bei der Taktilhoheneinstellung 
am Tastsinnpriifer bei einer Gruppe von 10 Priiflingen 2,2, bei einer Gruppe 
von 80 Priiflingen 2,27, bei einer Gruppe von 320 Priiflingen 2,5. Die fiir die 
Geschicklichkeitsarbeit am Zweihandpriifer benotigte Zeit ergibt bei der Be
rechnung aus 10 Priiflingen 4 Minuten und 23 Sekunden, bei 320Priiflingen 4Mi
nuten und 50 Sekunden. 

Die mittlere Streuung dagegen zeigt gemii,B Abb. 53 b eine ungleich groBere 
Abhangigkeit von der Anzahl der Priiflinge. 

Selbstverstandlich ist der EinfluB des Priifleiters sowie die Prazision bei der 
Durchfiihrung gleicher Instruktionen von groBer Bedeutung auf die Konstanz. 

Bei sich entwickelnden Kollektivgegenstanden werden wir nur dann Re
prasentationsmaBe brauchbarer Art bekommen, wenn die Anzahl und der Zeit
raum, iiber den sich die Proben erstrecken, den Sonderverhiiltnissen entsprechen. 
GewiB kann ein einzelner Querschnitt, etwa eine Probearbeit, ein Meisterurteil 
so kennzeichnend sein, daB es die Beschaffenheit des Lehrlings im sechsten 
Monat oder der Lehrlingsklasse im 16. Monat der Lehrzeit gut trifft. Nach un
seren Erfahrungen aber kann man bei einer planmaBigen Leistungskennzeich
nung nicht unter einen Zeitraum von etwa 3 Monaten heruntergehen, wobei 
wieder eine Mehrzahl berufswichtiger Seiten und Leistungen der Personlich
keit Beriicksichtigung finden muB. Die Bildsamkeit der Priiflinge, ihre Bega
bung, die auBere und innere Schulorganisation sind natiirlich mitbestimmend 
fiir die Auswertung und die naheren Gesichtspunkte der Durchfiihrung. , 

Bei Einfiihrung neuer Arbeitsbedingungen ist je nach dem Alter und der 
Einstellung sowie Begabung der Belegschaftsschicht selten unter 3-4 W ochen 
ein endgiiltiges Urteil moglich, mitunter erst nach 3 Monaten, wenn nach Uber
gang zur Akkordbezahlung eine neue Festleistung sich eingespielt hat. 

Die zweite wichtige Frage, die stets zu erwagen ist, betrifft die D iff ere n z i e -
run g s e i n h e i t und -gr 0 B e des Kollektivgegenstandes. Selbstverstandlich wii-d 
es immer moglich sein, auf Grund rem formaler Berechnung nach irgendwelchen 
Gesichtspunkten eine Fiinfergruppe abgestufter Leistungen zu erhalten, indem 
wir etwa die Integral- oder Summenkurve zum Ausgang der Aufteilung nehmen, 
um die einzelnen Felder der Leistungen "sehr gut", "gut", "geniigend", "gering" 
und "recht gering" voneinander abzugrenzen. Die Kernfrage dagegen lautet: 
Um wieviel muB zweckmaBigerweise, im MaB der Differenzierungseinheit be
trachtet, der Beste von dem Schlechtesten abstehen, um praktischen Bewer-
tungsanforderungen gerecht zu werden. . 

Die Differenzierung muB ausreichend sein, keineswegs dagegen so fein 
wie irgend moglich, da dann mitunter die Versuchsfehler groBer werden als der 
praktische Nutzen, so daB die grobere Bestimmung dann den Vorzug erhalt. 
Wir konnen eine Differenzierung als ausreichend ansehen, wenn die Spitzengruppe 
sich zur schlechtesten Gruppe wie 1: 5 verhalt. 

Geben wir beispielsweise sprachlogische Intelligenzproben, etwa in Form 
von Liickentexten, so kann man die Differenzierung als ausreichend ansehen, 
wenn die beste Gruppe etwa 90% der Liicken richtig ausgefiillt hat, wahrend die 
Gruppe derSchlechtesten nur 18% richtig erganzt. 100proz. richtige Liicken
ausfiillung ist moglich. Der Unterschied der beiden Spitzengruppen betragt 72 % . 

Abb. 54 gibt eine Zusammenstellung der DifferenzierungsgroBe verschie
dener erfolgreich angewandter Proben. Wir erkennen, daB im Durchschnitt 
die Besten sich zu den Schlechtesten wie 1: 4,5 verhalten. Freilich ist mitunter 
die Differenzierungsbreite ungleich groBer, beispielsweise bei der Konzentra-
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tionsprobe, beim Dauerversuch von 6 Miuuten, da sich die obere zur unteren 
Spitzengruppe wie 1: 16 verhii.lt. Im Gegensatz dazu diHerenziert die Einfach
reaktion weit geringer, haben wir doch dasVerhaltnis Bestleistung zu Schlechst
leistung in den Wertziffern 1: 1,8 anzugeben. 

Konstanz und Differenzierung, die ausreichen fUr praktische Anwendung 
nebst Homogeneitat und Vergleichbarkeit des Leistungsausfalles, sind die aller
ersten Kriterien, an denen man die Ergebnisse und Leistungen der Feststellungs
verfahren zu iiberpriifen hat. 

Die Frage des konstanten Mittelwertes ist von der Frage des diagnostisch 
und prognostisch besten Wertes wohl zu trennen. Man kann im Interesse 
der groBtmoglichen Konstanz die 
Versuche so oft wiederholen, daB 
sich schlieBlich ein Wert ergibt, 
der keinen brauchbaren Kennzeich
nungswert fiir die zukiinftige Be
rufsleistung einer Person darstellt, 
wenngleich er rein theoretisch und 
statistisch ein Bestwert ist. Die 
iibermaBige Wiederholungszahl einer 
von der Versuchsperson allmahlich . 
als unsinnig erkannten Leistung kann 
gerade einen guten Mann zu einem 
schlechtenWert fiihren, der schlieB
lich als uninteressierter Wert hohe 
Konstanz besitzt. Vielleicht waren 
die drei ersten Versuche zur Kenn
zeichnung seiner Personlichkeit und 
zur Verwertung fiir das Gutachten 
besser geeignet wie jener Wert 
idealer KonstanZ, der wirklichkeits
fremd ist. 

Auch weIm durch dispositionelle 
Schwankungen die Werte des Mon
tags und Sonnabends anders aus
fallen als die Mittwochwerte, teils 
als Nachwirkung einer Ruhepause, 

Differenzierung einiger I I P 
bauptsllchlicber Eignungsproben Moede 

Konzentrationspriifer • • • • • 
Geschwindigkeitsschatzung [Ohr] 
Blendungssehen. • . . . . . . 
Impulsmesser. • . . • . • • • 
Geschwindigkeitsschiitzung [Auge] 
Winkelschiitzer • . • 
Tastsinnpriifer • • • . . • 
Gewichtsgelenkpriifer . . • 
Drahtbiegen . • . . . . . 
Bolzenpasser • • • • • • • 
Erfassen des Wesentlichen . 
Raumanschauung . . • • • . . 
Bildbetrachtung [tachistoskop.] • 
Zweihandpriifer ••.••.• 
Optometer ..••..••.• 
Tremometer • • • . . . . . . 
Auftragserledigung • . • . • • • 
Gedachtnis fUr Formen u. Zahlen • 
Reaktionen: 

Einfach-R ... 
Zuordnung-R. 
Mehrfach-R. • 
Wahl-R. •.. 

.16,0 
8,5 
6,0 
5,9 
5,3 
5,1 
5,0 
4,7 
3,8 
3,7 
3,7 
3,5 
3,3 
2,8 
2,8 
2,6 
2,6 
2,6 

1,8 
2,0 
3,0 

.~ 
AM", 4,5 

Abb.54. 

teils infolge Erwartung des arbeitsfreien Sonntags, so kann man gewiB aus
gleichen und dampfen, wobei man gegebenenfalls· den Betriebswert des Be
werbers falsch wiedergibt. Gerade die hohe dispositionelle Schwankung, die 
bei alleiniger Verwertung etwa des Montags- und Dienstagswertes klar zum 
Ausdruck .kame, wiirde zum Urteil der Miuderqualifikation AulaB gaben, und 
auch im praktischen Betriebsleben, das Montags- und Sonnabendsleistungen vor
sieht, wird der Bewerber mit hoher dispositioneller Schwankung, der aber 
einen kiinstlich gedampften und ausgeglichenen Leistungswert bekommt, derart 
versagen, daB gerade der ungedampfte Schwankungswert am besten der tat
sachlichen Betriebsl~istung nahe kommt (30). 

9. Die Grenzwerte. 
Zur absoluten und vergleichenden Kennzeichnung von Leistungen, deren 

Natur wir als Kollektivgegenstand erkannt hatten, kommen vor allem Grenz
wert bestimm ungen in Betracht. Die Einzel- sowie die Gesamtfunktion 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 5 
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muB unter einheitlichen Bedingungen studiert werden, was durch EinfUhrung 
und Einhaltung von Grenzbedingungen erreicht werden kann. 

Unter den Grenzwerten unterscheiden wir drei Hauptfalle. 
Der erste Hauptfall der oberen Grenzbedingungen liegt vor, wenn die Lei

stungsfahigkeit mit und ohne Hillen beliebiger Art moglichst vollstandig ausge
schopft werden soli. 

Der zweite Hauptfall ist gegeben, wenn die Arbeitsfunktionen bei unteren 
Grenzbedingungen, die Schwerst- und Schlechstbedingungen darstellen, unter
sucht werden. 

Die Leistungen unter diesen auBersten Bedingungen der Arbeitsmoglichkeit 
iiberhaupt konnen ebenso wertvoll sein wie der Arbeitserfolg unter Bestbedin

Grenzwerte I IP 
Moede 

1. Oberer Grenzwert: Vollige Ausschopfung 
des funktionalen Feldbestandes mit und ohne 
Hilfe. . zeitlich 

Bestbedingungen < qualitativ 

2. Unterer Grenzwert: Leistuugsbestimmuug 
b . < Schlechtest- > B di < zeitlich 

el Scharfst- e ngungen qualitativ 

3 G t f ·· L . t < Eintritt >. . re n z w er e ur elS u ng s- Anderung m 

Z d quantitativer> .. . uor nung zu: lit t' Anderung . emer qua a Iver 
t · h S't t' . S· < Einwirkung energe ISC en 1 ua lOnlm mnevon Ab" d an erung 

[Absolute, Unterschieds-Schwellen] 

Abb.55. 

gungen, wenn eine vollige und 
liickenlose Ausschopfung des 
funktionalen Arbeitsfeldes er
strebt wird. 

Zwischen ihnen liegt del' 
spezifische oder Gleichge
wichtswert, der dem natiir
lichen Leistungsverhalten bei 
Selbstregelung entspricht. 

Der dritte Hauptfall be
zieht sich auf Grenzwerte, die 
Leistungseintritt und Lei
stungsanderung in AbhaI;lgig
keit von quantitativen und 
qualitativen Abwandlungen 
des Reizes, der Reizlage oder 
der energetischen Gesamt- oder 
Teilsituation bestimmen. Da
bei kann die Widerspiegelung 

der Anderung der Reizlage bewuBt im Urteil oder im sonstigen Erlebnis oder 
unbewuBt durch die nur objektiv bestimmte Anderung der Leistung oder des 
Verhaltens geschehen. 

Die Schwellenbestimmungen der Sinnesleistungen stellen ein Teilgebiet 
dieser Grenzwertanalyse des dritten Hauptfalles dar, das seit Weber, Fechner, 
Wundt und Wirth besonders eingehend untersucht wurde. 

Bei oberen Grenzwerten wird die Instruktion gestellt: "Arbeiten Sie so viel, 
so gut und so lange wie moglich", um moglichst viel und hochwertigeArbeit zu 
erhalten, die bis zur volligen Ausschopfung del' Aufgabe ausgefiihrt wird. 

Wir geben beispielsweise dem Priifling einen Stahlbiigel in die Hand und for
dem ihn auf, zunachst einmal so stark wie moglich den Biigel zusammen
zudriicken, um einen Momentangrenzwert des Kraftdruckes zu bekommen. 
Danach solI der Priifling die Maximaldriicke in einem von ihm gewahlten 
Besttempo bis zur volligen Erschopfung, die bald friiher bald spater eintritt, 
wiederholen. 

Nach absolutem und relativem Wert konnen wir auf diese Weise die oberen 
Grenzleistungen des Kraftimpulses bekommen. 

Bei intellektueller Arbeit beispielsweise wiirden wir den Priifling auffordem, 
beliebig lange ein Thema zu bearbeiten. Halt der Priifling inne, da ihm nichts 
weiter einfallt, so konnen wir seine Niederschrift durchsehen und helfen ihm 
weiter, um restlos alles das yom Priifling zu erhalten, was dispositionell vorhan
den und realisierbar ist. 
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Untere Grenzwerte sind gegeben, wenn beispielsweise der Priifling auf einen 
Reiz bin so schnell wie moglich zu reagieren hat. Die Bestimmung kann gewiB 
auch wertvoll sein, in welcher Zeit der Priifling im allgemeinen, seinem eigenen 
Antrieb iiberlassen, den Reiz mit einer Reaktion beantwortet. Wichtig fiir Ver
gleichszwecke dagegen ist auch jener untere Grenzwert, del' uns angibt, in welcher 
Zeit iiberhaupt del' Priifling zu einer richtigen Reaktionsleistung fahig ist. Bei 
intellektueller Arbeit konnen wir statt del' ungehemmten Bearbeitung eines 
Themas, etwa bei Stichwortassoziationen, nur die Angabe des ersten W ortes 
verlangen, das dem Priifling bei Nennung eines Stichwortes, etwa des Wortes 
"Haus" einfallt. Gerade del' erste in del' kiirzesten Zeit auf das Stichwort bin 
ankommende BewuBtseinsinhalt interessiert uns dann. Bei Assoziationsstatistik 
werden wir bei jenen oberen Grenzwertbestimmungen den Priifling aIle In
halte, Worte, Gedanken angeben lassen, die er auf das Stichwort "Haus" hin 
innerlich erlebt, formuliert und sprachlich wiedergeben kann. 

Bei anderen Grenzwertbestimmungen, etwa del' Momentanbeachtung, 
solI uns del' Priifling alles das angeben, was er von einem Bild, das den Bruchteil 
einer Sekunde lang dargeboten wurde, erkannt hat. Diese Schlechstbedingungen 
del' Bildauffassung ersetzen wir durch Bestbedingungen, wenn wir die Zeit des 
Beschauens beliebig lang wahlen, die Hauptteile des Bildes erklaren und in Frage 
und Antwort auf aile wesentlichen Teile und Gesichtspunkte des Bildes und 
seiner Wirkung eingehen. 

Die berufliche Praxis verlangt es gerade mitunter, daB auch .bei Schlechst
bedingungen, also jenen Grenzbedingungen unterer Art, einwandsfreie Leistungen 
moglich sein miissen. 1m Augenblick del' Gefahr beispielsweise muB in del' kiir
zesten iiberhaupt moglichen Zeit del' richtige EntschluB gefaBt und ausgefUhrt 
werden. 

Die natiirlichen Leistungen des Menschen bei Selbstbestimmung und Selbst
wahl del' Leistungsintensitat und Leistungsart bei gegebenen odeI' selbstgestellten 
Aufgaben liegen bei mittleren Bedingungen, also zwischen jenen oberen und 
unteren Grenzen. Da del' Kennzeichnungswert diesel' natiirlichen Leistungen 
nach seiner Lage und Schwankungsbreite fUr das individuelle Leistungsver
halten bei Selbstregelung und Selbststeuerung maBgebend ist, konnen wir ihn 
auch als spezifischen oder Gleichgewichtswert bezeichnen. Ein Gleichge
wichtswert ist er deswegen, weil jedermann an seiner Stelle, wenn er sich selbst 
iiberlassen ist, unter gegebenen Lebens-, Arbeits- und Lohnverhaltnissen und 
bei Selbstwahl und Selbststeuerung der Leistungnach Intensitat und Beschaffen
heit stets urn eine Gleichgewichtslage seines gesamtenergetischen Haushalts 
sich herum bewegen wird, die sich als eine Gleichgewichtslage zunachst einmal 
im subjektiven Urteil, dariiber binaus auch vielleicht bei objektiven Messungen 
erweist. Der spezifische odeI' Gleichgewichtswert beschreibt und begrenzt also 
das natiirliche Leistungsverhalten nach Eigenart, GroBe und Spielraum. Bestim
mung seiner Lage in der Gesamtskala del' Moglichkeiten des Leistungsverhaltens 
kann bei Bekanntheit der oberen und unteren Grenzleistungen sowie der quali
tativen Leistungs- und Verhaltungstypen vorgenommen werden. 

Beim dritten Hauptfall der Grenzwertbestimmungen ist eine quantitativ
qualitativ beherrschbare Bedingungsabwandlung der energetischen Reiz
situation das Entscheidende und Kennzeichnende. 

Unter einer Schwelle als einer Grenze verstehen wir diejenigen Reiz
bedingungen, unter denen ein BewuBtseinserlebnis bestimmter Art eben ein
tritt. Ein zu schwacher Ton wird nicht wahrgenommen. Verstarken wir die 
Intensitat allmahlich um Kleinstwerte, so werden wir bald zu derjenigen Stelle 
kommen, bei del' del' Priifling den Ton eben wahrnimmt. Gehen wir von einem 

5* 
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Ton bestimmter Starke aus, so konnen wir diesen nach oben und unten bin plan
maBig in Kleinstwerten abandern, urn die Stelle der Ersterkennung des Unter
schiedes zu bekommen. 

Eintritt einer Leistung sowie ihre Anderung konnen auf diese Weise im Schwel
lenmaB exakt erfaBt werden. 

Jede Leistungsfunktion hat eine untere Grenze (vgl. Abb.56), die untere 
absolute Schwelle Su, bei der die Funktion eben zu arbeiten beginnt, und eine 

Abb. 56. Schwellenschema. 

obere Schwelle, bei der ein Leistungsvollzug 
nicht mehr moglich ist So. Zwischen unterer 
und oberer absoluter Schwelle liegt das Ge
samtfeld der Arbeitsfunktion, aus dem wir 
wiederum dieZoneder Bestar beit M her
aussondern konnen. 

1st ein Werkstiick, das auf der Werk
bank liegt, etwa ein feiner Draht vielleicht 
nur schwach beleuchtet, und ist die Dauer 
unseres Hinsehens zu kurz, so erkennen 
wir den Draht nicht. Bei bestimmter GroBe 

der Beleuchtung und Dauer des Hinsehens wird der Draht iiberschwellig. Wir 
sehen ihn auf dem Tisch liegen. Wird die Beleuchtung zu stark, so blendet sie 
uns, zurnal auch der blanke Draht das Licht reflektieren kann. Ein Hinsehen 
und Beachten, das zur Arbeit erforderlich ist, wird dann unmoglich. 

Zwischen diesen beiden Grenzen der oberen und unteren Sichtunmoglich
keit liegt der Gesamtsichtbereich. Bei gewissen mittleren Sichtbedingungen ~d 
objektive Bestbeachtung und Bestsichtbarkeit des Drahtes nachzuweisen sein. 

Greifen wir einen Punkt aus dem Bestsichtbereich heraus, wo der Draht oder 
die Metallkugel gut gesehen wird, so konnen wir die GroBe der Intensitatsab
wandlung des Lichtes bestimmen, bei der der Priifling das Urteil fallt: "jetzt 
ist die Beleuchtung eben starker, jetzt eben schwacher geworden" .. Nicht jede 
kleinste Beleuchtungsandel1lng spiegelt sich im Urteil wieder, sondern nur An
derungen bestimmter GroBe, die der Unterschiedsschwelle US entsprechen. 

Grenzwertsbestimrnuilg· bei Abwandlung der Reizsituation ist aber nicht 
nur unter Beriicksichtigung des Urteiles, also eines bewuBten Erlebnisses 
moglich, sondern auch, unabhangig von der Bewertung durch eine Person, 
durch objektive Leistungsmessung. BeisIlielsweise konnen wir eine Mascbine, 
etwa eine Stanze etwas schneller oder etwas langsamer laufen lassen und nun 
den EinfluB der Geschwindigkeitsanderung auf die Arbeitsleistung des Mascbinen
bedieners feststellen. Die dem Arbeiter gewohnte Intensitat wird gewisse Schwan
knngen· nach oben und unten bin zulassen. Erst wenn diese intensive Pufferung 
und Reserve iiber die Schwelle hinaus belastet wird, so werden wir im Arbeits
erfolg Anderung erkennen. Der Arbeiter wird bei allzu schnellem Gange der 
Maschine einige Takte auslassen, vielleicht auch aIle Arbeitstakte ausnutzen, 
dabei aber mehr fehlerhafte Ware erzeugen. Bei Geschwindigkeitsminderung 
kann beispielsweise die Qualitat schlechter oder auch besser werden, wenn der 
Priifling, nicht mehr voll beansprucht, sein Interesse der Arbeit nicht mehr aus
reichend zuwendet oder wenn das langsamere Tempo der Mascbine ihm groBere 
Arbeitszuverlassigkeit ermoglicht. 

Diese objektive Leistungsmessung, unabhangig voni Urteil des Arbeiters, die 
uns zu einer objektiv bestimmten Unterschiedsschwelle der Leistungsanderung 
fiihrt in Abhangigkeit von objektiven Anderungen der Arbeit, kann natiirlich 
auch durch eine Befragung des Arbeiters erganzt werden. Er wird uns dann 
bei bestimmten GroBen der Anderung angeben: "jetzt ist die Arbeit eben leichter 
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bzw. eben schwerer geworden oder jetzt lauft die Maschine eben schneller oder 
eben langsamer". Da aber zwischen der subjektiven Beurteilung von Arbeitsbedin
gungen und der objektiven Leistungsmessung oftmals erhebliche Widerspriiche 
vorhanden sind, muB man oftmals vollig unabhangig voneinander beide Fest
stellungsmethoden fiir Grenzwertsbestimmung dieser Art wahlen, um das Er
gebnis in jedem FaIle abzustimmen. 

Bei den Schwellen, den absoluten wie den Unterschiedsschwellen, ist also 
stets eine planmaBige Anderung der Einwirkung in kleinsten Einheiten gegeben, 
um deren Erfolg im Erlebnis des Betroffenen festzustellen. 

Dieser Erfolg der Einwirkung und ihrer Anderung kann ein Urteil sein, eine 
Wahrnehmung, eine Auffassung, ein Erkennen, sowie eine BewuBtseinserlebnis 
anderer Art. Setzen wir gleiche Reizbedingungen voraus, so konnen wir am 
Schwellenwert die Einwirkungsempfanglichkeit eines Menschen recht genau 
bestimmen, teils unter Verwendung von MeBziffern, teils nur unter Angabe 
der allgemeinen Bedingungen, die Wirkung erzielten. 

Ein RiickschluB von der GroBe der Schwelle auf die Giite der Leistungs
funktion ist ohne weiteres moglich. Sind Einwirkungen groBerer oder geringerer 
Art erforderlich, um Eintritt einer Leistung oder ihrer Anderung zu erzeugen, 
so ist die Einwirkungsempfanglichkeit groB oder klein. Denken wir an Sinnes
wahrnehmungen, etwa Sehen und Horen, so konnen wir die Seh- und Horscharfe 
als umgekehrt proportional zurabsoluten unteren Schwelle setzen. Die Unter
schiedsempfindlichkeit fiir Licht und Farbabwandlung oder Gerauschintensi
tatsanderung konnen wir in der Unterschiedsschwelle erfassen. Jede Schwelle 
muB nicht nur in ihren absoluten GroBen, sondern auch in ihrem Schwankungs
wert bestimmt werden. Da die Schwellenbestimmungen stets unter Grenzbe
dingungen vor sich gehen, ist die Schwelle nicht nur im Sinne einer spezifischen 
Leistungsbewertung, etwa des Sehens und Horens zu verwenden, sondern dariiber 
hinaus auch zur Bewertung der allgemeinen Arbeitsintensitat und Arbeits
konzentration. Da die Grenzunterschiede zu ihrer Erkennung eine hohe Auf
merksamkeit und Konzentration erfordern, und da die wiederholte Einwirkung 
Ermiidung und UberdruB bewirken kann und eine Ablenkung innerer oder auBerer 
Art stets moglich ist, so wird Einstellung und Willensdisziplin des Menschen 
zu einfachen Leistungen iiberhaupt auch durch die GroBe und Art seiner Schwellen 
mit bestimmt werden konnen. 

Die Schwellenuntersuchung wird umso wertvoller und'reichhaltiger, je tiefer 
die Leistungsprobe in die Arbeitspersonlichkeit hineinragt und von ihr abhan
gig ist. 

Schwellenrelationen konnen Verwendung finden zur unterschiedlichen 
Kennzeichnung mehrerer Stellen im Felde der Leistungsfunktionen. Wenn 
wir beispielsweise das Sehfeld des Menschen untersuchen, um festzustellen, 
an welchen Stellen des Feldes Anderungen am ehesten bemerkt werden, so miissen 
wir durch Vergleich der Schwellenwerte die verschiedene Wertigkeit der ein
zelnen Stellen erkennen konnen. Untersuchungen dieser Art werden praktisch 
hohe Bedeutung haben, da die Moglichkeit, beispielsweise Fehler zu begehen 
oder Dinge und Vorgange an ungiinstig liegenden Stellen des Sehfeldes zu iiber
sehen, auch fur die praktische Gestaltung des Sehfeldes von entscheidender 
Bedeutung ist. 

Beispielsweise kann man 2 Punkte des Feldes vergleichen, deren Schwelle 
sich wie 1: 3 verhalten, woraus man zu folgern hat, daB an jener ungunstig ge
legenen Stelle erst die dreifache Anderung eines Ausgangsreizes zum richtigen 
Urteil, d. h. zur richtigen Erkennung der Anderung fiihrt, wahrend kleinere An
derungen vollig iibersehen werden. (Vgl. S. 150ff.) 
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Schwellenrelationen konnen ferner benutzt werden zur unterschiedlichen 
Kennzeichnung der Arbeitsbedingungen auBerer und innerer Art fiir 
Leistungserfolg. Wir konnen eine Grundleistung, deren Schwelle wir kennen, 
dadurch erschweren, daB wir Storungen und Ablenkungen einwirken lassen. 
Die GroBe der Einwirkmig sowie ihre Art kann sich in einer .A.nderung der Schwel
len ausdriicken. Beispielsweise konnen kleinere Ablenkungen im Sinne einer 
zusatzlichen Belastung gegebenenfalls eine bessere Leistung ergeben, da Inten
sitatserhohung erzielt wird. Die Storung kann aber auch die Leistung nach Menge 
und Giite herabsetzen, wenn die GroBe der zusatzlichen Beanspruchung derart 
groB wird, daB stets starke Leistungsherabsetzung eintritt. 

Schwellenbestimmungen sind also moglich: zur Bestimmung der Leistung 
und ihres Gesamtbereiches, zur Heraushebung der Bestarbeitszone, zur Kenn
zeichnung des unterschiedlichen Wertes einzelner Punkte und Stellen im Ge
samt- oder Bestarbeitsbereich, sowie zur Beleuchtung auBerer und innerer Ab
wandlungen der Grundleistung. Dabei ist es stets moglich, sowohl die .A.nderung 
der Situation vomMenschen bewerten zu lassen, durchdessen Urteils-Erkennungs
und Vergleichsprozesse oder die Leistungsanderung objektiv zu bestimmen, 
in Abhangigkeit von schwelligen Einwirkungen arbeitswichtiger Art, oder durch 
ein kombiniertes Verfahren objektive Leistungsanderung parallel mit sub
jektiven Bewertungen gemeinsam zu verwenden (31). 

10. Hauptregeln der Schwellenbestimmung. 
A. Absolute Schwellen. 

An dem Beispiel einfachster Sinnesleistungen sollen die Hauptregeln der 
Schwellenmessung erlautert werden (vgl. Abb. 57 ). Wir gehen von einer ein
fachsten Versuchseinrichtung aus, durch welche die Sehleistung zu untersuchen 
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ist. Das Auge der Versuchsperson 1 ist auf eine Tafel 2 gerichtet, auf der sich 
der Reiz, ein Punkt, befindet. Die Tafel 2 gleitet verschiebbar auf einem MaB
stab 3 und kann sowohl von der Versuchsperson als auch von dem Versuchs
leiter dem Auge genahert oder entfernt werden. 
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Stellen wir diejenige Entfernung fest, bei der unter bestimmten Versuchsbe
dingungen, von denen die Beleuchtung vor allen Dingen wichtig ist, der Punkt 
von der Versuchsperson gerade erkannt wird, so haben wir die Schwelle der 
Punktauffassung gemessen. Wie geht nun methodisch diese Messung 
vor sich? Vgl. Abb. 57/58. 

Das natiirlichste Verfahren ist gegeben, wenn der Priifling an der Kurbel 4 die Tafel 
auf der Skala 3 solange von dem Auge fortbewegt, und zwat alimahlich, bis er den Punkt nicht 
mehr erkennt. Dies mage bei 120 mm der Fall sein. Daraufhin wird er die Tafel liber diese 
Stelle hinaus fortbewegen und nun riicklaufig durch Annaherung der Punkttafel an das Auge 
wieder zu derjenigen Stelle gelangen, wo er den Punkt eben sieht. 

Er andert stetig den Reizwert, indem er absteigend von bestimmten 
Ausgangsreizwerten durch EntfernungsvergroBerung zwischen Auge und Reiz 
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eine Reizminderung anbringt. Steigt er von geringen Reizwerten auf, die er 
durch Verringerung der Entfernung verstarkt, so arbeitet er im aufstei
genden Verfahren. 

Ab- und Aufstieg, Zunahme und Verminderung des R:6izes von den Punkten 
volliger und sicherer Sichtbarkeit oder bestimmter Nichtsichtbarkeit und Nicht
erkennbarkeit aus werden verschiedene Schwellenwerte ergeben, die dann im 
Mittel die eben merkliche Erkennbarkeit dieses Punktes darstellen. Die Aus
gleichsrechnung wird die gefundenen Werte im Durchschnitt vereinen und den 
Spielrallm der Schwelle durch die Streuung kennzeichnen. Das Ergebnis lautet 
also: der Punkt wird auf 120 mm gesehen bei einer Streuung ± 10%, d. h. 
sowohl bei 132 wie auch bei 108 mm ist im Versuch gelegentlich auch Sicht
barkeit nachweisbar. 

Entlastet man den Priifling von der Herstellung der einzelnen Reizwerte, 
so kann man diese dem Versuchsleiter iibergeben, der nun seinerseits die Kurbel4 
betatigt, urn von den Versuchspersonen lediglich die stetig in der Entfernung 
sich andernde Punkttafel daraufhin beurteilen zu lassen, ob der Punkt sichtbar 
ist oder nicht. Dem ersten Verfahren der Einstellung und Herstellung 
bestimmter Reizwerte zwecks unmittelbarer Schwellenfindung durch den 
Priifling selbst steht jetzt ein Beurteilungsverfahren gegeniiber, bei dem 
die Versuchsperson, entlastet von allen Einstellbewegungen, nur das zu be
urteilen hat, was ihr geboten wird. 
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Herstellung von Reizwerten durch den Priifling selbst und Beurteilung 
der Reizwerte durch ihn sind die beiden Grundmethoden jeder Schwellenbe
stimmung. 

Die stetige Reizveranderung fiihrt sowohl bei dem Verfahren der Einstel
lung wie dem der Beurteilung unmittelbar und direkt zum Ziele. Wir konnen 
aber auch, und das ist versuchstechnisch oft nur moglich, den Reiz nicht stetig, 
sondern in Stufen andern oder beurteilen lassen. Alsdann wiirden wir bei un
serer Versuchseinrichtung die um ein Intervall von etwa 5 mm voneinander 
unterschiedenen Entfernungsstufen des Reizes entweder im absteigenden 
Verfahren nacheinander im Sinne einer Verminderung des Reizwertes oder im 
aufsteigenden Verfahren ebenfalls nacheinander im Sinne der Verstarkung 
des Reizwertes zur Einwirkung bringen, um nun auch direkt und unmittelbar 
diejenigen Stellen zu finden, bei denen die Erkennung im Durchschnitt gelingt. 
Die stetige Reizabwandlung ist damit durch eine gestufte Darbietung ersetzt. 

Geben wir nun etwa die einzelnen Reizstufen 1-10, die durch ein Intervall von je 5 mm 
getrennt sein miigen, nicht im Sinne einer bestimmten Reihenfolge, wie sie die auf- oder 
absteigende GriiBenordnung vorschreibt, sondern im bunten Wechsel, der nach Zufall 
durch das Los bestimmtwird, so kiinnen wir die erhaltenen Urteile unserer Versuchsperson 
durch Rechnung auswerten. Die Versuchsperson wird bei den einzelnen Reizstufen uns 
das Urteil abgeben: "ja", "nein", d. h. ich sehe den Punkt oder sehe ihn nicht, vielleicht 
auch eine dritte Urteilsgattung mit einflechten, die "Punktauffassung ist unbestimmt", 
"vielleicht ist er da, vielleicht ist er auch nicht da". 

Die Auswertung dieser Urteile geht derart vor sich, daB wir die einzelnen 
Urteilsfelder zunachst mit Hilfe der Haufigkeitskurve auftragen. Wie die Zeich
nung (Abb. 57) lehrt, wiirden wir drei Urteilsfelder bekommen, namlich das Feld 
der Sichtbarkeitsurteile, das Feld der Nichtsichtbarkeitsbeurteilungen und das 
Feld der Unbestimmtheitsangaben. Legen wir ideale Urteilsstreuung zugrunde, 
so wiirden die Urteile, "ich sehe den Punkt", etwa von der Stelle 170 bis zu 
einem oberen Grenzwert in ihrer Haufigkeit ansteigen bis ZUlli Extrem, 
bei 60 gelegen, bei dem wir in 100% der Falle das Urteil erhalten: "ich sehe 
den Punkt". Zwischen dem oberen Extrem und dem Nullpunkt der das Urteils
feld begrenzenden Haufigkeitslinie wird der 50-Prozent-Fall liegen, in dem wir 
in der Halfte der Falle das Urteil "ja" erhalten. 

Hier, wo also im Mittel eine Erkennnng des Punktes moglich ist, hatten wir die 
S ch welle anzusetzen. 1m Durchschnitt betrachtet oder bei Benutzung des Zentral
wertes, des 50% Wertes, ware hier diejenige Bedingung, bei der die Arbeitsfunktion 
des Sehens gerade erstmalig den gewiinschten Leistungsakt richtig ausfiihren kann. 

Das Feld der Nichtsichtbarkeitsbeurteilungen wird von dem Werte Eo an 
der Stelle 170 bis zu dem Werte 0 an der Stelle 60 stetig absteigen. Zwischen 
beide Felder kann sich ein neues Urteilsgebiet einschieben, das gegebenenfalls 
die beiden Urteilszonen der GroBer- und Kleinerschatzung auseinanderdrangt 
bzw. sich mit ihnen iiberlagert. 

Es ist der Fall moglich, daB bei der Stelle :ltJ~t Eu , also der Mitte zwischen 

den beiden Extremen als den Stellen erstmaliger Sicherheit des Sichtbarkeits
und Nichtsichtbarkeitsurteils sich ein Haufigkeitsmaximlun der Unbestimmt
heitsurteile einlagert, an dem die Haufigkeit des Unbestimmtheitsurteils, 
d. h. also der Angabe "ich weiB nicht, ob ich den Punkt gesehen habe, es ist mog
lich, aber auch nicht moglich", mit der Haufigkeit 100% auftritt. Von dieser 
ausgezeichneten Stelle des Gipfelpunktes des Unsicherheitsfeldes fallt es nach 
Eo und Eu derart ab, daB mit zunehmendem Abstande vom Gipfelpunkte die 
Haufigkeit der Unsicherheitsurteile symmetrisch abnimmt, bis sie bei Eo und Eu 
iiberhaupt nicht mehr auftreten. 
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SchlieBlich ist eine Uberlagerung der einzelnen Urteilszonen, wie Abb. 59 

lehrt, derart moglich, daB sich in unserem Punkte E. t Eu , dem Punkte 0, 

der Schwelle, 50% Unsicherheitsurteile sowie 25% Sichtbarkeits- und 25% Nicht
sichtbarkeitsurteile anfinden. Uberschauen wir die Urteilsstreuungsmoglichkeiten, 
so kann also der ausgezeichnete Punkt 0, unsere Schwelle, gekennzeichnet 
werden als diejenige Stelle, an der 50% Sicht
barkeits- bzw. Nichtsichtbarkeitsurteile liegen 
oder an der im Mittel die Unbestimmtheit des 
Urteils am starksten ist. Der dritte Fall kann 
auf den ersten zuriickgefiihrt werden, indem 
wir Unbestimmtheitsurteile aufteilen und sie 
zur Halfte der Zone der Sichtbarkeitsurteile 
und zur Halfte der Zone der Nichtsichtbar
keitsurteile zuteilen. 

Denkbar ware schlieBlich auch der Fall, daB plotz
Jich das 100prozentige Sichtbarkeitsurteil in das 100-
prozentige Nichtsichtbarkeitsurteil umschlagt, so daB 
also kein Unsicherheitsgebiet, das gerade das Wesen 
des Kollektivgegenstandes darstellt, vorzufinden ist. 
Dieser theoretische Fall ist lediglich ein konstruktiver 
Grenzfall zur Veranschaulichung der Sachlage. 
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Wollen wir die Urteilsstreuung nicht an- Abb.59. Scbematische Urteilsverteilung. 
schaulich und unmittelbar, sondern rechne-
risch auswerten, so konnen wir entweder eine RegelmaBigkeit der Urteils
streuung annehmen und voraussetzen, etwa im Sinne des GauBschen Gesetzes, 
oder an die unmittelbare rechnerische Bewertung mittels Formel denken. FUr 
die Praxis sind am zweckmaBigsten die von Spearmann und Wirth entwickelten 
Annaherungsformeln, die bereits fiir die absolute Schwelle anwendbar sind und 
die wir bei den Unterschiedsschwellen an der Hand von Beispielen besprechen 
wollen. 

AIle Werte der Formeln sind uns bekannt, die Extreme E. und Eu , bei denen die Urteile 
ja oder nein zum erstenmal sicher werden, also mit der Wahrscheinlichkeit 1 auftreten, 
das Intervall i, in dem abgestuft wurde, und die Haufigkeit des Vorkommens der einzelnen 
Urteilsarten an den einzelnen Reizstufen, die summiert werden miissen. 

B. UnterschiedsschweUen. 
Bei absoluten Schwellenbestimmungen lautet das Urteil, die Arbeitsfunktion 

erfaBt irgend etwas oder sie erfaBt es noch nicht, sofern untere Schwellenbestim
mungen vorliegen, etwa den diinnen Draht auf dem Werktisch oder den Knoten 
im Seidenfaden an der Maschine. Bei oberen Schwellenbestimmungen lautet 
das entsprechende Urteil: "ich kann es nicht mehr aushalten", wenn etwa Blen
dung auf das Auge einwirkt, oder "ich hore den Ton nicht mehr", wenn die 
Schwingungszahl so hoch ist, daB das Ohr ihn nicht mehr wahrnehmen kann, 
oder "ich kann den Druck nicht mehr ertragen, da er mich zu sehr schmerzt". 
Zwischen oberer und unterer Schwelle liegt nun der Bereich der Arbeitsfunktion, 
dessen einzelne Punkte wir von neuem nach Schwellengesichtspunkten studieren 
konnen (Abb. 56). 

Wir konnen irgendeinen iiberschwelligen Reiz, der, so wollen wir annehmen, 
im Optimalbereiche der Arbeitsfunktion liegt, abandern und dabei diejenige 
GroBe del' Reizanderung bestimmen, die im Mittel die Anderungsauffassung 
herbeifiihrt. Wir konnen dabei von einem Grundreiz ausgehen, den wir im Sinne 
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des Wachstums oder der Verminderung, der VergroBerung oder der Verkleinerung, 
der Verstarkung oder der Abschwachung objektiv abwandeln, und zwar so lange, 
bis wir im Mittel das Urteil der richtigen Erkennung erhalten (Abb. 57). Die jetzt in 
Betracht kommendenUrteilsrichtungen lauten: der Reiz ist "groBer" oder "kleiner", 
"starker" oder "schwacher" geworden. Neben diesen Bezeichnungen haben wir 
je nach dem Gebiete der Arbeitsfunktion die verschiedensten Benennungen, 
um die positiv oder negativ gerichteten Dimensionen der Reizanderung auszu
driicken, sobald die Vor-Zone der .Anderungsauffassung iiberhaupt, die sich in 
dem Urteil darstellt, "der Reiz ist anders geworden", iiberschritten ist. 

Das Gewicht kann aIs starker oder schwacher, die Geschwindigkeit aIs groBer oder kleiner, 
der Zeitwert eines Reizes aIs friiher oder spater im Verhiiltnis zu einem anderen beurteilt 
werden. Ein Ton wird hoher oder tiefer aIs der andere geschatzt, eine Arbeit schwieriger 
oder leichter aIs die mit ihr zu vergleichende. 

Stets erhalten wir zunachst zwei Urteilsfelder, die den beiden Richtungen 
der Reizanderung entsprechen und die wir zur Auswertung und Bestimmung 
der oberen und unteren Unterschiedsschwelle US benutzen. 

Wir verstehen also unter ro diejenige Stelle, wo im Mittel die GroBerbeurtei
lung festzustellen ist, unter r" den entsprechenden Ort des Mittels der Kleiner
beurteilung. 

Zwischen GroBer- und Kleinerurteil kann sich das Gleichheits- oder Un
bestimmtheitsurteil einschieben, das wieder in sich verschiedene Schattie
rungen aufweisen kann. 

Die positive Aussage ist moglich, daB die beiden zu vergleichenden Reize gleich seien. 
Die Beurteilung kann aber auch formuliert werden: "Unterschiede kann ich nicht erkennen." 
Daneben kann das Erlebnis der Unbestimmtheit und UngewiBheit, also der Unmoglichkeit 
zu einem positiven Gleich- oder andersgerichteten Urteil, zu Protokoll gegeben werden. 

AIle drei Urteilsfelder der GroBer-, Kleiner- und Gleichaussagen konnen genau 
wie bei absoluten unteren und oberen Schwellen sich in der verschiedensten Weise 
durchdringen, was bei praktischen Untersuchungen die Regel ist. Die Auswertung 
kann in den einfachsten Fallen wiederum anschaulich und unmittelbar, in anderen 
Fallen mittelbar durch Rechnung und Formel geschehen (Abb. 63). 

Zur Veranschaulichung der absoluten Schwellen gingen wir von der Punkt
auffassung aus. Es sollte diejenige Entfernung bestimmt werden, bei der im Mittel 
die erstmogliche Sichtbarkeit des Punktes gegeben ist. Statt des Punktes benutzen 
wir jetzt zur Veranschaulichung der Unterschiedsschwelle als Ausgang eine Di
stanz 1-2 der Vorlage (Abb. 60). Die beiden Perlen 1 und 2 mogen sich auf einem 
Draht befinden. Wir denken uns 1 als feststehend, 2 als stetig oder in Stufen 
auf dem Draht nach rechts und links beweglich. Bei den einfachsten Versuchs
bedingungen gehen wir von einer N ormaldistanz N aus und andern diese durch 
Verschiebung der Kugel 2 solange, bis wir im Mittel das Urteil erhalten: die 
Entfernung ist groBer bzw. kleiner geworden. Die.Anderung kann vom Versuchs
leiter bei Reizbeurteilung durch die Versuchsperson oder von der Versuchs
person bei Reizherstellung durch sie selbst und 'Oberwachung ihrer Einstellungen 
und Urteile durch den Versuchsleiter vorgenommen werden. Die Anderung der 
N ormaldistanz N I wird in einer gewissen Zeitdauer vor sich gehen und sowohl die 
objektive Reizanderung als auch die Erkennung werden eine bestimmte Zeit be-
anspruchen. . 

Statt der Abwandlung des Grundreizes kann man auch mit zwei in der Zeit 
·aufeinanderfolgenden Reizen arbeiten, von denen der eine wieder den Normalreiz 
N, der zweite den Vergleichsreiz VI' V 2 , Va darstellt. Wie die Vorrichtung 3 
(Abb.57) veranschaulicht, wiirden wir in einem Schlitz zunachst den Grundreiz 
erscheinen lassen, dann eine Pause einschalten und an derselben Stelle den 
Vergleichsreiz die gleiche Zeitlang wie den Normalreiz sichtbar werden lassen. 



U nterschiedsschwellen. 75 

Del' Priifling hat anzugeben, ob die beiden zu vergleichenden Reize, in unserem 
FaIle Strecken, die nacheinander erscheinen, eine Verschiedenheit aufweisen. 
Sein Urteil kann lauten: del' zweite war groBer bzw. kleiner bzw. gleich. 

Beim Sukzessionsverfahren wird die Aufeinanderfolge der Reize zur 
Schwellenableitung benutzt, neben welchem auch eine Simultan- odeI' Gleich
zeitigkeitsdarbietung der zu vergleichenden BewuBtseinsinhalte oder Reize 
moglich ist. In diesem FaIle wiirden wir zweckmiWigerweise in unserer Vorrich
tung gleichzeitig den Normalreiz und den Vergleichsreiz derart darbieten, daB 
eine ungestorte gleichzeitige Beurteilung und Bewertung del' beiden Strecken 
moglich ist (Abb. 60). Dabei kann die Punktdistanz del' 
beiden zu vergleichenden Stiickreize entweder von dem 
Versuchsleiter jeweils eingestellt werden, del' das Minimal
prinzip im aufsteigenden und absteigenden Sinne befolgt 
und dabei stetig oder unstetig die Abwandlung vornimmt, 
oder der Priifling kann seinerseits wiederum nach dem V 01'

bilde des Normalreizes, also der Normaldistanz N, eine 
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zweite von ihm als gleich groB beurteilte Distanz V ein- Abb. 60. Streckenvergieich. 
steIlen, indem er die beiden Perlen auf dem Drahte des 
Rahmens solange hin und her schiebt, bis er beide Distanzen als gleich groB be
urteilt. Es wiirde dann das Herstellungsverfahren durch den Prufling selbst 
gewahlt worden sein. 

Die Herstellung belastet den Priifling nicht nur mit einem vergleichenden Urteil, sondern 
verlangt dariiber hinaus auch Einstellungs bewegungen der verschiedensten .Art. Es ist 
bei der Einstellung ein planmaBiges Verfahren des Priiflings moglich oder ein keiner Regel 
folgendes Ausprobieren bestimmter Reizstufen, die unmittelbar nach ihrer Einstellung mit 
dem Normalreiz jeweils verglichen werden. Eine innige Durchdringung also von Minimal
prinzipien bei auf- und absteigender Reihenfolge, Richtungswechsel der Einstellung, Urteil 
und kritischem Vergleich aller zuniichst als Pro be hingesetzten Werte, endgiiltige Korrektur 
im Sinne des Ausgleiches vorhandener, vielleicht dimensional entgegengesetzter Einstellungs
werte oder unmittelbares Finden des Endwertes auf direktem Wege, dies alles sind Teil
prozesse der verwickelten Leistung des Priiflings, die bereits im Laboratorium von ihm 
verlangt werden und die in ganz ahnlicher Weise auch im praktischen Le ben vor
kommen, wenn der Lehrling odeI' .Arbeiter in der Werkstatt nach einem gegebenen Modell 
ein nach Form, GroBe und Beschaffel1heit gleiches Nachbild erzeugen soll. . 

Das Abschl1eiden des Stiickes l1ach Vorlage, wobei er nach AugenmaB vorgehen oder 
ein MeBgerat benutzen kann, stellt einen einfachel1 Grenzfall der Gleicheinstellung dar, 
wenn das abzuschneidende Stuck genau die GroBe des Vorbildes besitzen soil. Vielleicht wird 
zunachst mit dem MaBstab eine Grobeinstellung versucht, wahrend dann durch Zurechtfeilen 
bei gleichzeitiger fortlaufel1der oder wahrend der einzelnen .Arbeitspausen durchgefiihrter 
Messung schlieBlich die endgiHtige Lange hergestellt wird. 

So verwickelt die Herstellung irgendwelcher Reizwerte nach Vorlage ist, 
stets ahnelt dieses Verfahren gerade del' Werkstattpraxis in del' Schwierigkeit 
der Arbeitsbedingungen. AuBerdem geht die Einstellung auf einen Endwert 
direkt und unmittelbar auf das Ziel los, wahrend die Auswertung del' Urteils
felder bei Reizdarbietung fast stets auf indirektem Wege durch Rechnung mittels 
Formel geschehen muB. GewiB kommt in del' Praxis etwa beim Revidieren und 
Sortieren auch die reine Beurteilung del' vorgelegten Werte VOl'. Dann muB 
del' Revisor nach dem Vorbilde odeI' del' Lehre die von ihm durchzusehenden 
Fertigstucke daraufhin beurteilen, ob sie gleich, groBer odeI' kleiner ausgefallen 
sind, bzw. ob die Abweichung von del' Vorlage zunachst del' GroBe nach, dann 
vielleicht auch del' Beschaffenheit nach derart ist, daB infolge des wenig odeI' 
stark uberschwelligen Wertes del' Abweichung eine Gruppierung del' Stucke im 
Sinne von Prima odeI' Sekunda notig ist, bzw. eine Ausscheidung del' ungeeig
neten, verkaufsunfahigen AusschuBware vorzunehmen ist, die nicht die Fabrik 
verlassen darf. 
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Die Versuchseinrichtung (Abb. 60) gibt uns die Moglichkeit, anschaulich beide 
Verfahren der Einstellung des richtigen Vergleichsreizes sowie der Beurteilung 
der vorgelegten Reize zu veranschaulichen. Wir stellen in den Rahmen die Punkt
distanz N ....:... 10 mm ein und verlangen yom Prii:fling, auf dem Nebendraht die 
beiden Kugeln so gegeneinander zu verschieben, daB die gleich groBe Strecke 
entsteht. Die fiinf Einstellungen des Prii:llings weichen jeweils um einen ge
wissen Betrag voneinander ab; wir ziehen das Mittel und bezeichnen dieses 
Mittel als Aquivalenzwert A, den wir mit dem Normal- oder Ausgangs
reiz N gleich schatzen. 

Der Fehler a wird als Unterschied zwischen Aquivalenzwert und Normalreiz 
gefunden, gemaB der Beziehung 

O=A-N. 

1st a positiv, so liegt fiberschatzung, ist a negativ, Unterschatzung des Normal
reizes vor. 1st 0=0, so ist die Schatzung frei von Fehlern. 

A ala Xquivalenzwert soll gemaB Einstellung und Urteil gleich dem Normalreiz sein. 1st 
er aber groBer als diaser, so ist eben der Normalreiz im Erlebnisse iiberschatzt worden, so daB 
die Vergleichsstrecke groBer eingestellt wurde als zu erwarten war, wenn man lediglich die 
objektiven GroBenverhaltnisse zugrunde legt. 

Die Streuung des Fehlers ist ebenso wichtig wie seine GroBe fiir die 
Bewertung der Arbeitsfunktionen. Die GroBe des Fehlers, der positiv und ne
gativ sein kann, ist durch fibung vielleicht verkleinerungsfahig, ja der Fehler 

z 
c.1': 

+1 

Abb. 61. Anderung des Schilt
zungsfeblers bei Versuchswie
derholung. Der Priifllng mit dam 
kleinsten, also bestem Schl1t· 
zungsfebler wtrd bei Wleder
holung und gleicher Wertung 
gegebenenfalls zum scblechte
sten. Der negative Schl1tzungs
febler kippt In elnen positiven 

UID. 

kann sogar von negativen Werten zu positiven iiber
gehen, so daB, wie die Skizze (Abb. 61) lehrt, eine Fehl
bewertung der Leistungsfahigkeit bei Zugrundeleg;ung 
des Fehlerwertes der Anfangseinstellung vorkommen kann. 
a ist in der Abb.61 mit cF == konstanter Fehler be
zeichnet worden. Die Streuung des Fehlers dagegen, 
d. h. seine Schwankung bei Wiederholung der Einstel
lung deutet auf die Ar beitskonzentration und Samm
lung, also einen Zentralleistungsfaktor hin, der 
bei vielen Arbeitsfunktionen nach unseren Erfahrungen 
einen viel besseren BewertungsmaBstab darstellt als die 
konstanten Fehler, jene Bruchteile also der Raum-, Zeit
oder sonstiger MaBwerte, um die die Einstellungen irrig 
waren (Abb.62). Die, "mittlere Streuung" ist in der 
Abbildung durch die gebrauchliche Bezeichnung MV = 
mittlere Variation ersetzt. Natiirlich ist es auch mog
lich, durch Kombinationen von Fehler und Streuung 
die Arbeitsfunktionen zu bewerten. GewiB wird in dem 
MaBe, in dem man den spezifischen Charakter des Feh

lers nach GroBe und Vorzeichen nicht beachtet, die Spezialkennzeichnung der 
Arbeitsfunktion als einer Augen-, Tast- oder Druckleistung geringer, wahrend 
umgekehrt der berufsdiagnostische Kennzeichnungswert der Betatigung der 
Arbeitsfunktionen durch Verlegung des Schwerpunktes in die Konzentration der 
Arbeit und des Leistungsaktes iiberhaupt wachsen kann, so daB dann lediglich 
die Beurteilung der sicheren und konzentrierten Beherrsch ung 
einfachster Leistungen bei geringen und schwierig in Wahrnehmung, Auf
merken, im Urteil zu erfassenden Unterschieden irgendeiner Art iibrig bleibt. 

Die Sinnesprobe wird zur Leistungskennzeichnung iiberhaupt im 
engeren und weiteren Sinne. 

Den Wert am, den Schatzungsfehler, konnen. wir nun aber auch indirekt im 
Urteilsverfahren durch Rechnung finden. Bezeichnen wir mit To die obere Unter-
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schiedsschwelle, d. h. denjenigen Wert der Vergleichsstrecke, der im Mittel als 
groBer beurteilt wird, mit Tu die untere Unterschiedsschwelle, d. h. denjenigen 
Wert der Vergleichsstrecke, der im Mittel kleiner beurteilt wird, so mussen wir 
den Schatzungsfehler G nach der Formel 

G= ro+ru_N 
2 

durch Rechnung ermitteln. 
Nehmen wir an, der Normalreiz N sei 10 mm 

und der Priifling urteilt im Mittel bei einer GroBe 
des Vergleichsreizes von 10,5 mm: "jetzt ist der 
Vergleichsreiz groBer", bei einem Werte von 
9,5 mm des Vergleichsreizes dagegen: "jetzt ist 
er kleiner", so miiBten wir bei einem Werte des 

V I · h' 10,5 + 9,5 Is b' 10 d erg elC srelzes von 2 ' a 0 el as 

3 

-3 
Urteil erwarten: "jetzt ist der Vergleichsreiz gleich 
dem Grund- oder Ausgangsreiz". Daraus folgt 
0=0. 

Abb. 62. Anderung der mittleren Streuung (MV) 
bei Versuehswiederholung. DerWert kann sieh dem 
Nullpunkt nahern, nieht aus einem positiven zum 

negativen werden. 
Die durch Rechnung aus der Urteils-

streuung gefundenen Werte ffir G konnenwir naturlich auch direkt einstellen 
lassen, urn die Beziehungen fUr beide Verfahren versuchsmaBig nachzu-
weisen. 

Das reine Urteilsverfahren, 
also die Beurteilung von Reiz
paaren, in unserem FaIle Di
stanzstrecken, von denen je
weils die eine, der Grundreiz 
N = 150 mm, gleich bleibt, 
die andere, der Vergleichsreiz 
V 1> V 2 geandert wird unter 
Auswertung der Urteilsfehler 
durch Formel, wird ebenfalls 
gemaB Abb. 63 anschaulich 
an unserem Versuchsrahmen 
durchgefuhrt. Wir stellen uns 
eine Reihe abgestufter Ver
gleichsreize her oder sehen 
ihre Darbietung durch ent
sprechende Verschiebung der 
Kugeln auf dem Drahte nach 
einem Versuchsplan vor. Das 
IntervaIl, also die Abstufung 
der Vergleichsreize i sci 3 mm. 
Insgesamt benotigen wir 6 
Reizstufen, um die Urteils
zonen zwischen Eo und Eu aus
reichend zu kennzeichnen. Die 
einzelnen Reizstufen haben 
wir uns auf Papierzettel auf
notiert, die wir mischen und 
jeweils nach Zufall also so dar
bieten, wie der von uns aus 

Schwellenberechnnng I lP 
Moede 

Iyrlulkl 

141J_-'_.llOO Eu = 141 
1441 1 20 I 80 
147110140150 r-- rn = 147,6 
150120150130 = N = 150 
15314oT5011o - \.A = 150,45 
1561701301- \ ro = 153,3 

159jlOoT-T- Eo = 159 
1: 1240 1190 1270 

Y' .1:yr i 
ro=.:.o-t--+-

100 2 
240 3 

=159-3-+-
100 2 

= 159-7,2 + 1,5 
= 153,3 

A=ro+ru 
2 

= 153,3 + 147,6 
2 

= 150,45 

Kontrolle: 

. l:1l 
ro-ru = t 100 

Y' .l:kl i 
ru =.:.u+t----

100 2 
= 141 + 3 270 _~ 

100 2 
= 141 + 8,1~1,5 
= 147,6 

O=.A-N 
= 150,45 -150 
= 0,45 

153,3 -146,6 = 3· ~~~ = 2J. 

Abb.63. 
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dem Haufen gezogene Zettel uns vorschreibt. Die jeweilige Unterschiedsbeur
teilung zwischen dem stets gleichen Grundreiz und den einzelnen Reizstufen der 
Vergleichsstrecke wird in die Tabelle eingetragen. Nach Darbietung je eines Reiz
paares wird eine Pause eingelegt. 

Wir werten die Urteilsstreuung durch die Spearmann-Wirth-Formel aus 
und erhalten ro = 153,3, fiir ru = 147,6, woraus sich A = 150,45 und G = + 0,45 
ergibt. 

Wir konnen nun den Priifling auffordern, zu dem vorgelegten N ormalreiz 
direkt und unmittelbar fiinfmal hintereinander den gleich groBen Vergleichsreiz 
einzustellen und miiBten dann in ungleich kiirzerer Zeit auch mit diesem Einfach
verfahren ungefiihr den gleichen Aquivalenzwert A erhalten. 

Wir konnen dieses Urteilsverfahren aueh als Methode der Vollreihen bezeiehnen, da stets 
jede Reihe vollstandig durehgefiihrt werden muB, d. h. bis zu demjenigen Punkte, wo erst
malig in allen dargebotenen Fallen das riehtige Urteil naehzuweisen ist. Man kann aueh von 
der Methode der drei Hauptfalle spreehen, sofern man drei Raupturteilsarten - groBer, 
kleiner, unbestimmt - zulaBt. 

Die Spearmann-Wirthschen Formeln geben eine fiir die Praxis sehr erwiinschte 
Kontrolle gemaB Formel ro - ru = i· Eu. Es muB also die Differenz der 
Schwellen gleich der Summe der relativen Haufigkeit der Unbestimmtheits
urteile sein, die mit dem Intervall, in dem abgestuft wurde, multipliziert wird. 

Die Rechnungskontrolle zeigt die Richtigkeit der Auswertung: 
ro-ru=iEu; 5,7 = 5,7. 

V ollreihen konnen im Grenzfalle, der freilich ein ideales Schema darstellt, 
auf eine Dreizahl von Urteilen reduziert werden, was wir im Beispiel einer ,Ge
rauschunterschiedsschwelle veranschaulichen wollen. Dann ist die Auswertung 
der Urteilsfelder nach Formel ebenso einfach wie jene unmittelbare Punkt
schwellenbestimmung zur Feststellung der Sehscharfe in Abb. 57. 

Entspreehend Abb. 64 mogen 2 Kugeln, von denen die eine den Normalreiz N, die andere 
den Vergleiehsreiz V erzeugt, auf einen sehragen Stahlklotz fallen, wodureh ein Gerauseh 

bestimmter Intensitat entsteht. 

1/ 
Verfel7ung 

gr II kl 

30 1 - -

80 - 1 -

10 - - 1 

Wir begiunen die Versuehe, indem wir 3mal den 
N ormalreiz N einwirken lassen. Zu Vergleiehszweeken 
lassen wir die Kugel von 30 bzw. 20 em Fallhohe 
herunterfallen, um einen starkeren, sehwaeheren bzw. 
gleiehen Reiz zu erzeugen. Der Priifling hat also 
3 Reizpaare zu beurteilen. Das erstemal muB er die 
Kugel von erner Fallhohe von 20 em mit der von 
30 em Fallhohe vergleiehen, was ihn zu dem Urteil 
fiihrt, die" Gerausehintensitat der Vergleiehskugel ist 
groBer". W enn beide Kugeln von 20 em Rohe fallen, 
werden sie von ihm als gleieh beurteilt. Wenn die 
Vergleiehskugel nur aus 10 em Rohe fallt, beurteilt 

Abb.64. Gerauschunterschledsschwellen. er ihre Intensitat als kleiner. Die Raufigkeit der 
. Urteile wird in die Verteilungstafel eingetragen, in 

der unter V die GroBe der Vergleiehsreize, unter gr die GroBenbeurteilung der Intensitat, 
unter kl ihre Kleinerbeurteilung und unter u die Gleiehenbeurteilung notiert wird. 

Die unmittelbare Ansehauung lehrt, daB die obere Sehwelle bei 25, die untere bei 15 
anzusetzen ist, wahrend der Aquivalenzwert bei 20 liegt. Die Auswertung naeh Formel er
gibt in der Tat diese Sehwellenwerte. 

Zu jeder Schwelle soUte ihre Streuung gehoren. Die Streuungsformel naeh Wirth ist: 

i~ Mo2 = 2 [(P-1) grl + (p- 2) gr2 + .. . lgrP- 1 + ~] - [..,L'gr- ; r 
i [ 1] [ 1 2 i2 M U 2 =2 (q-l)kll+(q-2)k12+ ... 1klQ-l+S - ..,L'kl- 2 ]· 

Wirth bildet auBerdem ein GesamtstreuungsmaB naeh der Formel 

M = v'Mo2 + M,,2 +- 28 2, 
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wobei 28 = ro - ru zu setzen ist. Die Werte der Formeln sind uns bekannt bis auf p, 
das die .Anzahl der Ordinaten des gr-Urteilsfeldes und g, das die .Anzahl der Ordinaten 
des kl-UrteiIsfeldes bedeutet (23). 

Die praktische Erfahrung hat gelehrt, daB ein allgemeines Relativitats
prinzip bei del' Beurteilung von GroBenunterschieden im BewuBtseinserlebnis 
herrscht. Ein Unterschied, del' zu einem Grunderlebnis hinzukommt, wird weniger 
als absolute, von del' alten Einheit, zu del' er hinzukommt, losgeli:iste GroBe 
erlebt und gewertet, als vielmehr in Relation, also in bezug zu dem Ausgangs
stuck, zu dem er im Silllle del' VergroBerung odeI' Verringerung hinzukommt, 
d. h. es ist durchaus moglich zu sagen, immer dallll wird ein Unterschied bei 
Streckenvergleichungen erkallllt, wellll del' Unterschied im Mittel n % betragt, 
del' relative Reizzuwachs zur GrundgroBe also stets gleich ist. Nehmen wir den 
Ausgangsreiz R, den GroBenzuwachs L1 R, dallll ist 

LlR R = constans. 

Trotz alledem solite man stets, soweit moglich und del' Sicherheit halber 
erwUnscht, den Gesam t bereich del' Arbeitsfunktionen durchpriifen, um Ge
samtmittel zu erhalten, also verschiedene Reizwerte geben und sich nicht 
im Vertrauen auf das Webersche Gesetz mit einer Stichprobe aus dem Be
richt begniigen. (Vgl. S. 16.) 

Die ZweckmaBigkeit del' Schwellen ist offensichtlich. Eine geordnete Lebens
handlung ist offenbar nur dallll moglich, wellll nicht jede energetische Anderung 
del' AuBenwelt oder des Illllenlebens, des intelIektuelien Gefiihls- und Willens
erlebens eine bewuBte Reaktion nach sich zieht. Es sind vielmehr immer be
stimmte GroBen der Reizung erforderlich, ehe eine Wiederspiegelung des Sach
verhaltes im Sinne der Wahrnehmung, der Beurteilung und Bewertung im 
Subjekt eintritt. Die UnzweckmaBigkeit liegt freilich darin, daB mitunter erst 
bei relativ starken Reizen Wahrnehmung und Beachtung eintritt, was urn so 
berufsstorender wirken kallll, wellll beispielsweise bei Krankheiten der ProzeB be
reits derart vorgeschritten ist, daB Heilung unmoglich geworden. Die fiir den 
Menschen unterschwelligen Gebiete sind durch eine Reihe von Lebewesen fiir 
ihre eigene Lebenshaltung ausgenutzt worden, wobei man an die Bakterien sowie 
an sonstige Mikroorganismen zu denken hat oder an all die blutsaugenden In
sekten, die die Empfindlichkeitsherabsetzung des Menschen beim Schlafe zur 
N ahrungseinnahme benutzen. 

Die Schwellenwerte sind aber auch durch die Entwicklung des einzelnen sowie 
der Geselischaft bedingt. Die Gefiihlserregungsschwelle imAlter diirfte wesent
lich geringer sein als beim jugendlichen Menschen. Die Schwelle des Interesses 
am anderen ist in der Kleinstadt wesentlich niedriger als in der GroBstadt, wo als 
Anpassung an die Bedingungen des GroBstadtlebens eine Heraufsetzung not
wendig werden muBte. Uns interessiert weder unser Nebenmallll in einem Ver
kehrsmittel, noch der Nachbar im Wohnhause, wahrend in der Kleinstadt jeder 
Fremde mit der groBten Nachhaltigkeit nach allen Richtungen hin Gegenstand 
der Neugier ist. Ja man begniigt sich nicht mit dem normalen Blickfelde, sondern 
versucht durch Spiegel, die am Fenster angebracht sind, eine Erweiterung des 
Blickfeldes zu erreichen, um auch jeden Passanten zu erfassen, der durch das 
Gesichtsfeld laufen muB. 

ZweckmaBigkeit und UnzweckmaBigkeit liegen bei jeder Natureinrichtung 
dicht nebeneinander, so daB immer nur von einer relativen ZweckmaBigkeit 
auch bei den Einrichtungen der Schwelle gesprochen werden kallll. 
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11. Die Lehre von den Leistl;lD.gsfaktoren. 
Jede praktische Wissenschaft muB die Gliederungsgesichtspunkte fUr ihre 

Bestimmungsstiicke aus der unbefangenen und vorbehaltlosen Analyse ihres 
Arbeitsgebietes nehmen, an dessen Aufgaben und Ziele sie ihre begrifflichen Fest
stellungen anzupassen hat. Die Elektrotechnik geht in ihren praktischen MaB
bestimmungen nicht auf die Haupttheorien der Elektrophysik zuriick, urn Motore 
und Lampen zu konstruieren und zu messen, sondern sie paBt ihre gesamten 
MaBbestimmungen sowie sonstigen Kennzeichnungen der Eigenart und dem Auf
gabenkreise der Anwendung der Elektrophysik fiir technische und wirtschaftliche 
Fragen an. Die Psychotechnik kann ebenfalls nicht in ihrer Arbeitslehre von der 
Theorie etwa der Sinneswahrnehmung oder der Aufmerksamkeit oder des Denkens 
ausgehen, da ein widerspruchsfreier Bestand allgemeiner Satze einmal iiberhaupt 
nicht gegeben ist, zurn anderen diese Satze in einer ganz anderen Richtung und 
mit ganz anderer Absicht aufgestellt wurden, die mit den praktischen Fragen 
erfolgreicher Anwendung und Verwertbarkeit, der Erkennung und Umgestaltung 
praktischer Arbeitszusammenhange nichts zu tun haben. 

Selbstverstandlich miissen die theoretischen Untersuchungen die Grundlage 
abgeben fiir aIle praktischen Bestimmungen auch der Psychotechnik. 

Doch ist die Eigenart des Arbeitsgebietes zu beriicksichtigen, urn diejenigen 
Einteilungen, Messungen sowie sonstigen Kennzeichnungen vorzunehmen und 
aufzustellen, die wirklich fruchtbar und erfolgverheiBend, nicht dagegen vollig 
ertraglos sind. , 

Dem arbeitenden Menschen werden Aufgaben gestellt, die er zu losen hat. 
Er vollfiihrt Leistungen, deren Kennzeichnung nach der psychologischen Seite 
uns obliegt. Wir konnen daher am besten die Gliederung der im ArbeitsprozeB 
enthaltenen Arbeitsfaktoren so vornehmen, daB wir uns an den Aufgaben 
orientieren, die auszufiihren sind. Zwanglos sondern wir dann von den Arbeits
faktoren zunachst Arbeitsfunktionen ab, die Sinnes-, die Aufmerksamkeits-, 
die Reaktions-, Bewegungs- und die Denkleistungen verschiedenster Art, die wir 
als intellektuelle Funktionen zusammenfassen, denen als zweite Hauptgruppe 
die sonstigen arbeitswichtigen BewuBtseinsanteile hinzuzugesellen sind, wie wir 
sie als Gefiihls -, Einstellungs- und Stimmungslage, sowie drittens als Wille, 
Charakter und Weltanschauung zu beschreiben haben. 

Ein Beispiel moge den Sachverhalt erlautern. -Wir konnen die Sinnesleistungen 
deswegen bereits als eine relativ selbstandige Gruppe der zu behandelnden 
Arbeitsfunktionen darstellen, weil an einer ganzenReihe von Arbeitsplatzen 
nur dann brauchbarer Arbeitserfolg moglich ist, weml Sinnesleistungen in der 
erforderlichen Feinheit von dem Arbeiter ausgefiihrt werden konnen. Er moge 
etwa die Kontrolle maschinen- oder handgearbeiteter Gegenstande vornehmen, 
und die Kontrolle moge nach dem Lichtspaltverfahren stattfinden. Dies Ver
fahren kann er nur dann gut benutzen, wenn als Arbeitsfunktion des Auges die 
Sehscharfe in dem erforderlichen MaBe vorhanden ist (s. S.101). Die Sehscharfe 
ist auch in der bisherigen physiologischen und medizinischen Untersuchung sowie 
auch in den Studien der theoretischen Psychologie als ein einfachstes Leistungs
element des Auges bekannt und anerkannt, so daB hier lediglich die trbernahme 
bereits gesicherter Gruppierungen im Bestande der BewuBtseinsleistungen fiir die 
Psychotechnik in Frage kommt. In anderen Fallen dagegen ist die Leistung in 
Anpassung an eine Aufgabe derart, daB wir neue Funktionen und Funktions
gruppen abspalten und zusammenfassen, die ein gewisses Einheitsgeprage von 
Bedeutung aufweisen. Wenn beispielsweise der Mann mit dem Schraubenschliissel 
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fortlaufend Schraubenkopfe anzuziehen hat, so muB der Gefuhlsdruck, wie 
der Werkstattmann sagt, fein dosiert und geregelt werden. 1st der 
Gefuhlsdruek ubersehwellig in Rueksieht auf die zulassige Belastung des Materials 
und dessen Druckwiderstand, so wird der Sehraubenkopf abgerissen oder das 
Gewinde zerstort. 1st der Druck zu sehwaeh, sitzt die Sehraube zu locker, so 
werden Storungen anderer Art eintreten. Die Druekgebung also auf Grund einer 
Fulle im Erlebnis gleichzeitig zu berucksichtigender BewuBtseinsinhalte und Be
wuBtseinsprozesse stellt etwas Einheitliehes und Wiehtiges dar, das wir durchaus 
als Leistungs- oder Arbeitsfunktion abgrenzen konnen, um den praktisehen Erfor
dernissen entspreehende und angepaBte psychotechnische Studien durchzufUhren. 

Unsere Studien beziehen sieh einmal auf die Erkennung und Bestimmung 
der Leistungsfahigkeit dieser Funktion, zum anderen auf die Einubung 
dieser Leistung, sehlieBlieh auch auf die Umgestaltung der Arbeitsbedin
gungen im Sinne des Funktionsersatzes, der Funktionserleichterung oder 
des Funktionswechsels. 

Wir konnen etwa mechaniseh wirkende Abrutschschlussel bauen, bei denen 
bei Uberschreitung des kritisehen Druekes die Klaue nieht mehr faBt. Wir 
hatten dann Funktionserleichterung durchgefUhrt, da jetzt nur der Kraftimpuls, 
nicht aber seine Steuerung und Dosierung erforderlich ist. Es ist eine Siehe
rung gegeben, um kritische Grenzwerte nieht zu uberschreiten. Zum anderen 
konnen wir einen Funktionsweehsel vornehmen und etwa dureh Schaltung auf 
ein mechanisch wirkendes Zeigerwerk eine durch das Auge ausfUhrbare Kontrolle 
der Druckgebung einfuhren, und eine Leistungskontrolle auf der Grundlage dieses 
Funktionswechsels erzielen. 

Bei den Denkprozessen liegt es ahnlich. Wir konnen diejenigen Gruppie
rungen im Rahmen der 1ntelligenzfunktionen vornehmen, die im praktischen 
Leben bei den verschiedensten Anwendungsgebieten als relativ selbstandige 
Arbeitsfunktionen immer und immer wieder angetroffen werden und die immer 
dann vorliegen, wenn schon im Sprachgebrauch von 1ntelligenzauBerungen ge
sproehen wird. 

Die im Volksgebrauehe eingebfugerte, zunachst aber wissenschaftlich von 
Tetens vorgenommene Gliederung des BewuBtseins in intellektuelle oder Denk-, 
emotionale oder GefUhls-, voluntaristische oder Willensprozesse kehrt auch in 
unserer Gliederung der Arbeitsfunktionen in 1ntellige:r;tzfunktionen, GefUhls
und Willensprozessen wieder. Wir mussen die intellektuellen Funktionen weiter
gliedern immer unter steter Beachtung der praktiseh zu losenden Aufgaben und 
des Ergebnisses der theoretisehen Bearbeitung. 

Die urspriinglichen Versuche, das BewuI3tseinsleben nicht durch Gliederung und Kenn
zeichnung seiner Prozesse zu beschreiben, sondern aus einer begrenzten Anzahl analytisch 
gefundener Einheiten etwa nMh dem Vorbilde der Chemie ableiten zu wollen, diirften des
wegen miiJ3ig sein, weil ja das hauptsachlichste Merkmal jeder Ableitungsversuche in der 
Chemie, das allein iiber deren Richtigkeit entscheidet, die U msetzformel im Sinne del' 
Quantitatsbeziehungen, nur fiir einen winzigen Teil del' BewuI3tseinsprozesse moglich ist. 
Man kann daher kaum von Ableitung und Erklarung, sondern immer nur von Beschrei
bung, Zergliederung, Kennzeichnung sprechen, wobei selbstverstandlich die Bedingungs
erfassung im Sinne der Ursachen-, Teil- und Zielbedingtheit einer Leistung soweit als 
moglich zu treiben ist. Del' Begriff und die Tatsache der Auslosung einer auI3erst 
verwickelten Mannigfaltigkeit von BewuI3tseinsprozessen durch den einfachsten Reiz, 
also einer nicht voraussehbaren Auslosungswirkung, sowie die Auslosung der ver
schiedensten Ablaufe bei Ausfiihrung der einfachsten industriellen oder praktischen Auf
gaben macht grundsatzlich aIle jenen theoretischen Ableitungs- und Erklarungsversuche 
unmoglich, denen lediglich Systembildung, wobei man an Herbarth denken moge, als Haupt
ziel vorschwebt. Man kann durch Analyse auf Grund groI3er chemischer Erlahrungen ver
muten und im Versuch dann nachweisen, daI3 Wasserstoff und Sauerstoffim Wasser ent
halten sind. Die einzig mogJie-he Probe aber auf die Richtigkeit dieser Analyse ist erst dann 

}Ioede, I,ehrbuch Bd. 1. 6 
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gegeben, wenn man die Herstellung des Ganzen aus den Teilen erzielt. Diese Herstellung 
wieder gluckt dem Chemiker nur dann, wenn quantitativ ganz bestimmte Umsetzungsver
hiHtnisse gegeben sind. Von der Herstellung und Erzeugung seelischer Erlebnisse aus Elemen
ten in einem auch nur ganz entfernten und ahnlichen Sinne kann aber nicht gesprochen werden, 
da bier nur ruckwartiges Verstehen und Erlassen der Ursachen-, Teil- und Zielbedingtheit 
dessen, was wir beachten oder erleben, moglich ist, sowie Vorscha tzung bei Planung neuer 
Arbeitsbedingungen, was die Menschen und ihre Einstellung und Leistung, die Arbeitsmetho
den und ihre Wirkung, die UmweIt sowie deren EinfluB betrifft. Niemals aber besteht die 
Moglichkeit, aus den in der Analyse erhaltenen Teilen das Ganze zu erzeugen, da wir ja 
mangels quantitativer Beziehungen nie wissen, ob unsere Analyse im Sinne einer Struk
turformel alle Anteile des Prozesses erfaBt hat und da wir vollig befriedigt sind, wenn wir 
die wesentIichen fUr Arbeitserlolg bedeutsamen Anteile nachweis bar gefunden haben. 

Ein Beweis fiir die Richtigkeit der Analyse und unserer Ansatze gibt die 
Erfolgsziffer, die aIle Ergebnisse, Vorschlage und MaBnahmen auf Richtig
keit hin im praktischen Wirklichkeitsversuch kontrolliert. 

Die vorwissenschaftliche Einteilung der BewuBtseinsprozesse schlieBt sich 
zunachst an den Korper sowie seine Organe und Arbeitsglieder an. Man scheidet 
die Kopfarbeit von der Handarbeit, die Augenleistungen von den Ohrlunktionen, 
schlieBt sich also an die Arbeitsglieder an, soweit sie durch Gestaltung und Diffe
renzierung im EntwicklungsprozeB eine gewisse Selbstandigkeit erlangt haben. 
Diese Selbstandigkeit ist natiirlich relativ, da in der Kopfarbeit aIle moglichen 
anderen Organeinfliisse mitenthalten sind. Es ist auch keinem Menschen jemals 
eingefaIlen, zu behaupten, der Kopf konne Alleinarbeit leisten. Wenn wir diese 
Leistungen der Arbeitsorgane in Anpassung an die praktischen, im Betrieb auf
tretenden Aufgaben wieder untergliedern, so kommen wir zu den in der Arbeits
lehre aufzustellenden Arbeits- oder Leistungsfunktionen, die im einzelnen zu 
behandeln sind. Beispielsweise ist, wie die theoretische Analyse bereits ergeUen 
hat, das Auge als Entwicklungsprodukt in seinem gegenwartigen Zustand als 
relativ zufallig anzusehen, da in der Entwicklungsreihe der Augen, wie sie uns 
vergleichende Anatomie und Physiologie kennen lehren, zwar gewisse gleiche 
Konstruktionsprinzipien immer wiederkehren, aber dennoch in Anpassung an 
den Lebensraum und dessen Aufgaben bald diese, bald jene Funktionsgestaltung 
des Organs bei den einzelnen Lebewesen sich herausgebildet hat. So gewiB wie 
die Sehprobe ein praktisch brauchbares MaB fiir Feststellung der Sehleistung ist, 
so gewiB, glauben wir, sind auch aIle sonstigen LeistungsmaBe berechtigt, sofern 
deren Analyse, Aufstellung, Messung, Kennzeichnung auf Grund von Eichung 
und Bewahrungskontrollen gelungen ist. 

12. Korper und Korperfunktionen. 
I. Bestimmungsrichtungen_ 

Die Konstitution des Korpers ist nicht nur fiir die Kennzeichnung der Trager 
der Arbeitsleistungen, sondern auch bei der Untersuchung der Geeignetheit von 
Arbeitsverlahren von grundlegender Bedeutung, wenn auch diese Arbeitsgebiete 
weniger dem Psychologen, als dem Mediziner als Gewerbehygieniker, dem. 
Anthropologen, dem Physiognomiker zukommen. 

Die Kennzeichnungen und Feststellungen konnen morphologischer Natur 
sein, sich also auf die Gestalt des Korpers, seiner Organe und Glieder beziehen, 
als auch physiologischer Art, wenn sie die Funktionen des Korpers, seiner 
fliissigen und festen Organe betreffen. 

Die morphologischen MaBe sind im einfachsten FaIle GroBenbestim
mungen des Korpers oder seiner Organe und Glieder als Einzel- oder Relations
werte. Dariiber hinaus kann eine Beschreibung der Gestalt ohne MaBwerte, 
aber nach bestimmten Bewertungsgesichtspunkten brauchbar sein. SchlieBlich 
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sind auch Deutungen des Ausdruckes etwa der Physiognomie, also des Antlitzes 
oder des Gesamteindruckes, der Gesamtgestalt morphologisch begrundet. Natfir
lich konnen morphologische und physiologische MaBe und Relationen kom
biniert werden, wenn man beispielsweise GroBe und Kraft oder GroBe und Ge
wicht als Gesamtwert zusammenfaBt. 

Die Auswirkung beruflicher Beanspruchung in anatomischer und physio
logischer Hinsicht ist mitunter recht auffallig. Wir erkennen den Bergbewohner 
an Gang und Haltung, ebenso den Seemann, den Schreibstubenbewohner, den 
Offizier, sowie Angehorige anderer Berufsgruppen. Also nicht nur in allgemeiner, 
anthropologischer Hinsicht sind diese morphologisch-physiologischen Bestim
mungen wichtig, sondern durchaus auch in spezieller, berufspsychologischer Hin-
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Abb.65. Wachstumskurve in em fiir das mannliehe und weibliche Geschlecht. 

sicht, da llicht nur allgemeine Einstellung und Haltung geistig-korperlich sich 
ausdruckt, sondern sogar die Dauerbeanspruchung bestimmter Organe durch 
gewisse Arbeitsmethoden und Berufsgewohnheiten. 

Die GroBe des Menschen und seiner Glieder ist fUr die stehende oder sitzende 
Arbeitsverrichtung von Belang. Das Hinlangen nach bestimmten Teilen des 
Arbeitsplatzes oder der Maschine muB von dem normal entwickelten Arbeiter 
verlangt werden, auch sind die Raumwerte des Arbeitsplatzes, der Maschine 
oder der Arbeitsmethoden der mittleren GroBe der Belegschaft bei einem be
stimmten Standort des Betriebes anzupassen. Mit Vorteil benutzte beispiels
weise eine Spinnerei eine Wachstumskurve, ahnlich der der Abb. 65, um bei den 
sich entwickelnden Lehrlingen und Anwartern ungefahr eine Voraussicht fiber 
die GroBenzunahme in den nachsten Jahren zu haben. 

Reicht der Lehrling nicht an den Arbeitsplatz heran, so muB man ihm einen 
Untersatz geben, was immer unliebsam ist. Das arbeitswichtige Griffeld muB 
einwandfrei bestrichen werden konnen. 

Einzel- und Relationswerte des Korpers sind besonders von Martin u. a. ent
wickelt worden. GroBe und Kraft sichern ihrem Besitzer bei der Menge oft 
eine naturliche Achtung und eine aus primitiven, ursprunglichen Gefuhlen 
quellende Autoritat. Freilich haben, wie die Geschichte lehrt, auch die Wuchs
kruppel Hochleistungen mannigfachster Art aufzuweisen. 

Besondere Beachtung hat man von jeher der Gestalt des Kopfes sowie des 
Antlitzes geschenkt. Der Phrenologe alter Schule versuchte aus der Gestaltung 

6* 



84 K6rper und K6rperfunktionen. 

bestimmter Teile der knochernen Schadelkapsel auf bestimmte Anlagen der 
unter dem Schadel befindlichen Gehirnsubstanz schlieBen zu konnen (vgl. 
Abb.66). 

Die Einteilung des Gehirns in Provinzen sowie die Feststellung des Vorhandenseins und 
Grades bestimmter Fahigkeiten, etwa musikalischer oder mathematischer Art in den ihnen 
zugewiesenen Gehirnpartien will man auch auf elektro-diagnostische Weise erzielen k6nnen, 
ohne daB allerdings bisher weder auf mechanischer noch auf elektro-diagnostischer Grundlage 

.l ausreichende Beweise der Brauchbarkeit der phrenologischen 
Methoden erbracht wurden (32). 

Die wissenschaftliche Ausmessung des Schadels 
beruht auf einem sehr verwickelten MaBsystem, dessen 
Handhabung der Kenntnis einer Spezialwissenschaft 
gleichkommt. Ob und in welchem MaBe fur psycho
technische Zwecke derartige exakte KopfgroBenmes
sungen erfolgreich verwendbar sind, ist bisher nicht 
bekannt geworden. 

Mobius versuchte auf Erfahrungsgrundlage die typi-
1l schen Gestalten des Kopfes und des Antlitzes fUr auf 

1/ zr' zv Spezialgebieten hervorragend begabte Menschen zu 
,~_<_J __ ,:;:: .)1 finden. Er photographierte hervorragende Naturfor-

" /.__ . ':--!~~'J scher ubereinander' und glaubte auf diese Weise zu 
.//1 ::-T-,;-';>.~~ t/{ einer Idealgestalt des Mathematikers oder Naturfor· 

.. I ' 1S \rv ~".. ... 
\;~ .. J..,,--"( n ~ ? . .:).f:' '\ schers auf erfahrungsgemaBer Grundlage zu kommen. 
~ /.;~,.1'1 j ~;J."L) D~~ Gemei~samkeit~n sollt~n sic~ iiberdecken und ver-

~' .~ oC'- I' starken, dIe VerschIedenheIten slCh aufheben und yer-
\ schwinden (33). 

Ein Hauptkennzeichen der mathematischen Ver· 
1Ir anlagung sieht er in einer Uberflachung besonders des 

linken Augenbrauenbogens, auf den die dahinter lie· 
gende dritte Stirnwindung, der Trager der mathema· 
tischen Begabung, driickt. Durch den Druck werden 
Wachstums- und Gestaltsanderungen herbeigefiihrt. 
Das Auge wird dann gleichsam schief im Gesicht 
hangen. Er fUhrt besonders typische FaIle von Mathe
matikerschadeln als Beweis fUr seine durch Beobach
tung und Photographie gefundenen Summationsschemen 

Gallsche ~~~1i::l;,ufteilUng. an und weist besonders auf GauB und WeyerstraB 
hin (vgl. Abb. 68/69). Uber Form und Gestaltung des 

Antlitzes und des Gehirns hinaus wollen Segal, Kretschmer u. a. aus der all
gemeinen Formung und Gestaltung des Gesamtkorpers und bestimmter Einzel
organe Riickschliisse auf Intelligenz, Gefiihlsleben, Charakter sowie berufliche 
Eignung machen. Segal unterscheidet den Muskel-, Nerven-, Verdauungs-, 
Atmungstyp, wahrend Kretschmer unter Bezugnahme auf die psychiatrischen 
Formkreise der Schizophrenie sowie des manisch-depressiven Irreseins auch fUr 
den N ormalmenschen eine Lehre von den Korperzeichen und Gestaltungen als 
Hinweisen auf Geistes·, GefUhls- und Charakterhaltung entwickelt. Seine Grund
typen sind der Starke, der Schwache und der Fette, zwischen die er allerlei 
Misch- und Ubergangsformen einschiebt (34). 

Die Nachpriifung in einem mittelgroBen Betriebe lehrte, daB eine Zuordnung 
seiner Typen zu Hoch· und Tiefleistungen am Arbeitsplatzenicht nachweisbar 
war. Da die Hochstverdiener den verschiedensten Typen angehorten, ist eine 
derartige Typenlehre in dies em FaIle keine geeignete Auslesegrundlage fUr 
Arbeitseinweisung. 
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Der Ausdruck des Gesichtes oder seiner Teile, etwa des Auges oder der 
Stirn, wird besonders in der Praxis des beruflichen Lebens oft zu mannigfacher 
praktisch-psychologischer Bewertung benutzt. Die Physiognomik als die Lehre 
von der Ausdrucksdeutung hat jedoch Schwie
rigkeiten, die urspriinglichen Ausdrucksformen 
von den Formbildungen durch berufliche Be
anspruchung und Lebensfiihrung zu unterschei
den. Ein Mann, der sich dauernd dem Wohl
leben hingibt, Exzesse der verschiedensten Art 
begeht, kaum Arbeitsdisziplin kennt, wird bei 
jahrelanger Fortsetzung einer solchen Lebens
fiihrung auch auBerlich gewisse Gestaltsformen 
bekommen, die Riickschliisse moglich machen. 
So gewiKder Niederschlag und die Formgebung 
besonders bei spezieller Arbeit ist, so schwierig 
ist die Ausdrucksdeutung in Sinne der urspriing
lichen Zuriickbeziehung einer bestimmten, nicht 
durch Ubung und Gewohnung umgebildeten Ge
staltsform auf urspriingliche Geistes-, Gemiits
und Charakteranlagen. DaB jedoch der Physio
gnomik ein gewisser Wirkungsgrad zukommt, 
kann wohl kaum bestritten werden. 

Die Wechselbeziehung zwischen Form und 
Funktion kann eine dreifache sein. Zunachst 

ALL. 67. Summenphotographie des 
Mathematikers nach Mobius. 

kann die Form die Funktion begiinstigen, vielleicht sogar bedingen. Mit 
langen Beinen wird einer schneller laufen als niit kurzen unter sonst gleichen 

ALL. 68. Der Mathematiker Weyerstrall. 

Bedingungen. Primar also liegt in der 
Form eine Vorbedingung fUr Erfolg. 

ALb. 69. Der 1Iathematiker GauS. 

Zweitens kann die Dauerreizung durch einseitige berufliche Beanspruchung 
die Form einheitlich und gleichformig aus mannigfachem Urbild gestalten, 
teilweise sogar zu Neubildung fUhren, wobei man an die PlattfUBe der Stehberufe, 
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etwa der Backer, an den Reiterknochen und an die Gesichtsmuskeln der Blaser 
denken moge. 

Drittens, wenn eine Form die Funktion. begiinstigt, so kann nUn eine innigste 
Wechselwirkung zwischen guter primarer Form und planmaBiger Dauerbean
spruchung in bestimmter Richtung ein neues Wechselwirkungsgebilde erzeugen 
als untrennbares Gemisch urspriinglicher und' gewordener Anteile. 

Die Graphologie will die Ausdrucksdeutung der Schrift, also einer Will
kiirbewegung von Muskelgruppen iibernehmen, und wie auch immer ihre theore
tischen und Erfahrungsgrundlagen sein mogen, so kann auch hier nur von einer 
gewissen Bedeutung und einem erst zu erweisenden Wirkungsgrade bestimmter 
GroBe gesprochen werden. Gerade der erfahrene Graphologe lehnt meist ins ein
zelne gehende Beschreibungen eines Menschen ab und erstrebt vorwiegend ganz 
allgemeine Personlichkeits bilder (35). 

Wahrend die Morphologie die urspriinglichen, durch Wechselwirkung der 
Form mit der Umgebung oder Berufsleistung entstandenen Gestaltsmerkmale 
beriicksichtigt, untersucht die Physiologie die Funktionsleistungen des 
Korpers und seiner Organe. 

Die Statik und Dynamik der Muskelfunktionen, die teils theoretisch, 
etwa mathematisch und mechanisch, teils experiment ell entwickelt wird, kann 
fiir die Arbeitslehre und das Verstandnis sowie die Gestaltung der Arbeits
methoden wertvolle Gesichtspunkte abgeben. 

Die innere Wechselbeziehung etwa der Driisentatigkeit zu anderen 
Funktionsprozessen ist vielleicht von der groBten, ja entscheidenden Bedeutung 
fiir die Personlichkeit, ihre Leistung und ihr Verhalten. . 

Die Pubertat kann ohne Beriicksichtigung der Driisentatigkeit ebensowenig 
wie das Klimakterium verstanden werden. Die Beziehungen zwischen intellek
tueller, willensmaBiger und Gemiitshaltung und AuBerung zu innersekretorischen 
Erscheinungen sind sichergestellt. Der groBe EinfluB der Korperdriisen also 
auf die Gesamtpersonlichkeit, ihre Auspragung, Haltung und Umwandlung 
war schon in alter Zeit vermutet worden, wobei man etwa an die Lehre von 
den Saften als den Grundlagen der Temperamentsverschiedenheiten hinzu
weisen hat. 

Die Muskelmechanik wird sowohl durch Rechnung und Messung, als auch 
durch Versuche an Lebenden und Toten sowie an Leichenteilen behandelt, 
um beispielsweise fiir den Gang des Menschen sowie allereinfachste Be
tatigungeri. der Arbeitsglieder Bestimmungsf6rmeln zu erhalten. Marey ver
suchte vorwiegend auf experimentellem Wege durch Einzel- und Bildstreifen
photographie der Bewegungsbahnen einenAufschluB iiber Mechanik und Energetik 
des Muskelsystems zu erhalten. Leider ist es bislang nicht moglich gewesen, 
durch Rechnung oder Benutzung der Ergebnisse und Methoden der theoretischen 
und empirischen Mechanik Bestformen der Arbeitsverfahren abzuleiten, 
da es sich bei praktischen Organisationsaufgaben meistens um derartig zusammen
gesetzte und verwickelte Fragen handelt, daB ihnen die auf allgemeine Gesetzes
erkenntnis abzielende Erforschung der Bewegung im Muskelmechanismus gar 
nicht gewachsen ist. Hier konnen Messungen nur auf Grund einer Erfolgsbestim
mung nach arbeitswichtigen Gesichtspunkten durch arbeits- und psychotechnische 
MaBwerte ausgefiihrt werden (36). 

Berufswichtige Organe sowie ihre Leistungsfahigkeit werden von dem Fabrik
arzt sowie dem Gewerbehygieniker eingehend studiert. Man kann hier die 
allgemeine arztliche Untersuchungsmethodik durch SondermeBeinrichtungen 
erganzen, wie es beispielsweise im Schott-Werk geschehen ist, um die Auswer
tung der Lungenkapazitat iiber die spirometrischen Messungen hinaus enger 
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an die beruflichen Beanspruchungen anzupassen (vgl. Abb. 70). In ahnlicher 
Weise sollte der Gewerbehygieniker etwa die Einwirkung von Unter- und Uber
druck, von Hitze und Kalte, Luftreinheit und Luftwechsel, von chemischen 
Giften auf den Korper studieren, urn geeignete physiologisch-hygienische, wenn 
moglich mit MeBziffern arbeitende Begutachtungsverfahren zu erhalten. Gerade 
die Lucke dieser berufsdiagnostischen Korper- und Organ
untersuchung durch Physiologie und Hygiene wird bei Men
schenauslese und Berufsberatung immer dann schmerzlich 
im Betrieb empfunden, wenn die gemaB Ausweis der psycho
technischen Eignungspriifung arbeitstechnisch hochwertigen 
Leute zusammenbrechen oder versagen, weil sie korperlich 
oder organmaBig den Anspruchen des Betriebes nicht ge
wachsen sind. Auch die Rationalisierung der Arbeitsverfahren 
in physiologisch-hygienischer Beziehung wird von derartigen 
Studien groBen Nutzen ziehen (37). 

Beispielsweise versagen in stark Hitze entwickelnden Be
trieben mitunter manche Arbeiter, weil die erforderliche 
starke Flussigkeitszufuhr yom Magen nicht vertragen wird. 
Die Leute mussen sich ubergeben, mussen die Arbeit auf 
kiirzere oder langere Zeit unterbrechen oder gar einen anderen 
Beruf ergreifen. 

Berufswichtige Organfunktionen werden ahnlich wie bei 
Schott in Untersuchungen mancher Betriebspriifstellen ge
legentlich berucksichtigt. Wichtig ist etwa in der Textil
industrie oder bei der Verarbeitung anderen empfindlichen 
Materials die SchweiBfreiheit der Arbeitshande und 
Finger, auch bei starker Luftfeuchtung und Ermudung. 

Die Untersuchung der Hauttrockenheit hat man elektro-diagno
stisch versucht, indem man die PrUflinge in eine galvanische Kette 
einschaltet, um je nach dem zu messenden Leitungswiderstand Riick
scWiisse zu ziehen. Mitunter geniigt auch das Aufsetzen der Hand auf 
eine Glas- oder eine hochglanzpolierte Holzplatte, um den SchweiB
hof 'beim Fingerabdruck zu erhalten. 

• 

Abb. 70. Priifung der 
Lungeuleistung nach 
arbeitsteelmisehen Ge
sichtspunkten. Der Priif
ling hat so stark wie 
moglich in das Priifrohr 
zu blasen, so lange wie 
moglich einen Druck zu 
halten, so fein wie mog· 
lieh die Druckgebung zu 

regeln. 

Wir haben es erlebt, daB in einem chemischen Betrieb einige Arbeiter durch 
Einwirkung von Schwefelkohlenstoff vorubergehende A'JIgenschaden bekamen, 
teilweise sogar mehrtagige Blindheit erlitten, ja daB ern Arbeiter sogar seiner 
p8ychopathischen Veranlagung gemaB infolge der Sehstorung Selbstmord be
ging. Einige seiner Kollegen dagegen schliefen, ohne irgendwelchen Schaden zu 
nehmen, in dem gleichen Raum und fruhstuckten auch darin. Auch die 
Empfanglichkeit fiir die Kulturgifte, fiir Alkohol, Kaffee, Tee, ist bei den 
Menschen recht verschieden, das gleiche scheint von vielen Industriegiften 
zu gelten. 

Sowohl fUr die Eignungsfeststellung der Menschen, als auch fiir die Ratio
nalisierung der Arbeitsverfahren, besonders zur Kennzeichnung ihres Er
mudungswertes, sind Studien von Puls und Atmung, Blutdruck, Blutver
teilung, Blutverschiebung sowie Gaswechsel durchgefiihrt worden. 

Es ist eine alte Erfahrung, daB das BlutgefaBsystem auf Gemutsbewegungen 
besonders lebhaft reagiert, wobei an Aufregung, Schreck, Scham, Freude er
innert sei. Es sind auch MaBmethoden verwandt worden, um die Empfanglich
keit des einzelnen fiir affektive Reize zu bestimmen. Man laBt z. B. einen 
Schreck einwirken und miBt die Reaktion von PuIs, Atmung, Blutdruck, oder 
man studiert Schreckerwartung oder Schrecknachwirkung. In der 
Prufmethodik besonders fUr aIle diejenigen Berufe, bei denen pli:itzlich ein-



88 Korper und Korperfunktionen. 

tretende schreckwirkende Situationen bei langerer Berufszugehorigkeit fast stets 
gelegentlich vorkommen, sind Proben dieser Art vorgesehen. 

Man wird sie als psychotechnische Leistungspro ben ausbilden, urn fest
zustellen, ob trotz starker Reaktion des Blutgefi:i..Bsystems die yom Priifling ge
forderten Handlungen schnell, gleichmaBig und sicher ausgefiihrt werden. Man 
kann sich aber auch lediglich mit den physiologischen Auswertungen begniigen, 
falls man auf Erfolgskontrollen und Bewahrungsziffern beruhende Erfahrungen 
iiber die zulassige physiologische Reaktion auf Schreckeinwirkung, Schreck
erwartung und Nachwirkung besitzt. 

Abb. 71 a. 

Abb. 71 b. 
Die Feststelluug des vasomotorischeu Symptoms nach Webers Verfahren. 

Neben der Affekterregung hat man an bestimmten Reaktionen des BIut
gefaBsystems auch die Erm iid ung zu studieren versucht. Die Anderungen von 
PuIs, Blutdruck und Atmung konnen verschiedenen Phasen des Leistungs
abIaufes zugeordnet werden. Die positive Deutung, ja schon die exakte Durch
fiihrung dieser Messungen unter den Bedingungen des Betriebes jedoch ist 
schwierig, meistens wahl sogar iiberhaupt nicht moglich, so wichtig selbstver
standlich aIle theoretischen und praktischen Studien dieser Art auch fiir das 
Verstandnis der Arbeitsverbrauchsprozesse sind (38). 

Zur Feststellung der Leistungsfrische und der Ermiidung will man PuIs, 
Blutdruck und Atmung 1m Sinne von DifferenzmaBen benutzen. Man vergleicht 
die MaBbestimmungen vor der Arbeit mit denen nach ihr, urn Riickschliisse 
auf den Energieverbrauch zu ziehen. Alle Schwierigkeiten, die sich bei Anwendung 
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von DifferenzmaBen auch bei psychotechnischen Proben ergeben, treten auch 
hier auf, zumal der unmittelbare innere Zusammenhang zwischen diesen MaB
werten und dem durch spezielle Arbeit gesetzten Ermiidungszustand nicht leicht 
aufzufinden ist. Auch soll nach einigen Forschern Blutdruckminderung, nach 
anderen Blutdruckerhohung Ausdruck derErmiidung sein. Bei einer kritischen 
Wiirdigung der Untersuchungsbedingungen diirfte mitunter beides moglich 
sein. Die psychotechnischen und arbeitstechnischen MaBe der Ermiidung gehen 
auf unmittelbare Leistungskennzeichnung ohne Einschaltuhg von Zwi
schengliedern irgendwelcher Art (39). 

PuIs und Atmung konnen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
~~derungen und Wandlungen aufweisen. Eine spezifische Reaktion des 
BlutgefaBsystems als eines untriiglichen Ermiidungszeichens glaubt Weber 
in der Umkehrung der vasomotorischen Reaktion (Abb. 71 a/b) gefunden 
zu haben. 

Er miBt zunachst die Blutfiille im Unterarm mit Hilfe eines Plethysmographen bei der 
frischen Versuchsperson, die eine FuBbewegung als Indikatorbewegung auszufiihren hat. 
Liegt Leistungsfrische und Energievorrat vor, so steuert das Gehirn bei Betatigung der Ar
beitsglieder die Blutverteilung derart, daB eine erhohte Durchblutung der arbeitenden Glieder 
stattfindet. Die Errotung angestrengt tatiger Glieder ist ja auch eine alltagliche Erfahrung. 
In dem Augenblick aber, so glaubt Weber nachweisen zu konnen, wo eine Weiterarbeit den 
Korper schadigen wiirde, sperrt das Gehirn die erhohte Blutzufuhr, und infolgedessen mull 
ein Riickgang des Blutes von dem arbeitenden Gliede Bowie eine geringere Blutmenge bei 
plethysmographischer Aufnahme aufzufinden sein. Wird bei der ermiideten Versuchsperson 
die plethysmographische Ruhekurve gezeichnet und setzt nun die Indikatorbewegung 
etwa des FuBes ein, so muB, falls echte Ermiidung vorliegt, nach Weber eine Umkehr der 
vasomotorischen Reaktion, also eine Blutverdriingung aus dem Unterarm eintreten und in den 
Kurven sich ausdriicken. Die Untersuchungstechnik ist schwierig zu handhaben und eignet 
sich nur fiir das Laboratorium, nicht fiir die Betriebspraxis, da sie schwierige Vorbereitungen 
erfordert und nur Einzeluntersuchungen gestattet. Die objektiven LeistungsmaBe psychotech
nischer Art dagegen geben unmittelbar oder mittelbar, wenn wir sie als Differenzproben aus
bilden, vollig ausreichende Grundlagen fiir die arbeitspsychologische Bewertung del' Lei
stungs- sowie der Arbeitsverfahren. Wenn Widerstreit zwischen diesen LeistungsmaBen und der 
vasomotorischen Reaktion gegeben ist, wenn beispielsweise, wie wir es fanden, trotz praktisch 
volliger Leistungsunfahigkeit fiir korrekte und brauchbare Arbeit infolge Ermiidung immer 
noch ein positives, nicht «;lin negatives vasomotorisches Symptom ge£unden wird, so muB 
trotzdem Leistungsabbruch angeordnet werden, da Betriebsunbrauchbarkeit des Arbeits
produktes vorliegt (40). 

II. Physiologische MeBmitteI. 
Die Bewegungen der Pulswelle, der Atmung sowie der Blutverschiebung in den Organen 

werden teils mechanisch, teils optisch, teils elektrisch, teils thermo-elektrisch registriert, 
sofel'll man iiber die unmittelbare Abnahme mit Finger und Hand bei Puls und Atmung 
hinausgehen will. . 

Besonders verbreitet ist das pneumatische MeBverfahren. Man benutzt Auf
nahmegerate, die die Beweg~!1gsimpulse aufnehmen, Registriereinrichtungen, die die 
Bewegung aufzeichnen, sowie Ubertragungsmi ttel zwischen Aufnahme und Aufzeichnung. 
Das pneumatische Aufnahmegerat ist eine Hohlkapsel, die mit einer Gummimembrane be
spannt ist und an der gegebenenfalls ein Aufnahmeknopf sitzt, der bei Pulsmessungen auf 
die arteria radialis leicht aufgesetzt wird (Abb.72 Ziffer 1, 2, 3). J?~i Bestimmungen der 
Atemhaufigkeit und -form geniigen einfache Membrankapseln. Die Ubertragung geschieht 
mit Hille eines dickwandigen Schlauches pneumatisch oder durch Spiegel odeI' mecha
nische Hilfsmittel bei mechanischer Registrierweise. 

Die Registriereinrichtungen sind meistens Hohlka pseln, die mit Gummi bespannt sind, 
also umgekehrt wirkende Aufnahmekapseln, deren Membranschwingungen durch einen 
Registrieranzeiger vergroBert werden (4, 5). Um nicht nur iiber die Zahl del' Schwingungen 
in del' Zeiteinheit, sondel'll auch. iiber ihre Verlaufsform AufschluB zu erhalten, laBt man 
mechanisch oder optisch die Schwingungskurve an einer beruBten, sich drehenden Trommel 
odeI' auf einer photographischen Papierschleife aufzeichnen. Die Fixation der beruBten 
Papierauflage des Kymographions oder del' Drehtrommel geschieht mit Hilfe einer Schellack-
losung. (VgI. Abb. 73 Ziffer 8.) . 

Beim Plethysmographen (7) wird die Aufnahmekapsel als Gummischlauch aus
gebildet, der den Unterarm umschliel3t und sich in einem mit Wasser gefiillten Zylinder 
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befindet. Steigt das Blutvolumen im Unterarm, so muE das umschlieBende Wasser verdrangt 
werden. In ahnlicher "Teise verdrangt ein Schiff, wenn es mehr beladen ist und daher tiefer 
eindringt mehr Wasser. Sinkt die Blutfiille, so tritt ein NachfluB von Wasser aus dem 
Reservebehalter ein. Die periodischen Schwankungen bei den einzelnen HerzstoBen andern 
sich in kleinen und groBeren Niveauanderungen der Blut- bzw. der verdrangten Wassermenge. 

Verstarken wir den Druck des umschlieBenden Mediums auf das Glied und seine Arterien 
derart, daB die Pulswelle nicht mehr durchkommt, so konnen wir den B I u t d rue k als 
diejenige DruekgroBe bestimmen, die dem HerzstoB gleichwertig ist, wobei die zusatzliehe 
Kraft des Zusammenpressens der Muskeln und Adern hinzukommt. Am gebrauchlichsten 
ist die Blutdruckbestimmung auf pneumatischem Wege. Man legt einen Hohlschlauch 
urn den Oberarm, wobei der Arm gewinkelt zu halten ist, die Fingerspitzen etwa in Herz
hohe (9). Nun wird mit Hille eines Handgeblases oder aus einem Druckreservoir allmahlich 
soviel Druck zugeleitet, bis an der Armarterie der Handwurzel der PuIs nicht mehr gefiihlt 
wird. Am Manometer (6) wird dieser kritische Druck abgelesen. 1m absteigenden Verfahren 
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Abb. 72. Allgemeine physioiogische MeLlmitteI. 

laBt man solange Druck nach,bis der PuIs eben wieder durchkommt. Aufsteigendes Ver
fahren, also allmahliche Steigerung des Druckes bis zum Pulsverschwinden und absteigendes 
Verfahren, allmahliche Minderung des Uberdruckes bis zum Pulserscheinen geben in der 
Regel verschiedene Werte. -

Mitunter werden PuIs, Blutdruek und Atmung kombiniert studiert, urn die Schreck
einwirkung oder die Schreckerwartung zu untersuchen. Die Versuchsperson arbeitet ruhig 
etwa am Tremometer, man sagt ihr, daB sie von Zeit zu Zeit einen starken elektrischen 
Schlag erhalten werde und stellt nun einmal objektiv die Funktionsleistungsanderung in 
psychotechnischem MaBe, und zweitens physiologisch die Zustandsanderung mit Hille der 
Registriergerate fiir PuIs, Blutdru<;Jl: und Atmung fest. Bei Schrecknachwirkung vergleicht 
man die Ruheleistungen mit ihren Anderungen nach Einsetzen und Abklingen des Schreckes, 
urn besonders die nach Schreck arbeitsunruhigen oder leistungsgeminderten Typen zu er
kennen. 

Die von den Registrierinstrumenten gelieferten Diagramme werden auf Schreibtrommeln 
(Kymographien) aufgenommen. Das Universalinstrument kann senkrecht (Abb. 73 Ziffer 1) 
und wagerecht (2) Verwendung finden. Als Triebkraft dient ein Federwerk, das durch einen 
Windfliigel geregelt wird. Die Drehung der wagereehten Triebachse wird durch Friktion 
auf die senkrechte Trommelachse iibertragen. Wahrend die Grobregulierung der Touren
zahl durch Zahnrader geschieht, laBt sich mit Hille des kleinen Friktionsrades eine Fein
einstellung erreichen. Die Trommel ist langs der Achse verschiebbar, so daB bei feststehendem 
Registrierer die ganze Hohe der Trommel ausgenutzt werden kann. 

Meistens wird auf beruBtem, fiir diesen Zweck praparierten Papier geschrieben. Reicht 
eine Umdrehung der Trommel fiir eine Kurvenaufnahme nicht aus, dann verwendet man 
zweckmaBig eine Schleife nach Ziffer 3. Eine fortlaufende Schreibung bei selbsttatiger 
Aufwicklung des Papierstreifens erreicht man mit dem unter 4 abgebildeten Kymographion. 
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Zum BeruBen wird die Trommel aus dem Instrument herausgenommen, ein Papier herum
gelegt und in die Vorrichtung Ziller 5 eingesetzt. Der RuBbrenner wird bei der Drehung auto
matisch iiber die ganze Rohe der Trommel gefiihrt. Bei Schleifen wendet man die Vorrich
tung der Ziller 7 an. Die Fixation der geschriebenen Kurven geschieht durch Bespritzen 

2 

J 

1 

mit einer Scheilacklosung oder durch eine der Ziffer 8 ahnliche Vorrichtung, bei der die 
Schleife durch die in der Schiissel befindliche Losung gezogen wird. 

Fiir die meisten Faile reicht eine Schreibtrommel einfacher Art (6) vollkommen aus. 

Der Gaswechsel des arbeitenden Korpers kann zur Indizierung von Arbeits
verfahren Anwendung finden. Man schlieBt dann von der GroBe der gegebenen 
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Kohlensaureausscheidung auf die benotigte Menge an Sauerstoff, um durch diese 
MaBziffern die einzelnen zu begutachtenden Arbeitsmethoden zu beleuchten. 
Auch hier iiberschneiden sich die physiologischen Eichungsverfahren keinesfalls 
mit den psychotechnischen Leistungsmessungen, sondern die Anwendungs
gebiete der einzelnen Verfahren sind ganz verschiedener Art. 

Fiir manche Berufsgruppen werden schlieBIich andere Organfunktione~. von 
EinfluB sein. Wir verweisen auf die Arbeitsbedingungen bei Unter- oder Uber
druck, in Hohe oder Tiefe, im Stehen, Sitzen oder Liegen, auf die Blutver
schiebung bei starker Zentrifugalbeeinflmisung des sich bewegenden Menschen, 
das Verhalten der Darmgase im luftverdiinnten Raurn. Stets sollte parallel der 
psychotechnischen und arbeitstechnischen auch die physiologische Studie yom 
Arzt als seine Sonderaufgabe ausgefiihrt werden. 

13. Sinnesleistungen. 
Die Leistungsfahigkeit der Sinnesorgane kann am Schwellen- oder Grenz

wertmaB bestimmt werden. Es besteht die Beziehung E '" ~ . 1st die absolute 

oder UnterschiedsschwelIe (8) durchschnittIich, so sprechen wir von einer Durch
schnitts- oder NormalempfindIichkeit (E). Einer Minderung oder Verfeinerung der 
SchwelIe entSpricht Unter- bzw. "OberempfindIichkeit. Bei unendIich groBer 
SchwelIe falIt die Sinnesfunktion volIig aus. Mitunter geniigen die versuchstech
nischen Einrichtungen nicht, urn bei groBer Feinheit des Sinnesorganes eine untere 
SchwelIe festzulegen. 

Die Funktionsleistungen der Sinne sind also teils durchschnittlich, teils uber-, teils unter
durchschnittlich, besonders fein, besonders grob oder uberhaupt fehlend. Neben den echten 
Graden der verschiedenen Leistungstuchtigkeit sind die durch die Versuchsumstande bzw. 
durch funktionelle Erkrankungen bedingten Leistungsminderungen oder Erhohungen zu 
erwahnen. Bei Neurasthenie und Hysterie beispielsweise konnen funktionelle Minder
leistungen, aber auch Hochleistungen gegeben sein, ohne daB ein RuckschluB auf die im Be
rufsleben zu erwarlende Funktionsleistung moglich ware. da fur Ausfall vollig von der Ein· 
stellung und Labilitat des Priiflings abhangt. Die Leistungserwartung kann die Funktions
leilltung unmoglich machen. Die Interessiertheit kann sie erhohen. Abschwachungen der 
Leistungen sind also keinesfalls immer als objektive Schwachung der Funktionsanlage auf
zufassen. 

Leider gibt es keine allgemeine Anweisung, um ·diese SWrungsfalle sofort zu erkennen. 
Man kann nur infolge des ungewohnlichen Verharltens des Priiflings uberhaupt und der 
groBen Schwankung seiner Werte stutzig werden, urn: besonders vorsichtig die Untersuchung 
durchzufUhren und ihre Ergebnisse zu bewerten. 

Von lliusionen sprechen wir, wenn gewisse kleine Reizfragmente AnlaB zu einer Um- und 
Ausdeutung geben, die ungewohnlich ist. Man macht, wie der V olksmund sich ausdriickt, 
aus einer Mucke einen Elefanten, man faBt den Druck der Bettdecke als Verschuttung auf, 
man deutet die Schattengebilde der Baume im Nebel als Gestalten aus. Stets ist bei Illusion 
aber ein gewisser Wirklichkeitskern gegeben, der als Zeichen einer auBenweltlichen Reizung 
die Ausdeutung, die durchaus mechanisch und automatisch vor sich gehen kann, veranlaBt. 
Wir sprechen von Halluzinationen, wenn, soweit erkennbar, ein Reiz oder ein Reizfragment 
nicht vorhanden ist, wenngleich die Person mit voller Lebhaftigkeit, Frische, Klarheit und 
Deutlichkeit den Eindruck einer unmittelbarep. Wahrnehmung hat. 

In der Wahrnehmung werden durch das Subjekt die Sinnesreize zu raumlich 
oder zu mindestens zeitIich auftretenden BewuBtseinserlebnissen gestaltet. Die 
Sinneswahrnehmung kann in der Erinnerung widergespiegelt werden, wenn 
der ProzeB der Wahrnehmung Spuren hinterlaBt. Die Spuren nennen wir Dis
positionen, die Eigenleben und EigengesetzIichkeit haben. 

Die Sinneswahrnehmung ist ein ProzeB, ihr Inhalt ein Erlebnis der Ge
samtpersonIichkeit. Die Empfindung also, die ein abstraktes Isolationsgebilde 
der wissenschaftIichen ZergIiederung ist, wird immer nur in einem verwickelten 
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W"ahrnehmungsprozeB bewuBt, in dem stets auch andere Anteile des BewuBt
seins aufweisbar sind. Meistens wird eine Bewegung mit der Sinneswahrneh
mung verbunden. Will man einen Gegenstand scharf sehen, so stellt man das 
Auge auf ihn ein, und diese Einstellbewegung ist ebenso notwendig wie die Netz
hautfunktion. Achten wir auf einen Ton, so spann en wir gleichsam das Ohr; 
der Hund kann noch das Ohr aufrichten. Riechen wir etwas, so saugen wir den 
Luftstrom ein. Bei kalter Temperatur schaudern wir zusammen, bei warmer 
dehnt sich der Korper wohlig aus, teils tatsachlich, teils intendiert. 

Arbeitspsychologisch ist die Funktionsanalyse der Sinnesleistungen drin
gend notwendig. Die berufliche Eignungspriifung der Fahrer begann mit einer 
arztlichen Mangelauslese, z. B. mit einer Ausschaltung der Rot-Gri.in
blinden. Unempfindlichkeit gegen Hitze kann den GieBer, der den nahen
den GieBkiibel nicht spiirt, zu schwer en Verbrennungen und Schadigungen 
fiihren. Herabsetzung der Geruchs- und Geschmacksempfindlichkeit schlieBt 
von einer Reihe von Posten im Nahrungsmittelgewerbe aus. Bei Schadigungen 
des Tastsinnes sind viele Stoffpriifungen unmoglich, sofern diese taktil
kinasthetisch vorgenommen werden. Kurzum, ausreichend empfindliche und 
zuverlassige Grundfunktionen der Sinne sind zlmachst einmal unerlaBlich, 
um bestimmte Berufsleistungen oder Arbeitsplatzverrichtungen erfolgreich aus
zufiihren. 

In der beruflichen Praxis miissen oftmals ge,,\isse absolute Sinneswerte 
im Gedachtnis so eingepragt und festgehalten werden, daB sie als sichere Norm, 
die durch den Beruf oder die Arbeit verlangt wird, dem Menschen zur Verfiigung 
stehen trotz aller Ablenkungen durch Nebenprozesse und trotz aller durch die 
Massenfertigungen bedingten Ermiidungserscheinungen. Der Briefsortierer muB 
das 20-g-Gewicht im Gelenkgefiihl haben, der Revisor, der mit der Kugellehre 
arbeitet, muB die zulassige Toleranz ebenfalls so sicher im Griff haben, daB bei
nahe mechanisch die Zuordnungsbewegung eintritt, indem er di.e richtigen 
Kugeln nach links, die mangelbehafteten nach rechts ablegt. Neben diesen ab
soluten GroBen, die einmal eine Einpragungsfahigkeit fiir mittlere Werte der 
Reizskala verlangen, auBerdem aber eine hinreichende Unterschiedsempfindlich
keit besonders in der kritischen Richtung von dieser Norm aus, spielt die Her
stellung bestimmterGrenzwerte in der beruflichen Praxis eine groBe Rolle. 
Sehr oft mnB ein bestimmter Druck beim Anziehen von Schrauben eingestellt 
werden, wobei dieser in der Arbeitsverrichtung bedingte Druckwert nur geringe 
Schwankungen nach oben und nach unten aufweisen darf. Einpassen eines 
Bolzens auf einen bestimmten Sitz verlangt feines Widerstartdsempfinden. Die 
Beurteilung bestimmter Reize gehtmeistens parallel mit der Herstellung, 
so daB aus Wechselwirkung zwischen Einstellung und Urteil das verlangte End
produkt - ein bestimmter Lichtspalt, eine Oberflachenbeschaffenheit im Sinne 
einer Rauhigkeit oder Glatte bestimmter Art und GroBe, ein Edel- oder Grob
sitz - entsteht. Die Empfindlichkeit allein geniigt also nicht, sondern sie 
muB sich als leistungsfahig erweisen, wenn Arbeitsverrichtungen und berufliche 
Fertigung ausgefiihrt werden, bei der K(lnntnisse nnd Fertigkeiten, also An
lernung und Erziehung unerlaBliche Vorbedingungen darstellen. Besonders 
wichtig sind z.B. beim Einfarben diejenigen FaIle, wo die Einstellung bestimmter 
Grenz- oder Gleichwerte im Sinne der groBten Okonomie zeitlich und mengen
maBig gefordert wird. Sieht der Einfarber, der das neue Stuck nach Muster 
farbt, beispielsweise, daB es eine Nuance anders ist, wobei ibm sein farb- und 
helligkeitsempfindliches Auge ein sicheres Urteil gestattet, so muB er sofort 
Mittel angeben konnen, um die eingefarbte Ware mit dem geringsten Zusatz 
neuer Farbstoffe, die teuer sind, deren Holen, Abwagen und Zufiihren Zeit und 
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Arbeit macht, dem Muster derart anzugleichen, daB die noch vorhandenen 
Unterschiede fiir das normale Auge unterschwellig sind. Es ware falsch, bei dem 
Einfarber nur die Unterschiedsempfindlichkeit allein zu priifen, er muB sofort 
den Mangel sehen sowie bei gegebenen Umstanden den sparsamsten Weg, 
um den verlangten Farbwert zu bekommen. 

GewiB wird es Sache der Bestgestaltung der Arbeit sein, die Unsicherheit 
bei Einstellung bestimmter Grenzwerte durch ungeiibte und ungeeignete Leute 
nach Moglichkeit zu vermindern, indem durch objektive Vorschriften, im Sinne 
von Rezepten, durch EntlastungsmaBnahmen die Geschicklichkeit auszuschalten 
versucht wird. Doch diirfte dies stets nur bei einem Teil der beruflichen Sinnes
funktionsleistungen moglich sein. Mitunter aber ist auch das objektive MeB
und Registriergerat zu teuer und in der Werkstatt viel zu empfindlich, um eine 
lange Lebensdauer zu haben, ja mitunter sogar unempfindlicher oder in der Be
dienung zeitraubender als die Momentfunktionen der Sinnesbegutachtung. 

Das Beharren oder die Riickkehr mancher Betriebe zu unmittelbaren Sumes
wertbestimmungen durch den leistungsfahigen und erfahrenen Menschen selbst 
wird daher verstandlich. 

Die praktisch-wissenschaftliche Behandlung der Arbeitsfunktionen der Sinne 
hat sich naturgemaB an die durch die Entwicklung entstandenen Sinnesorgane 
anzuschlieBen. Das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, das Gelenk, die Haut
oberflache sind Sinnesorgane, die wieder in sich eine Reihe von Sonderfunktionen 
enthalten, und die nur aus Bequemlichkeit oder mangelnder Einsicht als Ein
heitsorgane angesehen werden . 

.A. Arbeitsfunktionen des .luges. 
Das Auge ist Licht- und Raumsinn. Die Wahrnehmung des Lichtes zerfallt in 

die Helligkeits- und Farbauffassung. 

I. Lichtsinn. 
a) Helligkeitsauffassung. Bei volliger Blindheit werden mitunter noch gewisse 

Helligkeitsstufen erkannt, bei Farbenblindheit kommt n ur die Helligkeitsskala 
zum BewuBtsein, so daB das Wahrnehmungsbild grau in grau erscheint. Scha
digungen auch der Helligkeitswahrnehmung kommen VOl', wobei die Schwellen
werte bei Graden starkerer Dammerung erheblich herabgesetzt sind. Man spricht 
im Volksmund von Hiihnerblinden als denjenigen Personen, die geneigt sind, 
bei Eintritt der Dammerung gleich den Hiihnern sich zuriickzuziehen, da sie sich 
nur unsicher im Dunkeln bewegen konnen. Bei volliger Dunkelheit kann auch der 
normale Mensch, dessen Auge und Lebenshaltung tagesangepasst ist, die Farbe 
nicht mehr sehen. Dagegen erkennt er noch Unterschiede des Schwarz, zum min
desten aber stets Unterschiede groBerer Art zwischen hell und dunkel. Die Um
risse der Baume sehen wir auch bei starken Dammerungsgraden, wenn auch nur 
aus geringer Entfernung, desgleichen die Umrisse del' eigenen Glieder sowie den 
Boden. Stets dagegen erkennen wir die Sterne infolge ihres groBen Helligkeits
kontrastes zum Dunkel der Nacht. 

Del' Nachtblinde hat Schadigungen der Helligkeitsauffassung in der Damme
rung, er kann mitunter die Sterne nicht mehr erkennen und ist vollig unsicher in 
der Dunkelheit. Die Nachtblindheit als Grenzfall der Herabsetzung des Damme
rungssehens ist sowohl nach ihren Merkmalen als auch nach ihrer Verursachung 
auBerst verwickelter Natur. Sie tritt mitunter nicht als isolierte reine Funktions
schadigung, sondern im Zusammenhang mit anderen Storungen auf. 

Steigerung del' Helligkeitswahrnehmung find en wir sehr oft bei Bergar
beitern, die unter Tag bei sehr geringen Helligkeitswerten ihrer Berufsarbeit nach-
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gehen. Die Anpassung auBert sich in einer erheblichen Verfeinerung der HeIlig
keitsschwelle bei Nachprufungen der Funktionsleistung im Laboratorium. 

1m Steinkohlenbergbau, nie dagegen im Braunkohlenbergbau, treten oft Er
krankungen des Auges auf, da offenbar die Daueraugenarbeit bei geringer Licht
starke und zudem noch ungunstiger Korperhaltung und anstrengender Blick
richtung eine allzu groBe Belastung fill manches auf Tageslicht oder groBere 
HeIligkeitsstufen eingestellte Menschenauge darsteUt. Bei Feldzugen hat man das 
epidemische Auftreten von Nachtblindheit beobachten konnen. 

Die Helligkeitsreihe erstreckt sich von dem reinsten WeiB bis zum tiefsten 
Schwarz u ber die Graun uancen (Ab b. 74). Versuchstechnisch wird das reinste WeW 
durch Filtrierung des Sonnenlichtes mittels einer Barytplatte hergestellt. Das tiefste 
Schwarz erzeugt man durch cine Dunkeltonne, die eine Lange von 1 m, einen 
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Abb.74. 

Durchmesser von 15 em aufweist, mit schwarzem Samt ausgeschlagen ist und gegen 
das Licht gestelIt wird. Die Grauwerte kann man durch Helligkeitsvariatoren er
zeugen oder als Graupapiere oder Grauplatten im Handel beziehen. Die photogra
phischePlatte liefert entsprechend ihrer abgestuften Belichtungszeit sehr fein unter
schiedene Graustufen. Die Einfarbung des Papieres gibt ebenfalls brauchbare Ver
suchsvorlagen, desgleichen die drucktechnische Grauwerterzeugung durch Raster. 

Varia toren fUr Farben und Helligkeiten gestatten im Idealfalle stetige und 
gestufte Herstellung und Anderung der hauptsachlichsten Stufen,der Grau- und 
der Farbenreihe (Abb.75). Sie sollen, wenn moglich, fill absolute untere und 
obere sowie Unterschieds-Schwellenbestimmung verwendungsfahig sein, wobei 
teils stetige, teils gestufte Reizgebung bei simultaner oder sukzessiver Dar
bietung im Herstellungs- oder Urteilsverfahren erwunscht ist. Der einfachste 
Farb- und HeIligkeitsvariator ist die rotierende Scheibe (vgl. Abb. 75 Ziffer 1), 
eine weiBe Scheibe, die einen schwarz en Sektor aufweist, bei deren Betrach
tung sich, wenn man sie in schnelle Umdrehung versetzt, im Auge schwarz und 
weiB mischt, so daB sich ein Grauwert ergibt. 

Absolute und Unterschiedsschwellen konnen mittels der rotierenden Scheibe 
abgeleitet werden. Der Variator kann auch als Komparator benutzt werden. 
Ein Helligkeitskomparator einfachster Form wird dadurch hergesteUt, daB man 
eine Anzahl gleich groBer schwarzer Rechtecke, vom Mittelpunkt ausgehend in 
die Scheibe eintragt und die Scheibe zum Rotieren bringt (Abb. 75 Ziffer 2). Es 
entstehen nun je nach der Anzahl der Rechtecke R~ge von verschiedenem Grau
wert, der bei VergroBerung des Abstandes des Rechteckes vom lYlittelpunkt ab
nimmt cntsprechend der Zunahme der weiBen Kreisflache. 

Neben der schnellen Umdrehung einer Scheibe kann man auch die Neigung 
der Platte gegen das Licht zum Konstruktions- und Arbeitsprinzip eines HeIlig-



96 Sinnesleistungen. 

keits- und Farbvariators machen (vgl. Abb. 75 Zif£er 8). Eine urn eine Achse dreh
bare, mit Graupapier belegte Platte ist in einern Kasten angebracht, in den Licht 
einfiiJlt. Das betrachtende Auge sieht durch eine Offnung der oberen Kastenwand 
auf die Platte. Je nach der Neigung der Platte gegen das Licht entsteht ein Grau-
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wert bestirnmter Intensitat. Durch Anbringung einer zweiten Platte kann diese 
Vorrichtung auch zur Beurteilung oder Einstellung bestimmter Grauwerte zweier 
Platten, von denen die eine den Haupt-, die zweite den Vergleichsreiz darstellt, 
benutzt werden. 

Wichtige Grenzwertbestimmungen der Helligkeitswahrnehmung sind die 
Dunkelseh- und die Blendungsproben. Bei der Blend ungsprobe ist festzustellen, 
nach welcher Zeit das durch eine bestirnmte Reizintensitat geblendete Auge wieder 
leistungsfahig wird, bei der Dunkelsehprobe sind diejenigen Dammerungsgrade 
zu bestimmen, bei denen einfachste Reizvorlagen erkannt werden. In beiden 
Fallen kann man Flachen einfachster Form als MaBe der Augenleistung zur Kenn
zeichnung der Funktion unter den Bedingungen intensiver oder stark abge
schwachter Helligkeiten benutzen. 

Die Dunkelsehprobe wird entweder am Apparat bei Zwangshaltung des Kopfes 
oder im Dunkelzimmer unter freien Arbeitsbedingungen vorgenommen. Die 
apparative Priifung geschieht mit Hilfe eines Dunkelkastens, in den der Priifling 
hineinzublicken hat. Durch BeiBbrett, also eine mit Stenzrnasse belegte Zahn
stiitze, in die die Zahne einzubeiBen sind, durch Kinn- oder Stirnstiitze oder durch 
Bandagenfesselung wird eine Zwangslage des Kopfes erreicht. Nach Anpassung 
an die Dunkelheit des Apparates erfolgt eine allmahliche Aufhellung des Blick
feldes. DerPriifling hat anzugeben, wann er Buchstaben, Figuren, Ringe im 
Gesichtsfeld eben erkennt. Der Versuch kann im aufsteigenden oder absteigenden 
Verfahren vorgenommen werden. 

Bau- und technische Eichwerte: Der Ulbrichtsche Dunkelsehpriifer 
(Abb. 76), der gleichzeitig auch fiir Blendungsprobe benutzt werden kann, besteht in seinen 
wesentlichen Teilen aus 4 Kammern I, II, III, IV. Der Priifling sitzt vor der Off
nung 0 und sieht in den vollstandig schwarz gehaltenen ,Kasten IV, an dessen Riickwand 
in 77 mm Entfernung sich zwei kreisrunde Milchglasfenster von 220 mm Durch
messer befinden, vondenen das Fenster a wahrend des Dunkelsehversuches lichtdicht ge
schlossen gehalten wird. Auf der Scheibe d dagegen erscheinen Figuren, die beim Dam
merlicht yom Priifling erkannt werden miissen. Die Lichtquelle, die sich in I befindet, ist 
sowohl nach der Milchglasscheibe a wie nach dem Milchglasfenster b hin abgeblendet, die 
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Strahlen gelangen als diffuses Licht in die Kammer II und von dort durch das Fenster c 
in die Kammer III. Die Innenwande von 1, II und III sind zinkweiB gestrichen, die Kam
mer IV ist schwarz mattiert. b und c sind durch Schieber verschlieBbar, sie konnen durch 
Kettenzug geoffnet werden, wodurch sich die Dammerung entsprechend aufhellt. Die Stel
lung dieser Schieber ist an einer Skala genau ablesbar. Die lichttechnische Eichung der 
Schieberstellungen ergab die Zuordnung der Skalenteilstriche zu der Lichtstarke der Matt
scheibe d in Lux. Die Lichtquelle ist eine 10kerzige Metallfadengliihlampe. 

Instruktion: Erkennen der Zeichen, Figuren, Zahlen usw. auf der Mattscheibe d bei 
Dammerung. 

Psychotechnische Eichwerte: Ais Mittel aus Messungen an etwa 50 Priiflingen 
im Alter von 17-30 Jahren wurde ala Reizschwelle 0,004 Lux festgestellt. 

Blend ungspro be. 
Die Klappe, die beim Dammerungssehversuch die Mattscheibe a verdeckt, wird herum

geklappt; dadurch wird auf derMattscheibe eineHelligkeit von 390 Lux freigegeben, die den 
Priifling blendet. Um zu ver-
hiiten, daB der Priifling sich _..-~1ij,="' .... =-__ ...... 
durch SchlieBen der Augen Trlebrtio'clTen ffir 
der Blendwirkung entzieht, den Zohnsfongen-
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mal groBeren Blendhelligkeit 
auf die Scheibe d mit der ~, 
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Instruktion: Blendung 
der Augen des Priiflings bei 
390 Lux 1 Minute lang. Nach 
dem "Obergang auf die Dam
merungshelligkeit Bollen Zah
len und Zeichen erkannt 
werden, wobei diejenige Hel
ligkeit auf der Mattscheibe d 
eingestellt wird, die der Priif
ling bei dem voraufgegange
nen Dammerungsversuch er
reicht hatte. Die Zeit bis zum 
richtigen Erkennen der Fi
guren wird mit der Stopp
uhr gem essen. 

-~--------700 -----~ 

Abb. 76. Dammerungssehprtifer. 

Psychotechnische Eichwerte: Ala arithmetisches Mittel fiir den normalen Priifling 
konnen 80 Sekunden angegeben werden. 

Blendungssehen (Abb.77). 
Bau und technische Eichwerte: Der Priifling stiitzt seinen Kopf auf die Kinnstiitze 5. 

Dreht er den Kopf etwas nach links heriiber, so sieht er in einen Reflektor 6, dessen Ent
fernung von den Augen 32 cm betragt. Bei dieser Entfernung erzeugt er eine Lichtstarke 
von 700-900 Lux. In einem Abstand von 0,75 m befindet sich direkt vor dem Priifling ein 
quadratisches schwarzes Feld 7 mit der Helligkeit 0 der Ostwaldschen Graureihe. In einem 
Ausschnitt dieses Feldes sind Figuren sichtbar, die sich mit ihrer Helligkeit Q der Grau
reihe von dem O-Hintergrund abheben. Diese Flache wird mit 0,56 Lux durch eine Leucht
stelle 8 beleuchtet, aus einer Entfernung von etwa 55 cm. 

Instruktion: Der Priifling wird durch den Reflektor 30 Sektinden lang geblendet. 
N ach Verlauf dieser Zeit schaltet der Priifleiter den Reflektor aus, der Priifling wendet seinen 
Kopf nach rechts heriiber und solI die Figuren auf dem schwarzen Feld erkennen. 

Psychotechnische Eichwerte: Die Zeit, die vom Verloschen des Reflektors bis zum 
richtigen Erkennen der Figuren des schwarzen Feldes vergeht, wird in Sekunden angegeben 
und gelangt ala Mittel aus 4 Versuchen zur Bewertung. 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 7 
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Reprasen ta tionswerte: 
E. Note 1 3 5 Ev. 
6,5 10 38,5 64,5 94,5 Sek. 

Bei freier Versuchstechnik der Dammerungssehprobe fiihrt man den Priifling 
in ein Dunkelzimmer, laBt das Auge sich anpassen und nun an der gegenuber
liegenden Wand in einer Entfernung von 8-10 m die Buchstaben, Zahlen oder 

sonstigen geformten Fla
chen erkennen. Zweck
maBig kann man auch 
hier mit der Methode der 
Herstellung arbeiten, in
dem man beispielsweise 
einen an bestimmter 
Stelle geoffneten Ring 
als Grundreiz einstellt 
und von dem Prufling 
die Gleichheitseinstel-

',\;;;:::;================:;=j=l lung des Vergleichsringes 
\' verIangt. 

Dammerungssehen. 
(Abb. 77.) 

Bau undl"teehnisehe 
Eichwerte: Ein Landolt
scher Ring von etwa 65 mm 
Durchmesser und 12 mm 
Breite kann durch Drehen 
an dem Handrade so ver
steHt werden, daB sich der 

Abb.77. Blendungsprobe. Ausschnitt von 8 mm Breite 
in jeder beliebigen Richtung 

befinden kann. Die Lampe 2, die nach der Decke zu abgeblendet ist, erzeugt in dem Raum 
eine Dammerung, deren Helligkeit in den Grenzen von 0,95-0,4 Lux, gemessen bei 70 em 
senkrechtem Abstand vom Beleuehtungskorper, veranderlich ist. (Entfernung Lampe
Landoltscher Ring ca. 3 m.) Die Regulierbarkeit der Dammerung und Helligkeit, sowie die 
Ablesung wird an einer Skala am Widerstand 3 vorgenommen. Die Platzbeleuchtung 4 ge
stattet eine Ablesung der Skala auch bei Dammerlicht zur Vermeidung einer neuen 
Adaptation des Auges bei etwaiger AufheHung des Zimmers. 

Instruktion: Nach 15 Minuten Adaptations~eit hat der Priifling bei Dammerlicht 
aus einer Entfernung von 3 m die SteHung der Aussparung des Landoltschen Ringes zu 
erkennen. Der Versuch beginnt bei einer dunklen Dammerung, die soweit aufgehellt wird, 
daB der Priifling einwandfrei die SteHung der Aussparung erkennen kann. 

Psychotechnische Eichwerte: Genugende Durchschnittsleistungen sind schon bei 
einer Beleuchtung von 0,5 Lx (bezogen auf die Messung in 70 em Abstand) erreicht. 

b) Farbwahrnehmung. Das Normalauge sieht neben Helligkeiten auch Far
bigkeiten. Die Farbe ist zu kennzeichnen nach Qualitat, Intensitat, Sattigung, 
Nuance und Helligkeit. 

Die Farbqualitaten konnen im Farbenkreis angeordnet werden. Wir gliedern 
die MannigfaItigkeit der Farben zweckmaBigerweise derart, daB wir von vier 
Grundfarben ausgehen, die paarweise anzuordnen sind als rot-grun und gelb-blau. 
Schadigungen des Farbensehens verschiedener Schwere und Art sind bekannt. 
Herabsetzung des Farbsehens bei Erregung, Ablenkung oder Ermudung kann funk
tionell sein und ist dann nicht als echteAusfalIserscheinung zu deuten. Mangel der 
Farbbenennung sind nicht mit Farbenuntuchtigkeit zu verwechseln. Farbbe
zeichnung von im taglichen Leben bekannten Gegenstanden kann trotz Farben
blindheit mitunter richtig gelingen, da der Prufling weiB: die Blatter sind grun, 
der Himmel ist blau, der Ziegel rot. 
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Die Untersuchung auf Farbentuchtigkeit ist ein Spezialstudium und Boilte von dem Fach
arzt vorgenommen werden, dem die psychotechnische Prtifsteile aile verdiichtigen Faile zu
zufiihren hat. 

Bei Herabsetzung des Farbsehens faUt mitunter die lange Dauer des Beschauens auf, 
ehe Farbnamenzuordnung erfolgt, oft auch die Wahl der geringen Entfernung, in die der 
Prtifling das Auge zur zu betrachtenden Vorlage bringt, das Suchen nach indirekten Kri
terien der Farbbezeichnung u. a. m. 

Am haufigsten sind die Rot-Griin-Blinden, seltener die Gelb-Blau-Farbuntiich
tigen. DieRot-Griin-Blinden sehen aIle roten Dinge auf griinemHintergrund grau 

J 

Abb. 78. Farbkreisel. 
1. Elektroantrieb und Handverstellnng. 2. Handantrieb und Verstellnng. 3. Elektroantrieb nebst 8tativ. 4. Uhr
werkantrieb. 5. MehrfachfarbkreiseI. 6.Mechanisch angetriebenerKreiseI mit Sektorverstellnng wahrend des Laufes. 

in grau, sie werden also unter bestimmten Bedingungen die roten im griinen Laub 
versteckten Erdbeeren schlecht erkennen. Von jeher schlieBt man von den Fahrer
berufen aller Art, bei denen farbige Signale erkannt werden miissen, die Rot
Griin-Blinden aus. 

Die Untersuchungstechnik ist verschieden je nach der Wahl der Mittel, um Farben und 
Farbunterschiede zu erzeugen. Am einfachsten dtirfte die Verwendung von Farboberflachen 
sein, gefarbter Papiere oder Woilfaden, die in einem Variator oder in einem Neigungsapparat 
oder mittelst Druckvorlage gegeben werden. Neben der Farboberflache konnen gemaB 
Abb. 75 verwendet werden das Spektrum (5), die Flamme (4), die durch Zumischung von 
Substanzen gefarbt wird, der Farbfilter als Platte (6) oder Losung (3). Neben der Rotation 
konnen physikalisch-chemische Mischungen, Spektralzerlegung und -mischung sowie Re
flexion zur Benutzung kommen. 

7* 
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Die Stillingschen Tafeln sind ein handliches Hilfsmittel, um Herabsetzung oder Untiich
tigkeit des Farbsehens festzustellen. Bestimmte Formen, Buchstaben oder Ziffern bestimmter 
Farbigkeit und Helligkeit erscheinen dabei auf einem anders gefarbten Untergrunde und 
sollen nun erkannt und gelesen werden. Der Normalsichtige wird das griine F auf rotem 
Untergrunde erkennen, der Rot-Griin-Blinde dagegen nicht. Umgekehrt verwendet Stilling 
auch Vorlagen, die der Normalsichtige nicht lesen, der Helligkeitiiberempfindliche dagegen 
lesen kann. 

Feinere Untersuchungsmoglichkeiten bieten natiirlich der Spektralapparat 
oder der Farbkreisel, vgl. Abb. 78. Das Untersuchungsverfahren richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften der Bestimmung von absoluten oder Unter
schiedsschwellen im Simultan- oder Sukzessivverfahren bei stetiger oder ge
stufter Reizabanderung. Geandert werden konnen Qualitat oder Ton, Sattigung, 
Nuance oder Intensitat sowie Helligkeit. 

Der Helligkeitswert der Farbe wird erkannt, indem man zu einem gegebenen 
Griin oderGelb, Rot oderBlaudenjenigenGrauwert einer Helligkeitsskala zuordnet, 
der bei Einstellung des vergleichenden Urtelles auf Helligkeit im Schwellen
wert gefunden wird. Die Abstraktion von Qualitat und Sattigung ist nicht immer 
einfach, doch moglich. Fiir die groBte Sichtbarkeit ist der Helligkeitswert einer 
Farbe bedeutsam, besonders bei schwierigen Sichtverhaltnissen, etwas groBer 
Entfernung oder schwierig zu iiberschauender Umgebung. Fiir Arbeitserfolg 
wird nicht nur die Helligkeit eines Farbanstriches von EinfluB sein, sondern auch 
der Untergrund, auf dem die Farbe erscheint und gegebenenfalls maBige oder 
scharfe Kontrastwirkung erzeugt. 

II. Raumsinn. 
Das Auge ist tells in seiner Empfindungs-, tells in seiner Bewegungsfunktitlll, 

tells kombiniert als sensomotorisches Organ, tells als Einfach-, tells auch als Doppel
auge zu Raumleistungen der verschiedensten Art befahigt. Praktisch bedeut
sam werden Bestimmungen der Sehscharfe, des AugenmaBes sowie des Blik
kes nach Richtung, Ebene und Feld. 

DasRaumlichsein bedeutetdasAusgedehntsein der Dinge sowie ihr N eben
einander, wahrend das Zeitlichsein das Nacheinander in der Zeitreihe besagt. 

a) Sehscharfe. Die einfachsten Verfahren der Sehscharfebestimmungen be
stehen in der Ableitung von Flachen- und Distanzschwellen, vgl. Abb.79. Der 
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Punkt als einfachstes raumliches Gebilde, geformte Linien und Flachen als Buch
staben oder Gegenstande des taglichen Lebens werden als Reizwerte gegeben, 
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die in bestirnmter Entfernung als einfachste Raumgebilde aufgefaBt werden mussen. 
Geht man von dem festenRaumwert eines gegebenen Reizpunktes oder einer ge
formten Flache aus, so kann man stetig oder in Stufen die Entfernung des Be
schauers vom Reizobjekt andern, um an Hand der Mittelwerte die Sehscharfe 
festzulegen. Halt man die Entfernung konstant, so ist der Reiz nach GroBe zu 
andern oder ein gestufter Reizsatz darzubieten, um die Sehscharfenschwelle zu 
erhalten. 

Bei Verwendung von Distanzen, Abstanden, Zwischenraumen sind die
jenigen Bedingungen zu ermitteln, unter denen Punkte, Linien, Flachen oder 
Kanten an einfachen Gebilden eben noch als getrennt wahrgenommen werden. 
Wichtig fiir die Praxis ist die Kantendistanzschwelle. Der Werkzeugmacher 
arbeitet bei Anfertigung von Schablonen und Gegenschablonen nach dem Licht
spaltverfahren, d. h. er bearbeitet die Kanten von Schablone und Gegenschab
lone so lange, bis er beirn Betrachten der aneinander gelegten beiden Stucke gegen 
das Licht keinen Lichtspalt mehr wahrnimmt. Als Priifmittel kann man einen 
Satz derartiger Schablonen und Gegenschablonen benutzen, um dasjenige Paar 
aussuchen zu lassen, das am best en aufeinander paBt. Man kann auch nach der 
Methode der Reizemstellung derart vorgehen, daB man einen exzentrisch dreh
baren Zylinder gegen eine feste Kante so lange drehen laBt, bis der Priifling noch 
eben einen Lichtspalt als kleinste Kantendistanz wahrnehmen kann oder bis 
dieser eben verschwindet. Arbeitet man mit uberschwelligen Distanzen, so steUt 
man das Normalgitter her und laBt mehrere Male den gleichen Kantenabstand 
wieder einstellen. (Vgl. Abb. 79 B. d.) 

Nach dem gleichen Prinzip der Einstellung von Vergleichsdistanzen auf 
einen Grundwert hin ist das Priifgerat der Siemens·Schuckert-Werke Niirn-

Abb. 80 a. Lichtspaltpriifer. 

berg eingerichtet (Abb. 80/81). Bolt verwendet an seinem Lichtspaltschatzer 
verschieden breite Lichtspalte (41). 
Lichtspaltschatzen (Abb.80a). 

Bau- und tech.nische Eichwerte: Gegeniiber einer festen Schiene, deren untereFlache 
eben abgeschliffen ist, befinden sich 4 Messerlineale; sie sind gelenkartig gelagert und lassen 
sich durch Mikrometerschrauben heben und senken. Die MaBgenauigkeit betragt 1/200 mm. 
Eine 25-Watt-Lampe beleuchtet durch einen griinen Schirni den Hintergrund des Qua
drates. Dadurch wird ein gleichmaBig leuchtender groBer Lichtspalt erzeugt. 
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, Instruktion: Der Priifling erhalt die Aufgabe, durch Drehen an dem Spindelknopf 
die Lineale so auszurichten, daB ein gleichmaBig breiter Lichtspalt entsteht. Das erste Lineal 
dient zum Vergleich und wird vom Priifleiter selbst eingestellt. Die Probe wird je zweirnal 
bei den Breiten 0,1 mm, 1,2 mm und 2,1 mm durchgefiihrt. 

Psychotechnische Eichwerte: Die Schwierigkeit beirn Einstellen gleicher Licht
spalte zeigt eine Abhiingigkeit der Leistung von der GroBe des Spaltes, so daB Gewichts-

Abb.8la. Lichtspaltpriifer. Abb.81 b. 

ziffern als MaB der Schwierigkeit errechnet werden konnten. Die Einstellung breiterer 
Lichtspalten von 1,2 und 2,1 mm ist viermal schwieriger als die von 0,1 mm Breite. 

Die hohe Anpassung des Werkzeugmachers an diese Prazisionsaugenleistung erkennt man 
aus Kurve (Abb.82), die uns angibt, daB 50% der Werkzeugmacher die Leistungsziffer 1 
erhalten, so daB die Haufigkeitskurve stark einseitig im Sinne einer Auslese guter Leistungen 
verschoben ist. Die Leistungswerte von Schiilern und Schlossern dagegen nahern sich der 
tiblichen Haufigkeitskurve, bei der die groBte Haufigkeit einer mittleren Leistung zukommt. 

Praktisch wichtig ist die Sehscharfenpriifung in der Form der Beurteilung 
von Stetigkei tsun ter brech ung an Linien, Konturen von Flachen und Kanten 
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von Korpern, Abb. 79 C. Bei der Vorrich
tung C chat der Priifling die einzustellende 
Spitze mittels einer Schraube so lange hin 
und her zu bewegen, bis sie eben mit der 
oberen Kante des abgestumpften Kegels 
abschneidet. 

Die Sehscharfenbestimmung kann also 
wie jede Schwellenmessung auf Grundlage 
von Herstellung oder Beurteilung einfach
ster Raurnwerte ausgefUhrt werden. Ais 
Beleuchtung wahlt man entweder das Tages
licht oder, da dieses zu unbestandig ist, 

Abb.82. Leistungsprobe am Lichtspaltpriifer. besser eine kiinstliche gleichbleibende Be
leuchtung. 

FUr die Praxis werden mitunter Sehscharfeproben unter Schwerstbedin
gungen wichtig, da die beruflichen Anforderungen an das Auge infolge Feinheit 
des Materiales oder des Werkzeuges etwa bei Auge-Hand-Zuordnung auBerordent
lich hoch sein konnen. Die Erschwerung der normalen Sehproben geschieht ein
mal durch Wechsel der Helligkeit in groBen oder kleinen Zeitabstanden, auBer
dem durch Anderung des Raumortes mit bestimmter Wechselliaufigkeit, schlieB
Hch durch Herabsetzung der Darbietungsdauer oder Ausdehnung des Versuches 
zur Dauerleistung, so daB Ermiidungseinfliisse sich auBern miissen (vgl. Abb. 83 
Ziffer 1, 2, 3) . 
. Beim Helligkeitswechsel konnen wir Flackerlicht verwenden, so daB also die 
Helligkeit urn bestimrnte Werte dauernd schwankt. Wir konnen auch eine. Dun-
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kelpause zwischen zwei Beleuchtungen einfiihren, so daB dann der Kontrast hell
dunkel besonders eindringlich einwirkt (Abb. 83 Ziffer 1). Der Raumortwechsel 
kann so vorgenommen werden, daB der Priifling zunachst in unmittelbarer Nahe 
eine Schrifttafel oder sonstige Zeichen, die Schwellenwerte aufweisen, zu lesen 
hat; unmittelbar darauf muB er in die Ferne adaptieren und in etwa 4--5 m 
ahnliche Zeichen erkennen und ablesen. Der Wechsel der Einstellung zwischen 
nahe und fern kann beliebig oft und lange vorgenommen werden (Abb.83 
Ziffer 2). 

SehscharfeprOfung oder Schwersfbedingungen 

A. Helligkeifswechse[ < rr:/~: > Zelfabsfiinde 

B. Raum-Orfs-'Wechse[ / 6., < grolf.n X Raum",trt.n 
1. Enl/trnungl. > kl.ln.n Z.lIab,/6nd.n 
Z. Rlehlungl. ",,,hul 

C. Darbiefungszeifbegrenzung 

D. Dauerlelsfungsprobe 

-----------;..-----..... 

Abb.83. 

JP 
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Lassen wir durch eine senkrecht zur Lesevorlage exzentrisch aufgespannte 
Scheibe die Lesevorlage in Vibration versetzen, so wird das Erkennen der tanzen
den Buchstaben recht schwierig und das fortlaufende Lesen sehr erschwert 
(Abb.83 Ziffer 3). 

Die Darbietung kann bis auf einen Moment, also den Bruchtell einer Sekunde 
herabgesetzt werden, auch konnen wir kleine Schrift so lange lesen lassen, bis 
wir die ersten Ermiidungszeichen tells in der Verlangsamung des Tempos, tells 
in seiner Erhohung, teils in VergroBerung der Fehlerzahl, tells in sonstigen Er
miidungszeichen des Auges, des Kopfes oder des Korpers erkennen konnen. 

b) AugenmaB. Unter AugenmaB versteht man von jeher die ohne MeBgerat aus
gefiihrten Leistungen beim Herstellen oder Beurteilen von GroBen, Richtungs
und En tfern ungswerten. Die Priifung kann leere Raumwerte verwenden, also 
Punktdistanzen, oder sich auch erfiillter Raumwerte bedienen, z. B. Strecken, 
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bei denen der zwischen den Endpunkten liegende Raum durch schwarzen oder 
farbigen Linienzug ausgefiillt ist. Zunachst wird man relative Schatzungen 
und Beurteilungen vornehmen lassen und erst dann zur absoluten Bewertung 
von MaBgroBen schreiten, sofern die Einordnung des Raumwertes in irgendein 
MaBsystem priiferforderlich wird. Die Raumwertbestimmung konnen wir als 
GroBen- oder Richtungs- bzw. Lagebestimmungen durchfiihren (Abb.84). 

Der einfachste GroBenwert ist die Strecke, die halbiert, gedrittelt oder in 
einem sonstigen Verhaltnis etwa nach Zehntehi geteilt werden soH. Gilt es 
Entfernungen zu beurteilen, so liegt die Distanz vom Auge des Beschauers 
bis zu dem nach auBen gradlinig projizierten Endpunkt der Blicklinie der Be-

AugenmaB 

B.urt.flung < t.,,1n > 
H."t.llung /' von MID/lion Raumwerfen 

A relo!tv~ - Hoss - OrOssen 
/.i..ngm Fltichen 

J'fr~. -- L -/ -/ 
EnffefYlllng '. '. Winkel L- L- ~/r. 

[1""!'" I tilforiJe 0 ~ 
gtomtfr figllfWn 

O I1_L ••• ...LJ: ~ omorpn. 6 6 
Hilfelpunlrl utwrVur;r1nOfYT1en lL.J) 

Tlefe 

8 RitN~q (t(WI) Zwt!f~untl tlreir/imens;(Jn:::;ol'--_______ -t 

a) olJSrJlul: Gruntlritl,lvnslln b) relallv _ 

I I ~ . L£D\-
1 • (f> ~ . porol/ql wr O~Jffl 
~ ~l porol/~ wr [bene '" 7 

Aqui(lis/onle Flachm""; 27 

Abb.84. 

stimmung zugrunde, die mit ruhendem Auge aufgefaBt oder durch Augen
bewegungen abgetastet wird. Eine Entfernungsschatzung aus der Vogelperspek
tive, also bei Draufsicht auf die Gegenstande kann so ausgefiihrt werden, daB 
der Priifling von einem erhohten Standpunkt aus die GroBe verschiedener 
Saulen, auf die er schaut, zu beurteilen hat (Abb. 84 A Tiefe). 

Die Mittelpunktsbestimmung von Kreisen kann ebenso wie die Strecken
teilung mit Hille von Bleistift und Papier an einer Vorlage oder mit Hille eines 
Apparates vorgenommen werden. 

Statt der Strecken kann man auch Winkel halbieren und dritteln lassen, des
gleichen Kreise oder sonstige einfache geometrische Gebilde oder Korper, die in 
bestimmter Weise zu teilen sind. 

Neben einfachen geometrischen Gebilden werden bei der AugenmaBpriifung 
oft Werkstiicke und Werkzeuge verwendet. Sehr oft laBt man statt der Her
steHung bestimmter Werte eine Beurteilung einer Mehrheit von Bolzen oder Ge
winden derart vornehmen, daB eine Rangreihe zubilden ist, deren Endpunkte 
der dickste bzw. diinnste oder langste Bolzen oder das steilste bzw. flachste Ge
winde darstellt (Abb. 85/86). Bolt beispielsweiselaBt Satze von je 8 Bolzen, deren 
Durchmesser eine steigende Differenz von 5 %, 3 % und 2 % aufweist, in eine 
Rangreihe nach Dicke mit Hille des AugenmaBes einordnen (Abb.85). Schwie-
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riger sind die Aufgaben, bei denen der passende Gewindebolzen zu einer auf
geschnittenen Ringmutter herausgesucht werden solI (Abb. 87) oder wo zu einer 
Offnung ein entsprechender Deckel, zu einem Schraubenkopf der zugehorige 

'r--~--:--w:i~~.". :;-

.{' .-~~~~~ 
"J_i_ ... ·:·c~: -..'~ 

;"'.:J ~) . 1 .! .: I.J ,-
~.-------.-..-

~ 

Abb, 85, AugenmaBprobe. 

Schlussel zu finden sind. Bei Rangreihenbildung darf die Anzahl der ver
wand ten Stucke nicht zu klein sein, um Zufallstreffer auszuschlieBen. 

Die Richtungsschatzungen konnen absolut oder relativ, zwei- oder dreidimen-

Abb.86. AugenmaBprobe. 

sional verlangt werden (Abb. 84 B). Man kann zunachst die absoluten Grund
richtungen einstellen lassen im Sinne der Horizontalen oder Vertikalen. Oft 
wird die Einstellung eines rechten Winkels in gerader oder schrager Raumlage 
verlangt. Neben Vorlagen werden Winkelschatzer 
benutzt, die nicht nur die Endeinstellung abzu
lesen gestatten, sondern gegebenenfalls auch das 
Ergebnis abdrucken durch eine Stichmarke auf 
die Priifkarte oder bei denen auch der gesamte 
ProzeB des Einstellens, das mehrmalige Hin- und 

- - --

• 
-- -

- .-

Hergehen mit dem beweglichen Schenkel, aufge- Abh.87. AugeninaBprobe. 

schrieben werden kann. 
Bei einfachsten relativen Richtungsschatzungen laBt man zu zwei gegebenen 

Punkten einen dritten, der in der Verlangerung der Verbindungslinie der beiden 
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Punkte liegt, auffinden. Richtungs- oder Fluchtlinienaufgaben sind auBerst 
mannigfaltig. Der Schnittpunkt mehrerer geneigter Linien ist zu finden, eine 
Strecke ist zu bezeichnen, deren Verlangerung den nicht markierten Mittel
punkt eines Kreises trifft oder ein gegebenes Krenz u. a. m. 

Die Richtungszuordnung wird am best en dreidimensional mit einem Apparat 
vorgenommen, der die AugenmaBleistung beim Bohren, Sagen, Frasen labora
toriumsmaBig nachbildet (vgl. Abb. 84 B. a). 

Dreidimensionaler AugenmaBpriifer (Abb.84). 
Bau- und teehnisehe Eiehwerte: Auf einem Grundbrett ist an einem Stativ ein 

mit Spit:1;e versehener Stab derart angebraeht, daB er sieh in einer Fiihrung naeh Loeke
rung der Klemmsehraube senkreeht naeh oben lmd unten bewegen laBt. 

Ein Holzklotz dient zur Aufnahme eines MeBpapiers, das ein Kreuz von dUnnen Striehen 
oder einen Visierpunkt oder sonstige Marken aufweist. Die Entfernung der Spitze vom 
Papier betragt 75 mm. 

Man kaun durch Anbringung einer Verdeekseheibe das Visieren von oben naeh unten 
aussehalten, kann das Hin- und Herbewegen des Kopfes zulassen oder aussehlieBen. Je 
naeh den Priifbedingungen wird man neben den FeWern aueh Gewiehtsziffern fiir die Rieh
tungen, in denen die einzelnen FeWer auftreten, einfiihren k6nnen. Statt der Spitze, die 
in der Verlangerung einen bestimmten Plillkt treffen soli, kann man ein Sage blatt ~instellen 
und den Klotz so ausriehten lassen, daB beim Heranfiihren der Sage die markierte Linie 
getroffen wird. Aueh kann man einen Fraser einsetzen und diesen so einstellen lassen, daB 
er beim Heranfiihren des Klotzes eine bestimmte Hohenmarke gerade trifft. 

Instruktion: Der Apparat wird so aufgestellt, daB das Stativ sieh an der reehten Seite 
des Grundbrettes befindet. Der Holzklotz mit dem MeBpapier ist so auf dem Grundbrett 
zu versehieben, daB der Sehnittplillkt der Linien genau unter die Spitze zu stehen kommt. 
Die Spitze wird gesenkt und die Stellung dureh Einstieh markiert; der Versueh wird fiinfmal 
wiederholt. Dureh Auflegen einer Sehablone, die konzentrisehe Kreise im Abstand von je 
1 mm aufweist, werden die Abstande der Einstiehe vom Mittelplillkt addiert, wobei die 
Summe die Anzahl der mm samtlieher 5 Versuehe bedeutet. 

Psyehoteehnisehe Eiehwerte: 
Eo Note 1 3 5 
4,0 8,0 20,4 51,3 93,Omm. 

Winkelsehatzer (Abb.88). 
Bau- und teehnisehe Eiehwerte: Hinter erner feststehendenrunden Glasplatte von 

85 mm Radius ist eine zweite um den Mittelpunkt drehbare Platte angeordnet; in beide ist 
ein dUnner 0,4 mm starker Strieh eingeatzt, der sieh 
vom Mittelpunkt bis zum Rande erstreekt. Es kon
nen Winkel in Abstufungen von je 15° eingestellt 
werden. Das Drehen an dem Handrade bewirkt die 
Versehiebung eines Sehenkels gegen den anderen. Die 
Ablesung erfolgt auf der Riiekseite des Apparates auf 
1/10 ° genau. 

Instruktion: Verlangt wird die Einstellung eines 
reehten Winkels. Die Entfernung des Auges vom Ap
parat darf nieht zu klein gewaWt werden. Die Probe 
wird fiinfmal wiederholt. 

Psyehoteehnisehe Eiehwerte: Die Auswertung 
erfolgt naeh dem mittleren absoluten FeWer in 1/100 • 

Reprasen ta tionswerte: 
Eo Note 1 3 5 Eu 
0,5 0,75 4,3 8,6 14,6. 

AugenmaBaufgaben der versehiedensten Art priifen 
wir am Optometer (vgl. Abb. 89 a, b). 

Bau- und teehnisehe Eiehwerte: Zwei Plat-
Abb.88. WinkeJschatzer. ten sind gegeneinander versehiebbar, von denen die 

untere auf der Oberflaehe, die obere auf der Unter
flache Teile der Priiffiguren tragt. Die Ablesung erfolgt auf 1/1000 mm genau. 

Instruktion: Bei Aufgabe 1 sind Plillktdistanzen zu halbieren oder zu dritteln oder 
in einem beliebigen anderen Verhaltnis einzustellen. Bei Aufgabe 4 und 5 sollen Strecken ge
teilt werden. Bei Aufgabe 6 ist der Kreis durch eine Quadratseite zu halbieren oder die Kreuze 
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in den Mittelpunkt des Quadrates, den Schnittpunkt der Diagonalen einzustellen. Bei Auf
gabe 7 soli obere und untere Linie in gleiche Richtung gebracht werden, bei Aufgabe 8 die 
Gleich-Ausrichtung dreier Punkte vorgenommen werden. Bei Aufgabe 9 ist zum Kreisstumpf 
der entsprechende zugehorige Kreisbogen zu suchen, bei Aufgabe 10 soli das schwarze 
Rechteck einen der verschieden groBen Kreise halbieren, eine Aufgabe, die dem Halbieren 
des Kornes durch das Werkzeug, etwa den Fraser oder Drehstahl, nachgebildet ist. Bei Auf
gabe 11 sind die Kreuze in den Mittelpunkt des Kreises einzustellen. Aufgabe 12 verlangt 
die genaue Einstellung zweier 
Linien untereinander oder eine 
andere Zuordnung der oberen 
und unteren Strichreihe. Bei 
Aufgabe 13 wird an dickeren 
Strichen undFlachen die gleiche 
AufgabedurchgefUhrt. Bei Auf
gabe 14 soli der feinste eben 
mogliche Lichtspalt hergestellt 
werden. Aufgabe 15 verlangt 
die gleiche Abstandseinstellung 
zweier Punkte zu zwei gegebe
nen. Bei Aufgabe 16 soll der 
zu findende Abstand zweier 
P'unkte gleich einer gegebenen 
Strecke sein. 

Psychotechnische Eich
Abb. 89 a. Optometer. 

werte: Die Schwierigkeit der einzeInen AugenmaJ31eistungen kann durch die mittlere 
GroBe des Fehlers, der begangen wird, festgestellt werden. 

Durch Vergleichen der Fehlerwerte konnen Gewichtsziffern berechnet werden, die den 
Schwierigkeitsgrad widerspiegeIn. Wir fanden beispielsweise, daB das Halbieren einer Strecke 
von 25 mm Lange durch eine Marke von 0,25 mm Dicke am Optometer halb so schwierig ist 
wie das DritteIn einer 
Strecke von 100 mm durch 
eine Marke von 0,25 mm 
Dicke, und daB das Hal
bieren eines Kreises von 
13 mm Durchmesser durch 
eine Quadratseite, die eine 
Lange von 40 mm und eine 
Dicke von 0,4 mm aufweist 
sowie das Halbabdecken 
eines Kreises, dessen Durch
messer 4 mm betragt, durch 
ein schwarzes Rechteck von 
16 X 5 mm2 Ausdehnung 
fiinfmal leichter ist als das 
Streckehalbieren, zehnmal 
leichter als das Dritteln der 
angegebenen Strecke. 

Nach dem gleichen Prin
zip der verschiebbaren Plat
ten ist der Winkelschat

2 J 

q ~1 -----+------~ 5 .... 1 ---1----------------4 

111 

11111 1111 
15 

16 

Abb. 89 b. Optometerpiatte. 

zer gebaut. Die Ablesung geschieht an der Skala des Stellrades oder durch Drauflegell einer 
Lehre oder in anderen Fallen mit Hilfe von Durchleuchtung der unter der Einstellplatte be-' 
findlichen dunklen Normalplatte, auf der der Fehlerwert unmittelbar abzulesen ist. Statt 
der beiden gegeneinander verschiebbaren Platten kann man auch Schniire oder Drahte 
verwenden, die glatt sind oder Perlen oder sonstige verschiebbare Marken tragen. Sie sind 
entweder frei im Raum verschiebbar oder urn einen festen Punkt drehbar. Will man die 
Arbeitsweise des Priiflings untersuchen, so kann man die Einstellbewegungen raumlich
zeitlich registrieren. 

Wir fanden bei planmaBigen TIbnngsversuchen, daB die mittlere Streuung bei Winkel
schatzen, Streckenhalbieren und Kreishalbieren ein ungleich konstanteres MaB als der ab
solute FehIer ist (vgl. Abb. 90a, b, c). Es zeigte sich, daB auch bei anderenVersuchendie 
mittlere Streuung als Personlichkeitsnote wertvoller als der absolute Fehler ist. 

Es ergab sich bei Augenm!tBversuchen, daB schlechte Anfangsleistung mit groBer Schwan
kung wahrend der spateren TIbung paraIl,~1 geht, gute Anfangsleistung mit geringer Schwan
kung. Die Leistungsaufbesserung durch Ubung der Schlechten war groBer als die der Guten. 



108 Sinnesleistungen. 

Vergleicht man die mittleren Streuungen beirn Einstellen eines rechten Winkels, Halbieren 
einer Strecke, I;J;albieren eines Kreises in einzelnen Zeitabschnitten eines ganzen, 40 Tage 
umspannenden Ubungsverlaufes, so findet man, daB Kreishalbieren die groBte Konstanz 
zeigt, danach das Einstellen des rechten Winkels, wahrend das Streckehalbieren dagegen 
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wenig konstante Werte lie
fert. Die zugehorigen mitt-
leren Korrelationswerte 
sind: Kreis, Winkel, 
Strecke wie 0,6 (0,1 Streu
ung): 0,4 (0,1 Streuung): 
0,1 (0,2 Streuung) (42). 

Man kann auch die 
Zuordnung eines Punk
tes zu einer Fliiche, vgl. 
Abb. 84 B, verlangen, 
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Linie im Verhiiltnis zu 
einer Fliiche oder Kante 
derart, daB eine be
stimmte Raumrichtung, 
die vorgeschrieben ist, 
erzielt wird. 

Ein fUr die Praxis 
wichtiger Sonderfall der 
Ausrichtung liegt, vor, 
wenn Gerade oder Flii
chen in die Parallelrich
tung eingestellt werden 
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irgendwelcher Fliichen 
oder Driihte irgendwel
chen Platten entspre
chend auszurichten sind. 

Soll das AugenmaB 
begutachtet werden, so 
muB man eine Mehrheit 
von Funktionen der Prii
fung zugrundelegen und 
solche Aufgaben ver
wenden, die als Kenn
zeichen eines guten oder 

10 20 
30 schlecht en AugenmaBes 

/lerStichs/og'lf. trotz Ubungsfiihigkeit 
Abb.90e. 

1Jbungskurven von 24 Lehrlingen an 40 Versuchstagen beim Reehte· 
Winkel-Einstellen (90a), Streekehalbieren (90b), Kreishalbieren (90e) in 
Gruppen-Tagesmittelu. Die glatteLinie stellt den Verlauf des absoluten 

Fehlers, die gestriehelte den der mittleren Variation dar. 

und Aufbesserung be
deutsam sind und Be
stiindigkeit aufweisen. 
Will man die Augen

maBpriifung auch zur Erfassung des Arbeitstypes verwenden, so kann man die 
Leistung in bestimmter Hiiufigkeit wiederholen lassen, urn die Anderung der End
werte ill Sinne des allmiihlichen Ansteigens durch Ubung, Einarbeitung und 
Warmwerden bzw. Nachlassen infolge Interesselosigkeit, sowie die Schwankungs
groBe zu studieren. Die Arbeitsart kann durch Beobachtung oder Registrierung 
der Einstellbewegungen und deren Auswertung beleuchtet werden. Auch wird 
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man zur Feststellung der Sicherheit von AugenmaBleistungen Ablenkungsreize 
allgemeiner oder spezifischer Art verwenden, wie sie ja bei AugenmaBpriifungen 
am Optometer durch die Nebenfiguren, bei Verwendung von Vorlagen durch die 
MaBe des Bleistiftes oder der Gegenstande des Tisches oder der sonstigen Um
gebung stets zur Verfiigung stehen. Will man dagegen ideale AugenmaBleistungen 
erhalten, so wird man unter den besten und reinsten Laboratoriumsbedingungen 
arbeiten, muB sich nur davon Rechenschaft ablegen, ob diese Versuchsergebnisse 
fiir Werkstattbewahrung iiberhaupt beachtenswert sind. Stellt die Werkstatt
praxis keine iiber das durchschnittliche AugenmaB und dessen Entwicklung bei 
diIrchschnittlicher Ubungsfahigkeit hinausgehende Anforderungen, so kann die 
AugenmaBpriifung ganz wegfallen. 
Sehscharfenpriifung bei Schwerstbe
dingungen wird bei scharfer Bean
spruchung durch Material, Maschinen 
und Arbeitsprozesse in der Regel un
entbehrlich sein. 

f.Rlch/llng z.Ebene 
lJ6en ]j/ K-
/lnM' c) Blick. Den Blickraum bei der 

Arbeit bestreichen wir durch Blick
bewegungen, die teils Augenbe
wegungen allein sind, teils kombi
nierte Bewegungen von Auge, Kopf 
und Gesamtkorper. Die Arbeit ver
langt entweder die vorzugsweise 
Einstellung und Innehaltung einer 
bestirnmten Blickrichtung oder das 
regelmaBige odeI' gelegentliche Um
herwandern des Blickes im Arbeits- Abb.91. Blickrichtung-Ebene-Feld in scherna-
raum. tischer Darstellung. 

Die natiirliche Blickrichtung beirn d = direktes Sehen, i = indirektes Sehen. 

Sehen in die Ferne ist geradeaus nach vorn. Wir heben den Haltepunkt in 
der Ferne auf Augenhohe. Die Verbindungslinie zwischen Haltepunkt und 
Augenmitte nennen wir Blicklinie. Jedes gesehene 
Ding wird geradlinig nach auBen projiziert, wobei der 
Abstand des Haltepunktes von Augenmitte verschie-
den sein kann. Der Seemann, der in die Ferne schauend 
sein Schiff steuert, hat eine vorzugsweise Einstellung 
in dieser natiirlichen Blickhauptrichtung. Die Stellen 
des direkten und unmittelbaren Sehens beirn Blick 
geradeaus nach vorn liegen im Vorfelde des Blick
raumes. Aus dem V orfeld heben wir die Zone des direkten 
Sehens heraus, in der die Dinge Bestsichtverhaltnisse 
haben (vgl. Abb. 91). Rechts und links vom Vorfeld 
liegen die Seitenfelder, zwischen denen auBer Sicht 
das Riickfeld sich ausbreitet. Dinge im Vorfeld, die in 
einem Sehschatten liegen, konnen ebensowenig beob-
achtet werden wie Dinge und Vorgange im Riickfeld, 
sofern eine rein optische Wahrnehmung auszufiihren 
ist. Horen wir dagegen Tone, so konnen wir sie nach 
bestirnmten Richtungen des Riickfeldes oder an be
stirnmte Stellen des Sehschattens irn Vorfeld verlegen. 

H H H 

Abb. 92. Blickbewegungen beirn 
Lesen von Zeilen eines Briefes. 
Die senkrechten Striche symboli-

sieren Buchstaben. 
H = Haltepunkt, B = Bewegung. 

Del' Mann im Bureau wird in der Regel mit leicht nach vorn geneigtem Kopf 
in einer Blickrich tung schrag nach unten seine Arbeit auszufiihren haben. 
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Die Blicklinien, etwa beim Lesen eines Briefes, bewegen sich yom linken Ende 
der Zeile anhebend nach rechts. Wahrend dieser Blickbewegung werden Ruhe-

~ pausen eingeschaltet, in denen 
J'cnovfQn.s/er das eigentliche Lesen stattfindet, 

hi?ks reenls 
~~~---._--"-i~~~ da eine optisch scharfe Wahrneh-\ J / mung bei Bewegung umnoglich 

189 \ ¥ I /177 ist. In der Regel wird man mit \ I I 
\ Alii 3-4 Augenbewegungen die Zeile 

durcheilen, vgl. Abb. 92 (43). 
'Jf Der Passant auf der StraBe 

Oescholler 
wird in der Hauptsache, seinen 
Blick leicht schrag nach unten 
auf den Boden gerichtet, sich 
vorwarts bewegen. Beim Be-Abb. 93. Haufigkeit der einzelnen Blickriehtungen beim 

Betraehten eines Schaufensters. 
trachten des Schaufensters wird 

die natiirliche Schragrichtung nach vorn und unten am haufigsten sein. Die 
Haufigkeit der einzelnen Blickrichtungen dabei sind nach Blumenfeld in Abb. 93 

Abb. 94. Blickriehtlmg (R) -Winkel, Ebene (E) beim 
Lesen, im Flugzeug. 

dargestellt (44). 
Die Blickrichtung ist entweder 

geradeaus, rechts oder links orien
tiert oder nach oben oder unten ein
gestellt, vgl. Abb. 91. 

Die Blicklinie wird in der Regel in 
einem Bestwinkel auf die Blick~bene 
fallen und diese schneiden. Der Mann 
am Steuer, der das Schiff lenkt und 
in die Ferne blickt, schneidet recht

winklig mit seiner Blicklinie die Dinge des V orfeldes. Lesen wir ein Buch, so 
stellen wir Kopf und Blicklinie in einen Bestwinkel zur jeweiligen Blickebene 

1 N . 

des Buches ein, vgl. Abb. 94. 
Die Blickebene kann verti

kal, horizontal oder schrag, d. h. 
nach vorn und hinten, rechts 
und links geneigt sein. 

Bei der Arbeit an der 
Schreibmaschine fallt die Blick

oE. linie nicht rechtwinklig auf die 
Blickebene. Wie Abb. 95 zeigt, 
ware die natiirliche Blickrich
tung der Schreibmaschinistin 
die Richtung geradeaus. Das 
beschriebene Blatt miiBte dem-

uE. 

Abb. 95. Bliekrieht.ung und Blieklinienfeldbegrenzung bei ver
schiedenem Sitz. Die Versuehsperson muB beim Lesen eine Ta
helle von 2 m Lange und 25 em Breite, die mit Zahlen bedeckt 
ist und sieh in 50 em Entfernung befindet, in den Bliek nehmen 
und die vom Bliek erfaJ.lten Zahlen ansagen. Die mittlere 
Blickricbtung bei 24 Versuehspersonen ist als Pfeil (AM) darge
st.ellt, die oberen und unterenExtreme dervorkommendenBliek
!inien mit oE und uE. I = Sitzen auf Kontorstubl mit niedriger 
Lehne. II = Stuhl mit hoher Lehne. III = Wie II, doeh Hande 

auf dem Tastenfeld einer Sehreibmaschine. 

nach, um rechtwinklig und in 
der Hohe desnatiirlichen Blickes 
zu liegen, geho ben werden bis 
zur Augenhohe. Bei der iib
lichen Hohe der Schreibma
schine und des Sitzes bilden 
Blicklinie und Blickebene einen 
Winkel, dessen GroBe in der 
Hauptsache von der Hohe 
des Schreibmaschinentisches 
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und der Schreibmaschine, der GroBe des Schreibers und der Hohe des Sitzes 
abhiingt (45). 

Die Arbeitsebene des BIickes kann einheitlich sein. AIle zu beachtenden 
Stellen des Arbeitsraumes sind dann Stellen dieser einheitlichen Ebene; die Ar
beitsebene des Blickes kann andererseits auch an mehreren Stellen des Arbeits
raumes verteilt und verschieden sein, so daB der Blick bald schrag nach unten an 
einer Stelle, alsdann mit Schragrichtung nach oben an der zweiten Stelle zu ar
beiten hat. Beim Abschreiben eines Manuskriptes beispielsweise, das auf dem 
Tisch neben der Maschine liegt, ist die Blickebene beim Lesen des Manuskriptes 
eine andere wie beim Lesen der Maschinenschrift des in die Maschine ein
gespannten und beschriebenen Blattes. Die Blickrichtung auf das Tastenfeld 
wiederum verlangt eine neue Blickhaltung und Blickarbeit in anderer Ebene und 
Ricbtung. 

Eine Vereinheitlichung der Blickebene und Blickrichtung wlirde bedeuten, 
daB man Manuskript und Schreibmaschinenblatt in etwa gleiche Augenhohe zu 
legen hatte, und daB infolge volliger Mechanisierung des Greifens die Blickebene 
des Tastenfeldes iiberhaupt nicht beansprucht zu werden brauchte. 

Manche Blickrichtungen und Blickebenen sind stark ermiidend und werden 
von dem Arbeitenden in der Regel vermieden, sofern es moglich ist. 

Die Berufe sind mitunter gekennzeichnet durch einen groBen Arbeitsraum, 
in dem der Mensch sich frei bewegt, dem auch ein Blickraum von groBer Aus
dehnung entspricht. Die Dinge werden dann vorzugsweise bei groBem Blickfelde 
und b{li Fernsicht wahrgenommen. Bei anderen Berufen wieder wird nur ein 
kleiner Bezirk des Blickfeldes dauernd beansprucht, und die zu beachtenden Dinge 
und Vorgange sind klein und liegen in geringer Entfernung vom Auge, das bei 
Schraghaltung des Kopfes arbeitet. Umstellung vom groBen Blickfeld auf ein 
kleines ist mitunter einem Berufsangehorigen nicht mehr moglich. Dauerein
haltung einer bestimmten Blickrichtung wird mitunter abgelehnt. Bevorzugung 
bestimmter Richtungen und Blickebenen pflegt Regel zu sein. 

Welcher Art auch immer die Leistung des Auges ist, stets miissen die fUr die 
Arbeit wichtigen Feldbestimmungen des Blickraumes mit angegeben werden. 

B. Gebrauchsfunktionen des Ohres. 
Das Ohr ist das Organ fUr Schall- und Gleichgewichtswahrnehmung. Die 

Schallwahrnehmung gliedern wir zweckmaBig in die Auffassung von Gerauschen 
und Tonen. 

I. Gleichgewichtswahrnehmung. 
Die Gleichgewichtsreaktion ist eine uralte Leistung der Lebewesen. Die 

Pflanzen stellen sich in die SClhwerkraftsrichtung ein, desgleichen werden Haupt
einstellungsrichtungen von den Tieren stets eingehalten. Die Einstellung im 
Sinne der aufrechten Haltung kommt durch ein Zusammenspiel einer Mannig
faltigkeit von Sinnesreizen und Bewegungsreaktionen zustande. Wir priifen die 
Gleichgewichtseinstellung bei offenem odergeschlossenem Auge, bei stehender 
oder sitzender Haltung unter den verschiedensten Bedingungen, vgl. Abb. 96. 
Die Gleichgewichtsreaktionen sind fUr eine Reihe von Berufsgruppen recht 
wichtig. Man denke an die Geriistarbeiter oder an die Flieger. Der Flieger orien
tiert sich bei allen seinen Gleichgewichtsreaktionen fast ausschlieBlich optisch, 
d. h. an dem Horizont. Der Geriistarbeiter muB schwindelfrei sein, darf also 
nicht Schaden der Gleichgewichtreaktion aufweisen, wenn er in groBer Hohe 
und obne Halteseil arbeitet. Er muB bei pli::itzlicher Anderung der Gleichge-
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wichtslage, beim Ausrutschen, beim Betreten eines schwankenden Brettes sofort 
die richtigen Gegenbewegungen machen, urn nicht zu Schaden zu kommen. 

a) Neigungsempfinden. Die praktische Priifung kann in stehender, sitzender 
oder liegender Haltung vorgenommen werden. Wir neigen den Priifling allmah
lich aus seiner Grundstellung, und er soll uns angeben, wann er die Neigung 
merkt, bzw. ihre Richtung und GroBe. Wir konnen den Priifling auch plOtzlich 

7 
8 

Abb.96. Gieichgewichtsreaktionen. 
1. 2. 3. 4. Neigungsgestiihl. 5. Querbaum. 6. Leiterarbeit. 7. Stehen auf bewegUcher Unterlage. S. Schaukel· 
llrobe. 9. Schwankstehen und Schwankungsaufzeichnung auf dem Priifturm bei langsamer oder pliitzllcher 

Grundbrett-Lageanderung . 

.aUS seiner Gleichgewichtslage herauskippen nach vorn, hinten oder in schrager 
Richtung und von ihm die richtige Einstellung in die Ausgangslage verlangen, 
wobei die Schnelligkeit und Richtigkeit seiner Gegensteuerung bestimmt wird 
(Abb. 96, 1-4). 

b) Schwankstehen. Ein Sonderfall der Priifung liegt dann vor, wenn wir 
~inen Turm oder eine erhohte Raumstellung wahlen, wo der Priifling tells mit, 
tells ohne Gitter, teils mit, tells ohne Anhaltestiitze aufrecht schwankungsfrei 
stehen soll (Abb. 96, 9). Wir konnen die Schwankungen beobachten oder sie 
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mit Hille von Ubertragungsschniiren aufschreiben. Man wird beispielsweise das 
Gitter senken konnen, und das Stehen des Priiflinges auf der kleinen Grund
platte mehrere Meter iiber dem FuBboden bei offenen oder geschlossenen Augen 
studieren. 

Wir konnen ihm in unmittelbarer Nahe einen Haltestab geben, den wir bei 
Erschwerung der Versuchsbedingungen herunterkippen. Der Priifling ist anzu
seilen, aber zweckmaBigerweise mit diinnen Gummischlauchen, in die ohne sein 
Wissen ein Drahtseil eingelegt ist, so daB der Priifling nicht das Gefiihl der ab
soluten Sicherheit hat. 

Nach der Probe des Schwankstehens in bestimmter Hohe kann man die Grund
platte allmahlich oder p16tzlich in ihrer Raumlage andern, um die Reaktion des 
Priiflinges im Urteil und Benehmen festzustellen. Lassen wir im verdunkelten 
Raum die Priifung durchfiihren, so wird der Angstliche mitunter iiberhaupt nicht 
zum Besteigen des Turmes gebracht werden, so daB hier die Gleichgewichtsprii
fung mit einer Mut- und Angstpriifung kombiniert, gegebenenfalls auch durch
kreuzt wird. Man kann im Dunkelraum ein Licht sich bewegen lassen, das der 
Priifling genau zu verfolgen hat, um die Einwirkung einer gesehenen und stark 
mitgemachten Bewegung auf die Sicherheit des Stehens und der Gleichge
wichtsreaktion zu erkennen. 

c) Balancieren. Auf einem Querholz hat der Priifling mit oder ohne Last 
zu balancieren. Wir stellen fest, wie oft er fehltritt und wie sicher er den 
seitlich gestiitzten oder wackelnden Balken iiberschreitet. Zur Erleichterung 
des Gehens konnen 'wir ihm eine Balancierstange zur Verfiigung stellen, zur 
Erschwerung von ihm die Ausfiihrung einfachster Arbeit verlangen, indem wir 
ihn auffordern, von dem Querholz aus an bestimmten Stellen seitlich, die 
markiert sind, Ringe aufzuhangen. Er muB sich nach rechts und links heriiber
beugen, um die Ringe richtig einzuhangen und wird oft vom Holz herunterfallen. 
Statt des Querholzes wird man das Besteigen von Leitern mit und ohne Last in 
Erwagung ziehen und kann auch hier durch mannigfache Zusatzleistungen die 
Arbeit recht erschweren (Abb. 96, 5-8)~ 

II. Schallwahrnehmung. 
a) Gerauschauffassung. Der Sehscharfe als einem Grundwert des Auges 

entspricht beim Ohr die Horscharfe fiir Gerausche. Die Priifung kann durch 
Entfernung des Reizgebers vom auffassenden Ohr ausgefiihrt werden oder mit 
Hille eines Telephonhorers, der sich in unmittelbarer Nahe des Ohres befindet 
oder es beriihrt und seine Schwingungen unmittelbar iibertragt. 

Bei der Sehscharfepriifung verwendet man einfachste Raumformen, Snellen
sche Buchstaben, Punkte, unterbrochene Ringe. Zur Erzeugung einfachster Ge
rausche benutzt man fallende Kugeln, Tropfen oder Hebelaufschlag. Auch die 
Taschenuhr kann das Normalgerausch darstellen, vgL Abb. 97. 

Der an einem Stativ der Hohe nach einstellbare Elektromagnet halt eine Stahl
kugel (Abb. 97,1), die nach Unterbrechung des Stromes auf den abgeschragten 
Stahlklotz und von diesem in ein Auffangetuch herabfallt. Die Gerauschinten
sitat kann durch Anderung der Hohe geandert werden. Politzer gibt ein ein
faches Instrument an, einen kleinen Hebel, der kugelig endet (Abb. 97, 3) und 
yon der Gegenseite mit dem andriickenden Finger in eine bestimmte Hohe ge
hoben wird, von der er auf einen stahlernen Aufschlag herabfallt. 

Auch der aus einem GefaB abflieBende Tropfen kann zur Reizgebung be
nutzt werden (Abb. 97,2), dessen klatschendes Gerausch beim Aufschlagen auf 
eine Wasserflache den Grundreiz darstellt. Um Unterschiedsempfindlichkeit fiir 
Gerausche zu bestimmen, kann man zwei an einem Sektor angebrachte, auf Gleit-

Moede, Lehrbuch Bd. 1. 8 
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staben bewegliche Elektromagneten als Kugelhalter verwenden (Abb. 97, 4). Bei 
Unterbrechung des einen Stromkreises fallt die erste Kugel, nach Umlegung des 
Sektors und Unterbrechung des zweiten Stromes die Vergleichskugel. Geht man 
nicht von getrennten zu vergleichenden Gerauschen aus, sondern von einem 
Grundgerausch, das geandert wird, so kann man eine Einrichtung der Skizze 
(Abb. 97,6) benutzen. Das rotierende, mit Zahnen versehene Rad erzeugt bei 
Umdrehung durch Anschlag der Zahne an eine elastische Feder ein surrendes Ge
rausch, dessen Intensitat man dureh Anderung der Umdrehungsgeschwindigkeit, 
aber auch durch Erzeugung von Nebengerauschen, etwa Klopftonen (Abb. 97, 5) 
auf die mannigfachste Weise abwandeln und storen kann. Der Priifling muB von 
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Abb.97. Akustisches Priifgerat. 

ihm bemerkte Anderungen angeben, gegebenenfalls eine bestimmte Einstellung 
der Gerausche je nach Auf trag durchfiihren. 

Die Horscharfebestimmung mit Hille des Telephones wird am zweckmaBigsten 
mit Hille einer bewegliehen Sekundarspule vorgenommen, deren Entfernung 
gegen die Primarspule verandert wird, um Intensitatsunterschiede zu erzeugen 
(Abb. 97, 13). 

Absolute und Unterschiedsschwellen fUr Gerausche sind praktisch wichtig, 
mitunter auch als Grobschwellen der Unempfindlichkeit gegen allzu starke Ge
rausche, die dauernd einwirken. Beim Abhoren der Motore muB jede Gangun
stetigkeit oder Storung am Priifstand erkannt und abgestellt werden. Die Tur
bine hort man auf GleiehmaBigkeit des Ganges ab, teils unmittelbar oder mit 
Hilfe des Bambusrohres, das aufgesetzt wird. Beim Schleifen von Zylindern, 
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kann die Arbeit der Schleifscheibe akustisch kontrolliert werden, indem der 
Arbeiter eine dem arztlichen HohITohr nachgebildete Einrichtung benutzt. Die 
Horkontrolle an der arbeitenden Maschine oder dem arbeitenden Werkzeug ist 
notwendiges Erfordernis aller Werkstattarbeit. Die durch mangelnde Schmie
rung, Schadhaftigkeit und Mangel des Werkzeuges entstehenden Gerausche 
diirfen nicht iiberhort werden. 

b) Tonauffassung. Neben den Gerauschen spielt die Tonauffassung besonders 
bei musikalischen Berufen in Form relativer oder absoluter Beurteilung von 
Tonhohen, Tonunterschieden, reinen und verstimmten Akkorden, Bewertung 
des Ausdrucksgehaltes und des Klangcharakters eine groBe Rolle. Zur Er
zeugung von Tonen kann man Stimmgabeln (Abb. 97, 7) mit verstellbarem 
Laufgewicht (8) auf Schwingungskasten, die durch Anschlag, durch Resonanz 
oder elektromagnetisch angetrieben werden, oder auch Zungenpfeifen verschiedener 
GroBe (9) mit variabler Zungen-Einspannung (10), schwingende Luftraume (11), 
wie bei Orgelpfeifen oder Sirenen (12), benutzen (46). 

c. Getast. 
Der alteste Sinn ist der Oberflachensinn, der die auBere und innere Oberflache 

des Korpers iiberzieht. Aus ihm haben sich offen bar im Laufe der Entwicklung 
die anderen Sinnesorgane herausdifferenziert. Auch fUr eine zukiinftige Ent
wicklung ist die Herausbildung besonderer Organe fiir die einzelnen Funktions
leistungen moglich (47). 

Als wichtige Arbeitsfunktion kommt zunachst die Druckempfindlichkeit 
in Betracht. Sie entsteht durch passive Belastung del' Haut oder aktiven Druck des 
Arbeitsorganes gegen einen Widerstand. Nach dem Satz von der "exzentrischen 
Lokalisation" werden bei tastenden Bewegungen der Hand oder der Arbeits
glieder die Beriihrungs- und Druckstellen nach auBen verlegt, an das Ende des 
Stockes, des Bleistiftes oder des sonstigen Gerates; offenbar ist es eine bio
Iogisch sehr zweckmaBige Einrichtung, die Beriihrung an das Ende der Nagel, 
der Haarspitzen und der Zahnschneiden zu verlegen. 

Zur Priifung der Belastungsempfindlichkeit wahlt man einen Satz Reizhaare 
verschiedener Starrheit, Schweineborsten, Pferdehaare, Manner- und Frauen
haare (Abb. 98, 3 u. 4). Das einzelne Reizhaar kann man verschieden lang 
fassen (1) und es jeweils so stark auf die Haut aufdriicken, bis es sich eben 
durchbiegt (2). Es entsteht dann eine punktformige Beriihrung von kurzer 
Zeitdauer. 

Beriihrungsempfindlichkeit iiberhaupt kann man auch durch einen Watte
bausch oder einen feinhaarigen Pinsel priifen. 

Statt des Reizhaares kommen elastischeFedern zur Verwendung (7) oder Ge
wichte, die aufgesetzt werden (5) oder mechanisch einwirken (6,8), oder pneu
matisch betiitigte Spitzen (8) sowie elektro-magnetisch angetriebene Druck
hebel (9). 

Die Beriihrungsempfindlichkeit als Tastsinn wird auf Tastkorperchen 
zuriickgefiihrt, die in charakteristischen, fiir jede Person auBerordentlich be
standigen Linienziigen angeordnet sind und zur Identifizierung des Menschen 
besser als seine Unterschrift benutzt werden konnen. Die Druckempfindlichkeit 
ist an den verschiedenen Stell en des Korpers recht verschieden. Besonders 
feine Beriihrungsel1lpfindlichkeit kommt den Gliedspitzen sowie Zunge und Lip
pen zu. 

Durch die Temperaturempfindlichkeit scheiden wir kalt und warm. 
8* 
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Ausfalle der Temperaturempfindlichkeit sind moglich, tells ganz allgemein, tells 
in bestimmten Korperbezirken. Schwere Verbrennungen konnen vorkommen, 
wenn der GieBer nicht durch die Hitzeempfindung vor dem herannahenden, mit 
gliihendem Eisen gefiillten GieBkiibel gewarnt wird. 

Man priift die Temperaturempfindlichkeit durch Beurtellung verschieden 
warmer Gegenstande, die gereicht werden. Das Metall wird als kalt empfunden, 
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Abb.98. Getastpriifgeriit. 
1-9. Hautbeiastung. 10-11. Zweispitzenproben. Handbedienung bei 10, eiektromagnetischer Betrieb 

bei 11, ~instellkeiI. 

die Hand des Menschen als warm. Zurgenaueren Priifung dienen Heizrohren, 
die punktWrmig enden und von einem Wasserstrom bestimmter Temperatur 
durchflossen werden. Einfacher ist die Benutzung von Reagenzrohrchen, die 
mit Wasser verschiedenen Warmegrades gefilllt sind. 

Feinere Temperaturunterschiedsempfindlichkeit wird in denjenigen Indu
strien notig, bei denen der zu verarbeitende Stoff, um eine guteWare herauszu
bringen, eine bestimmte Temperatur haben muE. Man sieht hier von einer Mes
sung durch das Gerat oder einer selbsttatigen Regulierung sehr oft abo In der 
Schokoladenindustrie beispielsweise wird die Temperatur der Masse mitunter 
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abgeschmeckt. NaturgemaB wird die Temperaturbeurteilung nicht immer durch 
die auf die Haut strahlende Warme oder durch unmittelbare Beriihrung beurteilt, 
sondern wie bei Eisen- und Stahlbehandlung auch durch das Auge. V gl. S. 359. 

Die Fahigkeit, rasch wechselnde Temperaturunterschiede groBerer Art scha
digungsfrei zu ertragen, ist in manchen Berufszweigen, wir denken an die 
Schiffsheizer, von Bedeutung. 

Die Schmerzempfindlichkeit wird ebenfalls durch den Oberflachensinn 
vermittelt. Bei allen ZerreiBungen, Verletzungen, Zerrungen und Quetschungen 
der Hautoberflache, Zerstorungen durch groBe Kalte oder Hitze werden erfah
rungsgemaB starke Unlust- und Abwehrgefiihle erlebt, die mitunter gleichzeitig 
mit Anderungen von PuIs und Atmung einhergehen. Starke Kalte und Hitze 
werden als gleich beurteilt, so daB die Endpunkte der Temperaturempfindlich
keit sich beriihren. 

Die Prufung geschieht mit Nadeln, die von Hand eingestochen werden oder 
deren Druck mittels Feder gemessen wird. Geeignet fiir Reizung ist auch das 
Induktoriurn, dessen Strom bis zur Grenze des eben Ertraglichen verstarkt wird. 

Wie es Farbenblindheit gibt, gibt es auch Schmerzunempfindlichkeit; das 
Schneiden und Durchstechen der Haut lOst dann keine Schmerzen aus. 

1m normalen ArbeitsprozeB entstehen bei allzu starker Belastung der Haut 
und ungiinstiger Auflage eines schweren Korpers Schmerzen, desgleichen bei 
angestrengter statischer oder intensiver und lang anhaltender dynamischer Be
tatigung. Auch hier diirften die Schmerzen als Warner biologisch aufzufassen 
sein. Schmerz wird als unlustvoll erlebt und abgelehnt, Lust dagegen als ange
nehm empfunden und erstrebt. Es gibt freilich auch Reizformen, bei denen 
energische und entschiedene Abwehrbewegung eintritt, also eine Ablehnung des 
Reizes trotz starker Lustbetonung. 

Die einfachste R a u m w e r t funktion der Haut wird erhalten, wenn man 
2 Spitz en in einem bestimmten Abstand auf die Haut einwirken laBt und wenn 
sie als getrennt, also als raumlich auseinander beurteilt werden. Bei der 
Sehscharfepriifung waren es 2 Striche oder Flachen, die getrennt und raumlich 
aufgelOst erscheinen, beim Tastsinn sind es 2 Druckspitzen, die je nach der ge
reizten Korperoberflache in verschiedener Entfernung einwirken mussen, urn als 
raumlich getrennt, also als Zweiheit bewuBt zu werden (Abb. 98, 10 u.11). Am 
Rucken ist im Mittel eine Entfernung von 20 cm und m{lhr, an den Lippen nur 
eine solche von einigen Millimetern erforderlich, urn eine Doppelreizung bewuBt 
zu machen. LaBt man 3 und mehr Spitz en einwirken, so wird mit dem ruhenden 
Tastsinn das raumliche Gebilde nur sehr unscharf erkannt. Triebartig entsteht 
der Wunsch, das Gebilde zu umfahren, also es zwecks sicherer Gestaltsauffassung 
mit dem bewegten Tast-Muskel- und Gelenksinn zu studieren. 

Als Reizinstrument kommt der Doppelspitzenzirkel zur Verwendung, vgl. 
Abb. 98, 10/11. In einer Schublehre sind 2 Spitzen aus Knochen oder Horn einge
lassen, die gegeneinander verschoben werden konnen (10). Die Spitze ist direkt 
in das Holz eingelassen oder federnd gelagert. Die Lehre kann von Hand oder 
elektromagnetisch aufgesetzt werden. Durch Einbau von Kugelgelenken und 
Anbringung von Anschlagen, die vorher eingestellt werden, sorgt man fUr lot
rechte und vergleichbare Einwirkung der Reize (11). 

Berufswichtig sind vor allem die Bewertungen der zu bearbeitenden Ober
£lache der Stoffe und Stucke, die sehr oft mit dem Tastorgan, den abtastenden 
Fingern oder der Hand vorgenommen werden. Einfache Raurnwertbeurteilung 
stellt die Hohenausrichtung zweier Kanten durch den betastenden Finger dar. 

Man kann (vgl. Abb. 99) zwei rechtwinklige sich beriihrende Korper, etwa 
zwei Zylinder, gegeneinander in dero Hohe verschieben und durch Betasten mit 
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Hille des Fingers Hohenausrichtung der Oberkanten vornehmen lassen. Die 
Leistung wird erschwert, wenn man die Kanten im Winkel von 45 0 bricht. 
Vier Kanten sind abzutasten, wenn ein Ring gehoben und gesenkt werden soIl, 
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Abb.99. 

der genau hohengleich einzupassen ist. Bei reiner Beurteilung wird man Klotz
chen verschiedener Hohe durch Betasten in eine Rangreihe bringen lassen. Die 
Fiihlbolzenlehre (Abb. 100) verwendet das gleiche MaBprinzip fUr Werkstatts

arbeit. 

Tastsinnpriifer (Abb.101). 
Bau- und technische Eichwerte: Ein Innenzylin

der laBt sichgegeniiber einem.AuBenzylinder durch Drehen 
an dem Handrade vom Durchmesser 160 mm verschieben. 
Die scharfe Kante" die infolge des Niveauunterschiedes 
entsteht, kann mit der Fingerkuppe deutlich wahrge
nommen werden. .Andererseits konnen aber auch die bei
den Flachen des Innen- und .AuBenzylinders so genau in 
~~e Ebene gebracht werden, daB selbst der geringste 

Abb.l00. Fiihlbolzenlehre bei Werk- Ubergang nicht mehr merkbar ist. Das Handrad ist mit 
stattsarbeit. Die Lehre zeigt drei 

Fiihlbolzen. Teilstrichen versehen, von denen jeder 1/1000 mm Hohen-
differenz zwischen Innen- und .AuBenzyl,inder anzeigt. 

Instruktion: Der Priifling hat so lange !nit dem Zeigefinger der rechten Hand iiber die 
Beriihrungsstelle von Inne:m- und .AuBenzylinder zu fahren, bis der Hohenunterschied durch 
Drehen am lIandrade, das die linke Hand bedient, ausgeglichen ist. Die .Ablesung erfolgt 
durch den Priifleiter im ganzen 1/1000 mm. Die Probe besteht aus 5 Einstellungen. 

Psychotechnische Eichwerte: Zur Bewertung wird die M. V. aus 5 Einstellungen 
herangezogen. 

Reprasen ta tionswerte: 
EQ Note 1 3 5 E. 
0,3 0,7 2,4 4,5 6,8 Teilstriche oder 1/1000 mm M.V. 

Die Oberflachenbeschaffenheit eines Korpers als rauh oder glatt wird 
ebenfalls von dem sich bewegenden Tastsinn beurteilt. In der Priifung konnen 
wir verschiedene Sorten Schmirgelpapier ' verwenden, verschieden gespannte 



Getast. 119 

Federn (Abb. 99), Oberflachen, die mit Feile oder Shapingmaschine bearbeitet 
werden, oder einen. Gewindebolzen, dessen Teilgewinde verschiedene Steigung 
aufweisen. 

Bei Dickenbeurteilung lassen wir verschieden dicke Plattchen ordnen oder 
wir bedienen uns auch eines Tastringes, dessen Flanke stetig dicker wird (Abb. 99). 

Der Priifling betastet den Ring, muB die Dicke einer bestimmten Stelle sich 
besonders einpragen, die er nach Verdrehung des Ringes wiederzufinden hat. 
Wird der Ring nach rechts und links symmetrisch in gleicher Weise dicker, so 
konnen wir auch eine bestimmte Stelle der rechten Ringhalfte auf der linken 
wiederfinden lassen. Die Priifung muB natiirlich bei geschlossenen Augen, wie 
alle Tastpriifungen, vorgenommen werden. 

Tiefenbeurteilungen durch den tastenden Finger priift man mit Hilfe von 
Hohlkapseln, vgl. Abb. 99, die verschieden hoch sind und von denen zwei gleich 

h h u zu nd I'n d r di all in in 
R ill zu rdn n indo B i r b·Diek II· 

prWung n gib man in n 'rund-
ab and, zu d III in gl ieh di k r 
\ 1'g1 ieb ab tand in-
zu U ni t.Von in m 
~Ii l Ibr aus kann 
man aueh links in n 
abzut nd n b
stand g b 11, d r na h 
r h ymm tri h 
dur h r hi bung d 
z\ i n bia in-
7.U t 11 nit ( bb. 99 
Liing , Hoh 
N = ormal, 
gl ich w rt) . 

.B i priifung n 
auf b nh i ( bb. 9 
I iiDlDlWlg) in r JoY-
che benutzt man eine Abb. 101. Tastsinnpriifer. 

stetige Flache, eine Me-
tallplatte, die an einer Seite oder an zwei Seiten gespannt ist und durchgebogen 
und wieder ausgerichtet werden kann. Begniigt man sich mit reiner Beurtei
lung, so geniigen verschiedene schalenformig gewolbte Bleche, die nach Kriim
mung angeordnet werden miissen oder von denen die Endpunkte der Refue 
erkannt oder aus denen zwei gleiche ausgesucht werden sollen. 

Die Priifungen des Getastes sind natiirlich keine Funktionsleistungen im Sinne 
isolierter Empfindlichkeitsfeststellung, sondern auBerordentlich verwickelter N atur, 
die in vielen Fallen ohne Erfahrung, Erziehung, Anlernung, Konzentration trotz 
einwandfreier Sinne nicht ausgefiihrt werden konnen. Fiihlt der Arbeiter einen 
kleinsten Hohenunterschied zwischen den beiden Kanten nicht, wenn er bei
spielsweise mit der Fiihlbolzenlehre arbeitet, so pflegt er den Nagel zu nehmen 
odeI' einen tastenden Bleistift, um sich die kleinen Hohenunterschiede zu 
verdeutlichen. Die Bewegung des Fingers, die Benutzung von Hebeln und 
Kraftimpulsen, die Einwirkung der ma.nnigfach gestalteten Reize und furer 
Formen sowie eine Fiille sonstiger BewuBtseinanteile, die durch Analyse feststell
bar sind, verursachen und bilden trotz alledem ein einheitliches, fiir die Berufs
praxis notwendiges Urteil. Da es Sache der Psychotechnik ist, nicht Element-
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analyse zu treiben, sondern Gebrauchs- und Arbeitsfunktionen zu umgrenzen, 
so ist as zweckmaBig, auch die Gebrauchsfunktionen des Getastes im Sinne 
von Leistungen, die verlangt werden, abzugrenzen und zu beschreiben, so ver
wickelt und verschiedenartig auch die bei den jeweiligen Funktionen nachweis
baren Bestandstiicke lrnd BewuBtseinsanteile sind. 

D. Klnllsthesie. 
Eine der wichtigsten Empfindungsgruppen sind die kinasthetischen. Sie be

gleiten aIle Bewegungen, die mit dem Arbeitsgliede mit oder ohne Last ausgefiihrt 
werden, sowie aIle Stellungen und Lagen der Glieder im Raum. Die W ortbildung 
besagt, daB es sich um Empfindungsgruppen handelt, die bei Bewegungen beob
achtbar werden. 

Die einfachste Bewegung im arbeitstechnischen Sinne ist die lastfreie Lage
anderung der Korperglieder im Raum. Wir bezeichnen mit Lage eine Stelle der 
Bewegungsbahn, die Ausgang, Endpunkt oder Durchgang fiir weitere Bewe
gungen sein kann (Abb. 102). 

I. Lagepriifung. 
Wir lassen den Rumpf neigen, das Bein anheben, den Arm eine b.estimmte 

Stellung im Raum oder den Kopf eine bestimmte Haltung einnehmen. Die Stel
lung ist einzupragen. Nach Riickkehr in die Ausgangslage, die die natiirliche 
Ruhelage der Glieder ist, sollen die zunachst eingenommenen Stellungen oder 
Lagen von neuem gefunden werden. 

Beispielsweise moge der Rumpf um 40° nach vorn gebeugt werden, bei Wieder
holung der gleichen Beugung werden 60° gemessen. Der wagerecht gehaltene 
und ausgestreckte Arm moge eine Bewegung bestimmter GroBe ausfiihren. Wir 
markieren die Stelle und messen den Winkelgrad und stellen die bei Wieder
holung der gleichen Bewegung auftretenden Fehler fest. Der Arbeiter an der 
Maschine solI auch ohne Licht dorthin greifen, wo die Hebel liegen, die er zu 
betatigen hat. 

Spannt man den FuB oder den Arm in eine um einen Drehpunkt sich bewe
gende Gleitschiene ein, so kann an der Skala des Kinematometers die Einstellung 
kontrolliert werden. 

Leider ist das Lagewissen als bewuBte, stets klare und deutliche Wider
spiegelung der Lage und Stellung unserer Glieder wenig lebhaft und intensiv, 
weun wir nicht die Aufmerksamkeit be80nders :darauf einstellen. Wir wissen oft 
nicht, in welcher Stellung sich unsere FiiBe befinden, deren Lage wir triebartig 
bei Ermiidung und Unbequemlichkeit wechseln. Wir sind erschrocken, wenn 
wir unsere Arbeitsglieder in unmittelbarer Nahe einer Gefahrstelle sehen. Bei 
der geringen Klarheit, Lebhaftigkeit und Frische des BewuBtseins der Stellung 
und Lage treten leider in der Werkstatt bei plOtzlichen Ablenkungen etwa durch 
Anrede des Meisters oft Mitbewegungen der Glieder ein, die mitunter schwerste 
Verletzungen herbeifiihren. 

II. Widerstandsempfinden. , 
Mindestens ebenso wichtig wie Sehen und Horen sind die Widerstands

empfindungen, die jedwede Arbeit in der Werkstatt begleiten. Beim An
fassen eines Stiickes, der Betatigung irgendeines Werkzeuges, dem Einriicken 
der Maschine, der FiihrungvonHammer undMeiBel, demAnziehen einer Schraube 
- stets ist Kraft auszuiiben, deren GroBe zunachst einmal durch die kinasthe
tischen Empfindungsgruppen wahrgenommen werden muB. Selbstverstandlich 
sind daneben Kraftimpulse, ihre Stufung und Regelung, Druckempfindung 
auf der belasteten Oberfiii.che, Kontrollen der Kraftwirkung durch das Auge 
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und Ohr oftmals moglich und ersetzen oder begleiten die eigentlich kinastheti
schen Empfindungszeichen. Beim Ausfall der taktil-kinasthetischen Empfindungs
gruppen kann ein Ziel nicht sicher gegriffen werden, beispielsweise die eigene 
Nase, das Ohrlappchen, der Hammer. Der Gang wird hart und stampfend, da 
der normale Widerstand in der FuBsohle nicht gespiirt und zur Impulsgebung 
verwendet wird. Die FuBspitze st6Bt an die Treppenstufe, da ihre Las.e falsch 
und die Hubh6he zu gering ist. Es gelingt mitunter, durch planmaBige Ubungen 
eine Mechanisierung der reinen Bewegungs- und Richtungsimpulse zu erhalten, 
so daB scheinbar kinasthetisch geregelte Bewegungsleistungen vorliegen. 

Belasten wir die Hand mit einer Kapsel (Abb. 102 Gewicht), so spiiren wir den 
Druck nicht nur in der Oberflache der Innenhand, sondern auch als Schwere 
in der Spannung der Muskeln und im Gelenk. Um eine scharfere Wahrnehmung 
der Belastung zu erhalten, bewegen wir die Hand nach oben und unten. Die 
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Belastung durch Gewicht ist in solchen Fallen zunachst passiv. Wir konnen aber 
auch einen aktiven Druck bestimmter GroBe selbst herstellen, wenn wir beispiels
weise einen Bolzen mit verschiedener Passung in das Lager einfugen. Drehen 
wir ihn, so ist der Reibungswiderstand, entsprechend dem Grob- oder Edelsitz, 
ganz verschieden. Recht feine Unterschiede sind zu beurteilen, wenn etwa bei Fein
passung PreB-, Fest-, Treib-, Haft-, Schiebe-, Gleit-, Laufpassung und diese wieder 
nach verschiedenen Arten unterschieden werden sollen. Das Kru ppsche Gerat 
fiir Passungen aller Art veranschaulicht die gebrauchlichsten Passungen (Abb.103). 

Auch beim Messen mit der Schublehre muB der Arbeiter mit stets gleichem 
Gefiihl andrucken, um vergleichbare und genaue Endwerte an seinem MeBgerat 
zu erzielen. Die grobere Kraftgebung etwa beim Anziehen von Schraubenkopfen 
verschiedenster Stucke oder Einspannen von Werkstucken darf bestimmte 
Grenzwerte nach oben und unten nicht uberschreiten, sondern muB in einem 
mittleren Bestbereich liegen. 

Das Widerstandsempfinden kann von einem Arbeitsglied wahrgenommen wer
den (Abb. 102). Es kann bei Zug oder Druck auftreten, der momentan und 
dauernd, konstant oder variabel, mittelbar oder unmittelbar, aktiv oder passiv 
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ausgeiibt wird. Ein unmittelbarer Druck wird beispielsweise durch Gewichtsbe
lastung erzeugt, ein mittelbarer bei Betatigung eines Hebels und einer Spindel, 
die eine Feder zusammenpreBt. Man kann entweder zwei ganz bestimmte kin
asthetisch zu beurteilende Reizwerte einer Skala vergleichen oder aus einem 
Kontinuum etwa beim Anziehen einer Schraube lediglich den Endwert beachten 
und beim Vergleich beurteilen lassen . 

.........---
L lLwr.-_--_ 

.rti sL 
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g ' gt 
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Abb. 103. Passungsgerat nach Krupp. 

Die versuchstechnische Durchfiihrung der Priifung geschieht mit Hille von 
Gewichten und Hebeln, Federn, Reibungen, die mechanisch, elektromagnetisch 
oder hydraulisch erzeugt werden (Abb.l02). 

Die beiden zu vergleichenden Gewichtskapseln ",irken entweder nacheinander 
auf eine Hand ein oder sind beidhandig und gleichzeitig miteinander zu ver
gleichen. Statt der Kapseln kann man HohlgefaBe verwenden, die mit Fliissig
keiten oder Kugeln gefiillt sind. Bei einfachen Hebelkonstruktionen wird der 
ein verschiebbares Laufgewicht tragende Hebel entweder durch Druck oder 

----Abb.104 . Gewichtsgelenkpriifer. 

durch Zug betatigt. 

Gewich tsgelenkpr ii fer 
(Abb.104). 

Konstruktiv ist diese Idee 
im Gewichtsgelenkpriifer ver-
wirklicht. . 

Bau- und technische 
Eichwerte: Auf einemSystem 
zweier nebeneinanderliegender 
Hebel lassen sich zwei Gewichte 
durch Kettenzug verschieben. 
Die Hand umfaBt die Griffe am 
Ende der Hebel und hebt die 
Gewichte nacheinander um 
einige Grad in die Hohe. Zwi
schen den beiden Laufgewich
ten befindet sich eine Skala, 

bei der die jeweilige Stellung der beiden Gewichte abzulesen ist. Der Hebelarm ist etwa 
30 cm lang, die beiden Ge"\\>ichte je 1 kg schwer. Die Einstellung ist in ganzen Milli
metern abzulesen. 

Instruktion: Der Priifleiter stellt das eine Gewicht (rechts) selbst ein. Der Priifling 
hat das andere Gewicht (links) an dem Kettenzug so lange zu verstellen, bis der Druck 
(bzw. Zug) an den beiden Handgriffen als gleich empfunden wird. Die folgezeitige Bedienung 
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des Apparates erfordert ein abwechselndes Heriibergreifen der~elben Hand v?n der. Normal
einstellung zur Vergleichseinstellung, also vom rechten zum ~en Handgriff. Dle andere 
Hand bedient ausschlieBlich den Kettenzug des VergleichsgewlChtes. 

Psychotechnische Eichwerte. Der Bewertung zugrunde ~egt c:lie M.V. aus 5 Ein
stellungen, die in Millinleterdifferenz zwischen Normal- und VerglelChsrelZ abgelesen werden. 

Eo Note 1 3 5 E" 
0,5 1,4 5,1 7,5 15. 

Man kann zwischen arbeitender Hand und Angriffsflache der Kraft eine 
Schraube, eine Rolle, einen Keil, eine Winde einfiigen, und nun den Hand
druck auf Spannung beurteilen lassen. Bei der durch Kurbel betatigten Ein
stellwalze treffen die Nocken auf rechtwink
lige Gewichtshebel, die bei Weiterbewegung 
der Kurbel angehoben werden. 

Die Verwendung der Feder als Konstruk
tionsprinzip ist aus Abb. 102 ersichtlich. 

Feingelenkpriifer (Abb.l05). 
Bau- und technische Eichwerte: Durch 

Drehen einer Schraube wird eine starkere oder 
schwachere Federspannung erztmgt. Ein Zeiger, 
dessen Ausschlag vermittels Hebeliibertragung ver· 
groBert ist, spielt iiber einer Skala und zeigt den 
eingestellten Druck an. Die Kurve (Abb. 106) gibt 

Abb.105. Feingeienkpriifer. 

die Beziehung zwischen Skalenteilstrich und Widerstand am Schraubendurchmesser in gr an. 
Instruktion: Die Skala befindet sich wahrend des Versuches auf der dem Priifling ab

gewandten Seite des Apparates. Der Priifling dreht die Schraube zwischen Daumen und 
Zeigefingerspitze so lange, bis derPriifleiter fum bei einer Mittelstellung des Zeigers auf der 
Skala ein "Halt" zuruft. Dieser, bei Drehung der Schraube bemerkbare Widerstand soll 
fiinfmal hintereinander wiedergefunden werden. 

Psychotechnische Eichwerte: Als Bewer- 50. 
tungsgrundlage dient die M.V. als Mittel aus 5 Mes- fJ 
sungen. 

Reprasen ta tionswerte: 
Note 1 3 5 

4 11 18,5 M.V. in Skalenteilen. 

GroBer Gelenkpriifer (Abb.l07). 20. 
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Bau- und technische Eichwerte: Das Prinzip 
dieses Apparates beruht auf dem Erkennen und Wie
derauffinden eines Widerstandes, der sich aus dem Zu- 100 
sammendriicken einer Feder ergibt. Die Zusammen
pressung erfolgt durch Drehen an dem Handrade; auf 

~ 1 2 3 ¥ 56? 89m 
lei/s/rich auf'derSka/a 

der Skala wird dabei gleichzeitig ein Zeiger mitgenom
men. Die Federspannung laBt sich durch Anziehen einer 
Handschraube verstarken und abschwachen. Mit Hille 
einer Kuppelung kann das Handrad von der Feder ge
trennt werden, so daB es £rei drehbar ist. Das Hand

Abb.lOB. 
Feder-Eichknrve des Feingeienkpriifers. 

rad kann in einer beliebigen Stellung wieder eingeriickt werden. Dadurch wird vermieden, 
daB die Kurbel des Handrades durch we Stellung naeh einer Seite, naeh oben oder unten, 
AufsehluB iiber den erstmaligen Stand der Zusammendriickung ergibt. 

Instruktion: Der Priifling dreht an der Kurbel das Handrad rechts herum, wahrend 
der Priifleiter die allmahliche Feder-Zusammenpressung am Zeiger der Skala beobaehtet. 
Auf das "Halt" des Priifleiters hat sieh der Priifling den Widerstand am Handrade bei der 
Stellung zu merken, bei der er in diesem Augenbliek angelangt ist. Der Widerstand wird 
nun verandert, die Kurbel verstellt, und die zweite Einstellung soll nun m6glichst gleieh 
der ersten gemaeht werden. Es ist dabei zu beaehten, daB, wenn der Priifling die erste 
Einstellung in aufsteigendem Sinne erledigt hat, die zweite Einstellung in demselben Sinne 
vor sieh gehen muB. 

Psychoteehnische Eichwerte: Die M.V. als Mittel aus 5 Einstellungen ergibt bei 
diesem Apparat eine geeignete Unterlage flir die Aufstellung einer Urteilskurve. 
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Reprasentationswerte: 
Note 1 3 5 

3,5 13 23 M. V. in Skalenstrichen. 

Man kann Schraubenfedern auseinanderziehen oder zusammendriicken, eine 

Abb.l07. GroLler Geienkpriifer. 

einseitig gespannte oder doppelt gespannte Blattfeder benutzen oder eine 
Sehraubfeder mittels Schraube zusammendriieken lassen (Abb.102). 

Abb.108. Boizenpasser. 
Das Gewicht am Biigei dient zur Eimtellung und Konstanzprii
fung des Instrumentes. Es muLl bei Lockerung der Backen stets 

beim gieichen Skaienteil absinken. 

Die Einstellung von Rei
bungen kommt den Be
dingungen der Praxis , am 
naehsten, sofern es sieh z. B. 
urn Einpassen von Bolzen in 
Lager handelt. 

Bolzenpasser (Abb.l0S). 
Bau- und technische 

Eichwerte: Der Bolzen
pas s e r ist ein geschlitztes La
ger, dessen beide Backen durch 
eine Schraube einander genahert 
oder entfernt werden k6nnen. 
Dadurch kann an dem Bol
zen, der zwischen den beiden 
Lagerbacken sitzt, jede beliebige 
Reibung . eingestellt werden in 
stetem Ubergang zwischen voIl
kommenem Festsitz und voIl
kommener Lockerung. Eine Um
drehung des Skalenrades umfaBt 
den Bereich der verlangten Ein
stellung. Der Umfang des Rades 
ist in 100 Teilstriche geteilt. Das 
Gebiet mittlerer Einstellung liegt 
zwischen 1 und 10 kg, gemessen 
am Umfang des 22 mm starken 
Bolzens (Abb. 109). 

Instruktion: Die linke 
Hand faBt das Handrad, die 
rechte den Griff des Bolzens. Es 
solI eine mittlere, nicht zu feste 
und nicht zu lose Passung einge
stellt werden, die dann fiinf

mal hintereinander wiederzufinden ist. 
gelesen. 

Die jeweilige Einstellung wird am Skalenrad ab-
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Psychotechnische Eichwerte: Die Auswertung geschieht nach der aus den 
5 Werten errechneten mittleren Variation. 

Reprasentationswerte: 
Eo Note 1 3 
1,3 2,2 7 12,4 15,5. 

Der L e h r e n pas s e r (Abb. 102 Reibung) ist eigentlich eine mit einer MeBeinrichtung 
versehene Werkstattlehre. Sie solI mehrere Male tiber einen Zylinder gefiihrt werden, 
dessen Durchmesser anzugeben ist. Die Ablesegenauigkeit betragt 1/100 mm. Die Bewer
tung erfolgt auf Grund der aus 5 Einstel
lungen errechneten MV; diese schwankt in 
ihrer Gr6Benordnung um 0,13 mm. 

Bei elektromagnetischer Regelung des 
Widerstandes k6nnen sehr bequem und leicht 
Abstufungen der verschiedensten Art erzielt 
werden. 

Das Beurteilen zusammenzudriickender 
GummibaIIe,die mit Quecksilber oder PreBIuft 
gefiillt sind (Abb. 102), kommt dem Sand
festigkeitspriifen der Praxis nahe. Natiirlich 
kann man beim Gelenkpriifer statt der Fe
der auch eine Fltissigkeit zusammendriicken 
lassen. 

Der Werkstattpraktiker spricht 
nicht von kinasthetischen Empfindun
gen, sondern von einem Gelenkge
fiihl, wie er ja auch nicht von Tast
empfindung, sondern von Gefiihl 
iiberhaupt redet. Der erste Gelenk- Ahh.l09. Technlsche Eichkurve des Bo!zenpassers. 

priifer wurde fiir die Auslese von Ko-
pierfraserinnen im Riebe-Werk gebaut, urn aIle grob gelenkempfindlichen 
Frauen von der Bedienung der Kopierfrase auszuschlieBen. Die Rationalisie
rungsbemiihungen gehen natiirlich auch hier dahin, das stets unsichere Schwel
lengebiet durch feste Endwerte oder selbsttatig bestimmte oder sich einsteIlende 
Druckwerte zu vermeiden oder Umschaltung des Druckwertes und seiner Er
keunung auf ein anderes Organ zu erreichen. 

Ubungsversuche ergaben, daB der Bolzenpasser sowohl was die mittlere 
Variation, als auch was den konstanten Fehler betrifft, bei Jugendlichen mit
unter auBerordentlich stark streut. Gegeniiber dem 14. zeigt das 15. Lebensjahr 
bei unseren Untersuchungen an Lehrlingen eine wesentliche Verfeinerung des 
Handgefiihls. Weun man die mittlere Streuung der Leistung von 30 Versuchs
personen iiber 40 Ubungstage hin vergleicht, wobei immer einzelne Abschnitte 
miteinander in Beziehung gesetzt werden, so ergibt sich ein mittlerer Korre
lationskoeffizient von + 0,5 bei einem wahrscheinlichen Fehler von ± 0,1. Das 
Achten auf feine Unterschiede des Widerstandes in der sich bewegenden Hand 
erfordert Konzentration, kritisches und angespauntes Urteilen, so daB Fein
leistungen sehr miihevoll sind. Gerade deswegen aber kann die Probe fiir die 
Praxis wichtig sein, nicht nur, weil sie auf eine spezifische Werkstatterfordernis 
Riicksicht nimmt, sondern weil sie ahnlich dem Tastsiunpriifer das Arbeiten 
mit feinen Empfindungsunterschieden iiberhaupt erprobt. 

E. Gerucll. 
Die Nase ist das Organ des Geruches. Die Reizung geschieht mit Losungen 

von Geruchsstoffen in Fliissigkeiten, die in verschiedenen Konzentrationen im 
Reagenzglas vorhanden sind. Eine genaue Anderung des Geruchsreizes kaun 
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mit Hille des Olfaktometers (Abb. 110) geschehen, der entweder mit einer oder 
zwei Reizrohren versehen ist. 

Man taucht einen Kaolinzylinder in eine Riechflussigkeit, blast die Luft 
durch, fUhrt das Riechrohr verschieden tief in den Zylinder ein, urn die ge
wUnschte Mischung zwischen geruchsfreier oder gewohnlicher und riechstoff
geschwangerter Luft zu erzeugen. 

Nicht nur irn Nahrungsmittelgewerbe, sondern auch in der 
Werkstatt wird das Geruchsorgan benotigt, soll doch auch z. B. der 

Abb.ll0. Motorenpriifer am Auspuffrohr mit der Nase seine Gasanalyse aus
Geruchspriifer. fiihren. 

F. Gescbmack. 
Geruch und Geschmack arbeiteninnig miteinander zusammen. Beirn Schnupfen, 

also bei Schadigungen der Schleimhaut der Nase schmecken auch die angenehm
sten Speisen nicht. Bei Verstopfung der Nase durch Wachs oder Papier kann 
die Zunge den geschabten Apfel nicht von der geschabten Zwiebel unterscheiden. 
Die Geschmackspriifung geschieht am besten durch Schmecken von Fliissig
keiten bestirnmter Konzentration und Qualitat. Auch kann man Fliissigkeits
tropfen auf die Zunge traufeln und Beurteilung verlangen. Die Kaffee-, Tee-, 
Wein-, Sektschmecker sind hochbezahlte Leute, die den Marktwert des Nahrungs
oder GenuBmittels bestirnmen. 

Die Zunge ist auch Tastorgan. Wir konnen die geringsten Beimischungen 
zur Fliissigkeit, das Sandkorn oder das Haar in der Suppe gut mit der Zunge 
wahrnehmen. Der W ollpriifer schmeckt die Verunreinigung der Wolle, indem 
er sie zwischen Zunge und Zahne nimmt. 

Die Mannigfaltigkeit der Geschmacksreize, etwa der Kiiche, ist nicht aUein 
durch die Empfindungsmannigfaltigkeit der Zunge bedingt, sondern es kommen 
daneben natiirlich auch die Gesichtsvorstellungen, die Art der Darbietung und 
Aufmachung entscheidend mit in Frage, auBerdem werden Magendriisensekrete 
und andere Reaktionen angeregt, wenn uns das Wasser irn Munde zusammen
lauft oder Bewegungen der Magenwande beirn Magenknurren infolge Hungers 
eintreten. 

14. Raumliches Wahrnehmen und V orstellen. 
A. Raum und Zeit. 

Man pflegt Raum und Zeit als Generalsinne zu bezeichnen. Freilich wird 
irn Sprachgebrauch unter Raumsinn und Zeitsinn etwas anderes wie bei der 
praktisch-wissenschaftlichen Bezeichnungsweise vei'standen. Im praktischen 
Leben spricht man demjenigen Raumsinn zu, der vorhandene Raume gut aus-· 
nutzen kann, gut ausfiillt, gut und zweckmaBig gliedert und ausstattet. Spricht 
man von guter Raumorientierung, so meint man damit ein schnelles und rich
tiges Sich-Zurechtfinden in unbekannter Gegend bzw. Wiederfinden des einmal 
eingeschlagenen Weges. Unter Zeit irn praktischen Sinn versteht man die Uhr
zeit, also die Orientierung nach der Tageszeit und Tagesstunde. Man schreibt 
einem Menschen dann guten Zeitsinn zu, wenn er Zeitabschnitte, eine Viertel
stunde, eine halbe Stunde, 10 Minuten gut abschatzen kann. 

Von raumlicher V orstellung wird beim Techniker und Konstrukteur gespro
chen, wenn er zur Erzeugung klarer und richtiger anschaulicher raumlicher Ge
bilde in Rube und Bewegung auf Grund von Beschreibung oder Skizze befahigt ist. 

B. Arten der Raumauffassung. 
Die Raumwahrnehmung des Menschen, die die Grundlage fiir seine Raum

vorstellung, seine Raumphantasie sowie seinen abstrakten oder Denkraum bildet, 
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ist ein Erzeugnis der verschiedensten Sinne bei gleichzeitiger Verwertung in
tellektueller Zutaten sowie von Erfahrungskriterien. Licht und Schatten, per
spektivische Verkiirzung, Erh6hung der Dinge im Gesichtsfeld, Undeutlicher
werden der Einzelheiten mit wachsender Entfernung u. a. m. sind Erfahrungs
merkmale, die an nahen oder fernen, flachen oder raumlichen Gebilden tagtaglich 
beobachtet werden. 

Auch bei praktischer Arbeit ist der Gesichtsraum das Grundbezugs
system, in das auch die Raumangaben anderer Sinne eingetragen werden. Wir 
verlegen die Dinge aul3erhalb unseres K6rpers, den wir als Bezugsmittelpunkt 
ansehen. Der eigene K6rper wird als Raumgebilde aufgefal3t, der ein Oben und 
Unten, Rechts und Links, Vorn und Hinten hat. 

Die Projektion der Dinge nach aul3en ist geradlinig bei den verschiedensten 
Abstanden der Dinge zueinander und zum Bezugspunkt. Richtung, Entfernung 
und Lage sind Grundbestimmungsstiicke auch der allereinfachsten Rauman
schauung. 

Raumk6rper k6nnen wir auch mit dem bewegten Tastsinn umfahren, 
also taktil-kinasthetisch aufnehmen. Einen Raum k6nnen wir durchschreiten 
in der Zeit, also durch eigene Bewegungen ihn uns veranschaulichen. Durch das 
Geh6r schatzen wir die Richtung und Abstand von Gerauschen. 

Die Raumerfassung des Auges ist vorwiegend eine Funktion des Doppel
auges, bei der seine Bewegungen eine wichtige Rolle spielen. Zur Feststellung 
einfachster Sehraumleistungen, des Erkennens des Hinter- und Nebeneinanders, 
kann man fallende Kugeln benutzen, die in einem Kasten vor dem Auge des Be
schauers in verdeckte Auffangsbehalter herabfallen. Man kann auch Kanten 
gleich weit vom beschauenden Auge entfernt oder auf irgendeinen anderen Raum
wert einstellen lassen. Der Zeill-Tiefenseher gestattet, Ausfalle in der Tiefen
lokalisation aufzufinden. 

Die praktische Entfernungsschatzung freilich kann wohl nur unter Be
nutzung tatsachlicher grol3er Entfernungen erprobt werden, um einwand
freie Ergebnisse zu erzielen. Dreidimensionale Raumrichtungsschatzungen 
werden beispielsweise fiir den Flieger und Kranfiihrer wichtig, die von einer 
Stelle des Raumes nicht nur horizontal oder vertikal zu einer anderen iiber
zugehen haben, sondern oft sich von einer Stelle der Werkstatt oder des Luft
raumes, wo der Kran oder das Fahrzeug gerade steht, nach einer schrag unter 
ihnen liegenden nahen oder entfern
ten Stelle zu bewegen haben. Der 
Not behelf bei schlechterOrientierung 
besteht in dem Kathetenweg, vgl. 
Abb. 111, den der schlecht drei
dimensional raumschatzende Kran
fUhrer einschlagt. Breitenschatzun
gen unter Projektion der unmittel
bar wahrgenommenen Breite in den 
perspektivisch gesehenenRaum fiihrt 
man derart aus, dal3 man beispiels
weise dem Priifling eine Latte giht, 

Ahh.lll. 
Raumrichtungsschiitzung Yom iiherh5hten Standort. 

die die Breite eines Kraftwagens, etwa seines eigenen darstellt. Er solI dann 
in der Entfernung von 8-10 m unter kritischer Beurteilung zweier gegebener 
Punkte angeben, ob er mit seiner Wagenbreite noch durchkommen wird. Die 
Entfernungs- und Raumschatzung ist stark iibungsfahig. 

Die Raumorientierung durch das Ohr kommt vorwiegend als Richtungs
h6ren in Betracht. Der Rangierer solI ebenso wie der Fahrer ein geh6rtes Gerausch 
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sofort in die richtige Richtung des Raumfeldes oder der Raumkugel, wenn moglich 
auch die richtige Entfernung verlegen. Die Priifung geschieht gemaB Abb. 112. 
Der Priifling hat den Pfeil vor sich in die Richtung einzustellen, aus der das 

~--+---+---r 4D 

Klingelzeichen ihm zu kommen scheint. 
Auch mit der Nase riechen wir die Rich

tung, aus der der Geruchsreiz kommt, kon
nen eventuell auch gewisse Angaben iiber 
die Entfernung machen, sofern besondere 
Erfahrungen vorliegen. Der taktil-kinasthe
tischeRaumist zunachst einNahraum. Wir 
konnen dem Priifling unter einem Tuch 
Korper zum Betasten vorlegen und ihn 
auffordern, stets die gleichen Korper her-

e auszusuchen oder bestimmte andere Sor
tierungen vorzunehmen. Die optischen 
Raumtauschungen sind auch kinasthetisch 

Abb.112. Rlchtungs- und Entfernungshliren. iibertragbar. Beispielsweise erscheinen ein-
geteilte Strecken auch beim Durch- und 

Abtasten groaer, wie man aus dem Vergleich der beiden Half ten eines 
Lineales, von denen die eine Halfte eingekerbt ist, durch den betastenden 
Finger feststellen kann. Bewegungen beim Durchschreiten des Raumes vermitteln 
una ebenfalls ein "Bild" von der Ausdehnung und Form des begangenen Raumes. 
Der Anteil der Bewegungen und Bewegungsempfindungen sowie des Zeitver
brauches ist nicht nur auf die Augenmuskeln beschrankt, denen eine hervor
ragende Bedeutung bei der Raumauffassung zukommt; auch die Geh- und Greif
'Organe, die Hand, der Arm und die Beine vermitteln una die Erzeugung eines 
Raumbildes bzw. die Eintragung bestimmter Angaben in das Raumfeld. Ein
wandfreies raumliches Sehen ist unter praktischen Fahrbedingungen auch dem 
Einaugigen moglich. 

Schliealich sind in der beruflichen Praxis auch Umformungen der verschieden
sten Raumwerte und -felder moglich und notwendig. Der Arzt beispielsweise, 
der ein Geschwiir durch die Bauchdecke tastet, hat eine Gesichtsvorstellung von 
der GroBe des Gebildes. Der Reparaturschlosser, der in den Getriebekasten 
hereinfiihlt, stellt die durch die tastende Hand gefundenen raumlichen Gestal
tungen sich auch optisch vor; naturgemaa werden hier bei der Umformung der 
raumlichen Angaben im Sinne der Umschaltting yom Taktil-kinasthetischen ins 
Optische und umgekehrt zunachst groBe Fehler begangen, die nur durch An
lernung und Erziehung auf das kleinstmogliche Maa zuriickgefiihrt werden 
konnen. 

c. Der anschaullche Vorstellungsraum ond der 
abstrakte gedachte Raum. 

Ein idealer Raum wird aus den anschaulichen Grundlagen des Wahrnehmungs
raumes gebildet. In diesem abstrakten Raum, der keine Wahrnehmungs- und 
Vorstellungsfehler kennt, werden die Gebilde des Geometers und Technikers 
entwickelt und dargestellt. Es gibt Raumblinde, wie es Farbenblinde gibt, 
denen klares raumliches Vorstellen unmoglich ist. 

Der Ingenieur lacht liber den Juristen, der seine Maschinen und Arbeitsskizzen nicht 
begreift, und der Jurist bemitleidet den Techniker wegen seiner Unfahigkeit, den Urteils
und SchluJ3ketten des klaren und natlirlichen juristischen Denkens und Begriffssystems zu 
folgen und ihr Ergebnis zu billigen. 
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Raumvorstellen ist unerlaBliches Riistzeug fiir viele technische und praktische 
Berufe. FUr den mathematischen Kopf kommt neben der Klarheit, Deutlich
keit und Sicherheit des raumlichen Vorstellens auch noch seine Befahigung, Quan
titatsbeziehungen zu erfassen, hinzu. Es ist bereits schwierig, verwickelte Raum
kurven eines sich vor unaeren Augen bewegenden Gegenstandes, insbesondere 
alle Phasen seiner Bahn zu beachten oder, falls die Schnelligkeit der Bewegung 
dies nicht zulieB, im Nacherleben zu rekonstruieren. 

Wir p£legen die raumlichen Gebilde auf die mannigfachste Weise darzustellen. 
Teils benutzen wir Perspektive, Uberschneidung, Verteilung von Licht und Schat
ten zur Kennzeichnung des verschiedenen Raumwertes der einzeInen Punkte 
und Stellen, teils zerlegen wir einen Korper in Schnitte, projizieren nach verschie
denen Systemen auf eine Flache oder beschreiben in Worten, soweit dies moglich, 
die raumlichen Dinge oder Vorgange. Die von Gesten, rohen Skizzen, Veranschau
lichung durch gegenstandlichen Aufbau unterstiitzte Wechselrede im taglichen 
Leben ist iiblich, wenn man beispielsweise einem anderen einen Weg beschreibt 
oder anderen die Lage der Zimmer einer Wohnung vergegenwartigt, oder wenn 
man dem Handwerker klarzumachen versucht, wie das von ihm herzustellende 
Stiick aussehen soIl. 

In der Priifung konnen wir zunachst gegebene Raumgebilde in gleicher 
oder verschiedener Darstellung benutzen, oder gleiche oder entsprechende 
Raumgebilde aufsuchen lassen. Hierbei begniigen wir una in der Haupt
sache damit, die Klarheit, Deutlichkeit und Viel£a.chheit der raumlichen Vor
stellung sowie die Moglichkeit des Umformens aus einem in das andere Darstel
lungssystem zu untersuchen. (Vgl. Abb.113J114.) 

Bei der zweiten Gruppe der Priifverfahren lassen wir aus gegebenen Teilen 
ein raumliches Endgebilde erzeugen, wobei der Priifling entweder in Gedanken 
oder tatsachlich unter Zuhilfenahme von Bleistift und Papier oder durch Aus
fiihrung entsprechender Handgri£fe die Teile zu dem Fertigstiick zusammen
baut. Sind nicht aIle Teile gegeben, so miissen Erganzungen der Liicken vor
genommen werden. 

Der ProzeB ka:lm einstufig oder in mehreren Phasen verlaufen, von denen 
die folgende stets die vorangehende voraussetzt. 

Die freie Herstellung von Raumwerten der verschiedensten Art ist da
durch moglich, daB man nach Beschreibung die zugehorige Konstruktion oder aus 
den gegebenen Anhaltspunkten der Darstellung das fertige:Gebilde erzeugen laBt. 

Wichtige Sonderfalle betreffen das Erkennen und Finden von Freiheiten 
bei einer technischen Einrichtung sowie das Finden von Sperrungen. Vor 
allem ware Verstandnis, Urteil und Kombination an der Hand einfacher Z wangs
laufmodelle oder Zwangslaufaufgaben zu priifen. 

Bereits das Verstehen des Zusammenwirkens der Teile verwickelter kine
matischer Modelle sowie das Verfolgen und Angeben der Raumkurven bes·onders 
wichtiger Punkte ist bei mangeInder Veranlagung nicht vollig moglich. Auch 
in GroBbetrieben unterlaufen dem geiibten Konstrukteur bei Werkstattszeich
nungen Raumwertfehler, so daB bei Zusammenbau der Teile die Maschine nicht 
lauft. Beliebte Fehler betreffen falsche Raumlage und raumliche Durchdringurig, 
Vertauschung von Rechts- und Linksgewinde u. a. m. 

Die Priifung des raumlichen Vorstellens beginnt am besten mit dem Aus
suchen des gleichen oder entsprechenden Raumgebildes bei gleicher oder 
verschiedener Art der Darbietung oder Darstellung, so daB das gleiche, 
ein anderes oder einkombiniertes BewuBtseinsfeld der Raumauffassung beansprucht 
wird. Lassen wir im einfachsten Fall den gleichen Korper, etwa einen Schliissel, 
aus einem Haufen ahnlicher Schliissel aussuchen, so ist eine gute Beobacht~g 

:Moede, Lehrbuch Bd. 1. 9 
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allet Raumstellen und Beachtung der Merkmale zur erfolgreichen Neuerzeugung 
einer Raumvorstellung erforderlich; ahnlich auch, wenn z. B. zu der reehten Hand 
eine linke Hand gleieher Besehaffenheit gefunden oder dargestellt werden solI. 
Die Symmetrie als raumliches Entspreehen ist Sache der Ansehauung und die 
Anschauung kann dureh keinerlei gedankliehe MaBnahmen und Hillen ersetzt 
werden. Die Symmetrie ist ein Spezialfall und fiihrt uns zu allen denjenigen 
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Abb.113. 

einer Urform entsprechenden Raumgebilden weiter, die als raumliche Gegenwerte 
,zu gegebenen Ausgangsgebilden gefunden werden sollen. Man kann zu einer 
Schliisse16ffnung den entspreehenden Schliissel such en lassen, zu einer Lehre 
,die Gegenlehre, zu einem K6rper bestimmter Form den Gegenk6rper. 

Bei einfacher Lageanderung stellt man den K6rper vielleiclit perspektiviseh 
bald in Schragansieht von reehts, bald in Schragansicht von links dar, nimmt 
also symmetrische Raumlageanderung vor, oder man gibt K6rper in Wirklich
keit oder perspektivische Darstellungen von den verschiedensten Standpunkten 
aus. 
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Eine Darstellungsanderung wird benutzt, wenn man zu einem Korper 
das zugehorige perspektivische Bild auffinden oder umgekehrt vom perspek
tivischen Bild aus den Korper finden laBt. Voin perspektivischen Bild ausgehend 
kann man die zugehorigen RiBzeichnungen auszusuchen verlangen, oder man 
wird Korper in per
spektivischer oder 
RiBdarsteIlung ge
maB gegebener miind
licher oder schrift
licher Beschreibung 
aufsuchen lassen. 

Zusammensetzauf
gaben konnen in Ge
danken, mit Bleistift 
undPapieroderdurch 
Handbetatigung und 
wirkliche Raumver
lagerung der Teile 
ausgefiihrt werden. 
Einige Vorlagen sind 
aus Abb. 114, 2 er
sichtlich. Man kann 
geschlossene Flachen, 
KorpermodeIle zu
sammenbauen lassen, 
wobei die Reihen
folge, in der die Stiik
ke aneinandergefiigt 
werden konnen, zu
nachst beliebig sein 
moge. 

Eine bestimmte 
Reihenfolge wird 
bei den Folgeaufga
ben (Abb.114, 2) no
tig, um durch Ver
schieben der Teil
stiicke in einer Ebene 
die Figur richtig zu
sammenzusetzen. Ein 
oft angewandter Son
derfaIl bezieht sich 
auf das Liickenergan
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Abb.1l4. 
A. 1. Aussuchen des Form- und GriiJ3engleichen. 2. Zusammeusetzproben. 

B. Faltprobe nach Binet. Trennprobe nach Rybakow: Ein Schnitt ist durch 
die Figur zu legen, um durch Verschieben des abgeschnittenen Stiickes ei.n Qua
drat zu erzeugen. RotationsprQben. Zeichnen von Figuren nach Beschreiben: 
Quadrat auf Spitze (1), umliegendes Rechteck f2), Eckenlinien (3). usw. Ergan

zungsauigaben. C. Kinematische Proben. 

zen. In einer Leiste sind Liicken verschiedener GroBe und Form mit Hille von 
gegebenen und auszusuchenden Fiillstiicken auszufiiIlen. 

Bei der nachsten Gruppe der Priifverfahren lassen wir Raumwerte erzeugen, 
bzw. Erganzungen an bestimmten Bestandstiicken durch Raumphantasie VOf

nehmen. 
Zunachst wird man aIle diejenigen Aufgaben, die beirn Finden des gleichen 

Raumgebildes in den verschiedenen DarsteIlungsweisen benutzt werden, auch 
hier anwenden konnen. Nur gilt es nicht, den gleichen Korper in der verschie
denen Art seiner Darbietung aufzufinden, sondern ihn von einer gegebenen 

9* 
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Darstellungsart aus selbsttatig und selbstandig in ein anderes Darstellungssystem 
umzusetzen. Solche Umformungsaufgaben verlangen durch einen Korper Schnitte 
zu legen, die hinzuzuzeichnen sind oder aus gegebenen Schnitten den perspekti
visch gesehenen Korper aufzuzeichnen. Weiterhin kann man, genau wie bei den 

3 

Proben zum Finden des Gleichen 
auf Grund miindlicher oder schrift
licher Beschreibung, das Raumge
bilde auf Papier aufreiBen lassen. 

Eine weitere Gruppe verlangt 
Formanderungen eines Raumwertes, 
nicht Umsetzungen aus einem Be
zugssystem in ein anderes. Diese 
Formanderungsproben konnen nach 
Beschreibung oder im Wirklich
keitsversuch ausgefUhrt werden. Wir 
konnen beispielsweise ein Blatt Pa
pier zwei- oder dreimal falten, dann 
an der Faltkante eine bestimmte 
Form, ein Dreieck, ausschneiden und 
nun yom Priifling die Angabe der 

Abb. 115. Schleifenprobe. nach Entfaltung des Blattes ent-
stehenden Raumform verlangen, 

vgl. Abb. 114 B. Auch der umgekehrte Versuch, das durch Faltung ent
stehende Raumgebilde hinzuzuzeichnen, ist moglich. Recht schwierig werden 
die Falt-, Raumverlagerungs- und Verschiebeproben dann, wenn die Ebene sehr 
oft geandert ",ird und wenn korperliche Durchdringungen und Verschlingungen 
vorkommen. Die Abb. 115 zeigt in perspektivischer Darstellung eine Raum
schlinge: eine ,,8". Wir schneiden das die 8 bildende Papierband in Gedanken in 
der Mitte durch und verlangen Angabe des Entstehenden. 

Hierher gehoren auch all diejenigen Aufgaben, vgl. Abb. 114, wo durch Dre
hung einer Schablone oder einer ebenen Flache ein Korper zu bilden ist. SchlieB
lich konnen wir auch raumliche Bewegungskurven in Gedanken erzeugen lassen. 
Wir stellen beispielsweise die Aufgabe (Abb.114C): um wieviel Zahne wird sich 
die untere Leiste fortbewegen, wenn wir das Rad langs der oberen feststehenden 
Leiste um 5Zahne drehen. Dierichtige Antw01;t lautet: um 10Zahne; nebender 
Verschiebung des Drehpunktes kommt auch noch die Abrollung des Rades hinzu, 
so daB sich eine Verdoppelung des Weges ergibt.Auch mannigfache Aufgaben 
der Geometrie, Abwickeln von Korpern u. a. m. sind priifgebrauchlich. 

Bei Erganzungsaufgaben verlangen wir die nur durch gute, erzeugende 
Raumanschauung mogliche Erganzung von Raumfragmenten. Wir konnen 
beispielsweise die Aufgabe stellen, eine kreisformige, im Sinne des Uhrzeigers 
in horizontaler Ebene verlaufendeBewegung i,st in eine auf- und abgehende Be
wegung, die senkrecht verlauft, umzusetzen. Wir lassen aIle zweckdienlichen 
Zwischenstiicke in die Skizze einsetzen. Es diirften 8-10 Losungen dieser Auf
gabe moglich sein, die insgesamt nur beiHochleistungenangegeben werden. Diese 
Aufgaben sind gleichzeitig Proben fiir das kinematische Verstandnis, d. h. 
das Verstandnis fiir Zusammenwirken einfacher Teile einer mechanischen Ein
richtung im Sinne des Zwangslaufes. Zu der Raumanschauung kommt also be
reits ein gewisses technisches Element hinzu, namlich die Bildung und Form
gebung der Teilstiicke der mechanisch wirkenden Einrichtung, durch die die 
geforderte Umsetzung der Bewegungen moglich ist. 

Es ist zweckmaBig, Verstandnis, Urteil und auch Kombination fUr 
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gewisse Sonderfalle mit in die Raumvorstellungsuntersuchung einzubeziehen, 
die die Bedingungen der Zwangslauflehre oder Kineml.i,tik betreffen. Die Kette 
ist nach Reulaux der anschauliche Grundbegriff der Kinematik. Zieht man an 
einem Gliede, so iibertragt sich die Bewegung zwanglaufig auf aIle anderen Glie
der, die gekuppelt sind. 

1m einfachsten Fall zei
gen wir ein kinematisches 
Modell, vgl. Abb.116, lassen 
in Gedanken eine Bewegung 
ausfiihren und sie in irgend
einer Darstellungsform 
wiedergeben. Danach kann 
man das Modell tatsach
lich bewegen, um, wenn 
die Aufgabe nicht gelOst 
werden kann, doch das 
Verstandnis fUr tatsachlich 
ablaufende verwickelte 

Zwangslaufbewegungen 
festzustellen. 

Zweitens wird man das 
Suchen und Finden von 

Abb.116. Kinematische :r.Iodelle als Verstiindnisprobe. 

Sperrungen oder Freiheiten bei Vorrichtungen oder Vo1:lagen priifen, 
Abb.114C. Der holzerne Rahmen moge mit einem und dann zwei biegsamen 
Drahten diagonal verspannt werden. Wir fragen, wann er derart fest ist, daB 
eine Verschiebung nicht mehr moglich ist. Statt des Drahtes konnen wir 
auch eine starre Leiste anbringen und fragen, ob die eine Raumleiste den 
Rahmen ausreichend ver-
steift. Bei guter Rauman-
schauung wird die Antwort 
richtig lauten: Bei Verspan
nung eines biegsamen Drah
tes ist noch eine Raum
freiheit da. Die beiden End
punkte des Spanndrahtes 
konnen sich zwar nicht 
mehr in der Richtung der 
Drahtspannung, aber ill 
Sinne gegenseitiger Annahe
rung zueinander raumlich 
verschieben. Kommt ein 
zweiter Spanndraht hinzu, 

1 5 6 

7 

Abb.117. Drahthaken entwirren. 

so ist jede Verschiebebewegung unmoglich. Diese Sperrung tritt bereits bei einer 
starren Holzleiste ein, die auf Zug und Druck beansprucht werden kann. 

Entsprechende Aufgaben beziehen sich auf das Finden von Freiheiten in 
einem Raumsystem. Vorlagen fiir solche Aufgaben sind in Abb. 117 zusammen
gestellt. Man kann auch Drahtgebilde verwickelter Raumgestaltung, die inein
ander hangen, entwirren lassen, teils manuell, teils in Gedanken. Natiirlich sind 
Zufallstreffer durch irgendwelche geschickten Zufallsbewegungen kein Beweis 
fiir eine gute und klare Raumanschauung, bei deren V orhandensein planmaBig 
die vorzunehmenden Bewegungen angegeben werden konnen, um eine Losung 
der Figuren voneinander zu ermoglichen. 



134 Zeit. 

Spezialfalle des Rangierbetriebes konnen ebenfalls herangezogen werden. 
Man laBt dann den Wagen oder einen Zug auf moglichst schnelle Weise von der 
Stelle A des Bildes zur Stelle B rangieren, ihn zusammensetzen oder trennen oder 
umleiten. Nur wenn die richtige Reihenfolge der Raumbewegungen durch Aus
nutzung der freien Wege erkannt wird, kann diese Aufgabe gut und schnell ge
lOst werden. Vgl. S. 419. 

Braunschweig studierte an 54 Raumanschauungsaufgaben die Leistungen Jugendlicher 
und Erwachsener. Er stellt drei Gruppen und Typen des raumlichen Vorstellens auf: 

1. Aufgaben rein in der Vorstellung, 
2. Aufgaben halb in der Wirklichkeit, 
3. Aufgaben ganz in der Wirklichkeit. 
Nach seinen Ergebnissen sind die Aufgaben der Gruppe 2 fiir Priifung der reinen 

Raumanschauung besonders geeignet. Insbesondere bewahren sich diejenigen Proben, die 
einen in mehreren Stufen ablaufenden ProzeE, den Raumvorsteliungs-BildungsprozeE an
regen, bei dem die nachfolgende Stufe ohne richtige Lasung der vorangehenden nicht 
maglich ist (48). 

15. Zeit. 
Alle BewuBtseinserlebnisse, die Vorstellungen von auBeren raumlichen 

Dingen und V organgen, die eigenen Gedanken, Erinnerungen, Phantasiegebilde 
werden stets zeitlich erlebt, da die Zeit diejenige Bezugsform ist, in die aHe Er
lebnisse eingetragen werden miissen. Bei der Raumwahrnehmung ist der eigene 
Korper der Bezugspunkt, der in sich wieder im Sinne des Oben, Unten, 
Rechts undLinks, Vorn und Hinten bestimmt wird. Bei der Zeit istes der Augen
blick oder die Zeitdauer, die den Bezugspunkt oder die Bezugsstrecke< des 
wahrnehmenden Subjektes darstellt, einem Briickenbogen gleich, unter dem der 
Strom der Zeit mit ihren Erlebnissen hindurchgeht. Dieser zeitliche Haupt
und Grundwert wird iiberzeitlich im Sinne einer Dauer erlebt und einem 
Subjekt zugeschrieben, das der Zahl nach eins, also stets das gleiche ist und das 
qualitativ identisch, also anderungsfrei ist im wechselnden Zeitgeschehen. 

Das FlieBen oder die Einreihung der einzelnen Zeitpunkte in die Zeitfolge 
im Sinne des Jetzt, Friiher und Spater ist nur durch Bezugnahme auf diesen 
iiberzeitlichen Ordnungspunkt moglich, der die standige Gegenwart, gleichsam 
die iiberzeitliche Ewigkeit darstellt, von dem aus es nur ein Friiher oder Spater 
gibt: Die Auffassung der Zeitfolge im Sinne des FlieBens wird besonders dann 
bewuBt, wenn wir uns einer fesselnden Ereigillsfolge, beispielsweise den Tonen 
einer Melodie, die uns mitreiBt, versunken hingeben. Dauer und FlieBen sind 
also die beiden Grunderlebnisstiicke der Zeitwahrnehmung (49). 

A. Zeitauffassung. 
Die experimentelle Bestimmung der Zeitwahrnehmung kann mit der zeit

lichen Zuordnung einfachster Qualitats- oder Intensitatspunkte des Erlebens 
beginnen, Abb. 118. GewiB werden die beiden Tone, die als Aufeinanderfolge 
bewuBt werden, miihelos geschieden, wenn der objektive Zeitabstand groB und 
iiberschwellig und die Reizdauer erheblich ist. Dagegen ist es sehr viel schwieriger, 
einen Lichtblitz und ein momentanes Gerausch zeitlich richtig zu ordnen, drangt 
sich doch hier meistens der akustische Reiz vor. Geben wir gar momentanen 
Druck, momentanes Gerausch, momentanes Licht und verlangen die zeitliche 
Aufeinanderfolge der Dreiheit wiederzugeben, so sind Tauschungen die Regel, 
richtige Widerspiegelung der objektiven Zeitfolge die Ausnahme, die naturgemaB 
erst dann zur Regel wird, wenn groBe objektive Zeitabstande die Aufeinander
folge trennen. 
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Neben der Zuordnung zweier Zeitpunkte, die ala Reize gleicher oder verschie
dener Sinnesgebiete auftreten, kann man auch die Zuordnung eines Zeitpunktes 
zu einem Kontinuum vor
nehmen, oder zwei Kon
tinuen, ein Dauerlicht und 
einen Dauerton, nach be
stimmten Gesichtspunkten, 
etwa nach Anfang und 
Ende, miteinander verglei
chen. Wenn der Dreher 
beim Schneiden des Ge
windes den Stahl betrach
tet und plOtzlich ein Sto
rungsgerausch der Maschine 
htirt, so tragt er den Schall
reiz zeitlich in die demAuge 
erscheinende stetige Bewe
gung des arbeitenden Stah
les, also das optische Zeit
kontinuum, ein. Wenn der 
StraBenbahnfUhrer beim 
Fahren das Haltesignal des 
Schaffners hort, so muB er 
den akustischen Reiz in 
seine vorwiegend optisch
taktil-kinasthetische Zeit
reme der Geschwindigkeits
wahrnehmung einordnen 
und wird mitunter groBe 

Zeit 1 IP 
Moede 

Beurteilen - Einstellen - Einhalten 

1. Zeitpunkt I I Punkt v Punkt 
Kontinuum ~~~t KontinuumAKontinuum 

. /leer 2. Zeltstrecke "-erfiillt 
1. Paar 
2. Reihe von Takten 
3. Rhythmus 

/Vergleich 
a} gegeben , mitmachen 

,nachmachen 
b} freie Erzeugung 

3. Zeitgeregelte Bewegung - Rhythmik 
a} freies Tempo b) Vorschriftstempo 

Kommando 
Taktgeber 
Gruppe 

A. Schreiten sowie sonstige Gliedbewegungen 
B. Geschicklichkeitsleistungen einfachster Art 

Fadenbrett - Fadenkugel - Schrelben nach Dik
tat - Perlen aufreihen 

4. Zeitzwangs-Leistung 
1. Auffassungs- 3. Geschicklichkts.-} Leistung 
2. Aufmerksamkeits- 4. Denk- . 

Abb.118. 

Unsicherheit bei der verlangten zeitlichen Zuordnung zeigen, wenn wir ibn fragen, 
an welcher Stelle der Fahrbahn gerade geklingelt wurde. Wenn dem Lokomotiv
fUhrer ein Zuruf, etwa yom Stellwerk gemacht wird, um noch im letzten Moment 
ein Unheil abzuwenden, so pflegen iiber die Stelle des Zuges, an der der Zuruf 
gemacht wurde, recht groBe Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Personen bei 
der Vernehmung iiber den Tatbestand zu bestehen. ' 

Die Untersuchung der Zuordnung von Zeitpunkten zu Zeitkontinuen des 
gleichen oder eines anderen Sinnesgebietes fUhren wir mit Komplikationsappa
raten durch. Das Pendel des Metronoms bewegt sich im Raum nach rechts 
und links vor einer Skala; wir lassen die Skalenstelle bestimmen, an der das 
Knackgerausch gerade wahrzunehmen war. Je nach der Einstellung des Be
schauers im Sinne des FlieBens, das ein Mitgenommenwerden durch das sich 
bewegende Pendel besagt, oder im Sinne der Dauer, einer gleichsam iiberzeit
lichen Herausnahme des eigenen Bezugspunktes, pflegen positive oder negative 
Schatzungsfehler, Vorschatzungen oder Nachschatzungen einzutreten. Eine Zu
ordnung zweier Kontinuen zueinander aus dem gleichen oder aus verschiedenen 
Erlebnisfeldern ist bei allen Zeitabstoppungen in der Werkstatt erforderlich. 
Bier soll bei Benutzung des Durchlaufverfahrens die Bewegungsphase oder die 
Stellung des Arbeitsgliedes zeitlich zur Bewegung des laufenden Zeigers und 
seiner Stellung zugeordnet werden. Ordnet man ein Arbeitsgerausch dem Zeiger
umlauf der Stoppuhr zu, so tragt man den akustischen Momentanreiz in das 
Seh-Zeitkontinuum ein. Ubungen in solchen zeitlichen Zuordnungen sind fiir 
die praktische Werkstattmessung grundlegend. 
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Wie wir den R au m im einfachsten Faile als Neb e n e in an der zweier Punkte 
oder Striche erleben und den Raum auswerten unter Zugrundelegung eines be
stimmten Ra um wertes, etwa des FuBes, der KorpergroBe oder des Zentimeters, 
also einer Strecke oder einer Distanz, so ist die Zeitstrecke das Mittel del' Zeit
gliederung und Zeitschatzung. Die Strecke der Zeit kann wie die Strecke des 
Raumes durch zwei Punkte markiert sein, etwa durch zwei Schlage, die durch 
eine Spanne von zwei Sekunden getrennt sein mogen. Sie kann aber auch wie die 
ausgezogene Strecke als erfilllte Raumdistanz, als erfiiilte Zeitstrecke Verwen
dung finden, wenn man einen langere Zeit stetig erklingenden Ton oder eine Griff
folge bei handwerklicher Betatigung, die sich iiber einen bestimmten Zeitraum 
von Sekunden oder Minuten erstreckt, auf seine Zeitdauer beurteilen laBt. Leere 
Zeiten werden anders aufgefaBt als erfilllte Zeiten. Die Langeweile bei Monotonie 
spiegelt sich anders als die Kurzweil, bei der die Zeit infolge lirer "interessanten 
Ausfilllung" zu verfliegen scheint. Die objektive.AuderungsgroBe und Anderungs
folge sowie unser innerer Anteil nach GroBe und Art, den wir an den Ereig
nissen der Zeitreihe nehmen, sind entscheidend fiir ihre schleppende Tragheit 
oder ihren pfeilschneilen Flug (50). 

B. Takt ulld Rbytbmus. 
Zur Priifung des Zeitvergleichsurteils geben wir Zeitstreckenpaare, von denen 

das erste, etwa zwei Taktschlage, die Grundzeit darste11t, die der Priifling nach 
einer Zwischenpause zu wiederholen hat. Der Fehler der zweiten Erzeugung 
der gleichen Strecke wird bestimmt. Natiirlich ist die Pause als Hilfsmittel wei
terer Gliederung zwischen Haupt- und Vergleichsstrecke wichtig. 

Statt der paarweisen Vergleichung von Strecken verwenden wir zweckmaBiger
weise eine Serie von Zeitstrecken. Wir geben dem Priifling den Takt eines Me
tronoms, den er eine bestimmte Zeitlang mitzutaktieren hat. Dann, nach einer 
Pause solI er mit Bleistift auf Papier im gleichen gehOrten und eingepragten Takt 
Punkt neben Punkt setzen. Lassen wir die Arbeit 60 Sekunden dauern, so konnen 
wir durch Vergleichder Sol1- undIstleistung den zeitlichen Schatzungsfehler nach der 
Urteils- und Hersteilungsmethodik bei leeren oder erfiillt.en Zeitstrecken ermitteln. 

Kehrt der Takt wieder und wird er als Einheit der Zeitgliederung erlebt, der 
wieder zeitliche Untergliederungen aufweist und im Erlebnis angereichert wer
den kann durch Wechsel von betonten und unbetonten Ste11en, von Hebung und 
Senkung, so sprechen wir von einem Rhythmus undo einer rhythmischen 
Gliederung der Zeit sowie lirer Erfiillung, die in Arbeit der verschieden
sten Art bestehen kann. Statt der einfachen Taktreihe, die nur die Elemente 
der zeitlichen Gliederung aufweist, konnen wir Rhythmen und Rhythmenreihen 
geben, die der Priifling mit- oder nachzumachen hat. Wir lassen eine rhythmische 
Reihe einwirken und kontrollieren dann an dem Mitklopfen, ob lire Auffassung 
richtig ist. Wir konnen auch die rhythmische Reihe anhoren lassen und nach 
einer kurzen Pause, umnittelbar danach, lire freie Wiedergabe verlangen. SchlieB
lich werden wir natiirlich auch zwei Rhythmenreihen auf Gleichheit oder Ver
schiedenheit hin beurteilen lassen, auch kann Beschreibung des erlebten Aus
drucksgehaltes einer rhythmischen Reihe angeregt werden. Endlich konnen wir 
auch vom Priifling die Herste11ung freier Rhythmen verlangen. 

Die rhythmiscbe Priifung ist zunachst vorwiegend eine zeitliche Auffassungs
priifung, die das Verstehen, Nacherleben und Wiederfinden gegebener Rhytbmen 
betrifft. Dariiber hinausgehend miissen wir die zeitgeregelten Bewegungen 
studieren wegen lirer Bedeutung fiir viele praktische und berufliche Arbeiten 
des Handwerkes und der GroBindustrie. Die Arbeitsgesange, nach denen die 
Arbeit rhythmisch gestaltet und ausgefiihrt wird, sind uralt; sie werden iiber-
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nommen oder neu erfunden und dienen der Zeitgestaltung der Arbeit sowie der 
Zusammenfassung der Gruppe. Das Taktieren des Rhythmus mit der Hand so
wie das Beurteilen geh6rter Takte, die rhythmische Betatigung des Korpers und 
seiner Arbeitsglieder sowie die zeitgeregelte Ausfiihrung einfachster Geschick
lichkeitsbewegungen sind zu untersuchen. 

1m einfachsten FaIle lassen wir vom Priifling den fum angenehmsten 
Rhythmus klopfen oder beim Schreiten oder sonstiger einfachster Geschick
lichkeitsbewegung einhalten. Daneben aber konnen wir auch ein Tempo vor
schreiben, teils durch Kommando, teils durch einen Taktgeber, vielleicht auch 
durch ein Musikstiick, sofern die Gefiihlsanreichermlg zweckma13ig fUr einen 
Sonderfall ist, um festzustellen, ob und wie rhythmische Allgemein- oder Sonder
arbeit ausgefiihrt werden kann. Man kann Faden taktma13ig um Pflocke eines 
Haltebrettes oder einer Kugel schlingen oder eine Figur umfahren lassen. Der 
Priifling muB bei bestimmten Zeitmarken an bestimmten Stellen der Figur an
gelangt sein. Er solI schlieBlich auch wirklichkeitsnahe Handleistungen, etwa 
Perlenaufreilien oder Diktatschreiben ausfiihren. 

Der Takt kann durch Zeitkommando oderdurch eine mechanische Zeit
gebereinrichtung gegeben werden oder in Einpassung in den Takt eines oder 
mehrerer Mitarbeiter bei Band-, Drehtisch-, Linien- oder Kreisarbeit bestehen, 
wobei die Gruppenmitglieder die gleiche oder verschiedene Arbeit ausfiihren. 
Die angenehmen arbeitserleichternden Einfliisse des Rhythmus pflegen abel', 
falls eine Arbeit ihrem Wesen nach eine Regelung im Zeitzwang nicht vertriigt, 
in Schadigung durch Zeitzwang umzuschlagen. Der Arbeiter empfindet dann 
selbst die Zeitregelung als lastig, als Zwang, der ihn hemmt, angstlich macht 
oder verwirrt. Bei stark monotoner Arbeit wird auch ein angenehmer Rhythmus 
nicht immer diejenige Erleichterung bringen, die man von fum erwa,rtet, wobei 
man entweder in der Arbeit selbst die Zeitgliederung suchen kann, oder in Musik, 
die man in den Arbeitssaal hereinklingen laBt (51). 

c. Zeitzwangarbeit. 
Wenn der Arbeiter aus seiner Maschine aIle zwei Sekunden ein Fertigstiick 

herauszunehmen hat, wird fun der Zeitzwang nicht storen, zumal wenn die Zeit 
ihm ein gemachliches Arbeiten ermoglicht und das gerade erforderliche Arbeits
tempo seinem personlichen Arbeitstempo liegt. Wenn liber schwierigere Auf
merksamkeits-, Geschicklichkeits- oder gar Denkarbeit, vor allem Spontaneitats
leistungen einer starren Zeitregelung unterliegen, und man nicht Wiederholung 
des gleichen oder des leicht Mechanisierbaren oder Zeitregelung gelaufiger und 
bereits vollig mechanisierter Handlungen verlangt, sondern Neuarbeit, und 
sei es auch nur einfachste Geschicklichkeitsleistung als Anpassung an geringe 
Verschiedenheiten des jeweiligen Stiickes, so kann der Zeitzwang mitunter die 
Leistung vollig unmoglich machen, wenn Angst und Verwirrung und Storung den 
Arbeitsablauf hemmen oder ausschlieBen. Nun wird die Wiederkehr der gleichen 
Zeitspanne, in die der Arbeitsakt einzulagern ist, nUT als unbehaglicher Zwang 
bewuBt, als Last, besonders dann, wenn die Zeit knapp bemessen und die 
Eignung des Arbeiters fUr die Sonderleistung gering ist. Man kann eine wissen
schaftliche oder kiinstlerische Leistung nicht im Takte der Stoppuhr gestalten. 
Wenn dagegen der Arbeiter dank seiner Befahigung das Gefiihl der Sicherheit 
in der Erledigung del' fum iibergebenen Auftrage in der fum zur Verfiigung ste
henden Zeitspanne hat, so kann sich auch hier eine rhythmische Art der Be
tatigung herausbilden, die arbeitserleichternd wirkt durch zweckmaBiges Dis
ponieren aller erforderlichen handwerklichen oder gedanklichen Verrichtungen. 
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1m allgemeinen freilich werden bei schwierigeren Umstanden die Ablehnungen 
die Zustimmungen uberwiegen. Bei einfachen Leistungen jedoch nimmt der 
Takt dem Arbeiter gleichsam den Willenseigenimpuls ab und fiihrt ihn leitend 
mit sanftem Zwang. 

Wir konnen auf der Grundlage eines freien Arbeitstempos yom Priifling Ver
doppelung der Leistung in der Zeit verlangen, also Eingliederung zweier Arbeits
akte in die von ihm zunachst als Norm gewahlte Zeiteinheit oder Grundzeit 
oder auch durch mechanische Zeitgebung oder durch Zusammenspiel in der 
Kolonne die objektive Zeitspanne vorschreiben, in der bestimmte Leistungs
akte als Erst- und Wiederkehrleistung erledigt werden mussen. 

I. Aufmerksamkeitsarbeit. 
Auf dem Band (Abb.119) liegen zu sortierende Plattchen, die durch das 

Fenster der Verdeckplatte vorbeigehen. Das Band lauft stetig oder ruckweis, und 
der Priifling mu13 aile gelb 
oder rot gefarbten Plattchen 
in der zur Verfugung stehen
den Zeit erkennen oder her-
ausnehmen. 

II. Geschicklichkeitsarbeit. 
Abb.1l9. Aufmerksamkeits-Bandarbeit. Der Prufling hat vor sich 

ein mit Lochern versehenes 
Brett und mu13 mit seinem Stift im Takt des Zeitgebers jeweils das ' ihm zuge 
rufene Loch treffen, wobei die Anzahl der zu beachtenden Merkmale verschieden 
sein kann. Verlangen wir die Einpassung seiner Impulse an eine regelma13ige 
oder unregelma13ige Bewegung, die den Zeitzwang ausubt, so konnen wir bei
spielsweise an ein schwingendes Ausflu13pendel denken, dessen ausfliellende 
Tropfen der Priifling mit einem Gefa13, das er unterhalten soIl, aufzufangen hat. 

III. Aufmerksamkeits- Geschicklichkeitsleistung. 
Aufmerksamkeits- und Geschicklichkeitsleistung wird u. a. bei Bedienung 

des Scheibenausgebers von Couve verlangt (Abb.120, a, b, c). 1m 6-Sekundentakt 
wird eine Scheibe ausgeworfen, die der Priifling zu ergreifen und in die ent
sprechende Offnung einer geschlitzten Numme;rnplatte einzufiihren hat. Die 
Scheiben k6nnen Zahlen tragen oder sonstige Formquerschnitte aufweisen, die 
Querschnitten der geschlitzten Wand entsprechen. Kommt der Arbeitende 
nicht nach, so fliilt die Platte herab und erh6ht seine Unruhe. Zwischen den 
einzelnen Akten' kann man noch Niederschrift der Nummer oder der Zahl des 
jeweiligen Arbeitsaktes yom Priifling verlangen. 

Couve fand an Erwachsenen nebenstehende Wertzahlen am Scheibenausgeber 
mit Nummernkasten: 

Denkleistungen im Zeitzwang werden 
derart aufgegeben, daB auf einem Band 
durch das Fenster einer Verdeckplatte 
erscheinende einfache oder schwierige 
Kombinationsaufgaben in der jeweils zur 
Verfiigung stehenden Zeit zu lOsen sind. 

Liegt der Zeitzwang in der Nahe der 
Grenzleistung, so wird er, besonders 

Note I 
Sehr gering 
Gering 
Geniigend 
Gut 
Sehr gut 

Wertzahl I Ausgelassene 
Scheiben 

0- 20 25 
20- 40 20-24 
40- 60 16-19 
60- 80 11-15 
80-100 0-10 

wenn noch Antrieb des Versuchsleiters hinzukommt, eine scharfe Scheidung 
der Arbeitssicheren von den Arbeitsunsicheren herbeifiihren. Aus dem taglichen 



Leben ist es uns bekannt, 
wie Verwirrtheit und Ver
greifen, unzweckmiiBiges Um
hersuchen eintreten kann, 
wenn etwa vor einer Fahr
kartenausgabe das richtige 
Geld aus dem Portemonnaie 
fur die zu losende Karte her
ausgeholt werden solI, um den 
bereits eingefahrenen und un
mittelbar vor del' Abfahrt 
stehenden Zug noch zu er
reichen. Sind VOl' Abgang des 
Zuges, der bestimmt in einer 
Minute erfolgt, gar noch drin
gende Entschlusse notig, so 
steigt die Aufgeregtheit del' 
zu Zeitzwangsdenkarbeit ge
notigten Menschen: Ihr Kopf 
wird rot, sie machen hastige 
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Abb.120a. 
und unzweckmaBige Fehl
bewegungen. Ein auch unter 
sehwierigsten Bedingungen ruhig und sicher disponierender Mensch ist selten 
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Abb.120 c. 
Auimerksamkeits·Geschicklichkeitsarbeit im Zeitzwang nach Conve. 

a) Scheibenausgeber mit Nummerkasten. Die mit Nummern versehenen Scheib en sind im Takte des Aus
gebers in die zugeh6rigen Schlitze des Kastens zu stecken. b) Stellenwert und Schwierigkeit del' einzelnen 
Nummern des Kastens. c) Scheibenausgeber mit Schliellkasten .. Scheiben sind in die richtigen Schlitze einzu· 

fiihren, Sperrknopf ist zu betlttigen, Drehung der eingesteckten Scheibe ausfiihren, Durchsto/3en. 
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zu finden, ihn zu finden kann erwiinscht sein, um ihn entsprechend beruflich 
zu verwenden und weiter zu iiben (52). 

D. IJange- und Kurzeweile. 
Unter Monotonie verstehen wir die gefiihlsmaBige Reaktion eines Menschen 

auf Ereignisse sowie Erlebnisse und Arbeitsumstande ganz bestimmter Art. 
Wenn ein Ereignis, das in einer bestimmten Zeit ablauft und eine Auderung be
stimmter Art und GraBe aufweist, die in den einzelnen Zeitpunkten des Ablaufes 
beobachtet werden kann, uns innerlich fesselt, also wenn der innere Anteil, den 
wir intellektuell und gefiihlsmaBig an dem Ereignis nehmen, groB ist, so kommt 
das Gefiihl der Langeweile nicht auf, Leistungsfrische vorausgesetzt. Auch bei 
eigenen Bewegungen und Arbeiten, die abwechslungsreich sind, haben wir nicht 
das Gefiihl der Monotonie und Langenweile. 

Wenn dagegen inhalts- und anderungsarme BewuBtseinserlebnisse haufig 
eine bestimmte graB ere Zeitlang in steter Gleichfarmigkeit ohne Auderung 
und Abwechslung immer und immer wiederkehren, so reagieren die einen mit dem 
Gefiihl del' Monotonie und Langenweile auf diese Erlebnisumstande, die auBere 
Ereignisse oder eigene Arbeitsleistungen darstellen kannen. Andere dagegen 
finden diese Erlebnisform keineswegs als stumpfsinnig und verabscheuen sie nicht, 
sondern ihre Einstellung zur Arbeit ist lediglich von dem Gegenwert ihrer Arbeit, 
del' Bezahlung beherrscht, die die Leistungen bringen. Wenn aber die Bezahlung 
in dem Vordergrund steht, so wird die Gefiihlsreaktion auf die besonderen Ar
beitsumstande gar nicht aufdringlich und bewuBt, ja man erstrebt sogar monotone 
Arbeit unter del' Voraussetzung, daB sie viel Geld bringt. Unabhangig yom Geld
wert wird von den alteren Arbeitern mit Familie oftmals die Frage der Gleich
farmigkeit und Abwechslungsarmut del' Arbeit als vallig belanglos hingestellt, 
wahrend andere dagegen wieder die Monotonie als unertraglich ablehnen, ja ihre 
Stelle wechseln, lediglich aus dem Motiv, neue und interessante Arbeit zu be
kommen. 

Del' gleiche Tatbestand also, del' auBerlich als Ereignis und Geschehen, inner
lich als BewuBtseinsablauf gegeben ist, spiegelt sich in ganz verschiedener Weise 
in del' Gefiihlslage wieder. Wichtig fiir die Beurteilung del' Monotoniefrage sind: 
Beschaffenheit del' Leistung selbst, Alter, Vorbildung, Familienstand des 
Arbeiters, Aussicht aufAuderung und Wechsel, Bezahlung, allgemeiner Leistungs
und Kraftezustand, affektive Gesamtverfassung des Arbeiters und seiner Arbeits
umstande, politische Einstellung. "So wenig wie maglich an Eigenem dem 
Kapitalisten geben; unser tagliches Pensum so einfach wie denkbar" - so lautet 
die Parole mancher verdrossener Arbeiter. 

Zur Feststellung des Monotonieempfindens eignen sich Leistungen einfachster 
Art und graBter Gleichfarmigkeit und Haufung ihrer Ausfiihrung iiber eine 
langere Zeitdauer hin, zum anderen Leistungen graBter Auderungsarmut, die 
langere Zeit hindurch auszufiihren sind. . 

I. Haufuug von Einfachstleistungen groUter GleichfOrmigkeit liber 
Hingere Zeitdauer. 

Elementfunktionen del' Arbeit, Reizbewegungen, Zielgreifen, Sortieren, 
Addieren eignen sich, urn die Gefiihlsreaktion del' lVlonotonie, des MiBfallens 
oder del' Zustimmung auszu16sen. 1m Grenzfalle liWt man eine einfache Hand
lung, etwa das Aussprechen einer Zahl, also einen qualitativ einfachen und gleichen 
Leistungsakt so oft wiederholen, bis Ermiidungszeichen eintreten. Einfarmige 
Leistungen sind Abzahlen von 4-5000 Stiick Blattern Papier, von Nadeln, von 
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Plattchen, Greifen nach Kugeln, die aus einer FallriIme kommen, Einlegen von 
Kugeln in das Einlaufstiick der Fallrinne, Aufschreiben der gleichen Zahl 30 Mi
nuten hindurch. 

Es ist festzustellen, ob die Wiederholung der gleichen Griffe oder intellektuellen 
Leistungen als reizvoll oder reizlos, angenehm oder unangenehm bewertet wird 
und ob parallel der Gefiihlsreaktion objektiv Un Verhalten de~. Arbeiters oder 
im Ablauf der Leistungen, was ihre Menge und Giite betrifft, Anderungen mit 
zunehmender Zeitdauer der Arbeit festzustellen sind. 

Auch die Einfachstleistungen, die zu wiederholen sind, bieten doch in ihrem 
Ablauf eine gewisse Anderung, so gering sie auch sein mag. Bei Griffen wird 
das Arbeitsglied in den einzelnen Zeitpunkten sich stets an einer anderen Raum
stelle befinden. Bei Aufmerksamkeitsarbeit ist ein Wand ern des Blickes von 
einer Stelle zur anderen erforderlich. In der Zeit also wird stets eine gewisse 
Anderungsfolge objektiv und sUbjektiv ersichtlich. 

II. Anderungsarmut oder -ausschluB als Versuchspriuzip. 
Neben diesen Versuchen kann man Leistungen groBter Anderungsarmut 

ausfiihren lassen, bei denen die objektiv notwendige Anderung sich dem Grenz
wert Null annahert. Stieren wir auf einen Punkt an einer Wand, so braucht sich 
der Punkt, den wir betrachten, in keiner Weise zu andern, und wir konnen uns auch 
so einstellen, daB wir bewuBt aIle intellektuellen sowie sonstigen BewuBtseins
erlebnisse absperren. Unter derartigen Umstanden ware groBte Anderungsarmut 
subjektiv und objektiv gegeben. Einschlafen kann und wird dann oft eintreten. 

Fiir praktische Versuchszwecke verwenden wir einmal Beobachten von Vor
gangen groBter Anderungsarmut, beispielsweise Beobachtung von sich bewegen
den Punkten groBter Bewegungstragheit, zweitens Ausfiihrung von Eigenbe
wegungen groBter Bewegungstragheit, drittens VerhaItensfeststeIlung in einer 
Reiztotsituation im Still- und Reiztotzimmer. 

In der Vorrichtung der Abb. 121 bewegt sich ein Strich gradlinig oder kreis
fOrmig sehr langsam etwa mit einem Vorschub von 1 mm je 5 Sekunden. Der 
Priifling soIl die Fortbewegung des Reizes lange Zeit 
hindurch beobachten sowie Zeitschatzungen bei ver- I ~ i 
schiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten und unter I~ 0 
Versuchsumstanden verschiedener Anderungsarmut _ _ 
vornehmen. Sein Verhalten wird neben seiner Leistung A-bb.121. Monotonieprobe. 
objektiv studiert, desgleichen eine Befragung vorge-
nommen, die sich auf die Kernpunkte seiner Gefiihlsreaktionen bezieht. 

Eigenbewegungen groBter Tragheit laBt man am besten mit Bleistift und Pa
pier ausfiihren. Vor dem Blatt Papier liegt eine Uhr, auf der nur der Minuten
zeiger sichtbar ist. Der Priifling soIl eine Strecke von 10 cm in einer Zeit von 
30 Minuten ziehen. Der Fortschritt der Eigenbewegung ist also auBerordentlich 
gering, und VerdruB am Nichtfortschritt und an der erzwungenen Ruhe kann sich 
bald einstellen. Freilich kann die Aufgabe auch als reizvoll und angenehm auf
gefaBt werden. 

1m Dunkel- oder gleichmaBig erleuchteten Stillzimmer konnen wir den Priif
ling bei Abwesenheit aller Reize beobachten und sein Verhalten in dieser Situation 
studieren. Das ereignislose Wart en erfiillt uns bei langerer Zeitdauer mit Un
ged~~. Aile moglichen Bewegungen werden, um uns eine Tatigkeit zu geben 
und Anderung der Reizlage und Erlebnislage auszufiihren, unternommen. Frei
lich kann auch die Reiztotlage als angenehm bewertet werden, ohne das ein Ver
such zu einer abwechslungsvolleren Gestaltung und AusfiiIlung der Zeit und des 
Erlebens erstrebt oder erreicht wird. 



142 Zeit. 

In der Priifpraxis pflegt die Monotonie mancher Serienarbeiten mitunter 
fehlerverursachend zu wirken. Die Nachbildung monotoner Arbeiten ill Labo
ratorium ist freilich schwierig, weil erst die tage- und monatelange Wiederholung 
des Gleichen ohne Auderungsaussicht den Gefiihlston des Monotonen erzeugt, 
wird doch die Monotonie-Priifsituation mitunter seelisch einen gewissen Reiz 
der Neuheit haben und erfahrungsgemaB nur von einem Teil der Leute am stumpf 
und ode empfunden (53). 

E. Gesclnvindigl(eitsscbatzung. 
Die Geschwindigkeitsbeurteilung ist in die Beurteilung von Fremdbewe

gungen und in die von Eigenbewegungen zu gliedern. Bei Eigenbewegung 
sind wieder zu trennen einmal die Bewegung des Korpers und seiner Eigen
glieder von der Bewegung ill Gefahrt, in dem wir uns stehend, sitzend oder 
liegend befinden. SchlieBlich kann auch eine Kombination der Beurteilung von 
Eigen- und Fremdbewegung bei Steuerung beispielsweise eines Wagens durch 
den Verkehr der StraBe vorliegen, auf der sich Menschen und andere Verkehrs
mittel fortbewegen. 

I. Fremdbewegung. 
Zur Beurteilung von Fremdbewegungen im Laboratorium (Abb.122 a, b) benutzt 

man Bander oder Schleifen, sich drehende Scheiben in horizontaler oder vertikaler 
Lage, Wellen. Bei einfachsten Priifbedingungen laBt man die Bewegung eines 
auf dem laufenden Band markierten Punktes auf GleichmaBigkeit oder An-

Geschwindigkeitsschatzung I IP Moede 

Fremdbewegung ~kderung ---~Schatzen 
Eigenbewegung --~~ Vergieich /~ Einste11en 
Kombination von F. u. E. Gl . h <machen> Steuern 

elC - halten 
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1. bei freier, ii berschau barer Bahn 

. It . t 11 ein --SlfiU an ems e e~ /' . ~ .,. 
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b) Z't inh It b .<optischer >Z' b e1 e a en el k t' h 6ltge ung a us ISC er 

BE' b passiv '- IGirper 
. 1gen ewegung aktiv _ Fahrzeug 

Abb.122a. 

derung bin beurteilen. Die Bewegung kann kreisend oder b:in- und hergehend 
sein. Neben der Auderungsauffassung eines gegebenen Punktes in freier Be
wegungsbahn besteht die Moglichkeit der Beurteilung zweier Geschwindigkeiten 
sowie der Einstellung der beiden Bewegungen ill Sinne der Gleichheit oder 
bestimmter Verschiedenheit, beispielsweise derart, daB das untere Band gerade 
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doppelt so schnell wie das andere laufen soIl. Die paarweise oder zu dritt zu ver
gleichenden Bewegungen konnen gleichzeitig oder nacheinander zur Einwirkung, 
Einstellung und Beur
teilung kommen. 

Gesch windigkei ts-
s cha t z er (Abb.123a,b). 

Bau- und technische 
Eichwerte: Der Apparat 
besteht im wesentlichen aus 
einem System zweier voll
kommen gleichartig kon
struierter Drehachsen, die 
durch 2 Motore angetrieben 
werden, die lJbermittlung 
erfolgt mittels Friktions
scheiben. Die Beweglichkeit 
der beidenFriktionsscheiben 
laBt sich uber den ganzen 
Radius der festen Scheiben 
verstellen, 80 daB II).an durch 
einfache Drehung an den 
seitlich angebrachten Kur
beln eine Tourenregelung in 
'weiten Grenzen erreichen 
kann. Die Wellenstumpfe 

H".d. Geschwindigkeifsschiifzung JP 

1-

Iun- und hergt:hend 

2. IJnlerbrochene 8eIYegun stJohn 

onho/lm 8 

1[g4~' '~ile 

Abb.122b. 

ragen an der Vorderseite aus dem Kasten heraus. Auf der Ruckwand zeigen zwei Tacho
meter die jeweilige Drehzahl der Wellenstumpfe an. 

Die seitlich neben den Kurbeln befindlichen Hebel sind fiir die Einschaltung von Knack
gerauschen bestimmt. Das Umlegen der Hebel bewirkt ein Heranfiihren zweier Federn im 
Innern des Kastens an entsprechende Nocken, die auf den Wellen sitzen. 

Abb. 123 a. Abb.123 b. 
Geschwindigkeitsschatzer. a. Riickansicht, b. Varder· und Innenansicht. 

Instruktion: Der Apparat eignet sich zur Priifung der Geschwindigkeitsschiitzung im 
optischen, akustischen und kinasthetischen Sinne. 

a) Optisch. An die Enden der rotierenden Wellenstumpfe werden zwei Scheiben an
geschraubt (150 mm Durchmesser), die durch einen davor gestellten Schirm zur Halfte ver
deckt sind. Jede der Scheiben tragt in der Nahe des auBeren Randes einen schwarzen Punkt 
von 25 mm Durchmesser. Der Priifling, der in 2-3 m Entfernung sitzt, hat entweder selbst 
durch Drehen an der einen Kurbel die Vergleichsgeschwindigkeit der Normalgeschwindigkeit 
anzupassen oder anzugeben, nach welcher Richtung der Priifleiter den Vergleichsreiz andern 
!!Oll. Es werden 4 Einstellungen gemacht, bei denen sich der Normalreiz in der Nahe der 



144 Zeit. 

DrehzaWen 300, 400, 500, 600 Umdrehungenjmin bewegt. Die Abweichungen der EinsteI
lungen werden prozentual zur DrehzaW des Normalreizes genommen. Die M.V. der prozen
tualen Abweichung ist die Bewertungsgrundlage. 

b) Akustisch. Die bei dem optischen Versuche verwandten Scheiben bzw. die Wellensttimpfe 
werden durch einen Schirm ganz verdeckt. Nun wird zuerst das Normal-Knackgerausch 
durch Umlegen des Rebels eingeschaltet, das der Prtifling einige Sekunden zu beachten 
und sich einzupragen hat_ Darauf wird auch noch das Vergleichsgerausch eingeschaltet. 
Der Prtifling hat wieder die beiden Gerausche einander anzugleichen. Die Stellungen des 
Normal- und des Vergleichsgerausches werden an den Tachometern abgelesen. Wie im 
vorigen FaIle wird die M.V. aus den prozentualen Abweichungen gebildet. 

c) Kinasthetisch. Der Priifling umfaBt leicht mit den Randen die beiden hervorst~henden 
'Vellensttimpfe, von denen wieder einer auf eine normale DrehzaW eingestellt wrrd, der 
andere auf Grund des kinasthetischen Empfindens in seiner Geschwindigkeit dem ersten 
anzupassen ist. Die Berechnung erfolgt wie bei den beiden ersten Proben. 

Psychotechnische Eichwerte: Als Anhaltspunkt tiber die GriiBenverhaltnisse der 
prozentualen Abweichungen sollen folgende Reprasentationswerte der beiden ersten Proben 
angegeben werden: 

(optisch) 
(akustisch) 

E. Note 1 3 
0,6 1,2 3,3 
0,5 0,8 2,1 

5 
5,4 
5,2 

6,8 M.V. in % 
7,0 l\'LV. in %. 

Die Ergebnisse zeigen, daB auch bei blanken Wellen rein optische Ge
schwindigkeitsschatzungen mi::iglich sind, die allerdings groBe Aufmerksamkeit 
erfordern, urn iiberhaupt irgendwelche Schatzungsanhaltspunkte zu bekommen. 

Man kann auch mit unterbrochenen Bewegungsbahnen arbeiten, indem man 
den Punkt auf dem Band nach einer Strecke der Sichtbarkeit unter eine Verdeck
platte fiihrt gemaB Abb. 122 b, 2 und nun nach Einfiihlung in die Geschwindig
keit Stellen- oder Zeitschatzungen verlangt. Man laBt beispielsweise nach einiger 
Zeit die Stelle angeben, wo sich jetzt der Punkt gerade befindet, stellt im 
gleichen Augenblick die Bewegung ab und vergleicht die von dem Schatzer an
gegebene Stelle mit der tatsachlichen. Natiirlich kann man auch die Angabe 
verlangen, wann der Punkt durch eine bestimmte angegebene Stelle gerade 
hindurchgeht. 

SchlieBlich wird man eine Steuerung der Geschwindigkeit vorsehen. Hier 
unterscheiden wir das Halten an einer vorgeschriebenen Marke oder auf Kom
mando, die Regulierung der Anfahrzeit, das Einhalten von Zeit bei optischer 
oder akustischer Zeitgebung und schlieBlich das Hindernissteuern (Abb.122b, 3). 

1st das sich bewegende Band an einer bestimmten vorgeschriebenen Stelle 
zum Halten zu bringen, so muB vorher gebremst werden, wobei neben der Ge
schwindigkeitsschatzung auch der Auslaufweg des Bandes sowie die fUr Brems
gebung erforderliche Zeit mit in die Zeitbeurteilung einzusetzen ist. 

Beim Zeiteinhalten verlangt man, daB die auf dem Bande befindliche Marke 
etwa im 2 Sekundentakt von Stelle A zu Stelle B zu Stelle C geht, wobei die 
Entfernung zwischen A und B, B und C gleich oder verschieden sein kann. Die 
Zeitgebung geschieht entweder durch einen Taktgeber, der gehi::irt wird, oder 
durch Betrachten des laufenden Zeigers einer Uhr. 

Endlich kann die Steuerung durch Hindernisse untersucht werden. Wir geben 
eine Marke A auf dem zu steuernden Band und fiigen das Band zwischen zwei 
andere Bander ein, deren Marken B und C sich in gleicher oder verschiedener 
Richtung bewegen. Durch Regulierung der Geschwindigkeit des Mittelbandes 
solI der Priifling Zusammensti::iBe vermeiden, die dann gegeben sind, wenn A, 
B und C gerade nebeneinanderliegen. An kombinierten Laufbandern kann 
Steuern, Hindernisausweichen, Geschwindigkeitsregeln untersucht werden. Die 
Marke des Leerbandes in Abb. 122 b, 3 bewegt sich nach links oder rechts, die 
Marke der vertikalen Bander vom Priifling weg. Zusammensti::iBe der Marken 
sind zu vermeiden durch Ausweichen, Anhalten, Geschwindigkeitsregeln (54). 
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II. Eigenbewegung. 
Die Eigenbewegung kann nach den gleichen Gesicbtspunkten wie die Fremd

bewegung studiert werden. Bei Bewegung des Korpers und seiner Glieder 
kOlmen wir sowohl Scbatzungen als auch Zeitregulierungen vornebmen und 
die Giite der einzelnen Leistungen messen genau wie bei Einstellung und Schat
zung von Fremdbewegungen. Die Bewegung des Korpers ist zunachst eine ak
tive, sie kann natiirlich auch passiv auftreten; die Bewegung auf dem mecha
nisch angetriebenen Gefahrt dagegen ist zunachst eine passive, da die Kraft
impulse von der Maschine oder dem Zugmittel ausgehen, wahrend der Fahrende 
nur das Gefahrt in Gang setzt, anhalt und seine Geschwindigkeit regelt. 

Die Geschwindigkeitsschatzung bei Eigenbewegung wird unterstiitzt durch 
die rhythmische Bewegung der Beine und Arme, die als Pendel wirken. Durch 
Mitzahlen oder inneres Taktgeben kann mitunter eine gute Tempobegut
achtung erzielt werden, die nicht nur relativ, sondern auch absolut recht genau 
sein kann. Atmung und PuIs geben offenbar fUr die rhythmische Zeitgliede
rung geeignete korperliche Grundlagen abo Durch Ermiidung, Interessiert
heit, Monotonie, Einarbeitung kommen neue Bewertungsgesichtspunkte hinzu, 
welche die Zeitschatzung und Regulierung erschweren lmd das Zeiturteil auch 
bei einfachsten Bedingungen iiberdecken. Wir iiberschatzen bei schwieriger 
Arbeit, die uns ungewohnt ist, unser Tempo, wir unterschatzen bei gelaufigen, 
beinahe von selbst sich abspielenden Vorgangen und Leistungen die Geschwindig
keit. Beim normalen Arbeitsproze13 am Platze, wo reine Handfertigkeitsarbeit 
ausgefiihrt wird, an der Mascbine oder auf dem Gefahrt, unterstiitzen und sichern 
wir das freie Zeiturteil durch Taktgeber, Fahrplane und Fahruhren. 

Bewegen wir uns auf einem Gefahrt, so bestehen verschiedene Moglichkeiten, 
ein Geschwindigkeitsurteilrelativ im Sinne del' Gro13e undAnderung del' gegebenen 
Geschwindigkeit oder absolut durch Schatzung del' Kilometerzahl etwa je Stunde 
zu erhalten. Wenn wir aus dem Fenster des Eisenbahnzuges einen Punkt mitt
lerer Entfernung im Seitenfelde zwischen Fenster und Horizont als Haltepunkt 
nehmen, so dreht sich die Landschaft um diesen Haltpunkt in dem Sinne, da13 
die naheren Teile der Landschaft sich entgegen der Fahrtrichtung, die ferneren 
dagegen in gleicher Richtung zu bewegen scheinen. Sind gro13e Teile des Ge
sichtsfeldes in Bewegung, so sind Tauschungen die Regel, indem wir uns zu be
wegen glauben, wahrend in Wahrheit der Zug drau13en sich in Gang gesetzt hat. 

1m Vorfeld nahern sich die Dinge. Sie werden gro13er, klarer und deutlicher. 
Die Zeitwerte der Verlagerung von einer Stelle des Vorfeldes zur anderen bis 
zum Vorbeigleiten konnen gute Geschwindigkeits-Urteilsgrundlagen abgeben. 

Eine unmittelbare Geschwindigkeitsauffassung scheint dem Menschen 
nicht moglich zu sein. Es ware durchaus denkbar, da13 del' Ubergang von Rube 
zu Bewegung spezifisch erlebt wird, wie eine Farbe oder ein Ton, oder da13 jede 
Beschleunigungsanderung als Erhohung oder Herabsetzung del' Eigengeschwindig
keit ebenfalls unmittelbar bewu13t wiirde. Es scheinen uns jedoch tatsachlich 
fast nur sekundare Anzeichen und Merkmale, also Angaben aus zweiter Hand, 
zum sicheren Urteil iiber Rube und Bewegung, Beschleunigung odeI' Verzogerung 
zu verhelfen. Eigener Art freilich diirfte das Wuchtgefiihl sein, das wir bei In
gangsetzung oder Abbremsung erleben. 

1m allgemeinen bildet zunachst der Sehraum um uns und neben uns einen 
guten Anhalt fiir unsere Geschwindigkeitsschatzung. Der Fahrzeugfiihrer kann 
aus Art und Tempo der Annahenmg der Dinge im Vorfeld oder aus Art und Tempo 
ihres Vorbeifliegens durch sein Gesichtsfeld seine eigene Geschwindigkeit ungefahr 
schatzen. Der Lokomotivfiihrer hat au13erdem stets wiederkehrende konstante 

Moede, Lehrhuch Bd. 1. 10 
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Anhaltspunkte, z. B. in den Schienen des zweiten Gleises, den Unterlegschwellen, 
dem Steinschlag, den Verbindtmgslaschen und Schrauben, den Telegraphen
stangen. Aus der Deutlichkeit oder Verschwommenheit ihres Seheindruckes 
gewinnt er Geschwindigkeitskriterien. 

Die Entfernung der Dinge im Seitenfelde von uns ist wichtig fiir das Ge
schwindigkeitsurteil. In einer hohlen Gasse glauben wir schneller voranzu
kommen wie auf weitem Felde. Die Fahrzeuge neben und vor uns in gleicher 
oder entgegengesetzter Fahrtrichtung sowie ihre Geschwindigkeit wirken ein 
auf unser Geschwindigkeitsurteil. . 

Befindet sich eine Masse in einer bestimmten Bewegung, so pflegt sie Ge
rausche zu erzeugen. Sitzen wir in einem Dunkelkasten, so solI bei vollig ge
rauschloser und langsamer Fortbewegung ein sicheres Urteil uber Eigenbewegung 
und Ruhe nicht moglich sein. Auch hinsichtlich der Fahrtrichtung bei AusschluB 
des Sehraumes auBerhalb des Gefahrtes und Fehlen indirekter Zeichen ist unser 
Urteil groBen Tauschungen unterworfen. 1m Zuge bevorzugen einige das Fahren 
mit dem Gesicht nach vorn, andere das Ruckwartsfahren; die einen emp
find en beim Vorwartsfahren das HineinstoBen der Dinge in das Auge und den 
dauernden Zwang zur Umlegung des Haltepunktes als lastig, wahrend andere 
beim Ruckwartsfahren lmd Vorbeifliegen der Dinge im Sehraum, andere auch 
bei Dunkelheit Ubelkeit verspiiren, die bis zum Erbrechen fuhren kann. Plotz
liche Hohenanderung, beispielsweise im Flugzeug oder im Fahrstuhl, also bei 
Bewegungsvorgangen von besonderer Richtung und Geschwindigkeit im Raume 
sind ebenfalls einigen Menschen nicht ertraglich. Grundbewegung des Menschen 
ist offenbar sein Gang auf der Erde von relativ groBer Gleichformigkeit in, ver
schiedenen Geschwindigkeitsstufen von nicht allzu groBer Abweichung. 

Die Erschutterungen werden beim Fahren, auf der Eisenbahn beispielsweise, 
als SchienenstOBe rhythmisch bewuBt, die beim Uberfahren der durch Zwischen
raume getrennten Schienen entstehen. Die Erschutterung auch der Teile des 
Gefahrtes, das Gerausch der arbeitenden Maschine kann uns weitere Unterlagen 
fiir das Geschwindigkeitsurteil verschaffen. Wir pflegen eine Geschwindigkeit 
zu uberschatzen bei schlechter Beschaffenheit der Fahrstrecke oder des Fahr
zeuges. Das klapprige Gefahrt erzeugt starke Gerausche, auch wenn die Ge
schvvindigkeit noch nicht erheblich ist. Umgekehrt wird die Geschwindigkeit 
im gut gefederten Wagen, dessen Maschine praktisch gerauschlos lauft, stark 
unterschatzt. 

Wir spiiren die Erschutterungen beim Stehen und Sitzen auch im Korper. 
Diese Erschutterungen, die teils unregelmaBiger Art sind, teils Vibrationsemp
findungen, geben besonders dem erfahrenen Berufsfahrer auf seinem gewohnten 
Fahrzeug einen guten Anhaltspunkt fiir das Fahrtempo. Bei schnell durch
fahrenen Kurven werden wir aus Lage und SteHung herausgedrangt, und auch 
bei gerader Strecke mit lIDd ohne Hohenunterschieden fallt das aufrechte 
Stehen, also die Innehaltung der aufrechten Lage oft schwer. Der Fahrer auf 
der Lokomotive gibt uns an, daB er auch an den FuBsohlen seine Geschwindigkeit 
abschatzt. 1st die Strecke von guter Beschaffenheit und relativ stoBfrei und sind 
auch die Erschutterungen des Gefahrtes gering, so werden Unterschatzungen, im 
entgegengesetzten FaIle Uberschatzungen vorkommen. 

SchlieBlich vermittelt uns auch die Zugluft, die an die Stirn oder die Hand 
auftrifft, einen Geschwindigkeitswert. Haben wir eine Windschutzscheibe im 
Wagen vor uns, so unterschatzen wir die Geschwindigkeit. 1m Windschutzwagen 
fahrt der StraBenbahnfiihrer anfangs zu schnell, wenn er den offenen Wagen ge
wohnt ist. Mitunter steckt der Lokomotivfuhrer den Kopf oder die Hand 
heraus, um den Gegenzug deutlich zu spiiren. 
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Wir sehen, daB diese Angaben zweiter Hand letzten Endes das Geschwindig
keitsurteil aufbauen. Die Erfahrung lehrt, daB die Fahrzeugfiihrer die je
weiligen Bestkri terien fiir Gesch windigkei tsscha tz ung ben u tzen. 

Mitunter stiitzen sie sich auch auf die Kriterien des Lehrfahrzeuges, die ihnen 
in Fleisch und Blut iibergegangen sind. 1m allgemeinen diirfte der erfahrene 
Fahrer bei mittleren Geschwindigkeiten von 30-60 kill kaum Schatzungsfehler 
iiber 5-10% unter Voraussetzung normaler Fahrbedingungen mittlerer Schwie
rigkeit machen. 1st dagegen das Gesichtsfeld bald leer, bald erfiillt, sieht er 
neben sich bald viele Gefahrte mannigfacher Geschwindigkeit, bald gar keine, 
wenn er in einem seitlich abgedeckten Raume oder Tunnel fahrt, so wachsen 
natiirlich die Fehler in Abhangigkeit von ungewohnter Beschaffenheit der 
Strecke, der Maschine und des Fahrzeuges. 

Die praktische Priifung muB dies en Bedingungen der Geschwindigkeitsschat
zung Rechnung tragen. Man kann den Sehraum und seine Scheinbeweglllig irn 
Versuche nachbilden. Bei akustischen und taktil-kinasthetischen Versuchen 
wird man einen Wagen auf der Stelle laufen lassen, indem man seine Rader auf 
zwei Gegenrader setzt. SchlieBIich wird in der Hauptsache das Geschwindigkeits
urteil nur auf einer tatsachlich sich bewegenden Masse untersucht werden konnen. 
Die Schaukel ist eine Wiederkehrbewegung, die benutzt werden kann. Die Ver
suchsstrecke ist das beste Hilfsmittel zur Erprobung relativer und absoluter 
Geschwindigkeits-Schatzleistungen. 

Kunze ermittelte bei seiner Vntersuchung an einem Opel-Wagen alterer Bauart, daB 
die akustische Komponente ausschlaggebend fUr die Geschwindigkeitsschatzung war. Die 
akustische Geschwindigkeitsschatzung im Laboratorium korreliert mit dem praktischen 
Fahrversuch mit + 0,893. Die nachst hohere Korrelation ergab der Gehversuch, bei dem 
die Versuchsperson eine Strecke mit geschlossenem Auge durchgehen muBte. Hier spielt 
neben der Richtungseinhaltung auch die Zeitschatzung und vor allem noch die willki:irliche 
Bewegungssteuerung der Korpermuskulatur eine Rolle. 

Vnter anderen Bedingungen wieder wird vorwiegend optisch oder aua dem Zeitemp
finden heraus geschatzt. JeweiIs wird der Fahrer die besten Geschwindigkeitskriterien sich 
zunutze machen, so daB eine einheitliche Regel der Geschwindigkeitsschatzung und be
sonders der Geschwindigkeits-Bestschatzung fiir aIle Fahrer und aIle Gefahrte nicht auf
gestellt werden bnn (55). 

Bei praktischer Priifung wird man einmal objektiv die Geschwindigkeit andern 
und mit diesem Zeitpunkt den Eintritt der Erkennung der Geschwindigkeits
anderung durch den Priifling vergleichen. Der Unterschied zwischen objektiver 
Geschwindigkeitsanderung und subjektiver erstmaliger richtiger Erfassung gibt 
ein MaB iiber die Feinheit der Geschwindigkeitsbewertung. 

Eine praktisch wichtige Priifung ist die Beurteilung des Auslaufweges eines 
Fahrzeuges bei verschiedenen Grundgeschwindigkeiten, die so vorgenommen 
wird, daB man nach Abstellung der Kraft oder des Antriebes den Priifling die 
Stelle angeben laBt, wo der Wagen zum Halten kommen wird. 

Praktisch recht wichtig diirften ferner die Bremsproben auf dem Fahrzeuge 
sein. Man gibt eine Stelle irn V orraume an, an der das Fahrzeug oder der Eisen
bahnzug zum Halten kommen solI. Neben praktischer Erfahrung, die selbst
verstandlich erforderlich ist, wird fiir die richtige Schatzung und EinhaItung 
des Bremsweges und das richtige HaIten an der Marke auch jenes Wuchtgefiihl 
mit in Betracht kommen, das gemaB Angabe der Fahrer im Riicken und GesaB 
oder yom stehenden Fahrer in den FuBsohlen und irn Korperruck verspiirt wird, 
sobald die Bremsen kurz oder langer anschlagen. Der gute Fahrer wird mit 
einigen BremsstoBen die Geschwindigkeit so sanft abdampfen, daB der Insasse 
nichts oder wenig merkt, und er wird an der richtigen Stelle halten. Auch beirn 
Anfahren ist die Einfiihlung in die Beschleunigung und die auf dieser Grundlage er
wachsende Kraftgebung wichtig fiir die Eleganz und Sicherheit der Fahrtechnik. 

10* 
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Bei der Fahrpraxis sind beim Anfahren, Abbremsen und Fahrtregulieren oft 
zusatzliche Bedingungen mitzubeachten. Die schliipfrigen Schienen oder der 
schliipfrige, feucht-nasse Weg, der Gegen-, Seiten- oder Riickenwind, die Be
lastung des Gefahrtes und der Wagen, die Lauffahigkeit des Triebfahrzeuges 
oder der mit ihm gekoppelte Anhangewagen, auf dem Wasser der Wellengang, 
der Uferabstand, Gegen- oder Riickenwind, Sonnenschein oder Dammerung u. a. m. 
sind einige der Bedingungen, ohne deren richtige Abschatzung unter konkreten 
Bedingungen keine zuverlassige Geschwindigkeitsbeherrschung des Gefahrtes 
und Zuges moglich ist. 

] 6. Aufmerkso.mkeit. 
A.. Grundlegung. 

Die Aufmerksamkeitslehre kann, vollig ausreichend fiir praktische Zwecke, 
als Lehre vom Beachtungsgrade der Dinge und V organge oder dem BewuBtheits
grade der BewuBtseinsinhalte und Erlebnisse behandelt werden. 

Aufmerksamkeit 

Aufmerksamkei tsfeid 

Sinnesfeid - Reproduktives <~~~!:!:>Feid 
. bi <MerkmaIs-XZahi 

varIa. Feld Gliederung 

I IP 
Moede 

Ruhe , . 
~ewegung7' einer Reizmannigfaltigkeit bei<~tatlscher>Haitungl 
Anderung ynam. 

I Momentan>L . t 
Dauer elB ung 

Abb.124. 

Die Beachtung eines Dinges oder Vorganges oder eines Menschen und seines 
Verhaltens ist der GrundprozeB, der als Momentan- oder Dauerakt gegeben ist. 
Der Erfolg der Beachtung oder Hinwendung der Aufmerksamkeit auf ein Ding 
und seine Eigenschaften oder einen Vorgang UIld seine Merkmale ist ein Zuwachs 
an BewuBtseinsgrad der beachteten Stellen· oder, praktisch gesprochen, eine 
Steigerung der Klarheit und Deutlichkeit derjenigen BewuBtseinsinhalte und 
Prozesse sowie ihrer Teile, die als Gegenwerte des Dinges oder Vorganges sowie 
der AufmerksamkeitseinsteIlung erlebt werden. Von den BewuBtseinsfeldern, 
deren Inhalte hinsichtlich Klarheit und Deutlichkeit Unterschiede aufweisen, sind 
die Sinnes-, Gedachtnis- und Gedankenfelder fiir die Praxis gleich bedeutsam. 

Der Zuwachs an Beachtungsgrad kann mechanisch gewirkt sein, etwa durch 
die" Intensitat eines Reizes. 1st ein Gerausch sehr stark, so erzwingt es sich Be
achtung. 1m Gesamtaufmerksamkeitsfelde, das das Augen-, Ohr-, Tast- sowie son
stige Teil-Felder umfaBt, erhebt sich dieser durch Intensitat ausgezeichnete Reiz 
an Beachtungsgrad derart, daB er aIle sonstigen Inhalte des Feldes iiberragt und 
in das klare und deutliche BewuBtsein steigt, um Einleitung und AnlaB zu wei
teren BewuBtseinsprozessen zu geben. Die Steigerung des Beachtungsgrades 
ist aber auch durch eine besondere EinsteIlung moglich, die von Natur gegeben, 
durch Instruktion und auf Verabredung erzielt oder durch einen ArbeitsprozeB be
stimmter Art bedingt ist, in dessen Rahmen der Lohn- oder Akkordempfanger 
in Werkstatt und Bureau tatig ist. Die Instruktion lautet etwa: Achten Sie auf 
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aIle fehlerhaften Stellen der Kugeln, die aus der Maschine herauskommen, oder: 
Sortieren Sie alle Briefe in alphabetischer Reihenfolge ein. Stets ist bei derartigen 
Bedingungen die Aufmerksamkeit in bestimmter Hinsicht eingesteIlt, die zu 
beachtenden Merkmale oder Kennzeichen odeI' Eigenheiten des Werkstiickes 
wachsen an Klarheit und Deutlichkeit, so daB sie gegeniiber den anderen nicht 
zu beachtenden Merkmalen und Kennzeichen einen Vorzug im Erlebnis genieBen. 
Oft schlieBt sich in der Praxis an den einfachen Akt des Hinsehens auf eine Ware 
oder ein Arbeitsstiick eine weitere Reaktionsleistung an, indem die Stiicke je 
nach del' Wertigkeit in Klassen gegliedert und in del' Regel als AusschuB und Gut
ware in bestimmte Facher einzuordnen sind. Mitunter wird del' ProzeB des Ord
nens del' angelieferten Roh- und Fertigwaren und Stiicke durch einen Urteils
akt erschwert, wenn die GroBe und Art del' zu beachtenden Merkmale sowie del' 
Befund kritisch bedacht werden miissen, so daB erst nach AbschluB del' Uber
legung schlieBlich die Stiicke einer bestimmten Rangklasse, etwa der Klasse del' 
aufzubessernden odeI' nachzuarbeitenden Stiicke odeI' del' Gruppe des Aus
schusses zugeteilt werden. Bei Beobachtung eines Menschen und seines Ver
haltens konnen uns zunachst bestimmte Eigenarten auffallen, die wir auf 
Grund unserer Erfahrung bestimmten Charakterziigen zuordnen, odeI' wir beob
achten die Eigenart seines Benehmens und versuchen den Ausdrucksgehalt oder 
die Wurzel, aus del' die Eigenheiten flieBen, .durch Deutung und Einfiihlung 
zu finden. 

Die praktischen Arbeitsfunktionen del' Aufmerksamkeit beziehen sich 
in del' .Hauptsache auf Merkmalsbeachtung und Merkmalsauslese del' 
mannigfaltigsten Art. Bei allen Arbeitsprozessen an del' Maschine, bei denen 
Uberwachung erforderlich, spielt die Beachtung bestimmter arbeits- und wert
wichtiger Merkmale des Stiickes eine bedeutsame Rolle, kann doch der Arbeiter 
lediglich als Spezialist del' Beachtung bei dem im iibrigen beinahe vollig mecha
nischen Fertigungsablauf eingestellt sein. Er muB beispielsweise im Textilbe
triebe Fadenrisse beachten, fleckenhafte Stellen, Knoten sowie sonstige Fehler, 
kurzum er hat Mangel der Ware zu beachten und gegebenenfalls auch zu be
seitigen. 

Sind die Stiicke gefertigt, so sind sie zusammenzubauen, und VOl' die Montage 
sowie in ihrem Verlauf pflegt oftere Revision eingeschoben zu werden, deren Auf
gabe es ist, die Beschaffenheitskennzeichnung del' Stiicke und Waren durchzu
fiihren. Revidieren ist daher neben Uberwachen eine Hauptleistung del' Auf
merksamkeit im Sinne einer Gebrauchsfunktion. 

Neben Merkmalsbeachtung kommt in del' beruflichen Praxis besonders 
die Merkmalsauslese in Betracht, wobei die Sortierleistungen das Wesen 
diesel' Aufmerksamkeitsbetatigung am besten widerspiegeln. Am anschaulichsten 
ist die Sortierleistung dann, wenn del' Arbeiter, del' sortiert, die durchzusehenden 
Stiicke einzeln in die Hand nimmt, jedes von ihnen betrachtet und je nach seiner 
Beschaffenheit die Sorten, Giiteklassen herstellt. Das mit der Aufmerksamkeit 
betrachtete und durchgesehene Stiick wird je nach dem Ergebnis del' Beachtungs
leis tung bewertet und einer bestimmten Giiteklasse zugeteilt. Diese Sortier
leis tung kann nur in der geringsten Zahl der FaIle durch mechanische Vorrich
tungen odeI' Sortiermaschinen ersetzt werden, da die Feinheit und Mannigfaltig
keit del' auftretenden Fehler nicht immer die Konstruktion und Verwendung ein
facher zuverlassiger und billiger mechanischer Vorrichtungen ermoglicht. Da
gegen kann das Anfassen und Ausbreiten der durchzusehenden Stiicke oftmals 
wegfaIlen, wenn dem Sortierer die Waren auf einem Bande zugebracht werden 
und wenn er nach Durchsicht der Bandauflage die Stiicke auf andere Forder
bander absortiert. 
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Sind dagegen die Aufmerksamkeitsprozesse einfach, so werden sie maschinell 
erledigt. Wenn einfachste Kennzeichnungen der GroBe, des Gewichtes, der Dicke 
oder sonstiger Werte in Frage kommen, so werden in der Regel mit V orteil Sor
tiermaschinen als Aufmerksamkeitsersatz in Industrie und Bureau eingefiihrt, 
wobei etwa an die Kohlensortiermaschine, die Magnetscheider, die Lochkarten
maschinen erinnert sein moge. 

Bei beruflicher Aufmerksamkeitsdauerbeanspruchung pflegt ein verwickelter 
VerlaufsprozeB der Beachtung vorzuliegen, der die psychologische Eigenart aller 
Hi.nger dauerndenBewuBtseinsablaufe tragen kann. Wo immer ein Leistungsakt, 
der mechanisch gewirkt oder durch Willensimpuls erzeugt wird, sich in der Zeit
reihe wiederholt, da pflegen Ubungs- und Ermudungserscheinungen stets bei 
hinreichender Dauer und Intensitat des Leistungsprozesses einzutreten. Aber 
auch beim Fortfall aller Ubungs- und Ermudungsprozesse ist der Beachtungs
ablauf stets von Oszillationen und Schwankungen des BewuBtseingrades in der 
Beachtung der Merkmale gekemlzeichnet, so daB die Stellen des Ablaufes der 
Aufmerksamkeit nicht gleichwertig und austauschbar sind. Den Schwankungen 
der Aufmerksamkeit, wie sie psychologisch bekannt sind als periodische Schwan
kungen del' Intensitat der Beachtung, gehen die Erfahrungen der Praxis parallel, 
nach denen auch bei dem BewuBtsein und der personlichen festen Uberzeugung 
gleicher Arbeitsintensitat stets Schwankungen im Leistungserfolg der Beachtungs
arbeit nach Menge, Gute, Fehlerzahl bekannt und nachw@isbar sind. Das Uber
sehen von Merkmalen bei allzu langer Arbeitszeit, bei Ablenkung durch Ge
sprach oder zusatzliche Belastung, bei schlechten Sichtverhaltnissen sowie son
stigen Arbeitserschwerungen macht mitunter eine Wiederholung del' Revisio;ns
und Sortierleistung notig bzw. die Einschaltung einer Nachrevision, die gegebenen
falls nur stichprobenweise arbeitet, die als Wachter del' Intensitatsgleiche der 
Beachtung, als Zuverlassigkeitskontrollen dienen. 

Erstreckt sich die Beachtungsleistung auf ein bestimmtes gegebenes Feld, 
etwa ein Sehfeld, so sind auch beim Momentanbeachtungsakt die Stellen des 

J'=Jnfensiftif do eben merklichen 6usulzreizes· Re/z-
/(onsfunk /lusgt7nqsinknslfrll dover (,09'/ 

Verfei/llng tier /llIfmerksomkeif If'onzenfrofion 
ollf tlen {!lIotirotrkn ouf'tlte 11/1fe 
links 
oben. 

Feldes hinsichtlich ihrer Wertigkeit 
fUr die Beachtung, also hinsichtlich 
ihrer Auffalligkeit keineswegs gleich 
und miteinander vertauschbar (Abb. 
125). Das BewuBtseinsfeld etwa als 
Augenfeld zerfallt vielmehr in Stellen 
und Bezirke bevorzugter Erkennbarkeit 
von Mangeln, Merkmalen oder Kenn
zeichen irgendeiner Art, wobei an Ge
webefehler an den verschiedenen Stel
len eines Tuches, etwa rechts 0 ben oder 
links unten im Sehield erinnert sein 
mag. Auch die GroBe des BewuBt
seinsfeldes spielt eine wichtige Rolle 
fur schnelles und richtiges Erkennen 
bzw. Ubersehen von Mangeln und Vor-

/?eloh'ye J'chH'e//enH'erfe, bezogen ouf'tlie obso/ufen. zugen der Ware. Taschentucher ver
langen eine andere Aufmerksamkeits

Abb.125. Es bedeuten die Zahlen das Verhiiltnis der 
Intensitiit des Zusatzreizes zur Ausgangsintensitiit nach durchsicht und -einstellung wie Hand-

Wirths Studien. 1 <i = 1/1000 sec. tucher oder Tisch- und Bettucher. 
Die Feldstelle ist also ebenso wichtig wie die FeldgroBe und Feldentfernung. 
Wir mussen die Aufmerksamkeitsleistung sowohl als Momentan- und Dauer

akt studieren. 
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Die BewuBtseinsfelder, die als Bezugsstellen der Beachtungsleistungen, die 
mechanisch oder durch Willensimpuls gewirkt sind, in der beruflichen Praxis 
besonders bedeutsam sind, sind oftmals Sinnesfelder. Wenn der Arbeiter das 
standig mit Ware und Stiicken erfiillte Sinnesfeld durchsieht, so liegt eine all
gemeine Spannung der Beachtung vor, aus der die einzelnen Sortierleistungen 
oder Beachtungen als Arbeitsakte sich der Reihe nach auslosen. Oft dagegen ist 
nur ein periodisches und gelegentliches Beachten an kritischen Stellen der Ware 
oder der Arbeitsprozesse erforderlich, mitunter sogar vorwiegend nur eine Be
achtungsbereitschaft notwendig, da der Arbeiter oder Bedienstete nur auf 
Storungen und Mangel bestimmter Art, die vielleicht nur aIle drei Stunden ein
mal eintreten, achtzuhaben und dann einzugreifen hat. Von der Reihe der stetig 
aneinander gelagerten und sich durchflechtenden Beachtungsakte bis hin zu der 
Erwartung von Leistungen im Sinne der Beachtungsbereitschaft gibt es die 
mannigfaltigsten Ubergangsstufen. Bekannt ist die Neigung in der beruflichen 
Praxis, den BewuBtseinsgrad infolge Gewohuheit und Vertrautheit mit den Merk
malen immer geringer zu erIe ben. Nach dem Satz von dem sich mindernden 
Reize oder dem sinkenden BewuBtseinsgrade des Gleichen (siehe S. 16) wird ein 
erstmalig mit hohem BewuBtseinsgrad erlebter ProzeB oder Inhalt bei Wieder
holung mit geringerer Lebhaftigkeit und Intensitat bewuBt, bis schlieBlich eine 
derartige Abstumpfung eingetreten ist, daB bei kleinen Schwankungen der 
Dauerbeachtung ein Ubersehen vorkommt, ja von uns erwartet werden muB, 
sofern wir nicht Vorkehrungen treffen, den BewuBtseinsgrad des zu beachten
den Zeichens stets auf einer bestimmten Hohe zu halten, was durch Vorberei
tung und Nachkontrolle geschehen kann. Wenn der Lokomotivfiihrer nach Vor
beifahrt an einem Signal aus dem Fenster herausschaut, um sich von seiner 
Stellung nochmals zu iiberzeugen, so sucht er offenbar den geringen BewuBt
seinsgrad, mit dem er das Zeichen als gewohntes aufnahm, zu erhohen, indem 
er sich kontroIliert und es noch einmal beschaut, das ihm nur halb oder prak
tisch gar nicht zum BewuBtsein gekommen ist. Selbstverstandlich geniigen bei 
starker Mechanisierung Merkmale und Zeichen geringsten BewuBtseinsgrades 
im Felde durchaus, um die erforderlichen Handlungen einzuleiten. 

Die Aufmerksamkeit kann auch auf reproduktive- oder Erinnerungsfelder 
eingestellt werden. Wir besinnen uns auf einen Namen, eine Person und wollen 
in dem Lichtkegel unserer Beachtung die Eigenart eines bestimmten Gesichtes 
einstellen oder einer vor Jahren erlebten Situation oder eines sonstigen vor lan
gerer Zeit von uns durchgemachten und vielleicht beinahe ganz verklungenen 
Erlebnisses. Stellen wir die Beachtung auf den Impulsablauf unserer Arbeits
bewegungen ein, so konnen wir mit den verschiedenen Klarheitsgraden eine viel
leicht beinahe voIlig mechanisierte Bewegung in den einzelnen Zeitpunkten ihres 
Ablaufes auffrischen und ins helle BewuBtsein bringen. Oft wird man erleben, 
daB durch die Erhohung des BewuBtseinsgrades bestimmter Stellen einer mechani
sierten BewuBtseinskette langer andauernder Geschicklichkeitshandlungen eine 
Unsicherheit in der Hantierung eintritt, da statt des gewohnten mechanischen 
Ablaufes nunmehr die bewuBte Kontrolle als Storung wirkt. Der Anfanger frei
lich wird mit Vorteil mit erhohtem BewuBtseinsgrad aIle schwierigen Stellen des 
motorischen Ablaufes zu beachten haben, um die nachtraglich recht schwierigen 
Korrekturen eingelernter Handlungen sich zu ersparen. Sinnen wir iiber ein Pro
blem nach, so richten wir die Gedanken auf ein Ziel und ordnen aIle ankommenden 
Einfalle, Erinnerungsvorstellungen, die einen fliichtigen und wehenden Cha
rakter haben, um nur das zu verwerten, was fiir das Ziel, das erstrebt wird, als 
brauchbar und verwendungsfahig erscheint. Lassen wir die Aufmerksamkeit 
schweifen und geben uns dem Spiel der Phantasie hin, etwa im AnschluB an die 
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Anregung eines Musikstiickes, so kann oft mit allen Kennzeichen voller An
schaulichkeit ein Phantasiegebilde auftreten und lllusion del' Wirklichkeit er
zeugen. 

Nicht darf vergessen werden, daB mitunter die Erwartung des Eintritts 
eines Ereignisses den Erfolg ausschlieBt, besonders wenn er von uns odeI' den 
anderen bestimmt erwartet wird. Mitunter sind gerade bei leichten Ablenkungen 
hervorragende Leistungen del' Handgeschicklichkeit odeI' des Gedankenablaufes 
auf ein bestimmtes Ziel hin festzustellen. Bei absichtlicher und krampfhaft ge
spannter Einstellung, z. B. auf das Erinnerungsfeld, wenn wir einen Namen, ein 
Gesicht odeI' eine Landschaft suchen, falit uns nichts ein, wahrend wir oftmals 
gerade im Augenblick del' Ablenkung p16tzlich das gesuchte Erinnerungsbild, 
das ja ein ErneuerungsprozeB del' Gegenwart ist, im hellen Lichtkegel del' Be
achtung vorfinden und standhalten sehen, so daB wir es nunmehr in den ein
zelnen Teilen zergliedernd betrachten konnen wie ein Gebilde del' Wahrnehmung. 
Da aIle Leistungen, auch die Erinnerung, Prozesse sind, die im Augenblick, wo 
sie erforderlich sind, erst erzeugt und geboren werden, so ist es fiir den Erfolg 
wichtig, aIle Bedingtmgen des Entstehens diesel' Prozesse moglichst giinstig 
zu gestalten. Die Lastigkeit, mit del' bei Einstellung del' Aufmerksamkeit auf 
einen eben entstehenden ProzeB Starung und Ablenkung bewuBt werden, die uns 
zwingen, einen neuen Akt auszufiihren, sind bekannt. Die Wutausbriiche del' 
gestarten Geistesarbeiter mogen in Erinnerung gerufen werden, sowie auch die 
Ablenkungen del' Aufmerksamkeit auf arbeitsungewohnte Prozesse, die mit
unter die schwersten Folgen haben. Oft tritt bei Ablenkung durch ein Gesprach 
und Hinwendung del' Aufmerksamkeit auf den ansprechenden Meister eine Mit
bewegung ein, und die in del' Nahe eines gefahrlichen Maschinenteiles befindli~he 
Hand erleidet Schaden. 

Fiir die praktisch-psychologische Analyse del' Beachtungsprozesse konnen 
einfachste Felder mit einfachsten Inhalten in Betracht kommen. Wir konnen 
die Anzahl del' zu beachtenden Merkmale erhohen, desgleichen die GroBe und An
zahl del' gleichzeitig odeI' nacheinander zu beachtenden BewuBtseinsfelder. 
Auch sind die verschiedensten Feldgliederungen moglich, um del' Mannigfaltig
keit del' Feldinhalte bestimmte Strukturen und Anordnungen zu geben. 

Das Feld kann ruhend gegeben sein, das wir momentan odeI' dauernd betrach
ten. Beispielsweise kann ein Bild zu betrachten sein. Das Feld mit seiner Reiz
mannigfaltigkeit kann sich abel' auch entwickeln und bewegen beigleicher odeI' sich 
andernder Beschaffenheit seiner Inhalte. Wir konnen einen Strom von gleichen 
Inhalten zeitlich am Blickpunkt del' Aufmerksamkeit vorbeigleiten lassen, um 
die Ergiebigkeit und Giite del' Beachtungsakte zu untersuchen. Die Reize des 
Feldes konnen sich dauernd andern. Wir mogen rote, griine, gelbe Lampen an 
mannigfachen Stellen des Blickfeldes auftauchen lassen, wir ersetzen sie durch 
andersfarbige Reize, durch Bilder, Tone, Druckreize und haben die Moglichkeit, 
die Leistung bei Feldkombination verschiedenster Art und Schwierigkeit und 
Anderungsart und -groBe del' Feldinhalte zu untersuchen. 

Die Haltung des Menschen kann eine statische odeI' dynamische sein. 
Bei statischer Haltung wirkt die Mannigfaltigkeit del' Reize auf uns ein, und wir 
geben uns im Erlebnis ihrer Wirkung hin. Bei dynamischer Haltung dagegen 
erleben wir das BewuBtsein einer bestimmten Einstellung im Sinne eines Willens
impulses und einer Willenshaltung, wenn wir das Feld durchgehen, indem wir 
etwa die rot en Plattchen von den griinen sondern odeI' die guten von den schlech
ten Kaffeebohnen. Die dynamische Tatigkeit als Erlebnis selbsttatigen Ein
greifens einer auf ein bestimmtes Ziel hin gerichteten Beachtungsleistung steIlt 
den einen Grenzfall del' Beachtungsprozesse dar, deren anderer das statische 
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Hinnehmen der auf uns einwirkenden und einstromenden BewuBtseinsinhalte 
in den verschiedensten Beachtungsfeldern ist. 

Genau wie die Bezeichmmg Auge ein Sammelbegriff fUr Augenleistungen 
war, ohne daB wir dem Auge eine vom Korper und der Augenleistung eine vom 
GesamtbewuBtsein und der Gesamtpersonlichkeit unabhangige Existenz zuschrei
ben konnen, diirfen 'wir die Aufmerksamkeit als ein selbstandiges Gebilde im 
BewuBtsein betrachten, das als Stuck neben anderen Stucken angetroffen wer
den kann. Vielmehr ist die Aufmerksamkeit als Merken auf Etwas nichts anderes 
als ein Sammelbegriff fUr die Mannigfaltigkeit der Art und des Grades der Be
achtung von Dingen und Vorgangen, die als BewuBtseinsinhalte und -erlebnisse 
mit den verschiedensten Klarheits- und Lebhaftigkeitsgraden auftreten. 

In den einzelnen Berufsgruppen sind psychologisch wichtige Feststellungen 
gemacht worden, nicht nur hinsichtlich der allgemeinen Gesetzlichkeit der Be
achtungsprozesse, sondern auch hinsichtlich der Typologie bestimmter Auf
merksamkeitshaltungen. Es ist bekannt, daB oftmals Arbeiter hochleistungs
fahig sind, solange sie einfache, vielleicht aus zweioder dreiMerkmalen bestehende 
Aufmerksamkeitsleistung in statischer Haltung auszufuhren haben. Mitunter 
ist es unmoglich, einen Arbeiter am Webstuhl ::tn groBen und kleinen Ge
webeflachen oder groben und feinen Mustern und Rohmaterial gleich gut zu 
verwenden, da er z. B. bei groBen Flachen, was beispielsweise von Frauen be
richtet wird, viel mehr Fehler macht, wahrend kleinere Feldbreiten einwands
frei verarbeitet werden. 

Andere Arbeitstypen wieder wunschen eine dauernde Anderung der Beach
tungsrichtung und Beachtungsart, indem eine Fulle von Merkmalen im gleichen 
Felde sowie verschiedener Merkmale in verschiedenen Feldern mit gut en Erfolg 
gleichzeitig oder schnell nacheinander in der Zeit beachtet werden kann. 

Die Beachtungsprozesse finden ihr Gegenstuck in den Bewegungserschei
nungen, die auch in ihrem Ablauf aufmerksamkeitskontrolliert sind. Bei mono
troper Haltung wird die einfache und in ungefahr gleicher Beschaffenheit stets 
wiederkehrende Handlung bevorzugt, bei polytroper Haltung dagegen die Mehr
fachbetatigung im Sinne der gleichzeitigen AusfUhrung mehrerer Handlungen, 
die gleichen oder verschiedenen Arbeitsimpuls verlangen. 

Die Einstellung der Aufmerksamkeit kann durch Natur und Veranlagung ge
geben sein, teils durch Ubung, Schulung und Erziehung, teils durch Berufszu
gehi:irigkeit. 

Wenn wir eine Reihe von Menschen vor eine bliihende Wiese stellen, so sieht 
der Maler Farben und Formen, also den asthetischen Wert der ·Wiese. Der 
Stratege erwagt die Verteidigungsmoglichkeit des Gelandes. Der Bauer schatzt 
den Nutzungswert der bewachsenen Flache abo Der Padagoge bedenkt die Unter
richtsmoglichkeiten. Der Botaniker ordnet die Graser und Blumen lehrbuch
maBig ein. Der Handler sieht den Verkaufs- und Spekulationswert der Wiese. 

Bewegen wir uns auf der StraBe, die mit Menschen erfillit ist, oder gehen wir 
durch ein Warenhaus, so achten die Manner auf andere Dinge als di:e Frauen. 
Die Jugendlichen, die Erwachsenen, die Arbeiter, der Mittelstand, der Offizier, 
der Gelehrte, sie aIle ubersehen und uberhoren viele Dinge und Vorgange, wah
rend sie andere sofort ldar und deutlich erfassen und \viedergeben konnen. Gehen 
wir im Walde spazieren, so finden die einen mit ihren "Pilzaugen" auch ver
steckte Pilze im Gebusch, ohne planmaBig zu suchen, ganz nebenbei, wahrend 
andere trotz aller Bemuhungen nichts finden. 

Es wird von Menschen berichtet, welche die halbbewuBt aufgenommenen Vor
gange unter Bedingungen der Hypnose oder des Traumes ins helle BewuBtsein 
bringen konnen. Der Verlierer eines Portemonnaies sieht im Traum die Stelle, 
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wo er das Portemonnaie verloren hat. Das Auge als photographische Kamera 
nimmt eine Fiille auch unbewuBt bleibender Vorgange auf, die gegebenenfalls 
unter bestimmten BewuBtseinsbedingungen hell und klar werden k6nnen. 

Die Sinnesschwellen sind eine Anpassung unserer Lebenshaltung an die ener
getischen Prozesse in und um uns. Der Zweckcharakter der Aufmerksamkeit 
kann nicht verkannt werden. Intensitat des Reizes, Gefiihlston, Erinnerungs
anteile k6nnen ein Gebilde oder bestimmte Teile von ihnen sofort in den Blick
punkt der Aufmerksamkeit bringen; sie interessieren und fesseln uns. Liegen auf 
einem Tisch neben Bildern und Buchern technische Zeichnungen, so wird der 
Techniker, der sofort den Wert und die Bedeutung der technischen Skizze er
kennt, nach den Zeichnungsblattern greifen und die illustrierten Zeitschriften 
gegebenenfalls achtlos liegen lassen oder bald beiseite legen, um die Striche der 
Zeichnungen eingehend zu studieren, die sich ihm zu technisch wertvollen Ent
wUrfen form en. 

Durch triebartige oder durch Ubung oder Beruf gewirkte Auswahl unter den 
Dingen der AuBen- und Innenwelt wird aus der Grundmannigfaltigkeit der Er
lebnisse der Um- und Innenwelt eine inh:;tltserfilllte Feldzone abgegrenzt, deren 
Bedeutung fUr den Beachter in der Regel erheblich ist (56). 

B. Die pI'aktisehe Untel'suehung. 
Die praktische Untersuchung der Aufmerksamkeitsleistung schlieBt sich an 

die heiden Hauptgruppen der Merkmalsbeachtung und Merkmalsauslese an. Sie 
kann zweckmaBig nach 5 Gesichtspunkten geschehen. Wir beginnen mit· der 
Merkmalsangabe, gehen zum Suchen uber, dem wir das Zuordnen und das 
Vergleichen angliedern, um mit dem Sorte bestimmen zu enden. 

I. Merkmalsangabe. 
a) Dingbeachtung und Merkmalsangabe einer geschlossenen Mannigfaltig

keit veranderlicher Darbietungsdauer bei Momentan- und Langerbeachtung. 
Wir beginnen mit der Angabe aller Merkmale, Dinge, Reize, V organge einer 
geschlossenen Mannigfaltigkeit einfachster Bestandstucke, deren Teilstucke aus
zuzahlen oder durch Momentanbeachtung im Uberblick erfaBt werden sollen. 

Der Grenzfall ist das Erscheinen e i n e s Dinges im Aufmerksamkeitsfelde und 
Angabe seiner Beachtung (Abb.126 Ziffer 1). 

Die Mannigfaltigkeit, etwa eine Mehrheit von Punkten, Zahlen, Buchstaben 
oder anderer einfacher Reize, kann entweder simultan oder sukzessiv gegeben sein, 
vgl. Abb. 126 Ziffer 2, 3, 4. Genugt ein einfaches Hinsehen, also der GrundprozeB 
einer Momentanbeachtung nicht, so kann gemaB Abb. 126 Ziffer 5 und 6 die 
Auszahlung von Punkten oder der Striche der Anordnungen der Vorlage ver
langt werden. 

Es sollen stets m6glichst aIle Gebilde der Mannigfaltigkeit erfaBt werden. 
Die Richtung der Beachtung ist entweder ganz allgemein auf die Gesamtheit 
der Mannigfaltigkeit eingestellt oder die Ein- und Mehrzahl von Merkmalen, 
die zu bestimmen sind. Man kann die Gesamtzahl der Feldinhalte angeben lassen 
oder daneben auch ihre Beschaffenheit, desgleichen die Aufeinanderfolge der 
Reize sowie ihren Stellenwert bestimmen lassen oder abfragen und die Rich tig
keit der Erfassung sowie ihre Sicherheit feststellen. Der Ubergang einer 
mehrfach wiederholt en Momentanbeachtung zur Langerbeachtung variabler Dauer 
ist flieBend. Der Endwert der Beachtung wird zur Kennzeichnung der Auf
merksamkeitsleistungen verwandt. 
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Die Momentanbeachtung wird nach Umfang und Sicherheit im tachi
stoskopischen Verfahren bei Ein-, Mehr- oder Vielfeldreizung untersucht. 

Der tachistoskopische Grundversuch ist fiir die Aufmerksamkeitsgrenzleistung 
entsprechend den Berufsbedingungen wertvoll. 

Sein Wesen ist leicht zu veranschaulichen. Man laBt einen Beobachter einen 
Augenblick, also den Bruchteil einer Sekunde, aus dem Fenster auf die StraBe 
oder den Fabrikhof schauen und stellt im Bericht und Verhor die Ergiebigkeit der 
Momentanbeachtung fest. Wir bedecken eine Karte, auf der Schrift oder Zahlen 
sich befinden, mit unserer Hand, heben die Hand einen Augenblick in die Hohe, 
urn sie sofort wieder zu senken. In der kurzen Zeit der Freigabe der Karte solI 
der Priifling so viel wie moglich richtig auffassen und wiedergeben. Mitunter -, 
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gelingt es ihm sofort, die Anzahl der geordneten oder ungeordneten Punkte uns 
mitzuteilen, die einfarbig oder mehrfarbig sein konnen, oder das Wort und die 
W ortfolgen richtig zu lesen. Mitunter wird unmittelbar nach der Darbietung 
im Erinnerungsnachbilde der gesehene Tatbestand von neuem vergegenwartigt 
und zu Protokoll gegeben. ' 

Begrenzung der Darbietungszeit ist also das Wesen der Tachistoskopie. Ge
niigt der Bruchteil der Sekunde bei einmaliger Darbietung nicht, so kann man 
durch Wiederholung den Reizbestand aufhellen, die Stellen des Feldes heller 
und klarer machen, bis beiAbsattigung aller Stellen undInhaltemit ausreichendem 
BewuBtseinsgrad eine vollige Beherrschung der Darbietung erzielt ist. 

Als Mittel der Wiedergabe kann die Sprache oder die Zeichnung oder das 
Aussuchen aus Vergleichsvorlagen dienen. 

Spricht man eine E,eihe von Zahlen im Sekundentempo vor, so werden in der 
Regel 5 Zahlen richtig wiedergegeben werden koI1nen. Bei Berufsiibung des 
Kellners wird man freilich diese untere Grenzleistung stark iiberschritten finden. 
Auch bei Momentandarbietung von Punkten werden in der Regel 5-6 unge
ordnete Punkte richtig, auch bei einer Darbietungszeit von nur 30-40 Tausend
stel Sek. richtig erkannt. Rhythmische Reihen von Tonen oder Taktschlagen 
sind ebenfalls in einem Momentanakt der Beachtung richtig zusammenzufassen 
und wiederzugeben. 

Beim Lesen, Horen, Abschreiben fassen wir im Umfang der Momentanbeach
tung nach MaBgabe seiner Leistungsfahigkeit und unserer Ubung eine Mehrzahl 
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von sinnvollen Einheiten zusammen. Lassen wIT eine Seite abschreiben, indem 
die Riickseite der Vorlage zu beschreiben ist, so fallen die jeweils gleichzeitig 
erfaBten, behaltenen und wiedergegebenen Stoffmengen recht verschieden aus, 
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Abb.127. Tachistoskopische Versuchseinrichtungen. 

entsprechend Veranlagung, Ubung, Stoffeigenart, -gelaufigkeit und Vertrautheit 
(Abb.128). 

Die tachistoskopische Versuchstechnik (Abb. 127) ist gut durchgebildet. Die Apparate sind 
nach mechanischen, opti~chen oder kom binierten Grundsatzen konstruiert. J edem Tachistoskop 
kommen Mangel und Vorziige zu. Beispielsweise wird bei mechanischen Apparaten meist 
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ein Anpassungswechsel des Blickhaltepunktes von der Verdeckkarte zur Reizkarte im Augen
blick der Darbietung notwendig, der storend empfunden werden kann. Besonders wichtig 
ist die Blickfeldgro13e und Blickfeldentfernung vom beobachtenden Auge. 1st ein Berufs
angehOriger die Schnellauffassung bei wei ten t fer n t e m gro13en Blickfelde gewohnt, so 
wird er oftmals bei Einstellung auf ein Kleinstfeld in unmittelbarer Nahe versagen. 

Die mechanischen Apparate arbeiten entweder mit SelbstauslOsung und automatischem 
Vorschub der Reizkarten oder mit Reizdarbietung und Reizwechsel durch den Versuchsleiter. 

Die Lidsenkung verdeckt das Auge einen Moment und ist das Vorbild fiir die tachisto
skopischen Brillen mit Momentverschlu13 oder Momentfreigabe des Sichtfeldes gewesen 
(Abb. 127 Ziffer 9/10). Vorsetzen eines festen oder beweglichen Sehgitters ist moglich. 

Das einfachste Tachistoskop stellt Fig. 1 und 2 der Abb.127 in Vorder- und Seitenansicht 
dar. Ein Fallbrett ist mit einer Offnung versehen, die wahrend ihres Vorbeigleitens an der 
Reizkarte die Karte exponiert. Die Reizkarte befindet sich in einem Kartenhalter oder auf 
einer Walze. Das fallende Brett verursacht Gerausch, das durch ein Filzpolster abgedampft 
oder durch Einbau eines Auffangauslaufes (Ziffer 3) vermind~rt werden kann. Ziffer 4 zeigt 
eine elektromagnetische Einrichtung, Ziffer 5 eine rotierende, gewichtsbeschwerteKreisscheibe 
mit verstellbarer Offnung, Ziffer 6 zwei verstellbare Sektoren, die durch ein Gewicht betatigt 
werden. Durch Federkraft wird der Momentanverschlu13 der Brille (Ziffer 9) geoffnet und ge
schlossen. Durch ein Pendel (Ziffer 10) kann das Sehrohr bei Ruhelage verdeckt werden, 
das wahrend der Zeit des Vorbeigleitens des Pendelschlitzes das Sehfeld freigibt. Der Priifling 
vor dem Sehrohr stellt den Blick auf weite Entfernung ein und erkennt an einer Wand vor 
ihm in einer Entfernung von 8-10 m die zu beachtenden Reizgebilde. Das Pendel kann auch 
vor dem Lichtkegel eines Projektionsapparates (Ziffer 8) gestellt werden wie auch der pho
tographische Momentverschlu13 (Ziffer 7), wobei freilich der Helligkeitswechsel bei Ruhelage 
und Reizdarbietung zu beachten ist. 

Beim Spiegeltachistoskop (Ziffer 11) wird wahrend des Umlaufes der Scheibe plotzlich 
und momentan ein Segment freigegeben, wodurch eine Stelle der Reizkarte durch ein Spiegel
bild der Vergleichskarte, die Anderung aufweist, ersetzt wird. 

b) Beachtung jeden Reizes einer abgewandelten Mannigfaltigkeitsreihe un
bestimmter Dauer sowie seine Kennzeichnung nach ein oder mehreren Merk
mal en. Die sich entwickelnde Mannigfaltigkeit einfachster Gebilde, deren jedes 
momentan erscheint, kann versuchstechnisch auf die ,verschiedenste Weise ge
lOst werden. Die Aufgabe lautet: Jedes im Gesichtsfeld erscheinende Reiz
gebilde ist zu beachten und die erfolgreiche Beachtung irgendwie kenntlich zu 
machen. 
A ufmer ksamkei tsprufer '(nach Piorkowski). 

Bau- und technische Eichwerte (Abb. 126 Ziffer 9). In den 10 Fenstern eines Brettes 
von den Au13enma13en 400 X 800 mm erscheirien wei13e Striche, die auf einer Walze unter den 
Fenstern vorbeigefuhrt werden. Wahrend einer Umdrehung der .Walze werden 18 Striche 
in den Fenstern nacheinander sicht- , 
bar. Die Geschwindigkeit ist von Orehp/offe 
60-120 Striche pro Minute regel- Zahler 
bar. Unter jedem Fenster ist ein _..mllil~' ':!::'==::::;, 
Druckknopf angebracht, der bei 
jedem Erscheinen eines Striches in 
jedem zugehOrigen Fenster bestatigt 
werden solI. 

Bei Ausfuhrung der Proben tre
ten gleichzeitig zwei Zahler in Funk
tion, von denen der eine die objek
tiven Angaben der Gesamtdurch-
gange aller Striche anzeigt, der III 
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andere Zahler dagegen nur die An-
zahl derjenigen Striche registriert, gedruckfer lexf gescnrtebene Jeile 
die von dem PriifIing richtig, d. h. Abb. 128. Aufmerksamkeitsprobe an der Drehplatte. 
noch vor dem Verlassen des Fen- Abschreiben derVorlage auf Riickseite. Auswertung von Zeit und 
sters, beachtet und gedruckt wurden. Drehzahl. 

Instruktion: Es soIl bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 80 Strichen pro Mi
nute = 13,5 pro Umdrehung versucht werden, samtliche in den Fenstern des Brettes er
scheinenden Striche durch Niederdrucken der Druckknopfe zu erfassen. Die Probe dehnt 
sich uber 7,5 l\finuten aus; in dieser Zeit erscheinen 600 Striche. 
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Psyehoteehnisehe Eiehwerte: Die Reprasentationswerte dieses Apparates beruhen 
auf den Auslassungen, die prozentual zu den Durehgangen der Striehe in Beziehung 
gesetzt werden. 

Eo Note 1 3 5 E" 
o 3 27 48 an 60-70 % Auslassung. 

Eine Einriehtung ahnlieher Art stellt die Aufmerksamkeitsuhr Abb.126 Ziller 8 dar. 
Hier leuehten an 4 Stellen des kreisformigen Ziffernblattes bald rote, grille und gelbe Lam
pen auf, und der Priifling solI das Aufleuehten der roten Lampen beaehten. Unter jeder 
roten Lampe befindet sieh ein Zahler, der fortlaufend registriert. Der Priifling solI beim 
jedesmaligen Aufblitzen der roten Lampe die zugehorige Zahlerstellung hinsehreiben. Zu 
beaehten ist also jedes rote Licht mit seinem zugeordneten Zahlenkennzeiehen. 

c) Beachtung bestimmter Situationen und Konstellationen bei Xnderung der 
Ausgangsmannigfaltigkeit. SchlieBlich kann eine gegebene oder sich ent
wickelnde Mannigfaltigkeit sich fortlaufend andern, und es solI lediglich ein 
bestimmter Punkt dieser Anderung oder eine bestimmte Situation oder Kon
stellation der Reize beachtet werden. 

1m Grenzfall besteht die Mannigfaltigkeit aus einer Einheit, beispielsweise 
e i n e r weiBen Lampe, deren Helligkeit oder Farbigkeit sich iiberschwellig andert. 
Die .Anderungserkennung durch den Beobachter ist anzugeben. 

Wandermarken eignen sich besonders fiir .Anderungs-, Beachtungs- und Auf
merksamkeitswanderungsbestimmungen dieser Gruppe. 

Wir stellen 10 Sanduhren gemaB Abb. 126 Ziffer 7 und Abb. 129 Ziffer 1, von denen jede 
eine versehiedene Ablaufsdauer aufweist, im Gesiehtsfelde des Priiflings auf. Er soIl jede 

Abb.129. Wandermarken nnd 
ihre Konstellation. 

Sanduhr gerade dann umdrehen, 
wenn sie eben abzulaufen droht. 
Dauernd andert sieh die ReiLsitua· 
tion an den 10 Stellen des Seh
feldes und dauernd lauert der 
Priifling bei Beobaehtung derWan
dermarken auf den Eintritt einer 

bestimmten Situation, urn die verabredete Handlung auszu
fiihren, die lediglieh eine Kontrolle seiner Beaehtungsleistung 
darstellt. 

In anderer Form WlId die Konstellationsbeaehtung von 
Stellen einer Reihe bestimmter Art gemaB Versuehseinrieh
tung Abb. 129 Ziller 2 studiert. An versehiedenen Stellen 
des Gesiehtsfeldes 1-10 befinden sieh Striehe, an denen 
Laufbander sieh vorbeibewegen in einer Bewegungsriehtung 
teils naeh oben, teils nach unten. Der Priifling hat jedes 
Zusammentreffen zweier Striche an den Stellen 1-10 an
z.~g~ben. Der erste Markierungsstrich kann durch ein gegen
lauflges Band ersetzt werden, desgleichen kann man auch 
hier 3 und mehr Bander verwenden und neben sehwarzen 
Strichen farbige oder figiirliche Reizstellen geben, die die Be

achtungsorte darstellen, wie Abb.129 Ziffer 3 lehrt. Es solI hier stets der Augenblick 
des Zusammentreffens gleicher Zeichen auf den Banderpaaren angegeben werden. 

Sowohl der Simultanbestand als auch die Sukzessivmannigfaltigkeit kann 
in der Einfeldprobe untersucht werden, teils bei Kombination mehrerer Auf
merksamkeitsfelder, so daB graduell und qualitativ die verschiedensten Schwierig
keitsgrade fiir die Aufmerksamkeitsleistung experimentell gesetzt werden kannen. 
Beim Zuordnen der Beachtung zu Gliedern einer Reihe, die nacheinander ein
treten, kann das Tempo derart gesteigert werden, daB die Schnelligkeit des Uber
ganges von einem Wert zum anderen bald obere Grenzleistungen erreicht, die 
zur Kennzeichnung der einzelnen Person wertvoll werden kannen. Die Vielartig
keit sowie der Umfang der Momentan- und Dauerleistung bei gemachlicher Be
trachtungsweise stellt einen anderen Grenzfall der Leistung dar, dessen Studium 
ebenfalls wichtig erscheint. 

Stets ist die Lucke im subjektiven Bestande bei bestimmten objektiven 
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Reizbestanden, also die Lucke in den Angaben des beachtenden Menschen ein 
MaB fur die Leistung del' Aufmerksamkeit als einer Gebrauchsfunktion. 

II. Suchen. 
1st die Mannigfaltigkeit, del' en Bestandsstucke zu beachten sind, derart groB 

und schwierig zu iiberschauen, so ist oft ein Such en notig, da eine Momentan
beachtung erfolglos ist, urn bestimmte Reize del' Mannigfaltigkeit odeI' del' Reihe 
richtig zu finden. Die Merkmalsangabe erfordert im Sinne del' V orschaltung 
den Akt des Suchens und Findens. In del' praktischen Versuchstechnik p£legt 
man Suchproben derart einzurichten, daB aus einer Mehrheit gleicher, ahnlicher 
odeI' verschiedener Reize einer Mannigfaltigkeit ein bestimmtes Ding, eine Stelle 
odeI' ein Merkmal an einem Ding aufzufinden ist. 

a) Finden eines geometrischen Ortes. GemaB Versuchseinrichtung Abb.130 
Ziffer 1 soli bei den sich uberscbneidenden Figuren eine Stelle gefunden werden, 
die im Kreis, im Dreieck, abel' nicht 
im Viereck liegt. AuJmerksamkeifslehre 
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b) Finden einer Stelle im Zahlen
felde. 1m Zahlenfelde del' Versuchsein
richtung Abb.130 Ziffer 2 soli diejenige 
Stelle gefunden werden, wo eine 5 
hinter einer 6 steht. Das Such en wird 
dadurch erschwert, daB man etwa auf 
derVorderseite eine Reihe von 10 funf
stelligen Zahlen aufschreibt, die aus 
den Zahlen del' Ruckseite herausge
sucht werden sollen. Hier wird das If 

Gleiche, in anderen Fallen das Zuge
horige gesucht. Das Suchen des Glei
chen und Zugehorigen wollen wir Zu
ordnen nennen. 

5 

Abb. 130. Suchen. 

c) Suchen von Stellen in einem Ordnungssystem. Besonders erprobt ist das 
Suchen von Adressen in einem Telephonbuch odeI' die Losung andersartiger Auf
gab en, die das Finden einer Stelle, die mannigfach bestimmt wird, in einem 
Ordnungssystem irgendeiner Art von den verschiedensten Schwierigkeitsgraden 
verlangen (Abb. 130 Ziffer 3). 

d) Finden der Ordnungsreihe. SchlieBlich wird man auch die Ordnungsreihe 
selbst aufzusuchen verlangen, urn festzustellen, ob bei einfachsten Bedingungen 
die Merkmalsbeachtung derart entwickelt ist, daB die Reihenbildung richtig 
erfolgt. Selbstverstandlich sind die Versuchseinrichtungen del' art zu trefien, 
daB ohne Kombination, Uberlegen und Nachdenken eine Losung del' Auf
gabe moglich ist, da sonst keine Aufmerksamkeit, sondeI'll eine Denkleistung 
gegeben ist. Auf del' -Zahlentafel del' Anordnung Abb. 30 Ziffer 4 solI die auf
steigende odeI' absteigende Reihe del' Zahlen von 1-20 aufgefunden werden. 

e) Such en von Dingen. Endlich wird man auch den praktischen Bedingungen 
entsprechend einfache Dinge des taglichen Lebens odeI' del' Werkstatt odeI' des 
Bureaus aus einer Mehrheit von auf einem Tisch odeI' in einem Zimmer befind
lichen ahnlichen odeI' verschiedenen Dingen aufzusuchen verlangen, Abb. 130 
Ziffer 5. 

III. Zuordnung. 
Bei dem Aufsuchen von Merkmalen sind oft Ausgangsstucke gegeben, denen 

im einfachsten Fall gleiche Stucke odeI' zugehorige Bestandteile odeI' Ergan-
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zungen zuzuordnen sind, sofern der Suchakt zu einem Finden der gewiinschten 
Zuordnungsstiicke fiihrt. Im einfachsten Falle solI einem bestimmten Reizwerte 
aus einer lVIehrheit von Dingen oder Reizen, die derselben oder verschiedenen 
Ordnungsreihe angehoren, bestimmte gleiche oder identische oder zugehorige 
Reizwerte zugeordnet werden. 

a) Zuordnung des Gleiehen. Am einfachsten ist die Zuordnung des Gleichen 
gemaB Versuchseinrichtung Abb. 131. In dem Ausschnitt des Mittelkreises ist 
eine Zahll sichtbar. Auf dem Kreisumfang der umgebenden Kreisflache sind 
die Zahlen 1-10 aufgetragen in buntem Durcheinander, und der Priifling soll 
die zu 1 gehorige Zahl neben die 1 einstellen. Statt der Zahlen konnen wir 
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einfache geometrische Gebilde, Drei
ecke, Vierecke, Fiinfecke verwenden, 
die einer Mehrheit, die die Mannigfal
tigkeit darstellt, zuzuordnen sind. So 
konnen Zahlen, Farben, geometrische 
Figuren oder kombinierte Reizwerte 
einander zugeordnet werden. Immer 
soll zunachst das Gleiche zuzuordnen 
sein. 

Die Priifeinrichtung Abb. 131 
V.L.- V.P. verlangt, das Aufblitzen 
einer Lampe 1, 2, 3 der oberen Reihe 
mit dem Anstecken der unteren zuge
horigen Lampe durch Druck auf den 
zugehorigen Reaktionsknopf zu' be
antworten. Bei der nachsten Ver
suchseinrichtung Abb. 131 werden 
teils farblose, teils farbige geometri
sche Figuren verwendet, und es 
soll beim Aufleuchten einer Figur 
der linken Reihe die gleiche der 
rechten Reihe ebenfalls eingeschaltet 
werden. 

Bei der Zahlentafel Abb. 131 
Ziffer 1 sollen die gleichen Zahlen 
einander zugeordnet werden, indem 
man von den Ziffern der Riickseite 

ausgehend die Vorderseite durchpriift und jede gefundene gleicheZahl anstreicht. 
b) Zuordnen der Kennzeiehen in einem Ordnungssystem. Wir konnen ge

maB Versuchseinrichtung (Abb. 131 Ziffer 2) die Punkte der Kurve nach den 
Zahlenwerten der Ordinate und den Buchstaben der Abszisse bestimmen. 
Storen wir die Hauptkurve, die gelesen werden soll und die als schwarze Linie 
erscheint, durch andere andersfarbige Kurven, so wird eine schnelle und sichere 
Zuordnung von Buchstaben und Zahlen zu den einzelnen Punkten der Kurve 
recht schwierig. 

e) Zuordnen von erganzenden und kennzeiehnenden Bestandteilen zu einem 
Ausgangsstiiek. Die Zuordnung im praktischen Leben, etwa beim Bureaubetrieb, 
wird oft in der Form benotigt, daB zu einer Station die zugehorige Kilo
meterzahl gefunden werden soll oder daB der Preis auf der Preistafel ein
zustellen ist (Abb. 131 Ziffer 3). Der Bureaubeamte, der auf der Fahrkartentafel 
Kilometerzahl und Preis findet oder den Fahrkartendrucker auf eine bestimmte 
Raumstelle einstellt, fiihrt Zuordnungen aus, deren Erfolg vor aHem eine Auf-
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merksamkeitsleistung ist und deren Fehler Beachtungsfehler oder Einstellfehler 
sein konnen. Oftmals sind bei den praktischen Berufsleistungen die zuord
nenden Bewegungen eigentlich Quittungen fiir die erfolgreich ausgefiihrten 
Aufmerksamkeitsleistungen, die mitunter an Schnelligkeit, Impulsbeherrschung, 
Schwankungsfreiheit, Zuverlassigkeit groBe Anforderungen stellen. 

IV. Vergleich. 

1st das zuzuordnende Stiick merkmalsreich .und schwierig bei Momentan
oder Dauerbeachtung sowohl als Ganzheit oder in seiner Teilbeschaffenheit zu 
erfassen, so ist ein Vergleichen notig. Der Akt des Vergleichens setzt voraus, 
daB neben gemeinsamen Bestandteilen verschiedene vorhanden sind, so daB es 
erst nach einer Beachtungsleistung langerer Dauer moglich ist, die gleichen 
von den verschiedenen aufzufinden und anzugeben. Bereits bei einfachsten 
Merkmalsangaben kann man mit dem Vergleichsprinzip die Bestimmungen des 
Umfanges der Momentan- oder Langerbeachtung vornehmen. Man gibt dann 
zwei Mannigfaltigkeiten nacheinander und laBt ihre Verschiedenheit kundtun. 
Auf diese Weise kann man durch Mehrfachdarbietung der erst en Mannigfaltig
keit die Momentanaufmerksamkeitsleistung gleichsam absattigen, urn durch 
V orfiihrung einer zweiten Mannigfaltigkeit auf der Grundlage des Wieder
erkennens des Gleichen oder eines beinahe mechanischen AuslOsens der verschie
denen Bestandstiicke die Leistungsfahigkeit abgesattigter Momentanbeachtungs
akte auszuwerten. 

Beim eigentlichen Simultanvergleich pflegen die beiden zu vergleichenden 
Stiicke, vgl. Versuchsanordnung Abb.132 Ziffer 1, nebeneinander im Raurne sich 
zu befinden, und der vergleichende Blick oder die vergleichende Aufmerksamkeit 
kann, ausgehend von dem Gesamt
eindruck einer ungefahren Gleich
heit und der Abschatzung der 
allgemeinen Richtung der Ver
schiedenheit, zu den einzelnen Un
terschieden abtastend iibergehen, 
bis eine fehlerfreie Kennzeichnung 
der Verschiedenheiten des Ver
gleichsbildes im Verhaltnis zur 
Vorlage erreicht ist. Die Vorlage 
moge ein Quadrat darstellen, das 
Vergleichsobjekt ein Quadrat mit 
Diagonale. Das zusatzliche Merk
mal der Diagonale wird schnell 
und richtig erkannt. Statt ein-
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facher geometrischer Figuren kann Abb. 132. 

man Linienziige, die identisch oder 
symmetrisch sich wiederholen, vgl. Abb. 132 Ziller 2, als Reizvorlage ver
wenden, desgleichen Hohlkorper mit entsprechenden Fiillstiicken, Abb. 132 
Ziffer 3, oder eine Schraube bestimmter Beschaffenheit als Vorlagemodell, das 
mit 20 ahnlichen bzw. identischen Schrauben zu vergleichen ist, Abb. 132 
Ziffer 4. Hier ist das Zuriickblicken zur Vorlage stets moglich. Trennt man 
Vorlage und Vergleichsstiick durch leere Zwischenfelder, durch Storungsreihen, 
durch Blatter, die umzulegen sind, so wird die fehlerfreie Leistung seltener. 

BureaumaBiges Material eignet sich gut zur Feststellung dieser Vergleichs
ieistungen. Es solI kollationiert werden, etwa die Adresse mit der Kopie, die 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 11 
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Geldziffern des Briefes mit den Zahlen der Beilage oder des Schecks, die An
gabe des Frachtbriefes mit den Angaben auf der Kiste. 

V. Bestimmen der Sorte. 
Von grundlegender Bedeutung ist in vielen Fallen das Bestimmen der Sorte, 

der Guteklassen, die einem Fertigstuck derFabrikation zukommt (Abb.133). In 
dem einfachsten Falle sind die Kennzeichen der Sorte derart leicht in der Be
achtung aufzufinden, daB eine Momentanleist,ung der Aufmerksamkeit genugt. In 
anderen Fallen wieder sind schwierige kritische Urteilsleistungen erforderlich, um 
nach langerem Hin und Her schlieBlich die Zuordnung zu einer bestimmten Sorte 
vorzunehmen. Oft geschieht das Sortieren anschaulich, indem man die Stucke 
des Haufens nacheinander in die Hand nimmt, sie allseitig beschaut oder be
tastet oder sonstwie untersucht, um die Qualitatssorte zu bestimmen. Bei ele
mentarsten Sortierleistungen werden einfache geometrische Formen, Farben, 
MaBwerte optischer, kinasthetischer Art Kennzeichen der Richtigkeit oder des 
Ausschusses sein. Bei schwierigeren Arbeitsbedingungen ist eine Vielzahl von 
Merkmalen zu beachten, die nicht nur einem bestimmten Sinnesgebiet, etwa dem 
Sehfelde angehoren, sondern sich auch auf andere Sinnesfelder beziehen. Beim 
Sortieren von Papier beispielsweise kann man die Fleckigkeit, die Dicke, die 
ZerreiBfestigkeit, die Griffigkeit gleichzeitig in einer Sortierleistung zu bestimmen 
versuchen, so daB eine Vielfeldbelastung vorliegt. 

a) Auslese einer oder mehrerer Sorten aus einer Mannigfaltigkeit. Grund
versuche der Sortierleistung sind nach Bourdon dann gegeben, wenn aus 
einer Mannigfaltigkeit von Zahlen, Figuren, Worten eine bestimmte Sorte, von 
Zeichen oder mehrere Sorten auszulesen sind. Wir stellen etwa die Aufgabe, 
aus einer Zeitungsseite aIle e, a, n auszustreichen. Das Bestimmen der Sorte kann 
gedanklich, sprachlich oder manuell erfolgen. Die Buchstaben konnen wir auf 
der Zeitung oder der Vorlage mit Bleistift oder Tinte durchstreichen. 

Die Auslese einer bestimmten Sorte von Zeichen kann auch im Horfeld vor
genommen werden. Wir lesen etwa eine Geschichte vor und verlangen von dem 
PrUfling, jedes a, e und n, das er hort, anzugeben, indem er entsprechende Ver
merke in sein Protokoll eintragt. Statt der Zuordnung einer Handbewegung 
zu dem richtig erfaBten Horzeichen kann man auch den Ersatz eines bestimmten 
Zeichens durch ein anderes fordern oder andere Abwandlungen des Sortierver
suches geben. 

SchlieBlich wird man auch das Gedachtnisfeld, also das assoziative Material 
in entsprechenden Versuchen auf Merkmalshaltigkeit durchsehen lassen konnen. 

Man gibt etwa die Instruktion, zu einem Stichwort entsprechende Reaktionsworte zu 
nennen, die bestimmten Bedingungen geniigen. Sie mogen folgende Kennzeichen aufweisen: 

1. Zugehorigkeit zum Reizwort, 
2. Mehrsilbigkeit, 
3. keine gesprochenen a, e und n. 

Die Leistung kann derart erschwert werden, daB die Auswahl richtiger Worte, die den Be
stimmungen der angeordneten Auslese geniigen, oft kaum fehlerfrei moglich ist, auch bei 
freier Zeit, so daB auf 10 als richtig hingeschriebene oder angegebene Reaktionsworte nur 
2-3 richtige kommen. 

b) Aufteilung der Bestandteile einer Mannigfaltigkeit in Sorten. Beim Aus
sortieren bestimmter Sorten kummern wir uns nicht um den Rest, also das, was 
ubrig bleibt, da wir die Beachtung nur auf die merkmalshaltigen Zeichen und 
Reize einstellen, die wir auslesen. Wir konnen nun auch die restlose Aufteilung 
einer Mannigfaltigkeit verlangen, die aus einer bestimmten Anzahl von Stucken 
besteht, deren jedes eine Merkmalsmannigfaltigkeit in sich darstellen kann. 

Wir legen etwa der Versuchsperson einen Haufen von PHtttchen vor, die verschie-



deneForm aufweisen und 
verlangen eine restlose 
Aufteilung des Haufens 
in die einzelnen Sort en, 
deren jede durch eine 
Vorlage gekennzeichnet 
ist (Abb. 133 Ziffer 2). 

Statt der Vorlage fUr 
die jeweilige Sorte ge
niigt in einfachen Fallen 
die Instruktion z. B. far
benrichtig auszusortie
ren, so daB aIle Platt
chen in 4 oder 5 Farben
haufen zu trennen sind. 

In Abb. 133 Ziffer 2 
links sollen die Zahlen
tafeln des Kastens in 
die Nummernfacher des 
Ablegekastens einsor
tiert werden. 

Ablegen nach Form
merkmalen priift man 
mit dem Sortierkasten 
(Abb.134 a, b, c). 
Sortierkasten. 

Die praktische Untersuchung. 
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Bau- und technische Eichwerte: Uber einen in 13 Kastchen eingeteilten Boden des 
Sortierkastens (Abb. 134 b) wird der Deckel gesttilpt, der entsprechende 13 Schlitze auf
weist. Neben den Schlitzen sind Metallplattchen mit ver
schiedenen Merkmalen befestigt (Abb.134 a, c). Der Mittel
schlitz tragt keine Kennzeichnung. Ein zugehoriger Kasten 
enthalt 200 Metallplattchen. 

/ / 

/ / 

Abb.134a. 

/ / 
_./ ---
/ 

Instruktion: Die Plattchen sind mit 
den Vorlagen auf dem Deckel des Sortier
kastens zu vergleichen und in die Schlitze 
einzusortieren. Plattchen, deren Merkmale 
hei keiner der Vorlagen vorhanden sind, ge
Mren in den Schlitz in der Mitte. 

Psychotechnische Eichwerte: Die 
Bewertung geschieht nach Zeit und Qualitat. 
Die Untersuchungszeit rechnet yom Ergrei
fen des ersten bis zum Ablegen des letzten 
PIattchens. Nach Beendigung des Versuches 
werden die Plattchen ausgezahlt und die 
Fehler festgestellt. 

Reprasenta tionswerte: 
Note 1 3 5 

Zeit 11'40" 16'50" 20'10" Min., Sek. 
Qualitat 2 14 25 Fehler. 

II II II II 

II II 

II II II II 
Abb.134b. 

Abb.134c. 
Sortierkasten. 
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Extremwerte: Die kiirzeste Zeit betrug bei 20 Fehlern 11'10", die langste Zeit 24'31" 
bei 12 Fehlern; die qualitativ beste Leistung war 1 Fehler bei 12'05", die schlechteste 42 Fehler 
bei 17'03". 

Apparativ wird die Sortierleistung in der verschiedensten Weise durchgefiihrt. 
Beim Gruppenversuch wird man mit Projektion arbeiten. Beim Einzelversuch 
kann man sich einer einfachen Schleife oder Rund- und Achtkantwalze bedienen, 
die die zu beachtenden Zeichen tragt, von denen Zeile auf Zeile in dem Fenster 
des Schaubrettes, Abb. 133 Ziffer 1 a und b, erscheint. Die richtige Erkennung 
der vereinbarten Zeichen wird durch Augabe der Endzahl bestimmt oder durch 
Niederdriicken bestimmter Tasten oder Zahler oder durch Ablegen von Erbsen 
in bestimmte Behalter oder von Kugeln in Rahren oder Kasten oder durch 
Eintragung von Vermerken, etwa Strichen, Punkten, Kreuzen, in die Spalten 
des Protokolls. 

Beim Apparat Abb.133 Ziller 1a laufen zwei getrennte Walzen ruckweise mit ver
schiedener Geschwindigkeit, so daB sich stets neue Halbseitenkombinationen ergeben. Der 
Tastendruck wird nur gezahlt, wenn der gesuchte Buchstabe auch objektiv da ist, da 
sonst die Zahlerleitung unterbrochen ist, urn alle Beliebigreaktionen nicht zu buchen. 

Bei der Priifeinrichtung Ziller 1 b sollen die zu beachtenden Stiicke in die Walze eingesetzt 
werden nach ihrer Herausnahme aus dem Vorratskasten. 

Bei Ziller 1c soll der Priifting alleweiBen im Raum aufleuchtendenLampen fortlaufend 
zahlen. Er wird abgelenkt durch farbige Lampen, Leuchtfiguren, Ziffern, Signale sowie 
sonstige SWrungen. 

Der Projektions-Bourdon Ziffer 1d und Abb. 135 eignet sich besonders fiir Massenver
suche. Ein endloser, umlaufender Filmstreifen tragt Buchstabenreihen von gewohnlich 5 

(as lvr i ) 

Abb. 135. Buchstabenbeachtung bei Projektion. 

wahllos nebeneinander gesetzten Buchstaben. Die objektive Zahlerregistrierung - sowohl 
der UmIaufe wie der Bildanzahl - und der zu beachtenden Buchstaben erleichtert dem 
Priifleiter die Ablesung und die Auswertung. 

Sortierproben sind fUr die Aufmerksamkeitskennzeichnung von grundlegen
der Bedeutung. Man kBrnn entweder mit dem Material der Wirklichkeit arbeiten, 
etwa Fertigstiicken der Werkstatt, z. B. Kugeln von verschiedener Beschaffen
heit oder mit bureaumaBigen Proben, die aus der Bureaupraxis anfallendes Material 
benutzen. Doch haben sich auch die abstrakten wirklichkeitsfernen Unter
suchungsverfahren bewahrt, die einfache Zahlen, geometrische Zeichen oder 
sonstige einfache Reize vorfiihren. 
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Es muB der Schwerpunkt der Begutachtung auch auf die Dauerleistung 
gelegt werden, da Kurzproben mitunter vollig wertlos sind. Gibt es doch immer 
Priiflinge, die auch bei Dauerproben von 20-30 Minuten sich fUr die Zeit der 
Priifung derart konzentrieren und in der Aufmerksamkeit spannen, daB sie fehler
frei und schnell arbeiten. Wird die Sortierprobe, wie wir jede Auslese einer oder 
mehrerer Sorten oder jede 
AufteiIung einer Mannigfal
tigkeit in bestimmte Sorten 
teiIs mit, tells ohne Rest 
bezeichnen wollen, er
schwert, so kann man die 
Anzahl der zu beachten
den Merkmale beliebig stei
gern; man kann weiter 
mehrere Aufmerksamkeits
felder belegen, also das 
Sehfeld, das Horfeld sowie 
das Bewegungsfeld. Man 
wird durchaus, sofern es 
gewiinscht wird, bald an 
diejenige Grenze kommen, 
wo auch der uberdurch

A 

8 

Abb. 136. Mehrfach-Aufmerksamkeitsprobe. 

schnittlich veranlagte Mensch eine fehlerfreie Leistung nicht mehr auszu
fUhren in der Lage ist. 

In einem Kasten B der Abb. 136 sind 186 Glasstabe enthalten, die nach den 3 ver
schiedenen Sorten 0 1, 2, 3 zu verteilen sind. Gleichzeitig miissen 2 Sanduhren von 1 Min. 
Laufzeit standig in Gang gehalten werden. 

Praktisch auBerordentlich wichtig ist nicht nur fUr die Auslese der Leute, 
sondern auch fUr die Gestaltung der Arbeitsprozesse die Frage, wie viele Merk
male bei Arbeiten einfachster Art der Aufmerksamkeitsleistung zugemutet werden 
konnen, um danach durch Arbeitsteilung Spezialisten mit der Beachtung einer 
geringeren Anzahl von Merkmalen zu betrauen. Die gleichen Fragen tauchen 
bei den Bewegungsleistungen auf, wo ebenfalls eine Kennzeichnung der Bewe
gung nach Gleichformigkeit sowie Verschiedenartigkeit moglich ist und wo die 
Wiederkehr des Gleichen und Ahnllchen sowie die Zusamm~nschaltung mehrerer 
einfacher Bewegungen nach ahnlichen Gesichtspunkten wie die Merkmals
beach tung zu studieren ist. 

17. Die Willenshandlnngen. 
A. Einfacb-Handlungell. 

Durch die Sinnespforten dringen die Reize der Umwelt ein. Sie werden unser 
eigen, wenn wir ihrer klar und deutlich infolge ausreichenden BewuBtseinsgrades 
bewuBt werden und sie Spur en im Gedachtnis zuriicklassen. WiIlenshandlungen 
schlieBen sich an viele erlebnisstarke Eindriicke und Reize an, die wir ergreifen 
oder abwehren oder verandern. 

Die Willenshandlungen wirken in Um- und Innenwelt. Sie reichen von den 
einfachsten Bewegungsleistungen bis iiber Wahl- und EntschluBhandlungen bis 
zu den hochwertigsten AuBerungen des sittlich guten und starken Wollens, sie 
umfassen einfachste Griffe und Griffolgen bis hin zu den schwierigsten Geschick
lichkeitsleistungen, die gute Veranlagung und langdauernde Schulung ver
langen. 
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Jede Reaktion als Reiz-Bewegungskette stelit, wie die Wortbildung besagt, 
eine Riickwirkung auf eine Einwirkung auf unser BewuBtsein dar. Es erscheint 
ein Licht und wir fiihren in Beantwortung dieser Reizung eine einfachste 
Bewegung aus. Es ertOnt ein Schall, etwa ein Klingelzeichen und wir setzen 
uns in Gang, um die Tiir zu offnen. Wir spiiren einen Druck auf der Haut und 
wir greifen zu, um den Druckerreger zu beseitigen. 

Die Reaktionsleistung kann nach Zeit, Kraft und Raum gekennzeichnet 
werden (Abb. 137). Jede Handlung, mag sie sich nun auf einen auBeren Gegen
stand erstrecken oder eine innere Gedankenbewegung darstellen, verlauft in 
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der Zeit. Die Zeit kann im 
giinstigsten FaIle sehr klein 
werden, ohne jedoch un
endlich klein, d. h. nicht 
mehr meBbar zu sein. 
Sie kann unendlich groB 
sein, wenn die Reaktion bei 
Fehlleistung oder Versagen 
ausbleibt. Bedeutsam sind 
die menschlichen Grenz
werte der schnellsten mog
lichen Handlungen auf mo
torischem und intellektuel
lem Gebiete. 

J ede Reaktion kann nach 
Abb.137. ihrem Kraftwert' be-

stimmt werden. Jede Hand
lung des Korpers oder eines Arbeitsgliedes, die in der Zeit verlauft, beansprucht 
einen Kraftimpuls. Die Abstufung des Kraftimpulses in Anpassung an die 
Arbeitsumstande, etwa beim Schmieden, ist fiir gute und schnelle Arbeit entschei
dend, wahrend in anderen Fallen wieder die oberen Grenzleistungen, also die 
groBtmoglichen Kraftentfaltungen interessieren. 

SchlieBlich konnen wir jeder Reaktionshandlung R au m wer t b e s timm u ng e n 
zuordnen. Einmal kann die Handlung eine Raumstellenreaktion sein, indem sie 
sich beispielsweise - man denke an das Treffen des Nagelkopfes mit dem Ham
mer - auf eine bestimmte Stelle im Raume bezieht. Diese Stelle wird getroffen 
oder die Grade der Abweichung vom beabsichtigten Treffort sind zu messen. 

Der Grenzwert der Raumstellenreaktion ist die Ruhelage unter bestimmten 
Bedingungen, die vom Korper oder einem Arbeitsgliede verlangt wird. Die GroBe 
der schwankungsfreien Ruhehaltung zu bestimmen ist Sache der Tremometrie. 
Zwischen Ruhestellung und Raumstellenreaktion liegen die Raumrichtungs
bewegungen, wenn etwa das Durchfahren bestimmter Bahnen, welche Grenzen 
bestimmter GroBe aufweisen, gefordert wird, oder wenn wir den Richtungsverlauf 
der Handlung frei registrieren. R a u m w e r t e sind hier stets Kennzeichen 
dieser Reaktionsleistungen. 

Auch die Arbeitshandlung verlauft im Raume. Thre Raumkurve kann zu 
ihrer Kennzeichnung mit benutzt werden. Die Raumkurve, in der die Glieder sich 
von der Stelle a zur Stelle b bewegen, konnen einfach und gleichfotmig, vielleicht 
identisch sein. Bei schwierigeren Geschicklichkeitsleistungen pflegen die Raum
kurvengeflechte kaum entwirrbar zu sein, und die Kurven der geschickten 
Reagenten unterscheiden sich scharf von denen der ungeschickten. Den eckigen 
und harten Bewegungslinien. stehen die ausgeglichenen und eleganten Raum
schleifen gegeniiber. 
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Die nach Zeit, Kraft und Raumwert bestimmte Handlung ist eine Momentan-, 
Serien- oder Dauer-, eine Einfach- oder Komplexhandlung. Unter Komplex
handlung verstehen wir ein Gemisch zeitlicher, kraftmaBiger und raumwert
haltiger Handlungsformen, die vielleicht noch unter zusatzlichen Belastungen 
der mannigfachsten Art ablaufen. 

Alle diese Reaktionsleistungen konnen wir nach drei groBen Gruppen gliedern. 
Die erste Gruppe sind die abwartenden Handlungen. Wie die Wortbildung 
verrat, muB der Mensch abwarten mit seiner Handlung, bis der Reiz - ein 
Licht, Schall oder Druck - eingetreten und da ist. Er wird unerwartet und plotz
lich eine abwartende Handlung auszufiihren haben. Die abwartende Handlung 
kann nach Zeit, Kraft und Raumwert bestimmt werden, desgleichen nach Richtig
keit und Fehlerhaftigkeit, nach SchwankungsgroBe sowie sonstigen Eigenschaften. 

Die zweite Gruppe stellt die vorbereiteten Handlungen dar. iller kann 
eine Vorwegnahme des Handlungsimpulses stattfinden, und an den beabsichtigten 
Ort der Reaktion kann die Handlung ohne Zeitverzogerung, also mit einem Zeit
wert ± 0 abgeschlossen sein. Wenn wir auf einer Schiene rollende Kugeln oder 
einen fallenden Stab, der eine Marke tragt, an einer bestimmten Stelle anhalten 
wollen, so nehmen wir den Handlungsimpuls vorweg, d. h. wir reagieren bereits 
vor dem Passieren der kritischen Stelle, an der, falls die Vorwegnahme des Im
pulses richtig gelungen ist, die Kugel oder der Stab in der Tat zum Stehen 
kommt. Die vorbereitete Handlung ist eine Vorimpulsreaktion. 

Die Vorbereitung kann zeitlich sein, indem wir gleichsam eine Zeitvorgabe 
einschalten. Die Vorbereitung kann kraftmaBig sein, wenn wir beispielsweise, 
urn einen Schlag bestimmter Starke zu fiihren, zwei bis dreimal vorschlagen 
und uns einspielen, urn erst beim vierten oder fiinften Schlage diejenige end
giiltige Kraftbemessung zu geben, die dem Zwecke und den Bedingungen des 
Schlages entspricht. Die Vorbereitung kann sich aber auch auf Raumwerte 
beziehen. Man kann die Stelle, die wir treffen wollen, gedanklich vorweg nehmen, 
indem man die Raumrichtungsreaktion in Gedanken vorausfiihrt und ausprobiert, 
urn dann erst mit der tatsachlichen Handlung einzusetzen und nachzufolgen. 
Der schreibungewandte Bauer pflegt ebenso wie der bleistift- oder. federunge
wohnte Schwerarbeiter oft erst groBe Bewegungen mit dem Bleistift im Raum 
auszufiihren, ehe er an die tatsachliche Unterschrift seines Namens, also an die 
Ausfiihrung sehr verwickelter kleinster Raumformen herangeht. 

Abwartende Handlungen konnen in vorbereitete iibergehen, wenn beispiels
weise der zunachst in abwartender Haltung mit einer Reaktion bestimmter 
Art beantwortete Reiz periodisch wiederkehrt und zwar in einer gleichbleiben
den Zeitwertperiode. Bei allen rhythmischen Reaktionen, die auf bestimmte 
Wiederkehrsignale hin auszufiihren sind, pflegt die Anpassung des Reaktions
impulses an die zeitliche Wiederkehr des Kommandos oder Signals derart groB 
zu sein, daB Ausfiihrungskommando und Handlung zeitlich zusammentreffen, 
trotzdem zunachst beim ProzeB der Einiibung stets positive Zeiten zwischen 
Kommando und Handlungsbeginn IILgen. Es ist Sache des Vorsignals oder des 
Ankundigungskommandos,die abwartende Handlung in eine vorbereitete uber
zufuhren oder sie ihr anzugleichen, damit in der Zeit nach dem Vorsignal oder 
dem Ankiindigungskommando eine steigende Bereitschaft gewirkt wird, ein 
allmahliches Anschwellen des Impulses in bestimmter Richtung, so daB das 
nach einer bestimmten Zeit erwartete und nun einsetzende Ausfiihrungskommando 
beinahe schon den Eintritt der Handlung vorfindet. Bleibt das Ausfiihrungs
kommando aus, so kann mitunter bei diesem und jenem Reagenten eine Fehl
leistung festgestellt werden, wenn beim allzu kraftigen Anwachsen des Impulses 
ein Abbremsen nicht mehr moglich war. 
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Die dritte Gruppe sind die F 0 19 e -Reaktionen, die Eigenschaften der vorberei
teten mit denen der abwartenden verbinden. Wenn wir ein fallendes Blatt 
Papier zu erwischen una bemiihen, oder den Fisch im Wasser, oder den Hund 
im Zimmer, so eilen wir der Bewegungsbahn mit der Blickrichtung, der Aufmerk
samkeit und Beobachtung, den Augen- und Kopf-, Hand- und Korperbewegungen 
nach, urn an einer bestimmten Stelle das Stiick Papier oder den Fliichtling 
zu fangen. Wird una eine Bewegungsbahn gegeben, der wir zeitlich und raumlich 
korrekt nachzueilen haben, so miissen wir zunachst abwarten, welcher Art je
weils die weitere Verlaufsform der Kurve ist. Wir konnen una aber auch vor
bereitet verhalten, indem wir bestimmten iiberschaubaren Weg- und Zeitabschnit
ten und deren vermuteten Fortsetzungen zeit- und raumfehlerfrei nacheilen, 
urn plotzlich bei bestimmten Stellen der Bahn von unerwarteten Richtungsande
rungen iiberrascht zu werden, die zeitlich so schnell ablaufen und raumlich in 
so verwickelten Formen sich vollziehen, daB die einfiihlende Beherrschung und 
Vorschatzung der Bahn nur annaherungsweise oder gar nicht nioglich ist. 

Wir konnen uns anschaulich den Charakter der abwartenden, vorbereiteten und Folge
Reaktionen an einem einfachen Beispiel klarmachen. In einem Kiifig moge sich eine Maus 
befinden. die das Loch des Kiifigs in irgendeinem Zeitpunkt :tu verlassen strebt. Wir sollen 
diesen Zeitpunkt des Verlassens des Kii.figs moglichst fehlerfrei beobachten und sofort zu
greifen. Reagieren konnen wir aber erst dann, wenn der Kopf der Maus in der Offnung 
erschienen ist. da der undurchsichtige Kafig Annaherimgen der Maus an die Offnung uns 
nicht verrat. Unsare Reaktionszeit muB daher stets positiv ausfallen. Ihre GroBe ist ein 
MaB unserer Schnelligkeit. 

Sehen wir dagegen die Maus in einem durchsichtigen Glaskafig sich bewegen und ist der 
Kafig derart eingerichtet, daB die Maus nur bestimmte Bahnen einschlagen kann, so konnen 
wir bei Annii.herungen der Maus an die Austrittsoffnung uns derart einstellen, daB in. dem 
Augenblicke, wo die Spitze der Schnauze eben in der Offnung erscheint, auch unser Im
puis ausgelost und der Griff erfolgt ist. Wir konnen zu spat kommen und erhalten erst dann 
positive Zeitwerte; wir konnen aber auch zeitlich zu friih reagieren, entsprechend den nega
tiven Reaktionszeiten. Bei Folge-Reaktionen versuchen wir die Maus, die den Kiifig verlassen 
hat und im Zimmer umher lauft, zu erwischen, teils, indem wir sie mit der Hand zu greifen 
versuchen, teils, indem wir irgendeine Visiereinrichtung einer SchuBwaffe auf die Punkte 
ihrer Bewegungsbahn fortlaufend einzustellen uns bemiihen. Wir begehen positive oder ne
gative Zeitfehler und mannigfache Raumfehler, bis wir die Maus haben. 1m idealen Falle 
verlaufen Strecken der Folgereaktion zeit- und raumfehlerfrei. 

Die Reaktionen sind bei viele~ beruflichen Leistungen Einfach-, ja Ein
fachstreaktionen. Die zielfreie oder gl'o.bzielige Reich bewegung kann 
die Hauptbetatigung am Arbeitsplatz ausma.phen. Wir sprechen von Zuord
nungsreaktionen, wenn einer Mannigfaltigkeit von Reizen in bestimmter 
Weise eine Mannigfaltigkeit von Handlungen zuzuordnen ist. Eine Mehr
fachhandlung liegt dann vor, wenn gleichzeitig oder in schneller Aufein
anderfolge mehrere, etwa zwei bis drei Reaktionen des Korpers oder der 
Arbeitsglieder auf bestimmte Mehrfachreize hin zu erfolgen haben. Mehrfach
handlungen konnen mit Mehrfachaufmerksamkeit gekoppelt auftreten. 

Die Reaktionsleistungen des beruflichen und praktischen Lebens werden oft 
in einer Gruppe von Menschen ausgefiihrt. Nach Richtung und GroBe ist eine 
Abwandlung der Individualreaktion in der Gruppedie Regel, wenn auf die 
Gruppe geeignete Reize einwirken oder deren Mitglieder sich zu gemeinsamer 
Betatigung verbinden. Unter Bedingungen des Wetteifers konnen die Reak
tionswerte sich aufbessern, unter den Bedingungen des praktischen Lebens 
werden aber meist Zuschlage bestimmter GroBe notwendig sein, entsprechend 
der Senkung der Reaktionszeiten. Abhangig von der Reaktionsveranlagung 
der Partner, der GroBe der Gruppen und ihrer Reaktionsarbeit pflegt die Kol
lektivreaktion zu sein. Bei einer groBen Gleichartigkeit der Gruppenmitglieder 
sind die Zuschlage andere als bei Paarung sehr ungleichwertiger Genossen. 
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Die Formen der Reizge bung sind mannigfaltig. Bald soll auf den Eintritt 
eines Reizes reagiert werden, bald auf seinen Abbruch, bald auf sein periodisches 
Erscheinen oder seine .Anderung in bestimmter Richtung. Bei Komplexreak
tionen pflegt die Handlung von dem Eintritt bestimmter Reizkombinationen 
oder Reizsituationen abhangig gemacht zu werden. 

Die beruflichen Leistungen stellen in vielen Fallen Komplexreaktionen dar, 
die unter den Bedingungen der Belastung und der Vorschal tung anderer 
Prozesse, etwa der Aufmerksamkeit oder des Denkens ausgefiihrt werden. Wenn 
der die Zeitung lesende Mensch auf ein Klingelzeichen zu reagieren hat, so ist 
sein BewuBtsein durch die Beachtung der Buchstaben und Worte, durch Sinn
erfassung des Zeitungsinhaltes belastet. Der mit einer Handlung zu beantwor
tendeReiz findet eine andere, geminderteBereitschaft vor. Anders beim Arbeiter, 
der an der Maschine steht und nur die Aufgabe hat, den Austritt des Fertigstiickes 
aus der Maschine zu beachten, es aufzugreifen und abzulegen. Belastungen mehr
dimensionaler Art nach Zahl und Qualitat konnen den beruflichen Verhaltnissen 
entsprechend auch im Laboratoriurn gegeben werden. 

Eine zweite groBe Richtung der zusatzlichen Erschwerung der Einfachreak
tionen liegt in der Vorschaltung anderer Einfach- oder zusammengesetzter 
Prozesse. Geben wir einem Menschen den Auf trag, auf das Kommando "Jetzt" 
einen einfachen Hebel umzulegen, so wird ein Fehler kaurn vorkommen. Hat 
der Priifling aber einen auf einem Zettel gedruckten Auf trag auszufiihren, so 
muB er ihn zunachst richtig gelesen undo verstanden haben, ehe die Handlung 
vorbedacht, eingeleitet und ausgefiihrt wird. Sind die fiir die miindliche oder 
schriftliche Reaktion gegebenen Auftrage zahlreich und schwierig, werden sie 
vielleicht unter Anpassung an bestimmte Arbeitsverhaltnisse konditionell, also 
bedingt gegeben, d. h. "wenn Sie ein Ding von der Beschaffenheit a finden, so 
sollen Sie es so schnell als moglich zur Stelle b legen unter der Voraussetzung, daB 
die Stelle b ein geeigneter Ablageplatz ist, so sind nun eine Fiille von BewuBt
seinsprozessen vorgeschaltet, die tells Aufmerksamkeits-, tells Denk-, Urteils
und . EntschluBleistungen darstellen. Erst nach richtigem und fehlerfreiem Ab
lauf dieser Vorschaltungsprozesse ist die Einleitung der eigentlichen Reaktions
handlung moglich. Ihre Fortfiihrung und ihr AbschluB kann in ahnlicher Weise 
von Zusatzleistungen einfacher oder schwieriger Art begleitet sein. 

Auch den starken und guten Willenkann man einer-AnalysedenBedingun
gen des praktischen Lebens entsprechend unterziehen. Wir sprechen dann von 
einem starken Willen, wenn der Mensch Hemmungen verschiedenster Art und 
GroBe siegreich und zah iiberwindet, urn das gesetzte Endziel zu erreichen. Die 
Hemmungen konnen in Unlust- oder Lustgefiihlen entstehen, die erstrebt oder 
verabscheut werden, sie konnen VerdruB, Schmerzen, Abspannung und Ekel 
betreffen, die der Mensch verspiirt und deren Uberwindung Voraussetzung fiir 
Zielerreichung ist. Man kann im Laboratorium die Zahl und Art der zu iiber
windenden Widerstande und Hemmungen und Storungen planmiiBig vergroBern, 
um die Grenze festzulegen, bis zu der der starke Wille eben noch sich bewahrt 
oder wo er gerade zu versagen beginnt. 

Wir sprechen von einem gut en Willen dann, wenn stets das moralisch Wert
volle und sittlich Hochstehende Leitmotiv der Willenshandlungen ist und 
wenn eine Richtungskonstanz dieser Willensbetatigung in Hinsicht auf sittliche 
Bestwerte vorliegt. 

Die Verlockungen und Versuchungen, yom ethischen Werte als Richtungs
geber der Handlung abzuweichen, sind im praktischen Leben zahlreich. Es 
pflegt gelegentlich eine Abstufung dieser Reizungen und Verlockungen nach 
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GroBe und Wertigkeit vorzukommen, so daB der Wille erst bei Anfechtungen 
bestimmter GroBe unterliegt. 

AIle diese Prozesse des Tuns und Sichverhaltens von einfachsten Reaktionen 
bis hin zu verwickelten Komplexhandlungen bei Belastung und V orschaltung 
und Leistungen des starken und guten Willens wollen wir unter dem Ober
begriff der Willenshandlung verstehen. Der Wille ist keine Kraft oder ein 
Vermogen, kein Stuck neben anderen Stucken im BewuBtsein, dem Eigenleben 
zuzuschreiben ist, sondern der Begriff Wille ist lediglich eine zweckmiiBige und 
notwendige zusammenfassende Bezeichnung, fiir bestimmte Erscheinungen, Er
lebnisse und Ablaufsformen des BewuBtseins, denen eine gewisse wichtige Gleich
artigkeit bestimmter GroBe von groBer praktischer Bedeutung zukommt (57). 

I. Zeitbestimmung. 

a) A bwartende Handl ung. 

Reaktionsleistung als Reiz-Handlungsketten untersuchen wir zuniichst 
unter moglichst einfachen Bedingungen. Einfachbewegungen sind auf Ein
fachreize auszufiihren. Zeitgrenzwerte erhalten wir durch die Instruktion: Es 
ist so s c h nell a Ism 0 g Ii c h zu reagieren. Bei Fernhaltung aller Storungen 
und guter Vorbereitung werden wir die zeitlichen Bestwerte des reagierenden 
Menschen bekommen. 

Der Reiz sei ein einfaches Licht (Abb. 138, Ziffer 1), das plOtzlich aufblitzt, 
die Handlung das Niederdrucken oder Loslassen eines Tasters (2), mit dem Zeige
oder Mittelfinger der rechten Hand. Der Gesamtablauf der Handlung, vom Nin-

Abb.138. Schema einer Reiz-Reaktionsanordnnng nebst Zeitmessnng. 

wirken des Reizes bis AbschluI3 der Bewegungen, wird· wesentlich unter der 
Zeitspanne einer Sekunde liegen. Die Instruktion lautet: Auf das Aufblitzen, 
das Erloschen oder die Anderung des Lichtes so schnell als moglich die verabre
dete Bewegung auszufiihren. 

Statt des Lichtes kann auch ein Schallreiz verwendet werden, der mit einem 
Schallhammer (3) erzeugt wird. Einfachste Druckreize auf die Haut werden 
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mittelst Drucktaste (4) gegeben. Kinasthetische Reize sind Motive und Aus
lOser der Handlung, wenn auf Anderung des Widerstandes beim V orwarts
schieben des Brettes schnellstens zu reagieren ist, wie dies vom Maschinenarbeiter 
in der Holzindustrie verlangt wird. (V gl. S. 402 ff.) Gleichgewichtsanderungen, 
etwa Auskippen aus dem Sitz, konnen ebenfalls mit einfachen Reaktionen beant
wortet werden. Kurzum es ist moglich, irgendein Sinnesfeld durch einfachste Reize 
zu erregen, um unter sonst gleichen Versuchsbedingungen die Schnelligkeit der 
Handlung zu messen. 

1m allgemeinen pflegen die akustischen Reaktionen am schnellsten abzulaufen. 
Kommen hier doch Zeitwerte bis zu 60-80 Tausendstel vor; die Mittelwerte 
freilich liegen hoher. Die optischen Reaktionen diirften im Mittel 1,2-1,8 Sekun
den betragen. Die kinasthetisch ausge16sten Reaktionen am Versuchsbrett zeigen 
Zeiten von 225 Sekunden (a). 

Schon bei diesen einfachsten Reiz bedingungen sind eine Fulle verschiedener 
Einstellungsmoglichkeiten des Reagenten nachweisbar, die man teilweise als 
typische Haltungen oder Neigungen bestimmter Festigkeit ansehen wird, die 
teils umstimmbar sind, teils nicht. 

Man scheidet beispielsweise nach Lange die muskularen von den sensoriellen Reagen
ten. Jene pflegen vorwiegend auf den Muskel, der zu reagieren hat, sich einzustellen. Erscheint 
der Reiz, so wirkt er gleichsam auslosend, wie der Funke aufs PulverfaB. Die Reaktionszeit 
ist auBerordentlich kurz, da gleichsam ein von allen Erkennungs-, Aufmerksamkeits-, Urteils
prozessen freier motorischer Ablauf vorliegt. Allerdings kommen Fehlleistungen vor, indem 
gelegentlich eine Reaktion ohne Reiz erfolgt, weil die Ladung und die Reaktionsbereitschaft 
des Reagenten allzu groB war, so daB auf irgendeinen AulaB hin sich die Handlung aus16st. 

Der sensorielle Typ pflegt sich mehr in den Reiz zu versenken. Seine Beachtung ist also 
vorwiegend dem Sinnesreiz zugewandt, woher die Bezeichnung riihrt, nach dessem Wieder
erkennen und sicheren Aufnahme er erst die Handlung ausfiihrt. Er pflegt langere Reaktions
zeiten zu haben, die allerdings stetiger sind. 
Fehlreaktionen sind seltener, da eine Selbst
auslosung aus irgendeinem AniaB kaum vor
kommt, und da selbst dem Original ahnliche 
Reize nicht reaktionsveranlassend wirken. Der 
muskulare Reagent dagegen setzt auch andere 
als verabredete Reize oft in Handlungen urn. 
Mit diesen beiden Formen ist keineswegs die 
Fiille der unterschiedlichen Einstellungs- und 
Handlungsweisen erschOpft. Oft fallt beispiels
weise der rhythmische Reagent auf, der Reiz 
und Handlung im Sinne eines Jambus erlebt 
oder im Sinne eines Trochaeus und dann im 
Takt: Kurz - Lang schneller, beim Takt: 
Lang - Kurz langsamer reagiert. Manchen 
Menschen sind Wechsel der Einstellungsweisen 
moglich, wahrend es anderen recht schwer fallt 
oder auch unmoglich ist, auf die Dauer eine an
dere als die ihnen offenbar als Bestwert liegende 
gleichsam naturgemaBe Verhaltungsweise einzu
nehmen. 

Die zeitmessenden Instrumente be
nutzen zur Auswertung entweder Schwin
gungen, den freien Fall, den quantifizier
ten Ablauf oder das Rotationsprinzip 
(vgl. Abb. 139). Fur Schwingungen kann 
man entweder das Pendel, die Feder 
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Abb.139. 

oder die Stimmgabel verwenden, fUr freien oder gehemmten Fall einen Stab 
oder eine Kugel auf einer Laufschiene, fUr quantifizierten Ablauf Flussig
keitsuhren oder Sanduhren. 
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Nach dem Fallprinzip arbeitet der Boulenge, der fUr Messung kurzer Zeiten 
(GeschoBflugzeiten, Chronoskopeichungen) gut geeignet ist (Abb. 142). Am unteren 

I .1 Magneten hiingt ein Gewicht, 
ChronOSKOP Chronoskop das beim Fallen eine Schneide 
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auslOst, am oberen Magneten 
hangt der MeBstab. Bei der 
Messung wird der Strom zu
nachst im oberen, dann im 
unteren Magneten unterbro
chen. Der MeBstab bewegt 
sich dicht an der Schneide 
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Abb.140. Schaltungsschema. 

5 

~ iI--~ tlJ 9 

II 

zlIm 
Jnduklor 

_.tI .. """Ii"Y'Y"orY"V' 

Abb. 141. Reaktionsmel3geriit. 
1. Stimmgabel als Zeit schreiber . 2. Zeitkurve nebst Reiz und Reaktionsmarken auf Rullschleife. 3. Doppel· 
markiermagnet. 4. Pneumatische Markierung. 5. Markierung durch Spitzeneinstich. 6. Jaquet·Zeitmarkierer. 
7 Reizgeber fUr Reize wechselnder Zeitdauer und wechselndem Zeitabstandes nebst Schleifen, Drelecks· und 
Sterndrehkontakten. 8. Zeitschreibung auf Unteriage mit, gleichmiil3igem und zeitlich geregeltem Vorschub. 
9. Reiz·Reaktionsmarkierung durch Funkenschlag, t=Reaktionsdauer. 10. Zeitkurven verschiedener Schwin· 
gungsdauer iibereinander. 11. Reaktions-Zeit, -Weg, -Aufschreibung auf Drehtrommel. 12. Bewegungs-Bahn-

Aufnahme mit gleichzeitiger Zeitauswertung durch periodische Lichtunterbrechung. 
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vorbei und erhalt nach deren Auslosung durch das Fallgewicht eine Marke M. 
J\fit Hille einer Tabelle laBt sich die Fallhohe L + H leicht in Sekunden UIll

rechnen. Die Hohe H, die der Fallzeit des Gewichtes entspricht, ist von der 
GesamthOhe L + H abzuziehen. 

Rotation als Grundlage der Zeitmessung findet Anwendung in der Form 
von Gewichts-, elektrischen oder Federmotoren. 

Die ~eitmessenden Hillsmittel scheidet man in Chronoskopie und Chrono
graphie und Chronotypie. Man spricht von Chronoskopie dann, wenn die Zeit 
an einem Zifferblatt abgelesen 
wird, von Chronographie und 
Chronotypie, wenn man sie in 
irgendeiner Weise aufschreibt oder 
druckt. (Vgl.Abb.14l.) 

Das gebrauchlichste Chronoskop 
ist das von Ripp (vgl. Abb. 138). Die 
Schaltung der Uhr in Versuchsanord
nung Abb.138 zeigt Schema Abb.140. 
Eine chronograpbische Anordnung ist 
in Versuchsanordnung Abb.141 Ziffer 
1-3 wiedergegeben. Die Grundzeit 
wird mit Rilfe einer elektroma
gnetisch oder durch Resonanz betrie
benen Stimmgabel auf einer beruBten 
Trommel aufgeschrieben. Der Moment 
der Reizeinwirkung wird durch den 
Markiermagneten 3a eingetragen, der 
Moment derReaktion durch denMar
kiermagneten 3b. Durch Heriiberloten 
von den durch die Markierer ange
gebenen Zeitstellen auf die Grund
kurve erhalt man die Gesamtdauer 

Abb. 142. Zeitmessung am fallenden Stab nach Boulenge. 

L 
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des Reaktionsablaufes. Zwecks leichterer Auswertung laBt man eine Stimmgabel lang
samerer Schwingungsdauer tiber der Grundkurve schreiben und hat dann gleich wie bei der 
Taschenuhr Zeiger fUr die Zeitwerte verscbiedener GroBenordnung. (Abb.141 Ziffer 10). 

Ein Zeitdruckverfahren verwendet Ach, dessen Chronotyper die gemessenen Zeiten auf 
einen Papierstreifen abdruckt, so daB Ablesen, Aufschreiben, Ausrechnen unnotig wird. 

FUr Serienuntersuchungen wird man auf Reizgebung und Zeitmessung durch 
den Menschen oder die Uhr verzichten sollen, da uns oft nur diejenigen Reak
tionen interessieren, die jen
seits der auf Grund der Er
folgskontrollen zugelassenen 
Sollzeiten liegen. 

In Abb.143 wird der Reiz 
- die Lampe - durch Kon
takt des Reizgebers mit der 
Metalltrommel ausgelOst. Die 
rotierende Trammel tragt. die 

Heizlompe 

Abb. 143. Selbsttatig arbeltende Reaktionsprobe nach dem 
Toleranzverfahren. 

Reizschleife aus Papier, die Aussparungen aufweist. Wird wahrend der Dauer 
des Kontaktes des Reizgebers auf der Trommel reagiert, so wird die Handlung 
als zeitgerecht durch den Zahler gezahlt. Wird die Hochstzeit iiberschritten, 
so fallt die Reaktion aus. 

Die Uhr wird ZUIll Gewinnen der Mittelzeiten und der zuiassigen Toleranzen 
benutzt, fUr die Serienreaktionen der Normaluntersuchung aber nicht mehr be
n6tigt. Den verschieden schwierigen Reizlagen entsprechen Schlitze der Papier
schleife verschiedener GroBe. Reizgebung und Reaktionsmarkierung erfolgt 
sel bstta tig . 
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b) Vorbereitete Handl ung. 

Die Zeitwerte bei abwartender Handlung miissen der Natur der Reaktions
bedingungen nach einen positiven Wert verschiedener GroBe aufweisen, ent-
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sprechend der Schnelligkeit der Reagenten und der Eigenart der Reaktions
lage. Bei abwartender Reaktion dagegen kann der Idealfall einer Reaktions
zeit ± 0 sehr oft erreicht werden, wenn die Vorbereitung des Reagenten 
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derart ist, daB er an del' verabredeten Raumstelle den Reiz ohne Zeitzuschlag 
erreicht, weil ihm Vorimpuls moglich. 

Die verschiedenen Reaktionsbedingungen sind schema tisch in Abb. 144 
veranschaulicht. 

Erst wenn del' Punkt, die Reaktionsmarke del' rotierenden Scheibe del' Anord
nung Abb. 144 Ziller 1 unter derVerdeckplatte heraus ist, kann del' abwartende 
Reagent seine Handlung ausfiihren. Wir muss en positive Reaktionszeiten be
kommen. Kehrt del' Punkt in del' gleichen Zeitperiode oft wieder, kann die Re
aktionszeit Null odeI' negativ bei Vorreaktion werden. 

Bei vorbereiteter Reaktion lassen wir auf Durchgang des Punktes durch die 
Kante del' Verdeckplatte reagieren. Jetzt kann del' Reagent den Punkt und seine 
Bewegungen verfolgen, um im Augenblick seines Verschwindens unter del' Ver
deckplatte, bei seinem Durchgang, die Handlung mit V orimpuls auszufuhren. 

1st die Geschwindigkeit del' Punktwanderung nicht zu groB, so wird del' Zeit
fehler 0 sein, d. h. in dem Augenblick des Passierens del' Kante del' Verdeckplatte 
wird auch die Reaktion erfolgt sein. 1st die Punktgeschwindigkeit zu groB, so 
werden auch hier positive Reaktionszeiten' eintreten, da del' Reagent nachhinkt 
und zu spat kommt; ist sie zu langsam, so wird er vorzeitig reagieren. 

Eine andere Form del' vorbereiteten Handlung ist in Ziffer 2 Abb. 144 wieder
gegeben. Hier solI in dem Augenblick reagiert werden, wo del' Punkt, del' sich ge
radlinig von links nach rechts bewegen moge, den Strich gerade beriihrt. Bei beiden 
Einrichtungen, Ziffer 1 und 2, konnen wir unter del' V oraussetzung, daB del' 
Punkt durch einen Lichtreiz dargestellt wird, den wir ein- und ausschalten konnen, 
diejenige Stelle odeI' Grenzzone ermitteln, wo del' Impuls bereits eine solche Starke 
erreicht hat, daB wir ihn in etwa del' Halfte del' FaIle noch gerade abbremsen 
und zuruckhalten konnen, wenn del' Reiz in schwelliger Entfel'llung von del' 
Reaktionsstelle plotzlich verlischt. 1st die Entfel'llung zu gering, so wird in del' Mehr
zahl del' FaIle die Reaktion erfolgen, da ein Abbremsen nicht mehr moglich ist. 

Lauft die Scheibe gleichmaBigmit del' Reaktionsmarke um (Ziffer 3 Abb.144) und 
solI ihr Erscheinen im Ausschnitt del' Kreissektoren del' Verdeckplatte mit Reak
tion beantwortet werden (Ziffer 4), so wird del' Reagent bald sich auf den 
Rhythmus einspielen und Zeitfehler, die sich Null nahel'll, begehen. 

Selbstverstandlich muB fur die V orbereitung des Impulses auch eine Zeit
spanne zur Verfiigung stehen; denn ist die Geschwindigkeitder Bewegung des 
zu beachtenden Reizes del' art groB, daB wir nicht einmaf in del' Wahl'llehmung 
mit- und nachkommen, daB die Aufmerksamkeit nicht in del' Lage ist, die Bahn 
mit hinreichendem Beachtungsgrade zu verfolgen, und ist fUr Entwicklung des 
Impulses zeitlich und qualitativ kein ausreichender Spielraum gegeben, so ist 
eine Reaktionszeit Null nicht denkbar. 

Wir lieBen auf einer Laufschiene del' Abb. 145 eine Kugel herabrollen. Die GroBe del' Kugel 
wurde variiert innerhalb del' Grenzen 26-42 mm, desgleichen die Laufgeschwindigkeit 
durch Neigung del' Fallrinne von 
5° bis 20°. Die Kugel schoB aus 
einer Verdeckhulse hervor und pas
sierte in verschiedenen Entfer
nungen funf Kontakte. Die Auf
gabe des Pruflings lautete, beim 
Passieren des Kontaktes 1 odeI' 
bei anderen Versuchsreihen des 
Kontaktes 2 odeI' 3 odeI' anderen 
Folgekontakten durch Betatigung Abb. 145. Kugellauischiene zur Reaktionsmessung. 
eines Tasterknopfes genau den Zeit-
moment des ersten Anschneidens des Kontaktes zu markieren. Wir fanden, daB z. B. bei 
einer Winkelgeschwindigkeit mittlerer GroBe eine Vorimpulszeit von 270 (j erforderlich ist, 
um eine Reaktionszeit 0 zu erreichen. 
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In der beruflichen Praxis sind vorbereitete Reaktionen haufig, ja bei einigen 
Berufszweigen typisch. Beim Schneiden eines Gewindes (Abb.144 Ziffer 9) soli 
der Stahl an einer bestimmten Marke abgehoben werden. Er soli auch nicht 
den Bruchteil eines Millimeters tiber die Endmarke hinaus gehen. Nur durch 
eine vorherige Impulsbereitstellung kann eine korrekte Reaktion ausgefiihrt 
werden. Bei der Shapingmaschine (Ziffer 11), deren Schlitten eine Hin- und 
Herbewegung zeigt, kann man statt des Stahles einen Bleistift einsetzen und die 
Aufgabe stellen, im Augenblick des Umkehrens des Schlittens den BIeistift ab
zuheben. Wir finden Reaktionen mit Nullfehlern, aber auch positive und 
negative Reaktionszeiten und Fehler. 

Ein Raumgi,tter (Ziffer 8), das sich in einem Takt von 2-4 Sekunden auf- und abbewegt, 
verwendet die Psychotechnische Versuchsstelle der Reichsbahn. Heydt fand das Optimum bei 
einem Takt von 4 Sekunden; bei diesem Zeitwert gelingt es am besten, durch das auf- und 
abgehende Gitter unter den Versuchsbedingungen hindurchzulangen, urn den hinter dem 
Gitter befindlichen, auf einem Stuhlliegenden Holzklotz aufzugreifen und durch das Gitter 
hindurchzubewegen, ohne daB ein Stab des Gitters durch Beriihxung abgeworfen wird. 
Antizipierende oder Vorimpulshandlungen sind beim Hemmschuhleger (Ziffer 10) notig, der 
nicht nur die Zeit, sondern auch die Wucht und Laufgeschwindigkeit des Wagens zu berechnen 
hat, um seinen Hemmschuh entsprechend anzulegen. (Vgl. S. 419.) 

Abwartende und verbreitete Handlungsproben zeigen Ziffer 5, 6, 7 Abb. 144. Der Pmf
ling umspannt lose mit den Handen die Stabe und solI zufassen, sobald ein Stab oder 
beide fallen, die elektromagnetisch gehalten und gelost werden. Bei 6 sind die fallenden 
Stiibe mittels der Handhebel abzubremsen und bei bestimmten Marken zurn Stehen zu 
bringen. Bei 7 ist der fallende Stab zu ergreifen. Die Stiibe Mnnen unregelmaBig oder 
in vereinbarter Reihenfolge falleu. 

Eine Versuchseinrichtung fiir abwartende und vorbereitete Handlung ist 
in Abb. 146 wiedergegeben. Auf einer Schleife sind Linienztige angebracht: die 
in verschiedener Richtung verlaufen und die teils schwarz, teils andersfarbig 
sind. In der Mitte des Streifens bewegt sich eine schwarze Mittellinie, die als 

o o 

o 

Reaktionsgrenzlinie gilt. Neben den Linien finden 
sich horizontale Striche, Punkte sowie andere Marken. 
Die Schleife bewegt sich unter einer Verdeckplatte, 
die ein Fenster aufweist. Die Aufgabe des Priiflings 
lautet, bei jeder Durchschneidung der Mittellinie 
durch eine rote Linie zu reagieren, desgleichen beim 
Auftauchen eines roten Horizontalstriches oder einer 
roten anderen Mar1,l:e an irgendeiner Stelle des Ge
sichtsfeldes. Die roten Linien bewegen sich teils grad
linig auf die Mittellinie ZU, die sie dann auch in den 
erwarteten Punkten der Richtungsverlangerung durch
schneiden. In anderen Fallen biegen sie unmittelbar 
vor der Reaktionslinie ab, in anderen Fallen gehen 
sie plOtzlich, in jahem Richtungswechsel die Mittel
linie durchschneidend quer durchs Gesichtsfeld. Es 

Abb. 146. ist bei dieser Einrichtung nicht nur die Reaktionszeit 
Kombinierte Reaktionsprobe. bei vorbereiteter und abwartender Handlung zu be-

stimmen, sondern auch die Vorsicht des Reagenten, seine Bedachtsamkeit, 
mit der er bei Annaherung der Reizlinie an die Reaktionsmittellinie reak
tionsbereit wird, ja Reaktionen auslOst, obwohl tatsachlich ein Durchschneiden 
nicht stattfand, sondern yom Reagenten nur bestimmt erwartet wurde. Auf 
einem Parallelstreifen, der mit entsprechender Kontakteinrichtung versehen 
ist, kann man die Reaktionszeiten, ilire Schwankungen sowie die Fehler messen. 
Liegt nicht eine einmalige antizipierende Reaktionshandlung vor, sondern' eine 
Serie, innerhalb derer die Anzahl und Art der jeweiligen aus der Gesamtreihe aus-
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zusondernden Einzelreaktionen verschiedenartig ist, so konnen die Reaktionszeiten 
ganz erheblich sinken. Bereits beim Doppelschlag der abwartenden lIandlung 
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Abb.147. Foige-Handlungsprobe in Zeitlupenaufnahme. 
Die Kugel verlAllt die Laufschlene, gleltet durch ein Nagelfeld, das sie beim dritten AusiaLl verliiLlt. Der 
Priifling sucht die Kugel mittels Fangbechers, der lediglieh eine seitllehe Bewegung zuliiLlt, zu fangen. Den 
einzelnen Stellungen der Kugel im Nagelfelde entspreehen die einzeinen gleiehnumerierten Stellungen des 

Fangbeehers. Es zeigt sieh ein Parallelismus von Kugelbewegung und BeehereinsteJlung. 

wird die Reaktionszeit je Randlung sich stark vermindern, desgleichen beim 
Serienschlag und beim Punktieren so schnell als moglich auf Papier. 

Man kann beispielsweise miihelos in je 10 Sekunden 80 Punkte nebeneinander 
setzen, so daB die Zeit fiir Anheben und Senken 
der Arbeitshand 125 Sigmen betragt. 

Bei der Versuchseinrichtung Abb.147 wurde mit 
der Zeitlupe die Reaktion auf die einzelnen Stellen 
der Kugel im Nagelfelde bis zur endgiiltigen Einstel
lung des Fangbechers beim Austritt der Kugel aus 
dem Nagelfeld aufgenommen_ Der Reaktionshand
lung also je AuslOsung eines Einzelimpulses aus der 
Gesamthandlung konnen wir einen Zeitwert in 
Rohe von 50-60 Sigmen ansetzen. Die Leistung ist < 

eine Serienhandlung als Gemisch v<;>n vorwiegend 
vorbereiteter und Folgehandlung. 

Bei einer einmaligen Einstellbewegung ge
maB Versuchseinrichtung (Abb. 148), also beim 
Ubergang von Ruhe zu Bewegung fanden wir 
Grenzwerte von 75 Sigmen. Die Werte steigen 
beim Ubergang zu prazisen Raumstellen-Reaktio

'-' ...... 

Abb.148_ 
Raumstellen-Einfach-Reaktion. 

Der Reagent fiihrt die kleinste ibm 
miigliehe Drehung am Reaktions
knopf aus, darauf Bewegungen 
griiLleren Aussehlages. Zeitbestim-

mung dureh Stimmgabel. 

nen, Einstellen des Zeigers auf einen bestimmten, kleinsten Raumwert. 
Moede, Lehrbueh Bd. I. 12 
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c) Folgehandiungen. Bei Folgereaktion kOnnen wir die Punktbewegung auf 
der Anordnung Abb.149 beobachten lassen und verlangen, daB zeitlich genau bei 

Fortbewegung des Reizpunktes auf der oberen r, 
Verdeckplatte aus Glas jeweilig der Reak

IJ 
r, tionspunkt aufgetragen wird, dessen Reihe 

rJ r, r, die Reizpunktbewegung abbildet. Sowohl von 
I"J rJ 

Hand, als auch durch Betatigung eines Kur-
r) beltriebes kann das zeitlich genaue Mitgehen 

I-,..,.....---~-'---........ und Nacheilen einer Bewegungskurve ausge-

Abb. 149. Einfache Foigereaktion. 

fiihrt werden, wenn man beispielsweise bei 
der geraden oder krummen oder in beliebigem 
Richtungswechsel ablaufenden Bahn eines 
Punktes oder eines Sternes das Mit- und 
Nachschreiben eines Verdeckkreuzes verlangt. 
Eine andere einfacheAnordnung stelltAbb.150 
dar, wo ein Gewinde wechselnder Steigung, 

das in einen Bolzen eingeschnitten ist, sich dreht. Vor dem Gewinde befindet 
sich ein Stift, der kugelig endet und gerade in das Gewinde hineinpaBt. Er ist 

in ihm horizontal frei beweglich. Der Priif 
ling solI dem Gewinde nacheilen, indem er 
den Griff des Stiftes horizontal fortbewegt, 
ohne die Wandungen des Gewindes zu beriih
reno Geschieht dies, so wird ein Fehler und 
seine Dauer registriert. Ist die Beriihrung von 

Abb. 150. Foige~~~~':~b;-terkstattsmaf3ig einer bestimmten Starke und Dauer, so Wird 
eine Abstellung der Einrichtung herbeigefiihrt, 

so daB der Versuch von neuem zu beginnen hat, bis es dem Priifling gelingt, inner:
halb der zugelassenen Toleranzen korrekt der Bewegungskurve nachzueilen (58). 

II. Kraftimpu!se. 

Die Reaktionshandlung kann in der Regel auch ihrem Kraftwert nach be
stimmt werden. Wenn wir auf das Aufleuchten einer Lampe hin den Knopf des 
Tasters herunterdriicken, so kann man den Druck auffangen und messen. 

Der Reaktionsimpuls wiirde dann gleichzeitig seinem Zeit- und Kraftwert 
nach gemessen werden. 

Umspannen wir einen Stahlbiigel (Abb.151 Ziffer 2) mit unserer Hand und 
driicken auf das Kommando "Los" so stark als moglich den Biigel zusammen, 
so bekommen wir parallele Kraftgrenzwerte des Momentanimpulses zu den Zeit
grenzwerten der Momentanreaktion. Der Kraftimpuls kann eine isometrische 
oder isotonische Zusammenziehung des Muskels oder der Muskelgruppen des 
Arbeitsgliedes bewirken. 

1st die Feder hart, die die Arbeitshand umspannt, so wird trotz Ansteigens des Kilogramm
wer~!l des Kraftimpulses die Feder nicht merklich und sichtbar zusammengedruckt; auch ist 
eine Anderung in der Form und in dem AusmaB der den Bugel umspannenden Hand praktisch 
nicht erkenntlich. Da die raumlichen AusmaBe des kraftleistenden Muskels praktisch gleich
bleiben, die Spannung dagegen sich andert, spricht man von isometrischer Reaktion, einer 
Handlung mit formgleichem Muskel. Heben wir ein Gewicht mit einem Arm hoch, so wird 
die Form der arbeitsleistenden Muskel geandert, da in jedem Zeitpunkte der Hebung eine 
andere Formansicht gegeben ist, wahrend ihre Spannung gleichbleibt. Wir sprechen dann 
von isotonischer Beanspruchung oder spannungsgleicher Leistung. 

Wenn ein Muskel Arbeit leistet (vgl. Abb.153 Ziffer 1, 2, 3), so kann er beispiels
weiseeine Feder spannen und sich dabei verkurzen. Spannung und Form des Muskels 
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andern sich. Reine Faile isotonischer Beanspruchung liegen bei Ziffer 1 vor, wo der 
Muskel gegen ein gleichbleibendes Gewicht arbeitet, von isometrischer Beanspruchung 
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Abb.151. 

bei 3, wo der Muskel einen Hebel gegen einen hydrauIischen Zylinder prei3t, der praktisch 
unnachgiebig ist. 

12* 
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Del' Kraftimpuls kann einmal statische, ZUlli anderen dynamische Arbeit 
erzeugen. Wenn wir den Arm ausgestreckt halten; so liegt statische Arbeit vor, 
die in kgm nicht meBbar ist. Die Muskelgruppe zeigt gleiche Haltung. Ein 
Spiel del' Bewegung und Formanderung ist nicht sichtbar. Trotzdem ist das Arm
halten, besonders wenn man den Arm mit einem Gewicht beschwert, sehr an
strengend und ermlidend. Del' Arm kann nur begrenzte Zeit hindurch schwan
kmlgsfrei gehalten werden. 

Heben wir ein Gewicht oder einen Eimer Wasser VOll Boden rhythmisch, 
etwa bis in Oberarmhohe an, Ulli es dann wieder zu senken, oder betatigen wir 
einen Kurbeltrieb (Abb. 153 Ziffer 9), so liegt dynamische Arbeit vor. Das 
Spiel del' Spannung und Entspannung des Muskels, seiner fortlaufenden Form
anderung ist dem Auge sichtbar. In kgm/sec wird die d.ynamische Leistung 
auswertbar. 

Statische Arbeit betrifft also alles Halten, Tragen, Raumlageneinnehmen 
und -durchhalten. AIle dynamische Arbeit dagegen bezieht sich auf kgm-Werte: 
etwa Gewicht heben liber einen bestimmten Weg und ist ohne Formanderung 
des Muskels nicht moglich. 

Isotonische und isometrische, statische und dynamische Arbeit sind theore
tische Grundbegriffe fiir Analyse und Auswertung des Kraftimpulses. Die prak
tischen Berufsleistungen sind stets verwickelter Natur und Gemisch verschiedener 
Impulsarten, von denen nul' gewisse Formen vorherrschen werden. Die Kraft
impulse im Berufe gehen von einer Arbeitspersonlichkeit aus, die etwa beim Last
tragen und sonstigen Transporten zweck- und sinnvolleArbeit leistet, und zwar 
gegen Entgelt irgendeiner Art. Die vergleichenden LeistungsmaBe del' Kraft
impulse del' praktischen Arbeit konnen daher am besten nur aus den Bedingungen 
del' Arbeit selbst genommen werden. 

a) Der Momentanimpuls. Del' Momentanimpuls del' Hochstkraft nach 
wird mit Hille des Dynamometers oder Dynamographen bestimmt. Vergl. 
Abb.151. 

Man kennt Karper- und Arbeitsglieddynamometer, die sich wieder in Finger-, 
Hand-, Arm-, FuB-, Doppelliand- und Doppelarmdynamometer gliedern. Die 

~ jJfNiE [J I 
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Beanspruchung auf Druck und 
Zug ist moglich. Die Auswertung 
geschieht mittelst Gewicht, Feder, 
Stabdurchbiegung, hydraulisch. 

Abb. 152. Hauiigkeitskurve am Dynamometer nach Collin. 

Zwei Finger der Hand uben einen 
Druck auf die Hebel des Apparates 1 
(Abb. 151) aus, dessen Schleppzeiger in 
der Hochstlage stehen bleibt. Die Hand 
umspannt die ovale Stahlhand des Ap-
parates 2, des Bugeldynamometers nach 

Collin, dessen Schleppzeiger die Kraft angibt. Aus der Verteilungskurve Abb.152 erkennt 
man, daB die groBte Haufigkeit zwischen 60 und 70 kg bei Erwachsenen liegt. Fur 
Jugendliche sind die Werte entsprechend geringer: 

Eo Note 1 3 5 Eu 
43,0 40,0 27,0 20,5 18,5 jiinger als 141/2 Jahre 
59,0 46,5 32,0 22,0 20,0 141/2-151/2 Jahre 
66,0 56,5 42,0 31,5 28,5 alter als 151/2 Jahre. 

Die 4 Finger der Vorrichtung 3 Abb. 151 arbeiten gegen den Daumen hinter dem Haltegriff. 
Die Verschiebung des Exzenters wird durch Zusammendrucken der Luftkapsel gemessen. Die 
Hand preBt die Metallstabe des A pparates 4 zusammen, deren gegenseitige Annaherung auf der 
MeBdose abzulesen ist. Beim Henryschen Kraftmesser wird der quecksilbergefiillte Gummiball 
zusammengedruckt und der Quecksilberstand der Steigrohre notiert. Bei Apparat 6 ziehen 
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die beiden Hande nach aul3en, bei Apparat 7 driicken sie nach innen oder iiben Zug nach 
auBen aus, sie heben durch Andruck der Hebel des Apparates 8 das Gewicht an. Gegen
laufige Druckdrehbewegungen gestattet Apparat 9. Die Verdrehung nimmt der Torsions
zeiger auf. Das rechte Ende des Apparates 10 wird in die Schulter gestemmt, die Hand um
faBt den Griff links. Die Feder soll durch Beugen des Armes in Richtung des Pfeiles zusam-
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Abb.153. 

mengepreBt werden. Der Apparat 11 wird auf den Arm gespannt und der Unterarm gegen 
den Oberarm gedrtickt. Bei 12 tritt der FuB auf eine Feder und bewegt den Schleppzeiger 
iiber die MeBskala. 

Der Gesamtkorperzug wird durchApparate 13/14 bestimmt. Die beiden Hande umspannen 
das Querholz, welches sich dicht tiber dem Boden befindet und Maximalzug aufnimmt. Auf der 
Plattform des Apparates 14 kann nach Kurrein das KorpergewichtL hydraulisch, der Maximal
k6rperzug K durch Zug am Querholz gemessen werden. Beide Werte werden in die Formel der 

Kraft-Lastrelation eingesetzt: 1= 1. 
b) Die Dauerleistung. LaBt man den Dynamometer nicht einmal, sondern 

in bestimmten Intervallen so oft und so stark als moglich zusammendriicken, 
so geht die Momentankraftleistung in die Kraftserienleistung iiber. Dauer
kraftleistung kann ebenfalls als Maximalbeanspruchung bei statischer, dyna
mischer, isotonischer oder isometrischer sowie kombinierter Arbeit bestimmt 
werden. Die Dauerleistung der Kraft nach auszuwerten, ist Sache der Ergo
metrie oder Ergographie. 

Wird Maximaldauerleistung ausgefiihrt, so konnen wir den typischen 
Leistungsablauf in Abb.154 wiedergeben. Zunachst wird ein ermiidungsfreier 
Teil der Arbeitskurve festzustellen sein. Von einer bestimmten Stelle an pflegt 
sich die Leistung verschieden schnell und stark zu senken, da Ermiidungseinfliisse 
sich gel tend machen. Die Senkung der Leistung fiihrt zu einem kritischen 
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Punkte, dem Ermiidungsliauptwerte, der auch im Erlebnis gekennzeichnet ist 
durch Schmerzen im Arbeitsgliede sowie Unlust zur Weiterarbeit. Wird der 
Kraftimpuls weiter durchgehalten, so ist auch nach dies em Ermiidungshaupt
punkte weitere Arbeitsleistung moglich, sie ist nur geringer als am Anfang. 
Die Kurve verlauft aber bei zweckmaBiger Kraftsteuerung unendlich, d. h. der 
Kraftimpuls wird so bemessen und geregelt, daB unter den gegebenen Um
standen der Arbeit die Leistung ohne An- und Abstieg mit Schwankungen be
lie big lange ausgefiihrt werden kann. 

Maximalleistungen zu untersuchen, ist Sache des Laboratoriums. Hochst
leistungen sind auch im Sport iiblich. Die Arbeitskurve des taglichen Lebens 
dagegen liegt stets un ter der maximalen Leistungskurve, die nicht Stunden, 
Tage, Wochen, Monate und Jahre hindurch aufrechtzuerhalten ist, sondern nur 
in eng begrenzten Zeitraumen und unter ganz besonderen Umstanden. 

Reizen wir den Muskel durch Induktionsstrom, so erzielen wir nicht diejenige 
Kraftleistung, zu der der Willenskraftimpuls befahigt ist, sondern bleiben unter ihr. 
Bei Wetteifer, also unter Kollektivbedingungen, kann die Normaldruckleistung 
erheblich gesteigert werden. Desgleichen konnen Chemikalien eine verschiedene 
Einwirkung auf den Kraftimpuls ausiiben. Bei geistigen Erkrankungen, der 
Manie, werden die Kraftleistungen des Tobenden ebenfalls ganz erheblich iiber 
die Durchschnittsleistung erhoben. Man erkennt also, daB die Kraftgebung 
kein mechanisches Muskelgeschehen ist, sondern durch einen Willensimpuls 

1.lIormo/ 
gewirkt ist, also von der Personlichkeit des Ar
beitenden ausgeht und von ihm normiert, gesteu
ert und geregelt wird. 

/J 
Z.Extremf07Ie 

Eine Zusammenstellung der gebrauchlichsten Ergo
graphen und Ergometer gibt Abb. 153. Der K6rperergo
graph unter 4 verlangt von dem Priifling, sein Eigen
gewicht in einem bestimmte.J? Takte zu heben. Durch 
Einstellung verschiedener Ubersetzungen kann man 
Bruchteile des Eigengewichtes heben lassen. Das Heben 
von Fremdgewichten (Ziffer 5) geschieht am einfachsten 
durch Anzug eines Seiles, das iiber Rollen lauft und an 
dem ein Gewicht befestigt ist. Durch Schreibvorrich
tung wird an einer beruBten Trommel oder mittelst BIei
stift oder Tinte auf weiBem Papier die Arbeitskurve 
wiedergegeben. Statt des Gewichtes kann man Federn 
oder elektromagnetische Widerstande, wie Ziffern 10, 6 
und 7,8 zeigen, benutzen. Der Kurbeltrieb (Ziffer 9) ist 
nur eine Abwandlung des Gewichthebens. 
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Abb.154. Maximale Dauerleistung: 
Ergogramm nebst Auswertung. 

Das Ideal der theoretischen Analyse besteht in der 
Beanspruchung m6glichst eines einzigen isolierten Mus
kelso Doch stehen dem Menschen nur Muskelgruppen 
fiir Kraftleistungsimpulse zur, Verfiigung, so daB man 
sich begniigen muB, mit m6glichst wenigenund kleinen 
,Muskelgruppen die theoretische Laboratoriumsanalyse 
durchzufiihren. Beim Ergographen nach Morro unter 12 
wird der Zeigefinger der rechten Hand mit einer Schlaufe 
versehen, an der sich ein Schnurlauf befindet, der iiber eine 

Rolle zu dem Hubgewicht geht. Der Schnurlauf wird durch einen Schlitten gefiihrt, der auf zwei 
Horizontalstreben gleitet und einen Zeiger tragt, der die Arbeitsleistung auf einer sich dre
henden Trommel aufzeichnet. Durch Fesselung der Hand und des Armes soIl nur die 
arbeitsleistende Muskelgruppe fiir ihre Maximalbetatigung frei gemacht werden. Doch da 
im Zustande der Ermiidung gern unermiidete Muskeln den ermiideten zu Hilfe kommen 
und da auch zusatzliche Bewegungen des Gesamtk6rpers eintreten, kann man den Ergograph 
gemaB Ziffer 13 aufhangen, so daB aIle zusatzlichen Bewegungen die ideale Arbeitskurve be-
timmter Muskelgruppen nicht st6ren. Ein Ergograph fUr die Arbeitshand, der nach dem 

Federprinzip arbeitet und bei dem die BIeistift- oder RuBschreibung vermieden ist, ist 
nter Abb. 14 dargestellt. Der Priifling umspannt zwei Handschalen und arbeitet gegen 
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eine Feder, die auswechselbar ist. Er sticht einen abgeschragten Kamm in einen Papier
streifen, del' selbsttatig forttransportiert wird. Je nach del' GroBe des Kraftimpulses sticht 
er mehr odeI' weniger stark ein. Arbeit gegen einen pneumatischen Zylinder zeigt Ziffer 14. 

FuBergographen sind bei Ziller 10, 11 sichtbar. Hier soll entweder gegen die Feder odeI' 
gegen ein Gewicht im Takte des Metronoms ~~beit geleistet werden. Bremsbandergometer 
sowie del' Ergostat von Zuntz sind unter 7 und 8 wiedergegeben. 

Die Auswertung des Maximal-Ergogrammes geschieht nach Abb. 154. Die 
beiden moglichenExtremialle bestehen in einer gleichbleibendenArbeit (Ziffer 2a) 
und einer vom erst en Kraftzug aus sich mindernden Leistung (Ziffer 2b). Die 
T y polo g i e der Hochstleistungskurven ist mannigfaltig sowohl bei Laborato
riums-, Einzel- oder Gruppenkraftarbeit, als auch bei sportlicher Leistung (59). 

c) Stufung des Kraftimpulses. Neben der Maximalleistung, die momentan, 
in Serien oder dauernd erfolgt, ist die Stufung des Kraftimpulses moglich. 
Beim Zuschlagen mit dem Hammer miissen wir je nach den Arbeitsumstanden 
die Gro.Be des Schlages bemessen und regeln, um die Leistung zweckent
sprechend auszufiihren. Der Schmied soIl, wenn mog
lich, mit einmal Warmmachen des Eisens auskommen 
und mu.B Tempo und Starke seines Schlages den 
jeweiligen Umstanden anpassen. Wir untersuchen 
Steuerung und Stufung des Kraftimpulses mit dem 
Impulsmesser. V gl. Abb.155. 

Zweckma.Bigerweise greift man einen Sonderfall 
der Kraftgebung heraus, namlich die Herstellung 
zweier oder mehrerer gleich starker Schlage (vgl. 
Abb. 155 Ziffer 1). 

Bau- und technische Eichwerte: Del' mit Aufschlag
knopf versehene Gewichtshebel des Impulsmessers Abb. 155 
Ziffer 1 tragt ein verstellbares Laufgewicht. Ein Schleppzeiger 
gleitet tiber eine Skala und bleibt auf del' jeweiligen Rochst
lage stehen, die durch einen Schlag mit dem 210 g schweren 
Rammer erreicht wurde. Del' Ausschlag des Gewichtshebels 
kann 90° erreichen. 

Instruktion: Del' Priifling spielt sich auf das Instru
ment ein und erhalt die Aufgabe, zweimal gleich stark zu 
schlagen. Die Impulsgebung bei schwachen, mittelkraftigen 
und starken Kraftimpulsen wird gemessen. Die Probe wird 
ftinfmal wiederholt. 

Psychotechnische Eichwerte: Die Differenzen je eines 
ersten und zweiten Schlages werden prozentual in Beziehung 
zum erreichten Ausschlag des Schleppzeigers beim ersten 
Schlag gesetzt .• le nachdem, ob del' zweite Schlag starker 
odeI' schwacher war, wird das Verhaltnis positiv odeI' negativ. 
Aus den so erhaltenen prozentualen Abweichungen wird das 
arithmetische Mittel gebiIdet; die M.V. um dieses A.M. er
gibt die Zahl, die del' Bewertung del' Probe zugrunde gelegt 
wird: 

Note 1 3 5 
1,5 7,8 14. Abb.155. Impulsmesser. 

Die Kontrolle des Kraftimpulses erfolgt bei praktischer Arbeit durch Auge, Ohr und 
Gelenkgeftihl del' Arbeitshand. Die Bedeutung del' akustischen und kinasthetischen Kon
trolle studieren wir gleichfalls am Impulsmesser. Zwischen zwei gleich starken Schlagen 
wird das Laufgewicht verschoben, und del' Priifling hat zu beurteiIen, ob die Remmung 
des Schlages eben groBer odeI' geringer gewesen ist. 

Del' Serienimpulsmesser ist unter Ziffer 2 dargestellt. Hier kann durch Feder und Lauf
gewicht innerhalb erheblicher Grenzen del' Widerstand, gegen den del' Prtifling arbeitet, 
verandert werden. Die Impulskurve wird geschrieben. 
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Es kallll wichtig sein, die Richtung, in der der Kraftimpuls erfolgt, zu 
priifen. Ein Schema der dreidimensionalen Richtungsauswertung ist unter 3 
wiedergegeben. Wir lassen auf einer Arbeitsebene bestimmter Lage und Neigung 
schrag oder rechtwinklig mit dem Richtungshammer 4 aufschlagen und bewer
ten den Einschlag der Kreisschneide. 

Ein Bremsbandimpulsmesser Ziffer 7 kann besonders zum Studium des vorbereiteten Kraft
impulses Verwendung finden, wenn wir eine Solleistung dem Priifling geben, auf die er sich 
einzuspielen hat. Komplexe Kraftimpulsgebung, die sich auf die Anzahl, Starke und Rich
tung der Schlage bezieht, verlangt Versuchseinrichtung 5. Das obere Brett wird durch 
Federkraft auf das untere gepreBt. Der Priifling soil mit moglichst wenig Schlagen des Holz
hammers das obere Brett genau auf die angerissene Linie des Unterbrettes bringen. Beim 
Zweihandimpulspriifer 6 wird die Federkapsel, die einen Schleppzeiger tragt. in die linke 
Hand genommen und rechtshandig geschlagen. 

III. Raumwertbestimmung. 

a) Ruhehaltlmg Bowie einfache Raumrichtungsreaktion. Die ReaktiollS
handlung verlauft im Raume, insofern eine auBere Handlung vorliegt. Sie zielt 
sehr oft auf eine bestimmte Raumstelle ab, die getroffen werden soIl. 

Der einfachste Raumwert des Korpers und seiner Glieder ist ihre Ruhelage. 
Es wird eine identische Lage im Raume eine bestimmte Zeit hindurch ein
gehalten, was Priifaufgabe sein kallll. Die Abweichungen von der Soilage 
werden bestimmt. Weiterhin kOllllen mit dem Korper und den Gliedern ein
fache Richtungsbewegungen im Raume ausgefiihrt werden, tells in derselben 
:Richtung, tells mit Richtungswechsel verschiedener GroBe und Zahl. Weiter
hin soIl eine Stelle im Raume, die ruht oder sich bewegt, getroffen werden, mittelst 
Auge-Hand oder Auge-Doppelhandreaktion. 

Treffen eine Serie von Raumstellen in mannigfachster raumlicher Beziehung 
zueinander wird beim Nachfahren und Nachbllden verwickelter Raumbahnen 
verlangt, die tells zwei-, teils dreidimensional sind. 

Die Ruhehaltung und Ruhelage des Korpers oder seiner Arbeitsglieder, 
also ihre schwankungsfreie Lage in einer bestimmten Raumstellung studiert die 
Tremometrie. Entweder zeichnet man gemaB Abb.156 Ziffer 11 ff. die Schwan
kungen, die mehrdimensional frei ablaufen, auf oder man gibt bestimmte Grenzen 
der Bewegung, fiihrt also Haltungs- und Bewegungsbegrenzung ein, um die Gnte 
der Leistung auszuwerten gemaB Ziffer l-la. 

Bewegungsfreiheit oder Bewegungsbegrenzung sind die beiden MeB- und Be
wertungsgrundsatze der Tremometrie. 

Der Korpertremometer zeichnet die Schwankungen der Person auf, die sie im ~aum 
ausfiihrt bei offenen und geschlossenen Augen sowie in Abhangigkeit von bestimmten Ande
rungen der Versnchsumstande. 

Beim Arm-Handtremometer nnter 14 wird del' Arm ausgestreckt gehalten. Die Hand 
umspannt einen Handgriff, der kugelformig und mit drei Nageln versehen ist, von denen 
Faden iiber Rollen hill zu dem Registrierapparat fiihren, der aile Schwankungen wiedergibt. 
Der Sommersche Apparat (s. Abb. 14 auf S. 25) iibertragt die Schwankungen 1: 50 mecha
nisch durch Hebelwirkung. Auch durch Spiegel, die einen auffallenden Lichtstrahl auf einen 
rot i ere n den Film werfen, ist Schreibung einer Schwingungskurve erzielbar. Der Tremogra ph 
nach Verdin unter 15 besteht ans einer Handkapsel a, die mittelst eines Verbindungsschlauches b 
zur Registriereinrichtung c fiihrt. Das Anflagegewicht d auf der Gummimembrane e setzt durch 
seine Schwankungen Membrane und Luftsaule in Schwingungen, die vom Registrierer auf
gefangen werden. Die Wasserschale 16 soil, ohne Wasser zu verschiitten, gehalten oder ge
tragen werden. Der Schwimmer zeichnet aile Schwankungen auf einer Trommel auf. Bei 
Einrichtung 11, einem mit Papier belegten Prisma, soll der Priifling mit dem Bleistift die 
obere Kante nachfahren. Seine Abweichungen sind auf Blatt Ziffer 11b sichtbar. Auf der rotie
renden Scheibe 12 ist eine Kurve vom Priifling aufzuzeichnen entweder der Art, daB er in 
einem bestimmten gleichbleibenden Abstande vom Mittelpunkte den Bleistift ruhig halt, 
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so daB em konzentrischer Kreis gezogen wird, oder es soli eine Spirale, die sich gleichmiiBig 
entwickelt, bei Rotation der Scheibe hergestellt werden. Setzen wir an den Rand der Scheibe 
ein Vertikalblech an, so kann auch auf dieser Fliiche Ruhe der Hand und ihre sichere Be
wegungsfiihrung bei Rotation studiert werden. 
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Abb.156. 

Ein aggregat aus 12 leicht verschiebbaren Klotzchen zeigt Ziffer 13, aus denen ein Mittel
klotz herauszuheben ist. Die Verschiebnng der umliegenden Klotze wird festgestellt. Die 
aus Platten gebaute Briicke 17 ist zweihandig anzufassen, ruhig zu halten oder fortzutragen. 

Grenzen bestimmter GroBe bei stetig oder gestufter Anderung werden in Ziffer 1-10 zu
gelassen. Die Platte des Tremometers (1) zeigt Offnungen verschiedener Form und GroBe, 
die mit dem Haltestift durchfahren werden sollen. Die Platte kann vertikal, horizontal oder 
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geneigt bedient werden. Verlangt wird das Einfiihren, Ruhighalten und Herausnebmen des 
Stiftes in den einzelnen Kreisoffnungen, die Fortbewegung des Stiftes den Horizontal-, 
Vertikal-, Zick-Zack- oder S-formigen Schlitzen entlang. Bei Beriihrung der Wandung 
wird Licht, Klingel, Zahlwerk oder eine Registrierung eingeschaltet, die die Zeit und 
GroBe des Beriihrungsdruckes angibt. 

Entweder liiBt man das Arbeitsglied mit· eigener Last arbeiten, oder man 
beschwert es mit einer Zusatzlast. Die Bewegung kann an einem festen oder 
beweglichen Flachen- oder Raumgitter bei eigener Ruhelage oder Bewegung 
einer oder mehrerer Arbeitsglieder auszufiihren sein. Hebel als Gliederverlange
rung werden die Leistung erschweren. Der vom Arbeitsgliede gefiihrte Stift 
oder Hebel kann widerstandsfrei arbeiten. Hangen wir ihn an ein Federsystem 
auf oder lenken wir ihn p16tzlich durch einen seitlichen MagnetstoB ab (Abb.156 
Ziffer 3), so wird die Halte- undFiihrungsbewegung bei Ruhe und Bewegung des 
Arbeitsgliedes wesentlich schwieriger, da Widerstandsanpassung und -ausgleich 
notwendig sind. 

Tremometer. (Abb. 156 Ziffer 1). Bau-, technische Eichwerte und Instruktion: 
Eine Me~singplatte weist verschiedene Locher und Schlitze auf, die fortschreitend von Off
nung zu Offnung enger werden und zwar: 7 Kreislocher von 6,5 mm bis 3,5 mID Durchmesser, 
7 Langsschlitze von 6,5 mm bis 3,5 mID Weite, 3 Zick-Zackschlitze von 6,0 mm bis 3,5 mm 
Weite und 3 S-Schleifen von 6,0 mm bis 3,5 mm Weite. Der Priifling soll mit einem Metall
stift die Offnungen durchfahren, ohne die Wandungen der Platte zu berlihren. Die Hand 
wird aufgelegt, der Stift muB senkrecht gehalten werden. Stift und Platte sind die beiden 
Kontakte eines elektrischen Stromkreises, in dem sich entweder eine Lampe, eine Rassel, ein 
Zahler oder eine Kombination dieser Registrierapparate eingebaut ist. BerUhrt der Priifling 
die Wandungen der Platte, so spricht die Registrierung an. Je nach der Schwere der Auf
gaben werden die erzielten Ergebnisse mit Gewichtsziffern multipliziert. GroBe der Gewichts
ziffern: fUr Locher 1, fUr Querschlitze 1, fUr Langsschlitze 1,3, fUr Zick-Zackschlitze 4,4, 
fUr S-Schleifen 8,0. 

Psychotechnische Eichwerte: Die Bewertung erfolgt nach der Summe der er
reichten Punkte nach Multiplikation mit den Gewichtsziffern. Reprasentationswerte: 

Eo Note 1 3 5 E .. 
43,6 41,6 27,0 15,0 10,8. 

Die Tremometerplatte ist bei Ziffer 2 mit einem stetig sich verjiingenden Schlitz versehen 
und gerillt. Bei Ziffer 3 ist der konische Stab hochzuheben ohne Beriihrung der Wandung. 
Seitliche Ablenkungen werden durch den Elektromagnet erzielt. Bei 4 ist eine Mittelplatte 
bei gegebenen Toleranzen ruhig und senkrecht hochzuheben. Uber den Kegel des Tremo
meters 5 soIl ein Ring herlibergefUhrt werden. In den Rillen der mit Nuten versehenen 
ruhenden oder beweglichen Welle der Ziffer 6 soll dfir Flihrungsstift ruhig gehalten oder ent
lang bewegt werden. Ein Zweihandhalten verlangt Ziffer 7, mit Last Ziffer 7a. Beirn 
Raumgitter 8 muB nach dem Handgriff oder von ibm aus gegriffen werden bei veranderlicher 
GroBe des Netzwerkes. Die Lochplatten sollen ein- oder zweihandig liber die Windungen des 
Drahtes 9 gestreift werden ohne Drahtberlihrung. Die Gegenstande, Platten, Zylinder, Kegel 
mit der Schmalseite nach unten sollen im Behalter 10 getragen werden, ohne daB sie durch 
Schwankungen oder Umfallen die Spanndrahte berlihren. Der Behalter mit Inhalt ist zu 
heben, zu senken, fortzutragen, abzustellen. 

b) Raumstellenreaktionen. Die Reaktionshandlung kann auf eine bestimmte 
Raumstelle abzielen, die tells direkt und unmittelbar mittelst Greifen und 
Hinlangen erreicht wird, teils mittelbar unter Zwischenschaltung von Werk
zeugen oder Kurbeltrieben oder sonstigen Einrichtungen. Die zu treffende 
Stelle ist ruhend oder beweglich, die Bewegung stetig oder unstetig. Vgl. 
Abb.157. . 

Der Ball wird durch Zielgreifen gefangen. Zielbewegungen des Korpers und 
seiner Glieder sind haufig. 

Werkstattwichtig ist Greifen und Schlag en nach Zielen unter verschie
denen Arbeitsumstanden, desgleichen das EiIistellen auf bestimmte Skalenteile 
(Abb.157 Ziffer 1 b). 



Raumwertbestimmung. 187 

Eine einfache Priifeinrichtung ist der Zielhammer (Abb. 157b), mit dessen Spitze eine 
bestimmte Raummarke im Einfach- oder DoppelscWag getroffen werden soll bei horizon
taler, vertikaler oder geneigter AufscWagfliiche in verschiedener Entfernung yom Ki:irper. 

Sind die zu treffenden Raum
stell en, die wir gleichzeitig oder 
nacheinander richtig treffen wol
len, eng aneinander gelagert oder 
folgen sie sich schnell, so sind man
cherlei Auge -Hand oder Auge
Doppelliandarbeiten, Raumstellen
reaktionell llotig, die als ein
fachste Geschicklichkeitsleistung 
zu bezeichllen sind. Die Raum
stellenreaktion bei einmaliger oder 
Serienausfiihrung kann abwech
selnd vorbereitet odeI' nachfol
gend sein. 

Auf einer rotierenden Scheibe 
konnen die zu treffenden Punkte 
durch Ziffern angegeben werden, 
die mit del' Hand direkt oder mit 
irgendeinem Gerat odeI' Einstellung 
von Vorrichtungen zu treffen sind. 

Eine Zieltreffeinrichtung kann mit
telst Trommel aufgebaut werden (siehe 
S.104, Anordnung 6). Auf einer sich 
bewegenden Trommel sind Rechtecke 
sichtbar, die sich durch das Fenster der 
Verdeckplatte bewegen. Der Priifling 
erhiilt einen Kontaktstift in die Hand, 
muE Hand und Stift auf einen Ausgangs
knopf legen und versuchen, jedes der 
Rechtecke, die durch den Rahmen der 
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Verdeckplatte eilen, zu treffen, wobei er jedesmal auf die Ausgangslage zuriickzukenren hat. 

Jede Raumstellenreaktion kann natiirlich auch zeitlich und kraftmaBig 
ausgewertet werden. Es sind Zeit-, Raum-, Kraft- ung. Kraftstufungsfehler 
moglich. 

c) Raumeigenwert der HandJung. Jede auBere Handlung muB auch selbst 
als Raumkurve gekennzeichnet werden. 

Wenn del' Priifling in Abb.138 auf S.170 beim Aufblitzen des Lichtes mit 
einem Abheben des Fingers von dem Reaktionstaster reagiert, so beschreibt del' 
Finger eine Raumkurve, die teils unmittelbar durch Beobachtung, teils durch 
Film oder Zeitlupenaufnahme, teils durch Photographie mittels einfacher 
oder Stereoskopkamera erfaBt werden kann. Wir erkennen aus dem Bilde 
die Bahn des auf dem Finger befindlichen Gliihlampchens, Del' Priifling bewegt 
den Finger beim plOtzlichen Abheben von dem Reaktionsknopf bis zur Halte
stelle, wo er stark abbremst. Dabei beschreibt er eine kleine Bremsschleife, um 
danach die Hand absinken zu lassen. 

Die verwickeltell Raumkurvell der Arbeitsbewegungen, wie sie bei Geschick
lichkeitsleistungen meist vorliegen, sollen zunachst durch die Be 0 b a c h tun g 
unmittelbar erfaBt und begutachtet werden. Erst wenn die Schnelligkeit odeI' 
Verwickeltheit des Ablaufes so groB ist, daB die Beobachtung versagt, soUte man 
die photographische Platte, den Film odeI' den Zeitdehner zu Hille nehmen. 
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Einfache Raumkurven konnen vollig ausreichend durch einen geschulten Be
obachter, besonders nach arbeitstechnischen Gesichtsplmkten, ausgewertet werden. 
Bei verwickelten Wegebahnen versagt auch das flachenhafte oder stereoskopische 
Bild oder die Filmaufnahme, da die Auswerttmg dieser Photogramme schon als 
Lichtbild schwierig, als arbeitstechnischer Beleg aber oft unmoglich ist (60). 

B. Komplexreaktiollell. 
I. Auftragserledigung. 

Die praktisch wertvollen Reaktionsleistungen laufen meistens derart ab, daB 
die erfolgreiche Betatigtmg oder die richtige Handltmg vorbedingt ist durch 
den erfolgreichen Ablauf vorgeschalteter Prozesse, welche die verschiedensten 
Arbeitsfunktionen betreffen. 

Wir geben etwa den Auf trag: "Nimm den Hammer tmd trage ihn auf den run
den Tisch des Nebenzimmers." Das Verstehen des miindlichen oder schriftlichen 
Auftrages, sein Behalten, die Beachtung aller auftragswichtigen Umstande der 
Situation, das Suchen und Finden der richtigen Stelle, die richtige Ablage des 
Hammers, dies alles sind noch einfache handlungsnotwendige Leistungsbe
standteile. Zeit und Fehler pflegen groBe Unterschiede aufzuweisen. Wird eine 
schriftliche Instruktion gegeben, so kann die Schriftart und Ausdrucksweise 
Schwierigkeiten bereiten. Unsicherheit, Verzogertmg tritt ein; Verlesen ist mog
lich. Wird das Blatt weggenommen, so konnen Teile des Auftrages vergessen 
werden. Die Unterschiede der Reaktionsleistung und des reaktiven Benehmens 
werden wachsen. 

Auftragserledigung ist eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Kennzeich
ntmg der praktischen Reaktionsleistung tmd des reaktiven Gesamt- tmd 
Teilverhaltens. Fast an allen Stellen des praktischen und beruflichen Lebens, in 
vVerkstatt tmd Bureau werden mfrndliche Auftrage erteilt, die zu verstehen 
und auszufiihren sind. Einfache tmd schwierige schriftliche Auftrage werden 
haufig gegeben, auch als Arbeitszettel, deren Richtlinien zeitlich tmd inhaltlich 
korrekt befolgt werden mussen. 

Sinilesfunktionen, Aufmerksamkeitsleistungen, Denkprozesse der verschie
densten Art sind also vorgeschaltet tmd mussen ausgefUhrt tmd abgeschlossen 
sein, ehe die Handlung selbst moglich ist, deren Zeit, Schwankung ihrer Teilglieder 
und Richtigkeit gemessen wird. Die Ausfiihrung der Handltmg selbst bedarf 
der Kontrolle des Reagenten. 

Da die Auftrage, denen Prozesse einfacher und schwieriger Art vorgeschaltet 
sind, in der Regel zu ihrer Erledigtmg larigere Zeit benotigen, braucht man keine 
FeinmeJ3gerate mehr. Stoppuhr oder gar die Taschenuhr reichen aus. Man wird 
zweckmaBigerweise eine Mehrheit von Auftragen aneinanderreihen, Instruktionen 
tmd Auftragszettel ubergeben tmd die Umsetzung dieser Auftrage teils aus dem 
Gedachtnis, teils durch Ablesen jedes Auftrages, indem der Prufling den Zettel 
in der Hand behalt, verlangen tmd kontrollieren. 

FUr Pruftmgen der praktischen Reaktionsleisttmg verwendet man Auf t rag s -
kasten oder Auftragsanordnungen. Die Auftragskasten kann man derart ein
richten, daJ3 eine korrekte AusfUhrung jedes folgenden Auftrages nur dann 
moglich ist, wenn der vorangehende Auf trag richtig erledigt ist, so daB eine 
Selbstkontrolle in del' Auftragsserie gegeben ist tmd in del' Gesamtzeit aIle Ver
zogerungen del' Teilauftrage durch Fehler mit enthalten sind, die im einzelnen 
im qualitativen Protokoll vermerkt werden konnen, ebenso wie alles Einhelfen, 
das an bestimmter Stelle del' Auftragserledigtmg erforderlich wurde. Weiterhin 
konstruiert man die Kasten zweckmaBig derart, daB eine RuckfUhrung aller 
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Einrichtungsstiicke in ihl'e Ausgangslage durch den Reagenten selbst geschieht, 
damit del' zweite Priifling unmittelbar nach AbschluB del' Priifung seines V 01'

gangers von neuem den Kasten bedienen kann, ohne daB del' Versuchsleiter 
irgendeinen Handgriff zur Neuherrichtung derVersuchsbedingungen notig hat. 
Auftragskasten (Abb.158). 

Bau- und teehnisehe Eiehwerte: Auf einer Tafel mit dem AusmaBe 40x 60 em sind 
versehiedene Gegenstande, wie Riegel, Sehiene, Klappe, Zeiger usw. montiert, die zur Aus-

Abb. 158. Auftragskasten mit Selbstsperrung bei Fehlern nnd Herstellung deI. Ausgangslage. 

fiihrung . del' vorgesehriebenen miindliehen odeI' sehriftliehen Auftrage dienen. Aile Teile 
sind fest auf der Tafel montiert und so miteinander mechanisch gekuppelt, daB sich ein 

Abb. 159. Auftragskasten. 

Zwangslauf bei del' Ausfiihrung del' Auf
trage ergibt. Del' zweite Auf trag kann 
erst dann riehtig erledigt werden, wenn 
del' erste richtig ausgefiihrt ist. 

Instruktion: Naeh zwei miind
lichen AuftrageQ: hat del' Priifling eine 
Reihe schrifthcher Auftrage zu erle
digen. Er wird darauf aufmerksam ge
macht, alie Auftrage del' Reihe naeh 
und richtig zu erledigen, da bei Nieht
befolgung dieser Instruktionen die 
Probe nicht zu Ende gefiihrt werden 
kann. 

Abb.160. Aultrags·SchneIIreaktion. 

Psychotechnisehe Eichwerte: BewertungsmaBstab ist die Zeit. Febler k6nnen wohl 
gemaeht werden, miissen abel' zwangslaufig verbessert werden, 80 daB die Febler anteilig 
in die Zeit eingehen. Die Reprasentationswerte sind: 
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Eo Note 1 3 5 Eu 
1,93 2,03 3,2 4,67 etwa 6 fiir Erwachsene 

etwa 2,5 3,33 5,5 8,57 etwa 12 fiir Jugendliche. 
Einen ahnlichen Auftragskasten verwendet die Deutsche Reichsbahngesellschaft (Ab b.159). 

Er arbeitet mit festen und losen Teilen, ist daher nicht voUstandig zwangslaufig wie der vor
her beschriebene. Auftragserledigung mit Zeitzwang bei kurzen Beachtungs-, Seh- und 
EntschluB-Zeiten priift Anordnung Abb.160. Im Fenster der Platte erscheint eine Figur. 
Der Priifling sucht die gleiche aus und setzt sie in die Walze ein. 

II. Belastungsreaktionen. 
Neben der Vorschaltung dient die Belastung des BewuBtseins bel Aus

fiihrung von Reaktionen irgendeiner Art zur Erschwerung und Zeitverzoge
rung. Wahrend die Reize erwartet und die Reaktion ausgefiihrt werden, werden 
zusatzliche BewuBtseinsprozesse zugeschaltet, tells periodisch, tells dauernd, 
um als Belastung den Reaktionsablauf zu iiberlagern. In der Priifeinrich
tung Abb. 161 soil auf ein rotes Licht reagiert werden, wobei gleichzeitig aIle 
nacheinander aufleuchtenden weiBen Lichter der Reiztafel zu zahlen sind. Es 

Abb.161. Beiastungs·Reaktionseinrichtung der Kraftfahrerpriifung. 

wird also eine Belastung im optischen, dem Seh- und Aufmerksamkeitsfeld \Tor
genommen, die eine E inf eld belastung ist. Gleichzeitig konnen wir Zahlen zurufen, 
von denen aIle, die eine 8 enthalten, laut zu wiederholen sind. Wir hatten nun 
Mehrfeldbelastung, da nunmehr Seh- und Horfeld belegt sind. SchlieBlich konnten 
wir auch einfache Bewegungen gleichzeitig vom Priifling verlangen, indem er 
beispielsweise dauernd die Hebel vor sich, der Reihe ihrer Durchnumerierung 
nach umlegt, urn nm bei Aufblitzen der roten Reaktionslampen seine Betatigung 
zu unterbrechen und den der Lampe zugeordneten Hebel schnell zu ziehen. 

Die Belastung des BewuBtseins kann also eine Ein- und Mehrfeldbelastung 
sein. Neben Reizen, die in irgendeinem Sinnes-, Aufmerksamkeits- oder Denk
felde erscheinen, kann auch eigene inteIlektuelle Arbeit gefordert werden. Dei
Augenblick oder der ProzeB des Entstehens von Gedankenarbeit wird p16tzlich 
durchkreuzt durch das Verlangen, auf bestimmte Reizsituationen schnell, me
chanisch oder iiberlegt zu reagieren. Neben der Fiille der Einwirkungen, die ge
geben werden, oder der Fiille der Selbsttatigkeitsarbeit, die aufgenotigt wird, kann 
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Reizleere als Reiztotstrecke langerer Dauer vorgesehen werden, die Monotonie 
und Langeweile wirkt, urn von einer Reaktionsbereitschaft h6heren Grades abzu
drangen. Die Belastung wird ganz den Wirklichkeitsbedingungen entsprechend 
einzurichten sein. Es stehen Reizhaufung und Reizleere und mannigfachste Kom
binationen der energetischen Beanspruchung der verschiedensten Art mannig
fachen Schwierigkeitsgrades zur Verfiigung (61). 

III. Mehrfachhandlung als Reiz·Reaktionskombination. 
Die Grundreaktionen als Handlung auf einfache Reize hin, die nach Zeit, Kraft 

und Raum auswertbar sind, setzen sich fort einmal in Doppel- und Serien-, zum 
anderen in Zuordnungs- und Mehrfachreaktionen, wenn die Zahl der zu beachten
den ruhenden oder sich bewegenden Reize wachst und die Anzahl der an der Hand
lung beteiligten Arbeitsglieder. Natiirlich wachst auch der Anteil der BewuBtseins
erle bnisse, die den sch wieriger werdenden Reizreaktions bedingungen parallel gehen. 

Wenn wir auf ein rotes oder griines Licht reagieren lassen, derart, daB bei Rot 
rechts-, bei Griin linkshandig ein Hebel zu bedienen ist, so liegt das Schema der 
einfachsten Zuordn ungshandl ung vor, die natiirlich auch derart vereinbart 
sein kann, daB bei Rot ein Druck, bei Griin ein Zug am Hebel, oder bei Rot Hand
lung, bei GriinNichthandlung erfolgen soll, so daB dieZuordnungen teilsRuhe, teils 
Handlung, teiIs Druck, teils Zug sind, teiIs in Rechts-, teiIs in Linksreaktionen ge-

® 

®®® ®®® ®®® legensind.Vergl.FahrerprobenS.393ff. 
Eine Mehrfachreaktion ist in 

lIu/J r.Fi.J/J 

m m 

SfeUerrade 

® Abb. 161 wiedergegeben. Der Priif
ling hat ein Reizfeld von 3 Lampen 
vor sich, von denen zwei rechts und 
links in der Peripherie des Gesichts
feldes sich befinden, eine unmittelbar 
vor ihm, halbrechts und halblinks je 
eine weitere Lampe; die Lampen 
rechts und links neben den 3 Mittel
lampen dienen der Ablenkung; als 
Reaktionshebel stehen zur Verfiigung 
ein neben dem Tisch befindlicher 
Hebel, ein Handrad und zwei FuB-

hebel. Der Priifling soll die 
AuBenlampen rechts und links 

Abb.161. Mehrfachhandlung in Berufspraxis und im Priifschema. 
Der Kraftfahrer hat mit den FiiBendle Kupplung 'und Bremse 
sowie den Gashebel zu bedlenen, mit den Handen daB Steuerrad, 
die Schaltstange, die Handbremse nebst RiickwartBgangknopf, 
Gas- und Ziindhebel am Steuerrad, die Hupe Bowie anderes Ge· 

durch Betatigung des Hand
rades nach rechts und links be
antworten, die Lampe vor ihm 
durch Zug am Seitenhebel, die 
Lampen halbrechts und halb
links durch Treten der FuB
hebel rechts und links. 

rat am Wagen. -
Schemata der Wirklichkeit gibt die Priifeinrichtung. 

Mehrfachhandlung. - Reaktionswerte in 'Yo. 

1 RZ I MY I FR I I 
I. 100 100 

I 
100 Ein Re~z ohne} 

II. 146 141 98 Eine Bewegung 
--.- Storungslampen 

mIt _. --
III. I 168 182 160 Zwei Reize ohne 
--I 

203 I 204 173 Zwei Bewegungen 
--.- } Storungslampen I IV. i mIt 

Abb.162. RZ = Reaktionszeit, MV = Mittlere Streuung, FR = Falschgriffe. 
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Nach Einiibung wird eine Zuordnungsserie gegeben, indem die Zeiten fest
gestellt werden, die bei Reaktion auf eines der 5 Lichter von Hand oder FuB 
benotigt werden. Ihre Streuung wird in der mittleren Variation berechnet, 
desgleichen werden Fehler und Halbfehler einfach oder nach Schwierigkeits
graden bestimmt. Dann geht man zur Kombination zweier Lampen iiber, die 
teils symmetrische Bewegungen der paarigen Arbeitsglieder verlangen, etwa der 
rechten und linken Hand, tells gekreuzte Reaktionen der rechten Hand und 
des linken FuBes. Die Zeit en sind in Abb.162 in Prozenten wiedergegeben. Die 
Zuordnungshandlung, bei der mehrere Reaktionsmoglichkeiten einer Mehrheit 
von Reizen zugeordnet wird, geht also ohne weiteres in eine Mehrfachhandlung 
iiber, wenn einer Mehrheit gleichzeitig auftauchender Reize eine Mehrzahl von 
Handlungen zugeordnet werden soil. 

1 

Abb.163. Aufmerksamkeits-Reaktionsproben. 

Die Mehrfachreaktion kann nicht nur auf das motorische Leistungsgebiet 
beschrankt bleiben, sondern es ist eine Mehrfachbetatigung auch beliebig andel'er 
Arbeitsfunktionen moglich, tells motorischer, teils attentionaler oder aufmer
kender, teils intellektueller Art. 

Kombinierte Aufmerksamkeit und Reaktion priift man mit der Versuchs
anordnung Abb.163, 1, 2. Beim Aufleuchten einer der verschiedenfarbigen Lam
pen, etwa der griinen, am hinteren Querbrett des Versuchstisches (Abb .163, 1) solI 
der Priifling den dazugehOrigen (griinen) Stecker in die iiber jeder Lampe sicht
bare Offnung stecken. Ein Licht auf der unteren Tischplatte zeigt ihm an, ob 
seine Reaktionshandlung richtig ausgefiihrt wurde. Gleichzeitig leuchtet eine 
andere Lampe auf; es ist mit einer entsprechenden Reaktion darauf zu antworten 
und der erste Stecker in seine Anfangslage zu bringen. 

In der Versuchsanordnung Abb. 163, 2 lauft hinter einer mit einem Schlitz ver
sehenen Wand ein Streifen mit Buchstaben abo Von dies en hat der Priifling auf 
die Buchstaben e und n durch Herunterdriicken zweier Tasten zu reagieren. 
Er hat gleichzeitig seine Aufmerksamkeit den 3 dariiber befindlichen Lampen 
zuzuwenden; bei einer bestimmten Art ihres Aufleuchtens sollen die zugehorigen 
Druckknopfe betatigt werden. Ein Fallstab dient zur Ablenkung und Belastung 
des Aufmerksamkeitsfeldes. Er ist beim Fallen durch moglichst schnelles Zu
greifen zu fangen. 

Mehrfachhandlungen sind in der verschiedensten Form priifgebrauchlich: 
Rechnen und Geschichte anhoren, Bild betrachten und Rechnungen kon-
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trollieren, Lesen und Sanduhren beachten usw. Merkmalsreiche Bilder werden 
vorteilhaft verwandt. VgL Abb. 164a, b, c. 

Abb.164a. 

Geschlchte. 
1. Der Backer von Limburg. 

In Limburg kam ein Backer zur Franzosenzeit dazu, 1m 
Lahn-Lande und in seiner Vaterstadt ein Held zu werden. 
Er wohnte jenseits der Lahn bei seinem Backhaus und 
war ein stackiger Kerl mit schweren Knochen, der sich selt 
seiner Wanderschaft usw. 

2. Wer von Berlin aus in n5rdlicher Richtung auf der Heer
straBe nach Stettin wandert, erreicht nach zwei Stunden ein 
einfaches Wirtshaus. Meilenwelt erslreckt sich hoher Kiefern
wald fast nach allen Richtungen hin, nur an verelnzelten 
Stellen zeigen slch Lichtungen, die mit klelnen Seen oder 
Morasten ausgefOlit sind. An einem dieser Seen lIegt das 
Wirtshaus. Dieses und ein halbzerfallener Stall daneben 
sind die einzigen 'Gebaude in weiter Runde. Ein Schafer 
pflegte die sparsame Weide, welche die Feuchtigkeit der 
Seeufer aus sonst trockenem Grunde hervorlockte, mit seiner 
Herde aufzusuchen usw. 

Abb.164b. 

4 2 7 3 8 7 3 9 7 4 3 5 1 7 2 3 4 1 5 7 
3 1 7 6 5 4 8 5 6 1 8 5 6 9 4 8 4 1 9 6 
7 3 15 9 13 11 13 14 13 5 1010 7 167 11 8 2 1313 

2 7 6 1 3 4 5 8 7 2 4 8 5 9 6 3 4 235 
5 4 9 8 5 9 6 9 6 2 5 3 2 4 5 7 1 749 

7 11 15 9 7 13 11 17 13 4 11 11 7 14 11 10 5 10 714 

6 3 5 1 7 8 2 4 9 4 6 2 8 1 6 3 5 963 
4 8 2 4 2 9 5 3 7 9 5 9 7 9 1 2 1 854 
10 12 7 5 9 15 7 7 16 13 10 11 15 10 7 4 6 17 11 7 

Abb.l64c. 

Abb. 164 a-c. Mehrfachhandlung. 
a) Bild betrachten. b) Geschichte anhiiren. c) Aufgaben nachrechnen. 

Moede, Lehrbuch Bd. 1. 13 
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18. Der gute und starke Wille. 
Man kann unbedenklich auch in der positiven Leistungspsychologie von 

Willens starke sprechen, sofern man sich nur davor hiitet, statt einer positiven 
Feststellung und Analyse der seelischen Verlaufsformen bei einem bestimmten 
Sachverhalt ein Vermogen oder eine Kraft anzunehmen, die als angeboren und 
begabt mit verschiedenen Wirkungsgraden den Schliissel fiir den Tatbestand ab
geben soIl, der einem guten und starken Willen zugeschrieben wird. Das Willens
erlebnis wird besonders dann anschaulich empfunden, wenn uns Widerstande 
entgegentreten, Zweifel aufkommen, so daB Hemmungen sich vorschalten, die 
zu iiberwinden sind, wenn Uberlegen der Moglichkeiten, Bedenken, Entscheiden, 
Bekampfen der Widerstande vor und wahrend der Ausfiihrung des Entschlusses 
auftreten. Der zunachst festgefaBte EntschluB kann noch unmittelbar vor dem 
Ziel aufgegeben werden und durch einen besseren oder schlechteren ersetzt 
werden. Wenn wir eine schwere Last fortbewegen, so sind Kraftimpulse notig, 
besonders bei den Grenzformen der Leistungsfahigkeit, dem Schwellengebiete 
des Gelingens und Versagena. Wir empfinden besonders bei korperlicher Arbeit, 
die uns ungewohnt ist, lebhaft, unmittelbar und stark jenen innerlichen Impuls, 
das bestimmte Ziel trotz aller Miihsal und Beschwerden, Schmerzen und Unlust 
siegreich zu erreichen. J ene innere Anstrengung, Hemmnisse der Zielerreichung 
zu beseitigen, ausdauernd starke Gegeniropulse bis zum auBersten aufzubieten, 
sind die anschaulichen Grunderlebnisse fiir willensstarke Handlungen bestimmter 
Intensitat. An Reibungen, Hemmungen und Widerstanden also entziindet ,sich 
besonders kIar, eindringlich und deutlich das Willenserlebnis. Hunger und Durst 
zu besiegen, ist qualvolle Willensleistung. 

Bei der experimentellen Versuchstechnik konnen berufliche Aufmerksamkeits-, 
intellektuelle, Kraft-, Schnelligkeits- oder Geschicklichkeitsarbeiten gegeben 
werden, um die GroBe des moglichen Willensimpulses zu priifen und zu begut
achten. Es fiihren zwei Wege zum Ziele: einmal kann man dem Priifling eine 
Idealleistung, die in gleicher GroBe und Giite mit bestimmten Schwankungen 
wahrend einer Zeitdauer durchgehalten werden soIl, vorschreiben und SolI
und Istleistung vergleichend abwagen, um die GroBe und Ausdauer der Willens
grade zu bewerten. 

Beim anderen Verfahren geht man von relativ einfachen Leistungen irgendeiner 
Art aus und gibt nun planmaBig Widerstande wachsender GroBe, die wir mit 
We+Wn bezeichnen konnen, um festzustelIen, bei welcher GroBe des Wider
standes der Willensimpuls zum Durchhalten und "Oberwinden alIer Hemmnisse, 
Ablenkungen und Storungen versagt. 

Grenzwertsbestimmung ist sowohl die IdealIeistungs- wie die Widerstands
haufung und Ablenkungsprobe. 

I. Dauer-SolI-Leistung. 

1m einfachsten FaIle gibt man Kraftmuskelarbeit oder intellektuelle Ar
beit. Man laBt Gewichte heben oder Rechenaufgaben losen. Wir kennen die 
mittlere Leistung des Priiflings. Uber dieser mittleren Leistung liegt seine Hochst
leistung, die er bei Aufforderung zu einer Kurzhochstleistung uns gezeigt hat. 
Diese auf Grund besonderer Willensanspannung festgestellte H6chstleistung 
wird als die eine bestimmte Zeit hindurch sicher zu garantierende SolIeistung 
dem Priifling vorgeschrieben. Der Priifling moge eine Feder im Zweisekunden
takt durchschnittlich 20 kg anspannen. An dem Schleppzeiger kann er jeweils 
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seine Leistung ablesen. Er pflegt nach etwa 4 Minuten ermattet die Arbeit ein
zustellen. Wir verlangen von ihm 8 Minuten ermudungs- und schwankungs
freie Hochstleistung von gleichem Werte. Die GroBe der durch Willensanspan
nung moglichen Grenzwertverschiebung, also Grenzleistungsheraufsetzunggibt 
uns ein MaB fiir die dem Einzelnen moglichen EnergieimpuIse, die er trotz aller 
Hemmnisse, Beschwerden, ja Schmerzen, SchweiBausbruch, Gliedzittern auf
bieten kann. Je nach dem Ziel der Begutachtung wird die Grundarbeit und die 
GroBe der geforderten Solleistung verschieden sein. Theoretisch kann natur
gemaB jeder Mensch zum Erliegen gebracht werden, also zur Einstellung und 
Aufgabe der Leistung infolge Erschopfung. NaturgemaB ist der Wille nicht all
machtig, sondern kann nur Hemmnisse bestimmter GroBe und Art eine be
stimmte Zeit hindurch siegreich uberwinden. 

II. Die Widerstandssteigerung. 

Das zweite Priifprinzip besteht in der Feststellung des Grenzwiderstandes, 
der die Arbeit, also irgendeine Leistung nach Zeit, Giite und Schwankung merk
lich herabsetzt oder ganz zum Erliegen bringt. Wir lassen den Prufling einfache 
Sinnes- und Aufmerksamkeitsleistung, einfache Schnelligkeits-, Kraft- oder 
Geschicklichkeitsverrichtungen ungestort unter Bestbedingungen ausfiihren. 
Alsdann werden Ablenkungen und Storungen teils allgemeiner, teils spezifischer 
Art gegeben, Ulli allgemein den Leistungsimpuls abzulenken oder die spezifische 
Art der Beanspruchung, etwa bei Augen-, Aufmerksamkeits- oder Muskelarbeit 
zu erschweren. Die durch die Erfahrungskontrolle aufgestellte Rangreihe der 
Widerstande bei den einzelnen Leistungen und Verrichtungen gestattet uns eine 
allgemeine und besondere MaBbestimmung sowie allgemeine Bewertung. Ablen
kungs- und Widerstandsart und -groBe werden bestimmt, bei denen der Priifling 
die Leistung erheblich senkt oder praktisch vollig aufhoren laBt. Sein Ver
halten wird beobachtet. 

Gegenuber dem starken Willen sprechen wir von einem gut en Willen, wenn 
aus sittlichen Vorsatzen heraus gehandelt wird. Die Art der Handlung wird 
daher auch unter kritischen Umstanden sicher vorausgesagt werden konnen. 
Diese Bestandigkeit der Willensrichtung als Motivation!;!-, Ziel und Handlungs
konstanz pflegt von jeher mit Charakter bezeichnet zu werden. In der Praxis 
des allgemeinen Lebens sowie der Berufsleistung pflegen Versuchungen der ver
schiedensten Art und GroBe an den einzelnen heranzutreten, die ihn unter Um
standen zur Aufgabe oder Abschwachung seiner Vorsatze veranlassen. Nehmen 
wir an, der Leiter einer Filiale darf bestimmte Geschafte nicht abschlieBen, da 
sie gegen seinen Dienstvertrag gehen. Er wird von einem Kaufer planmaBig 
verfiihrt, der ihn verleiten will, Waren bestimmter Menge gegen die Bedingungen 
seines Dienstvertrages ihm abzugeben. Der Widerstand, der zunachst ganz ener
gisch und prompt auf tritt, weicht allmahlich, je groBer die Vorteile werden, die 
ihm der Versucher bietet, und je groBer die Sicherungschancen erscheinen, die 
gleichfalls vorgeschlagen werden. Bei bestimmter GroBe der Vorteile und GroBe 
der Sicherungen kann der zunachst vollig einwandfreie, also gute Wille gebrochen 
werden und ZUlli Erliegen kommen. 

Der moralisch vollig einwandfreie, seit 20 J ahren die Kasse treu verwaltende 
Beamte kann ahnlich der Versuchung erliegen, wenn sich die Gelegenheit bietet, 
Gelder zu unterschlagen oder falsch zu buchen, die Entdeckungsgefahr gering 
oder gar unmoglich erscheint, wenn die KontrollmaBnahmen mangelhaft sind 
oder ganz fehlen, wenn vielleicht auch andere Umstande, Krankheit und Ungluck 

13* 
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in der Familie Bedarf an groBeren Geldmitteln verursacht haben, die er nur 
durch Unterschlagungen sich verschaffen kann. 

Die Bezeichnung guter oder schlechter Wille, Treue oder Untreue, sind nichts 
anders als eine zweckmaBige und gebrauchliche Zusammenfassung bestimmter 
seellscher Verlaufsformen und Verhaltungsweisen, die infolge ihrer praktischen 
Wichtigkeit zu einer pragnanten begrifflichen Bezeichnung gefiihrt haben. 

Sache der Priifstelle ist es, nicht planmaBig Versuchungen an den Menschen 
herantreten zu lassen, da dies das Leben selbst genug und ausreichend tut. Unbe
denklich pflegen groBe Unternehmungen Moralitatspriifer anzustellen, die den 
Auf trag haben, die Charakterstarke der Inhaber bestimmter wichtiger und ge
fahrdeter Posten zu erproben. Die experimentelle Erprobung ware an sich durch
aus moglich und vielleicht auch unbedenklich, wenn sie sich im Rahmen des 
Erlaubten bewegt. Die Hausfrau, die absichtlich Geld liegen HiBt, um die Ehr
lichkeit des Dienstboten zu erproben, der Betrieb, der absichtlich die Moglich
keit unvorschriftsmaBiger Handlungen durch seine Angestellten offen laBt, hat 
mannigfache MaBnahmen dieser Art, die von jeher als unbedenklich angesehen 
werden, die aber auch recht zweischneidig wirken konnen. Die Lehre yom ange
borenen schlechten Willen pflegt man nur auf die Grenzfalle der Belasteten ein
zuengen und neigt wohl allgemein der Annahme zu, daB vorwiegend die Umstande 
es sind, die Fehlhandlungen auch beim an sich einwandsfreien aber labilen Charak
ter gelegentlich hervorrufen. 

Unter experiment ellen Bedingungen kann man Leistungspro ben geben. 
Man wird etwa Arbeiten auszufiihren verlangen, die einmal instruktionsgetreu 
yom Priifling erledigt werden konnen, sofern er viel Miihe, Sorgfalt und Energie 
aufbietet, die aber auch bequemer und leichter auszufiihren sind, wenn der Priif
ling einen weniger miihevollen Weg vorzieht. Die exakte Registrierung ohne 
Wissen des Priiflings gibt uns an, wie oft der Priifling gegen seine Instruktion 
die leichtere und bequemere Art des Arbeitsvollzuges gewahlt hat. 

Selbstverstandlich konnen derartige Charakterpro ben nur im Rahmen 
der sonstigen Leistungsproben eingestreut zur Verwendung kommen, da jeder 
Verdacht des Priiflings die Fragestellung illusorisch macht. Es soHlediglich be
wiesen werden, daB die angeblich grundsatzliche Unmoglichkeit von Charakter
proben in Wahrheit nicht besteht; denn was das Leben in scharferer Form tag
taglich versucht und erzielt, kann unter schematischen Bedingungen unter relativ 
iiberschaubareren Arbeitsbedingungen auch im Laboratorium nachgebildet 
werden. 

Zur Feststellung des guten Willens konnen neben Leistungsproben vor aHem 
auch die V e r h a I ten s pro ben dienen, die das Verhalten des Priiflings unter 
kritischen Situationen wiedergeben. Dieses Verhalten kann teils durch Beob
achtung festgestellt werden, teils durch Belege objektiver Art, etwa Photogramm 
oder Film. SchlieBlich kann die Deutung des Verhaltens versucht werden, 
wenn wir den Ausdrucksgehalt aller Reaktionen und des Benehmens des Priif
lings nach der moralischen Seite hin bewerten. 

Die Richtigkeit der Charaktereinschatzung kann nur in der beruflichen Praxis 
oder durch die Folgeentwicklung des Priiflings kontrolliert werden. Die Schwierig
keit derartiger Erfolgskontrollen ist deswegen so erheblich, weil kritische Situa
tionen, die den an sich guten Mann zum Versagen bring(ln oder die den bereits 
im Laboratoriumsversuch als verdachtig aufgefallenen Mann zu Fehlhandlungen 
fiihren, doch nicht die Regel, sondern die Ausnahme sind. Auch muB iiberhaupt 
die Moglichkeit sicherer Erfassung dieser Fehlleistungen im Betriebe bestehen, 
will man nachweisbar ein Verschulden in moralischer Hinsicht begriinden. Sind 
aber die KontrollmaBnahmen eines Betriebes gut entwickelt, so pflegen gerade 
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die schwankenden Charaktere vor Abwegen bewahrt zu bleiben, aus Angst vor der 
von ihnen sicher erwarteten Entdeckung und aus Angst vor den Folgen des Fehl
trittes, die mit Entlassung und Bestrafung gesiihnt zu werden pflegen. V gl. S. 258. 

19. Geschicklichkeitsleistnngen. 
Schnelligkeits-, Kraft- und Geschicklichkeitsleistungen sind 3 Haupttypen 

der industriellen Arbeit. Wahrend Zeit- und Kraftimpulse relativ leicht abgrenz
bar und analysierbar sind, wird unter Geschicklichkeit eine recht starke Mannig
faltigkeit von Handlungen zusammengefaBt. 

Zeitgeregelte, kraftmaBig, grob- und feingestufte, sowie raumwertsbestimmte 
Impulsgebung ist fiir die Geschicklichkeitshandlung unerlaBlich. Dariiber hinaus 
pflegen intellektuelle und charakterologische" Anteile als Aufmerksamkeits-, 
Denk-, Gedachtnis-, Uberlegungsleistungen, Sauberkeit, Sorgfalt, Zuverlassig
keit meistens vorhanden zu sein. 

Man spricht von einer allgemeinen und besonderen Geschicklichkeit. 
Ein geschickter Mensch kann Vorziige im Verhandeln besitzen, im Beeinflussen 
und Fiihren der Menschen, bei Abfassung von Vertragen. Man kann den Be
griff auf hand werkliche und industrielle, man uelle Geschicklichkeit einengen. 
GewiB ist die Betonung der Arb e its han d als des vorziiglichsten Geschicklich
keitsausfiihrers wichtig, doch sind auch andere Arbeitsglieder oft beteiligt, 
auBerdem spielen nichtmotorische Faktoren eine entscheidende Rolle. 

Formbildungsleistung ist der Kernpunkt der handwerklichen Ge
schicklichkeit. 

Die Formbildung geschieht gemaB Auf trag nach Modell oder nach eigenen 
gedanklichen oder phantasiemaBigen Bildern, Ideen und Zielsetzungen. Der 
Erfolg der handwerklichen und industriellen Geschicklichkeit kann hundert
prozentig sein, wenn auf 100 Geschicklichkeitsarbeiten keine Fehlleistung kommt. 
In der Regel entsteht Fabrikationsverlust oder Beschaffenheits- und Wertab
weichung bestimmter GroBe. Die fiir Ausfiihrung gleich guter Geschicklichkeits
leistung benotigte Zeit schwankt innerhalb erheblicher Grenzen, und auch der
selbe Arbeiter kann die namliche Geschicklichkeitsleistung nur annaherungsweise 
in der gleichen Zeit ausfiihren. 

Der Erfolg der Geschicklichkeitshandlung im Betriebe hangt ab vom Material, 
seiner V orpriifung, von den Maschinen, den Werkzeugen,"" von der Eignung und 
Ubung der Arbeiter, von ihrer Bezahlung und Behandlung. 

Die ausreichende Ubung braucht mitunter bei einfachster Geschicklichkeits
leistung nur 1 Stunde zu dauern, bei anderen wiederum 3-4 Jahre. Oft wird 
eine Qualitatsaufbesserung durch Ubung nicht mehr erzielt, sondern der Arbeiter 
bleibt in seiner Qualitatsgruppe, wenngleich sich seine Bearbeitungszeiten durch 
Ubung weiter senken. 

Der Begriff Geschicklichkeit bezeichnet ganz allgemein einen V orzug, den man 
gewissen Leistungen nach Giite, Eigenart, Wert, vielleicht auch Schnelligkeit 
zuschreibt. Trennt man die intellektuelle, Verhandlungs- und Vortrags-, sowie 
alle sonstige Geschicklichkeitsbetatigung von der manuellen handwerklichen 
oder industriellen, der Geschicklichkeit im engeren Sinne, so wird man immer 
noch bei dieser handwerklich und industriellen Geschicklichkeitsleistung eine 
groBe Mannigfaltigkeit verschiedener Formen vor sich sehen, die von schnellen 
und zielsicheren Greifleistungen bis hin zu den hochwertigsten Formbildungen 
reich en, zu deren Ausfiihrung Bewegungs- und Fingergewandtheit, technische 
Begabung und technisches Verstandnis, auBerdem kiinstlerischer Sinn und Ge
schmack, scharfe Beobachtung und Aufmerksamkeit, Nachdenken, Kombinieren 
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und Uberlegen erforderlich sind. Wahrend die schwierigsten und hochwertigsten 
Geschicklichkeitsleistungen nicht in eine Zeitnorm eingezwangt werden, ist bei 
den allereinfachsten und mittelschweren Geschicklichkeitsleistungen mitunter 
die Ausfiihrungszeit die einzige Bewertungsgrundlage, wenn qualitative Schwan
kungen unmoglich oder selten sind. Die Schwierigkeit aller Geschicklichkeits
leistungen schwankt innerhalb erheblicher Grade. Mitunter ist beinahe jeder 
Mann zu einfachsten Geschicklichkeitsleistungen befahigt, von 1000 und 
10000 Leuten mitunter nur ein einziger zu dieser besonderen Art beruflicher, 
handwerklicher oder industrieller Platzgeschicklichkeit, die von Hand, mit Hille 
von Werkzeugen oder Maschinen erfolgen zwecks Herstellung von Gebilden 
und Ausfiihrung von Arbeiten irgendeiner Art. 

Die Geschicklichkeitsproben werden verwendet zur Kennzeichnung: 
1. Der vorhandenen Geschicklichkeitsveranlagung; 
2. der vorhandenen durch Ubung erzielten Geschicklichkeit nach Art 

und Grad; 
3. der Ubungsfahigkeit und Anstelligkeit; 
4. der Leistung und des Verhaltens bei Geschicklichkeitsdauerbean

spruchung. 

Bei den Proben wird mitunter lediglich die Kennzeichnung der Qualitat 
des erzielten Ergebnisses bedeutungsvoll sein, nicht dagegen die Zeit, wahrend 
bei anderen Proben wiederum Zeit und Qualitat mit gleichen oder mit verschie
denen Gewichten einzusetzen sind, urn eine brauchbare Berufsdiagnose zu er
halten. Bei zeitgebundenen Proben wird mitunter durch Aufforderung schlechter, 
schnell arbeitender Priiflinge zu langsamer Arbeit auch deren Qualitat geho1:len. 

Die Proben sind oft material- oder stoffgebunden. Lassen wir das gleiche Ge
bilde aus Holz, Blei oder Eisen herstellen, so pflegen die Ergebnisse recht ver
schieden zu sein. Mitunter sind beim Drahtbiegen erhebliche Drahtdickenunter
schiede AulaB fiir eine Umwertung der Priifleistung. 

Die Ubungsfahigkeit sollte stets neben der Geschicklichkeitsveranlagung be
sonders bewertet werden. Wir erkennen sie aus der Steigerung der Leistungs
zeit und Giite sowie Anderung des Verhaltens bei Wiederholung der gleichen Auf
gaben. Mitunter kann die erste Geschicklichkeitsprobe den diagnostischen 
Bestwert darstelIen, mitunter ist die Bewertung der Ubungsfahigkeit allein 
ohne Beriicksichtigung der Beschaffenheit des ersten Erzeugnisses besser zu 
brauchen. Oftmals bleiben auch bei fortgesetzter Ubung die Rangreihen oder 
die Ranggruppen relativ bestandig, wenn auch die Zeiten mitunter zuriick
gehen und schwanken. 

Bei Geschicklichkeitsdauerbeanspruchung versucht man die Belastung durch 
die berufliche und industrielle Arbeit im Laboratorium nachzubilden. Man wahlt 
typische Geschicklichkeitsarbeiten, etwa Schnelligkeits- oder kraftbetonte Ar
beit, Aufmerksamkeits-, gedachtnismaBige oder gedanklich orientierte Geschick
lichkeitsleistung und laBt sie langere Zeit hindurch, etwa 3-4 Stunden fortsetzen, 
urn Ubungsfahigkeit, Ermiidbarkeit, Tempo und Schwankungen des Tempos 
zu erfassen. 

Zeit, Beschaffenheit, Giite der Leistung im Arbeitsablauf sind gesondert 
oder kombiniert zu bewerten bei verschiedener Instruktion. Die Giitekurve 
kann anders als die Mengenkurve sich entwickeln, sich aber auch ihr anschmiegen 
oder sie durchkreuzen. 

Wir wollen die Geschicklichkeit nach 4 groBen Leistungsgruppen betrachten. 
Zur 1. Gruppe gehoren die Bewegungsgewandtheitsleistungen des 

Korpers und seiner Arbeitsglieder, zur 2. Gruppe alles Zielgreifen und Legen 
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unter einfachen und schwierigen Bedingungen, ein- und beidhandig, zur 3. die 
Zuordnungsbewegungen unmittelbar am Stuck, mit dem Werkzeug oder 
an der Maschine, zur 4. aIle eigentlichen Formbildungsaufgaben. 

a) Bewegungsgewandtheit. Zwecks Priifung der Gewandtheit des Korpers 
beim Gehen, Stehen, Bucken und Klettern lassen wir den Korper bzw. seine 
Glieder mit oder ohne Last Arbeitsleistungen ausfiihren. Zwecks Erschwerung 
wird Einschaltung von Hindernissen irgendeiner Art vorgesehen. 

Die Beweglichkeit des Korpers und besonders des Armes, der Rand und der 
Finger konnen wir mit den Rilfsmitteln der Priifeinrichtungen (Abb.166 Ziffer 1 If.) 
studieren. Der Prufling hat in Prufeinrichtung (Abb. 165) Klotze, die auf der 
Grundflache eines Rau
mes aufgestellt sind, zu
sammenzusetzen und Ulli

zusetzen. Mit Hilfe der 
Uhr wird die Zeit gemes
sen, die er ZUlli Schreiten, 
Bucken, Zugreifen und 
Forttragen sowie Umset
zen benotigt. Die Formen 
der Bewegung des Kor
pers und seiner Glieder 
werden auf Gewandtheit, 
Ausgeglichenheit, Ele
ganz, Eckigkeit beobach
tet. Statt einer Sorte von 
Klotzenkonnen auch meh

Abb. 165. Gewandtheitsprobe. 

rere in bestimmter Weise aufzuheben und wegzusetzen sein. Es sollen die 
schwarz en an Raken gehangt, die weiBen unter dem Tisch abgesetzt, die gelben 
auf einen Stuhl gestellt werden. Geschicktes Disponieren wird die Zeit ver
kiirzen. Die Korpergewandtheitsleistung ist gleichzeitig mit intellektueller Arbeit 
durchsetzt. 

Bewegungsgewandtheit des Armes und der Hand priifen wir am Fadenbrett oder 
der Wickelkugel (s. Abb. 166, la, b, 4). Auf einem Brett sind einige hOlzerne PfIocke 
eingelassen (4), die durch einen farbigen Linienzug miteinander verbunden sind. Am ersten 
Pflock hiingt ein Faden herab. Der Priifling hat die Aufgabe, den J!'aden zu ergreifen und ibn, 
moglichst schnell dem farbigen Bande folgend, urn die einzeInen PflOcke zu wickeIn, urn so 
schnell und gut wie moglich die gesamten Brettstifte zu bewickeIn. Da einzeIne Hand
lungsabschnitte und Bewegungsformen wiederkehren, kann bei Wiederholung des Ver
suches Rhythmisierung selbsttiitig emsetzen oder angeregt werden. Die gesamte Oberfliiche 
der stehenden und sich drehenden (la) oder in die linke Hand genommenen Wickelkugel (lb) 
oder der mit NiigeIn und Rillen versehene Wickelstab (2) ist mit einem Faden zu bewickeIn. 
Wir konnen neben der Gewandtheit der arbeitenden Hand gleichzeitig die Aufmerksamkeit 
mitpriifen, wenn wir auf der mit mehrfarbigen Faden bewickelten Kugel das NachwickeIn 
etwa des gelben oder griinen Fadens vorschreiben. Neben dem FadenaufwickeIn wird man 
den Faden abwickeIn lassen, wodurch die Kugel wieder fiir die niichste Probe frei gemacht 
wird. Bei Vorrichtung 5 ist der Faden mit gleichem Zug um feine Hiikchen zu Bchlingen. 
Auf den gewundenen Draht der Vorrichtung 3 sind die Lochscheiben ein- oder beidhiindig 
aufzureihen und wieder abzunehmen. 

b) Greifen und Legen. Zur zweiten groBen Gruppe der Geschicklichkeits
leistungen rechnen wir aIle Formen des Ziel- und Stuckgreifens, Legens und 
Setzens. Der einfachste Fall ist das Zielgreifen. 1st das Ziel klein und beweglich, 
so ist die erforderliche Geschicklichkeit naturgemaB groBer ; beim groBen ruhenden 
Objekt wird man kaum daneben greifen. Neben dem Greifen kommt das Legen 
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von Faden in Betracht, das entweder ein- oder beidhandig erfolgen kann. Bei 
Abb.166 Ziller 17 solI der Priifling so schnell wie moglich die Kugeln aus den 
beiden Kasten nehmen und damit das Brett belegen. Danach sind die Kugeln 
wieder zuruckzulegen. Aufgreifen und Legen dUnner Faden zeigt Abb. 166 
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Abb.166. Geschicklichkeitsproben. 
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Ziffer 16. Jedes Rechteck der Platte muB belegt werden und zwar derart, daB 
der Faden stets in die Mitte auf den Schnittpunkt der Diagonalen des Rechtecks 
kommt. Neben Schnelligkeit wird auch die Sauberkeit und Gute der Leistung 
bewertet. Das Greifen nach Papierblattern, die ubereinanderliegen, ist schon ein 
Aufgreifen. Beim Aufgreifen von dunnen Nageln und Stabchen von einer glatten 
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oder rauhen Untermiche ist mitunter oftmaliges Hinlangen notig, um das Stuck zu 
erfassen und ohne es zu verlieren an seinen Bestimmungsort zu bringen. In 
Vorrichtung Abb.166 Ziffer 6 sind diinne Nadelu aufzugreifen und in die Mittel
punkte der Kreismichen zu setzen. Danach sind die Nadelu wieder zu entfernen 
und in die VorratsbehiHter zu legen. 

c) Zuordnungsbewegungen. Die 3. Gruppe der Geschicklichkeitshandlungen 
konnen wir als Zuordnungsbewegungen bezeichnen. Hier sind entweder die 
Finger der einen Hand einander zuzuordnen, um eine Leistung, etwa das Ein
setzen von Schrauben zu vollfiihren oder die Finger beider Hande arbeiten zu
geordnet zusammen. Oft ist die Leistung auch durch die Zuordnung von Auge 
und Hand oder Doppelhimd gekennzeichnet. Die Zuordnungsbewegung kann 
aber auch ohne Kontrolle des Auges stattfinden, also auBer Sicht, wenn wir 
etwa in einem dunklen Kasten Schrauben einsetzen oder ausschrauben lassen. 

Zuordnungsbewegungen der Werkstattpraxis sind aile Einsetz- und Zusammensetz
arbeiten, aile Bedienungsbewegungen von Vorrichtungen und Maschinenhebeln, die teils 
auBer Sicht, teils ein- oder teils zweihandig, teils mit mehreren .Arbeitsgliedern, also dUTCh 
Hand und FuB vorzunebmen sind. 

Versuchstechnisch kann man an das Einsetzen verschiedenkopfiger Schrauben in eine 
Eisenleiste denken und die Zeit des Ein- und Abschraubens bestimmen (Abb. 166 Ziffer 7, 8). 

Schrauben auBer Sicht im Dunkelkasten einsetzen wird in Einrichtung 8 gepriift. Die 
offene Riickseite des Kastens ist dem Versuchsleiter zugekehrt, der die Bewegungen beob
achtet. 

Bei 7 sind in die Kugeloberflache Schrauben von Hand einzuziehen. Die Einschraub
arbeit am Volizylinder der Ziffer 11 wird dUTCh den Sperrzylinder erschwert, der eben-' 
so wie der Volizylinder verstelibar ist. Man laBt Sand, Wasser oder Erbsen (14) aus 
einem GefaB in das andere ausgieBen, verlangt 10 und auch mehr Nahnadeln auf dem Fadel
brett einzufadeln (12, 13) bei verschieden starkem FadeI?-. und verschieden groBem Nadel
ohr. Beirn AUBschneiden eines Musters (15) gelten aile Uberschneidungen der vorgezeich
neten Linie sowie Abweichungen als Fehler. 

d) Formbildung. Die letzte Gruppe der Geschicklichkeitsleistungen sind die
jeuigen der Formbildung. Man verlangt eine Form entweder freihandig oder mit 
Hille eines einfachen Gerates oder Werkzeuges aus irgendeinem 
Material zu bilden. 1m einfachsten FaIle soIl die Form eines Bildes » 
oder Linienzuges etwa gemaB Abb.167 nachgezeichnet werden. Wir 
geben einen Linienzug auf dem Papier und lassen ihn mit dem 
Bleistift genau nachzeichnen, wobei wir aIle Abweichungen be-
sonders an den schwierigen Stellen der Richtungsanderungen der 
Liuie und den Enden bewerten. Die Figuruachbildung kann auch 
mit Hille eines dazwischen geschalteten Triebwerkes geschehen, » 
wenn wir etwaeinenZweihandpriifer (vgl.Abb.168j169) verwenden. 
Beim Zweihandfiihren der Platte unter dem Zeichenstift (Abb. 169 
Ziffer 7) liegt zunachst noch unmittelbare Formgebung vor. 
ZweckmaBig schaltet man Ubertragungsstiicke zwischen Hand 
und Stift ein, wie die Abbildung zeigt. 

DUTCh Betatigung der einen KUTbel Abb.169 (5, 6) bewegt _sich der fa~~~ ;?:~ ~i';~~~. 
Schlitten nach rechts und links, dUTCh Betatigung der anderen Kurbel nach 
vorn und hinten. NUT dUTCh eine Zuordnung der beiden KUTbeln kann eine kombinierte, 
also eine schrage Richtung ausgefiihrt werden. 

Zweihandpriifer. Abb.167. 
Bau- und technische Eichwerte: Em Schlitten liiBt sich an zwei Kurbeln von rechts 

nach links und von vorn nach hinten bewegen, so daB der dariiber angeordnete Bleistift 
samtliche Punkte der oberen Schlittenflache bestreichen kann. Eine Klemmvorrichtung 
zu beiden Seiten des Schlittens dient dazu, eine Vorlage, die einen Linienzug darstellt, auf 
den Schlitten eiuzuspannen. 
.. Instruktion: Nach Bekanntwerden mit dem Apparat durch das Nachziehen einer 
Ubungslinie solI die KUTve der Vorlage nachgefahren werden. 
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Abb.168. Zweihandpriifer. 

2 

Psychotechnische Eichwer
te: Bewertet werden Zeit und Qua
litat der Arbeit. Bei Beginn der Aus
fiihrung der Hauptprobe wird die 
Stoppuhr in Gang gesetzt. Die 
Kurve Abb. 169 Ziffer 5 geht von 
einer einfachen Einhandbetatigung 
zur kombinierten Zweihandbetati
gung iiber, indem zuerst senkrechte 
und wagerechte, daun aber Linien 
unter einem bestimmten Winkel und 
sogar Kreise nachgezeichnet werden 
sollen. Je mehr sich die nachgefah
renen Linien an das Original an
schmiegen, je weniger treppen
stufenartige Gebilde den geraden 
Verlauf des Originals staren, desto 
besser ist die Qualitat der Leistung. 
Die Auswertung erfolgt bier durch 
Einordnung der erzielten Pro-

ovov 
<> Ai".", vLJ .. A 

Abb.169. Zweihandproben. 1. Drahtbiegen zweidimensionaler Vor!agen. 2. Biegen dreidimensiona!er Vorlagen. 
3. Storchschnabe! als Zweihandprobe. 4. Zweihandprobe mit Hebe! und Gewicht. 5. Zweihandprobe. Moede. 
6. Nachfahren einer Schneide (X) und Aufschreiben der Kurve auf Papierrolie. 7. Zweihandbrettfiihrung 

unter stift (Poppeireuter). 8. Zweihandpriifer mit elektrischer Steuerung. 9. Kettenieger. 
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ben rn erne Skala zusammengestellter Musterbeispiele, die den Nebengruppen ent
sprechen. 

Die Zeitenauswerlung ergab folgende Reprasentationswerte: 
Eo Note 1 3 5 Eu 

1'50" 2'07" 4'25" 6'47" 13'. 
Das Nachfahren der Linie der Vorlage verlangt ein gutes Zusammenspiel beider 

Hande, eine feine Anpassung des Bewegungsimpulses an jede kleinste Abweichung des 
schreibenden Stift:es von der Vorlage, ein Zusammenspiel von Auge und Doppelhand, 
schlieBlich auch lJberlegen, Kombination und Nachdenken, besonders dann, wenn trotz 
kurzer Vorubung noch eine gewisse Fremdheit und Unbekanntheit mit der Wirkungsweise 
des Instrumentes vorhanden ist. Die triebartig Arbeitenden pflegen meist den ihre Bewegun
gen durch Intelligenz, also durch Nachdenken steuernden Typen iiberlegen zu sein. 

Eine Zweihandprobe rein taktil-kinasthetischer Art, die beidhandig auszu
fiihren ist unter AugenausschluB, stellt der Kettenleger dar. 

Kettenleger (Abb.169 Ziffer 9). Er besteht im wesentlichen aus einem AuBenzylinder 
in dessen Innenflache schraubenformig Nuten eingedreht sind. Ein Innen-Vollzylinder kann 
bequem von der einen Seite her in den AuBenzylinder hineingeschoben werden. Der Prm
ling hat die Aufgabe, eine Kette in die Nute des AuBenzylinders einzulegen. Er besteht 
die Probe nur dann, wenn es ihm auf Grund seiner Geschicklichkeit im Zusammenarbeiten 
beider Hande gelingt, den V ollzylinder so 
nachzuschieben, daB die Kette auch in dem 
oberen Teil der Nute gehalten wird. 

Neben dem Nachzeichnen mit und 
ohne Werkzeug, das noch anschaulich 
und mittelbar oder abstrakt und un
mittelbar wirkt, konnen wir auch das 
Ausschneiden, Trennen oder Bearbeiten 
von Formen mit Hille eines einfachen 
Gerates, etwa einer Schere oder einer 
Stanze vorsehen. Beim Ausschneiden 
verwickelter Figuren und Bander und 
Zackenkurven mit Hille einer Schere 
pflegen sich nach Zeit und Giite groBe 
Unterschiede der Leistung . zu ergeben. 
Mit Hille einer Stanze kann eine Form 
dadurch nachzubilden sein, daB man die 
Schneide derStanze veranderlicher Hub
zahl einervorgezogenenLinie folgen laBt, 
Zeit und Giite der Leistungen werden be
stimmt. Die Verwendung einer Maschi
nenstanze ermoglicht es uns, statt der 
freien Impulsgebung eine Anpassung an 
einen Zwangstakt zu erzwingen. Der 
Arbeitsimpuls muB sich nun in den 
Maschinenrhythmus einspielen. 

SchlieBlich konnen zur Kennzeich
nung der Geschicklichkeit auch Form
bildungsproben schwieriger Art Ver
wendung finden: Beispielsweise ist eine 
Vorlage mit Hille eines Drahtes nach
zubiegen oder ein Modell in Plastelin 
oder Holz nachzuzeichnen oder nachzu

Abb. 170. Drahtbiegeprobe nebst Giiteklassen. 

schnitzen oder das zu erzeugende Gebilde wird lediglich allgemein oder speziell 
beschrieben, ohne daB eine Zeichnung, eine Skizze oder ein Bild vorliegt. 

Besonders bewahrt haben sich die Drahtbiegepro ben Abb.169, 1, 2 und 
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Abb.170. Man verwendet zwei- oder dreidimensionale Vorlagen, die bei f.eier oder be
grenzter Zeit mit oder ohne Werkzeug ein oder mehrmals nachzubilden sind. Die Wie
dergabe derVorlageAbb.169 Ziffer 2 und Abb.170 solI groBen- undformgerecht sein. 

Abb. 171 a. Faltprobe am Papierstreifen. 

Wiederholt man die Probe, so 
kann die Ubungsfahigkeit erfaBt 
werden, wobei es nach Immig 
zweckmaBig ist, die eben ange
fertigten Stucke stets in einen 
verschlossenen Behalter, etwa 
eine Tiite zu stecken, urn Anleh
nungen unmittelbarerArt zu ver
meiden. LaBt man das benotigte 
Stuck Draht von der Rolle ab
schneiden, so kann man die Spar
samkeit des Priiflings ebenfalls 
beleuchten. Wie immer die Art 
der Aufgabestellung beimDraht
biegen ist, stets ist sein Grund
charakter eine Geschicklich
keitsleistung, die wir unter
such en, wenn sie auch mit aller
lei intellektuellen oder vielleicht 
auch charakterologischen Fak
toren durchsetzt sein kann. 1. Musterstrelfen einmal gefaltet. 2. Gute Arbeit. 3. 4. Genii· 

gende Leistungen. 5.~. Schlecht. 7. Schlecht, Abgabe nach Die zweidimensionale Vorlage 
24 Minuten. 8. Schlecht. (Abb.169, 1) pflegt auch von acht. 

jii.hrigen Priiflingen schon nachgebildet werden zu konnen, ohne daB die Rangierung der 
Leistung in 5 Giite- und Zeitklassen Schwierigkeiten macht. 

Dreidimensional verwickelte Vorlagen, wie der Papierhaken (2), erfordern nicht nur elne 

Abb. 171 b. Schlechte Faltleistungen. 

Gewandtheit der Finger und Hand, 
sondern auch eine scharfe Beobach
tung, mit deren Hille die Vorlage 
als Gesamtform wie auch in ihren 
Einzelteilen scharf erfaBt wird, 
weiter eine kontrollierende Aufmerk
samkeit, damit jedes eben erzeugte 
oder in Bildung begriffene Stiick der 
Arbeit fortlaufend an der Hand des 
Modells kontrolliert wird. Die Ge
wandtheit der Finger und die 1m· 
pulsgebung nach Kraft und Raum· 
wert bestimmen die eigentlich hand
werkliche, also motorische Leistung. 
SchlieBlich ist ein Nacharbeiten des 
Produktes unausbleiblich. und eine 
endgiiltige Kritik der Leistung muB 
die letzten Abweichungen des Nach
bildes von der Vorlage beseitigen. 

In Abb. 170 sind 5 Giiteklassen 
wiedergegeben. 14jii.hrigen Knaben, 
ja auch erwachsenen Menschen ist 
mitunter die Ausfiihrung der Probe 
nicht moglich, da der Draht nicht 
zu einer geschlossenen Figur zusam
mengebracht werden kann. 

Andere Formbildungsproben, wie etwa das Anspitzen des Bleistuckes zu einem 
4- oder 8-Kant haben sich besonders infolge der Bewertungsschwierigkeit nicht 
in der Praxis eingebiirgert, trotzdem das Bleihiimmern, etwa das Aushammern 
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eines Stieles zu einer Platte oder das Nachbilden einer Ranke in Blei fiir die Kraft
impulsgebung ein gutes Priifmittel sein diirfte. 

Bewii.hrt hat mch die Formbildungsprobe Abb.171a, b im ZeiJ3werk Jena. Aus einem 
Papierstreifen (1) soIl gemii.ll Vorlage in eine Dreieckskette geknifft werden. AIle Dreiecke 
Bollen genau aufeinandergelegt werden. Das Falten darf nicht auf dem Tisch erfolgen. 

Die Bewertung geschieht am besten, was die Zeit betrifft nach der Integral
kurve, was die Giite betrifft im freien oder normierten Urteil. Unter dem nor
mierten Urteil verstehen wir die Einreihung des Produktes in eine der Giite
klassen, wie sie jahrelange Erfahrung e~eben hat. Auch sind zusammengesetzte 
Urteile derart moglich, daB man statt der Gesamtbeurteilung die Richtlinien 
der Urteilsbildung aufstellt, um nun Stiick fiir Stuck des Gebildes im einzelnen 
bewerten zu lassen. Man kann so die GroBen des Gesamtproduktes im Ver
haltnis zur Vorlage zunachst als eine Punktgruppe festsetzen, dann die Beschaffen
heit der Schleifen und Winkel, dann das Herausgehen aus den Arbeitsebenen, 
dann die Eckigkeit aller gradlinig auszufiihrenden Teile der Figur u. a. m. 

Natiirlich ware auch das Zeichnen unter die Formbildungsaufgabenzurechnen, 
doch pflegt hier die Voriibung einen ganz erheblichen EinfluB zu haben, wahrend 
beim Drahtbiegen die Voriibung nicht allzu bedeutend ins Gewicht fallen diirfte; 
beim Bleihammern ist der Schtitied, der den harten Schlag gewohnt ist, sogar 
im Nachteil und gehemmt, da er schwerer als der Neuling den richtigen Kraft
impuls und seine Stufung ausfiihren kann (62). 

20. Das Gedachtnis. 
Der Mensch ist kein reines Augenblickswesen, das zwischen Eindruck und 

Reaktion eingespannt ist, dessen Leistungen im Augenblick ihrer Ausfiihrung 
spurlos verklungen sind. Erlebnisse hinterlassen Spuren, die im Stoffwechsel 
beharren und nachfolgende gleiche und ahnliche wesentlich beeinflussen. 

W 0 immer ein Reiz auf una einwirkt, bleibt eine Spur mit der Wirkung, daB 
die zweite Erregung qualitativ und quantitativ anders, meistens besser ablauft. 
Wiederholt sich die gleiche Erregung ofters, so verschiebt sich die Gleichung 
zwischen Reizenergie und Beantwortung durch den Organismus fortlaufend in 
dem Sinne, daB bei stets sich mindernder induzierender Energie wachsende 
Reaktionsenergie ausgelOst wird. Eine mit vieler Miihe erlernte Bewegung des 
Radfahrers beispielsweise verlauft bald mechanisch, da aIle die BewuBtseins
anteile, die zur Jmpulsgebung, Beherrschung und Steuerung der Bewegungs
ketten erforderlich waren, mehr und mehr unnotig werden, so daB schlieBIich 
der geringste Gesamtimpuls Ketten vollig korrekter Reaktionshandlungen aus
lost, die nur in ihrem Ablauf durch die Aufmerksamkeit iiberwacht zu werden 
brauchen. Die auBere Handlung, die innere Bewegung der BewuBtseinsinhalte, 
der Willensimpuls, die Aufmerksamkeitsleistung, die Gefiihlserregung, kurz 
jedes BewuBtseinserlebnis hinterlaBt eine Disposition, eine besondere Forni 
der Energie, deren Wesen vollig unbekannt ist und deren Vergleich mit Gleisen, 
die ausgeschliffen werden, nichtssagend ist. Blicken wir ein Bild an, so 
erleben wir einen ProzeB der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung hinterlaBt 
die Disposition oder ein Geflecht von Dispositionen, die wiederum als Prozesse 
anzusehen sind, deren Wechselwirkung wir nur im neuen Erlebnis gelegentlich 
neuer Wahrnehmungen kennenlernen. Erinnern wir uns an das Bild etwa einer 
Hafenlandschaft mit allen ihren Einzellieiten, ihrem Gesamtcharakter und ihren 
Gefiihlswerten, so entsteht ein neuer ProzeB, die Gedachtnisvorstellung, die ein 
Produkt des Augenblicks ist, in dem sie erzeugt wird, und in das die Spuren 
der Vergangenheit in der verschiedensten Weise eingehen. Wenn das Blatt im 
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Herbst abfallt und im Friihjahr an der gleichen Stelle ein neues Blatt entsteht, 
so ist nicht das alte liingst vermoderte Blatt wiedergekommen, sondern durch 
die Disposition der Wachstumsstellen wurde ein neues Blatt, das dem alten 
ahnlich ist, erzeugt. 

Die Bedingungen der Wiedererzeugung, also des Augenblicks der Erinnerung, 
beeinflussen wesentlich das Ergebnis. Sind wir miide und abgespannt, so will 
uns nichts einfallen; sind wir frisch und leistungsfahig, so stromen in Fiille die 
Erinnerungen herbei, die sich willig der weiteren gedanklichen Verarbeitung fiigen. 
Traume spinnen sich fort, da die Gleichartigkeit der BewuBtseinszustande in 
den aufeinanderfolgenden Nachten die Verkniipfung der Traumerlebnisse offen
bar bedingt. 1m Wachen, einem vollig anderen BewuBtseinszustande im Ver
gleich zum Schlaf, vergessen wir meistens die Traume, d. h. wir konnen sie nicht 
wieder in das wache BewuBtsein zuriickrufen. 

Jede Sinneswahrnehmung ist ein Produkt von Gegenwart und Vergangen
heit, da es keine reine, von Vergangenheitseinfliissen vollig freie Wahrnehmung 
gibt, sondern in jedem Blick des Hinsehens und Betrachtens eines GegeIistandes 
oder eines Menschen sind offenbar reproduktive Anteile, also Gedachtnisspuren, 
stets mit vorhanden, die sofort anklingen und den WahrnehmungsprozeB nach
haltig beeinflussen. 

Das Erinnern ist letzten Endes ein s e I b s t tatiges Geschehen, das seine eigenen 
Gesetze aufweist, die nur zum Teil in der Analyse erfaBbar sind und das nur in 
geringem MaBe dem Willens- und AufmerksamkeitseinfluB untersteht. Mitunter 
mochten wir beimNachsinnen iiber einErlebnis uns auch den Namen und die Si
tuation zuriickholen, aber es will uns nicht gelingen. Wir haben das Gefiihl, ,un
mittelbar in der Nahe des gewiinschten Zieles zu sein, ohne jedoch mit Zwang 
oder Gewandtheit die Erinnerung einfangen zu konnen. 

Mit den Sinnen sehen und horen wir. Bei der Reaktionsleistung war die mag
lichst schnelle Handlung auf einen einfachen Reiz hin eine Grundtatsache. Beim 
Gedachtnis ist die Assoziation der GrundprozeB, der in den mannigfachsten 
Spielarten immer wieder zu beobachten ist. Es ist vollig zwecklos, das Kommen 
einer Erinnerung dadurch erklaren zu wollen, daB man sagt, das Gedachtnis 
hat die Erinnerung wieder hervorgeholt. Das hieBe das Vorkommen von Baumen 
damit zu erklaren, weil hier ein Wald ist, also ein Wort an die Stelle einer anderen 
zu setzen, um eine Denkberuhigung zu schaffen. 

Die Assoziation ist einmal ein statischer Begriff, der eine Bindung zwischen 
BewuBtseinserlebnissen der gleichen oder verschiedener Art besagt. Die Bin
dung kann lose und auBerlich sein, aber auch eine innere Durchdringung dar
stellen, eine fUr die Analyse untrennbare Verschmelzung von Bestandsstiicken. 
Das Wort Assoziation bedeutet Vergesellschaftung, also Vereinigung. Wenn 
wir im Gesamteindruck einer Hafenlandschaft das Bild der ein- und ausfahren
den Dampfer, des Bollwerkes und seiner Anlegeeinrichtungen, der vom Schiff 
ein- und ausstromenden Menschen verbinden mit dem Sonnenschein, der die 
Landschaft bestrahlt, dem freudigen Gefiihl des Erholungsreisenden, der Er
leichterung und Ausspannung vom Berufsleben empfindet und freudig auBert, 
mit dem Salzgeruch der Seelandschaft und dem Teerduft der Takelage, so sind 
in dieser Erlebniseinheit eine Fiille von Inhalten mannigfachster Art zu einer 
Ganzheit mit verschiedenen Freiheitsgraden der ganzheitsbezogenen Glieder 
verschmolzen. Eine Assoziation im statischen Sinne liegt vor. 

Assoziation wird aber auch im dynamischen Sinne gebraucht. Hier stellt 
sie einen Fortgang dar, der auf einen induzierenden Faktor hin eintritt. Wenn 
wir den Teergeruch wahrnehmen und nun p16tzlich die Hafenlandschaft des 
vorigen Sommers mit aller Frische und Lebhaftigkeit vor uns steht, so findet 
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offenbar eine dynamische Erregung im Sinne der Wiedererzeugung eines frillier 
erlebten Gesamteindruckes statt, von dem wichtige Teile, die in der Gegen
wart plotzlich auf uns einwirken, induzierend wirkten. Die Wiedererzeugung 
durch die dynamische Assoziation stellt einen ProzeB dar. Keineswegs taucht 
die alte V orstellung wie eine Theaterkulisse p16tzlich hervor, hochgezogen durch 
ein Seil auf Grund des Stichwortes des Regisseurs. 

Die dynamische Assoziation wirkt aber auch schopferisch. Verbinden wir 
mechanisch im Denken und in der Sprache etwa Erlebnisreihen, bei denen be
stimmte Bestandsstiicke gemeinsam sind, so liegt offenbar ein Fortgang im dis
positionellen Geflecht von einem Erlebnis zum anderen iiber die Briicke des Ge
meinsamen beider vor. Wachstumsprozesse, neue Bindungen und Gliederungen, 
und Durchdringungen zu neuen Ganzheiten sind nicht nur im Wachen, sondern 
auch im Schlaf und bei Ruhe anzunehmen. Wir iiben das Schlittschuhlaufen 
im Sommer ebensosehr wie im Winter, da die im Winter gewirkten Spuren auch 
ohne unser Zutun arbeiten. 

Der Assoziation als Vergesellschaftung, Vereinigung, Bindung steht begriff
lich und sachlich die Dissoziation, die Spaltung, die Auflosung, die Sonderung 
der BewuBtseinserlebnisse gegeniiber. 

Bei' der Reaktion verlangten wir einfachste und schnellste Bewegungen auf 
einfachste Reize. Beim einfachsten Gedachtnisgeschehen wird auf einen Stichreiz 
hin die schnellste und zuerst eintretende assoziative Reaktion verlangt und 
bewertet. Wir sagen dem Priifling, wenn Sie das Stichwort "Haus" horen, ant
worten Sie so schnell wie moglich mit dem ersten sich einstellenden Wort. Er 
antwortet mit Tiir oder Hof. Wir willden durch diese Stichprobe eine Sonde 
in den Bestand der vorhandenen 
Dispositionen einfiihren und eine 
Momentreaktion dieses Bestandes 
anregen. 

Das Gedachtnis des Menschen 
speichert aber nicht nur die gesam
ten Erfahrungen, sondern es ist 
auch fahig zu neuer Aufnahmearbeit 
(Abb. 172). Die Lernfahigkeit von 
Griffen und Griffolgen, von Inhal
ten anderer Art, also Kenntnissen, 
V orschriften u. a. ist mindestens 
ebenso wichtig im praktischen Be
rufsleben, wie eine Feststellung der 
Art und Reichhaltigkeit, der An
regbarkeit und Wiedererzeugbarkeit 
des Bestandes vorhandener Dispo
sitionen. Die Lernfahigkeit wird 
im einfachsten Fall nach dem 
Grunderlebnis des Wiedererken
nens untersucht. Wir geben einem 
Menschen ein Bild, das ihm neu und 
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unbekannt ist, mit dem Auf trag, es sich einzupragen. Nach einer Stunde zeigen 
wir ihm das gleiche Bild und fragen ihn, ob es dasselbe Bild wie vorhin ist oder 
ob wesentliche Ziige sich geandert haben und anders sind. 

Das Wiedererkennen des Gleichen, einmal Erlebten nach Richtigkeit und 
Schnelligkeit, also nach Menge und Giite stellt den Grundfall fiir die neue Auf
nahme von Stoffen und Erlebnissen irgendeiner Art dar. Einen Schritt weiter 
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gehen wir, wenn eine gestiitzte, also eine bedingte Wiedererzeugung des 
eingepragten und vorgefiihrten Erlebnisses verlangt wird. 1m FaIle der Bild
darbietung konnten wir einen Teil des Bildes geben und vom Priifling die Voll
endung und Resterganzung fordern, die er aus der Erinnerung vorzunehmen 
hatte. Wird der Priifling bereits bei einmaliger Darbietung das Bild so sicher 
beherrschen, daB er es dank seiner Fertigkeit im Zeichnen, die wir voraussetzen, 
ohne Hilfe wiedererzeugen kann, so liegt freie Wiedererzeugung vor. Der 
Priifling malt uns aus der Erinnerung in einer bestimmten Zeit mit bestimmter 
Richtigkeit das Bild der ersten Vorlage auf das Papier. . 

Energetische Methoden, also Methoden, die Lernaufwand und -ertrag mit
einander vergleichen und die wir deswegen auch Differenzmethoden nennen 
konnen, sind sowohl zur Messung des Wiedererkennens, als auch der Reproduk
tion irgendeiner Art und Vollkommenheit zu verwenden. Wir stellen beispiels
weise fest, daB zum Erlernen eines Gedichtes 5 Minuten gebraucht wurden, um 
den reproduktiven Grenzwert zu erhalten, d. h. die erstmalige vollig freie und 
richtige Wiedergabe des Gelernten. Nach einer bestimmten Zeit konnen wir den 
Riickstand dessen, was im Gedachtnis bei den einzelnen Menschen geblieben 
ist, dadurch messen, daB wir das Gedicht von neuem lernen lassen, und zwar 
wieder bis zum ersten fehlerfreien Hersagen. Die Ersparnis zwischen deDi ersten 
Lernaufwand im Verhaltnis zum zweiten, der nach einer bestimmten Zeit statt
fand, gestattet uns einen RiickschluB auf die GroBe der vorhandenen Disposi
tionen. 

Die Differenzmethoden sind aber nicht immer Methoden der Ersparnis
feststellung, sondern auch Methoden der Feststellung des Uberschus,ses 
oder Zuschlages. Wenn zwischen dem ersten und dem zweiten Lernakt eine StO
rung liegt, so ist es durchaus moglich, daB beim zweitenmal mehr Lernaufwand 
erforderlich ist, um den gleichen Erfolg zu erzielen. Die Differenz im Sinne des 
Uberschusses oder Zuschlages gibt uns ein MaB fiir die StOrungen, die auf einen 
bestimmten Bestand vorhandener Dispositionen wirken. 

Beim Umlernen, also dem Lernen neuer Handgriffe, konnen wir mitunter 
Ersparnis, aber auch Zuschlag bei einzelnen Leuten und einzelnen Methoden 
feststellen. Gerade, wenn die neue Methode eine sehr groBe Gleichartigkeit mit 
dem alten Verfahren aufweist, nur in kleinen, allerdings wichtigen Teilen abweicht, 
begeht oft der alte hoch geiibte Arbeiter anfangs mehr Fehler, als der Neuling, 
der ohne besondereBerufserfahrung und Griffmechanisierung ist. Der alte Fach
arbeiter mit seinem Bestand hochmechanisierter Spezialgriffe braucht langere 
Zeit, um im Verhaltnis zum Neuling die neue Arbeitstechnik gleich vollkommen 
sich anzueignen. In anderen Fallen wieder, wo beispielsweise die neue Griff
technik eine Fortbildung der alten ist, die sich miihelos an den Bestand der vor
handenen Dispositionen anschlieBt, erspart der alte trainierte Mann Lernaufwand 
im Verhaltnis zum Neuling. 

Ersparnis und UberschuB, Abziige und Zuschlage unter vergleichbaren Be
dingungen, also objektiver Vergleich der aufgewandten und erhaltenen Energie 
ist nur eine Seite des Vergleichsprinzipes, dessen andere Seite beim Wieder
erkennen das unmittelbare Vergleichen der BewuBtseinsbestande selbst ist. Die 
Erzeugung in irgendeiner Art, in gestiitzter oder freier Form, ist die Methode 
der Herstellung, die ebenso wie der Vergleich bereits bei der Sinneslei
stung sich als MaBprinzip bewabrte. 

Geben wir nacheinander eine Reihe von Strecken, die miteinander zu ver
gleichen sind, so konnen wir diese Aufeinanderfolge im BewuBtseinsumfang 
vielleicht schon als primares Gedachtnis bezeichnen, dessen Spanne viel
leicht bis zu 1 Minute gehen moge. Alsdann kame das sekundare Gedachtnis, 
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jene Phase des Erinnerns, wo zwischen Eindruck und Wiedererzeugung .ein 
langerer Zwischenraum liegt, bis hin zu Jahren und Jahrzehnten, nach denen 
noch Erinnerung maglich ist. Beim primaren Gedachtnis stellt das Erinnerungs
nachbild einen ausgezeichneten Punkt dar, jene Stelle des plOtzlichen Wieder
auftauchens eines Sinneseindruckes, den wir eben hatten. Beirn sekundaren Ge
dachtnis sollte man zweckmaBigerweise die Erinnerung an jiingst Vergangenes 
von der Erinnerung an langst Vergangenes trennen. 

Das Vergessen ebenso wie das Erinnern ist eine zweckmaBige Einrichtung 
fUr Wesen, die in einer Umwelt leben, bei denen die Dinge ganz oder teilweise 
wiederkehren und die selbst periodisch die gleichen oder ahnlichen Bediirfnisse 
haben, zu deren Befriedigung wesensgleiche Reaktionen dienen, die auf bestimmte 
Reize und Situationen der Umwelt stattfinden. Die ZweckmaBigke~t der Ver
wertung friiherer Erfahrung sowie die Mechanisierung der zunachst mit hohem 
BewuBtseinsaufwand ablaufenden Erlebnisketten ist deutlich. Die Uberwertig
keit lebenswichtiger Erinnerungen zeigt ebenfalls das Zweckgeschehen der An
passung an cine' bestimmte Umwelt. Die Kehrseite freilich bleibt nicht aus, 
da jedes Zweckgeschehen nur relativ ist. Die Sehnsucht nach dem Trunk des 
Vergessens zeigt, wie standhaft und zah oft ruhestarende, unangenehme und pein
Iiche Erinnerungen immer wieder auftauchen, die man wegwiinscht und die ja 
auch bei Verdrangungen irgendeiner Art zu Fehlleistungen fUhren kallllen, deren 
anscheinende UnzweckmaBigkeit uns dallll mitunter verstandlich wird. 

Die Instruktion oder der Vorsatz, etwas schnell zu vergessen oder etwas 
dauernd und fest aufzunehmen, hat mitunter den gewiinschten Erfolg. Das leichte 
Ablegen sowie das dauernde Behalten und Wiedererzeugen sind also auch als 
Einstellungsprodukte zu werten. 

A. Bestand vorhandener Dispositionen. 
I. Stichwortassoziation. 

Die Assoziation ist ein Hauptmittel, um den Bestand der vorhandenen Spuren 
abzuleuchten (Abb.172). Die Stich wortassoziation mage den Versuch bezeich
nen, auf ein zugerufenes oder gesehenes Stichwort mit dem erst en in der Erinnerung 
auftauchenden W orte zu reagieren. Fiir ein planmaBiges Abtasten der Dispo
sitionsfelder wird man als Stichreize eine Mehrheit auf einer Reiztafel zusammeu
gestellter Stichworte verwenden, die den allerverschiedensten Erlebnisgebieten 
entsprechen. Bald rufen wir Bezeichnungen der Sinneseindriicke zu, bald gefiihls
starke Worte, bald abstrakte Reizworte, um nach Zeit und Art die assoziative 
Reaktion zu untersuchen. Die assoziative Richtung kann bald eine Gelaufig
keitsfortbewegung sein, bald auf Grund einer illlleren gedanklichen Verkniip
fung bestimmt sein, bald auf ganz bestirnmten Sondererlebnissen beruhen, zu 
deren Verstandnis eine Aussprache erforderlich ist. Die Zeitmessung geschieht 
mit Stoppuhr oder mit ZeitfeinmeBinstrumenten. 

Die Versuchstechnik der Stichwortsassoziation ist letzten Endes eine Re
aktionsmeBeinrichtung. Das Reizwort, das vorgefiihrt wird, erscheint dem Auge 
oder wirkt auf das Ohr ein. Die Reaktion des Priiflings kann sprechmotorisch 
aufgenommen werden, indem wir dem Priifling einen Lippenschliissel in den 
Mund stecken, der die erste Bewegung der Kiefer registriert. Voraussetzung 
ist, daB diese Erstbewegungen auch den sprachlichen Lauten entsprechen. 
Die Assoziation kann aber durchaus auch als unwillkiirliche Bewegung eintreten 
oder in einer Driisenreaktion oder in einer GefUhlserregung bestehen, zu deren 
exakten Zeit- und Qualitatsmessung Sondereinrichtungen erforderlich sind. 
Die Assoziationen im Seelischen sind offenbar das gleiche Geschehen wie die 
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Reflexe im Bewegungsmechanisllms. Auch uber die Reflexe haben wir einen 
bestimmten begrenzten EinfluB, wobei an Sattigung oder Defakation erinnert 
wird, ohne vollig Herr des reflexiven Geschehens zu sein. 

II. Themenbearbeitung. 
Die Ergiebigkeit des reproduktiven Geschehens steigt, wenn wir ein Thema 

assoziativ ausschopfen lassen. \Vir geben etwa das Thema "Baum" und lassen 
den Prufling aIle einfallenden Worte angeben oder niederschreiben. Die An
zahl der uns genannten Worte in bestimmter Zeit, die Art der Abwicklung des 
dispositionellen Bestandes, die Stetigkeit bzw. Sprunghaftigkeit geben uns wert
volle Gesichtspunkte fUr die Reaktivierung der dispositioneilen Felder und ihre 
Bewertung. 

III. Freie Produktion. 
SchlieBlich konnen wir die Versuchsbedingungen noch ungezwungener machen 

und den Prufting alles das hinschreiben lassen, was ihmeinfallt. Selbstverstand
lich ist beim Hinschreiben der Worte die Schreibgeschwindigkeit von Bedeutung 
und selbstverstandlich werden durch die Schriftbewegungen oft neue assoziative 
Anregungen gegeben, so daB auf schreibmotorischer Grundlage neue Wort
ketten auftreten. Aber auch hier kann neben der Anzahl die Beschaffenheit 
der Worte, die Sprunghaftigkeit der Abwicklung, die innere Verknupfung, kurz 
die Disziplin bzw. die Regellosigkeit bei der Abwicklung des dispositionellen 
Bestandes festgestellt werden, auBerdem das besondere Erlebnisgebiet, aus dem 
die Mehrzahl der genannten oder hingeschriebenen Worte stammt. LaBt man die 
Worte zu Protokoll geben, so konnen sprechmotorisch oder auch lautlich'die 
verschiedensten Anregungen zu neuen W ortnennungen und Begriffsketten so
wie Gedankenablaufen wirksam werden. 

Bei eigener Niederschrift und mittlerer Schreibgeschwindigkeit pflegen in 
etwa 5 Minuten 60-80 Worte genannt zu werden. 

B. Zufiihrullg lleUell Gediiclltllisstoffes. 
Die Lernfahigkeit eines Menschen bezeichnet seine Aufnahmefahigkeit fUr 

neue Stoffe. Leichtigkeit und Sicherheit, mit der neue Kenntnisse und Fertig
keiten angeeignet werden, pflegten recht versehieden zu sein. Neuer Lernstoff 
wird auf die mannigfaltigste Weise zugefUhrt. Bald ist es der Lehrer, der 
im entwickelnden Unterricht neue Gedachtnisdispositionen stiftet, bald ist es 
der eigene Wille des Schulers, der sich durch ein Lehrbuch durcharbeitet, bald sind 
es Vorfiihrungen im Theater oder im Bild, die neue Erlebnisse und deren Ruck
stande wirken, teils solI nur auf kurze Zeit, teils fUr dauernd ein Inhalt in Besitz 
genommen werden. Die experimentelle Feststellung del' Lernfahigkeit ist be
sonders bei der Eignungsfeststellung Jugendlicher, die eine Lehre durchzu
machen haben, wichtig. Aber auch der anzulernende Facharbeiter soil moglichst 
schnell volleistungsfahig werden, um vollen Verdienst zu bekommen. Die Er
lernung von Griffen und Griffolgen, also von Fertigkeiten, die "Anstelligkeit" 
ist ebenso wie die Zufuhrung von Wissensstoff irgendeiner Art zu berucksich
tigen. Besonders wichtig fUr praktische Zwecke ist die Begutachtung des logischen 
und Beziehungsgedachtnisses bei Verwendung von Stoffen, die dem Berufe 
entstammen. 

Am zweckmaBigsten fUr die Priifpraxis hat sich das Verfahren der ge
stutz ten Reproduktion bewahrt, das nach del' Treffermethode arbeitet. 
Hier werden, wie in der Praxis, planmaBig bestimmte Hilfen gegeben und 



Zufiihrung neuen Gedachtnisstoffes. 211 

Zuordnungen auf Grund des Gedachtnisses verlangt, von denen besonders 
diejenigen wichtig sind, die eine bedeutungsvolle und innere Beziehung zu dem 
Stichwort besitzen. Wenn wir dem Priifling etwa bestimmte Profile vorfiihren 
mit den dazugehorigen Benennungen oder verschiedene Materialien mit ihren 
Schmelzpunkten und Verarbeitungsvorschriften, so soIl eine sichere gedank
Hche Verbindung hergestellt werden, die derart mechanisch ablauft, daB bei 
einem bestimmten Material, etwa Messing oder Eisen, ohne weiteres die Be
handlungsvorschrift einfallt, oder daB bei einem bestimmten Profil sofort der 
iibliche Name genannt wird. 

Die Zufiihrung und Messung neuer Stoffe geschieht zunachst am einfachsten 
auf Grund des Vergleiches zweier Reiz- oder Erlebnisbestande, die wiederer
kannt bzw. in ihrer Verschiedenheit vom Priilling zu beurteilen sind. Diese 
GedachtnismaBmethode wird als Prinzi p der iden tischen Reihen bezeichnet. 
Wir geben eine Reihe von 10 Dingen mit der Aufforderung, sie sich einzupragen. 
Nach einer Pause fiihren wir die gleichen 10 Dinge vor und lassen den Priilling 
auf Grund des Wiedererkennens beurteilen, was in der zweiten Reihe im Ver
haltnis zur ersten gleich und was verschieden ist. Er moge 80% als gleich, 20% 
als verschieden angeben. In Wahrheit moge die zweite Reihe genau gleich der 
ersten gewesen sein. Die Giite des Wiedererkennens ist durch den Prozent
satz 80 gekennzeichnet. Natiirlich konnen wir in der zweiten Reihe die Stellen
werte der Dinge vertauschen oder tatsachliche Anderungen anbringen und an 
der Hand des Vergleiches der objektiven Anderungen und der subjektiven Be
urteilung die Giite des Wiedererkennens priifen. 

I. Gestiitzte Assoziation. 

Am gebrauchlichsten ist in der Praxis die zwei- und mehrgliedrige Zuordnung. 
Wenn auf ein Kommando A die rechte Hand, auf das Kommando B die linke 
Hand gehoben usw. werden soIl, so liegen derartige Zuordnungen der Kommando
worte zu bestimmten Handlungen vor. Nach einer Pause priifen wir den Be
stand der erreichten Fertigkeit, indem wir von der Reihe der 5 Kommandoworte 
A-B-G-D-E etwa das Kommandowort C herausgreifen und die zugehorige 
vereinbarte und erlernte Bewegung ausfiihren lassen. 1st sie richtig, so erhalt 
der Priifling einen Treffer. Die Ausfiihrungszeit kann ebenfalls gemessen werden. 
Sie wird kurz sein, wenn ohne Besinnen und Nachdenken;' also sofort so schnell 
als moglich die assoziativerichtige Bewegung ausgefiihrt wird. 

Wir fiihren eine Anzahl von Maschinen, Werkzeugen, Materialien nebst der 
zugehorigen Benennungen zugleich oder nacheinander, ein- oder mehrere Male 
vor. Nach einer Pause geben wir einige Stichreize der Reihe und stellen Zeit, 
Zahl und Richtigkeit der Treffer fest. 

Recht zweckmaBig ist das Trefferverfahren zur Feststellung des logischen 
oder Beziehungsgedachtnisses. 

Wir geben eine Reihe von je 3 Worten vor, die jeweils einen inneren Zusammenhang 
aufweisen. Jede Zeile enthii.lt 3 Worte. Beirn Vorlesen wird die Dreiwortzeile auch ii.uBerlich 
abgegrenzt. 

Als Mittelwert zeigt sich bei Vierzehnjii.hrigen, daB bei zweimaligem Vorlesen einer Reihe 
von 15 Zeilen zu je 3 Worten mit einer Pause von 2,5" bei einer Lesezeit von 5" pro Zeile 
wir im Mittel 40% Treffer erhalten, wenn bei Abnahme die Reihenfolge der Stichworte be
Hebig vertauscht wird. 

Das Schema der Treffermethode: 
Ur-Reihe. 
A-B-C 
M-N-O 
X - Y - Z. 

Stichworts·Reihe. 
M-N-O 
X-Y-Z 
A-B-C 

14* 
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besagt also Zuordnungen zwei- und mehrgliedriger Art zwischen einem Stichwort, das als 
erstes Wort auftritt und den Folgeworten, die nach ihm stehen. Statt der W orte konnen 
natiirlich Dinge oder Bilder oder Bewegungen Stichworte sein. Die V orfiihrung der Reihe 
kann ein- oder mehrmals stattfinden. Die GroBe der zwischen den einzelnen Vorfiihrungen 
eingefiigten Pausen ist zu messen. Die Registrierung und Bewertung der Treffer kann nach 
Zeit, Ganz- oder Teilrichtigkeit erfolgen, so daB neben Ganz- auch Teiltreffer verrechnet 
werden. Das Abfragen der Reihe geschieht entweder in der Reihenfolge der Vorfiihrung 
oder in der beliebten Vertauschung der ersten Glieder der Stichreize. 

Bei der Treffermethode verlangen wir nicht eine freie Beherrschung des zu 
lernenden gesamten Sachverhaltes, sondern wir stellen Teilzuordnungen fest, 
indem wir Assoziationen stiften und beim Abfragen iiberpriifen. Statt des Stich
wortes, das einen Teilbestanddarstellt, konnen wir auchHilfeneinwirkenlassen 
und die Anzahl und GroBe der Hillen bewerten. Der Priifling hatte dann die 
Aufgabe, in einer bestimmten Zeit einen Lernstoff sich einzupragen. Wir lassen 
das von ihm Gelernte frei erzeugen und helfen jedesmal ein, wenn er nicht 
weiter kann. Die Stellen des Einhelfens, die Anzahl der Hilfen sowie ihrer 
GroBe geben uns ein MaB der Lernfahigkeit. 

II. Selbstandige Reproduktion. 
SchlieBlich konnen wir das Erlernen so lange fortsetzen, bis der Prufling 

erstmalig den Lernstoff frei und sicher beherrscht. Wir erreichen dann jenen 
Hauptgrenzwert des Gedachtnislebens, die erstmalige oder dauernde freie und 
sichere Wiedererzeugung des Lernstoffes, der fester Besitz geworden ist. Es kann 
die Anzahl der erforderlichen Wiederholungen gemessen werden sowie ihre Zeit
dauer bis zur ersten freien und sicheren Beherrschung des Lernstoffes. ..;Us 
Lernstoff konnen wir Bewegungen und Bewegungsketten, Bilder, Dinge, Wissens
stoffe beliebiger Art benutzen. Umfang und Zusammensetzung des Lernstoffes, 
sein anschaulicher oder abstrakter Gehalt, seine Herkunft aus dem alltaglichen 
Leben oder den Berufserfahrungen des einzelnen ermoglichen es, frei von allem 
SchulmaBigen die Aufnahmefahigkeit fUr neue Dispositionen zu beleuchten. 

Gefahren erwachsen bei Priifungen dieser Art durch die Hemmungen alter 
vorhandener Dispositionen. Wenn etwa ein bestimmtes neues Lied gelernt 
werden soli, das einem alten Gelernten recht ahnlich ist, so wird gegebenenfalls 
der Kenner des alten Liedes das neue Lied schwerer erlernen, wie der Nenling, 
bei dem keinerlei Hemmungen auf Grund des alten Bestandes sich einstellen. 
Hemmungen gibt es auch bei Erlernung neuer Bewegungen und Bewegungs
folgen. Wenn der Forster beim Militargewehr nicht mehr durchreiBen kann, 
sondern den Druckpunkt des Abzugsbiigels nehmen muB, urn dann allmahlich 
durchzukrummen, so fiihlt er sich in der ihm gelaufigen und von ihm sicher 
beherrschten Grifftechnik stark gehemmt, seine Umstellung ist schwierig oder 
unmoglich, und er wird schlechte Schie13leistungen erzielen und fUr gleichen 
Leistungserfolg langere Lernzeiten benotigen wie sein Kamerad, der zum ersten
mal ein Gewehr in die Hand bekommt und hinsichtlich Auge-Hand-Reaktion 
ihm gleichwertig ist. 

III. Differenzmethodik. 
Die Differenzmethoden legen einen Vergleich zwischen Lernaufwand und 

Lernerfolg zugrunde, wenn zwischen erster und zweiter Lernstoffbeherrschung 
beliebiger Hohe eine leere oder mit lernforderlicher oder mit lernhemmender 
Leistung oder Erlebnisart ausgefiillte Zeitspanne gelegen ist. Haben wir eine Reihe 
nach der Methode der p a arw e i s en Erlernung oderder mehrgliedrigen Einpragung 
gelernt und beherrschen wir sie zu 60% oder ist die Beherrschung eines anderen 
Lernstoffes derart vorgeschritten, daB prompte und sichere Wiedererzeugung 
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garantiert wird, so k6nnen wir nach einer Pause, in der bestimmte Teile des 
Lernstoffes vergessen werden, von neuem lernen lassen, nach irgendeiner Gedacht
nismethode, um nun an del' Ersparnis bei der zweiten, auf die Pause folgenden 
Erlernung auf den Ruckstand der vorhandenen Gedachtnisspuren, ihre Art und 
GroBe zu schlieBen. Kommen wir mit weniger Lernaufwand aus, also mit 3 statt 
mit 5 Wiederholungen, um 80 % richtige Treffer zu erhalten, so liegt eine Ersparnis 
von 2 Wiederholungen vor, die wir nur auf die GroBe der vorhandenen Spuren 
zuruckfuhren konnen. Mussen wir dagegen, beim zweiten-, dritten- oder n-tenmal 
mehr Lernaufwand verwenden zum gleichen Erfolg wie bei dem ersten Male, so 
sind offenbar Hemmungen und StOrungen in der Zwischenzeit odeI' unter den 
Umstanden des Wiederholungslernens vorhanden gewesen und aus dem zusatz
lichen Lernaufwand konnen wir GroBe und Art del' StOrungen beleuchten. Das 
Gelernte kann vollig vergessen sein. Der Lernaufwand beim zweiten- und dritten
mal ist gleich dem erstmaligen. Ruckstande, durch welche die zweite Erlernung 
erleichtert wird, sind in der Regel beim Erlernen von Bewegungen, von Vorstel
lungen oder sonstigem Gedachtnisstoff zu erwarten, die freilich bei den einzelnen 
Menschen recht verschieden groB sind, entsprechend der Gute der jeweiligen 
Lernfahigkeit und des Behaltens. Hemmungen und StOrungen, entsprechend 
dem bei Wiederholung zusatzlichen Lernaufwand k6nnen gegebenenfalls unseren 
in bestimmter Zeit durchzufiihrenden Lehrgang gefahrden odeI' unmoglich machen. 
Der Lehrplan solI yom Einfachen zum Schwierigeren fortschreiten und stets das 
MaB der Kenntnisse und Fertigkeiten von W oche zu W oche erweitern. Auf 
Art und GroBe der Hemmungen und StOrungen ist stets zu achten und es sind 
sofort MaBnahmen zu ihrer Beseitigung zu ergreifen. 

c. Typen des GefHichtnisses und ihre Feststellungsverfahrell. 
Charcot stellte Gedachtnistypen auf und schuf eine Spezialgedachtnislehre. 

Die Optiker benutzen vorwiegend das optische oder Sehfeld beim Lernen, Behal
ten und Wiedererzeugen von Lernstoff, die Akustiker das akustische oder Horfeld, 
die Motoriker das motorische oder Bewegungsfeld, bei denen wieder teils die 
Sprechbewegungen, teils sonstige rhythmische Bewegungen beim Erlernen und 
Wiedererzeugen bevorzugt sein solI en. 

Bei geeignetem Lernstoff werden wir in der Tat mitunter die Typen relativ 
rein nachweis en k6nnen, mussen aber stets erwarten, daB bei anderem Lernstoff 
der Optiker plOtzlich Akustiker wird odeI' Sprachmotoriker. Auch die anderen 
Typen k6nnen sich· plOtzlich bei anderem Stoff oder anderer Sachlage anders 
verhalten. Anschauliche Dinge und Erlebnisse, abstrakte Gedanken, Kon
struktionszeichnungen, Betriebsregeln, Arbeitsanweisungen werden von der Mehr
zahl der Menschen wohl in gemischter Weise, also optisch, akustisch, motorisch 
eingepragt, behalten und wiedererzeugt, da unserer Erfahrung nach reine, yom 
Stoff relativ unabhangige Lerntypen selten sind und da lediglich relatives 
Uberwiegen eines bestimmten Vorstellungs- und Gedachtnistypes bei bestimmten 
Lernstoffen die Regel ist. Mitunter sind auch bei den verschiedenen Stufen des 
Lernprozesses verschiedene Formen der Wiedererzeugung des Behaltenen nach
weisbar. Bei volliger Mechanisierung beispielsweise kann der zunachst optisch
motorische Typ gegebenenfalls akustisch arbeiten. 

Die praktischen Berufserfahrungen werden die 3 Grundtypen um ein Vielfaches 
vermehren. Bei bestimmten Arbeiten, beispielsweise etwa del' Montage nach Ge
dachtnis, liegt dem einen nur die kinasthetisch-taktile Arbeitsweise, wahrend 
sein Kollege nur optisch durch Nachmessen aller wichtigen Werte schnell und 
gut zum Ziel gelangt. 

AIle Sinnesleistungen sind fur den LernprozeB je nach dem einzupragenden 
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Lernstoff und Arheitsgehiet wichtig. Die Einengung auf die Charcotschen 
drei Haupttypen und die aus ihnen gehildeten Mischformen ist daher einseitig. 

a) Selbstbeobachtung. Der Nachweis der Typen kann teils unter Beriicksichtigung der 
'durch die Entwicklung triebartig herausgebildeten Spontanarbeitsweise gefiihrt werden, teils 
durch besondere Versuche der Leistungsauswertung, die den Bestand der vorhandenen Dispo
sitionen sowie die Einpragung unter neuen und besonderen Versuchsbedingungen studieren. 

Zunachst ist die Selbstbeobachtung wichtig. Nachzuweisen ist, wie die Erlebni'l
riickstande im,BewuBtsein reprasentiert sind. Wir verlangen eine scharfe Beobachtung all 
der Erlebnisvorgange, die anklingen, wenn beispielsweise ein neutrales oder ein schon in 
der Erfahrung des Alltags besonders einseitig auftretendes Erlebnis neu zu erzeugen ist. 
Wir konnen das Wort "Baum" geben und den Priifling analysieren lassen, ob er beim Erklingen 
des Wortes zunachst das Klangbild des Wortes auschauIich erlebt oder sofort eine Gesichts
'Vorstellung eines bestimmten Baumes vor sich hat oder Bewegungen eines im Winde hin
und hergehenden Baumes, einer sich wiegenden Tanne, einer im Sturm bewegten Kiefer 
oder Eiche. Andere wieder werden sprechmotorisch leise Impulse verspiiren, also geneigt 
sein, das Wort innerIich mit reproduzierten oder intendierten Sprechbewegungen oder mit 
tatsachIich einsetzenden Bewegungen der Sprechmuskulatur im Erlebnis zu spiegeln. Beim 
Wort "Lokomotive" werden die einen das Stampfen der Zylinder, das Zischen des Dampfes, 
das Rollen der Rader horen, andere sehen die Lokomotive als Gesichtsbild anschauIich vor 
sich, andere wieder werden vorwiegend Bewegungserlebnisse haben, sofern sie sich Rechen
schaft iiber die dem Begriff entsprechenden BewuBtseinsaquivalente geben konnen. 

b) Leistungsauswertung. Nebender Selbstbeobachtungkanndie Leistungsauswertung 
mit herangezogen werden. Man nimmt irgendwelche Berichte und untersucht sie daraufhin, 
'Ob vorwiegend optische, akustische oder sprechmotorische Bestandteile nachzuweisen sind, 
so daB der RiickschluB aus der bevorzugten und besonders gelaufigen Arbeitssphare auf den 
Lern- und Reproduktionstyp mogIich ist. Freilich konnen in demselben Bericht mit dem
selben Inhalt die Bestandteile, die Wortbilder und Vorstellungen oft wechseln, je nachdem, 
ob der Bericht von eigener Hand, in Kurrent oder Stenographie niedergeschrieben, diktiert, 
oder durch mechanische Einrichtungen aufgenommen wird. 

Weiter kann man die bevorzugte Lernweiseanalysieren und wird in der Tat oftmals 
feststelIen, daB auf Grund von Selbststeuerung zu einem Bestwert der einzelne sich mitunter 
,diejenige Lernweise triebartig herausgebildet hat, die ihm als einem bestimmten Lerntyp 
Iiegt und entspricht. GewiB kann der EinfluB der Umgebung, der Lehrer, des Beispiels,' 
der Zwang zu einer bestimmten Lernmethode auch hier die natiirIiche und durch allmahIiche 
Auslese herausgebildete Lernweise verfalschen und iiberdecken, doch wird mitunter gegebenen
falls ein wertvoller Hinweis auf die Veranlagung aufzufinden sein. 

Die experimentelle Feststellung der Lern- und Gedachtnistypen geht von bestimmten 
Voraussetzungen aus. Von ihrer Giiltigkeit sowie von der Erfolgskontrolle hangt die Richtig
keit und ZweckmaJ3igkeit der Nachweismethoden abo Man kann z. B, die Voraussetzung 
machen, daB die Klarheit, DeutIichkeit der einzelnen Vorstellungsgebiete je nach dem Lern
typ verschieden groB ist, um an der Hand aufzuweisenderUnterschiede in besonderen Ver
suchsreihen den RiickschluB auf Veranlagung zu machen. Man kann auch Bestwirkungs
grade bestimmter natiirlicher Lernweise voraussetzen, um nun den Erfolg gebundener oder 
auch gesrorter Lernweise zu priifen. Man sagt sich: der Akustiker wird akustisch eben besser 
lernen, der Optiker optisch. Den Optiker werden optische, den Akustiker akustische Sro
rungen starker hemmen. 

Die Bestandspriifung des V orhandenen kann sich der Stichworts- und Themenassoziation 
sowie der freien Produktion bedienen. Das planmaJ3ige Abtasten der einzelnen Erinnerungs
felder kann mit Assoziation uud Themenbearbeitung vorgenommen werden. Die Auszahlung 
des Ergebnisses der freien Produktion sowie die Bestandsauswertung hat nach der typologi
schen Seite hin zu geschehen. 

Besonders wichtig diirften die Hilfen sein, die bei Hemmungen des Erinnerungs:tblaufes 
erfolgreich angewendet werden konnen. Sehr oft wird der eine, wenn er sich an die Schreib
weise eines Wortes nicht genau erinnert, den Bleistift in die Hand nehmen und das Wort 
schreiben, weil er hofft, daB die Schriftgelaufigkeit und die Schreibbewegung infolge ihrer 
Sicherheit ihm automatisch die richtige Schreibweise zur Verfiigung stellt. Der Akustiker 
und Sprechmotoriker wird das Wort aussprechen, gegebenenfalls ahnliche und verwandte 
W orte akustisch oder sprechmotorisch erzeugen, um nun plotzlich das gesuchte zu finden. 
Mitunter wird der Optiker sagen, das Wort enthielt ein A am Anfang und in der Mitte, die 
ich deutIich vor mir sehe, die Zwischenbuchstaben sind mir freilich entfallen. Hillen und 
Riickstande sind daher typologisch wertvolle Hinweise. 

Klarheit und DeutIichkeit der optischen Bilder kann noch durch Riickwartsbuchstabieren 
und Lesen gelaufiger Worte aus dem Gedachtnis gepriift werden. Einfache Worte machen 



Feststellungsverfahren. 215 

kaum Schwierigkeiten, dagegen kOnnen mehrsilbige Worte von dem einen iiberhaupt nicht, 
dem anderen dagegen miihelos und fehlerfrei riickwiirls buchstabiert werden. 

Bei Lernversuchen benutzt man zuniichst eine freie Lernweise bei verschiedenem 
Stoff, der vorzugsweise einem Auffassungsfelde entnommen ist, alsdann eine gebundene 
Lernweise, um einen bestimmten Anteil, etwa das optische Feld, iiberwertig zu machen. 
Wir konnen eine Reihe gedruckt oder handschriftlich vorlegen und sie gesprochen einpriigen 
lassen. Die gleiche Reihe konnen wir laut vorlesen, wobei der Prii£ling sie ruhig anzuhoren hat. 
Der Priifling soll in anderen Versuchen gleichzeitig mit- oder nachsprechen. SchlieBlich 
ist auch ein Abschreiben der yom Priifling gesehenen und laut gesprochenen Reihe bei kom
biniertem Lernverfahren moglich. Trifft die Voraussetzung zu, daB bei einem bestimmten 
Lernstoff bestimmte Typen sich als relativ rein nachweisen lassen, so muB das gemischte 
oder das gebundene Lernverfahren stets zu einem groBeren oder geringeren Erfolge fiihren. 
Wenn man beispielsweise ein Buchstabenfeld einpriigen liiBt (Abb.173a, b) und die Lern-
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Abb. 173 a. Lernvorlage. Abb. 173 b. Priifvorlage. 

weise freistellt, so wird man beim Abhoren der in der Erinnerung vorhandenen Buchstaben
tafel mitunter den Optiker sofort dadurch nachweisen konnen, daB er in der Linie der Vorlage 2 
die Buchstaben sofort richtig abliest. Da er die Buchstaben im optischen Felde anschaulich 
vor sich sieht, ist es ihm gleichgiiltig, ob er eine bestimmte Reihenfolge, bei der Klangbild 
an Klangbild sich reiht oder Sprechbewegung an Sprechbewegung, einMlt, wiihrend der 
Akustomotoriker nicht in der Lage ist, sprechmotorisch und lautlich gleichzeitig mehrere 
Buchstaben des Feldes, sofern er sie nicht zu sinnvollen oder sinnlosen Gesamtheiten ver
bindet, gleichzeitig einzupriigen, um sie infolgedessen in beliebiger Form, also auch riickIiiufig 
wieder zu erzeugen. 

Bei Storungen gebundener Lernweise konnen wir den Akustiker, der eine vorgesprochene 
Reihe anhort und sich einpriigt, dadurch hemmen, daB wir ihm gleichzeitig oder in den Zwi
schenriiumen der Reizworte andere akustische Laute und Zeichen zurufen, die teils ver
schieden, teils iihnlich den einzupriigenden Gliedern des Lernstoffes sind. Der Sprechmotoriker 
kann gegebenenfalls besonders dadurch beeintriichtigt werden, daB man ihn beim Lemen 
einer Reihe stets eine bestimmte Zahl, etwa 1 oder einen bestimmten Buchstaben fortlaufend 
mitsprechen liiBt, so daB der sprachmotorische Anteil, den er sonst beim Lemen aufzuwenden 
pflegt, nicht dem Lernstoff zugute kommen kann. Es ist mitunter nachweisbar, daB spezi
fische Storung dieser Art den einzelnen Lerntyp besonders schiidigt. Die Storungen werden 
neben Leistungsherabsetzung zu Verwechslungen AnIaB geben. . 

Die Fehler bei Lernreihen konnen ebenfalls ganz allgemein zur .Kennzeichnung des Types 
benutzt werden. Der Optiker wird Buchstaben und Zeichen, die im Anschauungsbilde, also 
optisch iihnlich sind, miteinander verwechseln, der Akustiker klanglich gleich- oder iihnlich 
lautende Buchstaben und W orte. Die Fehlerstatistik kann natiirlich an der Hand beliebiger 
Leistungen, die vorliegen, oder auch auf Grund besonderer fehlerfordernder Lernweisen aus
gefiihrt werden. 

Nach Jaensch soll in bestimmten Gegenden besonders unter Jugendlichen ein eidetischer 
Typ angetroffen werden, der dadurch gekennzeichnet ist, daB er vorgefiihrte Lernstoffe, 
etwa ein Bild bestimmter Art auch nach seiner Wegnahme und nach liingeren Zwischenzeiten 
so kIar und anschaulich vor sich hat, als ob das Bild in Wirklichkeit, also in der unmittelbaren 
Wahrnehmung vor ihm stUnde. Bei allen Versuchen der Aussage, bei denen in bestimmter 
Zeit ein Bild angesehen und eingepriigt werden solI, kann nach ihm die Gediichtnisleistung 
dieser Eidetiker nicht mit derjenigen der anderen Typen verglichen werden, da die tJher
wertigkeit der Anschauungsbilder bei den Eidetikern diese miihelos zu Spitzenleistungen be-
fiihigt. . 

Die Nachpriifung und kritische Bewertung der Aussageleistungen an Erwachsenen ver
schiedenen Alters und verschiedener Stiimme ergab, daB die iibliche Hiiufigkeits- und Ver
teilungskurve in den Leistungen bei hinreichend groBen Versuchszahlen stets nachgewiesen 
werden konnte, so daB der Eidetiker entsprechend seiner Hiiufigkeit als starke Spitzengruppe 
nicht angetroffen wird. 1st aber die Verteilung der Leistung der Reproduktion bei Einpriigung 
und Abfragung von Bildern und ihren Inhalten durchaus gleichartig den Leistungskurven 
anderer Proben, so kann ein Bedenken gegen derartige Bildbeobachtungsversuche nicht er-
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hooen werden. Bei allen Leistungsproben gibt es Gute, Schlechte und Mittlere. Von der 
Normalleistung des Mittelmannes ausgehend finden wir die besonders Guten und besonders 
Schlechten nur in einer bestimmten begrenzten Haufigkeit, der Zahl nach geringer wie der 
Durchschnitt. Da bei Aussageversuchen die besonders Guten durchaus die erwartete Haufig· 
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Abb.174. Gedachtnis·Apparate in schematischer Darstellung. 

keitsziffer ergeben, kounen wir bei ihnen nur von einer besonders guten Reproduktions
leistung sprechen, ohne berechtigt zu sein, diesen Typ aus der L!listungsreihe herauszunehmen, 
was natiirlich notwendig ware, wenn der Eidetiker in dieser Uberzahl auftrate und die Ver
teilungskurve storte. 

Die Zufiihrung neuen Lernstoffes, also die Stiftung der Disposition kann unter 
Befolgung der allgemeinen Gedachtnisregeln und unter Beriicksichtigung der 
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Typen okonomisch vorgenommen werden, so daB dann die Anlernung bei 
Befolgung gedachtnis-okonomischer Grundsatze besser und leichter wie bisher 
geschieht. Die Stiftung nmler Dispositionen auf irgendeinem Betatigungsgebiete 
kann zu derjenigen Sicherheit und Beherrschung des Lernstoffes, der Kenntnisse, 
der Fertigkeiten gefiihrt werden, daB eine vollige Mechanisierung nach der nach
gewiesenen Ubungsfertigkeit eintritt, so daB ursprtinglich nur mit groBer Millie 
verstandene und einzupragende Lernstoffe und Aufgaben nunmehr beinahe mecha
nisch stets zur Wiedererzeugung bereit stehen. Das Einpragen, Behalten und 
VViedererzeugen verbindet auch bei industriellen Lernprozessen jene beiden 
Seiten des Gediichtnislebens, die wir als Stiftung neuer Dispositionen und als 
Bereitschaft vorhandener zu kennzeichnen hatten. Eine besondere Nutzanwen
dung der Gesetze des Gedachtnislebens ist fUr die Bestgestaltung dieser geisti
gen und korperlichen Arbeit des Erlernens zu empfehlen (63). 

c) Gediichtnisapparate verschiedenster Konstruktion nach Rauschburg, Lipmann, Wirth, 
Zimmermann u. a. m. In Abb. 174 Ziffer 1 finden wir die einfachsten Gedachtnisapparate, 
bei denen der Lernstoff dem Prufling in einem Schlitz vor Augen gefuhrt wird. Der Text 
kann sich auf dem Umfang einer Walze oder einer Scheibe befinden; bei einem groBeren 
Umfang des Stoffes verwendet man zweckmaBig eine Schleife, die uber zwei Walzen gefUhrt ist. 

Die beiden Arten der Stoffvorfuhrung sind die kontinuierIiche oder die ruckweise. 
Diese beiden Methoden sind in Ziffer 2 dargestellt. Fur die erste Art genugt die Trommel, 
fUr die zweite Art ist ein Beispiel mit elektrischem Antriebe gewiihlt. Ein Magnet 
betatigt den ruckweisen Vorschub einer Walze, ein Sperrad sorgt fUr die genaue Inne
haltung des Vorschubes, so daB nach jedem Transport eine neue ZeiIe des Lernstoffes hinter 
dem Fenster sichtbar wird. In der dargestellten Anordnung 2 kann der Vorschub rhyth
misch durch das Metronom eingeleitet oder in beIiebigen Zwischenriiumen durch den Prill· 
leiter hervorgerufen werden, indem dieser durch die Taste den Magnetstrom schlieBt. 

Das System Ziffer 3 beruht auf dem wechselseitigen Anziehen der beiden Magnete, wo
durch die Walze jeweiIs um eine halbe TeiIung der gezeichneten 6 Segmente in Richtung des 
Pfeiles weiter transportiert wird. 

In Ziffer 4 finden wir das Pendelprinzip der Uhr bei einem Gedachtnisapparat an
gewandt. Durch Verlangerung oder Verkurzung des Pendels kann der Vorschub der ge
strichelt angedeuteten Walze in gewissen Grenzen verlangsamt und beschleunigt werden. 

Der ruckweise Vorschub der Walze bei Ziffer 7a wird erzielt durch die langsame Um
drehung der Scheibe. Die drei Zahne der Scheibe nehmen jedesmal einen Zahn des auf 
der Walzenachse befestigten Rades mit. Ein sanfterer Anschlag und damit ein storungs
freier Weitertransport kann durch Anschlag an Federn erreicht werden, wie in Ziffer 7 b 
dargestellt ist. 

Ein weiteres Prinzip der Weiterschaltung finden wir in Ziffer 5 abgebiIdet. Die sich um 
die senkrechte Achse drehende, an einer Stelle der Peripherie aufgebogene Scheibe ruckt 
das Zahnrad der texttragenden Walze bei einer Umdrehung um.' einen Zahn weiter. Die 
Geschwindigkeit laBt sich reguIieren einmal durch Verlangsamung oder Beschleunigung 
der Antriebsscheibe oder, wie unter Ziffer 6 angegeben, durch Zwischenschaltung von Uber
setzungsradern. Durch Aus- oder Einschaltung des mittleren Zahnrades von der ausgezogen 
gezeichneten Lage in die gestrichelte wird der Regelbereich bedeutend vergro13ert. 

Auf dem sich uber zwei Rollen bewegenden Laufband der Ziffer 8 ist der Gedachtnisstoff 
aufgezeichnet. Er wird uber den Spiegel a in den Spiegel b geworfen und gelangt von dort 
in das Auge des Pruflings. Die Scheibe c dreht sich in Pfeilrichtung und nimmt Walze 
und Schleife mit; damit das Bild dauernd im Auge des PrillIings bleibt, dreht sich der 
Spiegel a langsam mit. 1st das Ende der Steurungkurve auf Scheibe c erreicht, so springt 
der Spiegel a auf den kleinen Radius zuruck und ein neues Bild wird sichtbar. 

Die Probe der Ziffer 9 besteht in der mechanischen oder elektromagnetischen Freigabe 
eines oder mehrerer Felder, deren Inhalt gedachtnismaBig einzupragen ist. Die Felder konnen 
ausgewechselt werden, indem man die den Text tragende Karte nach Abb. 9 a abklappen und 
vertauschen kann oder die Reiz-Walze weiter dreht. 

21. Intelligenz. 
Es ist Sache der Leistungspsychologie, nicht nach dem Wesen der Intelli

genz zu fragen, eine Frage, die nie gelOst werden wird, sondern die AuBenmgen 
der Intelligenz im beruflichen Leben zu untersuchen. Ahnlich wie bei dem Be-
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griff der Geschicklichkeit pflegt man sowohl nach dem Sprachgebrauch des 
Volkes ;tIs wie auch nach der Bezeichnungsweise der Wissenschaft bestimmte 
berufliche und gedankliche Leistungen, die man in der Regel als wertvoll be
trachtet, aIs AuBerungen der Intelligenz anzusehen, denen man andere Leistungen 
unintelligenter Urheber gegeniiberstellt. Geht man die hauptsachlichsten Be
rufsgruppen bei handwerklicher und geistiger ,Arbeit durch, so kommt man zu 
gewissen Richtlinien, die eine geeignete Grundlage fiir die Psychotechnik der 
Intelligenz im Sinne einer praktischen Leistungslehre abgeben. Falsch ware es 
zu glauben, daB der Sammelbegriff der Intelligenz eine einheitliche Urkraft 
bezeichnet, die immer, wenn sie da" ist, in allen Berufen unter allen Umstanden 
zu Hochleistungen bestimmter Art fiihrt. 

Die kritische Betrachtung lehrt vielmehr, daB die Intelligenz nur analytisch 
und relativ in einer exakten Leistungspsychologie behandelt werden kann. 
Ahnllch muBte man bei der Geschicklichkeit die Hauptgruppen derjenigen Be
tatigungsformen und Leistungen auffinden, bei denen man von jeher in ahnlicher 
Weise eine Hochleistung auf manuellem Gebiete annimmt. AuBerdem war die 
Bedingtheit der Leistung vom Stoff und der Aufgabe sowie anderen Arbeits
umstanden hervorzuheben. 

Die analytische Auffassung der Intelligenz besagt: Intelligenz fun k t ion e n 
auBern und bekunden sich in bestimmter Weise. Ihre AuBerungen sind aIs Lei
stungen einer Messung, in vielen" 
Fallen nur einer Schatzung, unter 
anderen Umstanden wieder einer 
Kennzeichnung durch ein allgemei
nes Werturtellfahig. (Vgl. Abb.175.) 

Wir muss en V orfunktionen 
von den echten Funktionen der 
Intelligenz scheiden. 

Echte Inteiligenzfunktionen sind 
das" Kombinieren, die Begriffs
leis tung sowie Urteilen und Schlie
Ben als Be urtellung und Be wer
tung. 

Vorfunktionen der Intelligenz 
sind in der Daueraufmerksam
keit und in dem logischen und 
Bezieh ungsgedach tnis gegeben. 
Soll irgendeine Aufgabe gelOst wer
den, SO" muB das Ziel mit Aufmerk
samkeit und Konzentration erfolg
reich im Auge behalten werden. 
Ablenkungen diirfen nicht vom rich
tigen Wege abfiihren. Neben- oder 
Fehlwege fiihren nicht zum erstreb
ten und wertvollen Ziele. Hemm-
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Abb.175. 

nisse gibt es meist zu uberwinden. Miihe und Anstrengung ist erforderlich sowie 
zahes Durchhalten, nachdem einmal der Einfall da ist und die Durcharbeitung 
anhebt. Es wird daher trotz des besten Anlaufs zur Losung irgendwelcher selbst 
gestellter oder aufgetragener Aufgaben mitunter deswegen Versagen eintreten, 
well die Aufmerksamkeit aIs Dauerfunktion Mangel zeigt. 

Wichtig ist besonders fur die praktischen BerufsleistUllgen und Intelligenz
bewertungen das logische oder Beziehungsgedachtnis. Mitunter wird derjenige, 
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welcher libel' eine geordnete und auf Anruf stets zur Verfugung stehende um
fassende Erfahrung verfUgt, als hochintelligent bezeichnet, obwohl die echten 
Intelligenzfunktionen ihm diesen Vorzug nicht verschafft haben, sondern nur 
sein vorzugliches logisches Gedachtnis. Wird beispielsweise im praktischen Leben 
von irgendeiner Sache gesprochen, so muB derjenige im Vorteil sein, der sofort 
alle Erfahrungen, die sich auf den Sachverhalt beziehen, in geordneter Weise 
schnell und leicht zur Verfugung hat, um sie bei Besprechung der Frage mit an
deren oder bei eigener Betatigung sofort, beinahe mechanisch vollzahlig oder 
in richtiger Auswahl fehlerfrei einsetzen zu kannen. Da besonders in der Praxis 
von der Aufnahmefahigkeit, also del' Lernfahigkeit des Anwarters sowohl bei hand
werklicher oder auch rein geistiger Arbeit das Urteil des Lehrers oftmals abhangt, 
so kann man nicht selten gerade eine Ubereinstimmung der Intelligenzreihe des 
Lehrmeisters mit der Leistungsreihe der Schuler und Berufsanwarter beim logi
schen und Beziehungsgedachtnis finden. Mancher Vorgesetzte, besonders der Lehr
meister, wird diejenigen Schuler als intelligent schatzen, die schnell sich alles 
Wesentliche, was ihnen vorgetragen oder vorgemacht wird, einpragen, um es 
gut und sicher zu behalten und bei geeigneter Gelegenheit gut und richtig an
wenden. 

Die echten Intelligenzfunktionen sind Kombination, Begriffsfahigkeit und 
U rteilsleistung. 

Unter K 0 m bin at ion verstehen wir die Herstellung eines sinnvollen und 
geschlossenen Gebildes aus gegebenen Bruchstucken. 1m einfachsten FaIle sind 
alle Bestandteile der Kombination gegeben und es ist nur eine bestimmte An
ordnung und Umgruppierung vorzunehmen. Bei der Erganzung von Bruch
stucken sind als Grundlage Anhaltspunkte gegeben. Ausfullung der Lucken 
zum Zwecke sinn- und wertvoller Lasungen wird verlangt, die mitunter bestimmten 
formalen Bedingtmgen genugen muB. SchlieBlich kann man ein einfaches oder 
schwieriges Ziel durch Kombination erreichen lassen. Aufgaben werden vorgelegt, 
bei denen das Kombinieren im Sinne des Herstellens beziehungsvoller und sinn
voller Zusammenhange aus den nunmehr selbst zu findenden, zur Ziellasung 
erforderlichen Bestandstucken notwendig wird. 

1st der Bestand der vorhandenen Begriffe klar und deutlich, reichhaltig und 
umfassend, so wird das Kombinieren in vielen Fallen leichter gelingen und zu 
wertvolleren Lasungen fiihren. Die Begriffsleistung also ist bei den Kom
binationen ebenfalls beteiligt, wenngleich der Einfall alS Grundvoraussetzung 
fUr die Lasung einer Kombinationsaufgabe niemals Sache einer Begriffsleistung 
ist. Neben dem Bestand del' vorhandenen Begriffe darf die Befahigung zu neuer 
begrifflicher Arbeit nicht vernachlassigt werden, da beide Richtungen der Be
griffsarbeit, namlich das Verfugen uber reichhaltige und geordnete Begriffbe
stande als auch dit; Befahigung, neue begriffliche Arbeit schnell und richtig 
zu erledigen, stets bei all den Leistungen vorliegen, die die Wissenschaft und die 
Praxis als intelligente bezeichnen. 

Die klare begriffliche Einsicht in das Wesen eines Menschen oder die Wirkungs
weise einer mechanischen Einrichtung oder den ursachlich mannigfach bedingten 
Ablauf eines Vorganges des Wirtschaftslebens beruht auf Urteils- und SchluB
leistungen, die fUr uns als Bewertung des Menschen, der Sache, eines Zusammen
hanges, einer zukunftigen Entwicklung, also als Beurteilung sachlicher, see
lischer oder kombinierter Bewertungsgrundlagen in Betracht kommt. Sonder
falle der Beurteilung, die beruflich besonders wichtig sind, sind die Erfassung 
des ZweckmaBigsten, des Wahrscheinlichsten und der zweifelsfreien 
Erkenntnis des Absurden oder Unsinnigen. 

Die analytische Intelligenztheorie hat selbstverstandlich bei allen Intelli-
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genzleistungen des praktischen Lebens mit inniger Verwobenheit, wechselsei
tiger Durchdringung und Verflechtung vieler Intelligenzfunktionen zu rechnen, 
darf aber dennoch davon nicht abgehen, soweit wie moglich das Wesentliche 
der echten Intelligenzfunktionen Stuck fUr Stuck abzutasten und in Unter
suchungen mId Feststellungen besonderer Art zu erfassen. Ahnlich wird der 
Physiker, wenn er eine leuchtende Lampe betrachtet, eine Fiille von Tatsachen 
und Gesetzen der Physik und Chemie zur Beschreibung dieser Erscheinung 
heranziehen mussen, die ebenfalls nur in ihrer gegenseitigen mannigfachen Durch
dringung zu einem bestimmten Enderfolg fiihren. Erst wenn er zwecks praktisch
wissenschaftlicher Beschreibung oder l\iessung analytisch und einzeln alle wesent
lichen meBtechnisch erfaBbaren Seiten des Vorganges Stuck fUr Stuck durch
geht, wird er eine wissenschaftlich begrundete und objektiv beweisbare Erkennt
nis und Einsicht erhalten. 

Die Intelligenztheorie auf leistungspsychologischer Grundlage muB aber 
auch den relativen Charakter der Intelligenz betonen. Der Stoff, den die In
telligenzfunktionen zu bearbeiten haben, kann spezifische Anforderungen stellen, 
d.h. der kaufmannisch vorzuglich, schnell und richtigkombinierende Mensch 
kann vollig versagen, wenn er eine mathematische Kombination auszufuhren 
hat. Der Arzt, welcher die Symptome seines Kranken zu einem richtigen Krank
heitsbilde vereinigt, also arztlich gut kombiniert, kann bei musikalischer Kom
bination vollig versagen, da ihm der Stoff in seiner Eigenart derart fremd oder 
gar zuwider ist, daB er auch nicht die einfachsten Kombinationsleistungen aus
fuhren kann. Die Stoffbedingtheit der Geschicklichkeit stellt eine parallele 
Erscheinung dar. Bei charakterologischen Analysen findet sich oft ein ganz 
verschiedenes Verhalten desselben Menschen, der bei den einzelnen Wertge
bieten ganz verschieden sich verhalt und der seine Handlung je nach den l\ien
schen, ihrer Stellung, Bedeutung und ihres Einflusses ganz verschieden ein
richtet. Analytisch und relativ sind die AuBerungen der Intelligenz, der Geschick
lichkeit, des Charakters zu verstehen. 

Sehr oft wird man gerade in der beruflichen Praxis feststellen, daB Leute 
mit hoher begrifflicher Einsicht in einen technischen Zusammenhang oder in die 
Eigenart eines Materials vollige Fehlleistungen bei der begrifflichen Analyse 
eines Menschen und seiner Handlungsweise haben. Der konstruktiv ausgezeichnet 
kombinierende Ingenieur kann als Betriebsmann jammerlich versagen, wenn 
er praktisch zu disponieren hat, also durch Kombinationsleistung die von ihm 
konstruierte Maschine in einen bestimmten Fertigungsplan einzusetzen hat, 
den er uberwachen solI. 

Klar und deutlich wird veranschaulicht, daB die Intelligenzfunktionen keine 
Krafte in dem Simle sind, daB ihre Verdinglichung durch eine Bezeichnung etwa 
"Kombination" oder "Urteil" uns berechtigt, sie als Wesen mit eigener Lebens
kraft anzusehen, die bei ihrem Vorhandensein immer sich auBern mussen. Viel
mehr muss en wir lediglich feststellen, daB die Herstellung geschlossener sinn
voller und wertvoller Zusammenhange und Gebilde aus gegebenen Bruchstucken 
in vielen Fallen dem einen gelingt, wenn ein bestimmter Stoff Ausgang und Mittel 
der Kombinationstatigkeit darstellt, daB sie dagegen nicht moglich ist, wenn 
ein anderer Stoff, ein anderes Erfahrungsgebiet bearbeitet werden muB. Trotz
dem sind wir berechtigt, ja genotigt, um einen Einblick in die Abgrenzung der 
auf Intelligenz zuruckgefuhrten Tatbestande zu bekommen, die Leistungsgebiete 
zu umreiBen und gegeneinander abzugrenzen, die eine gewisse Gleichartigkeit 
in bestimmter Richtung und von gewisser GroBe, Wert und Bedeutung auf
weisen. 

Bedauerlich ware es, in den Fehler zuruckzuverfallen, mit dem Begriff der 



Intelligenz. 221 

Kombination gleichzeitig eine Grundkraft odeI' ein Vermogen vorzustellen, 
wie etwa beim Licht und Magnetismus. Stets kennen wir nur die Wirkungen del' 
Kraft im Physikalischen und Chemischen. Die Kraft als denknotwendiger 
Begriff wird erschlossen. Stets sehen wIT die Leistungen VOl' uns, die wir be
schreiben, zergliedern und verstehen konnen, die wir im beruflichen Leben als 
Leistungen del' verschiedensten Art und des verschiedensten Grades kennen 
und bewerten und die wir mit bestimmten Begriffen voneinander abgrenzen. 

Die analytische und relative Intelligenztheorie verfallt nicht in den Fehler 
jener Anschauungen, die miiBige, wenn auch geistvolle Wortspiele fiir die wissen
schaftliche Aufhellung del' Leistungsformen und Arten geben wollen, die als 
intelligente bezeichnet werden. Man kann die Intelligenz nach Analogie bio
logischer Grundbegriffe als allgemeine Anpassung an neue Aufgaben des Lebens 
erklaren, vergiBt dabei groBe und umfassende Leistungsgebiete und erklart 
eine Unbekannte durch eine andere noch groBere. Andere wollen Intelligenz 
als Aufgabenlosen odeI' Denken definieren. Auch die Einengung del' Intelligenz
leistungen auf eine Funktion, etwa die Kombination, ist in keiner Weise be
griindet, sondern Begriffs- und Urteilsfunktionen sind bei bestimmten Leistungs
formen oftmals wichtiger als kombinierende Tatigkeit, die gegebenenfalls schad
lich sein kann, falls sie einen gewissen Intensitatsgrad iiberschreitet. 

Es ist zu erwarten, und die Analyse bestatigt es, daB die aus dem V olksge
brauch stammenden Begriffe zur Abgrenzung und Hervorhebung bestimmter 
Leistungsarten und Formen keineswegs unbesehen iibernommen werden konnen, 
da sie nur eine ungefahre, wenn auch wertvolle Wegweisung enthalten. Ganz 
abzulehnen ist die GIeichsetzung diesel' Sammelbegriffe mit Grundkraften, die 
an allen Orten zu allen Zeiten bei jedem beliebigen Stoff wirken werden, solange 
ihr Trager am Leben und nicht grob behindert ist. Del' Schein einer allgemeinen 
Intelligenzgrundkraft entsteht dadurch, daB mannigfache Grundleistungen del' 
Intelligenz die Regel sind, mitunter auch auf verschiedensten Gebieten von dem
selben Menschen ausgefiihrt werden, der verschiedensten Stoff meistert, del' dann 
in der Regel keine spezifische Anforderungen stellt. Bei naherer Betrachtung er
kennt man, daB die von dem Intelligenten gelosten Aufgaben auf den verschiedenen 
beruflichen Gebieten derart allgemeiner Natur sind, daB eben das Kombinieren, 
die Einsicht und das Urteil ausreichen, ohne daB irgendwelche Sonderheiten und 
Eigenarten des Stoffes in Betracht kommen. Wenn beispielsweise zur Losung von 
Aufgaben lediglich ein bestimmtes MaB von Aufmerksamkeit und Konzentration, 
logischem Gedachtnis, begrifflicher Einsicht, von Urteil und Kombination er
forderlich ist, so kann natiirlich derselbe Mensch als intelligent zu bezeichnende 
Leistungen als Kaufmann, als Gelehrter, als Forscher, als Konstrukteur auf
weisen. In anderen Fallen wieder wird Hochleistung auf dem einen Gebiet mit 
volligem Versagen auf dem anderen parallel gehen konnen, trotzdem die psycho
logische Analyse in groBen Ziigen die gleiche Betatigungsform aufdeckt. All 
die mannigfachen Bezeichnungen des Sprachgebrauches, wie Einsicht, Verstan
digkeit, Urteil, Klugheit, Geistesschwache, Eiufaltigkeit deuten zunachst nur 
darauf hin, daB man Hoch- von Tiefleistungen abgegrenzt hat, also zunachst 
die beiden Pole jener Skala der Intelligenzleistungen gesehen hat und betont, 
die bei naherer Analyse nicht nur graduell, sondern auch qualitativ eine bunte 
Mannigfaltigkeit darbietet. 

Aus der vergleichenden Betrachtung des Sprachgebrauches der einzelnen Kul
turvolker erkennt man, daB del' Begriff del' In telligenz sogar von dem Land, in 
dem er entstand, dem Yolk und del' Rasse, die ihn bildete, abhangig ist. Wenn 
Binet im Rahmen seiner analytischen Intelligenztheorie von dem 5jahrigen Fran
zosen ein asthetisches Urteil, und zwar an Hand des Vergleiches schoneI' und 
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haBIicher Frauenkopfe verlangt, so ist diese Aufgabe eben bezeichnend fiir die 
franzosische Nation. Ihre Ubertragung auf die deutschen Verhaltnisse diirfte 
Befremden erregen und nicht zu begriinden sein. SicherIich aber werden die 
Binetschen Ausfiihrungen eine wisseruichaftIiche Klarung des in seinem Volke 
gebildeten und gelaufigen Sprachgebrauches und Begriffsbestandes der Intelligenz 
darstellen. Bei gewissen Intelligenzproben der Amerikaner werden Aufgaben ver
wendet, die der deutsche Forscher sowie der deutsche Berufsangehorige mit 
Lacheln, Kopfschiitteln und als absurd und nicht zur Sache gehorig ablehnt. Es 
ergibt sich, daB nicht nur der Mensch, das Yolk, die Raase, die Landschaft sich 
in seinen Gottern widerspiegelt, die der Mensch sich selbst malt, sondern auch 
in denjenigen Begriffsbildungen, die wertvolle Hochleistungen im praktischen und 
berufIichen, sowie auch im wissenschaftIichen und kulturellen Leben besagen (70). 

22. Kombination. 
Unter Kombination wird die Herstellung eines geschlossenen sinnvollen und 

wertvollen Zusammenhanges verstanden bei vollstandig oder bruchstiickweise 
gegebenen Ausgangsstiicken. Wir scheiden die gebundene von der freien Kom
bination. Bei gebundener Kombination ist entweder ledigIich Zusammenstellen, 
Umstellung und Umgruppierung der gegebenen Bestandstiicke notwendig, oder 
eine Erganzung der Ausgangsbruchstiicke, also eine Vervollstandigung von 
Fragmenten zu Ganzheitsgebilden. 

I. Umstellung und Zusammenfiigen. 
Wir geben geometrische Ausgangsstiicke, etwa die Teile einer zerschnittellen 

Figur, die wir dem Priifling vorlegen oder die er aufgezeichnet vor sich sieht 

1/ZIISd 
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Abb.176. Zusammensetzen von 
Figuren aus Teilen. 

(Abb.176). Er soIl die Stiicke so umordnen durch 
Verschieben im Raum, daB ein bestimmtes zusam
menhangendes Raumgebilde entsteht. Sprachlo
gischer Stoff kann Verwendung finden; die Teile 
eines Satzes werden durcheinander gewiirfelt 
(Abb.l77). Der Priifling hat sie richtig zu ordnen. 
Hat er den Gedanken aus den Bruchstiickenheraus
gelesen, so wird es ibm leicht sein, die richtige Rei
heufolge zu finden. SelbstverstandIich kann plan

loses Kombinieren im Sinn eines wahllosen, yom Denken nieht geleiteten Tuns zu 
Zufallstreffern fiihren, die aber bei einer VielzahI von Aufgaben und bei einer Ver-
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Abb.177. Umstellung von Worten. 

schiedenheit der jeweils erforderIiehen Auforde
rungen kaum ernsthaft in die Wagschale fallen 
diirften. 

Teehnische und praktische Kombinationslei
stungen pflegt man beim sinnvollen Zusammen
setzen und dem Montieren einfacher teehnischer 
Stiicke sowie meehanischer Gebilde (Abb.178j179) 
zu erproben. 

Proben technischer Art sind in Abb. 178 dargestellt. 
Bei Ziffer 1 sind gegeben: ein Brett mit einer Holz
schraube, ein Stuck Draht und zwei Nagel. Es soIl eine 
Sicherung gegen das Lockern der Schraube mit Hille 
der gegebenen Stucke vorgeschlagen werden. 

Die Kuppelung der Ziffer 2 ist so abzuandern, daB 
ein Ziehen des Gleitbockes nach rechts heruber moglich 
wird, ein Fortbewegen nach links dagegen unmoglich 
bleibt. 

Die gegebenen Stucke der Ziffer 3 sind: das Seil 
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eines EisenbahnsignaIs, eine Erdgrube, zwei Rollen mit Spitze, eine Rolle mit Bugel, ein 
Gewicht. Dnter Verwendung nur dieser Gegenstande solI eine Vorrichtung konstruiert 
werden, die es ermogIicht, daB das Sell trotz Hitzedehnung 
undZusammenziehung in der Kalte dauernd gespannt bleibt. 

Das Gebllde Abb. 179 ist auseinanderzunehmen und 
zusammenzusetzen. 

Kombinierendes Denken und Handbetatigung 
ermoglichen es, die Durchlasse der ZeiBverschliisse 
zu offnen und den Stab durchzustecken (Abb. 180). 
Ein erster Versuch fiihrt selten zum Ziel, sondern 
nur ein planvolles Hantieren und iiberlegtes Han-
deln. Auch das Denken mit der Hand allein versagt 
bei den schwierigeren Verschliissen. 

Je nach dem Stoff der Kombination wird bald 
Losung der Aufgabe, bald Teillosung oder Versagen 
festzustellen sein; die gebrauchten Zeiten sowie 
die Fehler geben einen guten Hinweis fUr die Giite 
der Leistung. Die an den einzelnen Kombinations
leistungen beteiligtenlntelligenzfunktionen sind von 
der verschiedenstenArt. Bald geniigt klareRaumvor

f,'6 

Abb. 178. Praktische technische Kom
binationsproben. 

1. Schraubensicherung. 2. Kupp-
lungsanderung. 3. Seilspanner. 

stellung allein, bald ist ein sprachlogischer Z usammenhang zu erfassen, bald m iissen 
kinematische Zusammenhange zunachst erkannt werden, solI eine richtige Kom-

Abb. 179. Zusammensetzeu und Auseinandernehmen von Mechanismen. 

bination gelingen. Das Wesen der Intelligenzfunktionen wird gerade schon 
bei . diesen ersten echten Intelligenzleistungen gut veranschaulicht. 

II. Erganzen. 
FUr Feststellung der Schnelligkeit und 

Giite der Kombinationsleistung kann das 
Prinzip der Erg anz ung gut und mannig
fach Anwendung finden. Man gibt irgend
welche Bruchstiicke, etwa sprachlogi
scher, anschaulicher geometrischer, arith
metischer, kiinstlerischer, abstrakter Art 
und verlangt Erganzung des Fragmentes. 

Abb. 180. Durchlasse sind zu offnen. Der Stab ist 
durch die Offnungen zu stecken. 

Einen Uberblick uber einige Anwendungsformen gibt Abb. 181. Bei 1 sind der Linienzug 
oder das Muster formrichtig fortzufiihren, bei 2 die Zahlenreihe, Erganzung der Lucken wird 
bei Punkt 3 verlangt, der fehlenden Teile der Dinge bei 4. Kunstlerische und technische 
Erganzungsproben sind unter 5 und 6 angefuhrt. Eine Erzahlung, eine Melodie, ein Gebaude 
u. a. sind stilrichtig zu Ende zu fiihren und abzuschIieBen. 

Technische Erganzungsproben sind besonders aus Abb. 182 zu ersehen. 
Bei Ziffer 1 solI das Doppelzahnrad die Zahnleiste bis zum Anschlag an die Bolzen fort

bewegen und sich dann selbsttatig ablosen. 
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Bei 3 ist ein Nocken am linken Rad einzubauen, desgleichen eine einseitige Beschwerung 
des Balkens vorzusehen, damit bei jeder Umdrehung des linken Rades sich die Balkennase 
einmal aushebt, so daB das Sperrad sich einen Zacken weiter bewegt. Die Nockenaufgabe 
in anderer Form ist bei Ziffer 2 wiedergegeben. 

Bei Aufgabe 4 solI eine Vorrichtung ersonnen werden, damit das Gewicht nach Anheben 
zu bestimmter Rohe jedesmal selbsttatig sich lOst und als Rammbar auf den Pfahl in dem 

Erdboden herabsaust. 

1. (jeomefrische !lebilde 
Gute und schlechte Losungen der Ramme sind 

in Abb. 183/184 dargestellt. Alisfuhrung Abb. 183 a 

z. Zohlenre/hen 

1011111111111111 zeigt einen Raken, der exzentrisch aufgehangt ist und 
beimAntreffen an den Balken das Gewicht freigibt. Das 
Seil wird durch die Balkenoffnung gefuhrt. Eine Sche

.3 10 7 1/f 71 18 

3. !ledankliche Zusammenhiingtt 
Liickenlexf: /lis ich -stern -bend 
spa- - -hen wo/!- 1 -aele es. 

'I. l1uf' 4nschauung,fgFundlagfL 

S. /funsller/sehe Gobilde 
a SMart 

sehrt'f'lslelleriseh 
archileMoniseh 

b Erzahlung 
c Tonreihe 
d PlasHk 

tl. rechn/sehe Einriehfungen 

renkonstruktion zeigt Ab b.183 b. Andere wollen Feuer 
auf den Balken anziinden und das Seil durchsengen 
oder es mit einem Messer jeweils durchschneiden. 
Abb. 184. Versuche, die Vorrichtung beim Aufzug des 
Gewichtes vorzusehen, kommen ebenfalls vor. 

Besonders bekannt und verbreitet ist die 
Ergiinzung sprachlogischer Zusammenhiinge 
mit Hille von Luckentexten. Man kann Lucken 
einer einzigen oder aller moglichen Arten an
bringen. Nach unseren Erfahrungen ist es 
besser, Lucken der verschiedensten Art vor
zusehen, urn gerade die Reichhaltigkeit der 
kombinierenden Leistung zu beleuchten. LiiBt 
man z. B. nur die Bindeworte in einem Text 
fort, so ist eine gewisse Einseitigkeit undArm-

Abb.181. Erganzungsproben. lichkeit der Leistung nicht abzuleugnen. LiiBt 
man dagegen bald Aussageworte, bald Binde

worte, bald Beiworte, bald Silben weg, so regt man Ergiinzung in der verschie
densten Art an. Bei hinreichender Sprachgeliiufigkeit konnen einige Lucken 
sprachmechanisch oder gediichtnismiiBig ausgefiillt werden, andere nur durch 
wertvolle Gedankenkombinationen. Ein groBerer Gesamtbereich von Leistungen 

Abb. 182. Technische Erganzungsproben. 
1. Zahnradausliisung. 2. Nockenhammer. 3. Sperrad. 4. Ramme. 

ist daher priifmoglich. Ein Nachteil der Luckentexte besteht natiirlich in ihrem 
sprachlogischen Stoff und in der sprachlogischen Einstellung. Entweder werden 
die Lucken nur durch Striche je Silbe gekennzeichnet, oder man liiBt uberhaupt 
nur eine Leerstelle im Text stehen. 

Die Instruktion bei Luckentexten lautet: Der Text ist sinn- und silben
richtig auszufullen. Wird nach einem fluchtigen Uberfliegen der Vorlage der 
wesentliche Inhalt erkannt, so wird die Ergiinzung einiger Lucken teils sofort, 
teils nach eingehender weiterer Betrachtung der die Lucke urngebenden Bruch-
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stucke moglich. Nachteilig ist oft trotz Gegeninstruktion das Kleben und Hangen 
der Pruflinge an den Lucken der ersten Zeilen, nach deren Ausfullung sie oftmals 
trotz ofters wiederholter Instruktion erst geneigt sind weiterzugehen. 

a) Haken. Abb.183. Gute Liisungen der Ramme. b) Schere. 

1------lL..---1 -0 A 

Abb.184. Liisungen der Ramme. 

Moede, Lehrbuch Bd.1. 15 
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.Als AUBwertUngsmaB dient die Anzahl der in. bestimmter Zeit gefiillten 
Lucken; auch konnenGewichtsziffern entsprechend der Schwierigkeit der ein
zelnen Erganzungen, auf Grund der Losungshaufigkeitsziffern der Stellen ge
wonnen werden. Fiir praktische Zwecke freilich kommt man mit dem einfachen 
Auszahlen aus, das durch Hilfskriifte geschehen kann. Zu beachten ist Richtig
keit, Klarheit und Deutlichkeit der Instruktion, Erlauterung des Wesens der 
Probe durch ein Vorbeispiel, wiederholte Hinweise, nicht erst nach vollzahliger 
Ausfiillung der ersten Zeilen weiterzugehen. Hemmungen sind leider dann ge
geben, wenn der Sinn verstanden, aber auch infolge einer gewissen Sprach
ungelenkigkeit das richtige Wort nicht gefunden wird, weiter auch mitunter durch 
die Notigung, Buchstaben in die relativ kleine Lucke des Papiers hereinzUBchrei
ben, was schreibungewohnten Priiflingen, die grobe Werkzeuge bedienen, mit
unter schwierig ist. 

Ein Liickentext, der fiir Erwachsene Anwendung findet, ist nachstehend unter der 
Oberschrift "Die zwei Pflugscharen" abgedruckt: 

Die zwei Pflugscharen. 
Von - cher Art des - Bans wurden - - ner - stat - zwei - scha - ver - tigt. 

Erne - von kam - - Hand ei - - man -, die - de - ward - den - kel - nes - pens 
- wor -, lag - acht - der - Mo - - lang und - mit - iiber -. Jetzt erst - inner 
- man sich - - und - sie auch - der hervor. Wie staunte sie, - sie - - ehe - - ge 
Schwe - - blick - und mit sich - - glich! Sie fand sie hell und - gel -, ja, - glan 
- - noch, - sie - fangs -. "Ist es -lich?" - die - roste - aus, "einst - - wir ein 
- der gleich; was hat - so - ber - hal -, - ich in der - lichsten - he - ver - - tet 
wor - -?" ,,- - diese - he", er - - te - ne, "war - - derb -. Mich - - bung 
und - beit er - ten. Ihnen - ver - ke ich es, - ich dich - iiber - fe." 

Fiir Jugendliche eignet sich der Text "Der Schiffsgefangene" wegen der geringeren 
Schwierigkeit besser. Mittelwerte fiir diesen Text bei 184 moglichen Silben und Arbeitszeit 
von 10 Minuten bei Jugendlichen sind: 

E. Note 1 3 5 
183 168 119 55 25 richtige Silben. 

Der Schiffsgefangene: 
Auf hoher - brach aus - bekannten Griinden - - Schiff Feu - aus. -

der Flucht ret - te - - - samte· Mannschaft - die - - boote. - ein Gefan - -, 
-, an - den Han - gefesselt - - Kabine -, blieb - -. - Ungliickliche, der -
rade auf - - boden eingeschla - war, - wachte - den schar - Brandge -. 
- fort - er sich - - verzwei - - Lage - wuBt. Ver - - such - er - von - - -
seIn - - freien. Doch je - - - ran riit - te, de -::- gro - wur - - ne Qualen. Dazu 
- de die - ze und der Rauch - - uner - - cher. All- - wich - - Ver -lung einer 
stil - Ergeben -. - dach - - sein - - Weib und - - Kin -, und - se - danken 
- ben ibm wie - seine kla - - berlegung. Wie - zerr - - an - - seIn, doch - mehr 
- blin - Leiden -, - - vorsichtig - geschickt. - fiihl -, - die eine Schlin -, -
ibn hielt, et - nach -, - wahrend - -lin - Hand - iiber und heriiber drehte, zwang -
- sich - Schnur im - weiter ii - den Dau -. - riB sich die - wund, - ber - fiihl -
keinen Schmerz; der - trat - vor - strengung - - Stirn, a - er - pfand - - Miidig
keit. Auf - mal hat - - die linke - aus - Schlinge - zogen. - Nu hat - - das 
jetzt locke - Seil - ber die - te Hand - streift, - - ge kraf - - Trit - gegen - ver 
- sene Kabinen -, - die Trep - war - reicht. Auf - Deck trieb ihm - Qualm -
Tra - - die Augen, - ber - iiber - - cher - strengung hielt - sich - recht. Nach 
- nigen - nuten sah - - - groBeren Dam - auf - - kommen, - kurz - dem bren -
den Schiff - Boot aussetz -, das - Ar - end - von - - Qual er - ste. 

Die sprachliche Erganzung der Lucken ist nur dann moglich, wenn auf Grund 
des Verstehens der Bruchstucke dem Priifling Einfalle bestimmter Art kommen, 
die er als Vorschlage erprobt, um sie gegebenenfalls beizubehalten, zu verwerfen 
oder abzuandern. Die Freiheit der gedanklichen Betatigung sowie die Bedeutung 
der nach Zahl und Gute auszuwertenden Einfalle wachst, wenn wir von der ge
bundenen zur freien Kombinationsprobe ubergehen. Die technische Kom-
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bination wird gepriift am Finden aller richtigen Erganzungen einer Lucke in 
einer technischen Einrichtung, zu deren Uberbruckung kinematisches und dy
namisches Verstandnis gehoren. 

Richtiges Erganzen eines Gebaudes ist nach Einfiihlung in den Stil moglich, 
Erganzen einer Erzahlung nach Erfassung des Zusammenhanges und des Cha
rakters der Trager der Geschichte, die man auch stilgerecht vollenden lassen 
kann. 

Dem Prinzip der Erganzung kommt, wie diese und andere Beispiele zeigen, 
eine allgemeine Anwendungsfahigkeit zu. GewiB sind die Losungen von ganz 
verschiedenen V oraussetzungen abhangig, so daB die Erganzung einer Lucke 
in einer Maschine auf Grund technischer Intelligenz wenig oder gar nichts zu tun 
hat mit der Erganzung einer Lucke in einem sprachlogischen Zusammenhange. 
Trotzalledem wird das Wesen der mit "Intelligenz" bezeichneten gedanklichen 
und praktischen Leistungen in einzelnen Berufszweigen recht gut durch derartige 
Erganzungsproben beleuchtet, gehort doch zur Ausfiillung der Lucke sicherlich 
neben einer speziellen Einstellung auf den gerade zu behandelnden Stoff und das 
besondere Erfahrungsgebiet auch eine allgemeine gute Auffassungsgabe, allge
meine gedankliche Beweglichkeit und Erfindung, um die Lucke zu schlieBen. 
Sehr klar wird die Berechtigung der analytischen Intelligenztheorie auch da
durch, daB die beim Luckentext Versagenden mitunter gute Kombinations
hochleistung aufweisen konnen, wenn eine freiere und ungehemmtere kombi
natorische Betatigung verlangt wird, so daB die als unbequem empfundene Bin
dungen, z. B. an eine bestimmte Silbenzahl u. a. m. wegfallen. 

III. Freie Kombination. 
a) Gegebene Ausgangsstiicke. Verlangt man bei Luckenerganzung aIle Aus

fiillungen, die der Priifling durch Uberlegung findet, so nahert man sich bereits 
den Bedingungen einer freieren Kombinationsleistung, bei der in der Regel 
lediglich gewisse Ausgangsstucke gegeben werden. Man kann zwei, drei und mehr 
Begriffe als Gedankenelemente, technische Bestandstucke sowie sonstige fUr die 
Kombinationsleistung des Menschen geeignete Ausgangsdinge wahlen, urn dem 
Priifling die Herstellung aller ihm moglichen sinn- und wertvollen, geschlossenen 
Zusammenhange aus den gegebenen Ausgangsstucken aufzutragen. Der neu 
zu findende Zusammenhang solI sinnvoll sein und samtliche gegebene Ausgangs
stucke mussen in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung gebracht sein. 
AuBerdem ist es erforderlich, Zwischenstucke, deren Zahl und Art freigestellt 
wird, nach Belieben einzuschalten. 

1m Gegensatze zu der Umstellung der vollzahlig gegebenen Bestandteile 
und zur Erganzung einer Lucke wird hier eine freie schopferische Leistung an
geregt, ohne jedwede Bindung formaler oder sachlicher Art. Ausgeschlossen 
sind nur sinnlose oder mechanische Aneinanderreihungen. 

Man spricht von Variationsproben, wenn aIle moglichen Zusammenhange 
aus gegebenen Elementen zu finden sind. Geben wir also z. B. als Ausgangs
stucke die Begriffe: Kaufmann - Sturm - Schaden, so konnen mehrere sinn
volle Geschichten ersonnen werden, bei denen stets eine innere Beziehung zwischen 
den Gliedern des Ganzen, also den Ausgangsstucken besteht. Wir konnen fordern, 
daB eine Kausal-, Final- oder sonstige Bedingtheit oder Abhangigkeit hergestellt 
und gefunden ",ird, uns jedoch auch mit der allgemeinen Instruktion begnugen: 
sinn- und wertvolle Zusammenhange uberhaupt aus den Ausgangsstucken zu 
bilden. 

Derartige Beispiele pflegen in der Regel nicht uber 5-6 Losungen zuzu
lassen. Nur grundsatzlich verschiedene Losungen werden auf Treffer angesehen. 

15* 
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Abwandlungen durch Einkleidungsanderungen dagegen sind nicht als neue 
Losungen zu zahlen. 

Bei dem Beispiel: Kaufmann - Sturm - Schaden - muB man zunachst von der 1:laren 
Erkenntnis und Einsicht in die Begriffe Kaufmann und Schaden ausgehen. Ein Kaufmann 
hat mit Waren zu tun. 1m Gegensatz zu anderen, die etwa Ware erzeugen oder verbrauchen, 
besteht seine Eigenart in der Hereinnahme von Waren, sowie in der Weitergabe mit Ge
winn. Der Schaden kann mannigfacher Natur sein, teils die Person, teils die Ware, teils 
einen Lieferungsvertrag u. a. betreffend. Der Sturm als eindrucksvolles und haufiges Natur
geschehen ist allen Menschen gelaufig; auch die Begriffe des Kaufmanns und des Schadens 
sind als bekannt vorauszusetzen. Das volle Verstandnis der Ausgangsstiicke ist die erste 
notwendige Voraussetzung der Probe. 

Die Liisungen unseres Beispiels gliedern sich nach drei Richtungen. Einmal kann man 
den Sturm die Ware auf dem Standorte beschadigen oder vernichten lassen, wenn etwa 
der Sturm das Getreide auf dem Felde zerstiirt oder die in dem Laden des Kaufmanns aus
gestellten Waren. Der Sturm kann zweitens den AbschluB des Geschaftes dadurch verhin
dern, daB etwa die Ubermittlungseinrichtungen sowie die Vermittler verloren gehen 
oder Schaden nehmen, etwa der Brief auf dem Schiff, bzw. die Telephondrahte oder das 
Kabel zerstiirt werden. Der Lieferungsvertrag kann nicht zustandekommen und die Waren 
kommen nicht heran. Drittens kann man den Sturm die auf dem Transport, also 
mittelst Schiff oder Bahn oder durch ein sonstiges Befiirderungsmittel herankommenden 
Waren ganz oder teilweise vernichten lassen. Abwandlungen in der Einkleidung sind in 
der mannigfachsten Form miiglich, ohne daB diese drei wesentlichen Richtungen der Ge
dankenverbindungen dadurch bereichert wiirden. 

Bei diesen in Deutschland und in anderen Landern geeichten und erprobten Beispielen, 
etwa: Spiegel-Miirder - Rettung; Fliichtling - Wasser - Rettung; Kind - Blume -
Tod - steUt sich immer wieder heraus, daB sinnvolle und neuartige Liisungen kaum zusatz
lich auftreten, wenn nach guter Vorbereitung an 60-70 Menschen mehrere derartige Proben 
durchgeeicht werden. Auch beim Liickentext., den Ebbinghaus im AnschluB an schulge
brauchliche Erganzungsproben des Unterrichtes empfahl, und anderen Intelligenzproben 
erhalt man durchaus gute und bestandige Mittelwerte. ' 

Die Erfassung und Kennzeichnung bestimmter 1ntelligenzfunktionen ist 
daher bei genau festgelegten Arbeitsbedingungen kaum schwieriger als die Angabe 
der Sehscharfe oder der Reaktionsleistungen, wenn natiirlich auch die Deutung 
und Verursachung der Leistung sehr verwickelt ist, da in ungleich hoherem MaBe 
als bei Sinnesproben nicht nur Vorbildung und Beschiiftigung, s9Ildern auch 
Milieu, Verkehr sowie eine Fulle sonstiger soziologischer Faktoren mitwirken 
konnen, um eine Leistung bestimmter Art und GroBe zu erzeugen. 

Es sind wieder sprachlogische, phantasiebetonte, technis,ehe sowie sonstige 
Kombinations- und Variationsproben moglich. 

Man wird bei Sonderfiillen absichtlich gerade das yom Priifling beherrschte 
Sondererfahrungsmaterial seines beruflichen Gebietes oder des praktischen Lebens 
verwenden, um wertvolle Kombinationsleistungen anzuregen. 

b) Freie Zielsetzung. Die Bindung an die Ausgangsstucke, die auch bei den 
Kombinationsproben freierer Art immer noch vorliegt, kann ebenfalls fallen, und 
man setzt lediglich ein Ziel, das durch Kombinationsleistungen zu finden ist. Wir 
konnen die Fragen stellen: Was wiirden Sie tun, wenn dies und jenes eintritt 
oder gegeben ist, um Z. B. an einem Sachverhalt des alltaglichen Lebens Schnellig
keit, Richtigkeit und Reichhaltigkeit der Kombination des Pruflings zu erproben. 

Recht bewahrt haben sich all diejenigen Proben, die etwa auf technischem, 
betriebsorganisatorischem oder betriebstechnischem Gebiete einfache Ziele stellen 
und angeben, also Aufgabenlosung verlangen. Beispielsweise solI der Priif
ling eine ZerreiBvorrichtung fur dunne Faden bauen. 1hm wird klar gemacht, 
daB es darauf ankommt, beim ZerreiBen dunner Seidenfaden das Gewicht bzw. 
die zum ZerreiBen erforderliche Kraftleistung genau zu bestimmen. Aile Mog
lichkeiten, zum Ziele zu kommen, solI en yom Priifling angegeben werden. Er 
kann mit Gewichten, Federn, elektromagnetischen Kraften arbeiten, bald ein
fache, bald verwickelte Vorrichtungen und Priifmaschinen ersinnen, deren Be-
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wertung wir, falls Urteilsproben an die Kombinationsproben angeschlossen 
werden, ibm ebenfalls auftragen k6nnen. 

c) Einfiille. Die Kombinationsproben ergeben, daB die Kombinationsfunktion 
in sich wiederurn analytisch untersucht werden muB, da der Begriff eine Fiille von 
Leistungsm6glichkeiten in sich birgt. Die hauptsachlichsten Arten der Betatigung 
scheinen uns in der freien und gebundenen Form der Leistung zu liegen. Die 
Umstellung ist die einfachste, in einzelnen Fallen beinahe mechanisch auszu
fiihrende kombinierende Funktion, da hier lediglich ein Umgruppieren nach logi
schen oder anderenDirektiven not tut. Die Erganzung der Liicke verlangt schon 
Einfalle des Priiflings, d. h. Gedanken, neue Bestandstiicke, die auf Anregung 
der bei der Probe gegebenen Ausgangsfragmente ihm kommen miissen. Hat er 
diese Einfalle nicht, so kann er nicht unter ihnen auswahlen, urn den richtigen 
zu behalten. Die Bedeutung der Einfalle, die schnell, reichhaltig und richtig 
sich einstellen, wachst bei allen freien Kombinationsleistungen. Hier solI auf 
das Ziel hin ein Spiel der Gedanken einsetzen, und je .mehr Einfalle kommen, 
urn so besser. Wertung dieser Einfalle, immer in Ansehung auf das Ziel, folgt 
nun, um schlieBlich nur diejenigen zu behalten, die sinn- und wertvolle L6sungen 
der Aufgabe darstellen, aus denen schlieBlich der oder die Bestwerte gebildet 
und ausgelesen werden (65). 

23. Begrifl"sleistung. 
Die Bezeichnung "Begriff" wird nach dem deutschen Sprachgebrauche von 

Begreifen hergeleitet, also der Betatigung des unmittelbaren Betastens irgend
eines Gegenstandes als der offenbar unmittelbarsten und leibhaftigsten Form 
und Art der Kenntnisnahme. AuBerdem bedeutet Begreifen soviel wie Verstehen 
und gut und richtig auffassen. Man nennt den Dummkopf denjenigen, der eine 
schlechte Auffassung besitzt, also trotz wiederholter und eindringender Belehrung 
ohne Verstandnis fiir die Dinge und Vorgange, die ihm erklart werden sollen, 
bleibt. 

Wir miissen zunachst den Bestand der vorhandenen Begriffe von der 
begrifflichen N euarbeit trennen. Jeder Mensch, der eine Lebensspanne 
hinter sich hat, verfiigt iiber Erfahrungen, die einen Begriffsbestand abgeben, 
dessen Reichhaltigkeit, Ansprechbarkeit, Klarheit und Deutlichkeit, Gegliedert
heit, Wachstumsfahigkeit recht verschieden zu sein pflegen. Die Erfahrungen 
k6nnen aus dem Leben, dem Berufe oder der Schule stammen, sie k6nnen in be
grifflich gut durchgearbeiteter Weise zugefiihrt, verarbeitet und wieder erzeu
gungsfahig sein. Neben der Feststellung der Beschaffenheit der allgemeinen 
Begriffe, die dem allgemeinen und taglichen Leben entstammen, kann man 
bei der Begriffsleistungsstudie mit groBem Nutzen auch Sondergebiete abtasten, 
dessen begriffliche Durchdringung fiir unsere Festst·ellungen besonders inter-
essiert. . 

Praktisch besonders wichtig ist die Befahigung zu neuer begrifflicher Arbeit .. 
Jeder Lernende als Anwarter eines neuen Berufes, ja,jeder in einer Unterhaltung 
mit einem anderen stehende Mensch muB dauernd auffassen, verstehen und geistig 
verarbeiten, um dem Teilnehmer der Unterhaltung Rede und Antwort zu stehen 
oder um die Lehren seines V orgesetzten und Lehrmeisters aufzunehmen. Diese 
Lehren k6nnen sich auf Wissen und Kenntnisse, auf Bewegungen und Fertig
keiten beziehen oder einen Appell an bestimmte innere Verhaltungsweisen dar
stellen. 

Bei der Bestandsaufnahme der vorhandenen Begriffe werden wir vor allem 
Wert auf die praktisch brauchbaren und verlaBlichen Feststellungsmethoden 
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legen, wenn sie auch theoretisch nicht immer ganz reinlich lediglich einen be
stimmten Begriffsbestand ableuchten. Es ist Sache der psychotechnischen 
Analyse, im AnschluB an die praktische, gedankliche und berufliche Leistung 

Begriffsproben I JP 
Moede 

A. Bestandsaufnahme 
I. Definition 

a) induktiv: 
summierende Merkmalsaufzahlg. 

b) deduktiv: 
ubergeordneter Gattungsbegriff, 
unterscheidendes Merkmal 

II. Unterschiedsfragen 
III. Komplexanalyse: 

Zusammenhangs-ZergIiederung nach 
Ursachen u. Folgen, nach 
allgemeinen und Sonderfunktionen 

B. Begriffliche Neuarbeit 
I. Erfassen des WesentIichen 

a) allgemeine Auffassungsfahigkeit 
b) Verstehen 

1. Erfassen d. HauptsachIichen 
2. Begreifen v. Zusammenhangen 

c) Regelfinden 

II. Finden von Gemeinsamkeiten und 
Verschiedenheiten 

III. Erfassen funktionaler Zusammen
hange bei Reihen - Mannigfaltig
keiten verschiedener Art, GIiede
rung und Merkmahlszahl. 
a) Aufstellung von Denk- und 

Sachbeziehungen 
b) Ordnen 

Abb.185. 

den Gesamtbestand der Begriffs
arbeit und Begriffsleistung zu be· 
gutachten. Wir wollen unter dem 
Begriff das Wesen, das Gesetz, die 
Regel oder die Konstanten eines 
Dinges, V organges, eines Menschen 
verstehen. Die praktisch wertvolle 
Begriffsleistung besteht in der rich
tigen Erkenntnis des Wesentlichen 
einer Erscheinung, eines Dinges oder 
Vorganges oder eines Menschen, die 
das Gesetz und die Regel, also den 
inneren Kern eines Gegebenen ent
halt. (Abb. 185.) 

Wir gliedern die Begriffe in S u b
stanz- und Funktionsbegriffe. 
Substanzbegriffe sind solche, bei 
denen gleichsam substantiell die Be
standteile des Begriffes angefiihrt 
werden konnen, die in ihrer Ge
samtheit durchzuzahlen sind und 
Um£ang und Inhalt eines Begriffes 
festzulegen gestatten. Die Substanz
begriffe zerfallen in Gattungs- und 
Individualbegriffe. 

Der Begriff "Baum" ist ein Gat
tungsbegriff. Er enthiUt aIle wesentIichen 
Merkmale, die jedem Baum zukommen. 
Derjenige, welcher uber den Begriff fest 
verfugt, erkennt jeden Baum richtig als 
den Vertreter dieses Begriffes. Der Begriff, 
der also das Wesen einer Sache spiegelt, 
faBt die Erfahrungen eines Menschen so
wie die Erscheinungsformen des gleichen 

Dinges der mannigfachsten Auspragungsart an verschiedenen Orten unter verschiedenen 
Umstanden und zu verschiedenen Zeiten zusammen. Der Begriff gibt uns zugleich eine An
weisung, bei zukiinftigen Erfahrungen Ordnung in unsere Auffassung zu bringen. Beinahe 
mechanisch erfolgt meistens mit dem Hinnehmen einer Gegebenheit der auBeren oder inneren 
Erfahrung ihr Verstehen, also ihre begriffIiche Durchdringung, die zeitIich zugleich mit dem 
Auftreten der Gegebenheit im Beobachtungsfelde einsetzt und gewirkt wird. Freilich losen 
sich die begrifflichen Leistungen dann vom Hinnehmen ab, wenn wir in langer und millie
voller Arbeit mit dem Stoff ringen, um ihn zu bewaltigen und seine Eigenart zu erkennen. 

1m Individualbegriff kennzeichnen wir Gesetz und Eigenart des Einzelwesens. 1m 
Individualbegriff der Personlichkeit erfassen wir ihre Grundquelle und ihr Grundwesen, aus 
dem aIle ihre Handlungen fIieBen, so mannigfach schattiert sie auch sein mogen und so wider
spruchsvoll sie uns auch in der ersten fluchtigen Durchsicht erscheinen. Die Handlungen der 
PersonIichkeit erfolgen unter den verschiedensten Umstanden, zu den verschiedensten Zeiten, 
aus den verschiedensten Anlassen und Motiven heraus und beziehen sich auf aIle Arten von 
Menschen und Dingen. Trotz alledem konnen wir den Grundquell oft entdecken, der gerade 
die Eigenart eines bestimmten Menschen ausmacht. Nichts hindert uns, auch in der Natur
wissenschaft und im Reiche der Technik Individualbegriffe zu bilden, sofem sie sich in Ab
leitung und Aufbau den Sonderbedingungen dieser Gebiete anschIieBen. 

Der Begriff Funktion bezeichnet im engeren Sinne eine Abhangigkeit 
zwischen Gegebenen, beispielsweise Werten irgendeiner Art, im Sonderfalle zwi-
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schen GroBen. 1m weiteren Sinne bezeichnet Funktion einen gesetzmaJ3igen 
Zusammenhang zwischen Gegebenen und Werten. 

Die praktische Funktionserfassung besagt demnach Erkenntnis der Abhiingig
keitsbeziehungen oder Erfassung des Zusammenhanges zwischen Werten irgend
einer Art, einer oder mehrerer Reihen, zwischen Sachverhalten und Gegeben
heiten, Dingen und Vorgangen, eines oder mehrerer Geschehenszusammenhange, 
einer oder mehrerer Ordnungsreihen. 

1m einfachBten Falle ist eine sprachlogische Funktionsbeziehung zu erfassen, wenn wir 
beispieIsweise den Genitiv als subjectivus, objectivus oder partitivus oder possessivus be
urteilen lassen. Bei dieser Probe stehen zwei Begriffe im Zusammenhang: beispieIsweise 
der Hund des Vaters, und es ist die Aufgabe des Priiflings, die innere Beziehung richtig zu 
erfassen und zu bezeichnen. 

Schwierigere GrenzfiWe der Funktionserkenntnis liegen vor bei der Zusammenhangs
erfassung mehrerer schwieriger Reihen, die zunachst einmal fUr sich verstanden werden 
miissen, die zu vergleichen sind, um schIieBlich zur Erkenntnis der funktionalen Zuordnung 
der Glieder der beiden Reihen zu gelangen. 

Die Erkenntnis des Zusammenhanges kann mannigfach formuIiert werden. Es ist bei
spielsweise iiblich, in der Formel2 Tn die Quantitatsrelation auszudriicken als das Verhaltnis, 
in dem jeder gegebene Radius zu seinem Kreisumfang stehen muB. Wo uns immer ein Radius 
gegeben ist, konnen wir nach Erkenntnis der Funktionsbeziehung sofort die GroBe des zu
gehorigen Kreisumfanges voraussagen. Der Funktionszusammenhang kann aber auch be
griffIich im Urteil oder in Urteilsketten oder in Schliissen niedergelegt werden. 

Wenn wir das Urteil aussprechen: Mit steigender Temperatur steigt die Quecksilbersaule 
des Thermometers, so verbinden wir zwei Erlebnisreihen gesetzmaBig miteinander, da es uns 
gelungen ist, die Temperaturgrade mit den Zahlenwerten des Thermometers zunachst all
gemein, dann auch im besonderen als Quantitatsbeziehung in Zusammenhang zu bringen. 
Eine verwickelte Funktionsbeziehung wird erfaBt und formuliert, wenn wir beispielsweise die 
Bebauptung aufstellen, daB mit wachBender Differenzierung eines Volkes und wachsender 
Selbstandigkeit des einzeInen im Volke auch der Anteil wachst, den der einzeIne an der Re
gierung hat. Wir iiberblicken dabei mannigfaltige Entwicklungsreihen von der Despotie bis 
zum Parlamentarismus. 

Es ist lediglich ein Sonderfall, wenn bei funktionalen Beziehungen mit jeder Veranderung 
bestimmter Art und GroBe in der einen Reihe die gleiche Veranderung und der gleiche Fortgang 
nach Art und GroBe in der anderen zugeordneten Reihe parallel geht. Die Erfassung des 
Zusammenhanges geIingt bei einfachen Bedingungen sofort, wahrend es wieder in anderen 
Fallen der wissenschaftlichen Arbeit von Jahrhunderten benotigt, um das Gesetz des Zu
sammenhanges einwandfrei nachzuweisen. 

Die experimentelle Feststellung der begrifflichen Leistungsfahigkeit gliedert 
sich in eine Untersuchung allgemeiner Art, der wir Menschen mit allgemeinen 
Erfahrungen unterwerfen konnen, und in eine solchen besonderer Art, bei der 
wir ein besonderes Erfahrungsgebiet der Natur- oder Geisteswissenschaft oder 
des praktischen Berufslebens irgendeiner Art zugrundelegen (66). 

A. Bestandsaufnahme. 
I. Definition. 

Die herkommliche Feststellungsmethode der Klarheit und Deutlichkeit der 
Begri££e ist die Definition. Man verlangt im sprachlichen Gewande die Erklarung 
eines Begriffes. Die Frage lautet: Was ist ein Tisch, ein Mensch, eine Fabrik? 
In der Regel wird entweder induktiv, mit einer vollzahligen Nennung aller wesent
lichen Bestandteile des Begri££es oder in deduktiver Form die erklarende Ant
wort gegeben, indem yom iibergeordneten Gattungsbegri££ ausgegangen wird, 
dem das unterscheidende Merkmal zugeordnet wird. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die sprachliche, ungewohnte Ent
wicklung des Begriffes als Beantwortung der Definitionsfrage keinen RiickschluB 
auf das Vorhandensein und die Giite des zu definierenden Begri££e's gestattet. 
Wir kennen aIle den Sachverhalt, den wir mit Tisch benennen, klar und deutlich, 
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oder den Sachverhalt der Fabrik, und sind mit ihnen vertraut, ohne oftmals in 
der Lage zu sein, sprachlich, sei es induktiv oder deduktiv, die mangelfreie Auf
zahlung oder Erklarung des gewiinsehten Begriffes zu geben. 

Die Methode der Definition wird man daher in der Praxis kaum nutzbringend 
verwenden k6nnen, es miiBten denn besondere Umstande vorliegen. 

II. Angabe von Unterschieden und Gemeinsamkeiten. 
Nach der klassischen Regel der Definition eines Substanzbegriffes sollte man 

den iibergeordneten Gattungsbegriff und das unterscheidende Merkmal ver
wenden. Man hatte also "Tisch" zu definieren: Ein M6belstiick von bestimmter 
H6he mit einer festen Auflageflache, das zu den verschiedensten Verrichtungen 
dient. Begniigt man sich mit der Angabe und restlosen Aufzahlung aller wesent
lichen Unterschiede zwischen zwei und mehreren Begriffen, so wird man schon 
besser als durch die Definitionsprobe gute und schlechte Begriffsleistungen von
einander abgrenzen k6nnen. Man fragt nach den Unterschieden zwischen FluB 
und See, Treppe und Leiter, einem h6heren, einem Mittel- und einem Volks
schiller, zwischen einer Monarchie und einer Republik, zwischen einer Turbine 
und einer Kolbendampfmaschine. Besonders fiir die klare Abgrenzung typischer 
Begriffsbestande ganz bestimmter Erfahrungsgebiete wird diese Methode manche 
Vorteile bieten. 

Der Begriff hebt aber auch das Gemeinsame aller Vertreter der Gattung 
heraus, verdichtet es in der neuen Einheit; dementsprechend kann man zwischen 
mehreren bekannten Dingen, Erlebnissen oder Erfahrungsbestanden die gemein
samen und iibereinstimmenden Bestandteile auffinden lassen. 

III. Komplexzergliederung als funktionale Analyse. 
Am wertvollsten freilich hat sich die Methode der Komplexzergliederung er

wiesen, die eine funktionale Analyse darstellt. 1m besonderen sollen ursachliche 
und Zweckzusammenhange erkannt werden, zwei besonders wertvolle funktionale 
Beziehungen. Wir verzichten auf die schulmaBige, an die logische Theorie 
sich anschlieBende Form des Abh6rens und Abfragens von Begriffsbestanden, 
sondern lassen aIle wesentlichen Ursachen und Folgen eines bekannten allgemeinen 
Vorganges oder einer Sondergegebenheit aus einem bestimmten Berufskreise, 
etwa der Werkstatt, angeben und aufzahlen. 

Wir stellen etwa die Frage: Wovon hangt die Erwiifmung des Zimmers ab? und bewerten 
die Antworten einmal danach, wie viele grundsatzlich verschiedene Richtungen der Beant
wortung auftreten und wie reichhaltig jede einzelne Richtung der Verursachung oder Ab
hangigkeit entwickelt worden ist. Die einen denken bei der Erwarmung des Zimmers nur an 
die Art und GroBe der Warmequelle. Andere gliedern die Antworten sofort in grundsatzlich 
verschiedene Richtungen: Bedingtheit durch das Klima, die geographische Lage, die atmo
spharischen Verhaltnisse. Alsdann werden die Eigenschaften der Ausfiihrung des Baues 
und seiner Beschaffenheit, also Baumaterial, Dicke der Wande, AnzaW der Fenster 
u. a. m. angefiihrt. SchlieBlich geht man auf den Benutzungszweck des Zimmers ein, 
da doch ein Tanzraum andere Warmebedingungen aufweist als das Arbeitszimmer des 
Gelehrten, in dem er ruhig und still an seinem Schreibtisch sitzt und nachdenkt. 

Blickt man beispielsweise auf die Beantwortung der Frage, die wir Meisteranwartern 
vorlegten: Wovon hangt der gute Gang einer Maschine ab? so beleuchten die Antworten 
auBerordentlich kraB die Unterschiede in der begrifflichen Beherrschung des gleichen Er
fahrungsmaterials. Zwei Arbeiter, die seit etwa 15 Jahren Seite an Seite im gleichen Werk
stattsraum an einer Maschine gleicher Konstruktion gearbeitet hatten, unterschieden sich 
derart, daB kein Mensch aus den Antworten auf die Gleichformigkeit des Erfahrungs
materials der beiden Befragten zu schlieBen wagen durfte. Der eine sagte aus: "ob 
ich sie gut schmiere", der andere 4!1gegen fiihrt aus: "Konstruktion der Maschine, 
Baumaterial, Wartung einscWieBlich Olung und Sauberung, Belastung der Maschine, sach
gemaBe Benutzung durch geiibtes und geschultes oder ungeiibtes Personal, Verwendung 
zu dem eigentlich bei der Konstruktion vorhergesehenen Zwecken oder zu anderen schadi-



Begriffliche Neuarbeit. 233 

genden Nebenzwecken u.a.m," Fragt man nach den Ursachen des Ausschusses, also des 
Fabrikationsverlustes, so werden die Unterschiede der erhaltenen Antworten nicht geringer 
ausfallen. 

Entsprechend kann man auch nach den Folgen fragen und eine systematische Zusam
menstellung der HauptriC'htungen der Folgen Bowie eine Aufzahlung aller einzelnen zu be
nennenden Folgen in den einzelnen Richtungen anregen. Wir fragen: Was ist die Folge 
einer dauernden Terminiiberschreitung? Der eine antwortet: wir liefern dann eben immer 
spater, wahrend der andere sofort den Schaden sieht, den die Fabrik erleidet: dasAbspringen 
des Kunden, seine Rekiamationen, seinen Preisdruck, seine Eindeckung bei Konkurrenz
firmen, und sofort, ganz selbstverstandlich, AbhilfemaBnahmen vorschlagt, da von ihm 
das Nichtvorhandensein des Materials, Fehlkalkulationen der Arbeitszeit, Fehldisposition 
iiber den Maschinenpark u. a. m. als Ursachen der dauernden Terminiiberschreitung vermutet 
werden. Da Schaden bei Terminiiberschreitung nicht ausbleibt, erblickt er in der Besser
gestaltung der Fertigung und Verwaltung natiirliche Folgen, die er aufzahlt. 

Die Begriffsreihen, die in ihrer mannigfachen Verflechtung entwickelt werden, 
fiihren uns schon zu Beurteilungs- und Bewertungsleistungen, in die sie flieBend 
iibergehen, trotzdem letzten Endes die Aufzahlung der Bestandstiicke der Ver
ursachung und Folgewirkungen doch vorwiegend eine Begriffsarbeit ist, mag sie 
sich auch in die Form eines UrteiIs oder einer UrteiIskette kleiden. 

B. Begritrliche N euarbeit. 
I. Auffassen, Verstehen, Begreifen. 

Die begriffliche Neuarbeit pflegt oftmals in ungleich groBerem MaBe als die 
Bestandaufnahme das Interesse der Lehrmeister und Aufsichtsfiihrenden zu 
finden, da ihre eigene Arbeit und Miihewaltung vor allem von der Befahigung 
des Schiilers zu begrifflicher Neuarbeit abhangt. 

a) Allgemeine Auffassung. Entsprechend dem Sprachgebrauche konnen wir 
zunachst die allgemeine Auffassung untersuchen, indem wir in irgendeiner 
Form der Darbietung dem Priifling einen ihm nicht bekannten Sachverhalt, 
Gedankenelemente oder Gedankenverbindungen, Erfahrungsmaterial, technische 
Einrichtungen vorfiihren und eine Probe nehmen von Art und GroBe des yom 
Priifling AufgefaBten. 

Die allgemeinste Form, die dem padagogischen Gebrauche am ehesten ent
spricht, diirfte die Lehrpro be sein, die bei Einhaltung genauer und vergleich
barer Bedingungen ein vorziigliches Priifmittel ist. Rier wird im Wechselgesprache 
mit dem Priifling eine Geschichte, eine Maschine, ein matliematischer Gedanken
gang entwickelt. Der Prililing hat entweder nur zuzuhoren und Fragen zu be
antworten oder selbst Fragen zu stellen, die yom Priifungsleiter beantwortet 
werden. Nach der Darbietung des Stoffes folgt der freie Bericht des Priiflings, 
also eine Wiedergabe dessen, was er verstanden und behalten hat. Alsdann 
schlieBt sich das Verhor an, und der Priifling versucht aIle Fragen, die teils 
Tatsachenfragen, teils Verstandesfragen sind, ganz oder teilweise zu beantworten. 
Unter Tatsachenfragen verstehen wir solche, die lediglich sich auf Tatsachen 
der Berichte oder der V orfiihrungen beziehen. Verstandesfragen sind nur auf 
Grund von Uberlegung und Nachdenken zu beantworten. Sie konnen in die 
verschiedenste Form gekleidet werden, beispielsweise: woraus schlieBt du dieses 
oder jenes1 etwa das Alter der auf dem Bilde gesehenen Personen, die Zeit der 
Handlung u. a. m. SchlieBlich werden wir An wend ung des Gelernten verlangen. 
Der Priifling hat Beispiele aus dem Leben oder dem Sondergebiete, das gerade 
behandelt wird, zu geben, wo er die gleichen RegeIn anwenden kann oder 
angewendet vermutet. 

Die allgemeine darbietende und entwickeInde Lehrprobe kann iibergehen zu 
einfachen Darbietungen von Vorlagen, die der Priifling in einer bestimmten Zeit 
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durchzusehen hat, urn das Wesentliche wiederzugeben. Bei der allgemeinen 
Auffassungsprobe ist meistens auch ein Gedachtnisfaktor von verschiedener Be
deutung mit enthalten, dessenAusschaltung in vielen Fallen nicht einmal zweck
maBig ist, da zu einer guten Auffassung auch ein gutes Behalten, Wiedergeben und 
Anwenden in der Lehrpraxis gehort. Wir wollen jedoch aIle diejenigen Proben, 
die das Verstehen im engeren Sinne als unmittelbares Erfassen des Hauptsach
lichen ohne Gedachtniszutat und das Begreifen von Zusammenhangen sowie das 
Regelfinden priifen, gesondert behandeln. 

b) Versteben des Wesentlicben. Die Priifung des Verstehens kann unter 
experimentell recbt exakten Bedingungen vorgenommen werden, wahrend es 
gerade der Vorzug der Lehrprobe ist, in Wechselrede durch ein- und mehrmalige 
Erklarung sowie durch mannigfache Befragung und Unterhaltung mit dem Priif
ling ein Bild seiner allgemeinen Auffassung zu erhalten. 

Wir verwenden eine Erzahlung, in der wesentliche mit unwesentlichen Inhalten 
und Gedanken abwechseln. Wir geben dem Priifling einen Text mit der Auffor
derung, nach Durchsicht uns das We sen t Ii c h e anzugeben und niederzuschreiben, 
wobei die Vorlage teils behalten und neu durchgesehen werden kann, oder das 
Hauptsachliche des Inhaltes ohne Einsicht in die Vorlage aufgefiihrt werden 
muB. Die Aneinanderreihung der hauptsachlichsten Inhalte des gedanklichen 
Zusammenhanges setzt die Scheidung des Wesentlichen yom Unwesentlichen vor
aus, und die Anzahl der richtig wiedergegebenen wesentlichen Inhalte gibt gerade 
fiir praktische Verhaltnisse ein wertvolles MaB des Verstandnisses fiir neue ein
fache oder schwierige Zusammenhange, die begrifflich zu bearbeiten sind. Auf 
Grund der Haufigkeitsstatistik kann man iiberdies die einzelnen im Bericht 
auftretenden Angaben verschieden werten. 

Einen Schritt weiter und wir lassen iiber die Aufzahlung der Hauptpunkte 
hinaus das Wesentliche in seinem inner en Zusammenhange und Fort
gange erfassen und frei oder auf Verhor wiedergeben. Dies wird an Hand 
geeigneter Vorlagen gepriift. Als Beispiel geben wir den "Bauernsohn". 

Ein junger Bauernsohn ging von seiner Heimat fort und bereiste als Kaufmann 30 Jahre 
hindurch viele fremde Lander und sah und lernte viel Neues. Da erhielt er die Nachricht 
von dem Tode seines Vaters. Er kehrte inseine Heimat zuriick, um als einziger Sohn das 
Erbe seines Vaters anzutreten. Wie erstaunt war er aber, als er sah, daB sich die Zustande 
in seiner Heimat trotz der langen Zeit verschlechtert, statt verbessert hatten! Die Bewohner 
bebauten ihre Felder in sehr miihseliger Ar~~it, da sie kein Zugvieh hatten, um es zur Feld
arbeit zu verwenden. Die Frucht auf den Ackern wuehs nur sparlich, weil der Boden teils 
zu trocken, teils zu sumpfig war. Die Leute waren daher arm, schlecht ernahrt und wurden 
aIle nicht alt. Ein Krankenhaus gab es natiirlich nicht und auch keine Schule. Solche Zu
stande fand unser Kaufmann bei seiner Riickkehr vor. Er machte sich nun zunachst daran, 
die ihm von seinem Vater vererbte Wirtschaft vorbild1ich auszubauen. Er fing an, den Er
trag der Acker zu heben, indem er ihre Bewasserung regeln lieB. Die Wiesen trugen nun 
saftiges Griin und boten eine vorziigliche Weide. Man konnte daher daran denken, Vieh an
zuschaffen, das Milch, Butter und Fleisch lieferte. Bald steigerte sich der Ertrag so, daB das, 
was der Boden und die Viehwirtschaft brachten, im Dorf allein nicht mehr verbraucht werden 
konnte. Man brachte es zur nachsten Stadt, um es dort zu verkaufen. Aber das war eine 
miihselige Arbeit. Die Wege waren schlecht, nicht befahrbar, und die schweren Lasten muBten 
aIle auf dem Riicken getragen werden. In gemeinsamer Arbeit ging man deshalb daran, 
eine breite, fahrbare StraBe zu bauen. Zu beiden Seiten bepflanzte man sie mit Obstbaumen, 
die Schatten gaben und reichen Ertrag sicherten. Die Vogel sangen und zwitscherten in den 
Zweigen, und an manchem warmen Sommertag konnte man sehen, wie ein lustiges Volklein 
von Wandervogeln am Wegrand lagerten und bei Gesang und Lautenspiel sich der schonen 
Welt freuten. Durch die neue, breite StraBe war ein bequemer Verbindungsweg zur Stadt 
geschaffen. Die Stadter kamen daher jetzt selbst ins Dorf, teils zur Sommerfrische, teils 
urn die Erzeugnisse des Landes an Ort und Stelle aufzukaufen. Es wurde ein Gasthaus notig, 
um die Fremden zu beherbergen. Der Handel mit den Waren brachte Streitigkeiten mit 
sich, und darum lieB sich ein Rechtsanwalt nieder, um die Handel zu schlichten. Der Reich
tum der Gemeinde wuchs. Man baute ein Rathaus, eine Schule und ein Krankenhaus. Arzt, 
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Lehrer und Pastor siedelten sich an. Der Pastor bewohnte ein hiibsches, mit Efeu be
wachsenes Haus in einem graBen Garten. Dart konnte man ihn am Sonnabend in seinem 
schwarzen Rock mit der Bibel in der Hand auf nnd ab wandeln sehen, wie er die Predigt fiir 
den Sonntag vorbereitete. Landwirtschaft und Handel bliihten, nun fing auch die Industrie 
an, sich zu entwickeln. Die Haute der Rinder lieferten Leder zu Stiefeln, und der Schuh
maehermeister, der jetzt das Leder an Ort und Stelle billig kaufen konnte, vergriiBerte 
seine Werkstatt immer mehr, so daB nach einiger Zeit eine Fabrik daraus wurde. Die Maschi
nen der Schuhfabrik trieb das Wasser des Flusses, das friiher nicht ausgenutzt worden war. 
Dieser FluB schlangelte sich durch liebliche Taler. Er war ein Haupttummelplatz fiir die 
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Abb.186. Technische Verstandnisproben. Kinematischer Sinn. 
Was gesehieht, wenn bei 1. Das Treibrad sieh im Uhrzeigersinn bewegt? bei 2. fortlaufend Wasser dumh 
das ZufluBrohr in Pfeiirichtung striimt? bei 3. die mit Schwungkugeleinrichtung versehene Welle sich schnell 
dreht? bei 4. fortlaufend Kohlen auf die Einwurfklappe geschiittet werden? bei 5. fortlaufend Sand durch 
den mit 2 AusJaufen versehenen Fiilltrichter der Mitte fallt? bei 6. die gesehllt,zte Scheibe sich nach links, 
dannach nach rechts bewegt? bei 7. das kleine Doppelnockenrad sich in Pfeiirichtung dreht? bei 8. der 

Treibriemen der Querwelle in Pfeilrichtung bewegt? Schrittweise sind die Wirkungen zu verfolgen. 

Kinder, die dart im Sommer friihlich badeten und ruderten und im Winter sich auf dem Eise 
vergniigten. Der Wohlstand der Leute im Orte nahm nun immer mehr zu. Ihr Besitztum 
vergriiBerte sich, und das Gemeinwesen bliihte und wuchs. So blieb es nicht aus, daB man 
plante, eine Eisenbahn zu bauen, und so kam es, daB nach nicht allzu langer Zeit aus dem 
armen Dorfflecken ein wohlhabendes kleines Stadtchen wurde. 

Nunmehr muB nicht nur das Wesentliche yom Nebensachlichen getrennt 
werden, sondern auch eine innere Verkniipfung gelingen und Begriindung und 
Bedingtheit des Fortganges der Erzahlung angegeben werden. Nur dann 
werden die mannigfachen Inhalte der Erzahlung richtig im Zusammenhange 
wledergegeben. Eine Beschriftung ist zu finden, also eine gute und 
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zusammenfassende und kennzeichnende Bezeichnung der Erzahlung oder des 
Berichtes. 

Besonders wertvoll sind aIle diejenigen technischen V ers tandnispro ben, 
bei denen schrittweise verfolgt werden kann, wie weit der Priifling im Verstandnis 
der Einrichtung vorgedrungen ist. V gl. Abb. 186. 

Beim Kohlenfilller (3) beispielsweise kann der Priifling richtig erkennen, daB beim 
Herabschutten der Kohlen auf den Deckel die Klappe sich senkt und die Kohle abrutschen 
laBt, urn alsbald, beschwert durch das Gegengewicht, wieder in die Hohe zu gehen und den 
Behalter abzuschlieBen. 1st es ihm moglich, den Vorgang weiter zu verfolgen, so findet er, 
daB bei Anhaufung der Kohlen im Innern des Behalters bald diejenige Grenze erreicht wird, 
wo das Gegengewicht des Zuhaltepfropfens uberausgeglichen ist, so daB der Pfropfen nachgibt 
und die Kohlenfullung hinausfallen wird. Dann wird der Pfropfen infolge des anziehenden 
Gegengewichtes wieder angehoben werden und den Behalter schlieBen. 
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Abb.187. Technische Verstandnisproben. Dynamischer Sinn. 
1. Bleipresse. 2. Heizregulator. 3. Tiiriiffner· und ·schlieBer. 4. Wassersaulenprobe. 5. Halbkugelsteuer. 

Wir konnen Schritt fur Schritt, Glied fur Glied der Einfuhlungs. und Verstandniskette 
verfolgen, urn den Grad und die Art, des Begreifens und VersteheIlll der Einrichtung, die vor· 
wiegend kinematisches Verstandnis ist, zu untersuchen. Wir verlangen weiter eine 
begriffliche Bezeichnung der Einrichtung und erhalten als gute Antwort: Es handelt 
sich eigentlich urn eine selbsttatige Waage. AuBerdem soil der Verwendungszweck der An· 
lage angegeben werden, desgleichen die Auskunft, wo man eine Einrichtung derselben oder 
ahnlichen Art im praktischen Leben mit Nutzen gebrauchen konnte. Die gute Antwort 
wird lauten: Immer da, wo fortlaufend eine bestimmte Menge einer Ware benotigt wird, 
etwa beim Abwiegen von Zucker, Kaffee oder anderen Dingen, etwa Kohle, die immer zent· 
nerweise ausgegeben werden. 

Die anderen Aufgaben 1-8 sollen gemaB Anweisung der Abbildung gelost werden. 

Das Verstehen einer technischen Einrichtung auf Grund kinematischer 
Einsicht ist wesentlich leichter als das Verstehen einer dynamischen Wirkung. 
Auch hier k6nnen wir einmal das Verstehen des Zweckes der Einrichtung liber· 
haupt priifen oder ",iederum auch schrittweise das einflihlende Begreifen ver· 
folgen. Vgl. Abb. 187. 

Vorlage 2 zeigt ein Gasrohr, das sich in einen dunnen und dicken Ast gabelt, zweimal 
sich winkelt und zu einem Gaskocher fuhrt, auf dem ein mit Wasser gefiillter Topf steht. 
An der dickeren Verzweigung des Rohres befindet sich ein kugelig endendes Ansatzstuck, 
das mit Quecksilber gefiillt istund in das Wasser eintaucht. Wir zunden das Gas an. Schritt· 
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weise Erkenntnis nnd Verfolgnng des Zusammenhanges auf Grund vorwiegend dynamischen 
Verstehens wird verlangt. Die Erwarmung des Wassers bewirkt die Ausdehnung des Queck
silbers, wodurch der VerschluB des unteren groBeren Gaszufuhrrohres erfolgt. Durch die 
verminderte Gaszufuhr wird die Flamme kleiner, das Wasser kiihlt sich ab, das Quecksilber 
sinkt, und es stromt mehr Gas in den Kocher, so daB das Wasser wieder warmer wird. 
Zum Schlusse stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. 

Die begriffliche Bezeichnung und Benennung der Einrichtung wird lauten: Ein selbst
tatig wirkender Warmeregulator. Anwendungsmoglichkeiten im praktischen Leben sind 
zu nennen, etwa beim Warmhalten des Essens oder der Temperatur des Badewassers usw. 

Eine an sich einfache dynamische Probe (Ziffer 5) wird in der Regel nur von einem 
Bruchteil technisch gut vorgebildeter Priiflinge gelost. Wir erklaren die Vorlage, die zwei 
eiserne ViertelkugeIn, die hohl sind, 4!Lrstellt, gegen die das von der Schiffsschraube angetrie
bene Wasser stromt. Wir lassen die Uberlegung anstellen, welche Wirkung eintritt, wenn die 
ViertelkugeIn geschlossen sind und die Schraube mit voller Kraft arbeitet oder wenn sie sich 
in beliebig anderen Stellungen, wie sie die Vorlage 5 zeigt, befinden. Die Antwort, daB bei 
Stellung c das Schiff riickwarts fahren muB, wird auch von Technischen Hochschiilern nur 
lnit geringer Haufigkeit gefunden. Die Fahrtrichtung des Schiffes bei Stellung b der 
Halbkugel wird nur von wenigen richtig angegeben. 

Ein dynamischer WirkungsprozeB schwieriger Art ist in Abb. 187 Ziffer 1 wiedergegeben. 
Das im Kessel befindliche Blei durchstromt die beiden geoffneten Hahne der AusfluBoffnungen. 
Es entsteht ein Bleirohr, dessen Hohlraum der Beschaffenheit des Stempels entspricht, 
iiber den das Blei getrieben wird, eine Erkenntnis, die selten gelingt. Wir schlieBen den einen 
Hahn und sollen nun erkennen, daB wiederum ein Bleirohr den Kessel verIaBt, allerdings bei 
Sperrung des Linkshahnes in Rechtsrichtung, vom Zuschauer aus gesehen, bei Sperrung 
des Rechtshahnes in Linksrichtupg gekriimmt, wir fragen weiter nach dem Erfolg eines 
abwechseInden SchIieBens und Offnens der Hahne und wiinschen als richtige Antwort: 
Jetzt wird ein spiralforlnig oder vielfach gewundenes Bleirohr entstehen. 

Unter Ziffer 3 soli die Frage beantwortet werden: Was geschieht, wenn man auf dem 
Behalter A ein Feuer anziindet? Die richtige Antwort lautet: Durch die Erwarmung dehnt 
sich die Luft aus und driickt dasWasser durchB durch die RohreO in das GefaBD. Dadurch 
wird D schwerer und offnet beim Heruntersinken die beiden Tiiren. Nach der Abkiihlung 
werden die Tiiren durch das Gewicht G wieder geschlossen. 

Ziffer 4 zeigt zwei gleiche Trichter, deren AusfluBrohren in ihrer Lange sich wie 1: 2 
verhalten. Man stellt die Aufgabe: Wenn in jeden der beiden Trichter je ein Liter Wasser 
gegossen wird, worauf man die Hahne Mfnet, wie verhalten sich dann die AusfluBgeschwin
digkeiten? Sind sie gleich? 1m kiirzeren Rohr kiirzer oder langer? (67). 

c) RegeUinden. Lassen wir mehrere Vorgange beobachten, etwa physikalische 
Versuche, die vorgemacht werden, so k6nnen wir das Gesetz und die Regel finden, 
das uns die Wirkungen begrifflich zusammenfaBt. Es ist scharfe Beobachtung er
forderlich, um zunachst einmal aIle Einzelheiten des V organges zu erfassen und 
um dann trotz Abwandlung der Versuchsumstande das Gesetz, die Regel, die 
Konstante anzugeben, die sich trotz Abwandlung der auBeren Versuchsumstande 
stets auswirkt. 

II .. Finden von Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten. 

Die Regel stellt das Grundgesetz dar, dessen Beispiele und Veranschaulichun
gen die Einzelvorgange sind. Ein ahnlicher DenkprozeB in psychologischem Sinne 
liegt vor, wenn wir eine Reihe von Vorlagen geben und das Gemeinsame und 
Verschiedene dieser Vorlagen, Berichte, Einrichtungen, Konstruktionen, Er
zahlungen, Gerichtsurteile anzugeben verlangen. Wenn wir das Urteil erhalten: 
Rier ist immer ein bestimmtes Konstruktionsprinzip befolgt, hier wird immer 
der fleiBige Mensch belohnt, oder: hier wird immer im Urteil das StrafmaB von 
den Vorstrafen des Beklagten abhangig gemacht, so haben wir unter den ver
schiedensten Formen das Gemeinsame herausgehoben aus einer Mannigfaltigkeit 
von Einzelgeschehnissen. 

III. Erfassen funktionaler Zusammenhange. 

Bearbeitungsstoff bildeten ungeordnete Mannigfaltigkeiten sowie zwei- und 
mehrgliedrige Reihen verschiedener Art, Gliederung und Merkmalszahl. Ver-
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langt wird Zusammenhangserkenntnis sowie Ordnung oder Aufteilung der Mannig
faltigkeit in Teile, derenGlieder Zusa:m.menhang und Ordnung aufweisen. 

Sonderfalle liegen bei der Bildung einer MaBreihe aus den Bestandstiicken 
der Mannigfaltigkeit, die ungeordnet gegeben wird, vor, bei der Aufstellung einer 
Rangreihe, der irgendein Wertprinzip zugrunde liegt, oder einer Schatzungsreihe 
bei mannigfachen Bewertungsgrundlagen. 

Die Aufteilung der Mannigfaltigkeit in geordnete und zusammenhangende Teile 
kann restlos gelingen, oder es bleibt ein Rest zuriick, der sich nicht einfiigen laBt. 

Bereits durch Aufmerksamkeitsleistung, d. h. Merkmalsbeachtung und Merk
malsauslese, kann Gliederung und Ordnung einer Mannigfaltigkeit erfolgen. 
Denkarbeit dagegen wird zusatzlich bei allen schwierigeren Aufgaben notig, da 
die Merkmale und Zusammenhange sowie Gliederungen nur durch begriffliche 
Leistungen erkannt, verstanden und gefunden werden konnen. Das Gesetz der 
Anordnung und Gliederung zu finden, gelingt bei einem schwierigeren Sachver
halt nur selten. 

a) Finden allgemeiner Ordnungsprinzipien unmittelbar oder gedanklich. 
Dem Priifling wird eine Vielzahl von Dingen vorgelegt, und er solI aIle ihm mog
lichen Ordnungsgruppierungen und Aufteilungsprinzipien auffinden. Die wesent
lichen und bedeutsamen Zusammenhange sind von den nur zufalligen und be
langlosen zu trennen. 

Wir geben beispielsweise 10 Stucke mannigfacher Form aus verschiedenem Material, 
beispieIsweise Holz, MetaIl, Glas, Pappe, von verschiedenem Gewicht und mannigfacher 
Farbigkeit. Der Priifling soIl die Stucke zu orduen versuchen, beispieIsweise nach dem Ge
wicht, der GroBe, der Eckenzahl, der Farbigkeit, der Oberflachenbeschaffenheit und Ver-
wendungszweck, den Herstellungskosten, der Ausfiihrungsgenauigkeit u. a. m. • 

Bei einem abstrakten Orduen geben wir die Aufforderung,die 80 Personen eines Saales 
zu orduen oder zu gruppieren. Man kann nach Alter, GroBe, Gewicht, Bildung, Aussehen 
orduen, nach Geschlecht, Haarfarbe gruppieren, um eine begriffliche Beherrschung der 
Mannigfaltigkeit zu versuchen. 

b) Erkennell von Abhiingigkeitsbeziehungen zwischen den Gliedern einer 
gegebenen Reihe. 1. Finden der rich tigen Reihe. Die richtige Reihe ist 

Abb. 188. Auffinden der richtigen ReihenfoIge der BUder, die ungeordnet vorgelegt werden. 
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zu findenZUnachst beim. Vorhandensein aller ihrer Glieder. Man kann geo
metrische Figuren in eipe Ordnungsreihe bringen lassen, desgleichen eine arith
metische Reihe richtig anzuordnen verlangen. Wir geben einige Beispiele fUr 
sprachlogisches, anschaulich-gedankliches, technisch-begriffliches Ordnen. 

Legen wir die Worte VOl': Automobil, Flugzeug, Eisenb&hnzug, FuBganger, Radfahrer, 
Pferdefuhrwerk, so wird die zunehmende Sehnelligkeit uns eine Ordnungsmogliehkeit fiir 
die Begriffe an die Hand geben. Wir finden das Gesetz der Gliederung, naeh dem jederzeit 
alle diese und ahnliehe Begriffe in einen geordneten Zusammenhang gebraeht werden konnen. 

Die verschiedenen Ferti-
gungsstufen eines einfachen 
Stiiekes smd m Abb. 189 dar
gestellt. Der PrUfling hat die 
richtige Reihenfolge der ein
zelnen zu bearbeitimden Stu
fen uns begriindend anzu
geben. Er mull die Bedin
gungen der Folgeoperationen 
erkennen, um die Fertigung 
techriisch all~~ > D1:0~licher 
Stufenfolgen richtig anzu
geben. 

B i Ide r 0 r d n e n p r ii ft Abb. 189. Finden von Fertigungsstufen. 
Vorl a ge 188. 

2. Finden des fehlenden Gliedes. Die geordnete Reihe weist eine Lucke 
auf, die zu erganzen ist. Die richtige Erganzung wird nur dann gefunden, wenn 
die innere Beziehung und die Abhangigkeit zwischen den gegebenen Gliedern 
richtig erkannt ist. 

Geben wir die Glieder der Reihe: Flasche - Pfropfen; Zimmer - , so wird die Antwort 
" Tiir" nicht schwer fallen, denn, so begriindet der Priifling, wie man mit dem Pfropfen die 
Flasehe verschliel3t und Mfnet, so offnet und verschliel3t man ein Zimmer mit einer Tiir. 
Schwieriger ist die Erganzung der drei Glieder: Schiff - Steuer; Eisenbahn -? Richtig 
ist die Antwort: Sehienen. Die Begriindung mul3 lauten: Das Schiff wird durchdas Steuer 
gelenkt, der Eisenbahnzug durch die Schienen bzw. durch die Weiehe als Sondereinrichtung 
der Schienen gesteuert. 

3. Kennzeichnung der Abhangigkeit zwischen 2 Gliedern eines 
Zusammenhanges. Die zweigliedrige Reihe bildet den unteren Grenzfall, bei 
dem wir besser statt von Reihen von begrifflichem Zusammenhang uberhaupt 
sprechen. 

Sprachlogisehes Material eignet sich gut fiir derartige Proben. Wir lassen beispiels
weise den Genitiv begrifflich kennzeichnen als subjectivus, objectivus, partitivus, 
possessivus in den Beispielen: 1. die Untersuchung des Kranken(Obj .), 2. das Tonen der 
Geige(Subj.), 3. die tJbersetzung der Bibel(Obj.), 4. der Freund des Vaters (poss.), 5. die 
Klinke der Tiir (part.), 6. die Brille des Grol3vaters (poss.), 7. die Anklage des Staatsanwaltes 
(Subj.), 8. die Erforschung del' Wahrheit (Obj.), 9. die Wurzel der Buehe (Part.), 10. das Stu
dium der Reehtswissensehaft (Obj.), oder wir lassen das bewirkte yom betroffenenObjekt 
llnterscheiden. Der Priifling hat zu iiberlegen, ob der Gegenstand, del' den Akkusativ bildet, 
nur betroffenist oder erst entsteht. Wir geben die Beispiele: 1. BIumen giel3en (betr. Obj.), 
2. Bild malen (bew. Obi.), 3. Kaffee mahlen (betr. Obj .), 4. Zahn ziehen (betr. Obj.), 5. Turm 
bauen (bew. Obi.), 6. Miinze schlagen (bew. Obj .), 7. Pferd beschlagen (betr. Obj.), 8. Brot 
backen (bew. Obi.), 9. Schokolade kaufen (betr. Obj.), 10. Kuchen essen (betr. Obi.), 11. Loch 
bohren (bew. Obi.), 12. Freund besuchen (betr. Obj.). 

c) Finden funktionaler Beziehungen zwischen zwei Reihen. Sollen Zusammen
hange zwischen zweiReihen erkannt werden, so sind zunachst die beiden Reihen, 
jede fUr sich, in ihrem richtigen Aufbau zu finden; alsdann kann man nach der 
Beziehung such en, die die Glieder der beiden Reihen miteinander verknupft. 

Wir geben mathematische, geometrische sowie technische Beispiele. 
In Abb.190 Ziffer 1 sind die Figuren in zwei Reihen Zll ordnen, die einen Schnittpunkt 

aufweisen. Die richtige Anordnllng ist unter Ziffer 2 angegeben. 
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Bei den Figuren der Ziller 3 und 4 der Abb. 190 sind die Beziehungen, die man zwischen 
zwei Merkmalsgruppen der Figuren auffindet, in einem SatzgefUge mit "je - destc" zu for
muIieren, desgleichen ist die richtige Anordnung der beiden Merlunalsreihen zu geben. 
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Die Losung zu 3 lautet: Je 
mehr Ecken die Figur hat, um 
80 kleiner ist die Zahl der Innen
striche. Bei 4 erfolgt bei einer 
Rechtsdrehung des rechten Win
kels urn 90 0 eine Linksdrehung 
des Ansatzstriches um 45 0, an 
welcher Stelle der Strich auch 
ansetzen moge. Eine technische 
Begrillsleistung wird durch die 
Anordnung der Abb.1S7 Seite 236 
Ziffer 4 angeregt. Die Trichter 
sind genau gleicher Beschaffen
heit, nur die Lange des Ansatz-

Abb. 190. Reihen finden. rohres ist verschieden. Sie wer-
den mit gleichen Mengen Was

sers gefiillt, und der PriifIing soll, ohne daB zunachst der praktische Versuch stattfindet, 
die funktionale Beziehung finden. J e groBer das Ansatzrohr ist, um so geriuger ist die 
AusfluBzeit der gleichen Wassermenge; desgleichen solI er eine Begriindung geben. 

Die Begriffsleistungen des praktischen und beruflichen Lebens gehen flieBend 
in Urteils- und SchluBfunktionen iiber. Bei niedrigeren und hOheren BewuBt
seinsprozessen liegen stets Leistungsverflechtungen vor, so daB immer nur durch 
Kennzeichnung der wesentlichen Seite eines Leistungsgefiiges eine Ordnung mog
Hch wird. 

Die Begriffe bilden die Bausteine zu den Urteilen. Klare und deutliche Be
griffe sowie gute Befiihigung zu neuer begrifflicher Arbeit werden zu guten Lei
stungen des Bewertens und Beurteilens fiihren. Klare und deutliche sowie be
reite Begriffe begiinstigen auch Kombinationsleistungen. Wird fiir eine Kom
bination der Begriff Spiegel als Ausgangsstiick gegeben, so klingen bei klarer 
Repriisentation des Begriffes sofort verschiedene Losungsmoglichkeiten an. 
Es ist wesentlich fiir einen Spiegel, aufgefangene Strahlen zu reflektieren; er 
wird vorwiegend aus Glas hergestellt, dessen Eigenschaften verdeutlicht werden 
miissen; er findet Verwendung zur Selbstbetrachtung. Bei klarer Repriisentation 
des Begriffes werden leichter und sicherer die Wege fiir die Gedankenbildungen 
gewiesen. So stehen die Begriffe als unser Besitz sowie als unsere Befiihigung 
zu neuen Leistungen mitten in dem Geflecht .aller Denkfunktionen iiberhaupt, 
die wir als Intelligenz abgrenzten und die wir in die drei Hauptgruppen des Kom
binierens, der Begriffsleistungen und des Urteilens und SchlieBens gliederten. 

24. Urteilen nnd Schliellen. 
Der Logiker untersucht die Bedingungen der allgemeinen Giiltigkeit der 

Urteilsakte, insonderheit bemiiht er sich, auch das Verhiiltnis der begrifflichen 
Beziehungen zwischen Subjekt und Priidikat zu bestimmen, wenn er die Theorien 
der Quantifikation, der In- und Subordination entwickelt. Der theoretische 
Psychologe sucht die psychologischen Bedingungen aufzudecken, sowie all die
jenigen Erlebnisse, die feststellbar sind, wenn Urteilsakte ablaufen. Der Erkennt
nistheoretiker setzt die analytischen den synthetischen Urteilen gegeniiber, 
indem er der Verbundenheit und Giiltigkeit der begrifflichen Feststellungen ein
mal im Subjekt und seiner Begriffsbildung ihre Giiltigkeit im Objekt, auBerhalb 
des urteilfiillenden Subjektes, gegeniiberstellt. 

Sache der praktischen Psychologie ist es, die praktisch bedeutsamen Urteils
akte zu kennzeichnen, die bei Uberschau iiber die entsprechenden Tatsachen des 
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Berufslebens nichts anderes als Beurteilungen und Bewertungen sind. 
Raben wir das Wesen einer Sache begrifflich erkannt, so gilt es oftmals, eine Be
urteilung und eine Bewertung vorzunehmen, indem wir die begriffliche Einsicht 
in den allgemeinen Zusammenhang intellektueller Beziehungen, allgemeiner 
oder besonderer beruflicher Erfahrungen, also in Ordnungsreihen der ver
schiedensten Art eingliedern. Aus der begrifflichen Feststellung eines Einzel
sachverhaltes flieBt erst dann die endgiiltige Beurteilung und Bewertung. 

Wir konnen das Urteil fallen: "Dieser Mensch ist leichtsinnig" und behaupten 
diesen Sachverhalt als bestehend und richtig. Ebenso konnen wir eine gedankliche 
Beziehung als zu Recht bestehend beurteilen, desgleichen einen sachlichen Zu
sammenhang oder einen Zusammenhang von V organgen auf wirtschaftlichem, 
politischem, kulturellem, literarischem, technischem Gebiete. Bei Beurteilungen 
von Dingen und Menschen kommen wir zu bestimmten Einsichten und Satzen, 
denen wir Giiltigkeit bestimmter Sicherheit zuschreiben. Das praktisch wichtige 
Urteil ist demnach nicht nur nach Richtigkeit und Teilrichtigkeit, sondern auch 
nach der Sicherheit, mit der es auf tritt, zu bewerten. Ganz- oder teilrichtige Ur
teile, die mit absoluter Sicherheit oder als einfache Behauptung oder als Moglich
keit oder als Urteilsvermutung bestimmten Sicherheitsgrades auftreten, gilt es 
unter experimentellen Bedingungen anzuregen. 

Das allgemeine Urteil, das einen Sachverhalt als sicher hinstellt, bildet die 
Grundlage. Es kann durch eineBewertung erganzt werden, die sich entweder 
auf allgemeine Wiirdigung und Kennzeichnung des Wertes und der Bedeutung 
eines Dinges im Rahmen der zur Erorterung stehenden Zusammenhange und 
Ordnungsreihen bezieht. Gegebenenfalls sind spezielle Bewertungen moglich, 
etwa Quantifizierungen, wie sie beispielsweise bei Bewertungen wissenschaft
licher, kiinstlerischer Leistungen iiblich sind, in wirtschaftlichen Dingen sogar 
zu borsenfahigen Bewertungsziffern fiihren, den Kursen, die die allgemeine Be
urteilung und besondere Bewertung eines Betriebes, seiner Grundlagen und seiner 
Rentabilitat unter Beriicksichtigung der Gegenwart, Vergangenheit und Zu
kunft, unter Beriicksichtigung seiner technischen Einrichtung, seiner Menschen, 
seiner Leitung, seines Absatzmarktes sowie seiner Eindeckungsmoglichkeiten 
ausdriicken. 

Wir stellen dem urteilsfahigen Kopf den Phantasten gegeniiber. Der urteils
fahige und verstandige Kopf wird einem Trinker und liederlichen Kunden keinen 
erheblichen Kredit gewahren, wohl der Phantast, der seinen Beteuerungen und 
Versicherungen glaubt und sie als wahr und giiltig beurteilt. Die Leichtglaubig
keit, also die unkritische Rinnahme der Dinge, V organge, AuBerungen ist das 
Wesen der Urteilslosigkeit, die auch auf Dummheit beruhen kann. Liegt Urteils
Unfahigkeit vor, so ist gegebenenfalls iiberhaupt kein Werturteil iiber einen 
Sachverhalt moglich, das auch nur Anspruch auf Teilrichtigkeit hat und be
acht.liche Sicherheit. Neben der Leichtglaubigkeit kommt die BeeinfluBbar
keit, also Suggestibilitat des urteilslosen Kopfes bei Eigen- oder Fremdsugge
stion in Betracht. Selbstbewertung ist besonders schwer. Besonders oft wird 
bei gefiihlsbetonten, vielleicht uns selbst angenehmen Werturteilen, eher und 
ofter Zustimmung verspiirt als bei solchen, die unsere Leistungen und Entwick
lungsmoglichkeiten, sowie unsere Gewinnchancen als wenig giinstig und wenig 
wertvoll hinstellen. Die Einsicht in die eigene Begabung und Veranlagung, 
deren Vorziige und Nachteile sowie deren Unzulanglichkeit, insbesondere die 
Selbstbeurteilung des eigenen Willens und seiner Zahigkeit, in Beriicksichtigung 
bestimmter ungiinstiger und widriger Umstande, der eigenen intellektuellen Be
gabung, ist ebenso wie die Bewertung der Dinge um uns und der Menschen neben 
uns fUr Lebens- und Berufserfolg oftmals entscheidend, denn Fehlurteile lmd 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 16 
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Fehlbewertungen fUhren zum Zusammenbruch, Besturteile und Richtigstbewer
tungen zu Geld, Ansehen und Erfolg. 

Auch die Sicherheit der Bewertung und Beurteilung ist fiir das praktische 
Handeln von EinfluB. Paart sich nicht Urteilsgute mit Urteilssicherheit, so 
werden immer und immer Hemmungen erlebt, die den klugen und verstandigsten 
Kopf von schnell entschlossenen Handlungen abhalten. Er Vtird wieder und wieder 
zogern, da er seinem eigenen Urteil nicht traut und es nicht fUr tragfahig fiir ent
scheidendes Handeln ansieht. 

Besondere Bewertungen und Beurteilungen werden in j edem Berufe verlangt. 
Der Lehrer solI die Personlichkeit des SchUlers beurteilen, er solI seine Aufnahme
fahigkeit, Interessiertheit, sein Streben, seinen FleiB bewerten. Desgleichen solI 
er seine Lehrmethode kritisch bewerten unter Bezug auf aIle unterrichtswichtigen 
Gesichtspunkte und Bedingungen. 

Der Kaufmann muB den geforderten Preis der Ware richtig einschatzen, ihre 
Absatzfahigkeit, die Kauflust, den Kaufwillen und die Zahlungsfahigkeit des 
fUr die Ware interessierten Kauferkreises. Er muB unter Berucksichtigung 
seiner eigenen Geldmittel die GroBe des erforderlichen Lagers beurteilen, die 
Schnelligkeit und Gute der Ersatzbeschaffung, die Dauer der Mode, den zu er
wartenden Zeitpunkt des Eintretens der Ubersattigung mit Waren der angebote
nen Art, der Ermudung des Publikums. Diese Beurteilungen des Kaufmanns 
fuBen auf der Berucksichtigung wirtschaftlicher Zusammenhange, mitunter auf 
der richtigen Einschatzung des Materials und seiner Haltbarkeit, des Gebrauchs
wertes der Ware, der Mode und Konjunktur, der Einstellung seiner Kaufer, 
kurzum auf psychologischer und sachlogischer Grundlage. 

Der Politiker hat bei seinen Beurteilungen und Bewertungen meist die schwie
rige Aufgabe der Beurteilung der zukunftigen Entwicklung als Folge, aber auch 
als Reaktion auf seine eigenenMaBnahmen, wobei er die wirtschaftlichen Fak
toren ebenso einzusetzen hat wie Stimmung, Gesinnung und Willenshaltung 
der Betroffenen. 

Sonderfalle der Urteilsleistungen liegen bei Beurteilung des Absurden, 
Unsinnigen oder Unmoglichen vor, wie sie in richtiger Weise von jedem 
normalen Menschen vollzogen werden muB. Das Lacheln uber komische und 
unsinnige Zumutungen, Handlungen, Urteile, Feststellungen, Situationsbilder 
setzt bei allzu krassem Unsinn meist triebartig ein. Das Wesen des Belachelns 
des Ungewohnten und Unsinnigen offenbart sich somit als kollektiv begrundete 
Zweckreaktion, die auch auBerlich durch das Zahneweisen demUngewohnten und 
Unsinnigen gegenuber anschaulich zum Ausdruck kommt. 

Andere wichtige Sonderfalle sind die Erfassung des ZweckmaBigsten, die 
besonders im Kernpunkte der technischen MaBnahmen steht. Der Ingenieur 
hat, wenn er technische Bestwerte seinem Betriebe sichern will, nicht nur das 
Material auf seine Haltbarkeit, Dauer und Beschaffungspreis zu beurteilen, 
sondern auch das konstruktiv und fertigungsmaBig ZweckmaBigste zu erstreben. 

Das Wahrscheinlichste im Urteil festzustellen auf Grund der Gerichtsver
handlungen und aktenmaBiger Unterlagen ist fiir den Richter Berufsnotwendig
keit. Er hat die Gesamtumstande zu bewerten, u. a. die Zuverlassigkeit und Gute 
der Zeugen und Gegenzeugen, die GroBe der ungewollten Beeintrachtigung der 
Zeugnisgute durch Einstellung auf Sonderinteressen oder sonstige seelisch zu ver
mutende Einflusse, etwa Angst, Furcht, Scheu und Befangenheit. Wenn der Rich
ter schlieBlich sein Urteil fallt, so kommt er unter kritischer, d. h. doch abwagender 
Bewertung aller Moglichkeiten zu einem Ergebnis, das die Wahrheit darstellen solI 
und das oftmals, etwa beim Indizienbeweis, die wahrscheinlichste Art des Her
ganges oder der Verursachung eines Sachverhaltes angibt und behauptet, des-
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gleichen die wahrscheinlichste Art der Motivation der Handlungen der Be
teiligten. 

Allgemeine Beurteilungen von Dingen und Menschen auf sachlicher, seelischer 
oder kombinierter Grundlage sind beruflich ebenso wichtig wie die SonderfaIle 
der Bewertung des Wahrscheinlichsten, ZweckmaBigsten sowie der Erkennung 
des Unsinnigen oder Absurden. Der Stoff, der zur Beurteilung vorgelegt wird, 
kann ailgemein menschlicher Art sein, also dem aIltaglichen Erfahrungsbereiche 
entnommen sein, er kann aber auch besondere berufliche Farbung tragen, wenn 
wir, soweit moglich, im Wirklichkeits- oder Bildversuche die Bedingungen etwa 
der technischen Arbeit oder der richterlichen Praxis ubernehmen. Eine Kombi
nation der Moglichkeiten der Verursachung eines Geschehens, ein Such en und 
Vermuten ailer vieileicht noch fehlenden, weiteren ursachlichen Zusammenhange 
kann man dadurch ausschlieBen, daB man aile Ursachen und aIle Folgen, die zu 
beurteilen sind, nebeneinandergesteilt und nun lediglich eine Bewertung nach 
Richtigkeit und Bedeutsamkeit verlangt. Die Sicherheit des Urteils ist stets 
mit anzugeben. 

Die Kombinationsleistung kann den Kaufmann, einen Wirtschafts- oder 
politischen Fuhrer oder einen leitenden Mann auf irgendeinem anderen Ge
biete zu phantasiereichen Deutungen der Gegenwart und Vergangenheit mit 
phantasiereichen Bewertungen der Ursachsketten, die diesen Erfolg herbeigefiihrt 
haben, und zu allen moglichen Entwicklungsvoraussagen veranlassen, ohne daB 
dies en Angaben Urteilswert zukommt. Die Kombination muB durch begriffliche 
Arbeit gelenkt und gezugelt werden, die Hemmungen setzen wird. Richtig muss en 
die sachlichen, wirtschaftlichen und seelischen Zusammenhange, also die Per
sonlichkeiten, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sowie die Verflechtungen 
zwischen Menschen und Geschehen erkannt werden. 

Die phantasiereiche, logisch vollig korrekte Kombination kann zu Fehlschlagen 
der schlimmsten Art fuhren, .wenn in der Urteilsleistung nicht die erforderliche 
kritische Bewertung aller Moglichkeiten vorgenommen wird, so daB schlieBlich 
nur einige Handlungsvorschlage und Deutungsgesichtspunkte als die der Sach
lage allein entsprechenden und wichtigen ubrig bleiben. Das voreilige Kombinieren 
und Sehen von Gewinn kann zu falschen Handlungen verleiten, wenn die kritische 
Abwagung aller Umstande auch der gegenteiligen und entgegenwirkenden aus
bleibt. Umgekehrt kommt der urteilsfahigste Kopf nicht voran, wenn er nicht 
Kombination und Disposition besitzt, also neue Wege eirischlagt, die ihn voran 
fUhren. SchlieBlich gehoren zum Kombinieren und UrteilEm auch Entschlossen
heit und eine Zahigkeit des Durchhaltens bis zum erwarteten Ziele, urn das 
kombinatorisch und urteilsmaBig Richtige in die Tat umzusetzen. Oftmals sind 
richtige Einsichten und Erkenntnisse urteils- und kombinationsmaBig vorhanden, 
aber der Wagemut fehIt, urn entsprechende Handlungen schnell, entschlossen 
und energisch auszufuhren. 

A. Allgemeine Beurteilung. 
Wir konnen Stoffe und Vorgange der verschiedensten Art geben, urn Urteils

leistungen und Bewertungen anzuregen. Beispielsweise sprachlogisches Material, 
anschauliche Gebilde, Bilder und Bilderreihen, technische Vorgange, Erzahlungen 
u. a. m. 

I. Sprach- und sachlogische Beziehungen. 
Sprach- und sachlogische Beurteilungen und SchluBketten kann man an der 

Hand von Vorlagen oder Bildern, oder in der unmittelbarenAnschauung gegebenen 
Dinge und V organge priifen. 

16* 
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Begriffs- und Urteilsleistungen auf sprachlogischer Grundlage pflegen den 
Hauptteil und das Kernstiick der meisten IntelligenzpriifbOgen zu bilden. 

Wir geben einige Beispiele der Bobertag-Hyllaschen Vorlagen, die sie fiir die Begabungs
priifung der letzten Volksschuljahre verwenden, die aber in entsprechender Weise auch Er
wachsenen gegeben werden konnen. 

Beispiel 1: Man gibt das Satzgefiige: A ist groBer als B, C ist kleiner als A, welcher von 
den folgenden 4 Satzen ist dann sicher richtig? 1. C ist groBer als B; 2. C ist kleiner als B; 
3. C ist ebenso groB wie B; 4. Man weiB nicht, ob C groBer, kleiner oder ebenso groB ist 
wie B. 

Beispiel 2: Marie ist alter als Gertrud, Frieda ist alter als Marie, Gertrud ist jiinger als 
Frieda. Wenn die beiden ersten Satze richtig sind, dann ist der dritte Satz: Richtig - falsch 
- ungewiB. 

Beispiel 3: Kein Schnellzug halt in A. AIle Schnellziige sind Ziige ohne 4. Klasse. 
Wenn diese beiden Satze richtig sind, welcher von den folgenden 4 Satzen muB dann gleich
falls richtig sein? 1. Kein Zug ohne 4. Klasse halt in A. 2. Einige Ziige ohne 4. Klasse halten 
in A. 3. Einige Ziige ohne 4. Klasse halten nicht in A. 4. AIle Ziige mit 4. Klasse halten in A. 

Gepriift wird hier lediglich formal-Iogische Urteilsleistung. 
Eine Sachbeurteilung verlangt Beispiel 4. Warum werden die StraBen so gebaut, 

daB sie von der Mitte aus nach beiden Seiten etwas abfallen? 1. Es sieht besser aus. 2. Es 
ist die billigste Bauweise. 3. Damit die Wagen besser ausweichen konnen. 4. Weil die 
StraBenmitte starker abgenutzt wird. 5. Damit das Wasser besser ablauft. 

Beispiel 5: Durch Abschreiten einer Hauserreihe bestimmt man deren Lange: Mittel
maBig - sorgfaltig - genau - und annahernd. 

Bei sachlogischer Beurteilung kann man Bildvorlagen geben, die kritisch zu 
bewerten sind. Man wird dann leichter die eigentlichen Urteilsprozesse erfassen 
konnen unter der Voraussetzung, daB die Ausfiihrung des Bildes so klar und deut
lich ist, daB sein restloses Verstehen jedem miihelos gelingt. Bei schlechten Bild
vorlagen priift man Bildverstandnis, nicht Bild- und Sachbewertung. 

Fiihrt man Bilder oder Bilderreihen vor, so kann man natiirlich zunachst 
im Bericht und VerhOr lediglich Umfang und Giite der Beobachtung priifen. 
Liegt zwischen Darbietung und Abnahme eine Pause, so wird auch die Gedacht
nisleistung des Beschauers beleuchtet. 

Bei Urteilspriifung mittels Bildern stellt man Beurteilungs- und Bewertungs
fragen, die sich auf den Gesamtinhalt des Bildes oder Teile oder Teilvorgange 

beziehen. Wir fragen 
beispielsweise: Welche 
Jahreszeit war es1 und 
verlangen eine ausrei
chendeBegriindung des 
Urteils. Wir fragen 
nach dem Alter, Stand 
der Person und schlie
Ben die Frage an: W 0 -

raus schlie Ben Sie das 1 
Fiihren wir beispiels

weise die Othelloszene der 
Abb. 191 vor, so ist die 
Beurteilung und Bewer
tung recht verschieden. 
Die einen sagen: Eine 
GroBmutter fiihrt ihre 
Enkel vor, wahrend die 
anderen in den Kern der 

Allb . 191. Bildbeurteilung. Zusammenhange eindrin-
gen, sowohl sachlich wie 

auch seelisch einfiihlend und die dargestellte Szene richtig bewerten, die eine Stufe 
einer bestimmten Entwicklungsreihe der Vorgange darstellt. 

Zunachst sind die einzelnen Merkmale in allgemeiner oder besonderer Hin-
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sicht, wenn ein bestimmtes Ziel fiir die kritische Uberschau vorschwebt, zu be
werten. Die Bedeutung der einzelneu Merkmale hinsichtlich des Endzweckes 
der Bewertung ist abzustufen. Dem einen gelingt Bewertung und Abstufung, 
dem anderen nicht. Dariiber hinaus sind Beziehungen zu erkennen, Riickschliisse 
zu machen, Einfiihlungen vorzunehmen, um den Sinn der Darstellung zu erfassen. 
Das gleiche Gebilde und das gleiche Bild spiegelt sich in der allerverschiedensten 
Weise im Urteil und in der Bewertung des Betrachters. Legen wir einen mit 
Schriftzeichen, Formen und Ziffern beschriebenen Zettel auf unseren Schreib
tisch, so wird er von dem Sachverstandigen sofort als sorgfaltig zu behandelndes 
und aufzubewahrendes Wertobjekt, fiir ein Erzeugnis miihseliger Denkarbeit 
und als Niederlegung eines gliicklichen Fundes erkannt. Andere wieder bewerten 
ihn als ein Stiick bekritzeltes Papier, das die Ordnung des Schreibtisches stOrt 
und befordern ihn so schnell als moglich in den Papierkorb oder den Of en. Man 
kann allgemeine Beurteilungen und Bewertungen an den Anfang der Urteils
Priifung stellen, um dann zu Sonderbewertungen iiberzugehen, die auf dem vor
auszusetzenden Erfahrungsmaterial bestimmter Berufsgruppen und Lebenskreise 
fuBen. GewiB liegen bei diesen sachlogischen Beurteilungen und Bewertungen 
stets auch eine Fiille anderer Prozesse mit vor, beispielsweise Aufmerksamkeit 
und Konzentration, Gedachtnis und Kombination, doch kann man die Proben 
derart einrichten, daB der Anteil der eigentlichen Beurteilung und Bewertung 
am starksten wird. 

II. Seelische Einfiihlung. 
Die Bewertung einfacher Ausdruckserscheinungen des Lachens und Weinens 

geschieht triebartig. Uber das Verstehen hinaus wird oftmals eine gleich- oder 
entgegengesetzt gerichtete Gemiitsbewegung und Gefiihlsstimmung gewirkt. 
Der Gahnende steckt seine Umgebung an, desgleichen der Frohliche und Traurige. 
Aber es wird zur schwierigen Urteilsleistung, die Gesten des Menschen iiber diese 
allgemeinsten Deutungen und Bewertungen des Ausdrucksgehaltes von Ge
miitsbewegungen hinaus nach der Seite des Charakters mid der Personlichkeit 
hin zu bewerten. Nur auf Grund schwieriger Denkarbeit und kritischer Ver
wertung der eigenen Erfahrungen wird man zu einem richtigen Ziele gelangen. 
Die echten Reaktionen und VerhaltensauBerungen miissen von den Verdeck
und Scheinreaktionen gesondert werden, die angegebenen Handlungsziele miissen 
von den tatsachlich zugrunde liegenden Motiven und Abslchten getrennt werden. 
Die Beziehungen der Personen zu Handlungsursachen und -folgen sind allge
mein und speziell zu ergriinden. Die richtige Bewertung eines Menschen auf 
Grund der Art und der Formen, mit denen er uns entgegentritt, sowie seiner 
Handlungen und der Grundsatze, die wir vermuten und erschlieBen, ist derart 
schwierig, daB auch den begabtesten und urteilsfahigsten Kopfen oftmals Fehler 
unterlaufen. 

Es soil die Bewertung der seelisehen Stimmung sowie der EntseWiisse und Handlungen 
einer Person in einer dargebotenen ErzaWung, die vor dem SeWusse abbrieht, gegeben werden. 

Das groBe Los. 
An seinem 14. Geburtstag erhielt Paul Hiller ein Lotterielos zum Gesehenk. Von 

diesem Tage an war das Los der Angelpunkt aller seiner Plane und Traume. Er kannte bald 
die Nummer desselben auswendig und wuBte genau die Tage der Ziehung. Immer mehr wur
zelte sieh nun in Paul Hiller der Gedanke fest, daB ihm der Hauptgewinn von 300000 M. 
zufallen wiirde. Seine Gedanken waren wie festgebannt auf diesen Punkt geriehtet. Alles 
andere deuehte ihm daneben unwesentlieh. Sein Beruf ersehien ihm langweilig. WoW daehte 
er manehmal daran, sieh weiter fortzubilden, um eine h6here Stelle einzunehmen. Aber wozu ? 
Ruhte doeh in seinem Tisehkasten das Los, das seinem Leben mit einem SeWage eine andere 
Wendung geben wiirde. 



246 Urteilen und SchlieBen. 

Wenn Paul Hiller daher am Ziehungstage die Liste der gezogenen Nummern las und seine 
Nummer nicht unter diesen fand, legte er die Zeitung mit dem ruhigen Gefiihl wieder weg, 
daB er schlieBlich noch 3 Monate zu warten habe, und daB diese Frist in einem ganzen 
Menschenleben ja nichts zu bedeuten habe. Ein Vierteljahr noch, dachte er, deshalb 
brauchte er seinen Lebenswandel nicht umzuandern und sich Sorgen und Anstrengungen 
aufzubiirden. 

So wartete Paul Hiller von Jahr zu Jahr. Sein Haar ergraute, und er war ein alter Mann 
geworden. Gicht und Herzbeschwerden plagten ihn. Er beschloB daher, sein Amt auf
zugeben und sich pensionieren zu lassen. Er verlieB nur noch selten das Bett und las die 
Ziehungslisten miirrisch und interesselos. Nur aus Gewohnheit erneuerte er immer wieder 
das Los. Da, an einem Tage - er beugte sich tiefer iiber die Zeitung - da stand es groB 
und deutlich: "Der Haupttreffer von 300000 M. falIt auf Nr. 31500." Und das war sein Los! 
Er wiederholte die Nummer laut, urn sich zu iiberzeugen, daB es auch keine Tauschung sei. 
Das Blatt zitterte in seinen Handen. Es war kein Zweifel, die Nummer stimmte. Starr 
blickte er auf die Zeitung. -

Wir sagen: der Mann kann sich einmal freuen; er kann auch betriibt sein; er wird teils 
Freude, teils Trauer empfinden. Die Handlungen, die moglich sind, liegen in dieser und 
jener Richtung und sind ein Ausdruck seiner Gemiits- und GefiihlseinstelIung. Es sind alIe 
Moglichkeiten zu bewerten und diejenige nebst Begriindung anzugeben, die als alIein richtige 
erwartet wird. 

Die naheliegende, wenn auch falsche Bewertung: der Mann wird groBe Freude haben, 
tritt oftmals auf. Bei Hemmung und Zuriickhaltung des Beurteilers wird auf einen gewissen 
gemischten Gefiihlszustand geschlossen. Man erhalt die Urteils- und SchluBketten: "Der 
Mann wird recht betriibt sein, da er erst jetzt sein Jugendziel, zu Reichtum zu gelangen, 
erreicht sieht, wo er nicht mehr genuBfahig ist. Die vielIeicht zunachst iiberklingende Freude 
iiber den Gewinn wird vermutlich bald in das Gegenteil, tiefen VerdruB, umschlagen, da der 
Mann die Zwecklosigkeit seines ganzen Lebens und seiner fortlaufenden Erneuerung des 
Lotterieloses bis ins hohe Greisenalter einsieht, angesichts der vollig unmoglichen Verwert
barkeit des Gewinnes im zunachst beabsichtigten Sinne." 

III. Sachlich-seelische Beziehungen. 

Auch unter den Bedingungen der Priifung kann man durchaus sachlich
seelische Urteils- und SchluBketten anregen, um Schnelligkeit, Richtigkeit und 
Sicherheit des Beurteilens und SchlieBens bei verwickelten Zusammenhangen 
zu studieren. 

Wir geben etwa das Beispiel: In einer groBen Stadt mogen wir einen Stadtteil von 
tausend Leuten herausnehmen und die FeststelIung machen, daB auf diese eintausend Ein
wohner in jedem Jahre dreiBig Vergehen kommen. Mit dieser GroBstadt soll eine Kleinstadt 
mit ihren tausend Einwohnern ebenfalls moralstatistisch verglichen werden. Wir finden 
nach einem Jahre die gleiche absolute Zahl der Vergehen in der kleinen Stadt. 

In der GroBstadt, so wird ausgefiihrt, sind zahlreiche Auslagen in den Schaufenstern 
und zahlreiche Verlockungen vorhanden. Infolge der Dichte des Verkehrs ist ein Entkommen 
und Entwisehen nicht alIzu schwierig. Die Menschen sind einander wenig bekannt. 

In der Kleinstadt dagegen kennen die Mensehen einander, da sie zum groBen Teil mit
einander verkehren und mit den gegenseitigen Gewohnheiten vertraut sind. Die wenig zahl
reichen Auslagen in den Schaufenstern sind diirftig. Die Moglichkeit des Entwischens 
und AusreiBens ist nicht sonderlich hoch. 

Wir verlangen das WerturteiI: wenn diese Bedingungen gelten, wie ist dann die Moralitat, 
also die moralische Beschaffenheit der Bewohner der GroB- und Kleinstadt zu beurteilen? 
Die Antwort lautet sehr oft: Die moralische Beschaffenheit ist gleich, da die absolute Ziffer, 
die lediglich gilt, gleich ist. Oft hart man die Antwort: Unter diesen Bedingungen ist die 
Moralitat'der Kleinstadt groBer, der GroBstadt kleiner. Das richtige Urteil dagegen muB 
lauten: Unter diesen Bedingungen ware die moralische Beschaffenheit der GroBstadter 
groBer, da trotz groBerer Verlockungen und trotz geringerer Hemmungen nur die gleiche 
Anzahl von Vergehungen nachweis bar wird wie in der Kleinstadt. Man erwartet also, daB 
groBere Verlockungen unter sonst gleichen Bedingungen eine groBere Anzahl von Vergehen 
auslosen. Man erwartet weiter, daB bei der groBeren Moglichkeit zu entkommen die Hem
mungen geringer sind. Einstimmigkeit besteht nicht immer iiber die kritische Bewertuhg 
der Bekanntheit; die einen begriinden: einem Bekannten wird man weniger leicht etwas 
wegnehmen; andere dagegen kommen zum gegenteiligen Ergebnis. Insgesamt aber ist das 
allein richtige Urteil: Vnter diesen geschilderten Bedingungen ist die Moralitat der Klein
stadt als geringer zu bewerten. 
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B. Beurteilung von Sonderfltllen. 
Bei der Beurteilung von Sonderfragen konnen drei groBe HauptfiiJIe unter

schieden werden: die Beurteilung des ZweckmaBigsten, des Wahrschein
lichsten und des Absurden oder Unsinnigen. 

I. Erkennen des Absurden. 
Wir verlangen, daB bei normaler intellektueller Begabung widerspruchsreiche, 

unsinnige, unwahrscheinliche Dinge, Vorgange, Gedankenablaufe, Bilder als 
solche erkannt werden. Wie bei den allgemeinen Bewertungen sind die sachlichen 
oder psychologischen Griinde der Ablehnung anzugeben. Die Beurteilung des 
ZweckmaBigsten ist besonders fiir die Technik bedeutsam, da bei Verwendung des 
Materials, bei konstruktiver Formgebung, beim Fertigungsplan, bei allen arbeits
betriebstechnischen und betriebsorganisatorischen MaBnahmen, beim Gebrauch 
und Abnutzung des Stiickes stets . Bestwerte gefunden werden sollen, die den 
Bedingungen groBtmoglicher ZweckmaBigkei t geniigen. Die Beurteilung des 
Wahrscheinlichsten ist eine Grundfunktion des Richters. Natiirlich sind weit 
iiber diese Berufsgruppe hinaus allenthalben bei Unklarheit und Vieldeutigkeit 
irgendeines Sachverhaltes oder Berichtes, kritische Bewertungen aller Um
stande, der Dinge und Menschen, erforderlich, um auf Grund bewertender Denk
arbeit die wahrscheinlichste Verursachung oder bei Zukunftwirkungen die wahr
scheinlichste Folge aufzufinden. 

Das sachlich oder seelisch, logisch oder gedanklich Absurde pflegt sofort von der Nor
malintelligenz erkannt .. zu werden, sofem der Widersinn eine bestimmte GroBe, die Absur
ditatenschwelle, iiberschreitet. Beispielsweise werden wir bei der Mehrzahl der Beschauer 
bei Vorlage der Abb. 192 sofort ein Lacheln als Reaktion auf die Absurditat und den 
Widersinn feststellen ·konnen. Zur Be-
griindung wird gesagt; daB an sich ein 
operativer Eingriff an einem Haifisch un
wahrscheinlich oder unsinnig ist, und daB 
die Fesselung des Fisches in keiner Weise 
Bedaeht nimmt auf die dem Operateur 
durch das HaifisehgebiB drohenden Ge
fahren. Freilich pflegt nicht immer 
prompt und sieher die Abweisung der 
Darstellung als absurd zu erfolgen. Die 
Achtung vor dem Dargestellten und Ge
druckten ist erheblieh, und bei eindrucks
voller Erklarung des Bildes durch eine 
Achtungsperson kann man mitunter 
durchaus glaubige Beschauer linden, die 
dem Bilde, dessen Inhalt durchaus mog
lich sei, zustimmen. 

Das Wasserrad (Abb.193 Ziffer 4) wird 
als widersinnig abgelehnt, da der Druck des 
von oben auf die Schaufeln fallenden Was
sers die Kraftwirkung des Stromungswas
sers aufhebt, so daB die Anlage at., wider
sprechend in sich beurteilt wird. Freilich 
findet sich gelegentlich auch die richtige 
Antwort in konditionaler Form: Wenn die 
Anlage so gebaut ist, so solI offenbardurch 
das von oben herabfallende Wasser eine 
Bremswirkung erreicht werden. LaBt man Abb. 192. Zahnoperation am Haifisch. 
den Fall weiter analysieren. wenn die Ant-
wort "das Wasserrad dreht sich nicht oder steht still" nicht als geniigend angesehen wird, 
so wird man mitunter eine vollig einwandfreie Beherrschung der Anlage feststellen konnen. 
Stillstand des Rades wird dann als Sonderfall beim Gleichgewicht der beiden entgegen
gesetzt wirkenden Krafte angesehen und der Sat.z formuliert: Die Drehrichtung des Rades 
hangt von dem Verhaltnis der beiden angreifenden Krafte und der Wirkung der starkeren abo 
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Fehlkonstruktionen der Abb. 193 kounen tells ala technische Vorlage, teiLq als Modell 
vorgefiihrt werden. Bei demSternrad sind zwei Schaufeln versetzt, bei dem Kurbeltrieb 
ist der Kurbelabstand zu groB und die Kurbelstellung falsch, bei der selbsttatigen Wasser· 
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Abb.193. Technische Absurditatenproben. 
1. trberlauf. 2. Schaufelrad. 3. Kolbentrieb. 4. Wasserrad. 

sperrung (Ziller 1) soll der Grund des 
Widersinnes angegeben werden, des· 
gleichen die AbhilfemogIichkeit. Wenn 
man den Schwimmer auf die andere 

~I I I I I I Ie==)) 
Abb. 194. 

Schifis·Fehlkonstruktion. 

Seite des Drehpunktes legt, ist die Anlage richtig, da nun bei Erreichung eines bestimmten 
Wasserspiegela der Schwimmer in der Tat die AusfluBoffnung zwanglaufig freigibt. 

Das Schiff (Abb.194) wird als unsinnig und unzweckmaBig in der Konstruktion beur
teilt werden, da es ladungsfrei sich nach vom iibemeigt, so daB die Schiffsschraube 

[. (/, sch IJ aus dem Wasser emporragt. Weiter wird 
r rge ~ eingewendet werden, daB die Maschinen 

in dem Vorderteil des Schiffes nicht be· 
sonders zweckmaBig aufgestellt und be· 
dient werden konnen, daB auBerdem 'die 
Schraubenwelle durch das ganze Schiff 

A B gehen muB; und wenn man noch auf die 
-. Menschen in und vor den Kabinen Riick· 

sicht nimmt, erkennt man auch die Rauch· 
entwicklung ala schadIich und lastig. 

Eine Fehlkonstruktion eines Hauses 
zeigt Abb. 195, in der bis zu 23 Absurdi· 

ObergescholJ taten begriindend anzugeben sind. 

Abb.195. Fehlkonstruktion eines Hauses. 

W ohnhaus· Absurditaten. 
1. Der Eingang zum Flur ist zu schmal. 
2. Die Treppe zum Eingang fehlt. 
3. Zimmer 1: Tiir ist zu niedrig. 
4. hat keine Fenster. 
5. 2: hat keine Tiir. 
6. 2: hat keinen Schornstein. 
7. 3: hat keinen Of en. 
8. 5: hat keine Tiir. 
9. " 7: Eingang durch die Spei. 

sekammer und Kiiche. 
10. Treppe zum ObergeschoB fehlt. 
11. Flur im ObergeschoB setzt in der 

Mitte abo 
12. Zimmer 1 und 2 Eingang durch 

die Kiiche. 
13. Zimmer 2 hat keinen Of en. 
14. Speisekammer nimmt viel Platz von 

der Kiiche ein. 
15. Speisekammer hat zu groBes, Kiiche 

zu kleines Fenster. 
16. Schomstein zwischen 3 und 4 

stimmt nicht mitErdgeschoB iiberein. 
17. Tiir zur Kiiche halb zum oberen, 

halb zum unteren Flurabsatz gehorig. 
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18. Zimmer 4 hat kein Fenster. 
19. Zrun Balkon fiihrt keine Tiir. 
20. Flur hat kein Fenster. 
21. Zimmer 7 hat kein Fenster. 
22. Aus Zimmer 8 fiihrt eine Tiir ins Freie. 
23. Der rechte Schornstein auf dem Dache muB weiter zur Mitte. 

Eine FeWanordnung von Bureau, ScWosserei, Maschinen- und Lagerrarun gibt Abb. 196. 
Absurditaten. 

1. Lagerrarun vom Wasser bedroht. 
2. Bureau unter der ScWosserei. 
3. Die schweren Ma.schinen stehen ganz oben. 
4. Der Kran kann wegen der Riemen keine 

Lasten befiirdern. 
5. Die Konstruktion des Daches liiBt keinen 

Bodenraum zu. 
6. Da.s Wasser sammelt sich auf dem Dach 

in der Mitte. 
7. In ScWosserei und Dreherei fehlt die Be

leuchtung. 
8. Die Fenster des Bureaus sind versteUt. 
9. Die Mauer des Hanses ist oben so dick 

wie unUm. 

Sind die Absurditaten, wie dies 
teilweise schon erkenntlich ist, hei 
den technischen Vorlagen nichtall
zu kraB, so daB in einer Anordnung 
und Vorlage sowie in einem Bericht 
uber ein Ereignis nur Unwahr
scheinlichkeiten bestimmten 
Grades und begrenzter Zahl vorkommen, 
Mangel, die nur als bedenklich erschei
nen, Fehler, die Teile der Einrichtung 
als unzweckmiiBig oder ungeeignet kenn- Abb.196. Fehlanlage einer Fabrik. 

zeichnen, so wiichst die Schwierigkeit 
fUr die richtige und begriindete Aufstellung aller Mangel, die auch diejenigen 
geringeren Grades zu umfassen hat, und es wachst die Schwierigkeit einer 
einwandfreien, ausreichenden oder allseitigen, d. h. aIle wesentlichen in Betracht 
kommenden Griinde beriicksichtigenden Begutachtung. 

Wenn wir dem PrUfling nach Binets Vorschlag die Erzahlung vorlesen: "Wir 
lasen gestern in der Zeitung von einem Selbstmorder, dessen Leiche man in acht 
Teile zerstuckelt im Walde fand", so wird der zur Beurteilung Aufgeforderte 
antworten: das geht nicht, weil es unmoglich ist; auBerdem ist es unwahrschein
Hch, da ein Selbstmorder doch moglichst schnell, nicht moglichst langsam und 
qualvoll aus dem Leben scheiden will. 

Eine Geschichte miige teils krasse Unsinnigkeiten, teils schwerer zu erkennenden Wider
sinn enthalten. Die Geschichte berichtet von einem Kaufmann, der mittels Droschke 
sich zum Bahnhof begibt, um den nur zweimal am Tage verkehrenden Fernschnellzug zu 
erreichen, der ihn 8-10 Stunden zum AbscWuB eines wichtigen Geschaftes von seinem 
Wohnort fortfiihrt. Der Kaufmann, der mit groBem Interesse aile militarischen Angelegen
heiten verfolgt und selbst ein begeisterter Soldat gewesen ist, sieht fremdartige Uniformen 
auf dem Wege zum Bahnhof. Er steigt aus, entlohnt den Kutscher, run ein Gesprach mit 
einem der Umstehenden und, da dieses nicht zum gewiinschten AufscWuB fiihrt, mit einem 
der Soldaten selbst anzukuiipfen usw. 

Es soli erkannt werden, daB, wenn ein wichtiges Geschaft vorliegt und die Zugver
bindung derart sparlich ist, der Kaufmann das Wichtige dem Unwichtigen vorziehen wird, 
so daB es unsinnig ist, wenn man ihn aussteigen und den Kutscher entlohnen laBt. Die Be
nutzung der Droschke zeigt, daB Eile geboten ist, urn den Zug noch zu erreichen, zumal 
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doch von einem Gepack, das vieIleicht allein zur Benutzung der Droschke AnlaB geben 
konnte, nicht gesprochen wird usw. 

II. Beurteilung des ZweckmaJUgsten. 
Sehr zahlreich sind die Moglichkeiten, aus dem Gebiete des Technischen oder 

aus dem praktischen Leben heraus Vorlagen und Situationen zu wahlen, um 
die richtige Beurteilung der zweckmaBigsten Handlungsweise zu erproben. 

Technische ZweckmaBigkeit zu beurteilen wird in .Abb. 197 verlangt. Der Priifling soil 
beurteilen, welche der beiden Kisten, diejenige mit .AuBen- oder Innenscharnier, am zweck
maBigsten fiir den Versand von Wertsachen ist. Er soil die Kiste mit Iunenscharnier wahlen 

mit der Begriindung, daB hier eine Beraubung 
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Abb, 197. 
Kiste mit Innen- und AuBenscharnier. 

des Gutes ungleich schwieriger ist als beim .AuBen
scharnier, bei der gemaB Zeichnung das Heraus
schrauben der Befestigungsschrauben leicht 
moglich ist. 

Die Schwierigkeit wachst, wenn wir 
statt Erfassung der zweckmaBigsten Kon
struktion 2-4 konstruktive Losungen einer 
Aufgabe vorlegen und eine Rangreihe der 

ZweckmaBigkeit nebst Begrundung aufstellen lassen: Sind die Vorlagen einfach, 
so kann jedermann die Beurteilung ausfiihren, sind die Losungsvorschlage kon
struktiver Art dagegen nur bei besonderen Vorkenntnissen auf konstruktiv
fertigungstechnischem oder materialtechnischem Gebiete zu beurteilen, so 
sind derartige Proben naturgemaB nur fill Sonderfalle der technischen Urteils
priifung geeignet. 

Die zweckmaBigste Handlungsweise bei einer bestimmten Situation p;riift 
man am besten durch Umschreibung der Hauptumstande in mundlicher Dar
legung. 

Wir setzen etwa den Fall, daB in einer Kiiche mit der iiblichen Einrichtung sich ein 
16jahriger Knabe befindet, der plotzlich sieht, wie die Gardine Feuer fangt. Einige Hauser 
von dem Hause entfernt, in dem die Kiiche sich befindet, liegt die Feuerwache. Was soil 
der Knabe am zweckmaBigsten tun? Soil er die Feuerwehr rufen, oder soil er selbst den Brand 
zu loschen versuchen? Die richtige Wertung der Umstande wird zu der Beurteilung fiihren: 
Der Knabe soil die Brandloschung zunachst selbst versuchen, da es sich um einen kleinen 
Brand handelt, da aIle zum Loschen erforderlichen Hilfsmittel in der Kiiche sich befinden, 
Eimer, Wasser, Stuhl u. a., und da vor dem Eintreffen der Feuerwehr der Brand an Umfang 
gewachsen sein kann. 

Das zweckmaBigste Handeln bei ruhiger parlegung der Umstande und aus
reichender Zeit fur die Wertung und Begrundung des Entschlusses ist ein gun
stiger Sonderfall. In der Praxis des Berufes und des Lebens wird oft blitzartig 
schnell in einer kritischen Situation ein EntschluB notig, um durch die zweck
maBigste Handlung Schaden zu verhuten, gegebenenfalls das eigene Leben oder 
das Leben anderer zu retten. Von del' Schlagfertigkeit in del' Debatte, um ziel
sicherste und zweckmaBigste Argumente odeI' Gegenargumente sofort hervor
zuheben und del' zweckmaBigsten Handlung auf Grund einer hohen Geistes
gegenwart, schneller kritischer Uberschau libel' die Handlungsmoglichkeiten, 
die del' Situation entsprechen, schneller EntschluBkraft zur Umsetzung del' als 
zweckmaBigst erkannten Handlung in die Tat bis hin zur Beurteilung del' zweck
vollsten Losung einer technischen, betriebstechnischen, betriebsorganisatorischen 
odeI' allgemein menschlichen Aufgabe gibt es die verschiedensten Ubergangsstufen. 

Die Leistung del' Urteilsfahigkeit als Erfassung des ZweckmaBigsten wird 
also genau wie die jeder anderen Intelligenzfunktion abhangen von einer Reihe 
von Faktoren und Vorbedingungen, mitunter auch Kenntnissen und Fertigkeiten, 
so daB je nach den Umstanden bald diesel', bald jener Leistungsfaktor fill schnelle 
und richtige Losung ausschlaggebend ist. 
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m. BeurteUung des Wahrseheinlichsten. 
Der Betriebsleiter wird sehr oft in die Lage versetzt werden, bei Betriebser

eignissen, z. B. Ausbruch eines Brandes, bei einem Unfall, bei einem Maschinen
schaden, bei anderen Vorfallen die wahrscheinlichste Verursachung oder bei 
MaBnahmen die wahrscheinlichste Folgewirkung feststellen bzw. voraussagen zu 
miissen. Es ist der Regelfall, daB mehrere Zeugenaussagen, Gutachten, Berichte 
sowie Verursachungsmoglichkeiten vorliegen, die kritisch miteinander abzuwagen 
sind. Die Glaubwiirdigkeit der Zeugen sowie die Wahrscheinlichkeit der einzelnen 
Ursachen, die zu einem bestimmten Ergebnis gefiihrt haben, ist ebenso kritisch zu 
bedenken wie die Auswirkung neuer Betriebsmaan~en in der Zukunft sowohl 
in technischer wie auch psyehologischer Hinsicht, da die Einstellung und Handlung 
der Menschen sowie die Anderung der Fertigung hinsichtlich Menge und Giite 
reiflich erwogen sein miissen, ehe der verantwortliche Betriebsleiter seinen Ent
scheid verkiindet und ihn verwirklicht. 

In der Praxis des Lebens gibt es eine Fiille von Beispielen, Verursachungs
und Folgewirkungsmoglichkeiten, bei denen es dem die Umstande kritisch bewer
tenden Untersuchungsleiter iiberlassen bleibt, die wahrscheinlichste Verursachung 
begriindend zu entwickeln. Bei der wahrscheinlichsten Folgewirkung einer MaB
nahme ist die Sicherheitschance, zu einem richtigen Ergebnis zu kommen, mit
unter noch schwieriger, da die Handlungsmoglichkeiten des Menschen nicht 
immer allzu sicher vorauszusagen sind, auch dann nicht, wenn es sich gemaB 
Erfahrung nur um 3-4 Richtungen der Einstellung auf die neue MaBnahme 
handeln kann. Uberraschungen pflegen gerade bei Voraussagen der wahrschein
lichsten Auswirkung nicht allzu selten zu sein, so daB EntschluBabanderungen 
unausbleiblich sind, um die endgiiltige MaBnahme den tatsachlichen Wirkungen 
anzupassen und um Nebenwirkungen schiidlicher Art zu vermeiden. 

Folgender Bericht kann ohne besondere Vorkenntnisse von jedermann kritisch analysiert 
werden. Man berichtet: Nach einer schweren Gewitternacht wird auf der frischen Brand
statte einer Scheune ein Leichnam eines, wie sich herausstelIt, armen, fahrenden Handwerks
burschen gefunden. Der Tote wies Verletzungen auf, die von einem schweren Gegenstand 
herriihrten. Bei dem Toten fand man auch die Reste einer verkohlten Tabakspfeife. Wie 
ist der Tod wahrscheinlich zustande gekommen ? 

1. Liegt ein Raubmord vor? 2. Wird es sich um einen Racheakt handeln? 3. Liegt ein 
Naturereignis vor, also ein Blitzschlag, der die Scheune in Brand gesteckt und das Ungliick 
verursacht hat? 4. Liegt Unvorsichtigkeit des Handwerksburschen vor, der sich vor dem 
Schlafengehen eine Tabakspfeife angeziindet hat und das glinimende Streichholz achtlos 
beiseite warf? 

Man wird sofort den Raubmord ausschalten, da bei einem fahrenden Handwerksburschen 
wohl nichts zu rauben ist. Ein Racheakt des Handwerksburschen vielleicht gegeniiber einem 
Bauern, der ihm nichts gegeben hat, wird abgelehnt werden, da der Brandstifter sich wahr
scheinlich zunachst selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben wiirde. Es bleibt die 
schwierige Erwagung, ob die Unvorsichtigkeit des Handwerksburschen oder der Blitzschlag 
Ursache des Ungliicks gewesen sind. Fiir den Blitzschlag wird man die schwere Verletzung 
des Handwerksburschen anfiihren, der nach einschlagendem Blitz sofort fluchtartig die 
Scheune zu verlassen suchte, nun aber von einem herunterschlagenden Balken erwischt und 
erschlagen wurde. Bei Riickfiihrung des Ungliicks auf die Unvorsichtigkeit des Handwerks
burschen kann man begriinden, der Handwerksbursche war todmiide, ziindete sich eine 
Pfeife an, das glimmende Streichholz entfachte ganz allmahlich den Brand, die tJbermiidung 
des Handwerksburschen bringt ihn sofort in einen tiefen Schlaf, so daB er den beginnenden 
Brand nicht merkt, sondern erst dann die Flucht ergreift, als es zu spat ist. Hierbei wird er 
von einent herabstiirzenden. Balken verletzt. 

Miiglich sind aIle 4 Liisungen, wahrscheinlich nur eine einzige, wenngleich die beiden 
Ursachen der Unvorsichtigkeit des Handwerksburschen sowie des Blitzschlages zunachst 
fiir manche Beurteiler vielleicht gleich groBe Wahrscheinlichkeit aufweisen. Die Mehr
zahl wird sich fiir den Blitzschlag entscheiden und eine ausreichende Begriindung angeben. 
Ein Teil freilich wird die Unvorsichtigkeit des Handwerksburschen als Ursache ansehen 
und sie in einer begriindenden Darlegung zu erweisen versuchen. Bei geschicktem Verteidigen 



252 Die Gesamtpersonlichkeit. 

aller Moglichkeiten und Begriinden der eigenen Ansicht sowie Entkraften der .Argumente, 
die entgegenstehen, wird mitunter bei einer Mehrzahl von Versuchspersonen keine ein
miitige 'Oberzeugung zu erzielen sein. 

Gerade die Schwierigkeit solcher Beispiele zeigt und spiegelt den Sachverhalt 
der praktischen Falle des Lebens und mancher Berufsgruppen wieder. Bei ver
schiedenen Moglichkeiten und ihrer gegenseitigen Abstimmung veranlaBt mit
unter plotzlich eine gefiihlsmaBige aufkeirnende Uberzeugung der Zustimmung zu 
einer Ableitung und Begriindung den Untersuchungsfiihrenden, nur dieser einen 
Gedankenrichtung Richtigkeit und Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. 

25. Die Gesamtpersonlichkeit. 
Mit dem Begriff Charakter bezeichnet man im engeren Sinne Art, Richtung 

und Starke der Willensdispositionen in einem Menschen, wobei teilweise sogar 
der Begriff Charakter im Sinne der wertvollen moralischen Willensveranlagung 
eingeengt wird. 

Der Begriff Charakter irn weiteren Sinne driickt aber zum anderen auch die 
Gesamtpersonlichkeit und ihre Wesensart aus. 

Man nimmt an, daB die Personlichkeit eine Einheit darstellt, die bei ihrer 
mannigfachen Betatigung unter den verschiedensten Umstanden und trotz aller 
moglichen, teils oberflachlichen, teils tiefergehenden Entwicklungsanderung eine 
gewisse Bestandigkeit der urspriinglichen Veranlagung aufweist. Infolgedessen 
wird ein iiberzeitlicher Kern als Bezugspunkt samtlicher AuBerungen· der Per
sonlichkeit wahrend ihrer Lebensdauer vorausgesetzt. 

Der Korper des Menschen andert sich bei seiner Entwicklung. Unter Kon
stitution als Konstante der korperlich-geistigen Veranlagung wird der Inbegriff 
der Anlagen sowohl nach spezifischer Beschaffenheit, als auch nach Eigenart 
und Intensitat ihrer Reaktionen insbesondere auch bei Storungen und Scha
digungen zusammengefaBt. Die Ernahrung, die Entwicklung, die Berufsbetatigung 
andern den Korper oft wesenhaft. Aus dem AuBeren sowie dem Benehmen und 
Verhalten des Korpers, seiner Gestaltung auf Grund bestimmter Gewohnheiten 
des Gehens, Stehens, Sprechens, Denkens, die stark umweltbeeinfluBt sind, 
kann mitunter ein sicherer SchluB auf einen bestimmten Beruf gezogen werden. 

So wertvoll ein Blick in die innere Veranlagung, den Grundquell der Person
lichkeit, ist, so unnotig ist oft eine derartige~Feststellung, wenn man sich auf 
den engeren Tatbestand der beruflich lediglich in Betracht kommenden Person
lichkeitsleistung einstellt. Die Personlichkeit kann sich beruflich in vielen Fallen 
weder nach ihren Vorziigen, noch nach Mangeln, noch in ihrer Eigenart auswirken, 
da durch die Arbeitsorganisation nur eng umgrenzte Teilfunktionen der Person
lichkeit in die Arbeit eingehen und da auBerdem beirn Leistungsablauf derart 
zahlreiche und starke Menge- und Giitekontrollen durchgefiihrt werden, daB 
irgendwelche Leistungsabwandlungen von der Regel und Norm, die vorgeschrieben 
ist, nicht zu beobachten sind, iiberhaupt nicht vorkommen oder durch scharfe Aus
lese sofort oder bald ausgeschaltet werden. Die Bekundung einer Personlichkeit 
in Arbeit und Beruf lautet dann sehr oft: Er ist ein durchschnittlicher Arbeiter 
mit dem iiblichen Verdienst, iiber den Nachteiliges nicht bekannt geworden ist, 
was seine Arbeit, sein Verhalten gegen die Kollegen, gegen den Betrieb 'uud seine 
Einrichtungen sowie gegen die Vorgesetzten betrifft. 

Trotz alledem kann der Versuch wertvoll sein, ja erwiinscht, bis zur Grund
struktur der Personlichkeit vorzudringen, vor aHem dann, wenn nachweis bar 
die Arbeitsgestaltung und der Arbeitsablauf von bestirnmten Grundrichtungen 
der Personlichkeit abhangen. 
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Die Leistungsproben sind dem Gutachter fiir das Personlichkeitsbild wert
volle Bausteine. Freilich sind die Leistungsproben mitunter vorwiegend intellek
tueller Art und dann stark einseitig sowie erganzungsbediirftig. 1m Rahmen 
der Gesamtveranlagung des Menschen muB auch allen nicht intellektuellen 
AuBerungen und Dispositionen Rechnung getragen werden, falls eine Kennzeich
nung der Individualitat in ihrer Eigenart gefordert wird. 

Nach dem Vorbilde Tetens wird im allgemeinen eine Dreiheit der Grundrich
tungen der Personlichkeit angenommen, die zunachst lediglich schematische 
Betatigung und Wirkungsformen des Menschen darstellen. Tetens spricht yom 
Denken, FUhlen und Wollen. Trotz aller Verfeinerung der wissenschaftlichen, 
psychologisch-psychotechnischen Analyse und Vertiefung der Einsicht in die kor
perlich-geistige Konstitution des Menschen, ihrer Bedingtheit durch Erbqualitaten, 
ihrer Umgestaltung durch Umweltseinfliisse, ihrer Abhangigkeit von Organbeschaf
fenheit und Organfunktionen, wobei besonders an die innere Sekretion erinnert 
sein moge, wird man drei Hauptrichtungen bei der Schilderung der Indivi
dualitat zu beachten haben. Es sollen in dem Intellekt alle intellektuellen Funk
tionen zusammengefaBt werden, also das Denken Tetens, unter der Emotionali
ta t alle Gefiihlsprozesse und unter der voluntaristischen oder Willensveranlagung 
aIle Prozesse der Willensreaktion. Es ist Sache der Weltanschauung, eine Rang
und Wertigkeitsreihe dieser stets graduell und qualitativ in inniger Durchdringung 
und Verschmelzung vorkommenden verschiedenen Grundbetatigungsrichtungen 
vorzuschlagen. 

Die in tell e k t u ell e n Prozesse sind in der einfachsten Form bei den Sinnes
leistungen gegeben. Die Sinneswahrnehmungen und -vorstellungen werden mit 
verschiedenen Klarheits- und Deutlichkeitsgraden bewuBt; sie sinken unter die 
Schwelle des BewuBtseins, indem sie sich zu dispositionellen Prozessen umformen, 
die in der verschiedensten Weise sich beispielsweise in allen assoziativen Durch
dringungserscheinungen und Erinnerungsvorgangen auBern. Die Vorstellungsbe
wegungen teils mechanischer, teils aktiver Natur haben ihren hochsten Ausdruck 
in den Bestleistungen der Begriffsbildung sowie des Urteilens und SchlieBens. 

Die Leistungspro ben gestatten eine feine und differenzierte Feststellung 
der Richtung und Giite der einzeluen intellektuellen Leistungen bei den verschie
denen Arbeitsbedingungen, den mannigfachsten Betatigungsformen und den 
verschiedensten zu bearbeitenden Stoffen. 

Die Gefiihlsprozesse stellen sich als W ertungen dar~ die besonders als Lust 
und Unlust eindringlich erlebt werden. Wir empfinden eine Wahrnehmung 
lust- oder unlustvoll, bewerten eine Speise als angenehm oder ekelhaft. Zwischen 
den Polen dieser Positionen, also dem positiven Gefiihlston und dem negativen, 
pflegt eine neutrale Indifferenzzone zu liegen. Die Einengung der GefUhlsbewer
tungen an Lust- und Unlustrichtungen aHein ist durch nichts gerechtfertigt. 
Die Mannigfaltigkeit der Gefiihlswertung der Wahrnehmungs-, Denk-, Arbeits
sowie sonstigenLebensumstande ist uniibersehbar, und nur in groBen Richtungen 
ist eine Uberschau moglich. Gerade die Reichhaltigkeit der Gefiihlserregung 
sowie die Differenzierung der Gefiihlsbetonung der Leistungsprozesse gibt einen 
wertvollen Beitrag zur Kenntnis der Arbeits- sowie der Gesamtpersonlichkeit. 
Die Leichtigkeit der Gefiihlserregung, die Bestandigkeit einer bestimmten 
GefUhlsgrundstimmung, die Reichhaltigkeit der Differenzierung, die Eigehart 
und Neuheit der gefiihlsmaBigen Widerspiegelung eines Sachverhaltes - dies 
alles sind parallel den Leistungsproben fiir die spezielle Personlichkeitskennzeich
nung gleich wertvolle Erkenntnisse und Einsichten. 

Die einfachen Gefiihle wie die einfachen Sinneswahrnehmungen sind in 
der Analyse herausschalbare Grundelemente. Die Gemiitsbewegung als eine 
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der biologischen Grunderscheinungen ist ein feingegliederter und in sich schon 
reichhaltiger GefUhlsprozeB, wobei an Hunger und Liebe, zwei Grundtriebe des 
Organismus iiberhaupt, erinnert werden moge. Die Bewertung im Affekt tragt 
unmittelbar ihren zielstrebenden Charakter zur Schau. Leibniz setzte den durch 
die Vernunft geborenen Wahrheiten und Einsichten die Instinktwahrheiten 
gegeniiber als eine nicht minder bedeutungsvolle Erkenntnisquelle. Wenn das 
Hungergefiihl uns mahnt, essen W1.r. Die Menge der zugefiihrten Nahrung und 
Getranke wird nicht auf Grund intellektueller Einsicht und Berechnung der 
bei gegebener Arbeitsleistung zum Ausgleich erforderlichen Kalorien bestimmt, 
sondern die Sattigungsgefiihle als Schwellenfunktionen geben uns innerhalb 
gewisser Grenzen an, wann die Zufuhr ausreichend ist. Zorn, Kummer, VerdruB, 
Arger sind ebenso wie Hunger und Liebe bis in den innersten Kern des organischen 
Wesens hereinreichende Grunderlebnisse der Personlichkeit. Wir diirfen aber 
neben diesen, Menschen und Tieren gemeinsamen Grundaffekten nicht die Ar
beitsaffekte vergessen, also die gefiihlsmaBige Einstellung des Menschen 
zur Arbeit iiberhaupt sowie die intellektuellen und beruflichen Affekte, die Ge
fUhlsbetonung und Gefiihlseinstellung bei geistiger und beruflicher Arbeit be
stimmter Art. 

Die Richtungen, in denen die Gefiihle bevorzugt ein Werterlebnis aufbauen, 
konnen fiir die Personlichkeit besonders kennzeichnend sein. Wie wir im Begriff 
eine gewisse gedankliche Vereinheitlichung, etwa von Wahrnehmungsprozessen 
eines Dinges erzielen, so bilden wir in den Wertkomplexen ahnliche gefUhls
maBige Konstanten, die also Wertrichtungen relativ gleicher und bestandiger 
Beschaffenheit darstellen. Die einen erstreben und schatzen die wissenschlj-ft
liche Erkenntnis, da sie ihnen Befriedigung und Lebensinhalt gibt, andere da
gegen schatzen das hinnehmende genieBende Verhalten und verurteilen gefiihls
maBig, infolge elementarer triebhafter Ablehnung, die Unlust des impulsiven 
Vorwartsdrangens zwecks Erforschung immer neuer noch dunkler Wissensge
biete. Andere schatzen gefiihlsmaBig die Werte des Kunstschonen, andere wieder 
neigen sich anderen zivilatorischen und kulturellen Erscheinungsformen der 
menschlichen Gemeinschaft zu. 

Das Wahre, Gute und Schone muB gefiihlsmaBig als Wert erlebt werden, 
wenn eine Betatigungsrichtung bestimmter Intensitat und Nachhaltigkeit er
wartet werden solI. 

A.hnlich also der Mannigfaltigkeit der Leistungsrichtungen bei intellektueHen 
Prozessen ist die Mannigfaltigkeit der einfachenund zusammengesetzten Gefiih1s
erlebnisse, die sowohl nach ihrer Eigenart und ihrer Entwicklungshohe betracht-
1iche Unterschiede bei den einzelnen Menschen aufweisen, vor aHem auch in der 
Art der Hauptrichtungen, in denen sie besonders leicht undnachhaltig ansprechen. 
Der eine ist nur ehrgeizunempfanglich, der andere von Ge1d-, Erwerbs- und Ge1-
tungsgier getrieben, der dritte muB herrschen, der vierte dienen und helfen. Un
gleich tiefer als viele inteHektueHe Prozesse reichen die GefUhlserregungen in den 
Menschen hinein, und ungleich tiefer wirken aHe Schadigungen und Beeintrachti
gungen bestimmter GrundgefUh1e auf die Personlichkeit. 

Eins der Hauptgefiihle des Arbeits- und Berufstatigen wird sein Geltungs
gefiihl sein, und die Schadigungen, die bei falscher Behandlung eines aufstreben
den Menschen oder eines willigen Arbeiters dann eintreten, wenn er nicht in 
seinem Wert richtig erkannt zu sein glaubt, sind erheblich und fUhren oft zu 
tragischen Konflikten. Die Beeintrachtigungsideen sowie die Minderwertig
keitsgefUhle sind ja besonders nach den Analysen mancher Psycho1ogen starke 
Leistungshemmungen und Entwicklungsbremsen, nach deren Wegnahme durch 
Starkung der Geltungsgefiihle eine erstaun1ich gute Leistungsentwicklung ein-
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treten soIL Remmungen anderer Art, etwa auf erotischem Gebiete, pflegen bei 
den gegenwartigen Arbeits- und sozialen Verhaltnissen der Industriemassen der 
Arbeiter kaum diejenige Rolle zu spielen, die man vermutet. 

Die voluntaristische Richtung der Personlichkeitsauffassung erblickt 
in Willenstrieben: im Begehr, Verlangen und Randeln, also von Natur gegebenen 
der Beeinflussung wenig oder kaum unterstehenden Grundkraften und Grunder
scheinungen den Kern der menschlichen Personlichkeit. Die Grundstimmungen 
des Optimismus und Pessimismus werden der Erziehung und Beeinflussung kaum 
unterstehen. V orstellungen im Sinne von Kenntnissen, Fertigkeiten im Sinne 
von geiibten Leistungshandlungen konnen bei gewisser Veranlagung iibertragen 
werden. Willensrichtungen dagegen sind nur innerhalb recht enger Grenzen 
umstimmbar. Die Richtung des Wollens kann mit der Richtung der Gefiihls
bewertung harmonieren, sind doch WillensauBerungen oftmals ein AbschluB 
einer Gefiihlsgrundstimmung und eines Gefiihlsbegehrs. Der Hungrige stillt 
seine drangenden Gefiihle und langt nach Speise zu; die Greifhandlung als 
Willensleistung bringt den AbschluB der Gemiitsbewegung. Wichtig ist die Grund
einstellung des Wollens auf geistige oder materielle Giiter, auf Arbeit oder GenuB, 
weiterhin auf aIle diejenigen Richtungen und Formen der Arbeitsmotivation, 
die fiir den beruflichen Leistungserfolg, weniger fiir die Befriedigung am Leben 
selbst, mitunter auch fiir beides, fiir berufliche Bestleistung und Lebensgliick und 
Zufriedensein bestimmend sind. 

Die Personlichkeit in ihrer Gesamtheit wird in dem Gutachten des Sachver
standigen eine gewisse Beleuchtung erfahren, sofern es ihm gelingt, Beziehungen 
zu finden, zwischen den Ausweisen der analytischen Funktionspriifung, um ein 
Grundgefiige herauszuarbeiten und um die wesentliche Seite aller Leistungs
auBerungen zu erfassen. 

Es sind auch besondere Charakterproben nach dem Leistungsprinzip 
moglich, so daB auch hier gegebenenfalls gemaB objektiver Belege moralische 
Willensrichtungen fest~ustellen sind, wie in Kap. 18 gezeigt werde. 

Der Gutachter kann gleichfalls nach d~m Prinzip der Leistungsprobe die 
Ansprechbarkeit, Differenziertheit und Nachhaltigkeit, gegebenenfalls den raschen 
Wechsel der Gefiihlsprozesse untersuchen. Das Reagieren auf kummervolle, 
freudige, betriibliche, humorvolle Situationen, die experimentell gesetzt werden 
konnen, ist ebenso sicher festzustellen wie der Leistungserfolg bei Denkaufgaben. 

An die Leistungsproben schlieBen sich die Verhaltenspro ben an, die zu
nachst eine reine Beschreibung eines bestimmten Benehmens geben, dariiber 
hinaus auch fiir die Deutung der inneren Mechanik und Motivation des Benehmens 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und Sicherheit verwertbar sind. 

Die Beschreibung im Sinne einer Kennzeichnung wesentlicher Merkmale 
und die Deutung des Ausdrucksgehaltes kennzeichnender Merkmale pflegt sich 
zunachst auf den Korper, sein Benehmen sowie auf bestimmte Organe und Or
ganfunktionen zu beziehen. Von jeher wird der Gesichtsausdruck im Sinne 
der Physiognomie gedeutet, der Sprechweise wird groBe Aufmerksamkeit 
geschenkt, schlieBlich auch Nachdruck auf die Handschrift, jene feingegliederte 
Bewegungsform, und die Handschriftdeutung gelegt. Der Wirkungsgrad von 
Physiognomie, Lalognomie, Graphologie ist recht verschieden je nach der Frage
stellung und nicht in letzter Linie abhangig von der Begabung, dem Geschick 
und den Erfahrungen des Gutachters. Irgendein AnlaB zu einem Enthusiasmus 
und einer Uberwertung dieser Beschreibungs- und Deutungsmoglichkeiten der 
Wesensart der Personlichkeit ist durch das vorliegende Erfahrungsmaterial 
nicht gerechtfertigt. 

Die Deutung des Verhaltens pflegt bereits den Eindruck, den der Untatige 
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oder in das Zimmer eintretende oder gegeniiberstehende Mensch macht, mit
zuverwerten. Diese Eindrucksdiagnostik kann wichtige, mitunter auch wertlose 
oder gar Fehlbekundungen der Eigenart eines Menschen geben, und sie sollte 
nur mit aller Vorsicht Verwendung finden. 

Das Haupthilfsmittel der ErschlieBung innerer Wesensstrukturen eines Men
schen ist neben den Leistungs- und Verhaltensproben die Wechselrede als 
Aussprache allgemeiner oder besonderer Art. Ebenso wie in der Physiognomie, 
Graphologie und Lalognomie konnen wir zunachst von dem Inhalt des Ge
sprochenen und Geschriebenen absehen und nur auf die Formgebung achten; 
ungleich wichtiger freilich ist Einstellung in Richtung der inhaltlichen Gedanken
fiihrung und der inhaltlichen Stellungnahme zu den angeschnittenen Fragen, 
die wir vorlegen und die wir im entwickelnden Zwiegesprach verarbeiten. Die 
wertvollste Aussprache wird die sein, die von einem lebenserfahrenen und ver
handlungsgewandten Untersuchungsleiter gefiihrt wird, stets unter engster An
passung an die Antwort des Befragten. Natiirlich konnen fiir das Zwiegesprach 
auch bestimmte Richtlinien angegeben werden, um die Art der Befragung, die 
Art der Fortfiihrung oder des Abbruchs des Gespraches sowie die Art und Rich
tung der Deutung des Gesagten auf gewisse Schemata zu bringen, die die Aus
sprache zu einem lehrbaren, iibertragbaren und an verschiedenen Stellen nach 
einheitlichen Richtlinien durchfiihrbaren Untersuchungs- und Begutachtungs-
hilfsmittel machen. . 

Wie wir bereits bei den einfachsten Leistungsproben analytisch, systematiSch 
und exakt, soweit als moglich vorgingen, so miissen wir mit ungleich groBerer 
Vorsicht nach den gleichen bewahrten Arbeitsprinzipien auch die zentraleren 
Fragen der Personlichkeitskennzeichnung behandeln. Wenn wir una bei' den 
Leistungsproben mit der Bekundung geniigen wiirden: "ich habe das Gefiihl, 
daB der Mann geschickt ist, da er mir diesen Eindruck macht", so wiirde jedermann 
Bel e g e dafiir verlangen, die nur durch planmaBige Leistungsproben nach arbeits
wichtigen Gesichtspunkten abgenommen und gewertet werden konnen. Stets 
wird durch eine Mehrheit von Proben eine Funktion untersucht und stets wurde 
eine funktionelle Gesamtrichtung dar Betatigung durch das Studium einer Mehr
heit von Funktionen erfaBt. Dabei wird stets Riicksicht genommen auf den Stoff, 
der jeweils den Leistungsproben zugrunde gelegt wird. 

Der Eindruck von einem Menschen, seinem korperlichen und seelischen Ver
halten mag richtig sein. Er muB durch Belege bewiesen werden. Wir konnen 
durch Photographie und Filmaufnahme das Mienenspiel in bestimmten Situa
tionen festhalten, die Schriftproben fiir Nachkontrolle aufbewahren und zur 
Verfiigung halten, auch die Sprechweise in der Grammophonplatte niederlegen, 
um Urkunden zu erhalten iiber die fliichtige, vielleicht noch so schme, aber 
durch nur in begrenzter Zeit mogliche Beobachtung hinaus. Besonders wichtig 
wird natiirlich die Festhaltung der Hauptergebnisse und der Hauptrichtungen 
der Aussprache sein, besonders dann, wenn durch Befragung peinlicher, dem Be
fragten sichtlich unangenehmer Gebiete Stockungen und Hemmungen auftreten. 
Verdeckungsabsichten und U'berbriickungswiinsche des Priiflings werden viel
leicht bei scharfem Beobachten erkannt, doch spiegelt una das Stenogramm 
als Niederschrift die Gedankenfiihrung sowie die Absichten des Befragten, seine 
Abweichungen und Ausfliichte inhaltlich getreulich wieder, wenn es auch iiber 
den personlichen Sprechcharakter nichts kund tut. 

Stets wird man auf wichtige Seiten der Personlichkeit nur dann mit einer 
bestimmten GewiBheit schlieBen diirfen, wenn durch eine Me h r h e i t von 
Be k u n dun g e n eine gewisse Gleichartigkeit und Sicherung der Aussage und 
Begutachtung bestimmter Art vorliegt. 
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Mehrere Beobachter, die freilich erwiinscht sind, werden nicht stets zur Ver
fiigung sein. Infolgedessen sollte der Einzelbeobachter selbst stets auch iiber gleich 
gerichtete Bekundungen bestimmter wichtiger Wesensrichtungen oder Wesensarten 
der Personlichkeit tTherschau halten, um mit der groBten Vorsicht und Zuriick
haltung schlieBlich unter Bewertung aller Umstande zu einem SchluB zu kommen. 

Die Voraussetzung der theoretischen Psychologie von der E in h e it der Per
sonlichkeitsstruktur, wer Konstanz und Entwicklungsunveranderlichkeit, wer 
relativen Unbeeinflu.Bbarkeit durch die Umgebung sowie durch die Mitmenschen, 
mag fiir die Gestalten der Dichtung sowie die Personalitatsgemalde der Historiker 
Giiltigkeit haben. 1m praktischen Leben ist gerade sehr oft die Frage zu beant
worten, ob eine Einheitsstruktur gegeben ist oder nicht, ob die Labilitat sowie die 
Entwicklungsmoglichkeit nach allen Richtungen hin nicht vielmehr den Kern 
des zu beurteilenden Menschen darstellt, ob und in welcher Weise infolge Wechsel
wirkung von Anlage und Umgebung eine allgemeine, besondere oder gar keine 
fest zufassende charakterologische Richtung erwachsen wird. 

Bei den Intelligenzfunktionen konnte man nur analytisch und relativ eine 
Begutachtung vornehmen. Das gleiche gilt fiir die charakterologischen Funk
tionen sowie die Funktionen der Gesamtpersonlichkeit. 

Wesenhaft ist zunachst das Stoifgebiet, also das Arbeits- und Tatigungs
feld, das Sachgebiet, auf dem die Personlichkeit sich betatigt. Energie und Zahig
keit auf einem Gebiet kann parallel gehen mit Schlappheit, Willensschwache 
auf (iinem anderen Gebiet. Die Personlichkeit des Berufslebens kann eine andere 
sein wie der auBerdienstliche Mensch. 

Zweitens ist das Wertgebiet entscheidend, wenn wir ein charakterologisches 
Gutachten erstreben. 

Drittens sind als Bezugspunkte aller Handlungen auch die Men s c hen von 
entscheidender Bedeutung, da bei gleicher GrundeinstelIung die Handlung an
ders ausfalIt, wenn der Mensch, auf den die Handlung zielt, arm oder reich, 
hoch oder niedrig gestelIt ist, ein KonkillTent oder ein Helfer, ein Vorgesetzter, 
ein KolIege oder Untergebener ist. ' 

Analytisch also und relativ wird das Verhalten der Personlichkeit zu bewerten 
sein je nach dem Sach-Wertgebiete sowie den Menschen, wer Beschaffenheit 
und StelIung, auf die sich die Handlung bezieht. 

Gerade die Entwicklung bringt bei arbeitswichtigen Seiten der Personlich
keit oft ganz erhebliche Anderungen. Der unpiinktliche .'und liederliche Mensch 
wird piinktlich und ordnungsliebend, vielIeicht der gewissenhafteste Mann der 
Belegsphaft, nachdem er seine Krisenjahre hinter sich hat. Der EinfluB €lines 
schlechten KolIegen, eines guten Vorgesetzten, die Bedeutung von Bezahlungs
und BehandlungsmaBnahmen auf Charakter und Gesamtpersonlichkeit ist derart 
erheblich, daB tTherraschungen der charakterologischen und Personlichkeits
diagnose dann oftmals gegeben sind, wenn man bestimmt~ Annahme yom Wesen 
des menschlichen CharaktersgemaB psychologischer 'J'heorie seinen Gutachten 
zugrunde legt. Mitunter treten Charakter-Mangel bei dem Bediensteten auf, der 
nach mehr als zehnjahriger einwandfreier Arbeit Beamter wurde, also pensions
fahig und nicht mehr absetzbar. Die groBte Zuriickhaltung gegeniiberVerallge
meinerungen eines konkreten Einzelbefundes €liner Priifung und Beobachtung 
sollte daher das diagnostische Grundgesetz sein. 

Selbst unter der Annahme, daB aIle Beobachtungen richtig und aIle Deutungen 
fehlerfrei sind, wird die sprachliche Formgebung des Erkannten groBen Schwierig
keiten und Vieldeutungen begegnen. Die Sprache ist nicht zur FestlegUhg und 
Ubertragung fachwissenschaftlicher Einsichten und methodischer Untersuchungs
befunde gedacht, sondern sie ist ein Werkzeug des Verkehrs unter Menschen 

Moede, Lehrbuch Bd. L 17 
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und spiegelt diesen Ursprung und Wirkungszweck leider recht deutlich wider. 
Die Mathematik, Physik und Chemie, die zwar auch noch die groben Sprach
bildungen der "Leistungsfahigkeit" , der "Durchdringungskraft" , des "Reak
tionsvermogens" usw. gebrauchen, haben dennoch bereits eine eigene Formel
sprache gebildet, die die wesentlichen Einsichten vereinbarungsgemaB und jedem 
Fachmann wissenschaftlich eindeutig verstandlich wiedergibt. Die Psychologie 
ist weder als theoretische, geschweige denn als praktische bereits in der Lage, 
ohne Aulehnung an die Begriffs- und Wortbildungen des Sprachgebrauches 
des taglichen Lebens mit eigenen und ganz neu gebildeten sinnvollen Wort-, 
Bild- und Schriftzeichen ihre eigenen Grundbestandsstucke und deren Ver
flechtungen, Kombinationen sowie Abwandlungen zu benennen. Man ahnt viel
leicht die Richtung, in der eine Entwicklung dieser Art moglich sein wird, ohne daB 
bisher schon auch nur durch Ubereinkommen die Moglichkeit erwuchs, bestimmte 
berufs- und erkenntniswichtige Einsichten frei von der Sprache des AlItages 
durch psychologieeigene Begriffsbildungen festzulegen, so daB ein Irrtum beim 
Lesen und Verwerten der Gutachten unmoglich ist. Diese Schwierigkeiten der 
Formulierung sowie der richtigen Verwertung des sprachlich niedergelegten 
Untersuchungsbefundes macht sich besonders bei Charakteristik der Gesamt
personlichkeit bemerkbar, so daB selbst bei vollig einwandfreier Beobachtung 
und Deutung eines Sachverhaltes infolge der Vieldeutigkeit der Sprache eine 
neue Fehlerquelle bei der Verwertung des Befundes durch eine andere Stelle, 
selbst wenn sie die besten Absichten hat, gegeben ist (68). 

Wird eine Feststellung von berufsschadlichen Mangeln der allgemeinen c:qa
rakterologischen Veranlagung oder ganz besonderer Seiten der Charakter- und 
Willensdispositionen verlangt, so sollte man sich zunachst in jedem Einzelfall eine 

Charakterologisehe Letstungsstudiel I P 
auf Grund der Strafstatistik Moede 

/der Mangel", 
Zahl Art 

l~x~1 
t / "" t 

Tatbestand Ursache 
Diebstahl Intellektuelle u. Ge-
Unterschlagung schicklichkeits-
Veruntreuung Mangel 

usw. Willensschiiden 
1. Schwache 
2. Bos- und Ubel-

wollen 
3. Ubereifer 

Strafen 
. miindlichee>R" 
schriftlich uge Geldstrafen 
miindlichee>V . 
schriftlich erwelSung 

Entlassung 

Abb.198. 

charakterologische Ar bei ts
studie im Betriebe durchfiihren, 
sich beispielsweise an den Strafen, 
die ein Betrieb oder ein Unternehmen 
verhangt, unterrichten, um Zahl und 
Art der Mangel der Bediensteten, 
die zu Strafen AulaB geben, ken
nenzulernen. Vgl. Abb. 198. Das 
strafiallige Verhalten und die straf
fallige Leistung ist natiirlich ein 
Grenzwert. Man wird selbst die mil
deste Form der Strafe, namlich die 
m undliche Ruge, solange als mog
lich vermeiden, zumal ja auch je 
nach der Organisation des Betriebes 
bereits die Erteilung der Ruge von der 
Einhaltung bestimmter oft lastig 
empfundener Formalien abhangig ge
macht wird. Die Ruge wird oftmals 
in die Personalbogen eingetragen. 
AIle Mangel, die diesseits dieser 
Grenze liegen, kann man nur unge
fahr abschatzen. Die Strafen, die 

gegen Beamte und Arbeiter angewandt werden, pflegen in mundlicher und schrift
licher Ruge, in mundlicher und schriftlicher Verweisung, in Geldstrafen und 
schlieBlich in Entlassung zu bestehen. 
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Couve veroffentlichte eine Statistik der Beweggriinde zu Unterschlagungen, 
die Entlarvung nach sich zogen, in der der hohe Prozentsatz der FaIle, die 
durch mangelnde KontroIle angereizt wurden und geschehen konnten, recht 
beachtlich ist, wie Abb. 199 lehrt. 

Zunachst kommt die Zahl der Betriebsstrafen in Betracht, da ein sehr ge
ringes Vorkommen von Strafen uns durchaus der MiihewaItung enthebt, besondere 
charakterologische FeststeIlungen als obligatorisch einzufiihren. Zweitens ist die 
Art der Verfehlungen eingehend zu analysieren. Gegeben ist zunachst der Tat
bestand der Verfehlung selbst, 
aus dem auf die Verursachung 
zu schlieBen ist. 

Zunachst konnen intel
lektuelle sowie sonstige nicht 
charakterologische Mangel 
der Eignung bestehen und 
Schuld sein. Hierher gehoren 
die Mangelder Arbeitsfunk
tionen selbst, etwa Mangel 
der Geschicklichkeit, der Auf
merksamkeit, der 1ntelligenz, 
des schneIlen und richtigen 
Disponierens, die mitunter 
Strafe nach sich ziehen. 

Die zweite Gruppe der Man
gel sind Willensschaden. 
Sie bestehen in Energielosig
keit, Schlappheit, Faulheit, 
Unpiinktlichkeit, Unordnung. 

Oft sind Leistungs- und 
VerhaItungsmangel ein Ge

Umgongmif 
Frouenzimmerl1 

Illkoholgentlj3 

Welten f./. Spiel 

J/ergniigtlngen 

J'onsfige groj3e 
~r-________________________ +-~A=tlsg?ben 

/{ronkheif 

Lebens= 
ul1ferholf 

Verftihrtll7g 
dtlrch /(Ollegen 

monge/l7f/le 
Konfrolle 

Abb.199. Beweggriinde zu Unterscblagungen. 

misch von Willens- und inteIlektuelien Funktionsschaden. AnteiI und Be
deutung der intellektuellen sowie der willentlichen Veranlagung in Haltung 
und Leistung konnen nicht immer scharf gesondert werden. 

Die dritte Gruppe der Betriebsvergehen geht auf Uhelwollen und Bos
willigkeit der Bediensteten zuriick, die sich im Verhalten gegen den Vorge
setzten, den Kollegen und Untergebenen, sowie gegen die Dienstordnung auBern. 

Die vierte Gruppe hatte die Eigen tumsdelikte, also Diebstahl am Betriebs
eigentum, Unterschlagung, Veruntreuung zu umfassen, sowie alle VerstoBe 
gegen die Wahrheit, also falsche und liignerische Angaben. 

Es darf nicht unerwahnt bleiben, daB auch aus Ubereifer straffallige Mangel 
der Leistung und des Verhaltens hervorgehen konnen. 

Je nach der Organisation und Art eines Betriebes sind die charakterologischen 
Vorziige und Mangel verschieden zu bewerten. Bei hoher Arbeitsteilung eines 
Betriebes und scharfer Mangel- und Qualitatskontrolle konnen sich Willens
schaden kaum auBern, da auf die Tat sofort die Entdeckung folgt. 1m allgemeinen 
sind nach den Betriebserfahrungen fiir die Auswirkung von Willens- und Cha
rakteranlagen im Betriebe nicht nur die eigene personliche Veranlagung hinsicht
lich ihrer Starke, ihrer Vorziige und NachteiIe sowie ihrer LabiIitat von Bedeu
tung, sondern in allererster Linie auch das Verhalten der Kollegen, die hemmend 
oder verfiihrend wirken, der Vorgesetzten, die im guten oder schlechten Sinne 
EinfluB haben, der, Dienstumstande, also der auBeren und inneren Organisation 
des Betriebes, beispielsweise der Selbstandigkeit und Beaufsichtigung des Bedien-

17* 
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steten sowie des zu erwartenden Verlustes an Geld, Freiheit oder der Stellung 
selbst, wenn ein Mangel bekannt wird. 1st ein Abbau im Gange, so pflegen die 
Strafen stark zuriickzugehen. Droht Dienstentlassung bei Unmoglichkeit einer 
N eueinstellung und herrscht gleichzeitig eine schwierige Wirtschaftslage, so pflegen 
die Bestrafungen ebenfalls zuriickzugehen. Der EinfluB des Vorgesetzten, bei
spielsweise seiner erzieherischen MaBnahmen, des Unterrichtes und der Belehrung 
ist erheblich. Mitunter sind auch gerichtlich vorbestrafte Personen ganz vor
ziiglich im Dienst, und sie lassen sich nur gelegentlich strafbare Taten im Privat
leben gegeniiber personlichen Widersachern zukommen. 

In der Regel wird man die Feststellungen auf I) Fragen einengen. Abb.200. 
Die erste Frage lautet: Wie stellt sich der Bedienstete, der Arbeiter oder Angestellte 
zum Betrie bseigentum? 1st der geld- und eigentumszuverHissig oder nicht? Die 

Betriebswichtige I J P 
Charaktereigenschafien. Moede 

I------------~ __________ -L __ • __ • __ 

1. Stellung zum Betriebseigentum. 
2. Stellung zur Wahrheit und Ehrlichkeit. 
3. Stellung und Verhalten zur Arbeit. 

Motivation. 
Arbeitsordnung. 
Piinktlichkeit und Ordnungsliebe. 

4. Verhalten zu den Kollegen. 
5. Verhalten gegenuber den Vorgesetzten. 

Abb.200. 

zweite Frage bezieht sich auf seine 
Stellung zur Wahrheit und Ehr
lichkeit. Die dritte Frage beleuch
tet sein Verhalten und seine Stel
lung zur Arbeit iiberhaupt. 
Teils ist die Motivation, aus der er 
Arbeit sucht und ausfiihrt, bedeut
sam, teils auch die Einhaltung der 
auBeren Arbeitsordnung, was Piinkt
lichkeit und Ordnungsliebe betrifft. 
Interesse, Willigkeit und Arbeits
freudigkeit sind bereits ein Ausdrl1:ck 

des inneren Antriebes und Anteiles an der Arbeit selbst. Die vierte Frage sucht das 
Verhalten festzustellen zu den Kollegen, denen gegeniiber er sich vertraglich 
oder hetzerisch benehmen kann, mit denen er sich teils solidarisch im angenehmen 
oder unangenehmen Sinne fiihlt oder denen gegeniiber er gelegentlich oder 
planmaBig als Denunziant auftritt. Die fiinfte Feststellung bezieht sich auf das 
Ver halten gegeniiber den Vorgesetzten und der Dienstordnung iiberhaupt, 
die einmal ein System von Vorschriften und Anweisungen darstellt, zum an
deren auch in einem gestaffelten Bediensteten- und Beamtenapparat gegeben 
ist. Wir verlangen von dem zuverlassigen Arbeiter und insbesondere dem Be
amten Treue und Gehorsam, Pflichtgefiihl und Einordnung in das Betriebs
ganze. 

Je nach der Art und Organisation eines Unternehmens, der Selbstandigkeit 
oder Gebundenheit, Freiheit oder Kontrolliertheit seiner Arbeiter und Ange
stellten kann man daher begriindetes Interesse an charakterologischen Feststel
lungen haben odeI' nicht. Mitunter hort man auch die Ansicht, daB Einsetzung 
einer maBigen Anzahl zuverlassiger Denunzianten eine recht brauchbare Organi
sationsmaBnahme ist und daB die Zusammenschaltung sich feindselig gegeniiber
stehender Leute an schwierigen und bedrohten Posten recht heilsam ist. Mit
unter werden die Strafen sowie die Furcht vor ihnen und ihren weiteren Folgen 
derart abschreckend wirken, sofern eine gute Einstellung zur Arbeit und zum 
Dienst nicht da ist, daB auch der Schlechtstcharakter ausreichend, ja gut be
triebsbrauchbar ist. 

Wenn man die Notwendigkeit charakterologischer Feststellungen bejaht, 
so kann man sie immanent, gleichsam im Zusammenhang mit den iiblichen 
Leistungs- und Verhaltensproben gewinnen oder gesondert durch Sonderproben 
und SondermaBnahmen. 

Bei den immanent en Feststellungen wird man beispielsweise auf die Beschaffen
heit der auszustellenden Priifbogen Wert legen, auf die Art der Schrift, auf das 
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Mienenspiel, die Korperhaltung, das Benehmen bei ErkHirungen in der Instruk
tion u. a. m. Durch Ausdehnung der Priifung auf 4-6 Stunden kann man Zahig
keit und Ausdauer, also starken und schwankungsfreien Willen, erkennen. 

Gesondert wird die Feststellung, wenn man besondere Dienstbeobachtungen 
im Betriebe in charakterologischer Hinsicht organisiert. Es sind dann nicht nur 
die Tatbestande, sondern auch die vermutlich~. Verursachung gemaB zu be- . 
griindender Meinung des Vorgesetzten jeweils anzugeben. Man kann im AnschluB 
an derartige Beobachtungen Sonderbehandlungsformen in Vorschlag bringen, um 
die Richtigkeit der Deutung des Fehlverhaltens und deren Zuriickfiihrung auf 
eine Fehlanlage zu erproben, zu erharten oder abzuandern. Die besonderen experi
mentellen oder beobachtenden Feststellungsmethoden arbeiten als Charakter
proben nach dem Prinzip der Leistungs- oder Verhaltensproben und konnen sich 
auf Bewerber sowie Betriebsangehorige erstrecken. Sie werden natiirlich im 
bunten Wechsel mit Leistungs- und Verhaltungsproben in der Eignungspriifung 
gegeben und lediglich nach der charakterologischen Seite ausgewertet. S i m u -
I a t ion s pr 0 ben sind stets zwischenzuschalten. Wird doch gerade der belastete 
Bewerber bestrebt sein, sich von der besten Seite zu zeigen. 

1m allgemeinen wird man sich dahin einigen, nicht fiir alle Platze im Betriebe 
und im Unternehmen Und fiir alle Stellen Charaktereignung fiir erforderlich 
und priifnotwendig anzusehen, sondern nur fiir ganz bestimmte schwierige Posten. 
Man wird die Feststellung meistens auf wenige Kategorien von Bediensteten ein
engen und etwa nur die Angabe und Auskunft iiber Energie und Zahigkeit, 
Willigkeit und Treue, Ordnungsliebe und Piinktlichkeit, Gehorsam und Pflicht
eifer, Geld- und Eigentumszuverlassigkeit erstreben, Angaben, die gegebenenfalls 
auch als Aquivalente und Ausgleich fiir geringe intellektuelle Anlagen und ge
ringe Leistungsfahigkeit der sonstigen Arbeitsfunktionen in Betracht kommen. 

Es empfiehlt sich fiir die Praxis ein allseitiges Feststellungsverfahren, in dem 
eineMehrzahl von Beobachterndurcheine Vielzahl vonMethodenBekundungen 
zu machen sich bemiihen, die aus Leistung und Verhalten, aus Beobachtung und 
Wechselrede sowie aus Deutung arbeits- und berufswichtiger Ausdruckssymptome 
des Gesamtkorpers sowie wichtiger Funktionen gewonnen sind. Die Erfolgs
k 0 n t r 0 11 e ist stets an die Feststellung anzuschlieBen, um restlos und riicksichts
los alle diejenigen Methoden auszuschalten, die Fehlfeststellungen, also mora
lische Minderwertigkeit des Bewerbers ergeben haben, ohne daB der Gepriifte 
bei mehrjahriger Dienstleistung auch unter kritischen uiid schwierigen Arbeits
umstanden irgendwelche Verfehlungen begangen oder Neigungen dazu bekundet 
hatte. Die theoretische Deutung aller Ausdruckssymptome, aller Formen der 
Leistung und des Verhaltens in der Priifung allein ohne die folgende allerscharfste 
Kontrolle von Leistung und Verhalten . im Betriebe oder im Berufe selbst ist 
als vollig wertlos, ja abwegig und schadlich abzuweisen. Auch ist es nicht statt
haft, charakterologische Mangel in die PersonalbOgen einzutragen, da dann bei 
allen Erfolgskontrollen eine Voreingenommenheit der jeweiligen Beurteiler be
stehen diirfte, die nur wahrheitsverdunkelnd wirkt. Nur mit einem geschulten 
Priifpersonal, dessen Zuverlassigkeit und Treue sich ill jahrelanger Arbeit erwiesen 
hat;kann man an die-praktische Charakterbekundung der Bewerber fiir Arbeits
platze, Dienststellen und Berufe herangehen. 

Margot Gagg weist darauf hin, daB die Berufsarbeit oft eine Heilung von Charakter
schaden bringt, so daB der AusschluB der mit leichteren Mangeln Behafteten weder per
sonlich, noch betrieblich, noch sozial zu rechtfertigen sei. 

Wie auch immer die Methoden der Feststellung sein mogen, etets sollte man 
sie nur auf solche Charakter- und Willenseigenschaften sich erstrecken lassen, 
deren Vorhandensein oder Fehlen fiir den Betrieb eine Bedeutung bestimmter 
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GroBe hat. Alle sonstigen an sich wissenswerten Seiten der Charakter-, Person
lichkeits-, Willens-Veranlagung auch in den Umkreis der Feststellung ziehen 
zu wollen, ist theoretisch vielleicht sehr interessant und reizvoll, praktisch aber 
bedeutungslos, ja abwegig und oft recht schadlich (69). 

25. Eignung, ihre Feststellung und Priifung. 
Die Bezeichnung Eignungspriifung wird in einem engeren und in einem wei

teren Sinne gebraucht. Im. engeren Sinne druckt sie die Eignungsfeststel
lung durch eine praktische Untersuchung aus, die eine Kurzuntersuchung 
oder eine solche von langerer Dauer ist. 1m weiteren Sinne wird sie gleichbe
deutend mit Eignungsfeststellung uberhaupt gebraucht unter der Voraussetzung, 
daB bei den Feststellungsmethoden die praktische Untersuchung unerlaBlich 
und besonders bedeutungsvoll ist. Es gibt in der Praxis der Eignungsfeststellung 
kaum ein einziges Hilfsmittel, das stets und unter allen Umstanden allein zur 
Verwendung kommt, sondern in der Regel mussen neben dem Ergebnis der 
praktischen Untersuchung die Angaben der Beobachtung unmittelbarer oder 
mittelbarer Art, die Bekundungen des Priiflings selbst oder fruherer Dienst
stellen mit verwertet werden. Trotzdem spricht man abgekiirzt von einer Eig
nungspriifung, obwohl die praktische Untersuchung im Sinne einer Priifung nur 
einen, wenn auch einen wesentlichen Teil im Rahmen der gesamten Feststellungs
bemuhungen ausmacht. Die Bekundungen anderer Art werden ebenfalls einer 
kritischen Wertung unterworfen, da man sie nicht unbesehen hinnehmen kann. 

In dies em weiteren Sinne bedeutet demnach Eignungspriifung Kennzeich
nung des Bewerbers nach allen berufs- und leistungswichtigen Gesichtspunkten 
auf der Grundlage der verschiedensten Feststellungsmethoden, die teils experi
mentell, teils rein beobachtender oder rein erhebender Natur sind. 

Unter Eignung bezeichnen wir den Inbegriff bestimmter, mannigfach ge
arteter Vorbedingungen fiir Berufs- und Arbeitserfolg bestimmten Grades. 
Wir stellen der Nichtgeeignetheit eines Berufsangehorigen gute, mittlere und 
vorziigliche Eignung gegeniiber. Die gleiche Kennzeichnung nehmen wir an dem 
Bewer ber fiir einen Beruf, eine Arbeitsstelle oder eine Beschaftigung vor. 
Bei Mangeln hinsichtlich bestimmter Vorbedingungen wird Nichteignung, bei 
Vorhandensein Eignung bestimmter Art und bestimmten Grades ausgesprochen 
und vorausgesagt. 

Die Bewertung der Eignung wird auf Grundlage der Leistungen bei der Ar
beit und im Beruf vorgenommen. Diese Leistungen sind mitunter meBbare 
Werte, beispielsweise die Akkordziffern und die Qualitatsnoten, mitunter ledig
lich durch Beurteilungen zu begutachten auf Grund einer freien Bewertung 
des Verhaltens und einer ungefahren auf Vergleichung beruhenden Leistungs
abschatzung mittelbarer oder unmittelbarer Art. Die MiBerfolge des schlecht 
geeigneten Berufsangehorigen auBern sich im Tempo und mannigfachen Fehlern 
der Arbeit. Wir sprechen dagegen von einer guten Eignung, wenn die Leistung 
nach Menge und Giite eine gewisse GroBe besitzt, die iiber das durchschnitt
liche MaB hinausgeht. 

Diese Vorbedingungen, die im Begriff der Eignung zusammengefaBt werden, 
beziehen sich teils auf Umstande der belebten oder unbelebten Umwelt oder auf 
Eigenschaften und Bedingungen in der Personlichkeit selbst, insgesamt auf 
Umstande und Gegebenheiten, auf die der Mensch teilweise gar keinen, teilweise 
einen ausreichenden oder erheblichen EinfluB hat. Diese Vorbedingungen sind 
teils unerlaBlich, teils ublich, teils erwiinscht. 

Unter den Umweltbedingungen als den unerlaBlichen Voraussetzungen 
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einer bestimmten Eignung konnen mitunter Besitz und Vermogen in beweg
lichen oder unbeweglichen Werten, Wohnort und Wohnstelle, Klima einen aus
schlaggebenden EinfluB haben, wahrend in anderen Fallen wieder diese Bedin
gungen vollig unbeachtlich sind. Es gibt Berufe, wo eben Geld oder Grundbesitz 
notwendig oder zu mindestens erwiinscht sind, wahrend bei anderen Berufen 
lediglich die Befahigung des Bewerbers bedeutungsvoll ist. 

Unter den im Menschen selbst gelegenen Bedingungen ware die Eigenart 
sowie die Auspragung bestimmter Eigenschaften der Gesamtpersonlichkeit zu 
nennen. FUr die eine Arbeitsstelle konnen Ehrlichkeit und Treue unerlaBlich 
sein, fUr die andere Handgeschicklichkeit, fUr eine dritte Verschwiegenheit, fUr 
eine vierte hohe Denkgeschwindigkeit, fUr eine fiinfte KorpergroBe und Korper
aussehen, fUr eine sechste Wirkung und Ausdrucksgehalt des Korpers bei Ruhe 
und Bewegung. Neben dies en Eigenschaften und Merkmalen, die Kennzeichen 
der Personlichkeit selbst sind, pflegen Kenntnisse und Fertigkeiten oft unerlaB
liche V oraussetzungen fUr Antritt einer Stelle oder Einreihung in die Liste der 
Berufsbewerber zu sein. Diese Kenntnisse und Fertigkeiten miissen entweder 
als fester Besitz gleichsam als Handwerkzeug, iiber das der Bewerber zu ver
fiigen hat, mitgebracht werden, oder ihr Erwerb in einer bestimmten Zeit muB 
moglich sein. Die Aneignung wiederum ist gekniipft an eine Ubungsfahigkeit, 
Lernfahigkeit, Bildsamkeit bestimmter Art und GroBe. 

Sinn und Ziel derEignungsfeststellung ist es, entweder unter den Bewerbern 
fUr bestimmte Berufe und Stellen die Geeigneten auszusuchen, oder unter den 
Berufs- und Arbeitsuchenden unter Beriicksichtigung der beim Bewerber vor
handenen Bedingungen einen entsprechenden Beruf oder Beschaftigung im 
Sinne der Bestverwendung oder Besteinweisung anzuempfehlen. Wir sprechen 
von einer Wettbewerbsauslese, wenn z. B. unter den 10 sich meldenden der Best
geeignete herausgesucht wird. Wir sprechen von einer Bestverwendung und Best
einweisung im Sinne der Arbeitsstellen- oder Berufsberatung, wenn wir unter 
Bewertung aller fUr die Arbeit in Betracht kommenden Umstande demRatsuchen
den eine bestimmte Richtung seiner Betatigung empfehlen. Beratung und Kon
kurrenzauslese gehen flieBend ineinander iiber; da bei Wettbewerbsauslese 
stets mehrere Leistungsgebiete der Personlichkeit gepriift werden, kann bei Ver
sagen auf dem einen und Hochleistung auf dem anderen Gebiete die Abweisung 
bei der eigentlich erstrebten Stelle, die Zuweisung dagegen an eine andere Arbeits
stelle erfolgen. 

J ede Eignungsfeststellung will eine gute Anpassung des Menschen und seiner 
Veranlagung an einen Beruf, eine Arbeit oder Beschiiftigung erreichen, indem 
man nach MaBgabe der Berufsanforderungen, der Anlage der Personlichkeit 
sowie aller sonstigen Vorbedingungen die Verteilung und Gruppierung, die Ein
stellung oder Ablehnung vornimmt. 

V oraussetzung fUr eine derartige zweckmaBige Verwendung des Ergebnisses 
der Eignungsfeststellung fUr den Betrieb, den· Menschen sowie die Wirtschaft 
ist es, daB 

1. Anwarter und Bewerber zur Verfiigung stehen; 
2. diese Bewerber Unterschiede in ihrer Beschaffenheit von bestimmter Art, 

GroBe und Bestandigkeit aufweisen; 
3. Berufs- und Arbeitsplatze vorhanden sind; 
4. die Berufe sowie die Arbeitsstellen des wirtschaftlichen und kulturellen 

Lebens eine unterschiedliche Anforderung an ihre erfolgreichen Angehorigen 
stellen; 

5. Untersuchungsverfahren und Feststellungsmethoden gegeben sind und 
unter den praktischen Bedingungen des Lebens gehandhabt werden konnen, 
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die eine ausreichende Sicherheit gewahrleisten und die in 
einer bestimmten Zeit und bei bestimmten Voraussetzungen 
an die Untersuchungsleiter sowie Beanspruchung der Mittel 
der Auftraggeber verwendungsfahig sind. 

Es miissen zunachst Bewerber da sein. Die Bewahrung 
der Eignungsfeststellung wird nicht nur von der Giite der 
verwandten Methoden, sondern auch von der GroBe des 
Menschenangebotes abhangig sein. Such en wir einen 
Menschen von einer bestimmten GroBe und Kraft, so 
werden wir ihn unter 1000 Menschen eher als unter 10 
Menschen finden. 

Es ist eine Erfahrlmgstatsache, daB die Lebewesen 
korperlich, geistig, seelisch, charakterologisch Unterschiede 
aufweisen, die eine gewisse GroBe und Bestandigkeit be
sitzen. Es gibt Blonde und Schwarze, GroBe und Kleine, 
Begabte und Dumme, Musikalische und Unmusikalische, 
Kenntnisreiche und Unwissende, Hartdgeiibte und Unge
ubte. Die Ubung, die Erziehung, der Unterricht miissen 
mit der Art und GroBe der vorhandenen Anlagen rechnen, 
da auch die beste Unterweisung einen Farbenblinden nicht 
farbentiichtig machen kann. Selbst wenn durch Ubung 
und erzieherische Einwirkung eine Angleichung eintritt, 
so bleiben doch Unterschiede erheblicher Art. Wenn der 
Betrieb in Spezialverrichtungen hoch geiibte und mit 
Spezialkenntnissen reich versehene Bewerber anderen ,...; 

§il gleich Befahigten vorzieht, so tut er dies mit guten Griin-
~ den, weil er bereits vom ersten Tag an einen groBeren 

Nutzen und Ertrag von diesen Bewerbern hat. So hart 
mitunter die Verwertung des Feststellungsergebnisses, Fer
tigkeiten und Fahigkeiten in gleicher Weise kennzeich
nend, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, ohne vorwie
gend auf die zukiinftige Bildsamkeit den Schwerpunkt zu 
verlegen, so unbedenklich wird dem Unternehmer seine 
VerwertuIig fiir die Zwecke seiner Personalwirtschaft sein. 

Es miissen Berufs - llnd Ar bei tsstellen vor handen 
sein und sie miissen eine verschiedenartige Anfor
derung an ihre Angehorigen stellen, da sonst Auslese und 
Beratung iiberfliissig werden. 

Wir konnen drei groBe Berufs- und Arbeitsgruppen 
gliedern. V gl. Abb. 201. Die erste Gruppe kann j edermann 
aufnehmen, sofern er. nicht korperliche, geistige, seelische 
oder charakterologische Mangel er he blicher Art auf
weist. Berufe und Stellen dieser ersten Gruppe sind in GroB
betrieben mannigfach vorhanden, gibt es doch beim Ersatz 
der Menschengeschicklichkeit und Menschenkraft durch 
Maschinen und mechanische V orrichtungen eine Reihe von 
Platzen, wo auch der korperlich Geschadigte mit dem kor
perlich voll Rustigen und Tauglichen in erfolgreichen Wett
bewerb treten kann, wie z. B. die Blindenwerkstatte der 
Siemens-Werke lehrt. 

Die Mangel, die den Bewerber ausschlieBen, konnen 
korperlicher odeI' geistig-seelischer Art sein. Unter den 
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geistig-seelisch-charakterologischen Mangeln waren Tragheit, Faulheit, Unzuver
lassigkeit, Arbeitsunlust zu erwahnen. Mitunter konnen Mangel dieser Art sich 
nicht auswirken, sofern scharfe Leistungskontrollen gegeben sind, durch die 
Menge und Giite aller Arbeitsverrichtungen fortlaufend bewertet und auf be
stimmter Hohe gehalten werden. 

FUr diese erste Gruppe geniigt eine Mangelauslese' der einfaehsten Art. 
Die zweite Gruppe von Berufen trod Arbeitsplatzen stellt Anforderungen 

bestimmter Hohe und Art an eine allgemeine oder besondere Befahi
gung. Es wird ein gewisser Grad von Intelligenz, von Aufmerksamkeit, von 
Handgeschicklichkeit, von Korpergewandtheit verlangt, ohne daB das Durch
schnittsmaB erheblich iiberschritten wird. FUr diese zweite Gruppe kame eine 
Besserenauslese und Beratung zwecks Verwendung starker ausgepragter Veran
lagung in Betracht. 

In der dritten Gruppe konnen diejenigen Berufe zusammengefaBt werden, 
die hohe Anforderungen an allgemeine oder besondere Befahigung 
stellen, so daB nur besonders Begabte im allgemeinen oder fachlichen Sinne 
als Berufsanwarter in Betracht gezogen werden konnen. ffier ist Bestauslese 
am Platze, die besonders bei Vorhandensein eines groBen Angebotes erfolgreich 
arbeiten wird. 

1st Berufsberatung moglich und erwiinscht, so wird man hier, unter Beriick
sichtigung des in der Eignungsfeststellung gefundenen Schwerpunktes der Be
gabung, der eine besonders hervorragende Befahigung oder Veranlagung bestimm
ter Art ergeben kann, die Berufszuweisung oder Berufsempfehlung im Sinne 
der Bestverwendung aussprechen. 

Keinesfalls wird bei diesen drei Berufs- und Arbeitsgruppen immer und unter 
allen Umstanden die Gesamtpersonlichkeit in ihrer Grundbeschaffenheit in Be
tracht kommen. Dies ist ein Grenzfall. Bei einer Fiille anderer FaIle tritt der 
Wert der Gesamtpersonlichkeit ganz zuriick hinter der Beschaffenheit ganz be
stimmter, mitunter oft winzig kleiner Leistungszonen, die gerade 
hervorragende Arbeitsbewahrung bei bestimmten Bedingungen gewahrleisten. 

Selbstverstandlich wird bei der Feststellung auch der engsten, einseitigen 
und scharf umgrenzten Sonderbefahigung stets auf die Gesamtpersonlichkeit 
und ihre Einstellung Riicksicht zu nehmen 
sein, da die Leistung, die bei der Feststellung 1. 

und der Priifung verlangt wird, ein Willensakt 
der Gesamtpersonlichkeit ist und von ihrer 
Gesamteinstellung abhangt. 

L~7"to Man.qe/- 75 
lIu.s/ese 50 
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Die Abb.202 Ziffer 1 zeigt eine normale 
Ha ufigkeitskurve mit der Urteilskurve eines 
Priiflings, der in allen 4 gepriiften Funktionen 
etwa mittlere Leistungen aufweist. Best- und 
Mangelauslese sind unter 2 dargestellt, wo 
die untere und obere Grenze fUr Ablehnung 
bzw. Annahme festgelegt sind. Den Fall einer 
Sonderbegabung finden wir unter 3, wo der 
Priifling in der Funktion III Gutes, in den 
anderen gepriiften Funktionen nicht Aus
reichendes leistet. 

3, Hohe J'onderbegabung 
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Der Gedanke der Eignung muB nun 
auch fUr die Feststellungsmethoden so
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Abb. 202. Auslese und Bestverwendung_ 

wie die Priiflei ter, also diejenigen beriicksichtigt werden, welche die Metho
den als Untersuchungsfiihrer handhaben. 1m Laboratorium hochgeeignete Me-
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thoden werden in del' Betriebspraxis oft versagen. Theoretisch tief gebildete 
Priifungsleiter konnen MiBerfolge haben und gegebenenfalls schlechte Feststel
lungen bei Messung, Beobachtung, freier Bewertung vornehmen. Gute Priif- und 
Feststellungsbegabung ist in allererster Linie Grunderfordernis. Insbesonderesind 
fiir die praktische Untersuchung besonders in den Betrieben aile diejenigen Metho
den abzulehnen, die keinen ausreichenden Wirkungsgradhaben odeI' zu derenHand
habung eine besondere Genialitat verlangt wird, die nur auBerst selten angetroffen 
wird und die, selbst bei ihrem Vorhandensein, nicht immer mit vorauszusagenden 
Wirkungsgraden arbeitet. Wenn beispielsweise die Einfuhlung und Deutung 
bestimmter Merkmale del' Personlichkeit nur bei einem fiir die Deutungszwecke 
hervol'1'agend Veranlagten erfolgreich moglich ist, so wird del' Anwendungs
bereich derartiger Methoden zu klein, da sie den Betrieben und del' Wirtschaft 
nicht in groBerem Umfange dienen konnen. Wenn nun noch del' Deuter und 
Feststeller angibt, daB er nur bei guter Stimmung richtige Kennzeichnung er
reicht, so muB man noch bedenklicher gegen derartige Bewertungsmethoden 
werden, da die Schwankung des Wirkungsgrades von Null bis zum Teil- odeI' 
Ganztreffer allzu erheblich ist. 

Wie auch immer die Feststellung VOl' sich gehen moge, entweder durch vor
wiegende Verwertung einer experimenteU abgeleiteten MeBziffer, etwa bei einer 
Sonderbegutachtung fiir ganz bestimmte Arbeitsplatze, odeI' durch eine freie 
Urteilsleistung auf Grund Bewertung des-Benehmens und Verhaltens des Pruf
lings unter den Bedingungen des Versuches und in del' freien Wechselrede mit 
dem Priifungsleiter, ohne daB irgendwie auch nur eine einzige MeBziffer gebraucht 
wird, da nur die Grundverfassung del' Personlichkeit Gegenstand del' Bewertung 
bildet, - stets ist eine gute Einweisung des Menschen und einer Person in irgend
eine Stelle odeI' einen Beruf des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens das 
Ziel. Diese Anpassung von Leistungsanforderung und Gestaltung bewundern 
wir auf Schritt und Tritt bei den Lebewesen. Del' Vogel ist den Bedingungen 
des Lebens in del' Luft angepaBt, del' Fisch dem Wasser, die Hochgebirgspflanze 
dem rauhen und unwirtlichen Klima, das Tropengewachs del' Wasserarmut und 
Sonnenglut. Gesamtverfassung des Organismus und Eigenart bestimmter Organe 
entsprechen ihren jeweiligen Lebensbedingungen. Ebenso soUte eine Harmonie 
zwischen Berufsanforderung und Berufsbefahigung angestrebt werden. 

Durch Auslese im Betriebe, teils durch Arbeits- und Platzwechsel und Ent
lassung, teils durch Aufstieg, teils durch Wanderung und Heirat, ist die An
passung auch bei den Menschen im Wirtschafts- und kultureUen Leben oft
mals in hohem MaBe erzielt. Wir finden, daB bestimmte Stamme in gewissen 
Gegenden del' Welt besonders gute Jager sind, andere wieder gute Ackerbauer, 
andere wieder gute Tierzuchter. Uberblicken wir die deutschen Wirtschafts
gebiete, so ist in dem einen Gebiete seit Jahrhunderten die Textilindustrie hei
misch und del' Durchschnittsbewohner diesel' Gebiete hat gute Textileignung 
und guten Leistungserfolg im Textilbetriebe. In. anderen Gegenden wieder ist 
eine bestimmte Handgeschicklichkeit heimisch, etwa die Bearbeitung von Holz 
im Schnitzwerk, wahrend andere Gebiete besonders begabte Vertreter etwa bei 
del' Bearbeitung groBer und schwerer Stucke in del' mechanischen Industrie 
stellen. Die Auslese wird indirekt zustande gekommen sein, indem die
jenigen abwanderten, den Platz wechselten, entlassen wurden, die auf die Dauer 
del' Leistung ihrer Mitbewerber nicht gewachsen waren. Durch Anforderung und 
Auswanderung del' befahigten Arbeitskrafte nach bestimmten Bezirken, durch Hei
rat, durch SeBhaftigkeit infolge von Besitz, werden Familien und Generationen 
entstehen, bei denen oftmals bestimmte korperlich-geistig-seelische Merkmale und 
Eigenschaften hochgezuchtet sind, etwa schlanke und trockene Finger, schlanke 



Die Arten der Eignungspriifstellen. 267 

und bewegliche Glieder, Korperkraft und Ausdauer im Bergsteigen, Tierliebe und 
pflegliche Geduld. Es kommen Tradition und Hineinwachsen in den Beruf hinzu. 
Wenn das Kind auf dem Arm del' Mutter, die den Webstuhl im Hause bedient, 
mit den Faden spielt, so ist eine ganz andere Vertrautheit mit dem Material del' 
Arbeit von jung auf vorhanden wie bei del' 30jahrigen Frau, die zum erstenmal 
an del' Arbeitsstelle des Betriebes die Eigenart des Wolle- odeI' Seidenfadens 
sowie etwa die Schattierungen del' Farbigkeiten kennenlernen muB. Arbeits
faktoren und Umstande, die dem Neuling trotz guter Begabung Schwierigkeiten 
machen, da sie neu sind und erlernt werden mussen, sind dem angestammten 
Bewerber eine SelbstvellBtandlichkeit. . 

Die Auslese kann durch wissenschaftliche Feststellungsmethoden 
auf psychotechnischer Grundlage direkt im Sinn einer unmittelbaren 
Anpassung versucht und erreicht werden. Priifen wir mit dem gleichen Ver
fahren einen beliebigen Menschen etwa auf seine Textileignung und vergleiehen 
wir mit seinen Priifwerten die Ergebnisse del' Durehsehnittsbewohner von Gegen
den mit starker Textiltradition, so sind die Untersehiede del' Leistungsfa.higkeit 
oft wie 1: 3. Wir konnen etwa von den angestammten Bewerbern mit ihrer Erb
eignung von 10 Leuten etwa 8 verwenden, wahrend wir in den textilfremden 
Gegenden mit einer ganz anderen Arbeitseinstellung und Begabung von den 
Bewerbern vielleicht 8 von 10 abweisen mussen. 

Aueh wenn gar keine besondere Begabung und Befahigung fUr eine be
stimmte Arbeit erforderlieh ist, so muB doch die Mogliehkeit und die Gewahr 
fUr eine Dauerleistung, also Arbeit iiberhaupt im Betriebe odeI' Berufe unter 
den Bedingungen des wirtsehaftlichen Lebens verlangt werden. Die jahrtausend 
alte Kultur vieleI' Volker hat ihren Durehsehnittsangehorigen geeignet gemaeht 
fur die Aeht- und Mehrstundenarbeit, wahrend bei gewissen Naturvolkern es 
vollig unmoglieh und aussiehtslos ist, sofort, ohne Ubergangsstufen, von dem 
freien Naturleben zum Aehtstundentag am festen Arbeitsplatz in einem groBeren 
Betrieb mit seinen Arbeitssalen und seiner Arbeitsordnung uberzugehen. Die 
Befahigung zur Arbeit uberhaupt, die eine Dauerleistung ist, bringt del' 
Kulturmenseh offenbar mit als altes Erbgut. Die Mangel, die abel' aueh hier 
sich zeigen, etwa bei krankhafter Arbeitsseheu, lehren, daB aueh bei den Kultur
mensehen diese Grundbefahigung als Hauptvoranssetzung keineswegs immer 
eine Selbstverstandliehkeit ist (70). 

27. Die Arten der Eignnngspriifstellen. 
Wir unterscheiden industrielle und offentliche Priifstellen. In del' Priif

stelle, mag sie nun einem Betrieb del' Privatwirtsehaft angehoren odeI' del' Offent
lichkeit unterstehen, wird die Priiftatigkeit ausgeubt und alle mit dem Priif
wesen del' Stelle im Zusammenhang stehenden Arbeiten zusammengefaBt. Sie 
verfugt uber Fachpersonal und Priifeinrichtungen del' versehiedensten Art, das 
sieh aus Apparaten, Geraten, Vorriehtungen sowie Priifvorlagen, Untersuchungs
und Begutaehtungsanweisungen und Auswertungen sowie dem statistisehen 
Rechen- und Erfahrungsmaterial zusammensetzt. 

I. Industrielle Priifstellen. 
Die Betriebsprufstelle ist diejenige Einriehtung des Betriebes, die im 

Auf trag und nach den Richtlinien del' Betriebsleitung die Pruftatigkeit im Be
triebe und Unternehmen ausubt und das gesamte Priifwesen zusammenfaBt. 
Sie ist dem Einstellungsbureau unterstellt. Die Priifung ist eine Betriebs
maBnahme, um zunachst einmal unter den Bewerbern, die auf Anforderung, 
Anzeige odeI' von del' StraBe her sich melden, die geeigneten auszulesen. Die 
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Eingangspriifung also ist die erste Hauptaufgabe der Betriebspriifstelle. 
Das Ergebnis der Eignungspriifung kann lauten: "Wir empfehlen dem EinsteIl
bureau, sofern aIle sonstigenAnforderungen erfiillt sind, Annahme" , oder "wir 
erkennen auf Ablehnung". Aber die Betriebspriifstelle sagt nicht lediglich ja 
oder nein, Einstellung empfehlend oder ablehnend, sondern sie dient zum anderen 

Das psychotechnische 
Priifwesen I J P 

Moede 

B etri e bsprufs telle 
Best- und lVIangelauslese - Zut~ilung 
Eingang .... , .......... Betriebsfremde 
Versetzung - Umstellung} Betriebs
Aufstieg . . . . . . . . . . . . . . . Angehiirige 

Verbands- u. Konzern-Prufstelle 
Auslese - Zuteilung - Beratung 

Behordliche Prufstellen 
in Stadt - Land - Provinz - Reich 
Auslese "'" / Arbeits- "'" 
Zuteilung / in " Berufs- / Amtern 
Beratung " Jugend-

Hochsch ul- Insti tu t e 
fur Psychotechnik 

Abtlg. Eignungspriifung 
1. Pruf t a tig k ei t fur Betriebe-Be

werber-Verbande 
2. Forschung - ErschlieBung 

von Gebieten 
Einrichtung - Beratung - nber
wachung - Fortbildung industrieller 
und behiirdlicher Priifstellen 

3. Beg uta c h tun g von Priifverfahren 

auch der Arbeitszuteilung. Ergibt 
die Untersuchung, daB fiiI" den vom 
Bewerber erstrebten Posten Eignung 
nicht vorhanden ist, so kann der 
Bewerber an eine andere zu beset
zende Stelle des Betriebes empfohlen 
werden, sofern dafiir der Priifaus
weis, der sich stets auf eine Mehrzahl 
von Leistungsfunktionen Zll er
strecken hat, die geeigneten Unter
lagen enthalt. 

Die Tatigkeit der Betriebspriif
stelle erstreckt sich also zunachst 
auf Betriebsfremde. Unterihnen, 
den Stellung- und Arbeitsuchenden, 
wird im einfachsten FaIle eine 
Mangela us lese durchgefUhrt, bei 
ausreichendem Angebot und erfor
derlichenfalls eine Bestauslese. 
Auch die Arbeitszuteilung zu anderen 
als den urspriinglich erstrebten Po
sten geschieht nach den Gesichts
punkten der Mangel- und Bestzu
wei sung. 

Die Priiftatigkeit der Betriebs
priifstelle bezieht sich a,ber zweitens 
auch auf die eigenen Betrie bsan

gehorigen. 1st Umstellung erforderlich, teils bei Auftragsmangel in einer be
stimmten Abteilung oder Senkung ihrer Arbeitsleistungen unter das zulassige 
MaB infolge nicht ausreichender Eignung qer Arbeitskrafte, so kann eine 
Umstellungs- oder Versetzungspriifungvon der Betriebspriifstelle nach 
den Richtlinien der Betriebsleitung vorgenommen werden. GemaB Ergebnis der 
Umstellungspriifung wird auf Versetzung in eine andere Abteilung oder gegebe
nenfalls auf Entlassung erkannt, sofern eine andere MaBnahme unmoglich oder 
nlcht zweckmaBig erscheint. 

4. Lehre: Ausbildung von Fach
personal 

Abb.203. 

Die dritte Aufgabe der BetriebspriifsteIle, die bereits im Rahmen der Um
stellungspriifung in Betracht kommen kann, sind die Abba u- und En tlassungs
priifungen auf Antrag einer vorgesetzten Dienststelle oder auf Anweisung der 
Betriebslcitung zur Uberpriifung der Leistungsfahigkeit eines Belegschaftsteiles. 
Einschrankung des Betriebes, Uberalterung der Belegschaft, sowohl der Arbeiter 
als auch der Angestellten, Heraufsetzung des Durchschnittspensums infolge 
Verscharfung des Wettbewerbes und Verschlechterung del' Ma,rktlage, dies sind 
einige del' Anlasse zu Umstellungs- und Entlassungspriifungen. 

In einigen Betrieben fiihrt die Betriebspriifstelle auch Umstellungspriifung 
auf Antrag des Arbeiters und Angestellten aus, sofern er eine Veranderung 
wiinscht, wei! er sich vielleicht den Anforderungen des Postens nicht mehr ge
wachscn fUhlt, oder weil er einen Arbeitswechsel zur Hebung seiner Arbeits-
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freudigkeit oder wegen Differenzen mit Meister lmd Kollegen erstrebt, oder in 
eine andere Abteilung herein will, bei der er sich hohere Verdienste verspricht. 

Die vierte Hauptaufgabe der Betriebspriifstelle besteht in der Ausfiihrung 
von Aufstiegspriifungen. SoIl ein hoherwertiger Posten besetzt werden, 
etwa die Stelle eines Vorarbeiters oder Meisters, eines Gruppen- oder Ober
meisters, so kann man entweder unter den betriebsfremden Bewerbern fiir diese 
Stelle eine Eingangspriifung vorsehen oder aus den Reihen der bewahrten Be
triebsangehorigen geeignete Anwarter auf Grund der Vorauslese der Meister und 
I.ngenieure der Untersuchung unte~ziehen. Mitunter wird auch eine Bekannt
gabe der Betriebsleitung zweckmaBig sein, daB Bewerbungen fiir einen bestimmten 
Posten einer alten oder neu einzurichtenden Abteilung gewiinscht werden. Es 
ist dabei zweckmaBig zu erwahnen, daB unter anderem auch eine Eignungs
priifung der Bewerber vorgenommen wird, deren Ergebni.<; eine wesentliche 
Mitentscheidung zukommt. Gerade die objektive Fahigkeits- und Leistungs
prufung ist neben dem Urteil der Betriebsvorgesetzten fiir eine zweckmaBige 
Tatigungsbegutachtung geeignet. Sie kann vom Arbeiter nicht als parteiisch 
angesehen werden, sofern zur Priifung jeder sich Meldende zugelassen wird und 
sofern die endgiiltige Zuteilung des Postens nicht allein oder iiberhaupt nicht von 
dem Urteil eines Betriebsvorgesetzten, das vom Unterstellten immer angezweifelt 
werden kann, abhangig ist. Der Vorgesetzte gilt in der Regel bei dem Arbeiter 
als Partei, der seine Wertschatzung und sein Wohlwollen sowie sein abfalliges 
Urteil nicht allein nach den objektiven Leistungsbelegen richtet, wenn er auch 
als Mensch im Rahmen seiner Fehlbarkeit bemiiht ist, objektiv zu bewerten 
und zu beurteilen. Der Vorgesetzte, der lediglich nach seinem Urteile eine seiner 
eigenen Dienststelle unmittelbar nachgeordnete Stelle besetzt, kann auch aus 
anderen Griinden angegriffen werden. Beispielsweise kann es in seinem Interesse 
liegen, nur mittelmaBig veranlagte Betriebsangehorige oder Bewerber auf'diesen 
Posten zu setzen, urn sich unliebsame und mogliche Konkurrenz zu sparen. 
Selbstverstandlich werden gerade bei den Aufstiegpriifungen in der Regel neben 
dem Ergebnis der psychotechnischen Untersuchung die objektiv belegten Be
triebserfahrungen mit dem Bewerber, besonders in charakterologischer Hin
sicht, unter allen Umstanden mit zu beriicksichtigen sein. Die Autoritat, die der 
V orgesetzte haben muB, auch bei seinen friiheren Arbeitskollegen, bei seinen 
Mitbediensteten und seinen Vorgesetzten, die Energie und Zahigkeit, mit der 
er seine als richtig erkannten Entschliisse oder die Weis1ing der Betriebsleitung 
durchzusetzen hat, schlieBlich auch die Diplomatie als Verhandlungsgeschick 
mit Leitung und Untergebenen sind Eigenschaften, deren Erkennung nicht 
allein der psychotechnischen Kurzpriifung zu iiberlassen ist, sondern die durch 
planmaBige Betriebsbeobachtung und objektive Verwertung der Betriebser
fahrungen mit dem Mann mit beleuchtet werden. 

Die Einstellungspriifung kann auf Antrag der Stellungsuchenden oder auf 
Weisung der Leitung vorgenommen werden. Die Priifzeit wird in der Regel 
nicht bezahlt. Das Priifergebnis, das in dem psychotechnischen Gutachten, in 
dem Priifbefund niedergelegt wird, wird dem Untersuchten in der Regel nicht 
bekanntgegeben. 

Die Betriebspriifstelle muB, das ist die Vorbedingung ihrer ersprieBlichen 
Arbeit, nicht nur iiber zweckmaBig vorgebildete Bedienstete verfiigen, sondern 
auch iiber die erforderlichen Priifeinrichtungen, dieeine objektive und neutrale 
Eignungsfeststellung ermoglichen. Sie muB weiter das Vertrauen der Leitung, 
die hinter ihr zu stehen hat, sowie der Bewerber und der Belegschaft besitzen. 
Ihre Priifbefunde gibt sie dem Einstellungsbureau bzw.' der Abteilungs- oder Be
triebsleitung weiter. AIle Bewahrungs- und Mangelmeldungen iiber die Ge-
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priiften oder Umgestellten oder Beforderten gehen ihr zu, ebenso aIle Entlassungs
meldlmgen. 

Die BetriebspriifsteIle wird der Rube und Zufriedenheit im Betriebe dienen 
konnen. Sie darf nicht Hoffnungen im Bewerber erwecken, die vom Betriebe 
niemals erfiillt werden konnen. Sie darf niemals AnlaB zu MiBtrauen geben, 
etwa zum Verdacht einer einseitigen und parteiischen Vornahme der Priifung 
und Auswertung ihrer Ergebnisse. Eine Kontrolle ihrer Priiftatigkeit durch die 
Vertrauensleute der Arbeiter oder Beauftragten der Gewerkschaft und Verbande 
wird mit.unter beantragt., aber vom Bet.riebe in der Regel abgelehnt, da dies ein 
MiBtrauenbedeuten wiirde. Die Einsicht in die Priifergebnisse dagegen, besonders 
bei kritischen Sonderfallen, wird den Vertrauensleuten mitunter zugestanden. 
Eine Teilnahme an den Priifungen kann Bekannten und Angehorigen der Be
werber nicht gestattet. werden, da jede Bevorzugung UllZulassig ist. Besteht 
neben der psychotechnischen Priifstelle eine arztliche, so wird die arztliche 
Priifung, die in der Regel eine Mangel- oder eine Bestpriifung ist, zweckmaBiger
weise der psychotechnischen Begutachtung vorgeschaltet. 

Die Konzern- oder die Ver bandspriifstelle hat ahnliche Aufgaben wie 
die Betrie bspriifstelle, nur in einem erweiterten Umfange. Sie kann bereits 
in hoherem MaBe Arbeitszuteilung, Bestverwendtmg und Beratung durchfiihren, 
da sie unter Verwertung aller fiir den Leistungserfolg wichtigen Daten die Auf
teilung der Bewerber auf die Konzerne und Verbandsbetriebe vornehmen kann. 
Eine zentrale Reglung der Ersatzgestellung auf psychotechnischer Grundlage 
wird von einigen Verbanden und Konzernen erfolgreich durchgefiihrt. Die Kon
zernpriifsvelle ist im Konzern- oder Verbandshauptorte ansassig oder sie hat im 
Hauptort ein Zentralbureau, wahrend sie mit. transportablen Priifeinricht.ungen 
zu den einzelnen Fabriken und Orten umherfahrt., urn je nach Bedarf und An
forderung Sonderpriifungen in best.immt.en Bezirken auszufiihren. Ihre Aufgaben 
beziehen sich also schon sowohl ort.lich auf einen groBeren Bezirk, als auch inhaltlich 
auf ein umfassenderes Priifprogramm mit. den verschiedenst.en Abstufungen und 
Abwandlungen in Anpassung an die Eigenart. der Bevolkerung eines Landesteiles 
oder Bezirkes, die Eigenart und die Anforderungen eines Betriebes, seiner Auf
trage, seines Mat.erials tmd der Giit.e und Schwierigkeit seiner Erzeugnisse. 

II. Die offentliche Priifstelle. 

Die offent.liche Priifstelle, die im Rahmen eines Arbeits-, Berufs- oder Ju
gendamt.es zunehmend haufiger angetroffen wird, dient. der offent.lichen Be
wirt.schaft.ung der Arbeit.skraft.e einer Stadt., der Provinz oder eines Landes. 

Mangel und Best.auslese konnen auch die Aufgaben der offent.lichen Priif
st.ellen sein. Aber weit. dariiber hinaus soIl sic der Beratung der Jugendlichen 
und Erwachsenen dienen, sowie der Ersat.zgest.eIlung, der Berufs- und Arbeit.s
wirt.schaft der Stadt, des Landes oder der Provinz. 

Ein groBer Teil ihrer Arbeit bezieht sich auf die Beratung der Jugendlichen, 
der Schulentlassenen. SoIl eine Lehre erfolgreich bestanden werden, so sind na
tiirlich berufswichtige Fahigkeiten erforderlich, deren Feststellung die Priif
stelle zu iibernehmen hat. Der Arzt stellt die korperliche Eignung fest. Er kann 
gegebenenfalls die Beobachtung und Zeugnisse des Schularztes mit benutzen. 
Zur Lehre gehoren auch Geld und Mit.t.el, sowie Lust und Liebe des Lehrlings. 
Seine wirt.schaftlichen Verhalt.nisse sowie Berufswiinsche sind mit zu bedenken. 
SchlieBlich miissen auch freie Lehrst.ellen vorhanden sein, die auch fiir die Zu
kunft eine gewisse Sicherheit bieten. Dem spateren Gesellen und Meister solI 
gegebenenfalls Aufst.ieg, Dauerbeschaftigung und vielleicht auch Selbstandig
keit im Wirt.schaft.sgebiete, das die Priifstelle betreut, moglich sein. 
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Sind Stellen vorhanden, aber keine Bewerber, da die Gewerbegruppe ver
nachHissigt wird, so muB eine Werbung einsetzen, in der auch auf die wirtschaf~
lichen Aussichten dieser, von den Jugendlichen gewohnlich ganz unbeachteten 
Gruppe, hingewiesen wird, auf die Berufsverrichtungen sowie die beruflichen 
Fahigkeiten, die notwendig und erforderlich sind, sowie alle sonstigen Umstande, 
die den Jugendlichen oder dessen Eltern in geeigneter Weise zum Nachdenken 
und zu einem Interesse an dies en offenen Stellen veranlassen konnen. V oll{s
wirtschaftliche Erwagungen sind notwendig, sofern etwa einzelne Gewerbe
gruppen ein absterbendes Glied des Wirtschaftskorpers des Bezirkes darstellen, 
deren volliges Verschwinden in einigen Jahren zu erwarten ist. 

Das Schulzeugnis, das ein Ausweis iiber Schulfahigkeiten und Leistungen 
geben kann, der Beobachtungsbogen des Lehrers, der die Personlichkeit allgemein 
oder nach besonders wertvollen Eigenschaften hin kennzeichnet, die Feststellungen 
des Schularztes sowie das Untersuchungsergebnis der berufsarztlichen Priifung, 
die Wiirdigung und Bewertung der Berufswiinsche des Stellungsuchenden, die 
Bekanntgabe und Schilderung der industrieHen Verrichtungen und berufswich
tigen Fahigkeiten, die Bewertung des Postens oder des Gewerbes hinsichtlich 
der zukiinftigen Fortentwicklung des Jugendlichen, dies alles sind die Haupt
gesichtspunkte fiir die Beratungsarbeit des Beamtenstabes des Arbeits-, Be
rufs- oder Jugendamtes. 1m Kreise dieser Beamten wird der psychotechnische 
Priifstellenleiter eine wichtige, oftmals aber nicht ausschlaggebende Rolle zu 
spielen haben. C 

Die offentliche Priifstelle nimmt sich vor aHem auch aller geschadigten 
Jugendlichen an, die einen Mangel korperlicher, intellektueller, sittlicher Art 
aufweisen, 

J e nach der Stellung und Ausstattung der offentlichen Prufstellen mit Per
sonal und Mitteln, je. nach der Autoritat, die sie bei Jugendlichen, deren Eltern 
sowie den Arbeitgebern genieBt, je nach der Begablmg ihrer Angestellten, wes 
leitenden und nachgeordneten Personals, werden die Aufgaben und Ziele der 
offentlichen Stellen enger oder weiter gefaBt werden konnen. 

III. Die Hochschulinstitute. 
Neben den industriellen und offentlichen Prufstellen nehmen die psycho

technischen Hochschulinstitute, eine Sonderstellung ein. Sie uben auch Pruf
und Gutachtertatigkeit aus, sowohl im Auftrage von Betrieben, als auch von Be
werbern und Verbanden, doch wirddiese Priiftatigkeit in der Regel nicht allzu 
ausgedehnt sein, da die Aufgaben des Hochschulinstitutes in der ErschlieBung 
neuer Industriegruppen, in der Einrichtung, Kontrolle und Uberwachung neuer 
Priifstel1en, in der Ausbildung geeigneten Priifstellenpersonals, besonders der 
Priifstellenleiter, in der Erstattung von Sondergutachten bei Schwierigkeiten 
in industriellen und offentlichen PriifsteHen gelegen sind. Die eigene Priiftatig
keit der Hochschulinstitute ist zweckmaBig, ja notwendig, einmal aus Griinden 
der Lehrtatigkeit, urn. das Personal und die Studierenden zu schulen und heran~ 
zubilden, die eigene Erfahrung zu verbreitern und zu vertiefen, aus Grunden 
der Forschung, um neue Priifeinrichtungen zu erproben, Bewahrungskontrollen 
der Priifmethoden anzustellen, den Bestand der bewahrten Priifungsmethoden 
zu vermehren und ihren Wirkungsgrad dauernd zu verstarken und schlieBlich 
aus wirtschaftlichen Griinden, um auch Mittel fUr den Betrieb der Prufstelle, 
fur die Anschaffung und Erganzung der Priifeinrichtungen beizubringen. 

Der Schwerpunkt des psychotechnischen Hochschulinstitutes liegt, was die 
Eignungspriifung betrifft, in der Forschung, im Entwurf neuer und in der Be
gutachtung vorhandener Priifeinrichtungen. Vor allen Dingen muB das Priif-
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wesen weiter ausgebaut und verbreitet werden, urn immer neue Gebiete des 
Wirtschaftskorpers zu erforschen und zu erschlieBen und um immer bessere 
und zahlreichere Priifmethoden den Priifstellen del' Industrie und del' of£ent
lichen Hand zu iibergeben, die in del' Regel, besonders was die Priifstellen del' 
Berufsamter betrifft, unmoglich eigene Forschungen treiben konnen. Del' Auf
trag eines Industriebetriebes odeI' industrieller Gruppen pflegt hauptsachlich, so
fern eigene Erfahrungen nicht vorliegen, an ein Hochschulinstitut zu gehen, 
das aIle erforderlichen Untersuchungen und Erhebungen anstellt, die Priifmetho
den erprobt und auch die Priifbeamten heranbildet und kontrolliert, bis sie die 
fertige Priifstelle dem Betriebe iibergibt. Die industrielle Betriebspriifstelle kann 
freilich auch, sofern sie nicht allzu stark ausgelastet ist, was freilich meist del' 
Fall sein diirfte, eigene Forschung betreiben, um im Rahmen des eigenenBetriebes, 
Konzernes odeI' Verb andes neue Wege dem Priifwesen zu erschlieBen, was in 
vielen ]'allen erfolgreich geschehen ist, sofern die Priifstellenleiter begabt und be
fahigt sind und die Leitung die erforderliche Zeit und Mittel zur Verfiigung ge
stellt hat. 

Die Hochschulinstitute dienen der Forschung, der Lehre und del' Begut
achtung, sofern sie ihre Aufgaben richtig verstehen. Die Betriebspriifstellc 
hat die rasche und gute Ersatzgestellung des Unternehmens zu iibernehmen. 
Die stadtische, provinziale odeI' Landespriifstelle solI im Rahmen alIer MaB
nahmen zur pfleglichen Bewirtschaftung del' Arbeitskrafte eines groBeren Be
zirkes auch dem psychotechnischen Gedanken Geltung und Bedeutung ver
schaffen. 

So mannigfach Aufgaben und Einrichtungen del' Priifstelle sind, letzten Endes 
haben sie aIle das gleiche Ziel: Durch objektive Feststellung aller berufswichtfgen 
Fahigkeiten und Eigenschaften eine Abstimmung zwischen Veranlagung und 
Berufsanforderung herbeizufiihren, ganz gleichgiiltig, ob diese Einpassung im 
privat- odeI' gemeinwirtschaftlichen Sinne erstrebt wird. Del' Nutzen einer guten 
psycho-energetischen Bewirtschaftung del' Arbeitskrafte kommt dem Trager 
del' .Befahigung, dem Betriebe, del' Stadt, dem Lande, del' Provinz, der Wirt
schaft zugute. Die Vorteile sind sowohl betriebswirtschaftlicher als auch psycho
sozialer Art. 

IV. Die Betriebspriifstelle. 
Eine Betriebspriifstelle sollte erst dann eingerichtet und betrieben werden, 

wenn die fUr ihre erfolgreiche Arbeit unerlaBlichen Vorbedingungen gegeben 
sind. Ihre Fiihrung und Verwaltung werden zweckmaBigerweise bewiihrte Er
fahrungssiitze zugrlmdegelegt. 

1m kleinen Betrieb ist es del' Meister odeI' del' Betriebsleiter odeI' del' Be
triebsinhaber, del' auch EinstelIung, Versetzung und Entlassung del' Arbeiter 
und Angestellten vornimmt. Wachst del' Betrieb, so pflegt eine Arbeitsh·ilung 
im Verwaltungskorper einzutreten. Man beschrankt die Funktion des Meisters 
auf Leitung und Uberwachung del' Fabrikation seiner Abteilung, fiir die er ver
antwortlich ist, und laBt aUe seine Wiinsche, die Einstellung, Versetzung und Ent
lassung des ihm unterstellten Person ales betreffen, nach del' Abteilungs- odeI' 
Betriebsleitung und dem EinsteUungsbureau weiterleiten. Gelegentlich gibt man 
dem Meister ein gewisses lYIitbestimmungsrecht bei del' Einstellung und Ent
lassung des Personals, etwa indem man ihm bei del' Einstellung ein Vorschlags
recht zubilligt, ihm geeignet erscheinende Bewerber namhaft zu machen, odeI' 
indem ihm einAusleserecht unter den ihm von del' Priifstelle vorgestellten, als 
geeignet befundenen Anwartern einraumt. UnzweckmaBig jedenfalls ist es, 
wenn del' Meister seinen Arbeitssaal verlaBt, sich zum Fabriktor begibt, 
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um unter den am Eingang sich Meldenden eine Vorauslese oder gar eine end
giiltige Auswahl zu treffen, die dann "auf den ersten Blick" und unter Benutzung 
unkontrollierbarer, angeblich bewahrter Erfahrungsgrundsatze und aus "griind
licher" Menschenkenntnis erfolgt. Die Entlastung des Meisters von der Per
sonaleinstelIung ist auch eine Entlastung seiner Verantwortung, und er wird 
zweckmaBigerweise zur Gegeninstanz der PriifstelIe, deren Prilileistungen er 
auf Bewahrung, Giite oder Mangel hin kontrolliert. 

Vorbedingungen. Eine PriifstelIe solIte nur dann eingerichtet werden, wenn 
sie dem Erwerbsunternehmen niitzliche Dienste, wenn moglich sogar notwen
dige lIDd unerlaBliche Hilfeleistung bei der Personalwirtschaft bringt, die sich 
fm Ertrag psychosozial und auch 
wirtschaftlich auBert. Abb. 204. Eine 
PriifstelIe wird ihre Daseinsberechti
gung nicht nachweis en konnen, wenn 
sie ein EigenIeben, unabhangig von 
dem Betrieb und ohne Beziehung 
zum Betriebsganzen fiihrt. 1hr Ver
schwinden wird dann irgendeine 
fiihlbare Liicke in der Betriebsfiih
rung nicht hinterlassen, wenn sie es 
nicht verstanden hat, dem Betrieh 
und seinen Anforderungen zu dienen 
und sich als notwendiges Glied in 
die Personalwirtschaft und der Be
triebsarbeit einzufiigen. 

Del' erste Leitsatz bei Erwagung 
der Einrichtung und Planung einer 
PriifstelIe solIte sein: aIle psycho
technischen bedeutsamen Belege sich 
zu beschaffen und auszuwerten. Der
artige Unterlagen sind die Lohn
listen, die Fabrikationsausweise iiber 
Materialausbeute, Kraft- und Be
triebsmittelverbrauch, Fabrikations
verlust, Pramien- und Straflisten. 
Diese erste Gruppe von Angaben 
bezieht sich also auf die Fertigung 
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Abb.204. 

und Lohnung. Aus ihnen ist festzustelIen, ob del' Antell del' Befahigung merk
lichen odeI' groBen EinfluB auf die Fertigung hat oder ob ein derartiger EinfluB 
nicht nachgewiesen werden kann. 1st die Lohnsumme, die im Fertigstiick an
teilig enthalten ist, erheblich, so ist es wahrscheinIich, daU die Bedeutung del' 
Geschicklichkeitsgrade zahlenmaBig nachweisbar wird. Del' eine Arbeiter wird 
dann in der gegebenen Zeit unter sonst gleichen Bedingungen Mehr und Besseres 
wie seine KolIegen odeI' Weniger und Schlechteres leisten. 

Die Lohnstatistik zeigt uns, ob Unterschiede diesel' Art auftreten, ob bei
spiels weise unter sonst gleichen Bedingungen del' eine Arbeiter ein Vielfaches 
von dem seines KolIegen verdient. Es ist nicht allzu selten, daB unter sonst 
gleichen Bedingungen der geeignete, etwa £lotte und geschickte Handarbeiter, 
das Doppelte wie sein weniger geeigneter KolIege neben ihm als Verdienst am 
W ochenende nach Hause bringt. Oftmals gibt es im Arbeitssaal eine Gruppe 
von Spitzenverdienern oder einen oder mehrere Bestleister, deren Leistungen 
von der Mehrzahl der KolIegen niemals erreicht werden. 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 18 
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Die Unterschiede der Eignung sind nicht nur aus der Menge der in der bestimm
ten Zeit hergestellten Stucke zu ersehen, sondern sie aufiern sich auch im Fa
brikationsverlust, also in der Wertminderung der Fertigstucke. Ihr Wert kann 
infolge schlechter Arbeit im Grenzfalle sich Null nahern, wenn der AusschuB 
uberhaupt nicht weiter oder nur teilweise wieder verwendungsfahig ist. 1st die 
Wertminderungsziffer der :Fertigstucke infolge guter und schlechter Leistung 
erheblich, ist weiter auch der AusschuB auf Grund mangelnder Leistungsfahigkeit 
des Arbeiters beachtenswert, so sollte immer die Einfiihrung einer zweckmaBigen 
psychotechnischen Arbeiterauslese erwogen werden. 

Neben dem Lohnanteil am Fertigstuck, den Unterschieden der Akkord
leistung, sowie der Wertverminderung der Stucke, kommt die Materialaus
beute in Betracht, die gegebenenfalls abhangig von der Geschicklichkeitdes 
Ar'beiters sein kann. Ein Mann mit guter Raumvorstellung und scharfer Beob
achtungsgabe und gutem Disponieren wird aus dem Rohmaterial, etwa den Bret
tern oder dem Leder oder dem Stoff mehr Fertigstucke zuschneiden und heraus
holen als ein schlechter Arbeiter. Die Materialzuschlagsziffer in ihren Unter
schieden wird dann zum Gradmesser des guten und schlechten Zuschneiders. 

Der Kraftverbrauch kann ebenfalls Unterschiede aufweisen. Der schlechte 
StraBenbahnfuhrer f'Jtellt den Strom nicht rechtzeitig ab, um die Wucht des Wa
gens auszunutzen, sondern er fahrt bis unmittelbar in die Nahe der Haltestelle 
mit voller Kraft, um dann kraftig und energisch zu bremsen, damit der Wagen 
an der Haltestelle zum Stillstand gebracht wird. Verbrauch an Kraftmitteln 
aller Art, am elektrischen Strom, an Dampf, an Druckluft, konnen mitunter 
exakt am Arbeitsplatz je Leistungseinheit erfaBt werden, und es ist eine Nut:z;en
vorausschatzung mtiglich, wenn im Durchschnitt ein bestimmter Prozentsatz 
eingespart wird. 

Die Strafliste zeigt uns, ob bzw. wie oft Strafen wegen Unpiinktlichkeit 
oder sonstiger Mangel verhangt wurden. Die Pramien lehren, wie oft die Durch
schnittsleistung von den geeigneten Leuten uberschritten worden ist. Sie zeigen 
uns mitunter, daB die verlangte Solleistung an Fertigstucken nach Menge und 
Gute ohne Pramienanreiz uberhaupt nicht herausgebracht werden kann. 

Die A nlernz e i t guter und schlechter Leute ist mitunter verschieden, so daB 
wir auf eine verschiedene Ubungsfahigkeit sowie einen unterschiedlichen Be
fahigungsgrad schlieBen mussen. Der gut geeignete und gut ubungsfahige Be
werber kommt bereits mehrere Wochen oder·Monate fruher zu Volleistungen 
als der schlecht geeignete. Nutzbringend wird daher eine Auslese, die neben den 
Fahigkeiten auch die Anlernbarkeit des Bewerbers berucksichtigt. Als Belege 
finden sich im Betriebe der Ubergang aus der Lohn- in die Akkordperiode 
oder die· Ausweise der Anlernschule, sofern die Anlernung in einer Sonderstelle 
spezialisiert ist. 

AIle diese Belege, die letzten Endes der Fertigung unmittelbar entstammen, 
erweisen uns den Grad des Einflusses, den die Befahigung des Arbeiters auf das 
Arbeitsstuck hat. Entsprechende Feststellungen sind bei den Posten der Ver
waltung und den Stellen des Kaufes und Verkaufes zu machen, wo freilich mei
stens weniger positive Belege als vorwiegend allgemeine Erfahrungen mit den 
Leistungen verschiedener Stelleninhaber sowie allgemeine Werturteile der Vor
gesetzten vorliegen werden. 

1st der. Anteil der Fahigkeit am Arbeitserfolg dagegen praktisch gleich Null, 
so daB also der gut und schlecht geeignete Mann beide gleich viel und gleich 
gutes leisten, so ist eine psychotechnische Auslese kaum am Platze. Wenn sie 
tr9tzdem auch unter dies en Bedingungen eingefuhrt wird und erfolgreich fort
besteht, so sind die Erwagungen des Unternehmens entscheidend gewesen, 
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an Stelle des reinen Zufalles bei Einstelhmg der Leute ein objektives Verfahren 
zu setzen, urn jeden Vorwurf der Parteinahme abzuweisen. 

Jede Priifstelle muB sich an die Eigeriart des Betriebes, seiner Fertigung und 
Einrichtung, seiner Arbeit und seiner Belegschaft auf das engste anpassen. 
Es gibt keine UniversaImethoden, die unter allen Umstanden den vorgeschatzten 
Wirkungsgrad aufweisen. Die Ubertragung der Priifeinrichtungen aus einer 
Industriegruppe in die andere oder von einem Betrieb einer bestimmten Gewerbe
gruppe auf einen anderen, hat oftmals groBe Enttauschungen gebracht. 

Man kann den Bergarbeiter nicht mit Bleistift und Papier priifen, wenn er 
andere Werkzeuge bei seiner Arbeit fiihrt. Hacke und Schaufel, die Gerate schwerer 
Berufsarbeit, machen ihn oft untauglich, mit Bleistift und Papier geschickt urn
zugehen. Die Wirklichkeitsnahe als Anpassung der Priifverfahren an die Arbeits
bedingungen ist unter allen Umstanden zu beachten. Die Einstellung und Hal
tung der Leute ist mitunter auBerordentlich verschieden, da der Einwohner der 
Stadt anders auf die Priifbedingungen reagiert wie der Einwohner des Landes; 
der GroBstadter will wieder anders als der Dorfbewohner behandelt werden, 
der vielleicht nur zur Saisonarbeit in den Betrieb hereinkommt. Wir fanden 
beispielsweise, daB die Arbeit mit elektrischem Priifgerat mitunter auf Schwierig
keiten staBt wegen der Angst und Besorgnis der weiblichen Priiflinge, sich einen 
elektrischen Schlag und einen Schaden zu holen. Wahrend in manchen Gegenden 
die gleiche Leistungsprobe, die mit schriftlicherlnstruktion gegeben wird, er
folgreich arbeitet, kann sie in anderen Gegenden nur bei miindlicher und in
dividueller Unterweisung und mit einer Vorprobe durchgefiihrt werden, sofern 
man den gleichen Wirkungsgrad von ihr erwartet. 

Nur eine eingehende Arbeitsstudie, die im Rahmen der Betriebsanalyse durch
zufiihren ist, kann der Eigenart des Betriebes, seiner Arbeiter- und Belegschaft 
gerecht werden. Jeder Betrieb hat seine eigene Physiognomie darin ahrilich 
dem Menschen, der sich nach seiner korperlich-seelischen Verfassung yom an
deren unterscheidet, dem er niemals vollig gleicht. 

Die Priifstelle wird zunachst eine hinreichende Auslastung haben miissen, 
damit die festen und variablen Urikosten fUr Personal und Einrichtung sich 
lohnen. Man wird daher zunachst solche Berufe, Arbeitsplatze, Verrichtungs
gruppen studieren, bei denen ein gewisser Massenbedarf vorliegt. Aber auch 
fUr wenige Einzelposten kann die Priifstelle Arbeitsstudien anfertigen, da es 
mitunter gerade schwierig ist, die 3-4 Spezialposten, etwa der Farberei, der 
Harterei, der SchweiBerei gut zu besetzen. Gerade bei solchen Einzelposten 
pflegtauch der GroBbetrieb gelegentlich von dem Weg-Engagieren aus Kon
kurrenzbetrieben Gebrauch zu machen, sofern er es nicht vorzieht, aus den 
Stammgebieten, in denen das Gewerbe beheimatet ist und dem die Hoch
leistungstrager in der Regel angehoren, geeignete Leute anzufordern. So 
finden wir die Farber aus Glauchau und Meerane iiberall, die tiirkischen und 
agyptischen Zigarettenmischer sind fernab von ihrer Heimat beschaftigt, rind 
den GroBstiickdreher und den GroBstiickschmied des Rheinlandes trifft man 
in Gegenden an, deren Charakter seiner Eigenart wenig gefallt. 

Besonders, wenn eine neue Arbeitstechnik entsteht und eine Tradition nicht 
vorhanden ist, wird man auch zahlenmaBig bei kleinem Bedarf die psycho
technische Auslese mit Nutzen vorsehen. 

Die Erfahrungen der Personalwirtschaft kommen als Betriebsbelege, beson
ders als Entlassungs- und Versetzungsstatistik in Betracht. Die 
Entlassung eines Arbeiters kann auf eigenen Wunsch erfolgen, ohne daB man 
die Griinde erfahrt. Haufige Entlassungsgriinde sind: zu geringer Verdienst, 
Streit mit den Kollegen, zu weiter Weg zur Arbeitsstelle, Wunsch nach Ver-

18* 
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andenmg infolge der Monotonie der Beschiiftigung, arbeitstechnische Umstel
lung, Schwere der Arbeit u. a. 1st der Wechsel erheblich, emmal von einer 
Stelle des Betriebes zur anderen, oder infolge Entlassung eines erheblichen Pro
zentsatzes der Belegschaft imLaufe eines Jahres, Ulld lehren die Griinde und Mo
tive des Wechsels und der Entlassung, daB die psychotechnische Auslese eine 
Besserung in Aussicht stellen kann, da Angebot vorhanden und die Berufsan
forderungen bekannt und prUfbar sind, so konnen bei einer Senkung der Ent
lassungs- und Wechselziffer auch nur urn geringe Werte bereits die Unkosten 
der Priifungsstelle getilgt sein. 

Die Erfahrungen der Leitung und Vorgesetzten mit den Betriebsangehorigen 
konnen auch dann ausgewertet werden, wenn schriftliche Belege oder statistische 
Ziffern nicht vorliegen. Die Entlassung ist naturgemaB die letzte MaBnahme, 
zu der der Berieb schreitet. Ihr pflegen sehr oft Unzutraglichkeiten voran
gegangen zu sein zwischen den Arbeitern untereinander oder zwischen den Vor
gesetzten und Arbeitern. Diese Unzutraglichkeiten beziehen sich meist neben 
personlichen ZusammenstoBen auf die Fabrikationskontrolle und Arbeitsab
rechnung. Der Arbeiter oder die Kolonne kann z. B. in der vom Vorkalkulator 
festgesetzten Zeit die Leistung nicht ausfiihren, sie ii.berschreitet die Termine 
und ist mit der Bezablung nicht einverstanden. Es setzt schwierige Verhand
lungen, aufgeregte Worte gehen hin und her und man versaumt mit dem Aus
gleich der Schwierigkeiten so viel Zeit, daB der Nutzen der Vorkalkulation hin
fallig wird. Der Meister und Vorkalkulator sagen: die Leute wollen nicht; die Ar
beiter behaupten: ihre Fahigkeiten reichten nicht aus, da die gesteUten Anfor
derungen weit iiber die Durchschnittsleistungen eines Menschen mit zwei Armen, 
zwei Augen und zwei Beinen hinausgehen. ' 

Die Qualitatskontrolle gibt ebenfalls AnlaB zu Reibungen. Der Arbeiter 
behauptet: besser und sauberer konne kein Mensch ein Stiick herstellen; der 
Meister findet immer wieder Mangel, gibt das Stiick mehrmals zuriick oder setzt 
Lohnabziige durch. 1st die Befahigung der Arbeiter auf Grund einer objektiven 
Priifung erwiesen, wissen wir, daB auf Grund der MeBziffern und Angaben der 
Untersuchung die sich beschwerende Kolonne in der Tat iiberdurchschnittlich 
gut veranlagt ist, scfkolmen die vorkalkuliertellund auf Grund von Zeitmessungen 
im Betrieb gewonnenen Zeitwerte in Beziehung gebracht werden zur Eignungs
klasse des Menschen iiberhaupt, die die Priifstelle erfaBt. Unzutraglichkeiten 
und Unruhe, Arger und Verfeindung werden geringer werden. Gerade die Ruhe 
und 0 r d nun g im Betriebe, das willige und harmonische Zusammenarbeiten, 
die gerechte Festsetzung des Pensums und des Lohnes sowie der Menge- Quali
tatsanforderung an die Arbeit sind hohe, vielleicht entscheidende Werte fiir 
den Betrieb und seinen Erfolg. 

V. Grundsatze des Priifstellenbetriebes. 
Die Priifstelle muB zunachst Kosten- und Zeitminimum in ihrem Betriebe 

anstreben, sie solI weiter nur solche Methoden verwenden, die eine ausreichende 
Sicherheit und einen ausreichenden Wirkungsgrad gewahrleisten, sie hat Siche
rungskoeffizienten vorzusehen und muB vor allen Dingen auf eine selbsttatig 
wirkende Kontrolle ihrer Leistungen sowie eine fortlaufende Steigerung des 
Wirkungsgrades ihrer Methoden bedacht sein. 

Zeitminimum. Die fiir die Priifung erforderliche Zeit solI so gering wie mog
lich sein. Das Kurzverfahren, daB das Gleiche wie ein zeitlich langer dauerndes 
erzielt, ist daher vorzuziehen. Zwecks Verkiirzung der gesamten Priifung ist zu
nachst eine gute Vorauslese der Bewerber erforderlich. In der Untersuchung 
selbst solI eine Vorpriifung, die sich auf die unter allen Umstanden erforder-
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lichen Fahigkeiten bezieht und bei deren Versagen unter allen Umstanden auf 
AusschluB erkannt wird, der eigentlichen Sonderpritlung vorgeschaltet werden. 

Die Vorauslese kann schon durch eine zweckmaBige Anforderung der Leute, 
etwa durch eine zweckentsprechende Zeitungsanzeige oder Plakate geschehen, 
in der die Arbeitsplatze und Arbeitsverrichtungen sowie die erforderlichen Fahig
keiten klar und deutlich, wenn auch in aller Kiirze, bekanntgegeben werden. 

Es melden sich erfahrungsgemaB dann vorwiegend solche Bewerber, die nach 
V orbildung, Kenntnissen, Fertigkeiten und Fahigkeiten sich selbst als geeignet 
und priifungsfahig betrachten. 

Eine weitere Vorauslese pflegt einzusetzen durch eine Art Selbstauslese der 
Anwarter, sobald bekannt wird, daB nur nach einer eingehenden Priifung ein
gestellt wird. Die Tatsache einer eingehenden Untersuchung wirkt abschreckend 
fiir diejenigen, die den Fahigkeitsnachweis in der Untersuchung auf Grund ihrer 
Selbstbeurteilung und auf Grund der Aussprache mit gepriiften Bewerbern 
nicht erlangen zu konnen glauben. Nur so kann die Erlahrung geklart werden, 
daB einige Pritlstellen im Laufe mehrerer Jahre stets bessere Anwarter bekamen, 
wahrend man im Gegenteil infolge Auskammung des Bezirkes schlechtere er
wartete. Die Ausscheidungsziffer wird nunmehr gemaB Ausweis der Priifstellen
statistik geringer. 

Eine weitere Auslese wird vom Pritler im Einstellbureau vorgenommen, der die 
Papiere durchsieht und bei Bedenken und Mangeln die Uberweisung an die Priif
stelle nicht vornimmt. 

In der Pritlstelle selbst solI die Vorpriifung besonders beim groBeren Betriebe 
stets vorgenommen werden, urn nur diejenigen eingehender zu untersuchen, die in 
der V orpriifung die erforderlichen Eignungsziffer erhalten haben. Wenn beispiels
weise die Erfahrung gelehrt hat, daB unter allen Umstanden die Sehscharfe unter 
Schwerstbedingungen zu begutachten ist, da Mangel in dieser Sehleistung vor
wiegend Versetzung und Entlassung bedingen, so kann man die auf Grund der 
Bewahrungskontrolle erfaBten Leistungsziffern als den unter allen Umstanden 
zu erreichenden Vorpriifungswert festsetzen. ZweckmaBigerweise wird diese Vor
priifung so weit wie moglich als Gruppenuntersuchung ausgebildet, urn einen 
schnellen Uberblick iiber die fiir die Weiterpriifung verbleibenden Bewerber 
sowie das Tagespensum der Priifstelle zu erhalten. 

Kostenminimum. Je nach der Belastung der Priifstelle und je nach den 
Schwierigkeiten ihrer Aufgabe wird sich die Besetzung mit Personal sowie die 
Art und der Umfang der priiftechnischen Einrichtung sowie der Bureau- und 
statistischen Abteilung zu richten haben. 

Stets sind bei gleichem Wirkungsgrade billigere den kostspieligeren Ver
fahren vorzuziehen und man sollte mit den einfaehsten Priifverfahren so weit 
wie moglich zu kommen versuchen, ehe man sie durch schwierigere ersetzt, 
deren Handhabung einen Mann hoherer Qualifikation und Vorbildung verlangt 
und deren Anschaffungswert hoher ist. Geniigen einfachste Leistungsproben 
etwa in der Vorauslese oder bei bestimmten Funktionspriifungen der Haupt
untersuchung, so kann man unbedenklich angelernte Leute mit der Ausfiihrung 
dieser Pritlungen betrauen. Voraussetzung ist, daB die Priifvorschriften ein
gehend ausgearbeitet sind und daB der Priifbedienstete die Vorschriften und 
deren Handhabung auf das sicherste beherrscht. Desgleichen miissen alle Aus
wertungsvorschriften derart durchgearbeitet sein, daB auch der angelernte Priif
beamte sie fehlerfrei benutzen kann. 

Es ist eine Sache der Kostenermittelung, festzustellen, ob ein Apparat, ein 
einfaches Priifgerat oder eine Vorlage aus Papier oder Pappe im Dauerbetrieb 
sich billiger stellen. Der Anschaffungswert der Vorlage kann geringer sein, doch 
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wenn sie durch einen zuverlassigen Menschen ausgewertet werden muI3, so konnen 
die Auswertungszeiten und -kosten die Priifvorlage auf die Dauer teuerer machen, 
so daB der selbstregistrierende Apparat, der auf die Priifkarte das Ergebnis gleich 
aufdruckt, aus Ersparnisgriinden vorzuziehenist. Selbstverstandlich miissen unter 
allen Umstanden der Wirkungsgrad und die Zuverlassigkeit der Verfahren, so
wie die Tauschungsmoglichkeit durch die Priiflinge sowie die Moglichkeit des 
Irrtums durch den Auswerter jeweils mit bedacht werden. 

Werden taglich 30-40 Priiflinge untersucht, so sind oftmals die im An
schaffungspreis teuersten PriiIeinrichtungen auf die Dauer die billigsten. 

Die Erlernbarkeit der Priifverfahren fiir Priifungsleiter durchschnittlicher 
Befahigung muB gewahrleistet sein. Die Betriebspriifstelle darf nur solche Ver
fahren verwenden, deren Ubertragung ohne Schwierigkeiten moglich und deren 
Kontrolle jederzeit durchfiihrbar ist. 

Die Leitung der Priifstelle liegt zweckmaBigerweise in der Hand eines fach
mannisch . vorgebildeten Vorgesetzten, der nicht nur die fiir den Betrieb der 
Priifstelle selbst erforderlichen Vorkenntnisse und Vorbildung hat, sondern der 
auch beim Verkehr mit den Dienststellen des Betriebes und mit den Arbeitern 
selbst hinreichende Gewandtheit und Geschicklichkeit, die erforderliche Au
toritat und Energie aufweist. 

Ausreichende Sicherheit. Die Sicherheit der Priifverfahren muB ausreichend 
sein. Infolgedessen bringt man zweckmaBigerweise Sicherungskoeffizienten an. 
Man wird eine Probe mehrere Male anstellen lassen und wird eine Funktion 
durch mehrere Proben zur Begutachtung bringen. Konnen Leistungsproben 
nicht verwandt werden, sondern erfolgt die Bewertung des Verhaltell8 des ;Priif
lings durch reine Beobachtung und Deutung seines Benehmens, so ist eine 
Mehrheit von Beobachtern vorzusehen, um alle Einseitigkeit, Partei- und Fehl
einstellung bei der Urteilsbildung zu vermeiden. 

Bei Leistungsproben dagegen hat es sich erwiesen, daB die Durchfiihrung der 
gleichen Probe durch denselben Bediensteten als Untersuchungsleiter Bestwerte 
liefert. Selbst da, wo man eine vollige Unabhangigkeit der Leistungsprobe, 
etwa des Liickentextes vom Priifungsleiter und der Art seiner Darbietung der 
Probe, die durch die vorzulesende Priifanweisung auf das genaueste vorge
schrieben ist, erwartet, ergeben sich gemiiB Erfahrung groBere Schwankungen 
und eine groBere Unsicherheit der Bewertung, wenn mehrere Priifer einander 
sich abwechaeln. Die Geschlossenheit und Eindeutigkeit der Werte pflegt am 
groBten zu sein, wenn nur ein einzelner mit der volligen Gleichartigkeit seiner 
Darbietungsweise eine oder mehrere Leistungsproben iibernimmt und auswertet. 

Selbstkontrolle und Wirkungsgradsteigerung. Es ist zweckmiiBig, zunachst im 
inneren Betrieb' der PriiIstelle eine Selbstkontrolle durchzufiihren, so. daB eine 
Sperrung der Weiterpriifung eintritt, sofern die Vorprobe nicht korrekt ausge
fiihrt und ausgewertet worden ist. Selbstkontrollc kann man auch bei der 
Auswertung der MeBziffern und Beobachtungsproben vorsehen, um Irrtiimer 
nach Moglichkeit auszuschalten. 

Die Hauptkontrolle der Tatigkeit der Priifstelle besteht in der Feststellung des 
Wirkungsgrades ihrerMethoden, wie siein der Erfolgskontrolle erbracht 
wird. Die Priifkarte des Bewerbers wandert mit demAuswertungsergebnis "geeig
net" oder "nicht geeignet", "empfohlen zur Einstellung in der Abteillmg A oder 
B"; oder bei Umstellungspriifungen "empfohlen zur Versetzung zur Abteilung N" 
zum Einstellungs- oder V.ersetzungsbureau zuriick. Ihr Inhalt, der das Gesamtbild 
der Personlichkeit des Bewerbers oder seiner in der Priifung beriicksichtigten 
Berufseigenschaften widerspiegelt, sollte chiffriert vorgesehen werden, um jede 
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Fehldeutung und falsche Verwendung des Priifergebnisses zu vermeiden. Es 
entstehen sonst oftmals Schwierigkeiten. Del' Meister kann den alsunaufmerk
sam, unintelligent und unvertraglich gekennzeichneten Bewerber, del' aus Leute
mangel versuchsweise eingestellt wird, voreingenommen derart behandeln, daB 
auch die erwartete Geringleistung nicht einmal erhalten wird. Andererseits kann 
del' Meister gegebenenfalls den als hervorragend gekennzeichneten Bewerber und 
Aufstiegsanwarter nicht mit del' notigen Sorgfalt instruieren, odeI' er wird eine 
gegensatzliche oder ablehnende Haltung gegen ihn einnehmen, teils bewuBt, 
teils unbewuBt. 

Die Priifkarte wandert vom Einstellungsbureau zum Anlernsaal, wo die Anstel
ligkeit des Priiflings sowie der Leistungszuwachs von W oche zu W oche eingetragen 
wird. Von del' Anlernstelle geht sie zuriick zur Priifstelle nach Kenntnisnahme 
und Vergleich del' Eignungsfeststellung lmd del' Leistung im Anlernsaal. Wird 
del' Arbeiter nicht besonders geschult, sondern zunachst auf Probe im Lohn be
schaftigt, so ist die Versetzung in das Akkordverhaltnis del' beste Zeitpunkt, 
um einen ersten Vergleich zwischen Leistungsvoraussage durch die Priifstelle 
und den Anlernerfahrungen zu machen. 

Die ersten Wochenleistungen des angelernten und geschulten Mannes sollten 
ebenfalls del' Priifstelle bekanntgegeben werden, zum mindesten von denjenigen 
Leuten, bei denen sich Mangel herausgestellt haben. 1st eine Akkordverdienst
kennzeichnung del' Leistung des Mannes nicht moglich infolge fortwahrenden 
Wechsels des Materiales und der Auftrage sowie del' Werkzeuge und Maschinen, 
so ist eine moglichst mit Belegen versehene Beurteilung des Vorarbeiters odeI' 
Meisters iiber den Priifling einzuholen. Unter allen Umstanden sollen aIle Un
stimmigkeiten sowie aIle Ubereinstimmungen lllCht nur zur Kenntnis genommen 
werden, sondern man soIl in einer eingehenden Aussprache zwischen dem Leiter 
del' Priifstelle und dem Meister und Vorarbeiter, gegebenenfalls auch mit dem 
Arbeiter selbst, dem Abteilungsleiter odeI' 1ngenieur eine vergleichende Aus
wertung von Priif- und Betriebsleistung del' Bewerber vornehmen, um den Wir
kungsgrad del' Priifmethode fortlaufend zu steigern. Treten Mangel nicht auf, 
sondern bewahrt sich die Voraussage, so kann trotz alledem versucht werden, 
die Priifverfahren immer noch einfacher, kiirzer und billiger zu gestalten. 

Gerade die Kontrolle des Priifbefundes durch die Betriebsstellen ist von be
sonderem Nutzen, auch iiber die Steigerung del' Leistungsfahigkeit del' Priif
stelle hinaus. Del' Meister odeI' Vorarbeiter odeI' 1ngenie'Ur werden gezwungen, 
sich mit jedem Priifling, den er zu bewerten hat, zu beschiiftigen, ihre Leistung 
und ihre Tatigkeit sich anzusehen, da er Vorziige, die er angibt, beweisen und 
Mangel, die er vorbringt, belegen muB. Das Zusammenarbeiten zwischen Priif
stelle und Betrieb ist ein fortlaufendes und dauerndes und sollte sich nicht nul' 
auf Aussprache und Ausgleich von Unstimmigkeiten beziehen. 

Die Erfahrungen haben ergeben, daB die Betriebspriifstelle miu gro13em Nutzen 
und gutem Erfolg VOl' allem auch die betriebsfremden Bewerber einer Be
gutachtung unterzieht. Taylor verlangt unter allen Umstanden die Beriicksich
tigung del' Eignung in einem gut geleiteten Betriebe, doch denkt er ausschlieB
lich an eine Beobachtung und Feststellung del' Eignung del' dem Betrieb ange
horigen Leute, die sich seit Jahren im Betriebe aufhalten. Teils durch entspre
chende Auftragszuteilung, teils durch Umstellung del' Leute will er eine Beriick
sichtigung del' Eignung del' BetriebsangehOrigen durchfiihren. Seine SchUler 
freilich scheinen schon iiber ihn hinaus gegangen zu sein und Eigmmgspriifun
gen del' Bewerber angestellt zu haben, die sie mit einfachsten Wirklichkeitsproben 
untersuchten, wie Thomson die Kugelsortiererinnen, denen er Kugeln verschie-
dener Qualitat zum Sortieren vorlegte. . 
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Die Betriebspriifstelle kann mit gleichem Nutzen betriebsfremde und betriebs
eigene Priiflinge untersuchen, sofern die zu priifenden Fahigkeiten in der Unter
suchung erfaBbar sind. K6nnen diese Funktionen dagegen nur oder besser in 
jahrelanger Beobachtung und durch Verwendung der Betriebsbelege festgestellt 
werden, so kann die Priifstelle auch bei dieser nicht psychotechnischen Eignungs
behmdung Hilfe leisten. In der Tat finden wir in einigen Betrieben zwei Formen 
der Eignungsfeststellung. Man laBt die Priifstelle die Anwarter untersuchen 
auf diejenigen Fahigkeiten, bei denen die psychotechnische Untersuchung 
die besseren Werte angibt. Man wahlt aber die Anwarter fUr andere Posten 
wieder nur auf Grund einer Auslese im Betriebe selbst aus, wobei der Schwer
punkt nicht in der psychotechnischen Priifung, die nur erganzend vorgenommen 
wird, sondern in der Verwertung der Betriebserfahrungen liegt. 

Die Priifstelle arbeitet entweder das ganze Jahr, sofern sie taglich hinreichend 
ausgelastet ist, oder periodisch, oder nur ein oder zweimal im Jahr, wenn Ein
stellung in Betracht kommt. Sie arbeitet entweder fiir den unmittelbaren Be
darf der Fabrik, oder auf weitere Sicht, urn eine Rekrutierungsliste zu schaffen, 
von der angefordert werden kann. 1st die SeBhaftigkeit der Leute groB, die etwa 
bei einem landlichen Betriebe im Dorfe oder den Nachbard6rfern wohnen, und 
pflegt eine stoBweise Belastlmg der Fabrikation des 6fteren einzutreten, so ist 
es immer gut, eine Reserve von Anwartern zu haben, die man als geeignet kennt 
und die vielleicht bereits in einer kurzen Anlernzeit in die Grundlagen der Fer
tigung eingefiihrt sind. Wie der Betrieb sein Eigenleben hat, hat auch die Priif
stelle ihre Eigenart, da sie sich nur durch An- und Einpassung in die Erforder
nisse des Betriebes behaupten und fortentwickeln kann. 

VI. Die Bewertung der Betriebspriifstelle durch Leitung, Angestellte, 
Arbeiter, Bewerber. 

Die Bewertung der Priifstelle hangt letzten Endes von ihren Leistungen abo 
Insbesondere hat sie die untere Grenze festzusetzen in der Rangreihe der 

Stell en und Arbeitsplatze, von der aus erst die Priifung zu erfolgen hat, des
gleichen die obere Grenze, bis zu der zu priifen ist. 

Die Leitung berechnet den Nutzen vor allem im buchmaBig nachweisbaren 
Ertrag, dariiber hinaus wird sie ihre Dienste schatzen, sofern die Ruhe und Zu
friedenheit gewachsen und das reibungslose Zusammenarbeiten im Betriebe ge
stiegen ist. 

In der Regel wird die Leitung Bestauslese wiinschen und Bestberatung, urn 
aus einer guten Arbeitszuteilung den summierten Nutzen haben zu wollen. Sie 
gibt aber auch mitunter den Auf trag zur Auslese des MittelmaBes von gr6Bt
m6glicher Gleichf6rmigkeit mit der Begriindung, daB eine unterschiedliche Be
zahlung je nach Befahigung und Leistung nicht gewahrt werden k6nne, daB be
sonders begabte und ideenreiche K6pfe nur Unzufriedenheit und Unruhe stiften, 
da ihnen ein Aufstieg im Betriebe nicht gewahrt werden k6nne. Als Idealtyp 
des Betriebsangeh6rigen sei daher die mittelmaBige ruhige und zuverlassige Ar
beitskraft willkommen. In der Tat wird der befahigte Mensch Anderungsvor
schlage vorbringen und begriindet vortragen, die oft Unruhe stiften und die In
teressen anderer, vor allem auch der Vorgesetzten, mitunter schadigen k6nnen, 
so daB die Fernhaltung der Vorwartsstrebenden, auf Verbesserung des Betriebes 
und ihrer eigenen Stelle dauernd sinnenden K6pfe verstandlich wird. Mitunter 
hat der Unternehmer auch das Bedenken: der gepriifte Mann wird selbstbewuBt 
werden und, stolz auf seine Priifausweise, eine h6here Bezahlung als selbstver
standlich ansehen. Derartige Folgen der Priifung sind bisher aber niemals ein
getreten. Das StandesbewuBtsein vieler Berufsstande, beispielsweise der Loko-
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motivfiihrer, entsteht aus ganz anderen Motiven als denen der Bezahlung, da 
die GroBe ihrer Verantwortlmg ihr GeltungsbewuBtsein starkt. Das Selbstbe
wuBtsein anderer Berufsangehoriger, die innerlich befriedigt sind wegen der An
erkellllung ihrer Fahigkeiten lilld ihres Wertes, auBert sich keinesfalls stets in 
dem Wlillsche nach immer hoherer Bezahllillg, zumal wenn Dauerbeschaftiglillg 
und Altersversorglillg gewahrleistet wird. 

Der Unternehmer lmd die Leitung haben selbstverstandlich lillbewuBt stets 
einen 1dealtyp der Arbeitskraft vor sich, lilld bei Kelllltnis vieler Betriebe findet 
man oft die Auswahl einer bestimmten Menschenart, die dallll dem Betriebe ihr 
Geprage gibt. So findet man mitunter den schlanken, blonden Angestellten 
in Vielzahl vor, der ein elegantes lilld sicheres Auftreten hat, offenbar weil dieser 
Typ der Leitlillg gefallt. Der Meister hat ebenfalls auf Grund seiner Erfahrlillgen 
und Menschenkelllltnis bestimmte Wertlillgs- lilld Auswahlgesichtspunkte, lilld 
es kallll vorkommen, daB er von vornherein bedenklich wird, wellll man ihm 
auf Grund der Eignungsfeststelllillg Bewerber zuweist, die seinem 1dealtyp lilld 
seiner 1dealform des guten Arbeiters in keiner Weise auBerlich lilld im Benehmen 
zu entsprechen scheinen. 

Die verstarkte Betriebskontrolle, die durch die Arbeitsstudie und die Be
wahrungsfeststelllillg der Priifergebnisse notwendig sich ergibt, ist ein weiterer 
Hauptvorteil, der von einigen Unternehmern als der Grlilldwert der EignlillgS
priifung geschatzt wird. 1st ein Mallll als befahigt eingewiesen worden und lautet 
das Urteil der Werkstatt auf lillgeeignet, so muB die Unstimmigkeit aufgehellt 
werden. Mitunter hat die Priifstelle recht, mitunter der Betrieb, mitunter beide. 
Wenn beispielsweise der Hochbefahigte nur die Anfertigung neuer Muster iiber
tragen bekommt, bei denen die Preise nicht feststehen, sondern yom Vorkalkulator 
zu schlecht und schwankend angesetzt werden, so kann auch der Bestgeeignete 
nur wenig verdienen und geringe Leistung mit hohen Schwanklillgen ausfiihren; 
eine Einarbeitung lilld Mechanisierung ist infolge dauernden Wechsels der Arbeit 
nicht moglich. Zwangslaufig wird oft nach Einfiihrlillg des Priifwesens eine Ab
stellung der Mangel vorgenommen, die vielleicht als Maschinen- lilld Werkzeug
mangel die Leistlillgsentwickllillg des Befahigten hindern. Mitlillter wird eine 
giitliche Zurede Nutzen bringen, mitlillter eine ernste Ermahnlillg, wenn die 
erwarteten Leistlillgen nicht auftreten. Kurzum: der Mann im Bureau und in 
der Werkstatt muB von der vorgesetzten Dienststelle beobachtet werden, lilld 
die Leistungskontrolle und die Leistlillgsanalyse auf Grlilld der Beschaftiglillg 
mit den Arbeitsbedingungen lilld der Arbeitskraft stiften stets gutes. 

Die Berichte der Leitung iiber die Erfolge der Eignlillgspriifung sind in der 
Regel inhaltsarm. Gelegentlich wird bei Anfrage der Erfolg in Abrede gestellt, 
trotzdem das Priifwesen weiter ausgebaut wird. lHitlillter lobt man die Ein
richtung, trotzdem sie praktisch bedeutungslos fiir den Betrieb ist oder gar 
eine merkliche Belastung darstellt. Den tatsachlichen Nutzen der Priifstelle 
in der Ertragssteigerlillg bekalllltzugeben, findet der Unternehmer meist keinen 
zureichenden AniaB und Anreiz. 

Die Leitung ist es, die auf Grund ihrer Erfahrungen mit der Priifstelle ihre 
Fortentwickllillg oder ihre Einschranklillg oder ihren volligen Stillstand auf 
Zeit oder dauernd anzuordnen hat. 

Der Meister wird von Arbeit und vor all em von Verantwortung entlastet, 
wenn er die Einstellungssorgen fiir geeignete Arbeitskrafte genommen bekommt. 
Nicht immer ist er damit zufrieden, weil er es als eine Beeintrachtigung seiner 
Stellung betrachten kallll. Nicht immer ist er bei seiner starken Belastlillg 
freudig gestimmt iiber die Notwendigkeit, die einzelnen Arbeitskrafte zu studie
ren, Vorziige und Mangel, die er angibt, in seinen Berichten zu belegen, da sie 
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sich bei Ruckfrage als stichhaltig erweisen mUssen. In del' Mehrzahl del' FaIle 
freilich begruBt del' Meister die Zusammenarbeit mit del' PriifsteIle, und er ist 
dankbar, wenn man seine Erfahrungen fiir die Fortentwicklung del' Arbeitskraft
begutachtung nutzbar macht. Durch die Priifstelle kann dies in einem weit 
groBeren MaBe und mit weit groBerem Nutzen wie durch ihn selbst fiir den Be
trieb geschehen. 

Die Arbeiter- und Angestelltenschaft wiinscht, ja fordert gelegentlich sogar 
die Priifung aIler Jugendlichen und Lehrlinge, urn Berufsverfehlungen und 
Lebensungluck zu vermeiden. Des oftern hat man auch in die Tarifvertrage 
die Priifbestimmungen aufgenommen. Die Arbeiterschaft billigt die Priifstellen 
auch del' Erwerbsbetriebe, sofern sie nicht unter dem Schein objektiver Begut
achtungsmethoden einen VertrauensmiBbrauch treiben. Treten begriindete 
Bedenken auf, so wird gelegentlich die Forderung nach einer fachwissenschaft
lichen Aufsichtskontrolle del' industriellen Priifstellen laut, odeI' man wiinscht 
die Leitung aller Bewerber uber eine offentliche Priifstelle, was die Betriebe ab
lehnen. und oft vollig unmoglich ist. 

Die Auslese del' Facharbeiter wird von del' Arbeiterschaft beispielsweise dann 
befiirwortet, wenn del' Beruf stark unfallgefahrdet ist. Die gute Auslese soIl einen 
Schutz schaffen gegen Schadigung, gegebenenfalls gegen Tod. Wenn ein starker 
Andrang junger Krafte droht, pflegt die Belegschaft odeI' auch del' Verb and mitunter 
eine scharfe Auslese unter den Neulingen zu wUnschen odeI' zu beantragen. SolI 
die Priifung auf jeden neuen Arbeiter del' Belegschaft ausgedehnt werden, so ist 
die erste Frage des Facharbeiters: "Wird durch die Auslese das Leistungspensum 
erhoht? die Bezahlung gedruckt? und werden Kollegen durch die neue MaB
nahme brotlos und auf die StraBe geworfen?" Del' weitsichtige Arbeiter imd 
del' weiterblickende Verband freilich erkennen, daB bei Steigerung del' Leistung 
und Minderung del' Kosten del' Auftragsbestand erhoht wird und daB statt des 
erwarteten Minderbedarfes ein Mehrbedarf an Arbeitskraften eintreten kann. 

In del' Regel wird die Begutachtung betriebsfremder Bewerber keine Schwie
rigkeiten machen, wahrend die Ausdehnung auf die Betriebsangehorigen zwecks 
Auffrischung del' Belegschaft naturgemaB nicht immer reibungsfrei ablauft. 
Gelegentlich kommt die Unzufriedenheit dann allch in GegenmaBnahmen zum 
Ausdruck, deren baldige Beilegung bislang stets moglich war. 

Die Bedenken des Arbeiters, daB durch die psychotechnische Begutachtung 
eine neue Klassierung und Deklassierung einsetzt, sind allmahlich vollig gefallen. 
Seine Ablehnung des Eignungsstempels ist ersetzt durch eine Zustimmung zum 
Ergebnis del' Arbeitsanalyse, die endlich einmal erwiesen hat, daB an sehr vielen 
Pliitzen des industriellen Lebens ganz erhebliche Fahigkeiten verlangt werden. 
In del' Wirtschaft ist in del' Tat die Unmoglichkeit erwiesen, jedermann als gleich 
geeignet fiir aIle industriellen Verrichtungen anzusehen. 

Del' Bewerber selbst wird seine Priifscheu uberwinden, sobald er erlebt, daB 
nicht Kenntnisse, sondern Fahigkeiten verlangt werden, so daB Lucken des Wis
sens, die oft ohne Verschulden entstehen, sich nicht auswirken. Den Wettbewerb 
mit anderen unter objektiven Leistungsbedingungen aufzunehmen, wird er nicht 
ablehnen, sofern die Zeit fUr die Priifung nicht allzu erheblich ist und sobald die 
Behandlung in del' Priifstelle del' Entfaltung seiner Anlagen dient, sie nicht 
hemmt. 

28. Allgemeine Methodologie der Prfifverfahren. 
Den Ausgang und die Grundlage bildet die Berufs- und Arbeitskunde, ein

mal als vollstandige Zusammenstellung aller vorhandenen Berufe in einem be-
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stimmten Bezirke oder Unternehmen, oder von den einzelnen Berufs- und Arbeits
gruppen etwa der niederen, mittleren und hoheren, der freien und beamteten, 
der selbstandigen und der abhangigen; zum anderen will die Arbeitsstudie eine 
Zusammenstellung alIer psychotechnisch auswertbaren Angaben erreichen iiber 
Aufgabe, Stellung, Bezahlung, Lebensweg und Lebensschicksal der durchschnitt
lichen Berufsangehorigen, die im Berufs- und Arbeitsbild in allgemeiner Form 
niedergelegt werden. (Vgl. Abb. 205.) 

Den Kernpunkt des Berufes stellen die Berufsleistungen dar, die in der 
Leistungs- oder Arbeitsstudie analytisch und planmaBig untersucht werden. 
Wie der Chemiker seine Stoffe 
zunachst ungefahr beschreibt, 
gliedert und gruppiert, urn 
dann in dem eigentlich wissen
schaftlichen Verfahren die Zu
sammensetzung und Struktur 
qualitativ und quantitativ zu 
studieren, so muB auch die 
Arbeitsstudie das ungefahre 
Leistungs- und Berufsbild auf 
eine exakte Grundlage bringen. 
Sie beginnt zunachst mit einer 
Tafel der Verrichtungen, deren 
Erfassung in irgendeinem 
Kennzeichnungssystemsiever
suchen muB. Von den Ver
richtungen schlieBt sie auf 
die erforderlichen allgemeinen 
und fachlichen Eigenschaften, 
die sich teils als korperlich
seelische Fahigkeiten, teils als 
Kenntnisse und Fertigkeiten, 
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teils als Eigenart des Charakters und der Gesamtpersonlichkeit erweisen. 
Diese Eigenschaften werden gegliedert einmal in diejenigen, die durch ein 

Feststellungsverfahren psychotechnischer Art gekennzeichnet werden konnen, 
und in solche, deren Erfassung auf psychotechnischer.' Art unnotig und iiber
fiiissig oder allzu unsicher ist, so daB ihre Beriicksichtigung auf andere Weise 
oder iiberhaupt nicht erfolgen sollte. 

Die Untersuchungsverfahren werden entworfen, und aIle feststellbaren 
Eigenschaften sind zunachst in Versuchspriifungen zu studieren. Deren Auf
gabe ist es, eine Auslese unter den Feststellungs- und Auswertungsmoglichkeiten 
zu treffen, urn die einfachsten und besten zuriickzubehalten, auBerdem eine 
Eichung der Verfahren der Priifung und Beobachtung und der Befragung sowie 
der Auswertungsverfahren durchzufiihren, um beispielsweise Priifverfahren, die 
dasselbe ergeben, zu vermeiden, oder um mangelhafte priiftechnische Anord
nungen und Verfahren zu verbessern und urn schlieBlich Mittelwerte undNormen 
zu gewinnen, die der durchschnittlichen oder der besonders guten oder schlechten 
Entwicklung der Veranlagung die entsprechenden MaBe sowie sonstigen Kenn
zeichnungswerte zuzuordnen. 

Nach AbschluB der Versuchspriifungen kann die Untersuchung beginnen, 
deren Ergebnis im psychotechnischen Gutachten zusammengefaBt wird. Bei der 
Untersuchung werden Leistungs- und Verhaltensproben stets eine bedeutsame 
Rolle spielen, um Eignungs- und Arbeitsfahigkeit des Bewerbers zu ermitteln. 
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Unter Eignungsprobe verstehen wir die Kennzeichnung einer spezifischen Eigen
schaft nach Art und Grad, lmter Arbeitsproben die Feststellung leistlmgswichtiger 
Seiten der Arbeitspersonlichkeit, wie sie uns als Arbeitseinstellung, Ubungs
fiihigkeit, Ermiidbarkeit, Eifer und Interessiertheit entgegentreten. 

Nach AbschluB der Untersuchung muB der Wirkungsgrad der Feststellungs
mittel und der Voraussage des Untersuchungsbefundes in der Erfolgskontrolle 
gemessen oder beleuchtet werden, urn sowohl den Wert der Gesamtuntersuchung 
sowie der einzelnen Prill- lmd Feststellungsmittel kennenzulernen. Diese Er
folgskontrolle wird in der Hauptsache als Entwicklungskontrolle im praktischen 
Betriebe und im Berufsleben durchgefiihrt. Nach einem Zeitabschnitt wechselnder 
GroBe werden Leistungsart und Hohe des Bewerbers ermittelt und mit der Vor
aussage des Untersuchungsbefundes verglichen, wobei naturgemiiB zuniichst die 
Miingelfeststellung besonders notwendig ist, urn unbrauchbare Priifverfahren 
sowie solche von allzu geringem Wirkungsgrade auszuscheiden. 

Die praktische Berufsleistung des untersuchten Bewerbers gestattet lediglich 
letzten Endes die Feststellung des Wertes der Priifstelle, die zwecks Gewinnung 
von Feststellungsmitteln yom Studium der Berufsleistungen ausging und in den 
"Wirkungsgradbestimmungen wieder in ihm endet. Es schlieBt sich also der Kreis: 
Ausgang von den Bedingungen der praktischen Berufsarbeit iiber den Entwurf 
und die vorliiufige Eichung der Priifverfahren zur Erfolgskontrolle an Hand der 
praktischen Berufsleistung. 

29. Berufs- und Arbeitsbilder. 
1m Berufsbilde sollen aIle wichtigen Angaben fiber Aufgaben und Leistungen, 

iiber Vorbedingungen und Lebensschicksal des Berufsangehorigen vereinigt 
werden. Mannigfach sind die Methoden und die Wege, auf denen man zu Berufs
bildern kommt. Teils ist es die eigene Phantasie, die Eigenkonstruktion, die das 
Bild malt; teils ist es die unmittelbare Erfahrung, aus der wir schopfen, wenn wir 
etwa dem Beruf selbst angehoren oder wenn wir eine eingehende Leistungsstudie 
durchfiihren; teils ist die Erfahrung nur unmittelbar, wenn wir beispielsweise 
mit typischen Berufsangehorigen verkehren, uns berichten lassen oder ihnen 
eine Frageliste vorlegen, oder wenn wir von den Gestalten der Dichter und der 
Geschichte als Modellen ausgehen. 

I. Eigenkonstruktion. 
Der phantasiemaEigen Eigenkonstruktion kann das Idealbild entstammen, das mitunter 

auch aus der Zergliederung des Begriffes gewonnen wird. Man sagt beispielsweise: Der 
Rechtsanwalt verteidigt vor Gericht durch sein Pladoyer, er muE also wortgewandt sein 
und eine gute Vortragsgabe besitzen, um "Eindruck zu machen und Erfolg zu haben. Also 
sind sprachliche Gewandtheit, guter Stil, gute Vortragsgabe die hauptsachlichtsten Merkmale 
des Rechtsanwaltes. Eine derartige Berufsschilderung ist nicht nur einseitig, sondem oft grund
verkehrt. Sie ist nichtssagend, wenn sie sich nur auf Allgemeinplatzen bewegt, ohne tiefer 
einzudringen und ohne den Beweis der Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben zu er
bringen. Die Rede des Verteidigers ist gewiB eine Berufsverrichtung. Der Schriftsatz kann 
wichtiger sein, die Sprachgewandtheit kann zuriicktreten hinter der juristischen Intelligenz, 
der SituationsanpasBung und -beherrschung Bowie der Erfahrung auf dem zur Verhandlung 
stehenden Sondergebiete. Der ProzeE kann entschieden sein, ehe noch der Verteidiger das 
erste Wort gesprochen hat, mag dies nun treffend oder unzutreffend sein, wohlgeformt oder 
verzerrt erklingen. 

Ein anderes Beispiel aus dem kaufmannischen Leben! Man entwickelt: Der Kaufmann 
hat es mit Ware zu tun; er muE also Warenverstandnis besitzen; er hat Geld zu verdienen, 
muE also stets auf Gewinn bedacht sein. Es liegt demnach im Wesen des Kaufmanns, daB 
er vor allen Dingen Verstandnis fiir Ware und Gelderwerb hat. 

Das wissenschaftliche Berufsbild wird zunachst einen Uberblick iiber die Haupttypen 
des kaufmannischen Berufes entsprechend den tatsachlichen Bedingungen des Lebens geben. 
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Es wird der Industriekaufmann vom Borsenkaufmann, dieser wieder vom Detaillisten zu 
trennen sein. Eingehende Erfahrungsbelege miiBte man zunachst fiir jede dieser Haupt
gruppen sammeln und die iiblichen Aufgaben der Typen und Anforderungen zunachst ein
mal zusammenstellen, um dann eine kritische Sichtung vorzunehmen. Es ist fraglich, ob 
man beispielsweise den Verwaltungskaufmann, der kaufmannische Vorbildung hat, iiber
haupt dem iiblichen Begriff des Kaufmanns mit einzugliedern hat oder ob er nicht vielmehr 
in die Reihe der Beamten einzureihen ware, trotzdem ihm der Beamtencharakter im engeren 
Sinne nur gelegentlich zukommt. Aufgaben und Verrichtungen sowie Fahigkeiten des In
dustrie-, Borsen- und Detailkaufmanns sind teils gemeinsam, teils gnmdverschieden, je 
nach dem Wirtschaftsmarkt der Branche und den Artikeln, mit denen sie handeln. Die 
Sorge um die Erzeugung und Fertigung sowie deren Finanzierung kann der Industrie
kaufmann nicht abweisen. Unmittelbare und anschaulich gegebene Waren, mit denen er 
handelt, hat zwar noch der Borsenmann in der Getreideborse, der an Hand von Warenproben 
kauft und verkauft, wahrend an der Effektenborse nur Zeichen und Symbole von Werten 
gekauft und verkauft werden. Der Detailkaufmann sieht sich dem Kunden gegeniiber, 
dessen Wiinsche er zu befriedigen hat. Er muB ein Lager halten und erganzen, sich rechtzeitig 
eindecken, um auch dem stoBweise auftretenden Bedarf Befriedigung zu gewahren; er darf 
sich nicht iibereindecken, um nicht auf seiner Ware sitzen zu bleiben und um Verluste zu 
vermeiden. 

Auch die reichste und begabteste Phantasie und die beste begriffliche Zergliederung 
konnen hochstens zu Idealtypen mhren, deren Kenntnisnahme einen literarischen GenuB 
gewahrt. Ob sie in der Erfahrung iiberhaupt gelten, ob sie den Durchschnittstyp iiberhaupt 
treffen, ob sie teilweise oder insgesamt von Grund aus falsch sind, das konnen erst die Er
fahrungsbelege objektiver Art lehren, auf deren Grundlagen nur brauchbare Berufsbilder 
erwachsen konnen. 

II. Gestalten der Dichter. 
Der naturalistische Dichter, der eindringliche Beobachtungsgabe und umfassende Be

rufskenntnis und Berufserfahrung besitzt, wird uns oft Lebensschicksale schildern, die uns 
berufstypische Menschen und Berufskernpunkte einer Gruppe kennen lehren und anschaulich 
wiedergeben. Man erinnere sich an die Schilderung Zolas vom Warenhause der GroBstadt, 
an seine Berufsbilder des Bauern, des Landwirtes, des Lokomotivfiihrers, und man hat in 
der Tat in diesen anschaulichen und treffenden Schilderungen mancherlei Anregungen und 
Hinweise. Freilich ist nun erst die Hauptarbeit zu leisten, da nun erst festgestelit werden 
muB, welche Liicken das Berufsbild aufweist, welche der Fahigkeiten als unerlaBlich, nicht 
ersetzbar und priifbar anzusehen sind, welche Angaben zufallig und nebensachlich und 
welche berufsnotwendig sind. 

III. Gestalten der Geschichte. 
Die Geschichte spiegelt uns die Leistungen alier derjenigen Menschen wieder, denen eine 

gewisse seltene GroBe und Bedeutung zukommt. Wir finden keine ausreichenden Angaben 
iiber die Berufsverrichtungen und die berufserforderlichen Fahigkeiten des Schusters und 
Schneiders in der Geschichte, um auf ihrer Grundlage ein Eignungsschema zu entwerfen. 
GewiB wird man an der Einzigart einer historischen Personlichkeit auf Grund einer indivi
duelien Leistungsanalyse wertvolie psychologische Studien ausfiihren konnen, ohne jemals 
den, Beweis erbringen zu konnen, ob die gleichen oder ahnlichen Leistungen stets gleiche 
oder ahnliche Vorbedingungen in der Personlichkeit verlangen, da es vielfach andere, grund
verschiedene Vorbedingungen und Fahigkeiten sind, die zum gleichen Leistungserfolge £tihren 
konnen, der eine gewisse GroBe hat und von einer Vielzahl von Umstanden abhangt, von 
denen wir nur immer einen winzigen Bruchteil iiberschauen. 

Auch die beste geschichtliche Darsteliung kommt dem wahren Sachverhalte nur ungefahr 
nahe, da sie lediglich eine Wahrscheinlichkeit bestimmter Rohe besitzt, da Verifikations
kontrolien fehlen. Ob die Personlichkeit Schillers oder Goethes nach Leistungen und Fahig
keiten auch nur von einem einzigen Biographen richtig erfaBt worden ist, ist strittig. Jeder 
behauptet der einzig richtige Darstelier zu sein. Aile formalen Merkmale einer logisch ein
wandfreien und widerspruchslosen Ableitung aller Leistungen und AuBerungen der Person 
aus erschlossenen Grundtrieben und vorausgesetzten Grundfahigkeiten, alle auch eindring
lichsten eigenen Zustimmungserlebnisse und Beifallgefiihle zu der eigenen richtigen Dar
stellung, wie sie der Biograph und mancher gleichveranlagte und gleichdenkende Mensch 
erlebt, geben keinen Beweis fiir die objektive Richtigkeit der Analyse. Wenn der Mensch 
lebt, vor uns steht, in unserer unmittelbaren Nahe tagtaglich seine Leistungen ausfiihrt, ist 
es bereits schwierig, ein richtiges Fahigkeitsbild von ihm zu entwerfen, lediglich aus der 
Beobachtung und Betrachtung der Leistungen allein hemus. Fallen wir nun bestimmte 
Urteile, die wir fiir richtig halten, so konnen wir deren Bedeutung allein dadurch erweisen, 
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daB wir den Menschen in andere Situationen setzen, die andere Wirkungsbedingungen fiir ihn 
darstellen und nunmehr feststellen durch Vergleich der erwarteten und von uns vorausgesagten 
Leistungen mit dem von ihm tatsachlich ausgefiihrten Handlungen und Bewertungen, den voll· 
zogenen Gedankenbewegungen, ob und in welchem MaBe unserem Personlichkeitsbilde 
Wahrheit und Richtigkeit znkommt. Wir konnen den Menschen in bestimmter Weise be· 
handeln, und wir miissen in der Lage sein, falls unsere Vermutung von der Verfassung der 
Personlichkeit zu Recht besteht, den Erfolg einer bestimmten Behandlung in gewissem Um· 
fange vorauszusagen. 

Nur die Voraussage, keineswegs nur Einfiihlung und Verstandnis der vergangenen 
Leistungen allein, gibt den Priifstein ab fiir die Wahrscheinlichkeit und Richtigkeit einer 
Personlichkeitsanalyse, mag sie uns nun als Dichter oder Staatsmann, als Kaufmann oder 
Feldherr oder als historisch bekanntgewordener Vertreter irgendeiner anderen Berufsgruppe' 
interessieren. 

IV. Befragung allgemeiner Art oder nach Frageliste. 
Neben dem bedeutenden Berufsvertreter interessiert uns vor allem der Durchschnitts· 

vertreter, auch werden wir mit ganz besonderem Nutzen den schlechten Berufsangehorigen 
untersuchen, um aus den Mangeln seiner Veranlagung die Minderwertigkeiten seiner Leistun· 
gen zu verstehen und zu begriinden. 

Man kann damn denken, den Berufsvertreter, den Arbeiter und Angestellten nach ihren 
Berufsverrichtungen zu fragen. Er wird uns stets eine bruchstiickweise Aufstellung seiner 
Obliegenheiten geben, die fast niemals planmaBig abgeleitet und als liickenlos anzusehen 
ist. Die Befragung wird eine groBe Mannigfaltigkeit der Verrichtungen an den einzelnen 
Stellen des Berufes ergeben. 

Wir konnen den Berufsvertreter weiter nach den erforderlichen Fahigkeiten fragen. 
Er wird uns bereitwilligst ein Biindel von berufsnotwendigen Eigenschaften nennen, die er 
in der Sprache des Alltags formuliert und die infolgedessen so allgemeiner Art sein diirften, 
etwa: Aufmerksamkeit, Intelligenz, Geschicklichkeit, daB die psychotechnische Arbeits· 
analyse aus diesen Antworten nichts anderes als Hinweise erhalt, die Berufsfunktiopen 
in positiver und exakter Weise zu erfassen, um Aufklarung und Einsicht zu erzielen. Wir 
konnen unmoglich den Psychologen entlasten und dem Berufsvertreter als dem Mann der 
Praxis die fachwissenschaftliche Aufgabe der Zergliederung zuschieben. Wenn der Arzt 
uns fmgt, ob die Leber oder die Niere bei uns erkrankt ist, so werden wir ihn bitten, gegen das 
Honorar, das wir ihm zahlen, seinerseits die Diagnose zu stell en, da er Spezialist der kritischen 
Verwendung unserer Angaben und der sachgemaBen Ausfiihrung der medizinischen Unter· 
suchung ist. 

Mit groBer Miihe hat man Fragelisten entworfen, um die berufswichtigen Fahigkeiten 
zu erfassen. Die Liste wurde nicht nur den Arbeitern vorgelegt, die sie teils einzeln beantwor· 
teten, oftmals auch, wie die Antworten ergeben, in Gruppen nach Diktat irgendeines 
Kollegen, sondern auch den seit Jahren der Arbeit fernstehenden, aber schriftgewandteren 
und wortreicheren Arbeitervertreter des Verbandes, der Genossenschaft oder der Gewerk· 
schart, die sie auch willig nach besten Kraften mit groBer Sorgfalt ausgefiillt haben. 

Wenn man diese Antwort auf einer Karteikarte ni~derlegt, so konnte diese Berufskartei 
uns bestenfalls den Bestand dessen wiedergeben, was die nicht psychologisch vorgebildeten 
Vertreter der Arbeit sowie ihrer Interessenvertreter von dem Berufe wissen oder zu wissen 
glauben. Immer werden die Antworten nur einen vorlaufigen und hinweisenden Wert haben. 

Liest man die Karteiblatter vorwarts, so steht hinter dem Auskunftswort etwa: Staats· 
mann oder Schuhmacher oder Richter oder Gelehrter - die Liste der berufsnotwendigen 
Verrichtungen sowie die Bezeichnung der berufsnotwendigen Fahigkeiten. Liest man die 
Karteiblatter riickwarts, so miillte man aus der Liste der aufgestellten Fahigkeiten doch mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf den Beruf schlieBen konnen, dessen Fahigkeiten zu· 
sammengestellt wurden. Macht man diesen Versuch des Riickwartslesens der Karteiblatter, 
so erhalten wir als Antwort auf unsere Frage: welcher Beruf gemeint sei, starke Abweichungen, 
da die einen auf einen Handwerker schliellen, andere auf einen Kaufmann, andere wieder 
auf einen Versicherungsagenten, andere schlieBlich auf einen leitenden Staatsmann. Die 
Unzulanglichkeit der iiblichen Fragelistenmethode hat bedauerlicherweise zur Aufgabe 
ihrer Fortbildung gefiihrt. 

Der Mann der Praxis wird sich oft nicht Rechenschaft ablegen konnen iiber die Griinde 
seiner Hoch· und Tiefleistungen. Mitunter gibt er, seiner Meinung nach ehrlich und auf· 
richtig aussagend, eigene schlechte Leistungen iiberhaupt nicht zu. Den weiteren Schritt 
einer reinlichen Analyse der erforderlichen Fahigkeiten kann er nur mit seinen Denk· und 
Sprachgewohnheiten tun, die weitab von den Methoden und den Gewohnheiten der Fach· 
psychologie stehen. 
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V. Beobachtung und Verkehr mit Berufsangehiirigen. 
Die Ausfragung nach Liste wird uns nur diirftige Antworten erbringen. Reichhaltiger 

und voller wird die Auskunft schon durch unmittelbaren Verkehr sowie durch eine Aussprache 
und Wechselrede mit typischen Berufsangehorigen. Der geschulte Psychologe, der beobachten 
kann, wird mit ihnen die Berufsverrichtungen und Berufsfiihigkeiten allgemein, oder besser 
noch an der Hand konkreter und anschaulicher Einzelbeispiele von Durchschnitts-, Hoch
und Tiefleistungen besprechen. 1st der Berufsvertreter willig, ist er entschlossen nicht zu 
iibertreiben und nichts zu verheimlichen, sondern eine sachgemiiBe Auskunft zu geben, auch 
wenn sie seine Selbstgefiilligkeit nicht befriedigt, so werden die Antworten, die wir erhalten, 
in vielen Fiillen schon unbesehen verwertet werden konnen. In der Regel miissen wir aber 
die Angaben der Aussprache nur ala einen Vorbericht ansehen, dessen weitere Verarbei
tung Sache des Arbeitspsychologen ist. 

VI. Selbsterlernung des BeroIes. 
Sprechen wir uns mit einem Manne der Praxis aus, so wird er oft, um den Sach

verhalt zu verdeutlichen, uns bestimmte Leistungsgriffe und Griffolgen vormachen und 
uns einladen und auffordern, selbst mit zuzugreifen, um anschaulich die Verrichtungen zu 
erleben. Neben der Beobachtung ist das gelegentliche Zugreifen und Mitmachen ein gutes 
Hilfsmittel zur Kenntnisnahme und zum Studium der beruflichen Leistungen, um ihren 
tatsiichlichen Ablauf und ihre korperlichen und seelischen Vorbedingungen kennenzulernen. 
Ver£ehlt aber ist die Forderung, daB der Priifstellenleiter nur dann sachgemiiB seine Unter
suchung ausfiihren kann, wenn er selbst den Beruf in den Grundziigen erlernt hat, beherrscht 
und alle wesentlichen Berufsleistungen selbst, wenn auch mit schlechter Leistungshohe, 
ausfiihren kann. Die groBe Zahl der Berufsgruppen und Einzelberufe durch eine geringe 
Anzahl fachmiiBig vorgebildeter Arbeitspsychologen erlernen zu lassen, ist vollig unmoglich, 
wird doch in der Regel die typische Berufsverrichtung nicht unter Monaten erlernt. 
beherrscht und geliiufig werden. Konnen wir einen Fachvertreter des Berufes gewinnen, 
der einen psychologischen Blick besitzt, der eine fachpsychologische Vorbildung genossen 
hat oder sich angeeignet hat, der die Eigenart semes Berufes bis in die letzten Einzelheiten 
hin kennt, der auBerdem die Denkgewohnheiten und die zweckmiiBigsten Behandlungsformen 
seiner Berufskollegen beherrscht, so wird aus dieser Verbindung zwischen dem beruflichen 
Konnen auf einem Fachgebiete und der Beherrschung des fachpsychologischen Riistzeuges, 
mitunter ein guter Priifstellenleiter erwachsen. Es ist jedoch nicht bewiesen, daB der Arbeits
psychologe schlechtere Analysen liefert als der Berufsvertreter im Hauptamte, wenn der 
Psychologe durch planmiiBige Arbeitsstudien den Beruf durchforscht. Wir konnen eine 
einwandfreie und gute Analyseeines Kra,nWteitsbildes vom Arzte verJangen, auch ohne daB 
er das Krankheitsbild, etwa die Gehirnerweichung oder Syphilis, die er zergliedert, selbst 
erlebt hat, kann doch die Eigenkenntnis der Krankheit ihn gegebenenfalls zu einer Analyse 
untauglich machen. 

VII. Die Arbeitsstudie. 
Das hauptsachlichste Mittel zur Gewinnung eines Berufs- und Arbeitsbildes 

ist die Arbeits- und Leistungsstudie. Sie verwendet alle psychologischen Fest
stellungsmittel, um den Leistungsablauf zu kennzeichnen, um sowohl die fUr 
gute Leistung erforderlichen Eigenschaften, insonderheit auch die korperlich
geistig-seelischen Fahigkeiten festzustellen. Beobachtung und eigene Anschauung, 
Versuch und Probe, Befragung, Mitmachen, Verwertung statistischer Zahlen 
sind die hauptsachlichsten Mittel zur Durchfiihrung der Arbeitsstudie. 

Die Richtigkeit des Ergebnisses der Arbeitsstudie kann nur in der Erfolgs
k 0 n trolle erbracht werden. N ur die Bewahrungsfeststellung kann ergeben, ob das 
vorgesehene Priifschema richtig ist und die in Vorschlag gebrachten Feststellungs
methoden einwandfrei gearbeitet haben. AuBerdem muB durch die Erfolgskon
trolle auch die Rohe des Wirkungsgrades festgesetzt und beleuchtet werden, so 
daB auch der Grad der Sicherheit der Arbeitsstudie einer Kontrolle fiihig ist_ 

30. Funktions- und Strukturbilder der Berufs- und 
Arbeitsleistnng als funktionale Langs- nnd Querschnitte. 

Wenn der Chemiker einen Stoff und seine Eigenart, etwa Zucker oder Rarn
saure, in seiner Strukturform erfassen will, so bleibt ihm nichts anderes ubrig, 
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als durch Analyse und Synthese den Aufbau und die Zusammensetzung zu er
forschen. Seine eigene Beobachtung ist bestimmt erforderlich, eine vorlaufige Be
schreibung ist unerlaBlich, eine Kenntnisnahme del' Erfahrungen anderer mit dem 
Stoff durch miindliche und schriftliche Ausspiache odeI' durch Einsicht in die 
Druckschriften ist notwendig: trotz alledem muB die fachwissenschaftliche 
Kennzeichnung des Stoffes del' spezifisch-chemischen l\Iethode vorbehalten 
bleiben. 

Die Arbeitsstudie muB zunachst versuchen, die Verrichtungen liickenlos zu
sammenzustellen. Die Verrichtungen konnen, sofern sie meBbare Leistungen 
sind, nach allen erforderlichen Gesichtspunkten ausgewertet werden. 

Ihr Ablauf kann in del' Beschreibung odeI' im Bilde odeI' Bildfolgen festgehalten 
werden. Eine Veranschaulichung ist durch Mitmachen und Selbstzugreifen 
moglich. Durch planmaBige Abwandlung del' Umstande des Leistungsablaufes 
konnen die im Ablaufe vermuteten Anteile isoliert und in ihrer Bedeutung erfaBt 
werden. Die Erfolgskontrolle beleuchtet die Giite odeI' die Liickenhaftigkeit 
des Vorentwurfes des Funktionsbildes, del' fortlaufende Vergleich zwischen 
Priifergebnis und Leistungsausweis del' Bewerber wird das Funktionsbild immer 
sicherer und scharfer gestalten. Das endgiiltige Bild wird in del' Funktions
k a I' t e i niedergelegt. 

Wir unterscheiden funktionale Langs- und Querschnitte. Ein funktionaler 
Langsschnitt liegt dann VOl', wenn wir die Beanspruchung des Menschen im 
zeitlichen Ablaufe del' ,Leistung beschreiben. Del' Mann hat eine bestimmte 
Arbeit auszufiihren. Er trifft zu Arbeitsbeginn Vorbereitungen, die bestimmte 
Fahigkeiten erfordel'll. Er begiImt die Leistung, unterbricht sie nach ei~gen 
Stunden, setzt sie fort, unterbricht sie wieder, urn nach AbschluB des Arbeitstages 
eine langere Ruhepause einzulegen. 

Wir haben zu schildel'll, wie im Ablauf del' Leistung bald eine Schnel1reaktion, 
bald eine Geschicklichkeitshandlung bestimmter Form, bald eine Mehrfachbetati
gung del' Aufmerksamkeit, bald ein rascher EntschluB erforderlich werden, um 
zunachst fiir ganz engumrissene Verrichtungen, dann auch Beschaftigungs
gruppen, Arbeitsplatze, Arbeitssale, Einzelberufe, Berufsgruppen, diese Langs
schnitte zu erhalten, die gleichsam Funktions-Kinematogramme del' Arbeits
leistung darstellen, die mit dem Griff, del' im Zeitmoment ausgefiihrt wird, an
heben und mit del' W ochenschluBarbeit enden, sofel'll wir eine Arbeitswoche 
studieren. 

Von dies en Langsschnitten sind die Querschnitte zu trennen. 1m Quer
schnitt vereinigen wir wieder, wie bei einem ruhenden Bilde, das Wesentliche 
del' beruflichen Anforderungen in funktionaler Hinsicht. Dieses Querschnitts
bild fiihrt uns zum ersten Entwurfe des Priifschemas, das uns gleichsam das ana
lytisch-synthetisch gewonnene arbeitspsychologische Funktionsbild des Berufes 
eines Arbeitsplatzes, eines Maschinenbedieners, eines Revisors wiedergibt. Wir 
wissen, daB von den in dem Bilde angegebenen Funktionen eine Anzahl stets 
und unter allen Umstanden erforderlich ist, da sie dauel'lld benotigt werden, 
wahrend andere wieder nur gelegentlich sich betatigen, denen wir eine Minder
bedeutung zusprechen. 

Nur durch diese Funktionsbilder, die die Funktionskartei birgt, erhalten wir 
eine Kenntnis del' an den einzelnen Stellen des Wirtschaftslebens von den Stellen
inhabel'll verlangten Fahigkeiten. Scharf unterscheiden sich mitunter die Funk
tionsbilder zweier Maschinenbediener im gleichen Arbeitssaal del' gleichen Ge
werbegruppe. Stehen beispielsweise Papiermaschine und Kalander nebeneinander 
und vergleichen wir die Funktionsbilder del' Belegschaft del' Papiermaschine mit 
den Funktionsbildern del' Kalandermannschaft, so iiberwiegen, abgesehen von 
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gewissen gemeinsamen Ziigen die Unterschiede. Diese Unterschiede sehen wir 
wachsen, je scharfer wir in die Eigenart der Leistungsfunktionen eindringen 
und je Ofter wir es ablehnen, unsere Erkenntnis mit der Kennzeichnungdes Sprach
gebrauches des Alltags gleichzusetzen. Der Sprachgebrauch des Alltags gibt 
nur eine vorlaufige und unverbindliche Benennung, die erst Wert und Bedeutung 
durch den Leistungsausweis in der Sonderpriifeinrichtung bekommt, deren 
erfolgreiche Bedienung das V orhandensein gerade dieser gesuchten und not
wendigen Leistungsfunktionen oder Funktionsgruppe oder Funktionsgefiiges ergibt. 

31. Die methodische Gewinnung des Fnnktionsbildes. 
I. Bestandsaufnahme. 

Die Arbeitsstudie im Betriebe beginnt mit der Bestandsaufnahme der Arbeits
stellen in den einzelnen Betrieben und Arbeitssalen. Wir miissen sie zunachst 
durchzahlen, die Bezeichnung des Stelleninhabers kennen, urn eine allgemeine 
Gruppierung zu erreichen (vgl. 
Abb.206). 

Die Beschreibung und Zu
sammenstellung der Kennzei
chen des Platzes und der Lei
stung am Platze ist zunachst 
eine vorlaufige und surnma
rische. Wir unterrichten uns 
iiber die Haufigkeit des Wech
sels am Platze, die M6glich
keit, auf Grund guter Be
fahigung mehr und bessere 
Leistungen zu erzielen, sowie 
Mangel zu vermeiden. Wir 
kennzeichnen die Arbeit und 
das Pensurn allgemein und 
entwerfen ein Eigenschafts
bild; die lohn- und betriebs
statistische Abteilung gibt uns 
uber die Zahlung, Wechsel 
und Entlassungsgrund die ge
wiinschten Angaben. 

Diese Bestandsaufnahme 
der Arbeitsplatze, der Ver
richtungen an ihnen und der 
berufserforderlichen Eigen
schaften ist fiir viele Stellen 

Bestandsaufnahme I lP 
Moede 

Betrieb Nr .•....•. Beschaftigungsart .•........ 
BelegschaftshOhe .......... . 

Arbeitssaal Nr ..... Anzahl der Arbeitsplatze ... . 
Arbeitsplatz Nr .•.... 
Arbeitsverrichtung ............ . 
Kennzeichen der Arbeit 
o schwer 0 stehend 0 heiB 
o leicht 0 sitzend 0 kalt 

o Rauch 
001 

o genau 0 biickend 0 naB 0 Saure 
o roh 0 staubig 0 schmutzig 
Arbeitserfordernisse ................. . 
Kenntnisse 0 ja 0 nein ..... Grad 
Fertigkeiten: .............. . 
Fahlgkeiten: .............. . 
Charaktereigenschaften: .... . 
Monotonie: ............... . 
Wechsel der Platzinhaber ........ . 

Begriindung: ........•....... 
Spitzenleistung bedingt durch: ................ . 
Mangel bedingt durch: ...................... .. 
Besondere Wiinsche fiir Anforderung des 

Bewerbers: 
o Mann 0 mittel o schnell 0 aufmerksam 
o Frau 0 klein 
o groB 0 kraftig 

o bedachtig 0 energisch 
o genau 0 gewandt 

Abb.206. 

der Industrie, des Handels, des Verkehrs und der Verwaltung geleistet. 

n. Leistungsmangel. Ihre Statistik, Analyse und Auswertung. 
Nach der Bestandsaufnahme analysieren wir die Leistungsmangelstatistik. 

Die Mangel k6nnen technischer und organisatorischer Art sein oder auf den Men
schen zuriickgehen. Das Material, die Maschine, das Werkzeug k6nnen Fehler 
aufweisen; Arbeitsvorbereitungen und Transport k6nnen zu wiinschen ubrig 
lassen, so daB auch der willigste una beste Arbeiter Leistungsmangel aufweisen 
muE. Die yom Menschen ausgehenden Mangel gliedern wir nach Art, Haufigkeit, 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 19 
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Betriebsbedeutung, fiir die Wertminderung des Fertigstiickes, Verursachung, 
Abstellmoglichkeit. Die im Menschen gelegenen Mangel gehen in der Haupt
sache zuriick auf 1. nicht ausreichende Anlernung und Ubung, 2. falsche An
lernung und 3. mangelhafte Eignung. 

1st die Anlernung falsch, so kennt der Mann seinen Mangel der Arbeit iiberhaupt 
nicht, der naturgemaB erst bei einer bestimmten GroBe in der Revision erfaBt wird. 
1st die Ausblldung unzureichend, so wird die Griff- und Arbeitstechnik nicht 
einwandfrei sein, die erforderliche Gelaufigkeit ist nicht vorhanden, es kommen 
Fehlgriffe vor, ohne daB der Arbeiter oder die Arbeiterin sich schuldhaft fiihlen. 

Die auf die mangelnde Eignung des Menschen zuriickgehenden Mangel konnen 
Mangel der eigentlichen Eignung oder Mangel des Charakters sein. Der Mann 
weill, wie er zu arbeiten hat, und ist auch dazu in der Lage, aber er fiihrt aus Be
quemlichkeit und aus Zeitgewinn, oder well er weiB, daB Leistungskontrollen 

Uufallanalyse gemin Geschiiftsbericht der 

I 
IP Deutschen Reichsbahn und der Denkschrift des 

Moede Betriebs-Sicherheits-Ausschusses 

Entgleisungen 1913 1925-28 
1% 1% 

Naturgewalt oder bCiswillige Handlung 27 4,0 26 0,9 
Falsche Handhabung des Fahrdienstes . 112 16,9 143 21,5 
Mangel der Einrichtungen . 96 14,5 189 28,4 
Sonstige Ursachen 121 18,2 85 12,8 

ZusammenstoBe 
Falsche Zugmeldung . 11 1,7 8 1,2 
Falscher Stationsdienst 122 18,4 95 14,3 
Falscher Zugdienst 54 8,1 26 3,9 
Falscher Rangierdienst . . 101 15,2 85 12,8 
Mangel der Einrichtung 10 1,5 4 0,6 
Sonstige Ursachen . 10 1,5 4 0,6 

"(jberfahren von Fuhrwerken (Auto usw.) 
Schuld der Bahnbediensteten 

: 183121,612g~127, 7 Schuld der Wagenfuhrer . 

Abb.207. 

im Betriebe nicht vorhanden sind, die Arbeit falsch und nachlassig aus. Mangel 
der eigentlichen Eignung konnen auf das Alter zuriickgehen, wenn der Arbeiter 
beispielsweise infolge seiner Jugend zu schwach ist oder infolge seines Alters 
nicht mehr die erforderliche Feinheit der Sinnesorgane besitzt. Die Mangel 
konnen sich aber auch auf ganz bestimmte Seiten der Veranlagung des Arbeiters, 
der im besten Alter stehen moge, beziehen,so daB er trotz besten W ollens 
Leistungsmenge und Giite nicht erreichen und verbiirgen kann. 

Die Mangelfeststellung ist nicht immer einfach, da jede Stelle im Betriebe 
bestrebt sein kann, die Mangel zu verdecken. Die Erfassung der Mangelursachen 
ist noch schwieriger, da es das ohne weiteres anzunehmende Bemiihen jeder Stelle 
ist, die Schuld auf Umstande zu schieben, die dem EinfluB des Arbeiters oder Vor
gesetzten nicht unterstehen, auf andere Kollegen oder falsche Instruktion u. a. m. 
Selbst wenn der Schaden zugegeben werden muB, wird man bestrebt sein, ihn 
zu verkleinern, um die Schuld auf ein MindestmaB herabzudriicken. Leistungs
mangel der verschiedensten Art kommen vor, und ihre Erfassung und Wertung 
muB sich nach den Betriebserfordernissen richten. In der Regel pflegen Leistungs
mangel in jedem Betriebe vorhanden zu sein, sich mitunter tagtaglich, ja stiind
lich einzustellen. 



LeiBtungsmangel. Iille Statistik, Analyse und Auswertung. 

Eine Mangelstatistik und 
Analyse fUr den Verkehrsbe
trieb zeigtAbb. 207. ImVer
kehrsbetrieb sind die Un
faIle jene Grenzwerte der 
Mangel, die den Ruf und die 
Unkosten des Unternehmens 
belasten, wenn auch andere 
Mangel gegebenenfalls we
sentlich gr6Ber und kostspie
liger sein k6nnen. 

Der Unfall pflegt in der 
Regel sich rasch abzuspielen. 
Schon die Erfassung des Un
fallablaufes begegnet Schwie
rigkeiten. Selbst bei bester 
Vernehmungstechnik wird 
die Schilderung auch der 
besten Zeugen liickenhaft 
sein infolge der Fehler der 
Sinneswahrnehmungen, von 
Aufmerksamkeit, Gedachtnis 
sowie der Bewertung und Be
urteilung der Ereignisse. 1st 
der Zeuge dann noch Partei, 
so wird er unbewuBt einsei
tige Darstellungen liefern, 
nicht aus Absicht und b6sem 
Willen, sondern weil er tat

-

Abb. 208. Miingeitafei aus der mechanischen Industrie. 
Die Pfeile deuten auf die Miingeistellen. 
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sachlich die Dinge anders gesehen, aufgenommen, verarbeitet und bewertet hat. 

Abb.209. Webmiingel. Die einzeinen Fehler sind durchnumeriert. Man sieht SchuLlrisse, Kettfehler, Nesteru.a.m. 

19* 
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Ist der Uniall schwer, etwa bei Verletzung oder Tod des Menschen, so pflegen 
iniolge Aufregung und Schreck weitere Hemmungen wirksam zu sein, welche die 

Wiedergabe und Beurteilung der Ereig
nisse und Personen des Unialles sowie 
seiner Verursachung ungiinstig beein
£lussen. 

Die Uniallprotokolle, die von ver
schiedenen Stellen mit verschiedener 
Vernehmungstechnik unmittelbar oder 
langere Zeit nach dem Uniall fiir die 
verschiedensten Zwecke angefertigt wer
den, sind daher stets widerspruchsreich, 
und ihre Auswertung verlangt ein hohes 
MaB von Sach- und Menschenkenntnis, 
sowie von Erfahrung in Uniallanalysen. 

Die Uniallstatistik kann ergeben, 
wenn wir die Ursachen beriicksichtigen, 
soweit ein Leistungsmangel des Menschen 
in Betracht kommt, daB Mangel der Auf
merksamkeit einen groBen Teil der Un
falle verschuldeten, wahrend in anderen 

Abb.21O. Mii.ngelstiicke des Elektroporzellans. 
Die Isolatoren zeigen N arben, Risse, Flecken u.a.m. Fallen eine mangelhafte Gesch windig-

PreBfehler weisen die Schalterdosen auf. keitsschatzung im 8inne der Uber- oder 
Unterschatzung der eigenen oder fremden Geschwindigkeit oder eine falsche 
Fahrtechnik Schuld waren. . 

Mangelschaubilder, also AusschuB der mechanischen, Textil-, Porzellanindustrie 

o b 

Abb.211. Mangelbafte GuBstiicke. 
a) d) e) Locher im GuB. b) GuBstiick hat a) Fertiges Stiick. c) Sandstelle. 
getrieben, Nii.hte. c) Schlecht geflickte Stelle. e) Teite versetzt. 

sowie derGieBerei und im Buchhaltungsbetriebe geben die Zusammenstellungen 
Abb. 208-212. 

III. DerVersager. 
Leistungsmangel konnen dem guten, mittleren und schlechten Arbeiter unter

laufen, wenn auch der bessere Arbeiter in der Regel weniger aufweisen wird. 
Wir nehmen dabei an, dal3 die technischen und organisatorischen Einrichtungen 
sowie die Roh- und Hilfsstoffe einwandfrei sind. Wir werden als Ve r sag e r den
jenigen zu bezeichnen haben, der in der Regel unter dem Leistungsdurchschnitt 
liegt und der hinsichtlich Ausschul3 sowie sonstigen Arbeitsmangeln iiberdurch
schnittlich hohe Werte aufweist. Wir untersuchen seine Eigenschaften und werden 
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finden, daB er einmal s chi e c h t e Eigenschaften besitzt, die den Mangel verur
sachen, und zum anderen die berufserforderlichen Eigenschaften n i c h t oder 
nicht in dem au s rei c hen den MaBe sein eigen nennt. Wir erhalten also einen 
Hinweis auf die berufsschadlichen 
Eigenschaften, bei deren Vorhanden
sein ein Mangel zu erwarten oder 
unausbleiblich ist, und wir konnen 
weiter abschatzen, welche Rohe die 
berufswichtigen Eigenschaften haben 
mussen, sowie welche von ihnen er
wiinscht, ja sogar erforderlich sind. 

Die Erfolgskontrolle wird durch 
eine Versagerstatistik uns ebenfalls 
ein Versagerprofil geben, das auf 
Grund der analytischen Funktions
priifung gewonnen worden ist, welche 
im Befunde die Art und den Grad 
der gepriiften Leistungsfunktionen 
wiederspiegelt. Der in der Erfolgs
kontrolle auftretende Versager wird 
uns die Lucken des Priifprogramms 
aufweisen, uns gegebenenfalls ver
anlassen, die nicht beriicksichtigten 

Arten der 
Buchungsfehler 

A. Rechenfehler 
fehlerhafte Addition 
mangelhafte Saldierung 

I lP 
Moede 

B. S chr ei bf e hler Beispiele 
Ziffernvertauschungen 45--54 
Ziffernverwechslungen 5927-5729 
Nullstellenfehler 11050-10150 
kompensierte Fehler 99703-98702 
akustische Fehler 14---40 
(durch undeutliches Sprechen: -zehn -zig) 
Wertvertauschungen 920-9,20 
Wertumstellungsfehler 10,50-50,10 
sonstige Schreibfehler 

C. Eintragung an falscher Stelle 
SolI und Raben 
Kontenfehler 

Abb.212. 

schadlichen Eigenschaften in der Priifung ebenfalls mit zu beachten, die Tafel 
der erforderlichen Fahigkeiten von nell em durchzusehen auf ihre Erganzungs
bediirftigkeit, oder die Feststellungsmethoden einer Durchsicht zu unterziehen, da 
sie nicht ausreichenden Wirkungsgrad aufweisen oder etwas anderes feststellen, 
als man beabsichtigte. 

IV. Bestleistungen. 
Nach den Versagern studiert man die Spitzenleistungen, um Menge und Gute 

der Bestgruppe kennenzulernen und auf ihre Verursachung hin zu untersuchen. 
Nicht immer ist es das Arbeitstempo, das die Spitzenleistung bedingt, sondern 
oftmals ist es die Eigenart der Arbeitstechnik, die der Mann sich selbst heran
gebildet hat, oder die Giite der Leistungsfunktionen, die dem Spitzenarbeiter 
spielend und miihelos ein Mehrfaches des Verdienstes des Durchschnittsarbeiters 
verschaffen. Mitunter mussen wir die Einzigart des Bestmanns und seiner Arbeits
methodik, die nicht ubertragbar ist, anerkennen. 

Die Intensitat der Aufmerksamkeit, ihr Umfang, die Scharfe der Beobachtung 
auch kleinster Anderungen, die arbeitsschadlich wirken konnen im Material, am 
Werkzeug, an der Maschine und ihrem Gang, das guteArbeitsdisponieren, die zweck
maBige Verteilung von Griffen und Pausen, - also eine Fulle von Leistungs
funktionen wird man finden, wenn die Spitzenarbeiter ebenso wie die Versager am 
Arbeitsplatz beobachtet werden, ohne daB natiirlich unsere Beobachtung einen 
EinfluB auf das gewohnte Arbeitstempo und die ublichen Arbeitsformen nehmen 
darf. Fiihlt sich der Versager beobachtet, so wird er seine Mangel verdecken, 
vermutet der Spitzenmann eine Erfassung und trbertragung seiner Arbeitstechnik 
auf andere, so wird er ebenfalls andere Grifftechnik zeigen und ein anderes 
Tempo vorlegen, um einer Rerabsetzung der Akkordgrundlage vorzubeugen. 

V. Die Durchschnittsleistung und ihre Trager. 
Nachdem wir die Extreme des Leistungskollektivgegenstandes, den doch der 

Betrieb, der Arbeitssaal und der Arbeitsplatz darstellt, kennengelernt haben, 
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studieren wir die Durchschnittsleistungen und ihre Trager, die das Gros darstellen, 
um den Durchschnittsidealtyp abzuleiten. 

Unter den in der Arbeitsstudie gefundenen Eigenschaften werden wir eine 
Drei-Gliederung durchfiihren, deren Gesamtheit im Eigenschaftsbild und Funk
tionsschema vereinigt wird. 

Die erste Gruppe von Eigenschaften und Funktionen bilden diejenigen, deren 
Vorhandensein oder Fehlen unter allen Umstanden den Bewerber ausschlieBen. 

Die zweite Gruppe umfaBt die berufserforderlichen Eigenschaften und Funk
tionen, die in einer bestimmten Rohe vorhanden sein miissen. 

In der dritten Klasse fiihren wir die zusatzlichen Eigenschaften und Funk
tionen auf, deren Vorhandensein erwiinscht ist. Mitunter ist die sofortige und 
unmittelbare Verwendung des Arbeiters von der zukiinftigen, die moglich und 
erwiinscht ist, zu scheiden, so daB man diese dritte Klasse mit beriicksichtigen muB. 
Gegebenenfalls ist auch der gegenwartige Zustand der Fabrik nicht maBgebend, 
da die Leitung grundlegende Anderungen vorbereitet, teils Ausbau, teils Ab
bau, teils Umstellung. 

1m Eigenschaftsfunktionsbild, welches das Durchschnittsidea! des Bewerbers 
wiedergibt, sollen zunachst einma! alIe Kennzeichnungen und Hinweise enthalten 
sein, vollig unabhangig von der Moglichkeit, Art und Sicherheit ihrer Feststellung. 
Es ist Sache der Verarbeitung des Eigenschaftsbildes, die priifbaren Eigenschaften 
und Funktionen auszusondern. 

GemaB vormaliger Eignungsformel der A.E.G. fiir industrielle Lehrlinge der 
mechanischen Werkstatt hat der Durchschnittsbewerber nicht nur berufswichtige 
Fahigkeiten aufzuweisen, sondern er muB auch iiber bestimmte Kenntnisse und 
Fertigkeiten, allgemeine Korpergewandtheit verfiigen, desgleichen sich' iiber 
FleiB und einwandfreies Betragen ausweisen (Abb. 213). Mangel des Oharakters, 
Faulheit, ungehoriges Betragen sollen den Bewerber sofort ausschlieBen. 

1m Idealbild des Durchschnittslehrlinges, wie es in der Formel dargestellt 
ist, sind Betragen und Fleill, gemaB Ausweis und Angabe der Schulzeugnisse 
mit dem vierfachen Wert, wie etwa Kenntnisse, eingesetzt. Berufswichtige 
Fahigkeiten, Randgeschicklichkeit, technischer und praktischer Sinn, miissen 
in bestimmter Rohe vorhanden sein. In der Gesamtbewertungsnote gehen diese 
berufswichtigen Funktionen :mit dem dreifachen Wert ein. Die Schulkenntnisse, 
fiir die sowohl die letzte Note, ala auch die Durchschnittsnoten der letzten 6 Zeug
nisse in Betracht kommen, beziehen sich auf Wissen, Fertigkeiten, etwa im Rech
nen und Zeichnen, korperliche Gewandtheit,' etwa im Tumen. Diese, der Schul
bildung entstammenden Leistungen werden einfach verrechnet. Mit einem 
einfachen Wert wird auch das Ergebnis der Intelligenzpriifung in der Formel~ 
entsprechend dem Gewichtsfaktor 1 beriicksichtigt. Die Korperkonstitution 
muB mangelfrei sein, das arztliche Untersuchungsergebnis erbringt dreifach 
bewertete Abschatzung der korperlichen Betriebsdienstfahigkeit. 

1m Idealbild des Durchschnittslehrlinges sind also nach MaBgabe der Wert
schatzung des Betriebes enthalten: Betragen, FleiB, als moralische Qualitaten 
mit dem vierfachen Gewicht (4A) Schulkenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ge
wichtsfaktor 1 (B), korperliche Betriebsdienstfahigkeit mit doppeltem Wert (20), 
berufswichtige Leistungsfunktionen mit dem dreifachen Wert (3D), allgemeine 
Intelligenz mit dem Multiplikator 1 (E). Die Formel kann AusschluB des Be
werbers besagen, wenn ein bestimmter Faktor unter eine als Null angesetzte 
GroBe heruntergeht, sie kann die Festlegung der durchschnittlichen Befahigungs
art und Rohe, die als Einstellungsnorm vorgeschrieben wird, gestatten, wenn 
sie die Eichkurven und Eichwerte der Voruntersuchung und der Erfolgskon
trollen mit beriicksichtigt. 
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Zusatzliche, erwiinschte Eigenschaften konnen in einem guten Eindruck 
bestehen, den der Bewerber oder seine Eltern machen. Empfehlend kann ge
gebenenfalls die Betriebszugehorigkeit der Familie wirken, wenn auch mitunter 
eine allzu starke Beriicksichtigung der Kinder und Verwandten der Betriebs
angehOrigen abgelehnt wird. 

AEG Fabriken BrunnenstraBe 
Werkschule 

Einstellungstermill 1. April 1919 Meldung Nr 168 

Name Gieling, Rudolf Beruf Maschinenbauer I Mittelwert 

Schulzeugnisse: Betragen FleiB I a) 1 2 *) A=1,6 b) 1,4 1,8 *) 

Leistungen 
Deutsch Rechnen Raumlehre Naturlehre Zeichnen Turnen 

a) 3 2 2 3 2 2 B = 2,35 b) 2,6 2,1 2,4 2,9 1,8 2,3 
0) a=letztes Zeugn;s b = Durchschnittsuote aus 6 Zeugnissen 

AuBerer Eindruck Korperlich Gro(J, 21 Eindruck der Eltern 
Geistig 2 Vater 2 

Arztl. Untersuchungsergebnis Korperkonstitution K raftig 0=2 Besteht ein FeWer? N ein Betriebsdienstfahig 2 

BeschMt.igung von Angehorigen bei der )J'irma Vater seit 
12 Jahren 

Ergebnis der Priifung Berufliche Fahigkeiten D=2,4 
bei der Vorstellung Geistige Fahigkeiten E = 2,26 

Gesamt- n _ 4A+B+20+3D+E 
note .>"- 11 1 I'(~:. 

G= 
4·1,6+2,35+2·2+3·2,4+2,26 

1,5~~ 

11 z~~~ ~ 
G=2,2 z,5~~~~ Platz 14 unter 86 Gepriiften 3 

'? 

11/ I /1 II Jill I //1/ -------. rot 
Ergebnis der Nach einem Gesellen- ¥ 

Priifung Lehriahr priifung L E 

Zur Vorstellungam 2.1.19 1 Zur arztl. Unter- 1 einzustellen (ein) ein,18.1.19 
suchung am 6.1.19 abzuweisen (ab) 

Bestatigung erhalten 24.1.19 I Antritt ist erfolgt am 1.4.19 

Bemerkungen: 

Abb.213. 

Der Durchschnittslehrling wird also ein wohlanstandiges und gesittetes Be
tragen zur Schau tragen, wenn die Feststeilung der moralischen Veranlagung 
richtig gewesen ist, er wird korperlich ausdauernd, widerstandsfahig aile vor
kommenden Arbeiten ausfiihren, da es ibm an Kraft und korperlicher Leistungs
fahigkeit nicht fehlt. Vor ailem wird er auch ein guter Handwerker sein, da er 
handwerkliche Leistungsfunktionen besitzt und fiir einen spateren Aufstieg kommt 
er ebenfalls dank seiner Intelligenz in Frage. Wir konnen also in ibm schon den 
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zukiinftigen Gesellen vermuten, oder den zukiinftigen Meister im eigenen oder 
fremden Betriebe. 

Ein Zugehorigkeitsgefiihl zum Betriebe kann vorhanden sein, fiihlt er sich 
doch gegebenenfalls seit Generationen mit dem Unternehmen verwachsen. 
Der allgemeine Eindruck, den die Familie und er macht, sind giinstig, was 
Sauberkeit und Ordnung der Kleidung betrifft. Die Art des Auftretens, der 
gewinnende Ausdruck des Gesichtes, wird den Umgang mit den Kollegen und 
Vorgesetzten giinstig vorbedingen. Eine gute Auswahlmoglichkeit liegt vor, 
da von den eingegangenen Meldungen in der Regel nur ein Bruchteil auszu
wahlen ist, wie wir annehmen konnen. 

32. Die Auswahl und Indizierung der zu priifenden 
Leistungsfunktionen und Proben. 

A. ErfaBbare und nlcllt erfaBbare Funktlonen. 
Die Arbeitsstudie kann einmal mit demZiel der Erfassung korperlicher geistig

seelischer Leistungsfunktionen angestellt werden, zum anderen zwecks Erkennung 
der sittlich-moralischen Erfordernisse. 

Aus der Tafel der fiir die Priifung zunachst vorgesehenen Eigenschaften 
und Leistungsfunktionen korperlich-seelischer, intellektueller oder moralischer 
Art scheiden wir diejenigen aus, die nach dem Stande der Feststellungsmethodik 
und auf Grund der Betriebserfahrungen iiberhaupt nicht mit einem hinreichen
den Grade von Sicherheit im Rahmen einer F.Jgnungspriifung erfaBbar sind'oder 
die teils durch Verdeckungsmoglichkeiten oder teils infolge der Kiirze der Be
gutachtungszeit kaum ausreichend sicher erkannt werden konnen. Wir ordnen 
die einzelnen Eigenschaften, nachdem wir sie in feststellbare und nichtfeststell
bare gegliedert haben, den einzelnen Feststellungsmethoden zu. 

Die Eignungs- und Arbeitsproben, die als Leistungs- oder Verhaltensprobe 
im Betriebe die Regel ist, bekommen eine gewisse Anzahl von Frinktionen zu
geteilt, die zu indizieren sind. 

Die Indizierung hat sich vor allem zu beziehen auf die Bedeutung und Wich
tigkeit der einzelnenFunktionen, wiesie inGewichtsziffernzumAusdruckkommen, 
auf die DifferenzierungsgroBe der Proben, auf die Konstanz und Schwankungs
groBe der Priifergebnisse, auf den EinfluB deritbung und Wiederholung auf den 
Priifbefund, auf die Moglichkeit des Einspringens stellvertretender Funktionen 
beim Fehlen der urspriinglich in Aussicht genommenen, auf die Korrektions
notwendigkeiten bei Abhiingigkeit der Leistungsfunktion von bestimmten nach
weisbaren Umstanden, die teils im Priifling, teils in seinem Vorleben oder in der 
Umwelt gelegen sind. 

B. Wlchtigkelt. 
Je eindringlicher eine Arbeitsanalyse ist, um' so mannigfaltiger und zahl

reicher sind die Funktionen, die zu priifen gewiinscht wird. Mit jedem Fortschritt 
der methodischen Analyse konnen neue Seiten der Leistungsfunktionen ge
wonnen werden, die gegebenenfalls in der Priifung zu beriicksichtigen sind. 
Viele dieser Funktionen sind oftmals so allgemeiner Natur, daB sie vielleicht 
allen Menschen und verschiedenen Berufsgruppen zukommen. 

Wir miissen eine scharfe Scheidung und Auslese durchfiihren, um nur die 
bedeutungsvollen und spezifischen arbeits- und leistungseigenen Funktionen 
zuriickzubehalten. Mitunter wird aus der Tafel der vorgeschlagenen zu priifen-
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den Funktionen mehr als die Halfte verschwinden, da die Erfolgskontrolle ihre 
Bedeutungslosigkeit erwiesen hat. Nur wenn ihre Wichtigkeit und Bedeutsam
keit eine bestimmte GroBe hat, ist ihr Verbleiben im Priifschema berechtigt. 

C. Gewichtsziifern. 
Die Bedeutung, die absolut und relativ die Leistungsfunktion hat, teils als 

Gesamtheit, teils nach bestimmten Richtungen ihrer Eigenart hin, teils im Rah
men der Totaipriifung, muB in Gewichtsziffern gekennzeichnet werden. 

Die Gewichtsziffern konnen durch Schatzung und Beurteilung allgemeiner 
Art, durch Messung in der Priifstelle und in den Versuchspriifungen und durch 
Messung oder Bewertung allgemeiner oder besonderer Art auf Grund der Erfolgs
kontrollen erhalten werden. 

I. Schiitzung. 
Eine Vorschatzung der Gewichtsziffern, die zunachst unverbindlich ist, 

wird dem Berufserfahrenen und in der Arbeitsanalyse Geschulten moglich sein. 
Vorgeschatzt, beispielsweise auf Grund allgemeiner Erfahrungen sind die Ge
wichtsziffern der Leistungsfunktionen im Rahmen des Gesamtberufsbildes 
des Metallfacharbeiters, wie sie in Abb. 214 wiedergegeben werden. 

Zusammenstellung der fiir Metallfaoharbeiter erforderliohen 
Eigensohaften und Fahigkeiten nebst Gewiohtsziffern. 

Anforderungen: Masch.-Schlosser ~ ... ~ Former 
~ 

., ., --
- keine besonderen ~ 

... ] ~ ~ ~.~ 
~~ ~ ,.!.~ .E! .!l :a 

1 mittlere j~ C3 i " ~ " " 'f a ... 
OJ!! ·s :U ... 

~ i 
~I~ i ~ 2 hohe A " 

~~ ~ ":a '" ~ to"! '" 3 sehr hohe :~ A" ~ ., l:01 

SOhriftspraohe, Sohrift, Satz-
~d bau, Reohtsohreiben. 1 - - - - - - - - - - -
:3.:!l Rechnen. 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 -
~ ...... "Oberlegung: tech;. De~~n' 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 . ~ 

~..toI 
er~ Raumvorstellung • 2 1 2 1 - 2 1 2 1 - 3 2 
.~~ Merkfahigkeit, Erinnem . 2 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 -
~~ Aufmerksamkeit 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Auffassungsvermogen 2 2 2 1 1 2 ;l 2 2 1 2 2 

.Ii ' ~ Reaktionsfahigkeit 2 - - - 2 1 1 - - 1 1 1 
o"'+> AugenmaB ... 2 3 2 2 2 1 2 - 2 1 - -:a5l] Gesohiokliohkeit 3 3 1 1 2 2 2 - 1 1 1 1 
~~l Tempo dar Hantierungen 2 2 2 1 2 - 1 2 2 - - -

Cl • Feingefiihl, Tastgefiihl. . 3 3 1 2 3 - - - - 1 - --
~5l Korperliohe Kraft. • . • • . ~1=1=1~lililgl 1 

I ~ I=I-=-I-=-;.::I+> Ausdauer bei Kraftleistungen . 1 
"''t(l 
~..d 
fro al ~., 
:0 ~ 

Gewisse Unempfindliohkeit ... ., &=-5 ..toI~ ] " i~:ll Staub, 

.~~ - - - - - fa - - Ritze gegen ll'f 
" "'~~ ~ '" 
Abb.214. 

Als Vertreter der MetaIlbearbeitung werden behandelt der Dreher und Fraser, der Ma
Bohinensohlosser und Sohmied, der Modell-Sohreiner und Former. Das Berufsbild wird naoh 
3 Gesiohtspunkten gegliedert. Man geht von rein geistigen Fahigkdten aus, die freilioh auoh 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit umfassen. Ihnen stellt man die korperliohen Eigensohaften 
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zur Seite, die sich auf Korperkraft und Ausdauer, sowie auf Korperverhalten bei beruflicher 
Betriebsbeanspruchungbeziehen. 

SchlieBlich, in einer dritten Gruppe, fiihrt man eine Reihe arbeitBeigener Fiihlgkeiten, 
also spezifischer Berufsfunktionen auf, wie schnelles Reagieren, Feingefiibl. Geschick
lichkeit und ArbeitBtempo; Funktionen, die auch den Handwerkern anderer Gewerbegruppen 
zukommen. 

Bedeutung und Bewertung der einzelnen Eigenschaften und Funktionen geschieht 
durch die GewichtBziffern 0, 1, 2, 3. Die Tabelle lehrp, daB beispielsweise der Montageschlosser 
technisch denken und in hohem MaBe technische 'Uberlegung besitzen muB, desgleichen der 
AnreiBer, wahrend beispielsweise Korperkraft und Ausdauer beirn Werkzeugschlosser nicht, 
beirn Schmied dagegen in hohem MaBe verlangt werden. 

EntBprechend der Anforderungsart und -hohe kann man sowohl einen SchwierigkeitB
grad des Gesamtberufes vorschatzen, als auch die Bedeutung einzelner Seiten der Ver
anlagung in der Gesamtpersonlichkeit des Bewerbers. Diesa geschatzten GewichtBziffern 
haben nur vorlaufige Bedeutung. 

ll. Messung. 
a) In Versuchspriilnngen. Auf Grund von Versuchspriifungen konnen wir 

der einzelnenLeistungsfunktion oder einer Mehrheit von ihnen Gewichtsziffem 
beigeben, wenn wir auf der Grundlage der Haufigkeits- und Bewertungskurve 
der Leistungen Schwierigkeitsziffem fiir die einzelnen Aufgaben einer Leistung 
und fiir die verschiedenen Leistungen bei einem gegebenen Bewerberstamm er
rechnen. 

Die Leistungsfunktionen des AugenmaBes muB man durch eine Mehrheit 
von Proben untersuchen. ManlaBt beispielaweise eineStrecke halbieren oder drit
teln, verlangt die Teilung eines Kreises oder die genaue Ausrichtung zweier Striche 
untereinander. Die Priifbedingungen sind genau festgelegt, das Leistungsergeb
nis wird in einer oder mehreren MeBziffem, etwa in Fehlem, SchwankungeQ der 
Leistung oder in der Beurteilung und Bewertung des Verhaltens niedergelegt. 

1st der mittlere Fehler einer Aufgabe im Vergleich zu dem einer anderen der 
gleichen Leistungsfunktion doppelt oder n-fach so groB, so ist man berechtigt, 
die Schwierigkeit dieser Leistung ala doppelt oder n-fach so groB anzusehen. 
Jener ersten Ausgangsleistung moge die Schwierigkeitsziffer 1 zugeordnet werden, 
dann erhalt die andere Leistung mit groBeren Fehlem Schwierigkeits- oder 
Gewichtsziffer 2 oder n. 

Abb. 215 enthalt eine Zusammenstellung der GewichtBziffern bei Optometerproben. 
Der vergleichenden Begutachtung wurden folgende Aufgaben unterzogen: 
EntBprechend der GroBe des er

haltenendurchschnittlichenFehlers 
mussen wir das Dritteln, das Hal
bieren und Halbabdecken dieser 
Raumwerte ala Aufgaben ver
schiedenen SchwierigkeitBgrades 
ansehen. Das Streckehalbieren z. B. 
ist halb so schwer wie das Strecke
dritteln, immer unter Beriicksich
tigung der Priifbedingungen des 

Optometerp!Oben in GewichtBziffern I IP Moede 

Apparates. 
Gewichtsziffem werden sich 

iiberall da gewinnen und recht
fertigen lassen, wo eine Mehr
heit vergleichbarer Proben 
mit austeichend verschiedenen 
Leistungswerten einer Lei-

Aufgabe 

1. Halbieren einer Strecke 8 = 75mm 
2. Dritteln einer Strecke 8 = 100rom 
3. Halbieren eines Kreises vomDurch-

messer d = 13 rom durch Quadrat-
seite l = 40 mm 

4. Halbabdecken eines Kreises d = 
4 mm, durch Rechteck 10 x 20 mm 

5. Einstellung zweier Strecken unter-
einander; Dicke der Strecke O,lmm, 
Lange 6mm 

stungsfunktion gegeben ist. Abb.215. 

I GewichtBzahl 

2 
1 

10 

10 

40 

Bei einer Mehrheit von Funktionen konnen wir in ahnlicher Weise durch Vergleich 
der mittleren iiblichen Leistungen der Bewerber oder Berufsangehorigen an der 
Hand der Korrelationskoeffizienten Gewichtsziffem bilden. 
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b) Dureh Erfolgskontrolle. Die Gewichtsziffer, die zunachst ala Aufgabe
Schwierigkeits- und KenngroBe bei der Funktionspriifung fiir eine gute Aus
wertung der Leistungsfunktionen im Laboratorium unerlaBlich ist, kommt nun 
auch zur Kennzeichnung der Bedeutung der einzelnen Seiten und Faktoren 
unserer Priifschemas und Funktionsbildes auf Grund der Erfolgskontrolle in 
Betracht. 

Das Funktionsbild gibt uns die Richtlinien fiir unser PriUschema. 1m Priif
schema wollen wir 3 Hauptleistungsfunktionen 1, 2, 3 beriicksichtigen. Nach 
der Priifung holen wir die Gegenurteile der Werkstatt ein und vergleichen sie 
mit dem Priifbefunde. Der Vergleich moge lehren, daB die Ubereinstimmung 
zwischen Priifleistung und Werkstattsarbeit bei der Leistungsfullktion1 am groBten 

Priifungs- und Betriebsleistungs-Korrelation I lP 
als GewichtsziHer-Grundlage Moede 

Gliihlampenfabrikatlon (nach Ruffer) 

A. Spannerinnen B. Socklerinnen 
Korrelation Gew.- Korrelation Gew.-

Zlff. Ziff. 
Sehschii.rfe ...•.••• (! = + 0,72 2,2 AugenmaB . ...... (! = + 0,46 6,6 
Schnelligkeit (!= +0,46 1,4 Schnelligkeit •...•. (!= +0,29 4,1 
Ruhige Handfiih- Sehschii.rfe (! = + 0,28 4,0 
rung ••........•. (! = + 0,52 1,6 Reaktionsschnellig-

AugenmaB ....... (! = + 0,32 1,a keit ...•......•• Il = +0,17 2,4 
leichte Handfiihrg .. Il = + 0,07 1,0 

Holzbearbeitungsindustrie (nach Heller) 

Zeichnerische Bega- I a) Bewegungsge-
bung ...•......• (! = + 0,861 ",2 schicklichkeit •• (! = + 0,35 1/, 

Technische Intelli- b) Griffsicherheit .. (! = + 0,32 1/. 
genz ...•.......• (! = + 0,806 2 a+b Il = + 0,375 1 Raumvorstellung .• (! = + 0,777

1 
2 -2- ........ 

Bewegungsautoma-
tisierung .•....•• Il = + 0,26 0 

Formgedachtnis, Arbeitstempo, Richtschlagpriifer, Raumaugen-
maB •....•.•.•..•.••.••..••...••..•.•••...•........•.•. (! =0,45-0,6 1 

Abb.216. 

ist, am geringsten bei der Funktion 3. Wir schlieBen daraus, daB die Leistungs
funktion 1 ungleichsam bedeutsamer fiir Berufsbewahrung wie die Funktion 3 
unseres Berufsschemas ist. Dabei wird vorausgesetzt, daB die Feststellung der 
Beschaffenheit der Funktionen 1 und 3 in gleich guter Weise moglich ist und auch 
geschah. Nach MaBgabe der Ubereinstimmung der Priifrangreihen der einzelnen 
Leistungsfunktionen und der Werkstattsleistungsrangreihe, die in dem Korrela
tionskoeffizienten widergespiegelt wird, konnen wir die Gewichtsziffern und 
Bedeutungsziffern ansetzen, wie Abb.216 lehrt. 

Mitunter freilich ist die Gewichtsziffer weniger eine Indizierung des Wertes 
der Leistungsfunktion, als vielmehr der Giite des Priifverfahrens in rein priif
technischer Hinsicht. Mit unserer Priifmethodik wird eine Seite der Veranlagung, 
die sich als auBerordentlich leistungswichtig erwiesen hat, gut erfaBt, wahrend 
mit einem anderen Priifverfahren eine andere, ebenfalls als leistungswichtig 
anzusehende Funktion noch nicht richtig getroffen wird, da offenbar etwas an
deres gepriift wird, als beabsichtigt war. Die Anderswirkung einer Priifmethode 
und die Fehlverwendung eines AuswertungsmaBes kommen nachweisbar vor. 
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Durch Priifung der gleichen Funktion mittels anderer Aufgaben oder auch schon 
durch kleine Abwandlungen der Priiftechnik oder durch die Benutzung eines an
deren AuswertungsmaBes konnen sich die Bewahrungskontrollerr und ihnen 
entsprechend die Gewichtsziffern wesentlich andern. 

Sowohl die priiftechnische Einrichtung als auch das funktionale Leistungs
bild des Priifschemas konnen auf Grund der Erfolgekorrelationsziffern mit Ge
wichten bewertet und gegebenenfalls fortlaufend verbessert werden. 

N ehmen wir an, daB die priiftechnische Feststellung aller im Priifschema vorgesehenen 
Leistungsfunktionen gleich gut ist, so ergibt die Korrelationstabelle Abb. 216 einer 
Eignungspriifung in der Holzindustrie, daB die zeichnerische Begabung, die technische Intelli
genz und die Raumvorstellung am bedeutungsvollsten sind, da die zu ihrer Erfassung vor
gesehenen und benutzten Feststellungsverfahren die hochsten Korrelationsziffern 0,86--0,77 
aufweisen. Die Bewegungsgeschicklichkeit dagegen sowie die Griffsicherheit sind weniger be
deutsam, deren Gewichtsziffern nur mit der halben GroBe der Bedeutungsziffern der zeich
nerischen Begabung, technischen Intelligenz undRaumvorstellung anzusetzen sind. Wir konnen 
das Priifergebnis zwecks Indizierung mit diesen Gewichtsziffern versehen und die indizierte 
Funktionsleistung in den Priifbefund einsetzen. 

Die Gewichtsziffern auf Grund der ErfoIgskontrolle und Korrelationswerte in der 
GIiihIampenindustrie lehren, daB die SehscMrfenpriifung bei der Spannerin-Eignungsfest
stellung am besten gewirkt hat, danach die Probe fiir Handruhe und Handfiihrung, wahrend 
die AugenmaBleistungen am wenigsten mit der praktischen Rangreihe der Werkstatt 
iibereinstimmten. Da die Spannerin mit sehr diinnen Drahten zu arbeiten hat, wozu ruhige 
und feinfiihlige Handfiihrung etforderlich ist, so kann gegebenenfalls diese Gewichtsziffer 
ungefahr von uns vorgeschatzt, wenn auch nicht in ihren genauen GroBen festgesetzt werden. 
Die Socklerin dagegen hat AugenmaBarbeit zu leisten, und sie muB fIott voran kommen. 
Infolgedessen wird uns die hochste Gewichtsziffer beim AugenmaB verstandlich und wir 
erwarten hohe Gewichtsziffern auch bei allen Leistungsproben, die schnelle 8eh- und 
Augenarbeit betreffen. Die Feinfiihligkeit der Hand dagegen ist weniger bedeutungsyolI, 
sowohl nach dem Ergebnis der Arbeitsanalyse als auch gemaB Ausweis des Korrelations
koeffizienten zwischen Priifbefund und Werkstattsleistung. 

D. DifferenzierungsgroBe. 
Wollen wir Wettbewerbsfeststellungen machen oder Schwerpunktsbestim

mung der Veranlagung ausfiihren, so miissen die gepriiften Leistungsfunktionen 
eine ausreichende Differenzierung durch die Priifmittel, also Scheidung der Be
werber und Gliederung ihrer Befahigungshohe nach den einzelnen Seiten der 
Gesamtpersonlichkeit aufweisen. 

Es gibt Funktionen, bei denen auch die beste Priiftechnik nicht in der Lage 
ist, erhebliche Unterschiede zwischen den Men~ehen, die als Bewerber auftreten, 
aufzudecken. Eine begriindete und ausreichende Scheidung von Leistungs
gruppen ist dann unmoglich. Bei anderen Leistungen wieder kann unter hundert 
Bewerbern gegebenenfalls nur ein einziger zufriedenstellend arbeiten und bei 
Veranlagungs- und Schwerpunktsbestimmungen konnen wir gegebenenfalls unter 
1000 Anwartern nur einen einzigen finden, der Art und Hohe der gewiinschten 
Begabung sein eigen nennt. 

1m praktischen Priifbetriebe miissen wir stets eine ausreichende Differen
zierung auf Grund der Leistungs- und Verhaltungsproben erstreben. 1st der An
teil der Leistungsfunktion am Arbeitsprodukt groB, so pflegt auch im Arbeits
saal der Abstand der einzelnen voneinander erheblich zu sein. 

Es ist Sache der Versuchspriifungen, an einer ausreichenden Zahl von Priif
lingen die DifferenzierungsgroBe der Proben zu eichen. 1st die Probe allzu ein
fach, so werden naturgemaB aIle die richtige Losung finden. Vielleicht ist eine 
Gliederung dann schon moglich, wenn neue Bewertungsgesichtspunkte in Vor
schlag gebracht und angewendet werden. VergroBern wir Anzahl und Schwierig
keit der Aufgaben, so pflegt die Gliederung der Gruppe bei hinreichender Ver
treterzahl zu wachsen. Besonders die G r u p p e der S c h 1 e c h t ere n wird 
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oftmals starker auseinandergezogen werden, sobald die Anforderungen merklich 
wachsen. 

Die in den Versuchspriifungen gewonnene DifferenzierungsgroBe wird auf 
Brauchbarkeit und Stichhaltigkeit sowohl durch den Ausfall der Eignungsunter
suchung, als auch durch das Ergebnis der Erfoigskontrolle beleuchtet. 

E. Konstanz. 
Die DifferenzierungsgroBe muB eine gewisse Bestandigkeit aufweisen. Die 

Feststellung hoherer und geringerer Leistungsfahigkeit ist belanglos, wenn bei 
Wiederholung der Priifung oder nach Anlernung im Betriebe der Unterschied 
sich ausgleicht. Wir konnen nur solche Leistungsfunktionen beriicksichtigen 
und solche Proben verwenden, die gemaB Ausweis der Betriebserfahrungen 
und Bewahrungsziffern eine Kennzeichnungsbestandigkeit ausreichender GroBe 
erwiesen haben. 

Die Arbeitsleistung im Betriebe zeigt nur eine Relativkonstanz, die wir zu
nachst einmal kennen miissen. Es ware verfehlt, unter Vernachlassigung der im 
Betriebe nachzuweisenden durchschnittlichen Schwankungen der Leistung Kon
stanzanforderungen an Priifver-
fahren zu steIlen, die unbe- J'fd/J'1\i I.e/stung 

1it! 
rechtigt und vielleicht auch un- c 

90 

moglich zu erfiillen sind. Wie 100 

Abb. 217 zeigt, sind die Schwan
kungen der Arbeiterinnen was 
Menge und Giite der Leistungen 
betrifft, erheblich. Wir sehen, 
daB die beste Arbeiterin C der 
ersten W oche um mehr als 15 % 
in der zweiten Woche absinkt. 
Es kommen noch groBere 50 

Spriinge von W oche zu W oche '10 
1 z 

Woche 
J 1 

Bruch 

Z 
J1Ioche 

% 

3 

z 

o 
vor, wie die Abbildung lehrt. 
Auch die Arbeitsgiite, gemessen 
am Bruch, gibt ganz erhebliche 
Schwankungen. 

Abb.217. Leistungsschwankungen der Werkstatt nach Menge 
und Glite (GIlihlampen). 

Die Leistungsschwankungen einer Gruppe Jugendlicher, die in der Lehrwerk
statt unter Aufsicht und nach Anweisung eine Reihe von Werkstiicken anfertigt 
und die iiber 1 Jahr beobachtet wurden, zeigt Abb. 218. Der Knabe N 2 befindet 
sich nicht immer auf dem ersten Platz, sinkt er doch gelegentlich bis zum fiinften 
herab. Auch die letzten steigen mitunter erheblich auf, wenn die von ihnen ver
langte Arbeit ihrer Allgemein- oder Sonderbefahigung gerade liegt. 

In der Betriebspraxis wird die Arbeitsdisposition stets Schwankungen wech
selnder GroBe aufweisen. Mitunter konnen die Verschiedenheit des Materiales, 
der Wechsel der Auftrage und andere Betriebsumstande aIle Unterschiede der 
Befahigung und Geiibtheit verwischen, so daB nicht einmal eine Spitzengruppe 
der Belegschaft das Jahr hindurch nachzuweisen ist. 

Irrig ist die Forderung, die Priifmethoden so durchzubilden, daB ihr Ergebnis 
absolut konstant ist, so daB also bei ein- oder mehrmaliger Wiederholung der 
Priifung stets das gleiche Ergebnis erzielt wird. Ein Priifergebnis gilt zunachst 
immer nur fiir den Zeitpunkt, zu dem, und fiir die Umstande, unter denen die 
Untersuchung ausgefiihrt wurde. Wir wUnschen nicht so sehr Konstanz des Er
gebnisses als vielmehr einen hohen Wesens-Kennzeichnung~- und Voraussage
wert der Feststellung. 
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Konstanz sowie Wesens-Kennzeichnungs- und Voraussagewert der Probe 
konnen in einem gewissen Widerspruch stehen. Wenn wir beispielaweise eine 
Probe so oft wiederholen, daB eine beliebige weitere Wiederholung die konstant 
gewordenen Leistungsziffern nicht mehr andert, so kann diese Festziffer fUr die 
Kennzeichnung des Bewerbers vollig wertlos sein. Es sind oft Falle bekannt 
geworden, wo 3-5 Werte der ersten Priifung den besten Kennzeichnungs- und 
Voraussagewert gemaB Ausweis der Erfoigskontrolle gehabt haben. Ergebnis 
der Eignungsprii£ung, ihrer Ziffern und Noten und das Bewertungsurteil des 
Verhaltens haben dem Zwecke der Eignungspriifung zu dienen, namlich unter 
den Bewerbern eine gute und zweckmaBige bei der spateren praktischen Berufs
arbeit als richtig befundene Feststellung und Auslese zu treHen, Will man da
gegen die konstanten Endziffern hochgeiibter Leistungsfunktionen fiir bestimmte 

.J 

f:~ 
cc"'I-----ci---

5L-----'---
1-sel!r.!luf 

Abb.219. Konstanz und Variabilitat von Anlagen bel verschiedenen Zeltpunkten der Feststellung. 

andere vielleicht theoretische Zwecke kennenlernen, so kann man natiirlich 
diesem. Ziel entsprechend die Versuche ansetzen und auswerten. 

Betriebswichtig sind vor allem 4 Falle (Abb.219). 
Zunachst kann das Leistungsergebnis der Guten und Schlechten absolut 

und relativ bestandig bleiben. Wir wollen annehmen, daB die Besten die Schlech
testen urn bestimmte groBe Werte iibertreHen und sich vor ihnen durch bestimmte 
Verhaltungsweisen deutlich absondern. Trotz aller mannigfach gearteten und 
verschieden wirkenden tJbung und Fortbildung moge der Unterschied, sowohl 
absolut ala auch relativ, gewahrt bleiben, wobei natiirlich die iiblichen Schwan
kungswerte jeden Kollektivgegenstandes vorausgesetzt werden. Es gibt An
lagen, die entweder vorhanden oder nicht vorhanden sina und die eine derartige 
Bestandigkeit amweisen. Liegt Farbenblindheit vor, so wird niemals Farben
tiichtigkeit aus ihr entstehen, so oft man auch die Prii£ung wiederholt und so 
oft und eindringlich man auch iibt. Fehlt eben ein Organ oder eine Funktion 
und ist ein Nachwachsen und Anwachsen und eine Stellvertretung noch nie
mala beobachtet worden, so kann an der Bestandigkeit der Feststellung und 
an ihrem Voraussagewert nicht gezweifelt werden. Freilich ist es falach, bei 
Mangeln dieser Art, die auf Ausfalle deuten, Rangreihen zu bilden. Man kann 
Rangreihen der Hor-, Seh- und Farbschaden nur dann aufstellen, wenn gewisse 
Grade nicht unterschritten sind. 

Ein anderer Fall ist dann gegeben, wenn aIle Vertreter der Leistungsgruppen 
sich fortentwickeln, und zwar derart, daB die Spitzengruppe stets iiber der Mittel
oder Schlechstgruppe bleibt. Es verschiebt sich dann die Gesamtleistung aller 
Gruppen entsprechend Hebung des Gesamtleistungsniveaus. Die GroBe und Art 
der Hebung sowie die Zeit, in der die Anderung eintritt, sowie die Umstande, 
von denen sie abhangt, werden die groBten Verschiedenheiten aufweisen konnen. 
Der Bessere der Priifung wird jedoch stets den Schlechteren der Priifung immer 
noch iiberragen. 
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Sind im Betrieb nur bestimmte eng begrenzte Einwirkungen moglich, mull 
der Betrieb nach hochstens 4-5 Wochen Anlernzeit volle Leistungsfahigkeit 
verlangen, so liegt bei Bedingungen dieses Hauptfalles schon ein begriindetes 
Interesse vor, die Vertreter der schlechteren Gruppen, die unter den ge
gebenen Umstanden als nicht voll leistungsfahig anzusehen sind, nicht erst 
aufzunehmen, da sie doch bald abwandern. 

Rangreihen und Ranggruppen seien gemaB Ergebnis der Funktionsprii
fung aufgestellt. Ein weiterer HauptfalIliegt nun vor, wenn die Untersuchungs
ergebnisse weder den Rangplatz noch die Ranggruppe halten, so daB die ver
wandten Proben sich aIs rangreihestorend oder rangwertunbestandig erweisen. 
Wenn im Betriebe der beste Mann der ersten Woche zum schlechtesten in der 
Folgewoche usf. wird, so ist offenbar der Versuch einer Kennzeichnung seiner 
Leistungsfahigkeit miiBig und iiberfliissig. Wenn an den einzelnen Zeitpunkten, 
an denen die Priifung vorgenommen wird, immer und immer wieder die Leistungs
werte der einzelnen Priifer und Priiflinge wirr durcheinander wirbeln, so konnen 
unmoglich Angaben von ausreichendem Kennzeichnungswert der gegenwii.rtigen 
und gute V oraussagewerte ffir die zukiinftige Leistung des Bewerbers erwartet 
werden. Umgruppierungen der Rangplatze konnen auch bei einem faIschen 
LeistungsmaBe oder einem mangelhaften Auswertungsurteile vorkommen. 

In einem letzten Hauptfalle, der uns ebenfalls nicht allzu selten in der Be
triebspraxis vorkam, erreichen aIle Bewerber, die guten und die schlechten, 
nach kurzer Zeit der "Obung die im Betriebe erforderliche LeistungshOhe. Die 
ffir die Arbeit in Betracht kommenden Leistungsfunktionen unterliegen einer 
konvergenten, schnell eintretenden mung bei allen Bewerbern auf einen vollig 
zureichenden Endwert hin. ' 

Der Bestandigkeit der Ranggruppe des ersten Falles steht die Unbestandig
keit aller Rangwerte des vierten Falles in Abb. 219 S.303 gegeniiber. Wichtige 
Sonderverhaltnisse zeigen Ziffer 2 und 3 des gleichen Schaubildes. 

F. Korrektionstabelle. 
Die LeistungsWsposition ist keine zeitlose Invariante, die qualitatsgleich ist, 

sondern sie weist Anderungen auf, die nach Richtung, Art und GroBe von Zeit 
und mannigfachen Umstanden abhangig sind. Bei der Leistungsabnahme ins
besondere findet man daher verschiedene Leistungsdisposition vor, und das 

Indiziemng der Letstungs-I I P 
und Verhaltungsproben Moede 

Tafel der Korrekturen 
1. Alter 
2. PrUfwiederholung 
3. Priifbereitschaft 
4. Vorbildung 
5. Umweltseinfliisse 

Ergebnis einer Probe muB infolgedessen 
oft zum Zwecke der vergleichenden Be
wertung gemaB den Erfahrungswerten der 
Korrektionstabelle, abgeandert werden, 
die teils Minderung und Herabsetzung, 
teils Aufwertung und Steigerung, teils 
Andersdeutung eines Verhaltens unter ge
wissen Bedingungen erheischt. Teils sind 
es die Umwelt und die Priifumstande, 

Abb. 220. die Korrektion verlangen, teils die Dis-
position selbst, wenn beispielsweise eine geringe Priifbereitschaft vorliegt, etwa 
infolge des Alters, und wenn die Vorbildung Korrekturen erforderlich macht. 
Wir kennen Leistungsdispositionen, die relativ unabhangig von auBeren und 
inneren Umstanden sind, so daB das Ergebnis der Probe stets gleich bleibt, so 
erheblich auch die auBeren und inneren regelbaren oder nicht beherrschbaren 
Bedingungsabwandlungen sind. Andere Leistungsdispositionen wieder reagieren 
auf die geringste Abwandlung auBerer und innerer Abnahmebedingungen. Wir 
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haben daher die Dispositionen in solche zu scheiden, die von Alter, Vorbil
dung, Um- und Innenweltseinfliissen, von EinsteIlung und Priifbereitschaft relativ 
unabhangig sind, wahrend wir bei dem Rest Richtung, Art und GroBe der 
Abhangigkeit erfahrungsgemaB zu bestimmen haben. (Vgl. Abb. 220.) 

I. Alterskorrekturen. 
Die Versuchspriifung bezieht sich auf Vertreter einer bestimmten Alters

klasse. 1st die Leistungsfunktion altersabhangig, so sind die Minderungs- ~d 
Aufwertungskoeffizienten in die TabeIle einzutragen, wenn etwa der Zwanzig
jahrige mit dem DreiBigjahrigen im Leistungserfolg zu vergleichen ist. 

Ergibt die Erfolgskontrolle, daB die gleichen Priifleistungen verschieden 
alter Priiflinge, wenn man ihre absoluten Werte zugrunde legt, nicht gleichen 
praktischen Leistungen in Werkstatt und Beruf entsprechen, so miissen zwecks 
Ausgleich des Unterschiedes Korrektionsziffern abgeleitet werden. Wenn beispiels
weise die relativ besten Zwanzigjahrigen und die relativ besten Vierzigjahrigen 
gleiche Berufsleistungen aufweisen, dagegen sowohl die absoluten Leistungswerte 
der Priifung sowie die Beurteilungen des Verhaltens bei der Priifung erhebliche 
Unterschiede aufweisen, so miissen die Werte gleichwertig gemacht und ausge
glichen werden. So sind beispielsweise mitunter die Priifergebnisse alterer Per
sonen um bestimmte Prozentsatze, etwa 25-30 % aufzuwerten. Fiir die Be
wertung des Verhaltens sind entsprechende Zuordnungen und Auswertungs
richtlinien aufzusteIlen. Ubertrifft die berufliche Leistung der Jiingeren die 
der Alteren um bestimmte Werte, trotzdem die reinen Untersuchungsbefunde, 
bei denen Korrektionsziffern nicht angebracht worden sind, beinahe iden
tisch sind, so muB nach MaBgabe der erforderlichen Ausgleichung eine Kor
rektionsgroBe gemaB Ausweis der ErfolgskontroIle gewonnen werden, ohne 
daB vorher, abgesehen von einer gewissen ungefahren Schatzung, Art, Richtung, 
GroBe und Notwendigkeit der Korrektur vorausgesehen werden kann. Immer 
muB die Berufsleistung die Bezugsgrundlage fiir die MaBstabe der Leistungs
funktionen sowie die Korrekturen der Priifwerte abgeben. 

II. Priilwiederholung. 
Wird eine Priifung wiederholt, so wird in der Mehrzahl der Faile der Leistungs

wert sich heben, sofern ein UbungseinfluB nachweis bar wird. Eine Sehscharfen
probe kann beliebig oft abgenommen werden; die Abnahmezeit kann geringer 
werden, doch wird die Sehleistung, wie sie im Sehscharfenwert erfaBt wird, 
sich nicht andern. Einige Leistungsproben ergeben schlechtere Werte, wenn 
bei Wiederholung Interesselosigkeit und Aufmerksamkeitsminderung des Priif
lings eintritt. Die Mehrzahl besonders der verwickelten Leistungsfunktionen 
wird Besserung bei Wiederholung zeigen, wenn auch die Zahl derjenigen Proben 
nicht gering ist, deren Ergebnis trotz Bekanntheit infolge Aussprache mit anderen 
Priiflingen von der Wiederholungszahl praktisch unabhangig ist. Man kann 
wissen, daB diese und jene Situation gegeben wird und ist dennoch immer von 
neuem von den Bedingungen der Sachlage, die die Losung bestimmter Auf
gaben verlangt, derart in Anspruch genommen, daB Neuartigkeit und Ori
ginalitat der Beanspruchung erlebt wird. Man kann daher die allgemeine Priif
lage und Aufgabenart beibehalten, sofern man nur ein anderes Beispiel wahlt. 

Es ist Sache der Erfahrung, festzustellen, ob bei Wiederholung der Priifung, 
die aus bestimmten Umstanden erforderlich wird, teils wegen der liickenhaften 
Erstpriifung, tells aufAntrag des Bewerbers, der nicht disponiert gewesen zu sein 
angibt, ob und in welchem MaBe bei Wiedrrholung gebesserte Leistungswerte 
erzielt werden. Wir miissen bei Besserung naturgemaB Dampfungswerte au-

Moede, Lehrbuch Bd. I. 20 
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bringen, urn eine allgemeine Vergleiehbar~eit mit einer Erstpriifung zu erzielen, 
oder das Erstpriifergebnis ist dureheinen Hebungswert aufzuwerten. Hebung 
Und Dampfung bei Erst- und Zweitpriifungen sind in Abb. 221/222 wiedergegeben. 
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Abb. 221. EinfluB der Priifwiederholung auf das Ergeb
nis: nach Glltsel. 

.A.bb. 222. Drelmalige Priifung in ihrem Ein
fluB auf den Befund; nach Wlnkler- Siemens

Schuckert-Werke. 

Wie Abb. 222 zeigt, konnen aueh bei dreimaliger Ausfiihrung der gleiehen Prii
fung die Haupturteilsgruppen gleieh bleiben im Sinne der Differenzierungs
konstanz, weisen doeh aIle Werte in sieh eine Besserung auf. (Vgl. S. 427.) 

ill. Priifbereitschaft. 
Priifen wir am Montag und wollen wir die Priifergebnisse mit den Mittwoeh

werten vergleiehen, so miissen wir sie in der Regel aufwerten, da Montag in vielen 
Fallen der sehleehteste Priiftag ist. Wenn der Priifling aueh Leistungsfrisehe 
angibt, so ist doeh die Leistungspause des Sonntages und die erforderliehe "Um
stellung und Einpassung als Ersehwerung des Leistungsvollzuges anzusehen. 
Einige Priifstellen sehalten daher den Montag als Priifungstag iiberhaupt aus. 
rst der Priifling iibernaehtigt oder eben von Krankheit genesen, unter deren 
Nachwirkung er noehsteht, kommt er eben von der Arbeit oder ist er ausgeruht, 
stets kann die innere Priifdisposition eine andere sein, so daB gegebenenfalIs. 
Dispositionskorrekturen notwendig werden. 

Wollen Angstliehkeit und Aufregung des Priiflings trotz besten Zuredens. 
des Priifleiters nieht weiehen, ist der Priifling verdrieBlieh und argerlieh iiber ·die 
Lange der Priifzeit und die Hohe der Anforderungen, so wird der EinfluB auen 
dieser Priifdisposition entweder abzusehatzen. oder in Erfahrungswerten fest
zulegen sein. 

IV. Vorbildung. 
Die Vorbildung kann als Besitz von Kenntnissen und Fertigkeiten, die be

herrseht werden, oder als VOriibung in einem strukturell ahnliehen Arbeitsgebiete 
in Betraeht kommen. Die Bewerber werden dureh ihre Voriibung teils im Vorteil 
sein, wenn die. Voriibung im Sinne der Anregung und Bahnung wirksam wird, 
sie sind im Naehteil, wenn die eingefahrenen Gleise gewohnter Einstellungs-, 
Denk- und Bewegungsprozesse und -Ablaufe allzu iiberwertig sind, so daB Ent
stehen. neuer, ahnlieher, nur in gewissem MaBe versehiedener Leistungen stark 
ersehwert oder iiberhaupt nieht moglieh ist. 

Priifen wir einen alten Kraftfahrer nach den Anweisungen der Mehrfach
handlung, die alIe mogliehen Kombinationen der Zusammenarbeit von Hand 
und FuB vorsieht, so werden die im Beruf seit Jahren geiibten, stark meehani
sierten und beinahe unbewuBt ablaufenden Griffkombinationen eine Umstellung 
auf neue ersehweren oder ganz unmoglieh machen. Der Berufsfahrer muG z. B.. 
falls er die FuGbremse mit dem reehten FuB tritt, zunaehst mit dem linken Fu8 
das linke FuBpedal treten, um auszukuppeln. Wird dagegen unter Priifbedingungen 
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erst Druck und Bewegung des rechten, dann des linken FuBes verlangt, 80 

wird oftmals die gewohnte Folge der Bewegungen sich vordrangen, ohne daB der 
Priifling der Gewalt alter Dispositionen Herr wird. Wenn der Forster sein Jagd
gewehr anlegt, zielt und schieBt, so pflegt er keinenDruckpunkt zu nehmen, 
sondern den Abzugshahn durchzureillen. Verlangt man von ihm Nehmen des 
Druckpunktes beim Militargewehr, so kann der voriibungsfreie Neuling hem
mungsloser und gegebenenfalls besser schieBen als der berufserfahrene vor
ziigliche Schiitze, der ein anderes Werkzeug mit anderen Bedienungsgriffen 
fest und vortrefflich beherrscht. 

Schulbildung bringt nicht nur Wissen, sondern auch allgemeine formale Dis
ziplin der Aufmerksamkeit und Konzentration, Moglichkeit schneller und sicherer 
Umstellung und Einarbeitung in neue Aufgaben, die beim Ringen mit neuem 
zu bewaltigenden Stoffe geschult werden. Es ist daher zu erwarten und auch 
nachzuweisen, daB eine bessere Schulbildung im Sinne einer allgemeinen besseren 
Durchbildung der intellektuellen und manuellen Arbeitsfahigkeit iiberhaupt sich 
auch bei Leistungsproben der verschiedensten Art in gehobenen Werten auBert, 
da bei jedweder Leistung eine groBe Anzahl allgemeiner und besonderer 
intellektueller Faktoren beteiligt sind, sei dies nun Willensspannung, Achten 
auf aIle Merkmale einer Sachlage, Bedenken, Vergleichen, Urteilen u. a. m. 

Die GroBe des Vorbildungseinflusses ist je nach der zu begutachtenden Lei
stungsfunktion verschieden. 

V. Umweltseinfliisse. 
1st die Zeitlage politisch stark gespannt, so ist die Arbeitseinstellung der 

groBen Masse und des einzelnen eine andere, wie bei ruhigen Zeitlauften, in denen 
der einzelne zufrieden seiner Beschaftigung nachgeht. Nahen die Ferlen in der 
Schule, so sind in den letzten Tagen nicht mehr Volleistungen vorhanden. Steht 
eine groBe Aktion etwa lohnpolitischer Art in Aussicht oder zur Debatte, so" 
pflegen die Leistungen im Betriebe und auch in der PriifsteIle gestort zu sein. 

GroBstadt und Kleinstadt, das flache Land und das Gebirge, die See, - sie 
aIle wirken neben anderen Umweltsfaktoren oft im Sinne einer bestimmten 
Leistungshaltung, die zu beachten und zu bewerten ist. 

VI. Stellvertretung. 
Neben dem Nachwachsen beschadigter Teile eines Lebe:wesens, dem Zuwachsen 

von Wunden, dem Neuentstehen ganzer Organe im Tierreich, neben diesen 
Prozessen der Regeneration ist die Stellvertretung allenthalben im Entwick
lungsgange der belebten Wesen anzutreffen. Verletzt ein KopfschuB das Sprach
zentrum, so iibernimmt die andere Gehirnhalfte die Stellvertretung. Fallt die 
Leistung eines Gliedes aus oder ist sie gehemmt, so werden Ersatzfunktionen 
durch die benachbarten Glieder aufgenommen und ausgeiibt, die als Reserve 
und Unterstiitzung einspringen. 

Bei den Berufsleistungen und Leistungsproben der Priifstelle gibt es mit
unter eine Reihe von Stellvertretungsmoglichkeiten. 

Sind die Sinnesorgane vorziiglich entwickelt, so werden Mangel der Auf
merksamkeit ausgeglichen. Die gute Leistung kann bei schlechteren Sinnes
organen durch hohe Aufmerksamkeitskonzentration zustande kommen, aber sie 
wird auch erzielt, wenn das vorziigliche Sinnesorgan selbsttatig und triebhaft, 
ohne Aufmerksamkeitsbeihilfe, guten Leistungserfolg erzielt. 

Eine vorziiglich arbeitende Aufmerksamkeit im Sinne der Merkmalsbeach
tung bedingt einwandfreie und fehlerlose Sortierarbeit. Der Trager dieser Auf
merksamkeitsfunktion wird oft als zuverlassigster Arbeiter geschildert, 

20* 
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well die gleiche Leistung einer fehlerfreien Dauersortierung bei Beachtung vieler 
Merkmale in der Regel nur bei groBer ZuverHissigkeit und Gewissenhaftigkeit 
des Arbeiters, also einer bestimmten charakterologischen Veranlagung und inneren 
Einstellung und Haltung der Gesamtpersonlichkeit vorzukommen pflegt. 

Flottes Arbeitstempo kann bei gewissen Leistungen Geschicklichkeitsersatz 
sein. Der hochgeschickte Mann arbeitet mit guter Arbeitstechnik langsamer, 
dank derer er auch die schwierigen Stellen der Griffolgeketten mangelfrei und 
sicher uberwindet. Liegen Mangel der Geschicklichkeit vor, so konnen sie ge
gebenenfalls durch eine Intensivierung des Arbeitstempos uberkompensiert 
werden. 

IntelIektuelle Fahigkeiten finden bei bestimmten Berufen und Leistungs
bedingungen oftmals ihr Aquivalent in erworbenem Wissen und beherrschten 
Fertigkeiten, sofern diesen Wirkungs- und Anpassungsbereitschaft eignet. Ja, 
Fahigkeitsmangel konnen vollig uberdeckt werden, sofern praktische Berufs
leistung, nicht dagegen die analytische Funktionspriifung zur Feststellung der 
tatsachlichen Veranlagung benutzt wird. 

Ein gut arbeitendes logisches Gedachtnis neben guter Merkfahigkeit und 
guter Bereitschaft aller Gedachtnisspuren kann zu besseren Berufsleistungen 
fuhren als eine hohere Intelligenz, die mit eigenem Nachdenken und Sinnen, 
mit eigenem Kombinieren und Bedenken, mit eigenem Erproben Losungen ver
sucht, die in allen ihren Tellen original und ursprunglich sind, wahrend der viel
leicht erfolgreichere Gedachtniskonkurrent in der Hauptsache sein umfassendes 
Erfahrungsmaterial gedachtnismaBig spielen laBt. 

Eine Leistung als Erzeugnis und Ergebnis gestattet nicht immer infolge 
der Verwickeltheit der Bedingungen, von denen sie abzuleiten ist, einen eindeu
tigen RuckschluB auf eine bestimmte Leistungsfunktion oder Funktionsgruppe, 
sondern es solIte stets an der Hand umfassender Erfahrungen ohne vorherige 
Annahme einer eindeutigen Bedingtheit der Leistung eine AufstelIung alIer der 
Funktionen gegeben werden, die als Original- und Haupt- aber auch als Neben
Ersatz und StelIvertretungsfunktionen in Betracht zu ziehen sind. In der Priifung 
kann beim Ab- und AusfalI der einen ein Einspringen der Ersatzfunktion ge
ge benenfalls zugelassen werden (71). 

33. Klassifikation der Proben. 
A. Die Arten. 

Wir unterscheiden je nach den Priifumstanden Wirklichkeits-, Schema- und 
abstrakte Proben, und zwar entsprechend dem MaBe, in dem sich die Priif
bedingungen der Wirklichkeit annahern oder ihr gleichen. Wirklichkeit und 
Priifumstande konnen identisch sein; der Abstand kann aber auch derart erheb
lich werden, daB keinerlei auBere Ahnlichkeit erkennbar ist. SchlieBlich sind die 
mannigfachsten Zwischenstufen moglich. Die Wirklichkeit ist oftmals derart 
einfach, daB ihre Ubernahme in das Laboratorium miihelos und ohne erheb
liche Kosten und Gefahren zu empfehlen ist. Mitlmter kann man die in der Wirk
lichkeit gegebene spezifische Beanspruchung der Leistungsfunktion auch gar 
nicht andel's erhalten als durch Verwendung des Arbeitsstoffes und der Arbeits
bedingungen der praktischen, beruflichen Leistung. 

I. Wirklichkeitsproben. 
Die Wirklichkeitsproben bieten die Grundlage fUr die Ausubung von Funk

tionsleistungen, die gemessen werden konnen, sowie fiir das Studium des Ver
haltens, das der Prufling zur Schau tragt. 
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Den Berufsanwarter nach Leistung und Verhalten in der Wirklichkeit zu 
studieren ist ein alter Brauch. 

Der Kaufmann geht mit seinem Sohn zusammen auf die Reise, urn sein Be
nehmen kennenzulernen. Der Seemann nimmt seinen Knaben mit auf das stiir
mische Meer, urn sich von dessen Seediensttauglichkeit durch unmittelbaren 
Augenscheinzu iiberzeugen. 

Stellt man unter Wirklichkeitsbedingungen Aufgaben, so werden Leistung 
und Verhalten des Priiflings eine gute Grundlage fiir berufliche Voraussage 
abgeben. Wird zwecks Auswertung der Leistung vielleicht nur der Zeitwert 
benutzt, da er ausreicht, so sind Priifleistung und Berufsleistung beinahe iden
tisch. Die Bewahrung derartiger Wirklichkeitsproben ist zu erwarten, da eigent
lich nur das Gegenteil in Erstaunen setzen miiBte. 

Uberschaut man die Wirklichkeitsproben, wie sie in Industrie, Handel, Ver
kehr und Verwaltung ausgearbeitet wurden und Verwendung finden, so hatte 
man an erster Stelle die Ubernahme der Maschinen oder sonstigen maschinellen 
Arbeitsmittel etwa bei industriellen Priifungen anzufiihren. Freilich 
kann die Priifung an der Maschine selbst recht kostspielig und gefahrbringend 
sein, wenn auch eine exakte Messung der Leistung nach allen arbeitswichtigen 
Gesichtspunkten durchfiihrbar ist. Ehe eine wertvolle und teure Maschine dem 
Produktionsprozesse entzogen wird, so sollte man grundsatzlich einfachere 
Priifbedingungen und Priifverfahren erproben, da die Neuherrichtung einer 
maschinenahnlichen Probe fiir den Betrieb wahrscheinlich rentabler sein diirfte. 

Zweitens sind Maschinenteile, die man unmittelbar nachbildet oder 
von der Maschine abschraubt, fiir Priifzwecke oft ausreichend, sofern sie die 
vorwiegend in Betracht kommende berufliche Beanspruchung des Bewerbers 
erzielen. Der Zweihandpriifer, der die Geschicklichkeit der Zusammenarbeit 
beider Hande beim Nachbilden und Herstellen von Formen untersucht, ist der 
Kreuzsupport der Drehbank oder Frasmaschine. Der Gelenkpriifer sondert 
aus der Maschine die Druckgebungseinrichtung der Drehspindel heraus. Ein 
anderer leistungswichtiger Bedienungsteil einer Maschine ist z. B. an der MeB
maschine die MeBdose, auf die die MeBschraube mit bestimmtem Druck einzu
wirken hat. 

Die dritte Gruppe der Wirklichkeitsproben ist gekennzeichnet durch die 
Ubernahme von Werkzeugen, Vorrichtungen und &infachsten Arbeits
mitteln der Berufsleistung. Das MeBwerkzeug kannfiir Priifzwecke urnge
arbeitet werden, wie der Lehrenpasser zeigt. Die Einpassung eines Bolzens in 
ein Lager wird durch den Bolzenpasser untersucht, der eine beliebig haufige 
Wiederholung der gleichen EinpaBarbeit ohne MaterialverschleiB und bei ge
nauester Kontrolle der Einstelleistung sowie ihrer Schwankungen auszufiihren 
erlaubt. 

In der letzten Gruppe waren die Arbeitsleistungen mit den Arbeitsstoffen 
der Wirklichkeit aufzufiihren. Sind im Betriebe Kugeln zu sortieren, so kann 
man die gleichen Kugeln auch in der Priifstelle zur Sortierung geben, wenn man 
freilich auch eine bestimmteAuswahl unter ihnen, der Priifabsicht entsprechend, 
zu treffen hat. Wirklichkeitsproben der Elektroindustrie zeigen Abb. 223-227. 

Die kaufmannischen Proben sind ebenfalls oftmals eine Wirklichkeits
iibernahme, wenngleich die vollige Gleichheit zwischen Priifaufgabe, Priifleistung 
sowie Wirklichkeitsleistungen nicht immer moglich ist, da beispielsweise der 
geldliche Nutzen nicht in die Priifurnstande mit eingehen kann. 

Das Verkaufsgesprach an Hand der zu verkaufenden Waren, von Schuhen 
und Hiiten, an Interessenten, die wirkliche Menschen sind und wirklichkeits-
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entsprechend die Wechselrede mit dem Verkaufer aufnehmen, ist em bewahrtes 
Feststellungsmittel fiir die sprachliche und Verhandlungsgewandtheit. 

Abb. 223. Steatitscheiben auiziehen. 

Das Aussuchen von Adressen im Telephonbuch, das Vergleichen zwischen Brief 
und Anlagen, das Durchsehen der Konten und eine Fiille anderer Proben ent-

Abb. 224. Auflegen von Lochscheiben mit Piuzette. 

nehmen unmittelbar Aufgabenstellung, Material und Arbeitsmittel dem kauf
mannischen und dem Verwaltungsbureau. 

Abb. 225. Eiuiadelu von dunuem Draht in R1ihrchen. 

In dar Priifstelle des Verkehrsbetriebes kann man die Bremsbedienung mit 
Hand und FuB eichfahig machen, desgleichen die Bedienung der Kuppelung, urn 
doch zum mindesten eiuige wichtige berufliche Verrichtungen unmittelbar an 
den mit MeBeinrichtungen versehenen Wirklichkeitseinrichtungen auszufiihren. 



Die Arten. 311 

Wirklichkeitsproben dieser Art sind demnach Pro bearbeiten im engsten 
Sinne des Wortes. Man erprobt einfach, ob der Priilling unter den Bedingungen 
der Wirklichkeit die gewiinschten Leistungen bereits im Augenblick der Priifung 
hergibt und steUt sein Verhalten beim Leistungsablauf fest. 

Abb. 226. Beidhandiges Einstecken von 50 Blechhiitchen, Unterkappen, in eine Leiste. 

Die Wirklicbkeit in eichfahiger Form ist also der erste Grundsatz, der 
bei dem Entwurf und der Einrichtung von Priifverfahren sich bewahrt hat und der 
besonders von den Betriebspraktikern gelobt ~d befolgt wird, welche die "rich-

Abb.227. Spannen von Wolframdraht um Hak~n. 

tige" Konstruktion und Eichmoglichkeit derartiger Einrichtungen, die Bereit
willigkeit der Arbeiter, diese Priifungen als berufswichtig anzuerkennen, sowie 
die Leichtigkeit der Auswertung und der Erfolgskontrolle hervorheben. 

II. Schemata der Wirklichkeit. 

Die Ubernahme der Wirklichkeit ist freilich mitunter vollig unmoglich, 
nicht rats am oder auch zu kostspielig. 

Wir diirfen, um das Gefahrverhalten zu studieren, unmoglich den Mann in 
Lebensgefahr bringen oder den Statisten der Versuchseinrichtung, der sich zur 
Verfiigung stellt. Wir konnen nicht die Lokomotive aus dem Zugdienste heraus
ziehen,um die Aufmerksamkeit eines Priiflings fUr Signale und Signalanderungen 
zu untersuchen, zumal dies auch unnotig ist, wenn namlich die Schemata der 
Wirklichkeit die gleiche und gar keine bessere Kennzeichnung der Leistungs
fahigkeit und der Verhaltensart geben. Das Schema der Wirklichkeit ist gleich
sam der dUTCh die Analyse gefundene und dem Funktionsbild entsprechende 
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synthetische, idealisierte Beruf, da wir lediglich die wesentliche berufliche Be
anspruchung der Leistungsfunktionen entsprechend den praktischen Arbeits
bedingungen herauspraparieren und Einrichtungen schaffen, die in eichbarer 
Form diese wesentliche funktionale Berufsbelastung tells isoliert, tells komplex 
erfassen. Diese Schemata der Wirklichkeit setzen oft scharfere Bedingungen 
wie die Wirklichkeit selbst, da man zusatzliche und abwandelbare Belastungen 
der verschiedensten Art zur Verfiigung hat. Sie konnen naturgemaB aber auch 
oftmals nur Annaherungswerte geben, wenn etwa bislang keine Moglichkeit 
gefunden wurde, den Kern der beruflichen Funktionsbeanspruchung im zweck
maBigen Priifgerat und Priifvorrichtungen zu verdichten. Ein gewisser Ersatz 
beispielsweise wird stets das Gefahrverhalten unter schematischen Berufs- und 
Wirklichkeitsbedingungen bleiben. Das Ernstgefiihl der unmittelbaren Gefahr 
kann nur annaherungsweise vorgespiegelt werden. Jene stiirmische Erregung, 
die bis zur Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungslahmung fiihrt, wird in ihrer 
Originalitat und Echtheit wohl nur in der gefahrumdrohten Lebenssituation er
reicht. Jene qualvolle und p16tzliche Entscheidungsnotwendigkeit in Bruchtellen 
von Sekunden, was zu tun und wie der EntschluB zu verwirklichen ist, gestattet 
keine Verabredung vorher vereinbarter Bedingungen und Bedingungsabwand
lungen, da gerade die Urspriinglichkeit, Einzigartigkeit und Neuheit dem Wesen 
der Priifeinrichtung, die auf Verabredung und begrenzter Abwandelbarkeit 
beruht, oft widerspricht. 

Schemata der Wirklichkeit sind freilich oft ein brauchbarer Ersatz der tat
sachlichen Wirklichkeit, der mitunter scharfer wirkt als die tatsachliche Berufs
arbeit. Diese Schemata konnen aber mitunter auch nichts anderes als eine Ver
legenheits16sung darstellen, well Riicksicht auf die W ohlfahrt der Menschen hnd 
auf einen moglichst spars amen Priifbetrieb Scharfstproben der Wirklichkeit 
nicht zulassen. 

Ein Schema der Wirklichkeit stellt die Aufmerksamkeits-Reaktionsprobe 
vieler Kraftfahrerpriifstellen dar. In der beruflichen Praxis muB. der Kraftwagen
fiihrer das optische Feld der StraBe mit seinem mannigfachen wechselnden Inhalt 
dauernd beachten, gleichzeitig das eigene Gefahrt iiberwachen, dessen Geschwin
digkeit und Gang des Motors, die Zurufe der Wageninsassen, die Signale anderer 
Verkehrsmittel u. a. m. 

Auge und Ohr sind also in mannigfachster Weise stark beansprucht. Das 
Schema der Wirklichkeit muB optische und akustische Aufmerksamkeitsfelder 
geben, deren Inhalt mannigfach wechselt und die gleichzeitig, gemaB Verabredung, 
zu beachten sind. Zusatzliche Aufmerksamkeitsbelastung der verschiedensten 
Art ist moglich. Den Wirklichkeitsbedingungen entsprechend kann man in 
diesem Schema Monotonie, Schreckwirkung, gehaufte Belastung vorsehen. 
Meist wird man mit diesen Annaherungseinrichtungen der Wirklichkeit berufs
ausschlieBende Mangel der Veranlagung auffinden konnen. 

Der Ubergang der Wirklichkeits- zur Schemaprobe ist flieBend, ebenso wie 
der Ubergang der Schema- zur abstrakten Probe. Man benutzt oft in Riicksicht 
auf die Einstellung des Priiflings unmittelbar die Hebel sowie die sonstigen Vor
richtungen der Wirklichkeit selbst auch in diesen im Wesen schematischen Priif
bedingungen, trotzdem es mitunter vollig unnotig, ja vielleicht auch schadlich 
sein kann. Freilich will der primitive Mann, der einen bestimmten Beruf oder 
einen bestimmten Arbeitsplatz erstrebt, um von der ZweckmaBigkeit der Unter
suchung iiberzeugt zu sein, das Gerat und die Hebel der Wirklichkeit vor sich 
sehen und in die Hand nehmen, obwohl vielleicht die priiftechnische Einrichtung 
in wirklichkeitsfernerer Form fiir Untersuchung und Auswertung zweckmaBiger 
und wirkungsstarker ware (72). 
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III. Abstrakte Proben. 

SchlieBlich ist die Gruppe der abstrakten Proben zu behandeIn, die in vielen 
Fiillen wegen ihrer Wirklichkeitsfremdheit yom Praktiker abgelehnt werden, 
trotzdem sie ein gewisses Endziel der fachwissenschaftlichen Durcharbeit dar
stellen. 

Eine abstrakte Probe wird nUl' dann einen guten Wirkungsgrad haben, wenn 
in der Arbeitsanalyse das Wesen der Funktionsbeanspruchung klar erkannt und 
die Natur der Leistungsfunktion sowie die Bestform ihrer Begutachtung gefunden 
worden sind, was am Ende einer Wissenschaft, nicht an ihremAnfang erwartet 
werden kann. 

Die Leistungsfunktion braucht letzten Endes nicht an ein bestimmtes, ganz 
eng umgrenztes Arbeitsfeld gebunden zu sein. Die Erfahrung lehrt, daB eine 
gute Aufmerksamkeit im Sinne der Merkmalsbeachtung an den verschiedensten 
Arbeitsstoffen erprobt werden kann. Die Merkmale des Stiickes, das aus Holz, 
Metall oder Gewebe bestehen moge, werden mitunter bei guter Merkmalsbeach
tung des gleichen Revisors mit etwa gleicher Giite erkannt und den Fabrikations
erfordernissen entsprechend durchgesehen. Freilich ist die Grenze nicht immer 
anzugeben und auch nicht abzusehen, wo die Eigenart des Stoffes eine derartige 
N euanforderung an die Leistungsfunktion stellt, daB sie n ur mit diesen ar bei ts
eigenen Stoffen und der arbeitseigenen Instruktion begutachtet werden kann. 

GewiB ist die Leistungsfunktion einem Instrument vergleichbar, das wie 
Hammer und Messer manchen Stoff und mancherlei Aufgaben bearbeiten kann, 
da wir mit dem gleichen Messer Holz, Pappe, Papier, die Friichte des Gartens 
sowie die Faden aus Wolle, Baumwolle und Seide zerschneiden konnen. Es gibt 
aber eine bestimmte Grenze, wo der Hammerschlag das Material nicht mehr zu 
bearbeiten vermag, da es starker alS die groBte Hammerkraft ist, >so daB eine 
andere Arbeitsart zur Formgebung des Materials notwendig wird. Auch das 
Messer wird schon am harten Holz erheblichen Widerstand finden, und es zer
springt an Stahl und Eisen. 

Ebenso glauben wir, daB der gute und starke Wille sich auf den verschieden
sten Betatigungsgebieten des wirtschaftlichen Lebens auBern wird, sofern er 
einmal da ist. Aber auch hier ist die Verflochtenheit des Willenserfolges mit 
der Eigenart der Aufgabe und ihren Erfordernissen und Hemmungen, mit ihren 
Anspriichen an die mannigfachsten Seiten des BewuBtseins."im praktischen Leben 
so groB, daB das Versagen auf manchen Arbeitsgebieten erwartet werden muB, 
ebenso wie auch der beste Stahl des Messers sich an Stein und Eisen vergeblich 
bemiiht, da mitunter gerade die beste Leistungsintensitat und die beste Tat
absicht und der groBte Eifer nur um so eher das Zerspringen der Klinge not
wendig nach sich ziehen miissen. 

Nur die Erfahrungen der ErfolgskontroUe konnen den Priifstein dafiir ab
geben, ob eine abstrakte Probe zweckmaBig und wirksam ist. 

Auch der Arzt kann mit Wirklichkeitsproben, unter· schematischen Bedin
gungen oder rein abstrakt, seinen Klienten begutachten. Wenn dieser ihn be
fragt, ob sein Herz das Besteigen sehr hoher Berge gestattet, so kann er den 
Patienten Berge besteigen lassen, wenn er eine Probe rein unter den Bedingungen 
der Wirklichkeit mit all ihren im Untersuchungszimmer nicht voU zu kopierenden 
Faktoren unter allen Umstanden ansetzen will. Er kann dem Priifling aber auch 
die Aufgabe stellen, eine Anzahl von Treppen oft und schnell hintereinander 
herauf- und herabzusteigen, und er wiirde dann schematische Bedingungen der 
Wirklichkeit geben. SchlieBlich wird er aber unter allen Umstanden auch reine 
Funktionsanalyse des Herzens vorzunehmen bestrebt sein, um an der Unter-
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suchung des Organes selbst und an der Begutachtung seiner Funktionen mit 
geeigneten Priifverfahren Mangel und Vorziige zu erkennen, die ihn zu einer 
bestimmten Voraussage, gemaB seiner beruflichen Erfahrung und dem Stande 
der Wissenschaft, befiihigen. Vber die Funktionsanalyse als abstrakte Fest
stellungsmethode hinaus kann er, Urn. seine Vermutung zu erproben, seinen Klien
ten vielleicht Veranderungen des Luftdruckes aussetzen, und zwar unter experi
mentellen Bedingungen, um die von fum vorgeschatzten Grenzwerte seiner 
Leistungsfahigkeit zu kontrollieren. 

Es gibt eine ganze Anzahl von Leistungsfunktionen, die mit abstrakten Proben 
erfolgreich gekennzeichnet werden konnten. 

Wir Mnnen Sortierproben am Stoffe der Wirklichkeit und den Fabrikinstruk
tionen entsprechend ausfiihren lassen. Wir konnen aber auch diese Leistungs
funktionen unter ganz abstrakten Einrichtungen analytisch bei graduellen und 
qualitativen Abwandlungen an einem idealen Stoffeerproben. 

Wir geben eine Mannigfaltigkeit von Reizen, etwa Buchstaben, Figuren, 
in bestimmter GroBe, Zahl und Form. Die Gliederung der Formen kann, was 
Merkmalsart und Anzahl betrifft, verschieden sein. Wir wollen die einfache In
struktion geben, der Priifling solI bestimmte Formen, etwa alle Dreiecke, Vier
ecke, oder aIle a und n beachten. Die Anzahl der Zeichen und Merkmale, die wir 
in der Zeiteinheit vorfiihren, die GroBe des Aufmerksamkeitsfeldes, das wir be
anspruchen, sind in der verschiedensten Art veranderlich und im Sinne einer 
steigenden Beanspruchung abwandelbar. 

Der Priilling wird vielleicht unter schiirferen Bedingungen als in der Wirk
lichkeit, aber auch in kiirzerer Zeit, namlich nicht in 8 Stunden, sondern vielleicht 
nur in 1 Stunde der Funktionsprobe erfolgreich unterworfen. Wir studieren sein 
Verhalten, bestimmen die Menge und Giite der Leistung, sowie Menge, Art und 
Verteilung der Fehler. J ederzeit kann die Bewiihrungskontrolle gemacht werden, 
ob diese Leistungsfunktion, die wir unter derartigen abstrakten Priifbedingungen 
studieren, auch -das halt, was wir nach Ausweis der Begutachtung von ihr im be
ruflichen Leben erwarten. Liegen arbeitswidrige Umstande vor, wird eine Ab
anderung der Voraussage zu erwarten und gegebenenfalls vorausgesagt werden 
konnen. 

Wir haben mitunter erfolgreich nicht nur die Vberwachung von Maschinen, 
bei denen die Merkmalsbeachtung die Hauptbeanspruchung des Arbeiters dar
stellte, sondern auch die mannigfachsten Leistungen des Sortierens und Revi
dierens des verschiedensten Fertigungsgutes auf eine Aufmerksamkeitsgrund
funktion zuriickfiihren konnen und diese Grundfunktion unter ungefahr den 
gleichen Priifbedingungen begutachten konnen. 

Wird neben der Beaufsichtigung der Maschinen auch noch ein schnelles Han
deln einfachster Art verlangt, so konnen wir zur Beobachtungsprobe eine Re
aktion zuschalten, indem wir den Priifling bei bestimmten SWrungsreizen 
schnell, beispielsweise einen fallenden Stab auffangen lassen, ohne daB er die 
Durchsicht des Aufmerksamkeitsfeldes zu unterbrechen hat. Wenn er auch in 
der Wirklichkeit niemals einen fallendell. Kniippel zu ergreifen hat, sondern viel
leicht eine FuBreaktion ausfiihren muS, oder seinen Mitarbeitern einen ver
einbarten Zuruf weiterzugeben hat, so kann trotzdem seine Reaktionsbereit
schaft bei gleichzeitiger Daueraufmerksamkeitsbelastung unter derartigen ganz 
abstrakten, wirklichkeitsfernenBedingungen mitunter erfolgreich erkannt 
werden. 

Der Weg der Entwicklung der Priifmethodik ware freilich falsch, wenn man 
mit abstrakten und nicht mit Wirklichkeitsproben begonne. Aber nie sollte man 
die Ausfiihrung von Prillungen an die Benutzungsmoglichkeit von Wirklichkeits-
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verhaltnissen als Vorbedingung kniipfen, da aueh die reine Funktionsprobe am 
abstrakten Stoffe oftmals bereits jetzt mit ausreiehender Sieherheit arbeitet. 
Schon der unterschiedliehe Bau eines Organes, der Muskeln und Driisen, laBt uns 
gewisse Riickschliisse auf seine Funktion machen. Die reine Funktionspriifung 
am abstrakten Stoffe kann freilieh mitunter vollig wertlose Ergebnisse zeitigen, 
beispielsweise wenn die Zerlegung der Leistungsfunktion derart weit vorgetrieben 
wird, daB irgendeine beruflich bedeutsame Gesamtleistung iiberhaupt nieht mehr 
vorliegt, die lediglich erfahrungsgemaB beim Menschen wichtige und feststellbare 
Untersehiede naeh GroBe und Giite aufweist. Oft sind die Untersehiede der 
Elementfunktionen derart gering, daB sie vernachlassigt werden konnen, und 
oft sind diese Untersehiede, falls sie vorhanden und nachweisbar sind, bedeutungs
los fiir die Voraussage der Berufsleistung. Nach dem Grundsatz der begrenzten 
Zerlegung wollen wir keine isolierten Elementfunktionen erfassen im Sinne der 
theoretischen Grenzwerte der iiberhaupt moglichen Analyse, sondern Leistungs
funktionen im Sinne der Arbeit und des Gebrauches, die stets zusammengesetzt 
sein werden, da die Leistung und der Gebrauch praktisehe .Anforderungen stellen, 
deren Ziele und Aufgaben die geeigneten Bewaltigungsmittel unabhangig von 
jeder theoretisehen Grenzanalyse heranbilden. Erfassen wir einen Gegenstand 
mit der Hand, so hilft uns zur Kennzeichnung dieser Leistung Anatomie und 
Physiologie der isoliert gedacht arbeitenden Muskel nicht weiter, sondern ihr 
Zusammenspiel im Sinne der Gebrauehsleistung ist es, was wir zu untersuchen 
und zu bewerten haben. 

B. Richtungell der Feststellung. 
Naeh dem Kern der Kennzeichnungs- und Auswertungsabsieht einer Probe 

konnen wir Zeit-, Anlern- und Funktionsproben unterscheiden. Die Ge
sichtspunkte dieser Gliederung finden in praktischen Betriebserfahrungen ihre 
Grundlage. 1st ein Arbeiter zu langsam, um die Arbeitsgesehwindigkeit seiner 
Kollegen auf die Dauer mit einzuhalten, wobei zunaehst die Qualitat der Arbeit 
vernachlassigt werden moge, so wird er selbst seine Arbeit aufgeben oder zur 
Entlassung kommen. Die Zeitnorm als vorgesehatzte und festgesetzte SolI
leistung jedes Arbeiters und AngestelIten findet ihr Gegenstiiek in der Zeit
auswertung der Leistungsprobe. Handgesehiekliehkeits- und intelIektuelIe 
Leistungen sowie Aufmerksamkeits- und andere Arbeitkonnen im ZeitmaBe 
bewertet werden sowohl in. der Praxis, als auch unter den Bedingungen der 
Leistungsprobe. 

Ein Versagen des Arbeiters kann in der beruflichen Praxis weiterhin eintreten, 
wenD. er in der vom Betriebe bewilligten und zur Verfiigung gestellten Anlern
oder Probezeit die Solleistung nieht erreieht, ja sie vielleicht aueh noch geraume 
Zeit naeh AbschluB der Priifzeit immer noch unterschreitet. Die Anlernfristen 
der berufliehen Praxis sehwanken innerhalb recht weiter Grenzen. Anlernzeiten 
bis zu einem Jahre und dariiber stehen den Voriibungen von 1/4 _ 1/ 2 Stunde gegen
tiber, bei denen nach kurzer Belehrung und einigen Voriibungen bereits eine 
brauchbare Maschinenbedienung und Aufgabenerfiillung in der Regel moglich 
ist. Man wird einen Mann entlassen, wenn er nicht die erforderliche Anstellig
keit, Ubungs- und Anlernfahigkeit besitzt. 

SchlieBlieh kann die Entlassung vom Arbeitsplatz aus der Fabrik auch mit 
einer mangelnden Befahigung des Mannes begriindet werden. Dann lautet das 
Urteil: "Der Mann hat nicht das erforderliche MaB an Einsieht und Uberlegung, 
nicht die erforderliche Hohe der Aufmerksamkeit und Handgeschicklichkeit. 
Seinen Leistungsausfall und seine Arbeitsmangel fiihren wir nur auf diese Funk-
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tionsausfiiJIe, also seine mangelnde Befahigung zuriick, da er den besten Willen 
besitzt und da auch das Tempo seiner Leistung nichts zu wiinschen iibrig laBt." 

I. Zeitproben. 
Es sind genug FaIle der beruflichen Praxis und Arbeit bekannt, bei denen die 

Zeit, in der eine bestimmte Leistung auszufiihren ist, allein entscheidendist. Die 
Zeit kann aber auch belanglos sein, wenn die zur Verfiigung stehende Zeit mehr 
als ausreichend ist, es dagegen lediglich auf die Zuverlassigkeit der Leistung an
kommt oder auf die Eigenart und Originalitat der Vorschlage. ZeitmaBe miissen 
dann vollig zuriicktreten, ja es ware abwegig, im Zeitwert die Rohe und Giite 
derartiger Leistungen widerzuspiegeln. 

Die Zeitprobe hat den Zeitwert eines Leistungsablaufes zu bestimmen. Dabei 
kann zunachst die Leistungsqualitat unberiicksichtigt bleiben, wenn die ge
stellten Qualitatsanspriiche von jedermann erreicht werden. 

Wir lassen beispielsweise eine einfache Zweihandbetatigung ausfiihren, indem 
Kugeln von der Lochplatte A zur Lochplatte B gelegt werden miissen. Fehler 
sind kaum moglich; entscheidend ist nur die Zeit, in der diese einfache Leistung 
ausgefiihrt wird. Man muB die zur Priifung verwendeten Aufgaben so wahlen 
oder die zur Ausfiihrung und unterschiedlichen Kennzeichnung in Vorschlag 
gebrachte Zeit so bemessen, daB Unterschiede hinreichender GroBe und Sicher
heit erfaBt werden. 

Bei der Zeitprobe kann man aber auch gleichzeitig eine qualitative Mit
bewertung der Leistung vorsehen. Wenn die Aufgabe nur bei einer bestimmten 
Giite als richtig gelOst angesehen wird, so erweitert sich der Zeitwert der Ab
leistung zum Kennwert auch fiir eine gewisse Arbeitsgiite. Die Arbeit' wird 
so oft zuriickgegeben, bis sie den erforderlichen Giiteanspriichen geniigt. Die 
Zeiten zeigen erhebliche Unterschiede, wenn der eine flott Arbeitende, dessen 
Arbeit qualitativ einwandfrei ist, bereits bei der ersten Abgabe seine Leistung 
abgenommen bekommt, wahrend der andere erst nach mehrmaliger Zuriickgabe 
die ausreichende Leistungsgiite erreicht hat. 

Die Priifeinrichtungen konnen auch derart angelegt werden, daB eine Selbst
sperrung der Fortarbeit eintritt, sob aId ein Fehler in der Auftragserledigung 
sich eingeschlichen hat. Die Auftragskasten sind mitunter derart konstruiert. 
1st Auffassung und Beobachtung gut, wird sorgfaltig auf aIle ·Angaben der 
Auftrage geachtet, werden gleichzeitig aIle . .Arbeitsumstande richtig bewertet 
und die eigenen Randlungen scharf iiberwacht, so wird der Zeitwert fiir die 
Gesamtausfiihrung gering, in dem Tempo und Giite der Leistung vereint sind. 

Die Zeitprobe kann also zunachst eine reine Einkomponentenprobe sein, bei 
der qualitative Gesichtspunkte vernachlassigt werden. Sie kann aber gleichzeitig 
Qualitatsgrade bestimmter Rohe mit bewerten, wenn bei den Priifaufgaben 
eine vorgeschriebene Leistungsgiite als Vorbedingung einer richtigen Aufgaben
losung und Leistung festgesetzt ist. 

Die Zeitprobe gestattet es, da die Zeit die Verlaufsform aIler BewuBtseins
vorgange darsteIlt, die verschiedensten Leistungsfunktionen zu begutachten, 
sofern die Bewertung der Zeit sich nicht durch Art der verlangten Arbeit von 
selbst verbietet. Sinnes- und Aufmerksamkeits-, Geschicklichkeits- und Denk
leistungen konnen mit der Zeitprobe studiert werden. 

II. Anlernprobe. 
Die Zeit, die der Neuling und Bewerber zur Ausfiihrung einfachster Funk

tionsleistungen benotigt, wird mitunter als LeistungsmaBwert als zu hart abge
lehnt werden. Der schwerfallige Priifling mit langsamer Einarbeitung wird zu-



Richtungen der Feststellung. 317 

nachst langere Zeiten benotigen als der schnell aufnahmefahige, hoch anstellige 
Mitbewerber. Vielleicht kann aber jener schwer anstellige Mann nach langerer 
Zeit der Einarbeitung bald seine Mitbewerber schlagen und ubertreffen, die mit 
einem hohen Leistungsniveau einsetzen, sich nur urn geringere Werte steigern, 
urn auf einem Endwerte zu beharren, der nur noch Schwankungen und Unter
schreitungen zeigt. 

Die Anlernfahigkeit auf manuellem und intellektuellem Gebiete wird teils 
als Anstelligkeit, Dbungsfahigkeit und Aufnahmefahigkeit des Bewerbers be
zeichnet, wenn wir dem allgemeinen Sprachgebrauch folgen. Die Prozesse, die 
der Leistungssteigerung durch Wiederholung der Gleichen zugrunde liegen, sind 
auBerordentlich mannigfaltig und verwickelt, ohne daB dadurch die Berechtigung 
einer Anlernpro be in Zweifel gezogen werden kann, die, falls sie gut ist, das 
Tempo und die Gute der Einarbeitung begutachtet an der Hand fortlaufender 
Leistungswertung oder durch zeitliche Querschnitte an den einzelnen Stellen 
der Anlernperiode. 

1m einfachsten FaIle kann die Mechanisierung einer Leistung mit der Anlern
probe untersucht werden. Der Prufling hat ein Wort auf der Schreibmaschine 
zu schreiben. Die erste Leistungszeit ist erheblich infolge des Suchens der Buch
staben im Tastenfelde sowie der erforderlichen Zuordnung eines oder mehrerer 
Finger zu den Tasten. Wir lassen die gleiche Leistung mehrere Male hinter
einander ausfuhren und stellen fest, welche Zeit allmahlich, vielleicht bei der fiinf
zigsten Wiederholung der Griffolge, erzielt wird und welche Fehler gegebenen
falls noch auftreten. Ein Grenzwert kann die fiir den ersten fehlerfreien Ablauf 
der Mechanisierung erzielte Zeit oder die hierfiir benotigte Wiederholungszahl sein. 

Bei Schreibmaschinistinnenpriifungen verwandten wir das Wort "Zentral
bad" bei einer normalen Tastatur. Die Anlernproben ergaben die Werte: 
Der erste Versuch, das Zurechtfinden auf der Tastatur der Schreibmaschine, er
forderte eine Zeit von 24 Sekunden als Mittel von 23 Versuchspersonen. Schon 
beim 2.-4. Versuche, die zusammengefaBt werden sollen, verringerte sich die 
Zeit auf 15 Sekunden. Jede Versuchsperson hatte das Wort etwa 50mal zu 
schreiben. Betrachtet man das Endergebnis, also die Zusammenfassung etwa 
der letzten 10 Versuche, so sind die Zeiten auf 6,22 Sekunden gesunken bei einer 
Streuung von ± 0,62 Sekunde. 

1st die richtige und schnelle Zuordnung einer bestimmten Bewegung oder 
von Bewegungsfolgen und Griffketten nur durch wochenlange Ubung moglich, 
so wird eine fehlerfreie Beherrschung und Ausfuhrung der Aufgaben unter den 
Bedingungen einer kurzen Anlernprobe unmoglich. Dies kann gerade fiir die 
Bewertungszwecke der Priifung erwiinscht sein. Man wird -mit gutem Erfolge 
die Schwierigkeit der Aufgabe und die Zeitdauer der Probe derart miteinander 
abstimmen, daB die Fehlerunterschiede der Endleistung die unterschiedliche 
Anlernfahigkeit ausreichend wiedergeben. 

Dabei kann man eine belie big lange Vorubung der Bewerber zulassen und, 
urn den verschiedenen Anlerntypen gerecht zu werden, den Priifling auffordern, 
sich erst dann zur eigentlichen Hauptprobe zu melden, wenn er eine ausreichende 
Vertrautheit und Sicherheit mit den Bedingungen der Aufgaben und den Ein
richtungen der Priifanordnung zu besitzen glaubt. 

Bei der Eignungsfeststellung von Schreibmaschinistinnen und iihnlichen 
Berufen wird die in Abb. 228 wiedergegebene Anordnung benutzt. Das Tastenfeld 
enthiilt 21 Buchstaben. Auf der Walze, unmittelbar uber dem Tastenfelde, 
sind Buchstaben sichtbar, deren, Aufeinanderfolge durch die Geschwindigkeit 
der Umdrehung der Walze geregelt wird. Es wird verlangt, so schnell als mog-
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Iich die auf der Walze erscheinenden Buchstaben abzusetzen durch Niederdruck 
der entsprechenden Buchstaben. 

Der Leistungsanstieg bei bestimmten Umlaufgeschwindigkeiten der Walze 
oder bei selbstgewahltem Umdrehungstempo kann fortlaufend selbsttatig auf

, , 
geschrieben werden. Die Haltung 
des Priiflings, der Ausdruck seines 
Gesichtes, die Bewegungsformen des 
Korpers und seiner GIieder konnen 
beobachtet werden. 

Die Anlernprobe ist also mog
lich: 1. bei freier V orgabe einer 
Einarbeitungszeit, so daB die Be
reitschaftslage gemaB Selbsturteil 
der Priiflinge vergleichbar ist; 2. bei 

Abb.228. Anlerngerat: Buchstabenschreiben be! Abwand- vorbestimmter Einarbeitungs- und 
lung der Zeilen~?!~~~~sJ,~~:li:~~t sowie der Dar· Leistungszeit fUr V c;:>r- und Haupt-

probe; 3. durchForderung einer be
stimmten Solleistung, zeitIich und qualitativ, die in einer bestimmten Ubungs
zeit erzielt werden muB. Bewertet wird Erreichen, Uber-, Unterschreiten der 
Zeit- und QuaIitatsnorm. 

Die Anlernprobe ist bei Handgeschicklichkeitsbegutachtungen als 
Anstelligkeitsprobe weit verbreitet. Dem Bewerber werden die Griffe an einer 
einfachen Priifeinrichtung vorgemacht. Man bittet ihn, Fragen zu stellen, um 
noch Unklarheiten durch Belehrung aufzuhellen. Man laBt ihn die an dem Modell 
yom Priifleiter gemachten Griffe an den Priifeinrichtungen mitmachen bei 
gleichzeitiger Beachtung des Vorbildes, oder man macht die Geschicklichkeits
bewegung mehrere Male vor und verlangt dann Nachmachen. 

GroBe Bedeutung kommt der Anlernprobe auf intellektuellem Gebiete 
zu, wo sie als Lehrpro be zu bezeichnen ist. Es wird ein bestimmter Lernstoff 
vorgetragen, bei dem es weniger auf das korrekte Behalten und Wiedergeben 
der Einzelheiten ankommt als auf das Auffassen und Begreifen des Inhaltes 
oder des Zusammenhanges der vorgetragenen Geschichte, der Hauptteile einer 
Beschreibung oder der Kernpunkte einer Erzahlung. Dariiber hinaus ist Wert 
zu legen auf die Verarbeitung des Dargebotenen sowie die Nutzanwendung des 
innerlich ErfaBten bei ahnIichen Aufgaben tind Anforderungen. 

Die Lehrprobe kann in freier Form durchgefiihrt werden mit beIiebigen 
Stoffen, etwa technischen, kaufmannischen oder sonstigen Inhaltes. Man kann 
in der Lehrprobe eine Maschine vorfiihren und erklaren, um das Begreifen ihres 
Zweckes und ihrer Einrichtungsstiicke sowie des Zusammenwirkens ihrer Teile 
zu priifen. 

In der Lehrprobe konnen auch allgemeine gedankliche Stoffe verwandt 
werden, desgleichen Namen, Zahlen, Fachbezeichnungen u. a. m. Stets wird 
die Begutachtung der Aufnahme- und Verarbeitungsschnelligkeit und Giite 
wertvolle Hinweise geben. 

III. Funktionsproben. 

Will man einen Menschen auf seine Eignung als Tanzer priifen, so wiirde man 
ihn nach den Bedingungen und Vorschriften der Wirklichkeitsprobe tanzen 
lassen, um ein Urteil zu gewinnen. Diese Probe ware zu scharf, da wir ja nicht 
die bereits beherrschte Leistungsart und Hohe kennenlernen wollen, sondern die 
Befahigung dafiir, also die Vorbedingungen fiir guten Leistungserwerb. Wir 
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k6nnten in der Anlernprobe die Auffassung und Anstelligkeit des Priiflings, also 
seine Befahigung ffir das Erlernen bestimmter Tanze ieststellen, wiirden aber 
in der zur Verfiigung stehenden Zeit vielleicht nur einen geringen Wirkungsgrad 
von der Anlernprobe zu erwarten haben. Es bleibt dann als letztes Verfahren 
die Moglichkeit iibrig, die Leistungsfunktionen, die wir als Dispositionen 
und V oraussetzungen ffir gute Leistungsentwicklung annehmen, zu unter
suchen. Wir wiirden dann bei dem zukiinftigen Tanzer nicht die GroBe und die 
Art seiner bereits erworbenen Fertigkeit im Tanzen studieren, wir wiirden nicht 
auf die Schnelligkeit und Giite Wert legen, mit der er sich in der Probestunde in die 
Vorbeispiele und Vorschriften des Tanzmeisters einfiigt, sie wiedergibt und 
nachbildet, sondern wir wiirden an der Hand des Funktionscharakters des Tan
zens die Dispositionen zu erfassen bestrebt sein, die wir gemaB Ausweis der Ana
lyse und Erfolgskontrolle als erforderlich anzusehen haben. 

Die Funktionspriifungen miissen sich stets auf die Gesamtheit der erforder
lichen Funktionsdispositionen erstrecken, die wir als berufsnotwendig gefunden 
haben, also in unserem Beispiele nicht nur auf die Gelenkigkeit der Glieder, die 
Bewegungsgewandtheit, die Befahigung, Zeitrhythmen genau einzuhalten, 
sondern es ware auch die Musikalitat des Bewerbers zu untersuchen und seine 
Befahigung, durch Korper und Glieder bestimmte seelische Stimmungen aus
zudriicken, und zwar derart, daB der empfangliche Beschauer den Ausdrucks
und Stimmungsgehalt seiner Bewegungen unmittelbar miterlebt. 

Wollen wir die Disposition zum Feilen priifen, also zu einer bestimmten 
mechanischen Bearbeitung eines Werkstiickes untersuchen, so konnen wir wieder 
zunachst nach den Weisungen der Anlernprobe vorgehen, aber auch der Funk
tionsanalyse entsprechend unter Wirklichkeitsschema oder abstrakten Bedin
gungen die Leistungsfunktionen nach allen berufswichtigen Seiten begutachten, 
um ein Kennzeichnungs- und Voraussageurteil· zu erhalten. 

Die Funktionsproben werden mitunter dem 'Bewerber geringen Wissens und 
geringerer Fertigkeit zu einer hoheren Bewertung verhelfen, als seinem fleiBigeren 
Mitbewerber mit groBeren Erfahrungen, aber geringerer eigentlicher Befahigung. 
Wenn wir nebender Funktionsdisposition auch die allgemeine Anlern- und Ubungs
fahigkeit mit beriicksichtigen, so verbinden wir Funktions- mit Anlernproben 
und sichern unsere Diagnose hinsichtlich der Entwicklung der im gegenwartigen 
Zeitpunkt untersuchten Funktionsdispositionen. 

Je nach den Umstanden der beruflichen Praxis und je nach dem Ergebnis 
der Funktionsanalyse und Erfolgskontrolle konnen wir mit reinen Zeitproben 
v6llig auskommen und ihre Anwendung bedenkenlos rechtfertigen. In anderen 
Fallen wiederum sind Zeitproben volllg abwegig und die Anlernprobe das beste 
und scharfste Bewertungsmittel unserer Bewerber. Funktionsproben auszufiihren 
verlangt als V oraussetzung: Erfassung des Funktionscharakters der beruflichen 
Arbeit auf Grund fachwissenschaftlicher Analyse, die ohne planmaBige Versuchs
und Erfolgspriifungen nicht denkbar ist. 

Kombinationen aus Zeit-, Anlern- und Funktionsproben sind moglich und 
auch gebrauchlich . 

.Alle drei Gattungen der Proben konnen als Wirklichkeits-, Schema- und ab
strakte Proben ausgebildet und angewandt werden. Wenn es auch im Wesen 
beispielsweise der Funktionsprobe gelegen ist, nach Moglichkeit weniger Wirk
lichkeitsumstande als vielmehr schematische und abstrakte sowie berufsfernere 
Arbeitsbedingungen zu benutzen, so konnen trotzdem auch Funktionsproben, 
durchgefiihrt mit Stoffen der Wirklichkeit, ertragreich sein, 
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34. Beobachtnngsmethoden nnd ihre Indiziernng. 
Wahrend der praktischen Untersuchung kann Gelegenheit gegeben sein, 

durch Beobachtung, die frei oder geleitet ist, Feststellungen iiber Eigenarten 
des Bewerbers oder AuBerungen seiner Gesamtpersonlichkeit zu machen. Ent
sprechend den Richtlinien der Aufstellung und Indizierung der Priifmethoden 
fiir die Leistungsfunktionen muB auch das Beobachtungswesen auf eine sichere 
Grundlage gestellt werden, damit die Beobachtungsangaben als wertvolle Bei
trage im Gutachten benutzt werden konnen. Abb. 229. 

Es sind zunachst die Eigenschaften danach zu sichten, ob ihre Feststellung 
schneller und besser mittels Probe oder durch Beobachtung erfolgen kann. 

]lethodik des Beobachtnngsbogens 
als Personaigntachten 

1. ErfaJ3barkeit durch Beobachtung 
Best&ndteile der Beobachtung 

I. Wahrnehmung 
II. Erinnerung 

III. Deutung und Wertung 
IV .. Sprachliche Formulierung 
V. Quantifizierung-Notengebung 

I IP 
Moede 

2. Scheid ung der Fragen nach Soh ul- und Berufs
wichtigkei t 

3. Zeitkontrollen 
4. Sicherheitskontrollen 

I. Immanenter Natur 
II. Eignung des :&obachters 

III. Mehrzahl von Beobachtern und spezifische Einstellungs
formen: Kollegiale, Vorgesetzten- und Eigenurteile 

IV. Wertkoeffizienten der einzelnen Fragen auf Grund von 
Erfolgskontrollen 

V. ZuverIassigkeitsnoten fiir den Gesamtbogen 
5. Reprii.sentative Schul- und Berufsleistun"gen 

und ihre psychologische Analyse 

Abb.229. 

Die besser geeignete Feststellungsmethode hat aile die ihr zukommenden Aufgaben 
zu iibernehmen. 1st eine Erganzung de~ Probe durch Beobachtung oder der 
Beobachtung durch die Probe zweckma.Big und notwendig, so sind kombinierte 
Feststellungen vorzusehen. 

Die Eigenschaften miissen in der Zeit und unter den Umstanden der Priifung 
mit einem bestimmten Sicherheitsgrade erfaBbar sein. Inhalt und Umfang des 
Beobachtungsprogrammes muB der Belastung des Priifungsleiters und der 
Eigenart der festzustellenden und in der Beobachtung zu erfassenden, oftmals 
recht fliichtigen AuBerungen Rechnung tragen. 

Die Beobachtung ist vollig frei, wenn der gut vorgebildete und in der Beob
achtung geiibte Gutachter lediglich den Auf trag erhalten hat, aile Feststellungen, 
die ihm moglich sind, zu machen. Die Leistungsproben konnen miihelos bei 
Ubertragung der Priifung von einer Priifstelle zu einer anderen auch durch 
andere Priifbedienstete abgenommen werden. Die Ergebnisse der Beobachtung 
gemaB der freien Anweisung, so viel als moglich zu erfassen, lassen in sehr vielen 
Fallen einen Vergleich untereinander nicht oder nur unter groBem Vorbehalt zu. 
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Die einen Beobachter sind gut vorgebildet und geeignet, andere schlecht; diese 
beobachten pflichtbewuBt und zuverHissig, jene fluchtig und leichtsinnig. Soll da
her das Beobachtungsverfahren in allen, einer Zentralstelle unterstehenden Priif
laboratorien zur AusfUhrung kommen, so muss en zunachst genaue Angaben 
daruber gesammelt werden, welche Verhaltungsweisen des Priiflings bei den 
einzelnen Teilen und Aufgaben der Gruppen- und Einzeluntersuchungen, der 
schriftlichen und mfrndlichen Priifung, die Regel sind. Die AuBenmgen im Verhal
ten sind in Bild und Schrift dem Priifungsleiter an die Hand zu geben. Er ist an
zuweisen, alle Belege fUr bestimmte Verhaltungsweisen unter allen Umstanden 
festzuhalten, gegebenenfalls auch zu sammeln. Hat er beispielsweise die Er
fahrung gemacht, daB eine bestimmte Beschaffenheit der Priifvorlage infolge 
sorgfaltiger oder nachlassiger Behandlung durch den Priifling Ruckschlusse ge
wisser Sicherheit auf Eigenarten der Bewerber gestatten, so soll er solche vor 
aHem kennzeichnenden Belege beibringen, um besonders fUr alle diejenigen 
seiner gutachtlichen AuBerungen, die einen Mangel oder Vorzug des Bewerbers 
besagen, eine entsprechende Deckung zu besitzen. 

Die Kennzeichnung des Verhaltens und das Achten auf die Beschaffenheit 
bestimmter Priifmittel und deren Behandlung ist nur ein Teil der Beobachtungs
aufgaben. Schwieriger wird schon die Erfassung fluchtiger AuBerungen und Ande
rungen des Mienenspiels und des Korperverhaltens, die im Augenblick entstehen 
mld vergehen, so daB ein Ubersehen, besonders bei einer Mehrzahl von Priiflingen, 
wenn auch nicht die Regel, so doch in einem bestimmten Prozentsatz zu erwarten 
ist. Hinweise auf die Flfrchtigkeit dieser AuBerungen sind vonnoten, Ubungen 
und Erfahrungen in ilirer Feststellung fUr die Priifungsleiter zu verlangen. Der 
schwierigste Teil der Beobachtungsdiagnose ist die Deutung des Verhaltens und 
aller echten charakterologischen AuBerungsweisen, die erfahrungsgemaB stets 
nur mit einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrade moglich ist. Was der eine 
als Ubereifer deutet, wird von dem anderen als Nachlassigkeit bewertet. Was 
dem einen sorglose Sicherheit des Wesens bekundet, scheint dem anderen Inter
esselosigkeit. Das Verdecken vieler Eigenarten durch Schein- und Verdeck
reaktionen muB erwartet werden: etwa wortreich zu fragen soll Eifer bekunden 
u. a. m. 

Des weiteren hat die Formulierung der Feststellungen in derjenigen Weise 
zu erfolgen, daB nicht nur ganz allgemeine Angaben und Bezeichnungen wie 
Aufmerksamkeit und Eifer verwandt werden. Weiterhin muB das Gutachten 
auch durch andere als den Beobachter verstanden und verwertet werden konnen. 
SchlieBlich muB die Quantifizierung, etwa die Abschatzung des Grades, 
mit der eine quantifizierbare Eigenart auf tritt, vereinbart werden. Bei jeder 
Bewertung gradueller Art spielen die Erfahrungen des Beobachters mit den 
mittleren Befahigungsproben der Priiflinge seines Bezirkes eine groBe Rolle, des
gleichen die Anforderungen, die er an sich selbst stellt, sowie andere Umstande. 
Wahrend der eine geneigt ist, besser zu zensieren oder optimistisch eine Be
nehmensform zu deuten, wird der andere strenger wert en und nur mittlere 
Noten geben, da sein BewertungsmaBstab ganz allgemein scharfer ist. Aus pada
gogischen Grfrnden urteilt mancher milder oder scharfer, bei Entlassung oder 
der Moglichkeit einen unbequemen Mann los zu werden, werden oft unbe
grundet gute Urteile abgegeben. Eine weitere Quantifizierung i~.t erforder
lich, wenn ein Merkmal oder eine Eigenart im Rahmen der gesamten AuBerungen 
der Personlichkeit mit dem richtigen Gewicht eingeordnet werden muB. Ist eine 
bestimmte Richtung des Benehmens stark uberwertig, soweit die Priifum
stande eine derartige Feststellung gestatten, so muB das zunachst nur fUr 
den Augenblick und die Umstande der Feststellung gilltige Urteil in seinem 

Moede, Lehrbuch Ed. 1. 21 
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Kennzeichnungs- und Voraussagewert erst durch Erfolgskontrolle gesichert 
werden. 

Die Gesamtheit der in dem Beobachtungsprogramm vorgesehenen Fest
stellungen ist zu gliedern nach der Bedeutung und dem Gewicht, das den ein
zelnen Bekundungen im Rahmen der Eignungs- und Fahigkeitsfeststellung zu
kommt, wobei wir voraussetzen, daB die Beobachtung sich fiir bestimmte Eigen
schaften als die bessere Feststellungsform gemaB Ausweis der Bewahrungs
kontrollen erwiesen haben moge. Die Gewichtsziffern, die den einzelnen Seiten 
im Verhalten zuzuordnen sind, konnen ebenso wie bei den Leistungsfunktionen nur 
auf breiter Erfahrungsgrundlage, die das tatsachliche Verhalten der Priiflinge in 
der Priifung und die spatere entsprechende Verhaltungsweise im Berufe beriick
sichtigt, gefunden und untereinander abgestimmt werden. 

Es sind Zeitkontrollen anzubringen, urn die erforderlichen Zeitwerte zu kennen, 
fiir Beobachtung, Erfassung, Niederschrift, Beschaffung der Belege. Der Beob
achter solI seine Aufgaben sorgfaltig und zuverlassig ausfiihren und darf daher 
in der ihm zur Verfiigung stehenden Zeit nicht iiberlastet sein, da er sonst, um 
die Beobachtungsliste auszufiillen, notwendigerweise schlechter und fehlerhafter, 
ja vielleicht leichtfertig seine FeststeHungen machen wird. 

Die Beobachtung wird nur dann wertvoll sein konnen, wenn zunachst der 
. Beobachter selbst Eignung und Ubung besitzt und an der Hand der ihm zur Ver
fiigung gestellten Belege in Schrift, Bild, Kinematogramm den Blick fiir die in 
Betracht kommenden Verhaltungsweisen gewonnen hat. Trotz alledem darf 
sein Urteil aHein nicht maBgebend sein, sondern es ist eine Mehrheit von Beob
achtern vorzusehen, um den Sicherheitsgrad der Feststellung zu erhohen und 
urn Sicherungskoeffizienten anzubringen. In ahnlicher Weise miissen wir auch 
eine Mehrheit von Leistungsproben zwecks Sicherung des Ergebnisses stets 
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vorsehen. 
Stets wird die EinsteHung der 

Beobachter zu beriicksichtigen sein. 
Der V orgesetzte sieht und wertet 
anders wie der Kollege oder der Be
obachtete sich selbst. Das Vorge
setzten-, kollegiale und Eigenurteil 
miissen sich erganzen. Fremd- und 
Eigenbeobachtung, Bewertung der 
Kollegen unter sich sowie des Un
tergebenen durch den Vorgesetzten 
vermitteln UllS verschiedene Arten 
von Beobachtungswerten, die uns 
vor Einseitigkeit schiitzen. 

Die Studien des Wiirzburger Instituts 
fUr Psychologie von Zillig zeigen die 
VerfiHschung der Aussagen bei parteiischer 
Einstellung jugendlicher Beobachter selbst 
bei einfachsten zu beurteilenden Tatbe
standen. Die Versuchspersonen muBten, 
wie Abb. 230 lehrt, verschiedeneArmhal
tungen ausfiihren. Die Klasse sonte be
urteilen, ob die jeweilige Armhaltung, ge
maE Vereinbarung, richtig oder falsch 

war. In der Tafel ist jeweils der Tatbestand sowie die Aussagen iiber diesen Tatbestand 
der beliebten und unbeliebten Schiiler angegeben. Es zeigt sich beispieJsweise, daB, 
wenn die unbeliebten Schiiler alle aufgetragenen Leistungen richtig ausgefiihrt hatten, 
ihre Handlungen mitunterbis zu 50 % cler Fane als falsch zensiert werden, gemaB Aus
sagen der parteiischen Beobachter. 
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In der Beobachtungsliste hat auch der Beobachter zunachst selbst die Sicher
heit seiner eigenen Feststeliungen anzugeben, indem er ihnen irgendwelche 
Sicherheitsnoten, vielieicht von 1-5, beiordnet. Die Verarbeitung der Beobach
tungsangaben gibt uns neue Wertziffern, die wir den Angaben der Durch
schnittsbeobachter bei den einzelnen von uns gewiinschten Angaben zuordnen 
konnen, urn die Gewichtsziffern des Beobachters selbst durch die Gewichtswerte 
auf Grmld unserer eigenen aligemeinen Erfahrung mit dieser Frage lmd Fest
stellung b ei einer Viel zahl von Beobachtern zu erganzen und abzustimmen. 

Der gesamte Beobachtungsbogen wird von dem Gutachter letzter Instanz 
durchzusehen sein, deF immanente, also rein innere Kontrollen anbringt, urn Zu
verlassigkeit und Gewissenhaftigkeit des Beobachters gegebenenfalls zu erfassen, 
und der aus der Gesamtheit alier Feststellungen eine Gesamtbewertung der 
Beobachtungsangaben zu gewinnen sucht. 

Wenn beispielsweise die Erfassung leicht festzustellender AuBerungen oder 
stets anfallender Belege dem Beobachter nicht moglich gewesen ist, wahrend er 
gerade bei den schwierigsten Fragen der Beobachtungsliste tiefsinnige und wort
reiche Bemerkungen macht, so 'wird der Gutachter bedenklich werden. Diese 
innere Kontrolle jeden Beobachtungsbogens, der immer leichte und schwierige 
Feststellungen vorsieht, solche, die jederzeit, und solche, die nur in den seltensten 
Fallen moglich sind, gibt uns einen guten Hinweis fiir die Arbeitsweise und Ge
wissenhaftigkeit des Beobachters. 

Der Gesamtiiberblick iiber die Angaben der Beobachtungsliste sowie der 
beigebrachten Belege, ihrer tatsachlichen Erfassung und ihrer kritischen Aus
wertung gestattet dem Gutachten in der Regel die Abgabe einer Gesamtwertnote 
fiir den Beobachtungsbogen. Die Ergebnisse der Leistungspriifung werden in 
ungleich hoherem MaBe vergleichbar sein, wenn auch verschiedene Priifer an 
verschiedenen Orten mit den gleichen Priifgeraten unter Benutzung gleicher 
Anweisungen und Auswertungsvorschriften die Untersuchung vorgenommen 
haben. Die Gleichsetzung und -wertung aller Angaben des Beobachtungsbogens der 
Priifungsleiter ist einerstrebenswertes, ideales Ziel, das man nur annaherungsweise 
erreichenkann. Trotz eingehender Durcharbeitung und Sammlung aller Unter
lagen fiir die AuBerungen und das Verhalten des Priiflings, trotz aller Hinweise 
auf die in del' Hauptsache erfaBbaren Belege bleibt doch del' Unterschied del' 
Begabung, Ubung und Einstellung del' einzelnen Beobachter bestehen, so daB 
nul' eine Einsetzung ihrer Angaben mit verschiedenen Gewichten in ein Gesamt
gutachten zu rechtfertigen ist. Die Feststellung und Auswertung bestimmter 
Eigenschaften durch die Wechselrede, die im ~schluB an die Beobachtung er
folgen kann, ist noch schwieriger. Trotzdem wird sie in vielen Fallen neben del' 
Probe und del' Beobachtung ein erwiinschtes, vielleicht notwendiges Mittel del' 
Untersuchung sein. 

Die Zeit der Priifung ist kurz, die Aufgaben an die Priifungsleiter erheblich. Steht mehr 
Zeit zur Verfiigung und ist die Beschaftigung des Beobachters mit dem zu Beobachtenden 
vielseitiger, von langerer Dauer und vielleicht auch inniger, so werden dennoch groBe 
Mangel bei Massenbeobachtung, die rein nach Beobachtungsliste vorgeht, zu erwarten sein. 
Die Beobachtungsliste, die der Berliner Lehrerschaft fiir die Begabtenauslese Michaelis 1922 
vorgelegt wurde, ergab eine Bestatigung dieser Vermutung, freilich in einem zunachst nicht 
zu erwartenden Grade. 

Es wurden in etwa der Halfte aller Falle den Schillern die gleichen Rangplatze erteilt 
in FleiB, Leistungen und Fahigkeiten. Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die Veranlagung, 
Interesse, Eifer und innerer Ernst sollen bei der Halfte alIer Schiller demnach die gleiche 
GroBe aufweisen. 

'Vurde nach der starkst entwickelten Fahigkeit gefragt, so wird in 1/3 alIer FaIle eine 
Fertigkeit genannt, was eine Fehlantwort ist. Nur in 2fa alIer Antworten treten Fahig
keiten auf, die freilich zu alIgemein benannt sind, um eindeutig und fehlerfrei verwertungs
fahig zu sein. Die Frage nach der Sonderbegabung des Schiilers wird in etwa 60% aIler FaIle 
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nicht bealltwortet oder verneint; in 12% werden Fertigkeiten und Leistungen genannt, 
und n ur in etwa 30 % sind eigentliche Sonderbegabungen aufgefiihrt. 

Die moralische :Beschaffenheit des Schiilers, seine Arbeitsenergie, sein starker und guter 
Wille sollten bewertet werden. Eine Nichtbeantwortung in Hohe von 38% iiberrascht des
wegen, weil trotz jahrelanger :Beobachtungsmoglichkeit des Schillers der zuverliissige Lehrer 
eine sichere Auskunft nicht geben kann oder geben will. Der Priifungsleiter jedoch solI in 
der kurzen Zeit der Priifung die umfangreichen :Beobac:;~tungslisten der Priifstelle ausfiillen 
auf Grund von :Beobachtung und Wertung fliichtiger AuJ3erungen und Verhaltungsweisen. 
Anforderung und Leistungsmoglichkeit sollten daher stets in Einklang gebracht werden. 
Willenseigenschaften, fiir die :Belege beigebracht werden, sind in 27 % der FaIle, solche 
ohne :Belege in 34% hervorgehoben. 

Mangel sittlicher Art sollten unter allen Umstiinden genannt werden, um moralisch 
minderwertige Schiller yom Aufstieg auszuschalten. In 100% aller FaIle fehlt die Angabe 
iiber irgendeinen Mangel dieser Art. 

Die Personlichkeit des Schillers war auch nach der Gefiihls- und Gemiitsseite bin kurz 
zu schildern. Wir erhalten in 60% keine Antwort, in 20% Angaben mit :Belegen, in 20% 
Angaben ohne :Beweis. Die :Bewertung der hiiuslichen Verhiiltnisse hinsichtlich Hemmung 
und Forderung der Schulleistung ergibt eine Ablehnung der Hemmung in etwa 77%, eine 
Hemmung in 7%, eine Nichtbeantwortung in 4% und eine :Belanglosigkeit hinsichtlich der 
Schulleistung und ihrer Entwicklung in 11%, :Belege werden auch hier nur in 20% der 
Fiille beigebracht. 

Trotz alIer Klippen und Schwierigkeiten muB der Priifleiter, der doch die 
Handhabung der Leistungsprobe von Grund aus beherrscht, angehalten und 
geschult werden, aIle BeobachtungsfeststelIungen zu machen, die nach Eichung 
und Indizierung der Beobachtungsmethoden wertvolIe Aufschliisse zu ergeben 
pflegen. 

Jede einzelne Beobachtungsanweisung und Auswertung, die dem Priifleiter 
an die Hand zu geben ist, muS daher in ahnlicher Weise wie die Leistungsprobe, 

Indizierung I J P 
der Beobachtungsproben Moede 

1. AuBerung 
2. Feststellungsweise 
3. Belege 
4. Haufigkeit des Vorkommens 
5. Berufswert 
6. Arten der Deutung 
7. Sicherheit 
8. Gegenwerte der Erfolgskontrolle 

durch :Berufsbelege 

Abb.231. 

deren Durchfiihrung und Auswertung, 
durch eingehende Versuchspriifungen und 
Erfolgskontrollen in der notwendigen 
Weise durchgearbeitetwerden. Man legt 
zweckmaBigerweise ein Schema der Indi
zierung zugrunde, wie es Abb. 231 enthalt. 

Es ist zunachst Leistung und Verhalten zu 
kennzeichnen, damit die AuJ3erung, das Merkmal 
oder die Eigenart oderdie Verhaltensform bekannt 
sind, auf die es ankommt. Die Haufigkeit, mit der 
sie vorkommen, ist festzustellen. Der Einzig
artigkeit des Auftretens steht das typische Ver
halten' gegeniiber. Die Eingliederung in einen 
Verhaltenstyp ist nur dann wichtig, wertvoll 
und ertragreich, wenn diese in der :Beobach-
tung zu erfassenden Verhaltenstypen in fester 

Zuordnung zu bestimmten :Berufsleistungen stehen. Die Arlen der Feststellung sind vor
zusehen, die :Bestfeststellungsmethode ist ,zu empfehlen, desgleichen sind die auf Grund der 
Erfahrung zusammengestellten, haufigeren Fehlbekundungen anzufiihren. Die erforderliche 
:Beobachtungszeit wird angegeben. Die :Belege, die teils erforderlich, teils erwiinscht sind, 
sind der Reihe nach zu beschreiben bzw. zu sammeln. Die Anforderungen, die an die :Beob
achter zu !'itellen sind, miissen narnhaft gemacht werden, desgleichen ihre erforderliche 
Zahl, ihre Ubung, Schulung und :Begabung. Der :Berufswert der Eigenschaft ist in seiner :Be
deutung einzuschatzen. Fiir die Erfolgskontrolle solI die :Berufsleistung, die dem Verhalten 
in der Priifung entspricht, angegeben werden, desgleichen Vorziige und Mangel der :Be
rufsleistung in ihrer Beziehung zum PriifverhaJten. Sind unmittelbare Messungen und Belege 
nicht zu erzielen, so ist anzugeben, ob das Vorgesetztenurteil oder ein Beleg anderer Art 
in Betracht kommt. Es ist weiter der Sicherheitsgrad der Deutung und Zuordnung, also der 
RiickschluB aus Verhalten zur Eigenschaft und zur Voraussage nicht zu vergessen. Am wich
tigsten ist die Bekanntgabe der Bestatigung und des Sicherheitsgrades von Deutung und 
Kennzeichnung. Die Auswertung kann eindeutig, schwankend und vieldeutig sein. 

Der Beobachter hat gegenzuzeichnen. Er hat weiter anzugeben, ob die Eintragung, 
Deutung und Bewertung unmittelbar nach der Priifung auf Grund der Aussprache der 
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Mehrzahl der Beobachter oder langere Zeit nach PriifungsschluB vorgenommen wurde. 
Sind die Erfahrungen bereits so umfassend, daB lediglich eine Einordnung der in der 
Beobachtung festgesteilten Verhaltungsweisen in eine bestimmte Gruppe oder in einen be
stimmten Typ der Kennzeichnungstafel, wie sie auf Grund der Erfolgskontrolle zusammen
gestellt wurde, vorgenommen wurde, so ist dies ebenfalls vorzumerken. SchlieBlich wird ein 
Endurteil liber die Verwertbarkeit der Beobachtungsangaben fUr das Gutachten auf Grund 
des Eigenurteils des Beobachters oder desjeuigen, der seine Beobachtung mit zu verwerten 
hat, erwiinscht sein. 

Eine solche Durcharbeitung und Indizierung ist zunachst fUr aIle wichtigen in der Beob
achtung vorwiegend oder allein zu erfassenden Eigenschaften in V o~:schlag zu bringen. Ge
maB Schema der Abb. 231 konnen die Versuchspriifungen begiunen. Anderungen an den Vor
schlagen werden, soweit erforderlich, nach AbschluB der Versuchspriifungen vorgenommen. 
Die Beobachtungsanweisung wird fortlaufend verbessert. SchlieBlich geht die eigentliche 
und fertige Beobachtungsanweisung an die Priifstelle als Vordruck, in die die Beobachter 
ihre Angaben einzutragen haben. 

Allgemeine Erwagungen liber die Leistungsfahigkeit der Beobachtung des durchschnitt
lichen Personals liberhaupt bilden den Ausgang; Vorschlage flir gewUnschte Beobachtungs
feststellungen fwen ZUlli Entwurf der Beobachtungsanweisung; Versuchspriifungen und 
Erfolgskontrollen verandern fortlaufend die Beobachtungs- und Kennzeichnungsvorschriften. 
Nur auf diese Weise kann ein einwandfreies Feststellungsverfahren durch Beobachtung 
gefunden werden. 1st die Ergiebigkeit der Beobachtungsmethode allzu gering, so wird man 
sie fallen lassen (73). 

35. Die praktische Untersnchnng. 
Die praktisch psychologische Untersuchung besteht aus Instruktion odeI' Ver

abredung, Vorprobe, Haupt- odeI' Leistungsprobe, Befragung in Wechselrede, 
Beobachtung, Erhebung leistungswichtiger Angaben uber den Entwicklungsgang 
des Bewerbers. AIle Angaben einer derartigen praktisch psychologischen Unter
suchung werden zur Abfassung des psychotechnischen Gutachtens benutzt. 

A. Die Instruktion. 
Die praktisch-psychologische Untersuchung ist entweder frei odeI' geleitet, 

wenn eingehende Priif- und Auswertungsvorschriften bestehen, die eingehalten 
werden mussen. Del' Entlastung des Priifungsleiters dienen selbsttatig arbeitende 
Prufgerate, die gegebenenfalls auch die Auswertung mechanisch kontrollierbarer 
Leistungen mit ubernehmen. Bei freier Form del' Untersuchung wird von einem 
zwangslaufigen Priifungsgang abgesehen, und es werden hur gewisse, ganz all
gemeine Schemata des Vorgehens empfohlen. Je nach dem Ergebnis einer 
Probe ist im Einzelfall bald diese, bald jene Richtung einzuschlagen. Es ist zur 
Verstarkung einer Vermutung ein ahnlicher erganzender Versuch vorzunehmen 
odeI' durch eine Gegenprobe die Sicherheit del' Feststellung zu erharten. Jedes 
auch nur halbautomatisch wirkende Priifschema verbietet sich bei del' freien Form 
del' praktisch-psychologischen Untersuchung. 

Bei groBen Pruflingszahlen und dem Erfordernis sauberster Vergleichs
leistungen sind automatisch odeI' halbautomatisch wirkende Priifserien und 
Prufgerate am Platze. Die Auswertung del' Leistung kann bei einfachsten Be
wertungen ebenfalls durch mechanische Einrichtungen geschehen. Sie kann weiter 
nach Tabelle und Vorschrift odeI' nach bestimmten Anweisungen erfolgen. Bei 
freier Form del' Beobachtung muB auch die Bewertung dem Untersucher vollig 
uberlassen bleiben. Neben seiner Erfahrung ist seine innere Zustimmung zu seinem 
endgiiltigen Urteilletzten Endes das Kriterium del' Billigung und Rechtfertigung 
seines Zeugnisses. 

Die Instruktion odeI' Verabredung kann sich auf alle Leistung und Verhalten 
kennzeichnenden Merkmale und Bewertungsrichtungen beziehen, sowohl auf Zeit, 
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als auch auf Giite del' Leistung. Sie kann sich abel' auch erstrecken auf alle die 
Leistung verursachenden und bestimmenden Einstellungen sowie Zentralfaktoren 
in del' Personlichkeit selbst. 

Das intellektuelle Ziel del' Instruktion ist volliges Verstehen del' Auf
gabe. Die Befragung des Priiflings zeigt, ob er weill, worauf es ankommt. Die Vor
probe gibt eine neue Bestatigung. Versteht derPriifling die Instruktion nicht, 
so ist eine fehlerfreie Kennzeichnung del' Funktionsleistung nicht moglich. Es 
besteht die Gefahr, daB wir ihn beispielsweise als ungeschickt bewerten nur aus 
dem Grunde, weil er die Instruktion falsch aufgefaBt hat. Es kommt VOl', daB 
die bildliche Darstellung eines Dinges oder Vorganges, die zu einer Urteilsprobe 
benutzt wird, eine Fehlfeststellung ergibt. Del' Priifling hat das Bild falsch auf
gefaBt und ist infolge mangelnden Verstandnisses del' Darstellungsweise des 
Bildes, mit dem wir Spontaneitat und Ursprfmglichkeit des Reagierens und Ver
halt ens priifen wollen, nicht zur Bewertung und Beurteilung des Bildinhaltes 
fahig. 

Die Instruktion kaml eine freie oder eine gebundene sein. Sie ist frei, wenn 
del' Priifling angeregt wird, die Leistung ganz nach eigenem Ermessen so gut wie 
moglich auszufiihren. Es ist mitunter eine Selbstinterpretation, bei Vieldeutig
keit del' Aufgaben und wen Ausfiihrungsmoglichkeiten nachweisbar, die teils 
erwiinscht ist, teils abel' schadlich, je nach dem Zwecke del' Probe. Oft wird 
nur die allerscharfste Bindung an die genaueste und eingehendste Instruktion 
ein wertvolles Ergebnis in Aussicht stellen. 

Die Instruktion kann Be s t bedingungen erstreben. Man wird den Priifling 
dann allmahlich derart an die Aufgabe heranbringen, daB aIle Hemmungen weg
fallen. Man sucht mit mm in Kontakt zu kommen, um ein Vertrauensverhtiltnis 
herzustellen. Man kann abel' auch S chlech ts t bedingungen wiinschen, um gerade 
die Leistungsprobe unter Storungen und inneren Hemmungen des Priiflings 
ausfiihren zu lassen. 

Werturteile konnen verwandt werden etwa derart, daB man dem Priifling 
Vorhaltungen macht iiber die Beschaffenheit seiner Leistung im Vergleich zu 
den Leistungen seiner Mitbewerber. Man wird ihm vorhalten, daB er nicht kon
zentriert arbeitet, da die leichten Aufgaben schlecht und die schweren Aufgaben 
gut ge16st seien. Ja man kann mn so anfahren, daB er angstlich und zerknirscht 
wird, um den Leistungsablauf bei diesel' Einstellung zu studieren. 

Werturteile giinstiger Art werden seinen Leistungswillen anregen. Man 
kann mn ermuntern und loben, um eine hohere Intensitat del' Leistung und eine 
noch groBere Leistlmgsbereitschaft zu erzielen. Del' Leistungsablauf kann durch 
Zeitzwang, den die Instruktion vorsieht, erschwert werden. Dann wird in be
stimmten Zeitabschnitten das Zeitzeichen gegeben, lmd del' Arbeitende wird, 
um ihn gegebenenfalls angstlich und verwirrt zu machen, auf die knappe 
und noch zur Verfiigung stehende Zeit hingewiesen, in del' er das Ziel zu er
reichen hat. 

Kollektivanregungen sind in del' Instruktion moglich, wenn man beispielsweise 
den Priifling in einen Wettbewerb mit seinen Kollegen setzt, um seine Gruppen
Anregbarkeit durch Leistungspriifungen zu erkundeI1. 

Stets ist das Ziel del' Instruktion: diejenige innere Lage lmd Haltung des Priif
lings herzustellen, die wir fiir die Leistungsabnahme haben wollen. So klar und 
deutlich wie das intellektuelle Ziel del' Instruktion in dem vol1igen Verstandnis 
del' Aufgaben gegeben ist, so mannigfach sind die Einwirkungsmoglichkeiten 
auf die verschiedensten Bedingungen des Leistungsablaufes, die durch die all
gemeine und freie oder durch die besondere odeI' gebundene Instruktion erreicht 
werden konnen. 
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Voraussetzung ist, daB del' Priifling ein Ernstgefiihl hat und daB er auch 
den Instruktionsabsichten gemaB die entsprechende innere Haltung einzunehmen 
bestrebt ist. 

B. Vorprobe. 
Die Aufgabe del' Vorprobe ist es, den Priifling mit dem Wesen del' Aufgabe 

durch praktische Erprobung vollig vertraut zu machen, damit die eigentliche 
Untersuchung schneller und sicherer VOl' sich gehen kann. 1st die Aufgabe auf 
Grund del' Instruktion und Vorprobe vollig verstanden, kennt del' Priifling iiber
dies die hauptsachlich in Betracht kommenden Unterschiede beispielsweise del' 
Reizgebung, die zu beurteilen sind, so wird das endgiiltige Urteil schneller und 
sicherer entstehen und einen hoheren diagnostischen Wert fiir die Leistungs
funktion besitzen. Kommt es jedoch gerade auf solche Verhaltungsweisen 
und Reaktionen an, die ihrer Absicht und ihrem Sinne nach ohne Vorprobe 
durchzufiihren sind, etwa bei Geistesgegenwartsreaktionen und Schlagfertigkeit, 
so ist gerade die planmaBige Ausschaltung del' Vorprobe Voraussetzung einer 
einwandfreien Priifung. 

c. U ntel·sucbung. 
Die praktische Untersuchung ist entweder frei odeI' nach vorgeschriebenen 

Richtlinien vorzunehmen. Die Priifgerate und sonstigen Hilfsmittel sind tells 
selbstregistrierend, teils erfordern sie eine Ablesung. 1m Grenzfalle ist das einzige 
wertvolle Hilfsmittel del' Untersuchung del' gescharfte Blick des Beobachtenden 
und seine Kunst del' Wechselrede. 

Del' Untersuchungsleiter muB mit dem Wesen des Priifverfahrens vollig ver
traut sein und eine Gelaufigkeit und Sicherheit in del' Handbabung del' Priif
verfahren besitzen. Sein Auftreten muB bestimmt und sichel' sein, urn jeden 
Verdacht einer Fehluntersuchung im Priifling auszuschlieBen und um ein Ver
trauen zu seiner Objektivitat und Sachkunde zu erwirken. 1st eine Schemaunter
suchung auszufuhren, so liegt del' Hauptwert des guten Priifungsleiters in del' 
starren Gleichformigkeit und GleichmaBigkeit seines Verhaltens bei allen einzelnen 
Teilen dtlr Untersuchung, von del' Instruktion bis zur Auswertung. Individuelle 
Anpassungsfahigkeit an den Priifling und das jeweilige Priifergebnis wird bei del' 
unter AusschluB jeden Schemas stattfindenden Einzeluntersuchung verlangt. 
Jedes Einhelfen ist bei Schemauntersuchung untersagt, wahrend es bei del' 
Einzeluntersuchung zurn Zwecke del' noch moglichen Hebimg vorhandenen Dis
position oft dringend geboten erscheint. Befragung und Einfiihlung in den Pruf
ling auf del' Grundlage del' erhaltenen Leistungen und Antworten sowie des zu 
beobachtenden Verhaltens' sind bei derartigen Individualitats-Untersuchungen 
ebenfalls individuell. 

In del' Regel wird del' Bewerber einen Posten erstreben, so daB guter Leistungs
wille und gute Willensintensitat vorausgesetzt werden konnen. Die Funktions
probe findet dann unter Bestbedingungen des Priiflings statt, dank seiner inneren 
Bereitschaft und seines Erfolgswillens. Gegenproben dagegen sind bei Simu
lationsverdacht erforderlich. SoIl etwa unter gleichen Bezahlungsbedingungen 
aus den Anwartern des Betriebes ein Posten besetzt werden, del' mit einer er
hohten Verantwortlichkeit verbunden ist und gegebenenfalls finanzielle Zu
buBe bei Irrtum einbringt odeI' del' aus anderen Grunden nicht beliebt ist, 
etwa wegen del' Reibungen und des Argers im AuBendienst, so muB in die Reihe 
del' Probe eine entsprechende Kontrollreihe von Gegenproben eingeschaltet 
werden, um die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit des Leistungswillens sowie dessen 
Intensitat zu beleuchten. Mitnnter wunscht del' Betrieb gerade b16de Bewerber 
fUr bestimmte Posten. 
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Ein Hauptteil jeder Untersuchung wird stets in der Anwendlmg bestimmter 
Priifverfahren liegen zur planma£igen Erfassung von berufswichtigen Funktions
leistungen, so mannigfach auch die Hilfsmittel der Untersuchung selbst sind. 

Stets ist neben den Pro ben auch Be 0 b a c h tun g erforderlich, teils allge
meiner, teils besonderer Art, urn bestimmte Kennzeichen und Eigenarten der 
Leistungen sowie des Verhaltens wahrend der Priifung bzw. vor und nach ihr 
zu erfassen. Wenn die Beobachtung nicht zur klaren und bestimmten Deutung 
wichtiger Symptome gelangt oder wenn der Einfiihlung des Beobachters AuBe
rungen des Bewerbers unverstandlich und verschlossen bleiben, so ist eine Be
fragung allgemeiner oder besonderer Art anzuschlieBen. 

Bei der Be f rag u n g sind zweckmaBigerweise aile Suggestivfragen zu unter
lassen, sofern nicht gerade der Widerstand gegen Suggestionen Zweck des Be
fragens ist. Die Richtlinien einer guten Vernehmungstechnik sind fiir die einzelnen 
Zwecke der Untersuchung, die einzelnen Aufgaben sowie die Hauptbewerber
typen niederzulegen. 

Die Befragung erstreckt sich auf auBere Dinge und einfache Tatsachen
angaben, die Verhalten und Leistung betreffen oder sich auf Umstande der 
Priifung, weiter auf Interesse auBerberuflicher Art, auf Vorbildung, Neigungen 
und Wiinsche, innere Stimmungen und Einstellungen des Priiflings beziehen. 

Geht die Abfragung bestimmter Angaben in eine Aussprache zwischen Prii
fungsleiter und Bewerber iiber, so ist diese Wechselrede nach bestimmten Haupt
richtungen hin gleichformig zu gestalten, sofern vergleichende Angaben fiir Be
wertung einer Mehrzahl von Bewerbern gewiinscht werden. Es ist die Kunst 
des Gesprachsleiters, zu verhiiten, daB die Befraglmg und die falsche ,oder 
richtig erkannte Absicht ausweichende und falsche Antworten hervorlockt. 

Der Befragte wird dem Sinn der Frage und der Verwendung seiner Antwort 
entsprechend sich auBern. 

Die Echtheit der Bekundung des Priiflings ist zu bewerten. Das Nieder
legen von Schranken und Hemmnissen sowie Widerstanden ist nicht leicht. 
Zu iiberwinden ist die Scheu, gegebenenfalls auf Fragen zu antworten, die der 
Befragte als unzulassig fiir den Zweck der Priifung ansieht oder die er als zu 
weit in sein 1nnenleben eindringendtriebartig ablehnt oder abweist. Es gibt 
zahlreiche Klippen des Verfahrens der Wechselrede. Eine vergleichende Be
wertung der Antworten auch bei Bffiragung dur{)h mehrere geschulte Frage
und Gesprachsleiter ist daher oft unmoglich. Stets ist Beschreibung der Um
stande am Platze, unter denen eine derartige Befragung oder Exploration am 
wahrscheinlichsten echte und aufrichtige Antworten ergeben hat. 1st der Wider
stand beispielsweise durch die ermiidende Untersuchung geschwacht oder ge
brochen, so kann gewiB die Nachgiebigkeit oft zur Erleichterung einer echten 
Selbstbekundung auch iiber innere Dinge beitragen. NaturgemaB kann auch der 
Zustand der Ermiidung zum AnlaB werden, den hartnackigen unangenehmen Be
frager moglichst schnell los zu werden, irgendwelche, scheinbar ernstem Nach
denken oder tiefer innerer Selbstbesinnung entsprungene Antworten zu gebell, 
die in Wahrheit nichts weiter als Schein- oder Verdeckantworten sind. 

Die Feststellung leistungs- und entwicklungswichtiger Daten des Lebens
schicksals ist niemals zu unterlassen. Diese Angabenkonnen den Zeugnissen 
\3ntnommen werden, die von den Behorden angefordert wurden, wenn etwa der 
Verdacht einer Bestrafung vorliegt, oder von friiheren Dienststellen stammen, 
bei denen der Bewerber beschaftigt war, oder Bekundungen anderer Art sein, 
etwa Empfehlungen Bekannter, von denen der Bewerber geschickt wurde, oder 
AuBerungen der Angehorigen, die ein Familienmitglied als geeignet Iiir den 
Posten schildern. 
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Die richterliche Praxis insbesondere verfiigt iiber groBe Erfahrungen der Vernehmungs
technik, wie sie vor allem von Hellwig und vom psychologischen Standpunkte von 
Lipmann u. a. zusammengestellt wurden. Abb. 232 zeigt die Hauptregeln zweckmaf3iger 
Vernehmungstechnik. Be
sonders gefahrlich ist das 
Fertigprotokoll, das dem zu 
Vernehmenden vorgelegt 
wird, und das er nur an
zuhoren und gegenzeichnen 
muB. In dar Regel diirfte 
Bericht und Verhiir stets 
zusammenwirken, urn einen 
auBeren oder inneren Sach
verhalt vernehmungstech
nisch zu sichern (74). 

D. Auswel'tung. 
Die Auswertung als 

AbschluB der Priifung 
muB aIle Teile des Unter
suchungsverfahrens be
riicksichtigen, die Lei
stungsziffern ebenso wie 
die Beobachtungsanga
ben und das Ergebnis 
der Befragung nach in
neren und auBeren Be
dingungen des Lebens
schicksals. 

Im einfachsten Falle 
der Leistungsbewertung 
kann die Auswertung be

Vemehmungstechnik I IP 
Moede 

1. Die Erst- Vernehm ung und ihre B edeu tung 
a) der Vernommene: sein Zustand und seine Ein

stellung. 
b) der Vernehmende: seine Stellung und seine Technik. 
c) die Wechselwirkung zwischen beiden. 

2. Der Berich t und sein Wir kungsgrad. 
a) Ausreden lassen. 
b) Einhilfe. 

3. Das Verhor durch Befragung. 
a) Neutrale Fragen. 
b) Determinierende oder EinfluB nehmende Fragen. 
c) Suggestivfragen verschiedenen Starkegrades. 
d) ttberraschungsfragen. 
e) Einzelheitsfragen. 
f) Peinliche Fragen. 
g) Ermiidungs-Befragung. 
h) Vermittlung. 

4. Umstande der Vernehmung. 
a) Milieu: z. B. Ort, Zeit, Person. 
b) Anwesenheit dritter. 
c) Sicherung durch Beteurung u. a. Mittel. 

5. Protokoll. 
a) Fertig-Protokoll. 
b) Berichts-Verhiirs-Protokoll. 
c) Technik und Umstande der Aufnahme. 
d) Eindruck und Stellungnahme des Vernehmungsleiters 

zu der Aussageart sowie der Protokollierung. 

Abb.232. 

denkenlos mechanisch durch Eingliederung der Leistung in die durcnErfolgskon
trolle erhaltene AuswertungstabelIe geschehen. Auch die rechnerischen Hilfsmittel 
sind so durchzubilden, daB moglichst unmittelbar nltCh der Priifung die Be
wertung dar GroBe, vielIeicht auch der Qualitat der Leistung vorliegt. Schwie
riger sind die Bewertungen der Beobachtung und der :Befragung, selbst wenn 
der Untersuchungsleiter nur seine eigenen FeststelIungen auszuwerten und zwecks 
Eintragung in das Endgutachten durchzusehen hat. Man wird die Angaben zu 
sichten haben, um nur diejenigen dem Gutachten emzureihen, bei denen durch 
eine Mehrheit von Bekundungen des gleichen Beobachters und Bestatigung durch 
andere ein gewisser Sicherheitsgrad wahrscheinlich ist. AlIe anderen vielIeicht 
richtigen, wertvolIen und feinsinnigen FeststelIungen und Bekundungen, bei 
denen jedoch eine Vieldeutigkeit der Auswertung sowie ein allzu geringer Sicher
heitsgrad· gegeben ist, gehoren nicht in das Personalgutachten, sondern solIten 
in den Priifakten bleiben. 

Die Auswertung als Messung und Begutachtung der Leistung und des Ver
haltens, sowie aller sonstigen Ergebnisse der Untersuchung, konnen nach folgen
den Gesichtspunkten geschehen: 

1. Die Leistung ist zunachst nach GroBe, gegebenenfalls auch nach Qualitat 
zu kennzeichnen. Menge und Giite der Leistung sind zunachst ihre unmittel
barsten MeBwerte. Desgleichen kann das Verhalten allgemein und speziell be
schrieben werden. 

Die Leistungs en twickl ung im Laufe der Versuchsdauer kann gekenn-
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zeichnet werden dUTCh Vergleich von Leistung und Verhalten in den einzelnen 
Zeitabschnitten. 

Einubung und VerdruB, Fehlerruckgang und Haufung, Schwankungsminde
rung und wachsende Sicherheit werden mitunter auch in kiirzeren Leistungs
ablaufen zum Ausdruck kommen. 

2. Uber die Leistungsbeurteilung hinaus kann eine Eingliederung in einen 
Lei stu n g sty p wUnschenswert sein, deren Gesichtspunkte im einfachsten Falle 
del' Leistungsbewertung zu entnehmen sind. Wir konnen folgende Kombinationen 
aus Zeit und Beschaffenheit bilden: 

a) schnell und gut, c) langsam und gut, 
b) schnell und schlecht, d) langsam und schlecht 

und dem einzelnen LeistlUlgstyp eine bestimmte Berufsbedeutung und Berufs
wert zuschreiben. Auch das Verhalten kann in einen Verhaltenstyp eingeordnet 
werden. Bewertungen nach 1 und 2 konnen flieBend ineinander ubergehen. 

Auch aus del' Leistungs e n t w i c k 1 u n g kann eine Typologie gewonnen 
werden, etwa: schnell ubbar bei sich bessernder Gute, langsames Uben bei 
sich bessernder Gute, schneller werdend bei Senkung del' Gnte usw., odeI' das 
Verhalten betreffend: unlustig uber Schlechtgelingen auch bei Wiederholungs
haufung, fl'eudig uber Leistungsbesserung usw. 

Vielleicht ist sogar ein SchluB auf Verhalten und Leistung im zukunftigen 
Berufe hinsichtlich del' ArbeitseinsteI1ung moglich, trotzdem die versuchsgemaB 
gesetzte Leistungsentwicklung mit del' Versuchsarbeit immer groBe Unterschiede 
zur praktischen Berufsarbeit, ihrem Geprage und Gefiige haben wird. 

3. Die besondere Sachlage jedoch bei bestimmten beruflichen Leistungen 
und Verhaltungsformen kann die Aufstellung einer Reihe anderel' und erfahrungs
begrundeter Sonderleistungen und Strukturtypen gestatten, ja fordern, die jeweils 
den Charakteristiken del' Leistung und des Verhaltens entsprechen. V gl. Abb. 233. 

Typologie und Berufsprognose I IP 
Moede 

Fehl-Typen 

1. Aus Zuf~ll "a} vermuteten 
2. InstruktlOns - erzeugt~ "~/ Geltunasbereiches 
3. Um~timmbar -:'---:--.7~--" b 

4. Vafla~ler .Best~ndlgkelt/ b) unbewiesenen 
5. UrsprungIichkeIt --- Berufswertes 

Berufswichtige Typen 

1. Berufsanalytisch begriindet 
2. ErfolgskontrollmaBig bewiesen 
3. Von berufsprognostischem Werte 
4. Ausreichenden Geltungsbereiches 
5. Ausreichender Bestandigkeit 

Abb.233. 

Derartige Typenbil
dung und Einordnung 
ist dann wertlos, wenn 
das typische Verhalten 
ein Zufall odeI' Kunst
erzeugnis lmd jedwe
dem moglich ist. 

Ein Leistungs- und 
Verhaltenstyp ist nul' 
dann wertvoll, wenn 
ihm eine gewisse Ur
sprnnglichkeit und 
eine Bestandigkeit be
stimmter GroBe del' 
Leistungs- und Ver
haltensdisposition zu
kommt und wenn in 

del' Erfahrung eine feste Beziehung und Zuordnung zwischen Typus und Be
rufsleistung nachgewiesen werden kann. Besonders, wenn del' Typus sich als 
Vorbedingung und notwendige Voraussetzung fiir einen bestimmten Leistungs
vollzug und eine bestimmte Leistungsbeschaffenheit sowie VOl' allem fiir einen 
Leistungsausfall erwiesen hat, so kann die Typenkennzeichnung" von 
hoherer Bedeutung sein wie die Ausmessung del' Leistungsfunktion. 
Dagegen wird eine Typenbildung und die Aufstellung einer Typentafel nur 
aus theol'etischen Erwagungen und Grunden und zum Zwecke del' Abgl'enzung 
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einzelner Leistungs- und Verhaltensformen lediglich unter den Bedingungen 
der psychotechnischen Probe fiir die Zwecke der Berufsuntersuchung der Be
werber sehr oft vollig wertlos sein. 

4. Uber die Typenkennzeichnung und Einordnung hinaus kalm die Leistungs
bewertung auch im Silme der Erfassung kernhafter Seiten der allgemeinen 
oder Arb e its per son Ii c h k e i t erwiinscht und notwendig werden, sofern eine 
bestimmte Personlichkeitsform gerade in ihrer Einzigartigkeit, ihrem Stile der 
Leistung und des Verhaltens oder eine ganz bestimmte Willens- und Charakter
haltung gesucht wird. 

Besolldere und allgemeinere Leistungsfahigkeiten festzustellen, ist zunachst 
Sache der Eignungspro ben, der ersten Hauptgruppe von Leistungs- und Ver
haltensproben. Ibn stehen die Arbeitsfahigkeitsproben als zweite Haupt
gruppe der Leistungs- und Verhaltungsproben gegeniiber. Die strenge Scheidung 
ist in den meisten Fallen nur theoretisch moglich. Eignungsproben konnen als 
Arbeitsfahigkeitsfeststellungen und Arbeitsfahigkeitsproben als Eignungsfest
steIlung gleichzeitig mit ausgewertet werden. 

Die Eignungsprobe gibt uns Aufschlu13 iiber allgemeine oder besondere Ver
wendungsfahigkeit des Bewerbers. Ihr steht, sofern erforderlich, die Arbeits
fahigkeitsfeststeIlung erganzend zur Seite. 

Bereits bei den ersten Fahrerproben der ersten deutschen Militarpriifstelle 
der Garde-Kraftersatzabteilung wurde 1915 in Berlin die Eignungsfest
stellung von der Bewertung der allgemeinen Arbeitsfahigkeit getrennt. 
Die beste Aufmerksamkeit und die schnellste Reaktion nutzen nichts, wenn keine 
Ubungs- und Lernfahigkeit vorhanden sind. 1m einfachsten FaIle sind daher die 
Grundfunktionen der Arbeitsfahigkeit iiberhaupt zu beleuchten, wie wir sie als 
Ubungsfahigkeit, Ermiidbarkeit, Leistungssteuerung und -Konzentration 
kennen. Die Wiederkehr der gleichen Leistung kann Verdrossenheit, Freude 
iiber Erfolg, Antrieb, Hemmungen, Verargerungwirkenentsprechend der Fiille der 
Reaktionen der Arbeits- und Geamtpersonlichkeit. Die allgemeine Arbeits
fahigkeitsprobe ist zu erganzen durch die Sonderarbeitsprobe oder die Aus
wertung des Priifbefundes der Funktionsleistung in diesem Sinne. Sehr oft steht 
lediglich die Arbeitsfahigkeit auf einem bestimmten Gebiete zur Erorterung und 
zur Begutachtung bei einem bestimmten Arbeitsstoff, einer bestimmten beruf
lichen Arbeitsmethode und einem festgelegten Lohnungssystem. Die Arbeits
fahigkeitsprobe kann ebenso wie die Eignungsprobe Leistung und Verhalten 
beriicksichtigen, Zahlen und Me13werte, etwa Zeiten und Fehlerwerte sowie Be
obachtungsergebnisse oder beides verwenden. 

Der Schlu13 aus Leistung und Verhalten im Versuche von 1-2 Stunden Dauer 
ohne Lohnanreiz und Ernstgefiihl bei anderen Motivationen wie im beruflichen 
Leben auf die zukiinftige Entwicklung der Leistung und des Verhaltens im Beruf 
ist schwierig und um so sicherer, je gro13erder reprasentative Wert der Arbeits
probenableistung in der PriifsteIle ist fiir die Gesalltheit der Wirkungsfaktoren 
der Wirklichkeit auf bestimmte Veranlagungen bei konkreten Arbeitsverhalt
nissen. 

Das gesamte Riistzeug umfassender Lebenserfahrung, hohe Begabung und 
Geschick fiir~ einfiihlende Menschenbewertung und die hohe Kunst der Ge
sprachsfiihrung, die das Innere des Befragten, ohne ihn zu verletzen und seine 
Au13erungen zu beeinflussen aufschlie13t, gehoren dazu, um eine Personlichkeits
struktur ric h t i g zu schildern und ein treffendes Personlichkeitsbild zu zeichnen, 
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das sich dann bei Verfolgung del' Fortentwicklung des Bewerbers in del' ErfoIgs
kontrolle in allen Hauptpunkten nachweisbar bewahrt. 

Stets ist mit den einfachsten Feststellungs- und Auswertungsverfahren zu 
beginnen. Ergeben sie ausreichenden Wirkungsgrad, so solI man sie nicht un
notig belasten und erschweren. Charakter-, Typen- und Strukturproben sind bei
spielsweise unnotig und iiberfliissig, wenn man bereits ohne sie einen kaum zu 
steigernden Erfoig del' Eignungsfeststellung nachweis en kann. Stets solI das 
einfachste und unmittelbare Feststellungs- und Auswertungsmittel dem schwieri
gen vorgezogen werden. 

E. Formgebung. 
Je nach del' Art und dem Zwecke del' Untersuchung kann man das Aus

wertungsergebnis formen. Neben del' freien Formung, die auf jedwede bildliche 
odeI' tabellarische Darstellung und Veranschaulichung verzichtet, tritt die Dar
stellung in geometrischer und tabellarischer Art. 

Del' allgemeine Befahigungsnachweis bei einfachsten Leistungsproben kann 
im Auswertungsergebnis mitunter vollig ausreichend in einer endgiiltigen Kenn
ziffer niedergelegt werden, deren Eingliederung in die Bewertungstabelle unmit
telbar vorgenommen werden kann. 

Wenn dagegen eine MaBzahl infolge del' Eigenart des Versuches iiberhaupt 
nicht gewonnen werden kann, so muB man zum Rangwert odeI' zur alIgemeinen 
Bewertungsnote, die noch groBere Freiheit gestattet, greifen. Dabei kann die 
Stelle des Bewerbers und seiner Leistung in del' Gruppe del' Bewerber iiberhll'upt 
veranschaulicht werden, indem man den besten jeweiligen Bewerber die Note 1 
odeI' 100 % gibt und die jeweilige GroBe del' Leistung des Einzelbewerbers zu 
diesen Grenzwerten in Beziehung setzt. Diese Grenzwerte als ideale Bezugs
punkte sollen zweckmaBigerweise stets etwas iiber den tatsachlich gefundenen 
Bestleistungen und Schlechtestwerten liegen, um ein ttberschreiten durch zu
fallige noch bessere oder schlechtere zu vermeiden. 

Die Bewertung der Leistungsfunktion kann abel' auch im absoluten Sinne 
geschehen, indem wir nicht von del' zufalligen Bewerberschar ausgehen, sondern 
den mehrjahrigen Durchschnitt der Bewerbergattung nehmen und zugrunde 
legen, wobei Alter, landschaftliche Eigenart odeI' sonstige Kennzeichen zur 
Abgrenzung diesel' Durchschnittsgruppe Vefwendung finden konnen. 

Da in del' Regel mehrere Funktionen und Gruppen von Funktionen zur Prii
fung kommen, da man Stichproben auf diese und jene Seite del' Veranlagung 
hin macht, so kann man eine tabellarische Darstelhmg zur Veranschaulichung 
wahlen. (Vgl. Abb. 234.) Wenn del' Arzt eine Tabelle fiir seine Untersuchung 
entwirft, um das Ergebnis del' Gewichtsmessung, derSinnestiichtigkeitspriifung, 
del' Funktionserprobung des Herzens einzutragen, so solI doch durch diese Ver
anschaulichung nichts anderes erzielt werden, als die mit einem Blick zu erfassende 
Leistungshohe bestimmter berufswichtiger Organfunktionen, auf die sich, ge
maB Ausweis der Erfoigskontrolle, die Begutachtung zu erstrecken hat. 

Wir konnen daher in einem Koordinatenkreuz auf der Abszisse die Kenn
zeichen der einzelnen Funktionen odeI' Funktionsgruppen anbringen, auf der 
Ordinate die Leistungsgrade, die durch Messlmg, Rangierung oder Schatzung 
gewonnen sind, die wir den einzelnen Funktionen odeI' Funktionsgruppen zu
erkennen und beiordnen. Mit einem Blick sehen wir, daB etwa die Herzfunktion 
geschadigt ist, wahrend Kraft und Sehscharfe vorziiglich sind. Eine Vereinigung 
del' Leistungsnoten der Funktionen in einer Generalziffer der Leistungsfahigkeit 
alIer gepriiften berufswichtigen Organfunktionen ist in gewissem Sinne moglich 
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und zu rechtfertigen, wenn fiir eine Wettbewerberauslese nach cinem brauchbaren 
Hilfsmittel, wenn auch roher und grober Art, zwecks Vorauslese gesucht wird. 
Die Zusammenfassung aller Funktionsleistungen in einem Gesamtwert oder in einer 
Gesamtnote kannaber auch durch den Gebrauch der beruflichen Praxis ge
rechtfertigt werden, da ja auch das praktische Urteillautet: er ist ein vorziig-

o 
10 
110 

".10 

t~ 
G;60 
~ 70 

....l. 
1\ 

-f-

2 

\ 
I 

I I II 
80 
90 

100 

tij~ "ijm !l~~11~-~.r ~tj)~ ~'e 

w 
!lO 
80 
70 
GO 
so 
WJ 
30 
zo 
10 
0 

3 

f=-c-----

r-- 1-

I--

c-----

I IT III lY Y' FJ EI 
Eigen.scht:rf1m 

s;J'1 

Abb. 234. Arten der Formgebung des Untersuchungsbefundes. 
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1. Eigenschaftsschaulinie gemiiB Rangplatz. 2. Eigenschaftsschaulinie nach Prozentauswertung und Ge
wichtsziffern gemaB Spaltenbreite. 3. Siiulendarstellung und Benotung. 4. Ingenogramm. 

licher Dreher, alle berufswichtigen Leistungsfunktionen sind vorziiglich bei ihm 
entwickelt. 

Zwischen der Vereinigung aller Leistungsfunktionen in der Gesamtnote und 
dem reinen Funktionsbilde, bei dem unabhangig nebeneinander Art und GroBe 
der Leistungsfunktionen veranschaulicht werden, steht die Eigenschaftsschau
linie oder das korper-seelische Profil als die Verbindung der einzelnen Punkte. 
Eigenschaftendarstellung mittels Linienzug ist ein einfaches Veranschaulichungs
mittel. Die Eigenschaftskurve ist kein Strukturbild, sondern lediglich Verbin-
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dungslinie fiir die Gesamtheit der gepriiften Funktionen, urn ein einheitliches 
Bewertungsbild zu gewinnen. Irgendeine innere Struktur oder eine funktionale 
Beziehung soil in keiner Weise vorgetauscht werden. 

Als Veranschaulichungsmittel einfachster Art hat die Eigenschaftskurve 
groBe Verbreitung gefunden, besonders auch in der Form, daB man einmal die 
Hauptleistungsgruppen, also die Wertklassen sehr gut, gut, geniigend, gering, 
recht gering sofort erkennt, zum anderen mit der zusatzlichen Beriicksichtigung 
der Bedeutung del' einzelnen Berufsfunktionen durch die verschiedene Breite 
del' Spalten, so daB mit einem Blick erkannt wird: Bei den Bewerbern fiir die 
Posten ist die Handgeschicklichkeit unter allen Umstanden wichtig, wahrend die 
Bedeutung der Intelligenzfunktion zurucktritt (vgl. Abb. 233 Ziffer 2). Die geo
metrische Veranschaulichung im Ingenogramm, die gleichsam zwecks Darstellung 
eines in sich geschlossenen Personlichkeitsbildes von einem Polarkoordinaten
system ausgeht, hat keine Verbreitung gefunden, da das Lesen des Ingeno
grammes ungleich schwieriger ist als das Lesen eines Eigenschaftsschaubildes, 
in dem aIle auch im Ingenogramm vorgesehenen Bewertungsgesichtspunkte mit 
Beriicksichtigung finden konnen (75). 

36. Erfolgskontrolle. 
A. Begrlff und Arten der Erfolgskontrolle. 

Unter Erfolgskontrolle verstehen wir die Feststellung der Brauchbarkeit 
des Priif- und Auswertungswesens, insbesondere die Erfassung del' Wirkungsart 
und des Wirkungsgrades der psychotechnischen Feststellungsmethoden, sohen 
sie nun der Beratung, der Bestverwendung oder der Auslese dienen. Den echten 
Erfolgskontrollen stehen Schein- und Fehlkontrollen gegeniiber. 

Die Erfoigskontrolle bezieht sich auf den Betrieb in seiner Gesamtheit, 
seine technischen Eiurichtungen, Materialausbeute, Kraft- und Betriebsmittel
verbrauch, wenn eine Totalkontrolle beabsichtigt ist. Die Erfolgskontrolle 
kann aber auch als Personalkontrolle lediglich die Arbeitsleistung der 
Belegschaft zurn Gegenstande einer vergleichenden Begutachtung vor und nach 
Einfuhrung des Prufwesens machen. Sie kann sich schlieBlich auch auf einen 
Teil des Betriebsgeschehens beziehen, etwa die UnfaIle, den AusschuB und 
Fertigungsverlust, die Unzufriedenheit und .. den Arger infolge unliebsamer 
dauernder Verhandlungen iiber Akkord und Termin u. a. m. Dann sind Teil
k 0 n t roll e n das Ziel der Erfolgsfeststellung. 

Die Personalbegutachtung ist je nach dem Umfang und je nach der 
Differenzierung del' Leistungsgruppen, die studiert werden sollen, im einfachsten 
FaIle eine Versagerstatistil{: oder eine Statistik der Bestarbeiter. Bei del' 
Versagerkontrolle wird Art und Anzahl der Versager auch nach del' Prufung 
zahlenmaBig erfaBt oder an der A.nderung der Versagerziffer die GroBe des Ein
£lusses· der psychotechnischen Personalauslese ermittelt. 

Beziehen wir die Untersuchung nicht nur auf die Versager aHein odeI' die Man
gel- und Bestleishmgen und ihre .Anderung, sondern auf die Gesamtheit aller 
Arbeiter, so konnen wir diese zunachst insgesamt nach Leistungsgruppen be
trachten odeI' auch aHe einzelnen Personen in ihrer Leistung zu erfassen ver
suchen. 

Es wird oft ausreichend sein, mit 3--4 Leistungsgruppen auszukommen, 
U1n die .Anderung del' GroBe bestimmter Gruppen, etwa del' schlechteren odeI' 
del' besseren, als Erfolg del' Eignungsfeststellung festzustellen. 

Will man iiber die reine Betriebsfeststellung hinaus eine vergleichende 
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Begutachtung dieser Leistungsgruppen hinsichtlich der Leistungsvoraussage 
durch das Laboratorium mit in die F.JIiolgskontrolle einbeziehen, so wird man 
die Pl'iifbefunde und die Leistungsausweise der Praxis nach 3-4 Gruppen auf
einander zu beziehen haben, um GroBe der Ubereinstimmung sowie Art und GroBe 
der Abweichung kennenzulernen. 

Die Personalbegutachtung kann aber auch nach der Rangreihenmethode 
geschehen. Es werden dann die Rangreihen gemaB Ausweis des Priifbefundes 
mit den Rangreihen gemaB Ausweis der praktischen Berufsleistung miteinander 
verglichen, und insbesondere wird festgestellt, wie hoch die Ubereinstimmung 
der beiden Rangreihen ist, wobei naturgemaB die Bezugsgrundlage die in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erfassende Hohe der zufalligen Ubereinstimmung 
und Abweichung zweier Rangreihen sein muB. Werden die Zufallswerte der 
Ubereinstimmung und Abweichung merklich oder erheblich iiberschritten, so 
ist ein SchluB auf die Scharfe der psychotechnischen Begutachtungsmethoden 
moglich. 

Total- Personal- oder Teilkontrollen sind entweder als Stufen- oder Ent
wicklungskontrollen durchfiihrbar. Wir sprechen von einer Stufenkontrolle 
dann, wenn wir gute und schlechte Berufsangehorige im Laboratorium priifen 
und nun auch Stufen des Befahigungsausweises gemaB psychotechnischer Priifung 
bekommen. Liegen keine Hemmungen infolge jahrzehntelanger Berufsiibung 
und Berufseinstellung vor, so kann etwa das Ergebnis dieser Stufenkontrolle 
lauten: "Die Methoden erfassen etwa 80% der Besseren und Besten und etwa 
90 % der Schlechteren und Schlechtesten. Eine Kennzeichnung des MittelmaBes 
ist ebenfalls mit ausreichender Genauigkeit moglich." 

Die Regel werden aber EntwicklungskontroUen hilden. Der Eignungs
befund besagt ja eine Voraussage hinsichtlich der Leistungsentwicklung. Von 
jeher wurde nach AbschluB der Probezeit, der Lehrzeit, eine bestimmte Leistung 
verlangt, die als Probearbeit fiir die Gesellen und als Meisterstiick die Grundlage 
fiir die Begutachtung der Leistungsentwicklung abgibt und die Hohe der er
reichten Fertigkeit und erlangten Kenntnisse dartut. 

Die Entwicklungskontrollen werden sich insbesondere auf die Arbeitskraft 
und ihre Leistung zu beziehen haben, wobei wieder, je nach dem Umfange der 
Erfassung in der Kontrolle und dem Grade der Differenzierung, den wir zugrunde 
legen, Versagerkontrollen, Ranggruppenkontrollen oder Rangplatzvergleiche 
ausgefiihrt werden konnen. Den Grenzfall bildet die Erfolgskontrolle an jedem 
einzelnen gepriiften Mann, bei dem Eignungsfeststellung,' Anlernerfolg und Lei
stungsergebnis in Beruf, Biiro und Werkstatt miteinander in Beziehung gesetzt 
werden. 

AIle Entwicklungskontrollen miissen sich iiber eine ausreichende Zeitdauer 
erstrecken, deren GroBe ganz allgemein nicht angebbar ist. Sind in der Betriebs
praxis Anlernzeiten bis zu mehreren Jahren iiblich, so sollte man nicht eine 
Entwicklungskontrolle nach 8 Tagen abschlieBen, da an diesem Zeitpunkte 
noch eine stiirmische Leistungsentwicklung des Anwarters gegeben ist und da 
iiberdies durch die verschiedene Art der bisherigen -und weiteren Einarbeitung 
die endgiiltige Leistungsdifferenz noch nicht klar zu erkennen ist. Neben einer 
ausreichenden Dauer der zugrunde gelegten Entwicklungszeit sind einwandfreie 
Feststellungsmethoden der Leistung erforderlich, urn nicht zu Schein- und Fehl
kontrollen zu kommen. 

Unter allen Umstanden sollen fiir aIle Erfolgskontrollen Belege verlangt oder 
zu mindestens bei kritischen Fallen gefordert werden, die teils als Akkordziffern, 
teils als Kraft- und Betriebsmittelverbrauch, teils auch aus AusschuBquoten bei
gebracht werden konnen. Aber iiber die Belege hinaus muB in der Mehrzahl der 
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FaIle eine Besprechung und eingehende Erorterung besonders der schwierigen 
:Falle erfolgen, macht doch die Grundlage der Akkordfestsetzung oder der Be
wertung im Urteil des Praktikers oftmals eine Aufklarung notwendig. 

Drei groBe Gruppen von Feststellungsbelegen werden in der Regel moglich sein. 
V gl. Abb. 235. Die erste Gruppe umfaBt meBbare und zahlenmaBige Angaben, die 
denBetriebsunterlagen entstammen. In der zweiten Gruppe sind die Urteile der 
Vorgesetzten, Kollegen, sowie die Eigenurteile zu nennen, die auf Grund der 
Fremd- oder Eigenbewertung der Leistung oder Beobachtung des Verhaltens 

Erfolgskontrolle I IP 
Moede 

A. MeBbare und zahlenmaBig belegbare Angaben 
a) Materialverbrauoh 
b) Betriebsmittelverbrauoh 
0) Mangel und Fehlleistungen 

Storung - UnregelmaBigkeiten - Unfalle 
d) Akk rd/Menge 

o '-.....Giite 
B. Beurteilung 

a) Vorgesetztenurteile und -Beriohte 
b) Urteil der Kollegen 
0) Eigenurteil 

C. Proben 
a) Kenntnis- } A . 
b) Fertigkeits- uswelS 

entstanden sind. SchlieBlich 
wird eine unmittelbare Stich
probe, die man an Ort und 
Stelle entweder selbst oder ge
meinsam mit den V orgesetz
ten vornimmt, mitunter nicht 
zu urngehen sein, urn eine un
mittelbare Anschauung von 
Leistung und Verhalten des 
Bewerbers zu bekommen. 
Wird im Rahmen der regu
laren Auftrage das Leistungs
bild auch bei Beobachtung am 
Platze nicht klarer, so wird 
man Proben, die reprasentativ 
fiir die Arbeitsleistung der 

Abb. 235. Stelle sind, einschalten. Wird 
beispielsweise der Fahrer eines Verkehrsmittels verschieden von Priifstelle, An
lernmeister und Kontrollmeister beurteilt, ohne daB in der Besprechung des 
}'aIles eine Einigung zu erzielen ist, so wird man auf einer Versuchsstrecke 
eine Probefahrt ausfiihren lassen, bei der aIle leistungswichtigen Feststellungen 
getroffen werden. Aufgaben sind zu wahlen, die einen rep r a sen tat i v e n 
Charakter fiir die Berufsverrichtung, was Leistungen und Verhalten betrifft, 
aufweisen, und die daher die wichtigsten und hauptsachlichsten Berufsfunk
tionen am treffendsten durch kurze Beobachtung festzustellen erlauben. 

Die Akkorde konnen gut und schlecht sein. Der Vergleich der reinen Akkord
ziffern kann eine Schein- und Fehlkontrolle· sein. Die Urteile konnen richtig 
und falsch sein. Sie kommen entweder als freie Beurteilungen in Betracht oder 
als fundierte oder begriindete und belegte Urteile, bei denen die Richtlinien der 
Leistungsbeurteilung in ahnlicher Weise festgelegt werden wie bei den Priif- und 
Beobachtungsanweisungen. Freie und fundierte Urteile neben eingehender 
Aussprache am Verhandlungstisch werden bei Grenzfallen nicht nur fiir eine 
gute Erfolgskontrolle Nutzen stiften, sondern dariiber hinaus eine Annaherung 
der Bewertungsgesichtspunkte zwischen PriifsteIle und Praxis bringen sowie 
zur Schaffung eines gemeinsamen Interessengebietes und Erfahrungsaustausches 
fiihren, dessen Ausbau der PriifsteIle und dem Betriebe, der Leitung und dem 
Arbeiter nur vorteilhaft sein wird. 

B. Allgemeine Vorschiitzung des Wirkungsgrades 
der Priifung. 

Je nach der Giite der Personalwirtschaft in einem Betriebe, je nach Hohe 
der Anforderungen, je nach der Giite der Untersuchungsverfahren und dem Um-
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fange, in dem sie zur Anwendung kommen, kann man eine allgemeine V orschat
zung versuchen. 

Wir gehen von der Voraussetzung aus, daB in einem Betriebe bisher jeder Mann 
eingestellt wurde. Unterschiedliche Befahigungen haben gemaB Betriebserfah
rungen einen verschiedenen Leistungserfolg, so wollen wir annehmen. NaturgemaB 
wird man zunachst das Bestreben haben, die Gruppe der schlechten Arbeiter 
nach Moglichkeit uberhaupt von dem Betriebe fernzuhalten. Ordnen wir die 
Leistungen der Betriebs. 
angehorigen in einer 
Haufigkeitskurve an, 
aus der wir eine Be
wertungskurve fUr 5 Lei
stungsgruppen ableiten, 
wobei die Leistungs
gruppe 1 die beste, 
Gruppe 5 die schlech
teste darstellen moge, 
so kann eine Absc4al
tung der Gruppe 5 vor
genommen und der Er
folg der Abschaltung 
hinsichtlich Leistungs
steigerung der Gesamt
belegschaft zunachst 
rechnerisch vorgeschatzt 
werden (vgl. Abb. 236). 

Wir gehen von dem 
einfachsten Fane gemaB 
Abb. 236 BeispielOpto
meter (1) aus, daB eine 
einzige Leistungsfunk
tion sich als priifnotwen
dig erwiesen hat und daB 
dem Unterschiede dieser 
Sonderbefahigung auch 
Unterschiede der Berufs
leistung entsprechen. 
Wird die letzte Gruppe, 
in der die schlechtesten 
Sehleistungen enthalten 
sind, abgeschaltet, .und 
zwar in Hohe von 15% 
der Bewerber, so muB 

Leisfungssfeigerung durch Abschalfung der schlech
feren bei PrOlung einer und mehrerer Funkfionen 

1 

. a -l1iffel ous ,u,fe 1- S;S 
2 b = Jlbseho/fung yon '1,6'-5,5 ! ..+..I 

C = II '1;1-5,5 ! , , 

d· , u 3,6'-5,5 1 Z J J ,,5.5 

Durehschniffswerfe tTlIS z! PrtJl'pJ'oben iVok 
Leisfung.ssleig.erung NoIlJnyerbesserun{l 

~:~p' 10 ~z: 
~ 

5 
o 3 
abed abetl 

Lehr1itJ.q,y!l!ilrllI fiji-l1etollti7dllsfrie 
3 /lnzohldergtinzlimlJng6'6'li;11o 'I1miltfemlJrleI1: 11;'>-17 ll!-TT 

Jlllgemeine } . 11,0 % ?6',0" 
Prolrlisehe Jnfell(genz 9,Z % M, 'I % 
Teeno. -Ironsfl: 1,0 % 10,0 % 
Hondge.schiclrlichlreif . 1$,5 % Z2,5 % 
Jl. I • .J. des JI/{qes 8,5 % 17, 'I % 

II1neslelstYngen der Ilertlh!sorbeif 13,5 % Z1,5 % 

Abb.236. 

JP 
Moede 

die gesamte mittlere Leistung, die vor Abschaltung der Schlechtestgruppe als 
genugend mit der Note 3 zu bewerten war, eine Steigerung aufweisen, so 
daB sie etwa zwischen 2-3 zu liegen kommt. Die Ziffern der Leistungsunter
schiede auf Grund der Prufung einzelner Leistungsfunktionen konnen erfahrungs
gemaB durch ausreichende Versuchszahlen gewonnen werden. 

Die GroBe der moglichen und tatsachlichen Abschaltung der Schlechteren 
richtet sich naturgemaB nach der GroBe des Angebotes, das zur Verfugung 
steht, der Hohe der beruflichen Anforderung an diese Leistungsfunktionen, 
sowie nach dem Umfang, der Zahl und Wertigkeit der Leistungsfunktionen, die 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 22 
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beriicksichtigt werden miissen. Nehmen wir an, wir miissen 21 Priifproben an
wenden, urn etwa 4 Gruppen von Hauptleistungsfunktionen zu studieren. Wir 
wollen nun gemlW Abb. 236 Beispiel 2 die bisherigeLeistung, die sich aus Tragern 
der Noten 1 bis 5,5 zusammensetzt, als urspriingliche Bezugsgrundlage annehmen. 
Schalten wir die Noten 4,6-5,5, also die Klasse der Recht-Geringen ab, so be
kommen wir eine Leistungssteigerung von etwa 7% und eine Notenverbesserung 
urn 0,1. Schalten wir die Gruppen 4,1-5,5 ab, also die Geringen und die Recht
Geringen, so erhoht sich die Leistungssteigerung auf etwa 12 %, die Notenver
besserung urn 0,3. Gehen wir dariiber noch hinaus und schalten aIle Noten von 
ziemlich geniigend bis ungeniigend ab, also von 3,6-5,5, so bekommen wir bei Zu
grundelegung der Haufigkeitskurven in diesen Priifproben, unter Anerkennung 
der AuswertungsmaBstabe auf Grund der Integralkurve, eine Leistungssteigerung 
von 20% und eine Notensteigerung von 0,5. Gehen wir von der Voraussetzung 
der Ziffer 3 aus, won.ach 4 Hauptfunktionen gepriift wurden, so muB gemaB 
Formel nach Abschaltung der einzelnen Notenklassen sich ein entsprechender 
Leistungsgewinn in der Vorschatzung ergeben. 

Nehmen wir das :lVIittel, das sich bei 21 Priifproben und Abschaltung der 
Notenklassen 4,6-5 ergibt, so miissen wir etwa 10% der Bewerber abweisen 
und erhalten eine Aufbesserung der Leistung von etwa 7 %. Wir haben dann 
die halbe Anzahl oder Klasse der zwischen gering und recht gering gelegenen 
Priiflinge a1?gewiesen. Schalten wir die ganze Klasse oder Gruppe, die zwischen 
gering und recht gering liegt, ab, so miissen etwa 21 % der Bewerber zuriickbleiben, 
und es ist eine Leistungsaufbesserung von etwa 12,5% zu erwarten. 

Diese Mittelwerte schwanken naturgemaB je nach der Art und dem Ausfall 
der Leistungspriifungen bei den einzelnen Funktionen, die berufserforderlicn sind, 
wie sie in Abb. 236 Beispiel 3 wiedergegeben sind. Wir heben hervor, daB bei Zu
grundelegung gleicher AuswertungsmaBstabe wir mitunter die Klasse der Geringen 
starker, in anderen Fallen schwacher vertreten finden. Beispielsweise haben wir 
bei den Intelligenzproben 26%, bei den Sinnesproben des Auges nur 17% schlechte. 
Die technisch-konstruktive InteIligenz zeigt nur 10% Ausfall, die natiirlich 
nicht nur von der Giite der im allgemeinen anzutreffenden und gerade gepriiften 
Leistungsfunktion, sondern auch von der Schwierigkeit der gestellten Aufgaben, 
der Anzahl und der mittleren Beschaffenheit der Durchschnittsbewerber abhangt. 
Es ist moglich, daB durch eine geeignete Vorauslese nur diejenigen Bewerber zur 
Priifung kommen, die bereits eine gewisse Hohe der Begabung, etwa auf handwerk
lichem oder kaufmannischem Gebiete, zu besitzen glauben. Es wird dann 
unter sonst gleichen Bedingungen naturgemaB die Gruppe der handwerklich 
und kaufmannisch Geringbefahigten schwacher vertreten sein, je nach dem 
Grade der Wirkung dieser Vorauslese. 

Ziehen wir einen Mittelwert, so wird man insgesamt durch Ausschaltung der 
Gruppe der Geringen eine Leistungssteigerung von etwa 10-15% 
vorschatzen konnen unter der Voraussetzung eines ausreichenden Angebotes und 
des Vorhandenseins einer Personalwirtschaft, die frei von grobsten Mangeln ist. 

Diese vorzuschatzende Ziffer der Leistungssteigerung von 10-15% kann nun 
auch erfahrungsgemaB teils durch Interpolation, teils durch praktischen Versuch 
kontrolliert werden. 

Wir konnen im Betriebe nur diejenigen zur Anstellung und Ausbildung bringen, 
die die Leistungsnoten 1-3,9 aufweisen, so daB die Klasse der Recht-Geringen 
wegfaIlt. Wenn wir nun Leistungsgruppen auf Grund praktischer Berufsleistungen 
bilden, so muB es gestattet sein, unter Benutzung des erfahrungsgemaB bekalmten 
Unterschiedes und Leistungsabstieges zwischen der besten, zweitbesten und dritt
besten Gruppe, auch auf den zu erwartenden weiteren Leistungsabstieg der Folge-
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gruppen zu schlieBen, wodurch wir die LeisttmgsgroBe bekommen, die die Gruppe 
der Schlechten im Betriebe uns gezeigt hatte. Wir setzen das Gesetz der Stetig
keit voraus und interpolieren gemaB Abb. 237, daB der Abstieg 0,6 von Gruppe 1 
zu 2 und von 2 zu 3 auch fiir den Abstieg der Gruppe 3 zu 4 maBgebend sein 
wird, da dieser Minderungs
koeffizient ein mittlerer Wert 
ist, der gemaB allgemeiner 
Erfahrung der Praxis eher 
hoher als geringer anzusetzen 
ist beim Ubergang zu noch 
schlechteren Befahigungsgrup
pen. 

N ach den Feststellungen 
der Borsig-Werkschule bei 
5 J ahrgangen ergibt sich, 
daB durch Abweisung der 
Gruppe der Schlechtgeeigne
ten, also durch Abschaltung 
del' Noten 4-5, gering und 
recht gering, sich eine Zeit
ersparnis von etwa 12 % und 
eine Qualitatssteigerung von 
etwa 14% errechnen undnach
weisen laBt. Die Bewertungs
maBstabe waren die Zeit, die 
zur Ausfiihrung del' normalen 

Allgemeine Leistungssteigerungs- I IP Vorschiitzung oder Nachweis Moede 

1. Unmittelbar nach Abschaltung der Lei-
stungsgruppe 

Mittelwert aus 
21 Priifproben 

Note 4,6-:-5,. ·14,1-:-5, .. 

Ausschaltung der Gruppe ... 9,6% 
I 

20,5% 
Aufbesserung der Leistung .. 7 01 12,5% ,0 

2. In t e r pol a t ion: Praktische Betriebskontrolle 
bei v 0 r her i g e r Abschaltung der Gruppe IV 
(bestehend aUB den Noten 4 und 5) 

5 Nofe 
I 

Mittelwerte aus 5 Jahr-
'f gangen: 

........ "1}o.o Lehrlinge des Borsig-
3 ff,O;il' Werkes Berlin 
Z 0.0 1 

Zeitersparnis 1 .,., "" "'I 
0'" "ii <>; "'I 11,7% 

flruppeI II III IF/obgewiesen/ Qualitats-
steigerung14,3 % 

Lehrstiicke gebraucht wurden, Abb.237. 

sowie das Meisterurteil, also 
die Bewertung der Qualitat der ausgefiihrten Arbeit durch den Ausbildungsleiter. 

Eine Vorschatzung der Ersparnisse kann der Vorschatzung der Leistungs
steigerung erganzend zur Seite treten. Die Gruppe del' Schlechtgeeigneten muB 
in gleicher Weise ausgebildet werden wie die iibrigen Anwarter, die sich spater 
als gute und sehr gute Betriebsangehorige erweisen. Die Unkosten del' Aus
bildung je Kopf sind zu bestimmen. Man kann nun unter der Voraussetzung, 
daB die Schlechten doch den Betrieb in kiirzerer oder langerer Zeit verlassen wer
den, die Gesamtsumme der nutzlos aufgewendeten AnIern- und Lehrkosten an
geben, die bei Nichtabweisung der Ungeeigneten entstehen. Wenn sich etwa 
herausstellt, daB beispielsweise etwa 100 ungeeignete Personen je Monat, also 
etwa 3 taglich, abzuweisen sind, so wiirden diese 100 bei Ausbildungje Kopf 
in Hohe von M. 30 = 3000 nutzlos aufgewendete Unkosten ergeben, die ein
gespart werden. Ganz abgesehen von den nutzlos aufgewendeten tatsachlichen 
Kosten wird auch die Ausbildung der Guten und Besseren schneller und besser 
vor sich gehen und auch die Arbeit der Lehrer und AnIernmeister erleichtert, 
wenn die Hemmungen durch die Schlecht en wegfallen. Von dies en Kosten miissen 
natiirlich die laufenden Kosten fiir die Priifstelle und fiir die Tilgung der Anlage
werte abgesetzt werden. 

c. Erfolgskontrolle auf Grund objel(tiver Betriebsbelegc. 
I. Betriebsstatistik der Personalabteilung. 

Die Osram -Werke haben einf:l Personalstatistik bekanntgegeben, aus del' 
die Einwirkung del' Eignungs- und Umstellungspriifung auf die Entlassungs-

22* 
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ziffer hervorgeht. Es wurden im Jahre insgesamt 1565 entlassen, von denen 
etwa 59 wegen mangelnder Eignung, 746 aus anderen Griinden zur Entlassung 
kamen. Das VerhiHtnis zwischen Entlassungsziffer wegenNichteignung und Weg. 

Betriebsstatistik 

Gliederung des Leistungsurteils I En t I as sun g ss t a ti s tik 

1923 1924 I im Jahre 1924 
Arbeiterinnen Arbeiterinnen 

Arbei- I Ar-
sehr gut geeigne 1,0% 1,4% 

Entlassen terinnen beiter · 
gut geeignet ... 35,0% 37,2% auf eignen Wunsch ....... 21,6% 26,5%: geeignet ....... 61,0% 59,7% aus Mangel an Arbeit ..... 1,3% 8,5% ungeeignet .... 3,0% 1,7% wegen mangelnder Eignung - 6,4% 

Arbeiter Arbeiter wegen unsauberer Arbeit .. - 0,7% 

sehr gut geeignet 0,5% 1,2% wegen unentschuld. Fehlens - 0,7% 

gut geeignet . .. 5,0% 36,5% aus besonderen Griinden 

geeignet ....... 89,0% 60,6% 

I 
(Diebstahl usw.) ....... O,3~{' 1,4% 

ungeeignet .... 5,5% 1,7% 23,2% 1 44,2% 

Abb.238. 

gang aus anderen Grunden ist nach Einfiihrung der Eignungspriifung 1: 12,5, 
wahrend es friiher schon viel ungiinstiger lag. Leistungs- und Entlassungs
statistik Osram ffir 1923 und 1924 zeigt Abb. 238. 

II. Erzeugungsmenge und Giite. 
Die Gesamterzeugungsmenge eines Betriebes vor und nach Eignungspriifung 

kann studiert werden, urn den Anteil der Auslese lediglich hinsichtlich Menge 
und Gute der Fertigstucke zu erfassen. Wie Abb. 239 zeigt, steigt die Leistung 

in einem Holzbetriebe durchschnittlich urn etwa 
30 % nach Einfuhrung der Eignungspriifung. 
Gleichzeitig sind die Schwankungen in der Monats
erzeugung geringer als friiher, wie die Schaulinie 
ergibt. Die Qualitat der Fertigstucke ist gleich
falls erheblich gestiegen und sehr gleichmaBig 

Abb. 239. Leistung vor und nach Einfiihrung 
der Eignungspriifung nach Biegeleisen. 

m:J Quq/i/ql __ o'w-psrcIIDl«IJn fl-iiTung Jun; t9Z1 
m . fTqtit·· • 11th 1.9tZ 

A bb. 240. Leistungsqualitat und Eignuugspriifung in einem 
Holzbetriebe nach Biegeleisen. 

geworden. Eine Ausnahme bildet der Monat Dezember, bei dem die Menge hoch, 
die Qualitat schlecht ist. Es lagen gemaB Feststellung der Betriebsleitung Versuche 
der Belegschaft vor, die Auslese nebst anderen KontrollmaBnahmen abzuschaffen, 
indem man die Giite senkt bei gleichzeitiger Steigerung der Menge. 

Das Monatsbild der Qualitat der erzeugten Holzstifte vor und nach einer 
Eignungspriifung gibt Abb.238; man erkennt ebenfalls die 25% Aufbesserung 
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der Qualitat bei Verringerung der Schwankungen nach Einfiihrung der psycho
technischen Arbeiterauslese. Die Tagesleistung ist auf Abb. 239 sichtbar (76). 

Technologische Erfolgskontrollen fiir Schweillen wurden von Radler durchgefiihrt, der 
die geschweiBten Stucke im ZerreiB- und Biegeversuch erprobte (77). . 

III. Betriebsmittelverbra«ch und Reparaturstand. 
Die StraBenbahn GroB-Berlins versuchte eine Beziehung zwischen Eignungs

priifung und Anlernung und der Senkung des Stromverbrauches beim Fahren und 
der Senkung der Reparaturziffern aufzufinden. Die Schaulinien der Abb. 241 
lehren eindeutig das Absinken des Stromverbrauches, offenbar auf Grund besserer 
Fahrtechnik, desgleichen die Verminderung des Reparaturstandes infolge besserer 
Behandlung des Wagens und alier Be
dienungsteile offenbar auf Grund groBe
ren Verstandnisses fiir sachgemaBe 
Wagenpflege und Wartung. Die Ver
gleichbarkeit der Kriegszeit mit der 
Nachkriegszeit ist freilich schwierig, da 
Giite des Materials, Verkehrsdisziplin, 
Ernahrung, gesamte .Anderung der of
fentlichen Stimmung und des Verkehrs 
u. a. m. derart grundverschieden sind, 
daB eine gesonderte Erfassung des An
teils der Eignungspriifung und Anlernung 
an der .Anderung des Betriebsmittelver
brauches und Reparaturstandes prak
tisch unmoglich erscheint. Man kann 
nur schlieBen, daB im Rahmen alier 
Faktoren und Einfliisse auch dies en 
psychotechnischen BetriebsmaBnahmen 
eine merkliche Bedeutung zugeschrieben 
werden muB (78). 

IV. Unfaliziffern lind Fehlleistungen. 
Die Unfallziffern sind gleichfalis im 

Schaubilde der Abb. 240 dargestellt. 
Auch sie ergeben ein Absinken je 1000 
Wagenkilometern. Das Vertrauen des 
Publikums zu einem Verkehrsunterneh
men stiitzt sich vor aliem auch auf die 
Einschatzung seiner Betriebssicherheit. 
Jede ErhOhung der Betriebssicherheit 

Energteyer6rot/ch 
5001907 0.1 05 07 09 11 1.1 15 17 19 ZI 
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Abb. 241. Erfolgskontrolle bei der GroBen Berliner 
StraBenbahn nach Traum. 

auBert sich daher nicht nur direkt und indirekt in der Ertragsrechnung des 
Verkehrsunternehmens aliein. 

Unfalle wird es in einem Verkehrsunternehmen immer geben, solange Men
schen mit ihrer Fehlbarkeit, Material, Einrichtung, Organisation, Betrieb her
stellen, bedienen, verwalten, leiten. Man kann daher auch bei den bestgeleiteten 
Verkehrsunternehmen mit dem besten technischen Material, der vorziiglichsten 
technischen Einrichtung und den geeignetsten Menschen immer nur eine Senkung, 
nicht ein volliges Aufhoren der Unfalle erwarten. 

Andere meBbare Belege sind durchaus moglich und auch verwendet worden, um 
etwa die groBere Materialausbeute, eine bessere Ausbringungsziffer je Quadratme
ter Platz in der Zeiteinheit, die bessere Einhaltung der vorgeschatzten Termine oder 
Verringerung sowie Ausbleiben von Reklamationen der Kundschaft nachzuweisen. 
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D. Personalgutachten. 
ZahlenmaBige Belege der Leistung sind moglich, desgleichen eine Beur

teilung. Die Gute der Urteile und ihre Verwendungsfahigkeit wird vor allen 
Dingen von der Zuverlassigkeit und Begabung der das Urteil fallenden Vor
gesetzten im Betriebe abhangen, weiter von der Anzahl derjenigen Person en , 
die in einem bestimmten Zeitraum zu beurteilen sind, sowie von den Unter
lagen, die der Beurteiler benutzt, der entweder gefiihlsmaBig oder an der Hand von 

I 

Schema des psychotechnischen Formulars 
einer BetriebspriifsteIJe 

I V orderseite I 
Nam I Alter: 

Arztliche Befund der psychotechnischen 
Untersuchung Priifstelle 

Eigen- I Wert-
schaften zahl 

Sonstige arbeits-
wichtige Angaben 

A. ..... .................. __ ._----
B. ..... -_ ... _----------.----------
c. 

Beobachtung 

......... .- .. _-_ ...... _--------
An Abteilung 

I Riickseite I 
Anlernstelle Ar bei tssaal-Wer kstatte 

Ausbildung als: Eingestellt als: 

Woche I Leistung I Urteil I Leistung I 
1 

Monat I Urteil 
1 I Menge Giite 

2 1 I 1 1 I I 

1 1-______ I ___ ._.~ 
3 2 I J I 

3 I 1 1 

I I I 

Bemerkung: Bemerkung: 

I 
I 

Aufzeichnungen wah
rend eines langeren Zeit
raumes oder geleitet 
durch sonstige Belege 
sein Urteil bildet. 

Wichtig ist vor allem 
auch die Richtung, in 
der eine Beurteilung 
verlangt wird. Ein all
gemeines Betrie bsver
halten im Urteil zu 
kennzeichnen, wird oft 
schwieriger sein als die 
Einschatzung der allge
meinen oder beso:n,deren 
Leistungsfahigkeit. Der 
Lohnempfanger oder der 
Lehrling, der keine Ak
kordarbeit ausfiihrt, ist 
anders als der Akkord
oder Pramienempfanger 
zu bewerten. Bei dauern
dem Wechsel des Mate
rials und der Auftrage 
kann aber auch die Ak
kordziffer gege benenfalls 
schlechter sein als ein 
gut fundiertes Urteil des 
Meisters, sofern er ein 
guter und kritischer Be
obachter ist. Die Beur
teilung kann sich auf die 
gesamte Personlichkeit, 

Abb.242. ihre Leistung und ihr 
Verhalten oder auf be

stimmte berufsnotwendige Eigenschaften, etwa Sauberkeit, Aufmerksamkeit, 
Geistesgegenwart bei Teilgutachten beziehen. Abb. 242 zeigt eine Personal
laufkarte fUr die Eignungspriifstelle, die Anlernschule sowie den Arbeitssaal, 
die zwangslaufig die Priifbefunde sowie die Erfolgsurteile einholt. In Abb. 243 
sind fur analytische Teilkontrolle bei den ublichen D Leistungsstufen die Kurven 
des Werkstatts- und des Laboratoriumsurteils eingetragen. Die mittlere Noten
differenz betragt beim Auge 0,29, beim Gedachtnis 0,63, bei der Aufmerksam
keit 0,33, bei der Kombinationsfahigkeit 0,34. 
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I. Versagerkontrollen. 
Der Grenzfall des V e r sag ens wird im Urteil noch am ehesten erfaBt 

werden konnen, sofern nicht Voreingenommenheit vorliegt und sofern nicht 

a " S 5 

'I 

3 

2 

1 

, -
~;'I<; 

-
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Z 

1 

f<S - ' \ , \ r-' , I , / \ , \ 
/ 

1 3 S 7 .9 11 13 15 17 1.9 27 1357.9 111315171921 
c /luge 
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If 
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1 1 

t:l fl8dtiohfnis 

/ , - l/~ eo - I 
\ , \ 

I. 

1 3 5 7 .9 11 13 15 17 1.9 21 1 3 5 7 .9 11 13 15 17 1.9 21 
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Abb. 243. Analytische Teilkontrolle. 
Die heiden Knrvenziige bedeuten Laboratoriums- und Werkstatts-Urteil bei Verwertung der Noten 1-5. 

daR allgemeine V e r hal ten des zu Beurteilenden mit seinen tatsachlichen 

Versagerkontrolle der HandwerkerlehrIings-Eignungspriifung I I P 
bei der Deutschen Reichseisenbahn Moede 

1921: eingestellt auf Grund psychoteohnischer Eignungspriifung: 1638 
Naoh einem Jahr Praxis laut Werkstattenurteil 100 Versager = 6,12 % 

In Werkstatten unter 20 % Einstellung 3,08 % Versager 
mit 20-40 % 6,47 % 

Werkstattenurteil iiber die Versager 
Mit tel w e r t von n = 98 

Gepriifte 
Eigensohaften 

Allgem. Intellig. 

Techn. Befahigg. 

Handgeschickl. 

Werks~Urteil I Psych~. priifg·1 ib=;'erch~ I 
__ 3_,_3_0 __ 1 2,29 1,01 

3,50 3,15 0,35 
-----_. 

3,53 2,58 0,95 

Zensuren 

1 = sehr gut 
2=gut 
3 = mittel 
4= gering 

Sinnestiichtigkeit 3,29 3,11 0,18 5 = sehr gering I 
~~~---;----------

Moralische Werkstatten-
Eigenschaften Urteil 

Betragen . . . . . . . . 2,33 

FleiB .. " ...... . 2,97 
---------1·------
Aufmerksamkeit . 2,69 

Berufsfreude ..... 1~3-0--
Abb.2H. 
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Leistungen verwechselt wird. Die Versagerkontrolle ist Mangelkontrolle des 
Bewerbers, der, so wollen wir annehmen, von der Priifstelle als ausreichend 
oder ·gut geeignet dem Betriebe zur Ausblldung oder zur Arbeit iiberwiesen 
wurde. Die Versagerkontrolle der Deutschen Reichsbahn der Abb. 244 zeigt 
einmal die geringe absolute Versagerziffer, also die geringe Haufigkeit der 
Versager, die im Durchschnitt 6,6 % betragt, zum anderen aber auch die Ab
hangigkeit der Versagerzahl von der AngebotsgroBe. 

Kommen von 100 Bewerbern 20 % und darunter zur Einstellung, so ist die 
Auslesemoglichkeit besser und die Leistungsfahigkeit der Priifverfahren wird 

Bewiil7rllngskQnfrQ//e 
JP filr 

LeITrlitrgB tier oe~~ Heicl7s!HJ/m 
Moede tlurcl7jef"tihrf nuc17 ho. 'tiITr. Lehrzeif 

Vers:fr in % 
bezfJ!len tT. iITre Rl1ngp/iifze 

% 1o.s 11 
10 
9 ;L 
8 

"" 7 ~ 6 
~.f '1.6 
~If~ 
~J 

~; 
o Ersle Zweife Nest tier Hongreihe 

zo% zo% 

Abb.245. 

groBer sein, wie die Versagerziffer VOn nur 3 % 
ergibt. MuB man dagegen beinahe die Halfte 
der Bewerber einstellen, also bis zu 40 % der 
sich Meldenden annehmen, so steigt die Ver
sagerzahl auf etwa 6 % . 

Eine Versagerkontrolledes Jahres 1922 zeigtAbb.245. 
Es entfallen auf die ersten 20% der Rang-Reibe 4,6% 
Versager, auf die zweiten 20% bereits 8,3%, auf den 
Rest sogar 10,5 % (79). 

Die Eigenschaftskurve des Versagers gibt 
wertvollste Hinweise auf die Verbesserungsnot
wendigkeit und die Anderung einzelner Priif
mittel oder des gesamten Priifverfahrens. 

Abb.244 lehrt, daB die moralischen Eigen
schaften der Versager: Betragen, FleW auf Grund 
der Beobachtung der Meister in mehreren Mona
ten keine Mangel gezeigt haben. Es wird sich 
demnach gegebenenfalls eine Berticksichtigung 
dieser Eigenschaften inder kurzen Dauer der 

Priifung nicht empfehlen, einmal well sittlich moralische Mangel und Ausfalle der 
Versager VOn der Werkstatt nicht nachgewiesen werden konnten, zum anderen 
well auch bei kurzen Priifzeiten mit ihren ungiinstigeren Feststellungsbedingungen 
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kaum ein hoherer Wirkungsgrad der 
moralischen Bekundung durch die 
Untersuchungsleiter zu erwarten ist 
als «urch die Meister, die monatelang 
den Priifling um sich hatten. 

Die ZusammeIl$tellung der Eigen
schaftskurve des durchschnittlichen 
Versagers in 4 J ahrgangen ist in 
Abb. 246 wiedergegeben. Verfolgt man 
die fortlaufenden Meldungen tiber die 
Versager, so lehrt die Erfahrung, daB 
ihre Zahl im Laufe der fortschreitenden 

. Ausblldung etwas geringer wird, da eine 
r-~:::-"'_-'--"'=::--_r-M._i!'r.-=:s:::,:uge.,-r--.-:'%:-:'O, allmahliche Angleichung an die Durch-

19ZZ --- 1DZZ 103 schnittsleistung zu erwarten ist und 
19Z3 ----- 15Z9 97 
19ZIf -- 788 If 0 auch eintritt, ohne daB freilich aus 
19&5- 836 3Z dem Schlechten ein Guter wird. Die Zu-

Abb.246. sammenstellungszeichnung der durch-
schnittlichen Eigenschaftskurve ergibt, daB der mittlere Versager sich durch 
gu tes Betragen ausgezeichnet und zu Beanstandungen in dieser Hinsicht 
keinen AulaB gegeben hat. Betragen ist die am besten ausgebildete Eigenschaft 
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seines Person1ichkeitsschaubildes. Aufmerksamkeit und Berufsfreude sind durch
schnittlich, teils knapp unterdurchschnittlich. Am ehesten kann noch die 
maBige Berufsfreude zu Bedenken AnlaB geben, die bei einem Jahrgang nur mit 
ziemlich geniigend bewertet wird und vielleicht als Erfolg der schlechten Ver
anlagung anzusehen ist. Sind keine guten Fahigkeiten vorhanden, so wird bei 
fortlaufendem MiBlingen der Leistungen, bei dauernden V orhaltungen der Meister, 
dauerndem Zuriickbleiben hinter den Arbeitskollegen, Berufsunlust kaum aus
bleiben. 

Wah rend die moralischen Eigenscha£ten in der Untersuchung nicht beriick
sichtigt worden sind, sind Intelligenz, technische Begabung, Handgeschicklich
keit und Sinnestiichtigkeit gepriift worden. Am groBten ist der Ausfall in der 
Handgeschicklichkeit. Auf Grunddieser Feststellung der Erfolgskontrolle kann 
geschlossen werden, daB entweder die Verfahren der Handgeschicklichkeit zu er
weitern oder umzugestalten sind, da sie offenbar nicht die gerade in diesen 
Werkstatten verlangten Formen der Handgeschicklichkeit beriicksichtigen und 
getroffen haben, oder daB die Geschicklichkeitspriifung nicht umfassend genug 
gewesen ist, so daB in zukiinftigen Priifungen mehr Handgeschicklichkeitsfunk
tionen zu begutachten sind, oder daB das Ergebnis der Handgeschicklichkeits
leistung nicht mit der erforderlichen Gewichtsziffer in der Gesamtbewertung 
eingesetzt wurde, so daB die Wert- und Gewichtsziffern zu verbessern sind. Die 
technische Intelligenz, also der technische und praktische Sinn, hat sich bei den 
Versagern ebenfalls als nicht mangelfrei erwiesen, und auch hier sind die gleichen 
Gesichtspunkte der Abanderung und Fortentwicklung anzuwenden. Die Intelli
genz des Versagers, die an sprachlogischen Stoffen gepriift worden ist, ist knapp 
durchschnittlich, desgleichen die Sinnesleistung. 

Unter Versager wird bei dies en Erhebungen der Reichsbahn-Gesellschaft 
der nicht mangelfreie Lehrling verstanden, den man lieber nicht eingestellt hatte, 
ohne daB in der Regel Entlassung erforderlich wurde. 

II. Ranggruppen. 
LaBt man durch die Erfolgskontrolle nicht nur die unteren Grenzleistun

gen, die Versager, erfassen, so kann man etwa drei Leistungsgruppen be
riicksichtigen. Ohne auf den Priifbefund der einzelnen Bewerber einzugehen, 
wird festgestellt, ob und in welchem MaBe die Gruppe der Besseren und 
Besten gewachsen ist. Wie die Vorlage (Abb. 247) der Badischen Anilin- und 

Erfolgskontrolle der Eignungspriifung fiir Vorkalkula- I J P 
toren bei der Badischen Anilin- und Sodafabrik Moede 

Leistung I N~te I Ge~~te IZXNl Ung~:iifte IZXN2 

sehr gut 1 30 % 30 17 % 17 
befriedigend 3 58 % 174 54% 162 

weniger befriedigend 4 12 % 48 29 % 116 
Summe I 252 I 295 

Mittlere Leistungsnote 2,52 2,95 

Steigerung durch Prmung: 14,6 % 

Abb.247. 

Soda-Fabrik ergibt, ist nach Einfiihrung der Priifung die Gruppe der Sehr-Guten 
V orkalkulatoren stark angewachsen, da man statt 17 % vor Einfiihrung der 
Priifung jetzt 30% antrifft. Die Gruppe der Durchschnittsleistungen ist etwa 
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gleich geblieben, wahrend die Gruppe der schlechteren und schlechten Vorkalku
latoren stark abgesunken ist, da wir statt 29 jetzt nur noch 12% in ihr finden. 
Eine Steigerung der gesamten mittleren Leistung ist auch bei diesem Gruppen
verfahren ohne weiteres nachzuweisen und vielleicht fiir Betriebszwecke aus
reichend (80). 

Beriicksichtigt man die Priifbefunde der einzelnen Leistungsgruppen, die 
von der Priifstelle ausgefert~~ wurden, und die entsprechenden Berufsleistungen, 
so kann man die Rohe der Ubereinstimmung in den. einzelnen Gruppen verglei
chend erkennen, urn die Giite des Priifverfahrens festzustellen oder urn ge
gebenenfalls Anderungswiinsche zu begriinden. 

III. Rangpliitze. 
a) Analytische Auswertung als Beziehungskontrolle. Am schiirfsten wird 

die vergleichende Bezugnahme zwischen Priifleistung und Priifbefund natur
gemaB dann, wenn die Rangplatze der Priifleistung den Rangplatzen der 
Berufsleistung gegeniiber gestellt werden. Es ist zunachst erforderlich, zu 

Schema der analytischen Beziehungskontrolle zwischen Laboratorium- I J P 
und Praktikerurteii Moede 

I. Rangreihe auf Grund des 
Praktikerurteils in Schule, 

Werkstatt, Bureau 
RP 

A. Die Grundlagen: 
II. Rangreihe der psychotechnischen Priifstelle 

RL 
bestehend aus den Rangreihen 

~~ .4:.------- ~/ ~--------~ ABO D 
Sinnes- I Hand- I Aufmerk-I Intelli 

tiichtigkeit geschicklichkeit samkeit genz 
RL (A) RL (B) RL (0) RL (D) 

B. Vergleich der Rangreihen aus Praxis und Laboratorium: 
RP:RL 
RP :R~(A) 

: RL (B) usw. 
RP:RL (A+B) 

: RL (A+O) UBW. 

c. Abstimmung der Rangreihen 
durch Verwendung der auf Grund der KorrelatiGnsrechnung abgeleiteten Gewichts

faktoren fiir die analytischen Reihen des Laboratoriumurteils. 

Abb.248. 

ermitteln, auf welche Weise die Leistungsnoten der praktischen Arbeit sowie 
die Verhaltensurteile zustande gekommen sind. Ungleiche Urteilsgesichtspunkte 
der verschiedenen Beurteiler oder des gleichen Beurteilers bei verschiedenen 
Menschen sind von vornherein auszuschlieBen. Zweitens ist unter allen Um
standen jedem einzelnen Rangplatz der praktischen Berufsleistung oder dem 
Urteil iiber das Berufsverhalten die mittlere SchwankungsgroBe zuzuordnen. 
ErfahrungsgemaB ist der Rangplatz oder das Verhaltensrirteil nur ein Mittel
wert, der bei Beurteilung von Leistung und Verhalten in langeren Zwischen
raumen recht erhebliche Schwankungen aufweist. 

Nur wenn die Urteilsgrundlagen gleich sind, wenn die Urteile, wenn irgend 
moglich, mit Belegen versehen werden konnen und wenn die mittlere Schwan
kungsgroBe auch der praktischen Berufsleistung bekannt ist, sollte man Rang
platzvergleiche iiberhaupt zulassen. Dem praktischen Urteil des Betriebsmannes 
eine hohere Bedeutung zuzuschreiben als dem Ergebnis psychotechnischer Fest-
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stellungsmethoden ist unbegriindet. Das praktische Urteil gar als diejenige 
Bezugsgrundlage anzusehen, die unerschiitterlich ist und die die Richtschnur 
fiir aIle Priifbemiihungen psychotechnischer Art abzugeben hat, diirfte verfehlt 
sein, wenn man die umfassenden Erfahrungen gerade der analytischen Bewah
rungskontrollen kritisch betrachtet. 

Setzen wir den Fall: Eine Priifstelle untersucht nach genau den gleichen Priif
verfahren die Bewerber verschiedener Betriebe, in deren Werkschulen das gleiche 
Lehrprogramm nach einem normalen Lehrplan zur Durchfiihrung kommt (vgl. 
Abb. 247). Die Rangreihe der Priifstelle ist stets auf den gleichen Beurteilungs-
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Abb.249. Erfoigskontrolle der Teiepbonistlnnenpriifung bei der Deutscben Reicbspost. 
Die durcbgezogene Kurve gibt den Priifbefund wieder, die stricbpunktierte Linie die Rangreibe der Amter. GroBe 
Un.timmigkeiten zeigt AmtE. Die punktierte Linie gibt,die korrigierte Rangpiatzkurve derAmter. Vgl. S. 425 ff. 

grundlagen entstanden, da Priifvorschriften, Priifausfiihrung, Ergebnisauswertung 
nur geringe Schwankungen aufweisen werden. 

Holt man nun die Urteile der Praxis nach einem Jahre herein, so kann man 
sehr oft groBe Unstimmigkeiten zwischen dem Urteil der einzelnen BetriebssteIlen 
und dem Befunde der Priifstellen, die aIle Betriebe versorgen, auffinden, obwohl 
man anzunehmen geneigt ist, daB bei groBen Zahlen die mittlere Umsetzung 
gleicher Anlagen in Leistungen gleicher Giite, bei gleichem Lehrsystem lind hin
reichendem Entwicklungszeitraum eine gewisse Gleichformigkeit aufweisen wird. 
Geht man der Ursache der Unstimmigkeit und dem Grullde der Abweichung 
nach, so kommt man bald auf Grund der Durchsicht der Urteile der Priifstelle 
und der Praxis zu bestimmten Vermutungen, deren Sicherung durch eine analy
tische Kontrolle zwischen Priifleistullg und Praktikerurteil moglich ist. 

Zunachst fallen einige Werkstattell Bowie Lehr- und sonstige Arbeitsstellen 
oftmals ganz aus dem Rahmen der Erfolgskontrolle hera us, da hier ein volliges 
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Versagen der Priifstelle und der Leistungsvoraussage der Bewerber vorzuliegen 
scheint (vgl. Abb. 249). Oft hat man in der Praxis iiberhaupt keine ernsthafte 
Leistungsbeurteilung und Differenzierung versucht, sondern allen Arbeitsplatzen 
eine Mittelnote zugeordnet, wie die Durchrechnung der Noten ergibt, da "sehr 
gut" und "gering" iiberhaupt nicht vorkommen, sondern aIle Noten sich mit 
auBerordentlich geringen Schwankungen urn die Zensur geniigend herum bewegen. 
Bei derartiger Zensierung werden unliebsame Riickfragen nach Begriindungen 
ffir Vorziige und Mangel von vornherein vermieden. In anderen Fallen treffen 
wir nur die Note "gut" haufig an, und die Riickfrage ergibt, daB der Lehrmeister 
unter ausdriicklicher Betonung seines Lehrgeschickes und seiner Miihe in der 
Lage gewesen sei, gute Leistungen mit allen Bewerbern zu erzielen. Mitunter 
wiederurn iiberwiegen die schlechten Zensuren, und die Auskunft lautet, daB 
nach 3 Monaten Ausbildung und Beobachtungszeit bei einer derartigen schwie
rigen Arbeit alle. Bewerber noch als schlechte Arbeiter anzusehen sind. 

Eine groBe Gruppe der Unstimmigkeiten beruht auf der Mitbeurteilung 
des Betragens. Statt eigentlicher Leistungen im Betriebe wird das Gesamt
verhalten gewertet und beurteilt, wofiir die Abb. 250 einen guten Beitrag liefert. 

ErfoIgskontrolle Gruppe H. K. E. I IP 
Moede 

Labor.- Werk-

I 

Werk- I Gesamt-I Ditf. aus Name Rang- schule statt I t Labor. u. Beobachtungsbogen 
reihe paz Praxis 

Bei. 2 7 6 I 6 +4 verstockt, frech, heraus-
fordernd usw. . 

Ew. 9 4 4 5 -4 demiitig, ruhig, s3chlich 

Ho. 10 8 7 7,5 2,5 

Hu. 4 6 1 3,5 0,5 
{ eingebildet, trotzlg, ruppig, 

Ko. 3 10 9 10 +7 undiszlpliniert, frech, 
flnsteres Aussehen 

Kr. 5 3 3 2 -3 ruhig, . sachlich, austindlg 

Le. 7 5 10 7,5 I 0,5 

Lu. 6 2 5 3,5 -2,5 sehr artig, ruhig, ehrerbietig 

Ra. 1 1 2 1 0 
Wan. 8 9 8 9 1 

~ 
Abb.250. Widerstreit von Priifung, Werkstatt-, Schulleistung und Betragen. 

Die Erfolgskontrolle zeigt, daB zwei Priiflinge nach dem Ausweis der Priifung 
wesentlich bessere Fahigkeiten haben als Werkstatt und Werkschule in ihren 
Urteilen erkennen lassen. Umgekehrt sind drei Priiflinge nach dem Praktiker
urteil in Schule und Werkstattungleich bess!lr als nach dem Ergebnis der Eig
nungsfeststellung. Die Eintragungen im Beobachtungsbogen lehren, daB immer 
da, wo die praktische Beurteilungzu einem schlechteren Werte kommt, Verhalten, 
Benehmen, ja Aussehen des Priiflings beanstandet werden, da er verstockt, frech, 
eingebildet und trotzig sich benimmt, wahrend jene anderen Knaben, die dem 
Praktiker mehr gefallen, als ruhig, anstandig, demiitig und sachlich bezeichnet 
werden. Die Aussprache ,undErhebung ergibt, daB Leistungsbelege, die auf 
gute und schlechte Befabigung der im Benehmen und Verhalten der Guten 
und Schlechten schlieBen lassen, IDcht. beizubringen sind. Daraus erhellt, daB 
eine Fiille von Urteilsgrundla;gen der allgemeinen und besonderen Bewertung 
eines Menschen in sein~r .1.>eruflichen Praxis stets zugrunde liegen. MiBfallende 
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Ziige des Benehmens geben AulaB zu abfalligen Beurteilungen auch der Be
fahigung und Leistung. Mangel kleinerer.Art werden im Bewertungsurteil sofort 
vergroBert, ja Fehlleistungen werden nicht auf Unachtsamkeit und gelegentliche 
Nachlassigkeit, sondern bosen Willen oder die Absicht, den Vorgesetzten zu 
argern, zurUckgefiihrt. Eine zureichende Begriindung fiir eine derartige Deu
tung des Verhaltens und Auswertung der Feststellung sowie Beurteilung 
der Leistungsfahigkeit und des Leistungswillens konnen meist nicht gegeben 
werden. 

Vergleicht eine Zentralpriifstelle die Rangreihen der Priiflinge in den einzelnen 
Funktionsleistungen mit der Rangreihe der Praktiker, so kann durch Rechnung 
bald bewiesen werden, daB etwa der Betrieb 1 sein Leistungsurteil sowie die Be
fahigungsbewertung vorwiegend auf die intellektuelle Veranlagung des Priif
lings stiitzt, da stets die Intelligenzleistungen des Bewerbers gemii..B Ausweis 
der Priifstelle in hoher Ubereinstimmung mit dem Leistungsurteil der Praxis 
stehen. Die Rangreihe der Ergebnisse der Intelligenzproben der Bewerber weist 
die hochste Ubereinstimmung mit der Rangreihe der Leistungsbewertung und 
Befahigungsschatzung der Praxis auf. Ja, die Bedeutung und das Gewicht der 
Bevorzugung bestimmter Seiten der Veranlagung im allgemeinen Werturteil 
dieses Betriebes konnen durch solche analytischen Beziehungskontrollen ermit
telt werden. 

In anderen Betrieben wieder ist es die eigentliche Handgeschicklichkeit 
sowohl fiir £lotte als auch gute Handarbeit, die in Betracht kommt und gewertet 
wird, wahrend Schnelligkeit der Auffassung, Fahigkeit zu schneller und guter 
Einarbeitung kaum oder nur mit geringem Gewicht in das Gesamturteil ein
gehen. Andere Betriebe wieder schatzen vorwiegend die Aufmerksamkeit sowie 
die Konzentration bei Instruktion und Arbeit, und diese Priifleistungen ergeben 

-gemaB Befund der psychotechnischen Priifstelle mit den Rangreihen der prak-
tischen Beurteilung gute, oft volle Ubereinstimmung. 

Eine Abstimmung der Betriebsurteile mit dem Priifstellenurteil ist daher 
moglich. Wenn namlich die Gewichtsziffern erkannt sind, so kann man nach 
ihrem Einsetzen in die Priifergebnisse der einzelnen Funktionen die gleiche 
-obereinstimmungsquote bei allen Betrieben errechnen. Dieser Abstimmung 
stehen freilich fiir zukiinftige Priifungen mitunter gewisse Bedenken entgegen, 
wenn namlich die Mehr- und Uberbewertung einer bestimmten Seite der Ver
anlagung nicht in den besonderen Anforderungen des: Arbeitsplatzes und der 
Werkstatt begriindet ist, sondern nur in dem zufalligen Leistungsideal des Prak
tikers, das sich nicht auf praktische Erfahrungen stiitzt, zwar vielleicht weniger 
auf Zufall beruht, als vielmehr der eigenen Veranlagung des Praktikers, der da 
Urteile fallt, entspricht und ihr nachgebildet ist. Die gute Beurteilung und 
Wertung bestimmter Typen der Leistung und des Verhaltens, ja sogar der 
Korperbeschaffenheit, des Gesichtsausdruckes, der Haarfarbe, finden auf diese 
Weise eine begriindete Aufklarung. Die Aussprache wird dem Praktiker mitunter 
die Augen offnen, fum seine eigenen Urteilsfundamente aufdecken und ihn ver
anlassen, gegebenenfalls andere, wichtigere und bessere Urteilsgrundlagen, und 
sei es auch nur zur Erganzung, mit zu beriicksichtigen, um die eingesehene Ein
seitigkeit seiner Bewertung zu vermeiden. 

Die Berufsleistung und das Berufsverhalten schwanken im Laufe langerer 
Zeit; und wenn iiberdies die Auftrage wechseln, so muB man fiir bestimmte 
Arbeitsplatze und Berufsgruppen oder Einzelberufe besonders typische oder 
reprasentative Arbeitsleistungen und Verhaltungsweisen auswahlen, be
stimmen, studieren, um nun eine vergleichende, aufeinander bezugnehmende 
und abgestimmte Bewertung der Ausfiihrung dieser praktischen Leistung und 
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der dem guten oder schlechten Leistungserfolg entsprechenden Leistungsfunktion 
oder Verhaltensart zu ermoglichen und zu erhalten. 

Abb. 251 stellte die Ubereinstimmung der Gesamtleistung von Lehrlingen, die 
ein Jahr lang studiert wurden, mit der Giite seiner Einzelarbeiten in dies em Jahre 
dar. Die Gesamtleistung als mittlereDurchschnittsnote aller 15 Arbeiten moge als 
endgiiltiger Bezugspunkt fiir die Leistungsnote zugrunde gelegt werden. Wenn 
nun bei der Erfolgskontrolle der Lehrling beispielsweise gerade die Bohr
schablone bearbeitet und der Meister unter besonderer Bewertung dieser 
Arbeitsleistung und des Verhaltens bei dieser Arbeit sein Urteil fiir die Beziehungs
kontrolle abgibt, so besteht keinerlei Ubereinstimmung zwischen seiner einwand
freien Beurteilung dieser Arbeit der Bohrschablone und der Durchschnittsbe-

Korrelationskoeffizienten (e) in 8ufsteigender I IP Beihe zwischen: Moede 

A B 
Einzelarbeit und Einzelarbeit und 

Gesamtleistung Gesamt u r t e il des Meisters 

e e 
---

e Bohrschablone -0,01 I -0,208 Gewindebolzen 
f Winkel 0,071 I c -0,101 Dreikant 
n Schraubenzieher 0,137 d 0,048 Sechskant 
0 Tasterzirkel 0,262 k 0,134 Gewindelehre 
c Dreikant 0,28 f 0,205 Winkel 
a Wiirfel 0,405 n 0,232 Schraubenzieher 
k Gewindelehre 0,548 i 0,262 Hammer 
p Lochtaster 0,590 m 0,333 PaJ3stiick 
h Flachkeil 0,619 a 0,381 Wiirfel 
i Hammer 0,619 e 0,384 Bohrschablone 
m PaJ3stiick 0,691 b 0,495 Vierkant 
I Gewindebolzen 0,721 p 0,598 Lochtaster 
d Sechskant 0,725 0 0,642 Tasterzirkel 
b Vierkant 0,779 h 0,642 Flachkeil 
g Durchschlag 0,851 g 0,685 Durchschlag 

Abb.251. Reprasentativwert der einzelnen Arbeiten fiir Gesamtleistung und Gesamtbeurteilung. 

urteilung aller 15 Lehrlingsarbeiten. Ware der Knabe dagegen gerade bei der 
Herstellung eines Durchschlages beschaftigt und wiirde sich das Urteil des Meisters 
auf Tempo, Giite und Verhalten bei diesem Auf trag stiitzen, so ware eine sehr 
hohe Ubereinstimmung dieser Leistungsbewertung mit der Gesamtbewertung des 
Lehrlings nach Ausweis der mittleren Durchschnittsnote vorauszusagen. 

Eine hinreichende Zeitdauer ist also erforderlich, eine angemessene Beriick
sichtigung einer Reihe von typischen Arbeiten sowie die Feststellung besonders 
reprasentativer Arbeiten und Aufgaben, auf die bei der griindlichen Erfolgsfest
stellung besonderer Nachdruck zu legen ist. 

Es wurde bei diesen Studien zur Aufklarung der Urteilsgrundlagen des 
Praktikers auch, wie Abb. 250 lehrt, das Gesamturteil des Meisters mit seiner 
Bewertung einer Einzelarbeit verglichen, und wir erkennen, daB von den 
15 Werturteilen, die den einzelnen Arbeiten entsprechen, das Werturteil iiber 
Vierkant, Lochtaster, Tasterzirkel, Flachkeil, Durchschlag in ungleich hoherem 
MaBe mit dem Gesamturteil des Meisters iiber die Lehrlinge iibereinstimmt, 
als seine Einzelbewertungen des Gewindebolzens, des Dreikantes und Sechs
kantes. 

Wir sind also berechtigt, nach diesem Ergebnis der Leistungsbewertung, bei 



Personalgutachten. 351 

der lediglich die Zeit bis zur korrekten Ausfiihrung des Werkstiickes zugrunde 
gelegt wird, und unter Beriicksichtigung der Einzelstiick- und Gesamtbe
urteilung des Meisters zu behaupten: Vierkant und Durchschlag sind in hoherem 
MaBe fUr die Lehrlingsleistung und ihrer Beurteilung durch den Meister reprasen
tativ als Bohrschablone und Dreikant etwa. 

Die objektive Leistungsmessung (Abb. 251 A) geschah derart, daB die Zeit be
stimmt wurde bis zur korrekten Ausflihrung der einzelnen normalen Arbeiten, die 
so oft zuriickgegeben werden, bis die Qualitat als ausreichend angesehen werden 
konnte. Freilich ist dieses objektive MaB angreifbar, da ein Fehler aus Zufall 
gegebenenfalls groBere, langer dauernde und schwierigere Nacharbeit erfordern 
kann als ein Fehler aus reiner Ungeschicklichkeit. 

Die Verschiedenheit der Leistungsbeurteilungen und die Abhangigkeit der 
Wertnoten von dem UrteilsmaBstabe ist sichergestellt und die Relativitat der 
WertmaBe der Praxis erwiesen. Bei Zugrundelegung gleicher Urteilsfundamente 
und Benutzung bestimmter Auswertungsrichtungen flir bestimmte Kennzeichen 
der Leistung wird man eine bessere Abstimmung zwischen den einzelnen Rang
reihen erzielen und auch einen besser begriindeten und berechtigteren Rangplatz
vergleich durchflihren konnen. GewiB kann der Praktiker ein a II gem e i n e s 
Urteil abgeben bei jeder Werkstattarbeit. Wir konnen aber auch sein Urteil 
fundieren, indem wir beispielsweise bei einer Beurteilung der Schrift die Be
urteilung der Form, der Richtung, der Druckverteilung, des Ausdrucksgehaltes 
verlangen und aus dies en Einzelwerten der Feststellung eine Gesamtbewertung 
bilden, so daB eine Riickfiihrung der Endnote auf die Teilgrundlagen jeder 
Zeit moglich ist. 

b) Mittlere Rangplatzverschiebung. Haben wir eine Rangreihe von 10 Platzen, 
die die Priifstelle aufgestellt hat, und vergleichen wir mit ihr die Rangreihe 
der Praxis, die ebenfalls dem besten Arbeiter den ersten und dem schlech
testen den letzten Rangplatz zuerkennt, so kann die Wahrscheinlichkeit der 
Hohe der Ubereinstimmung zwischen beiden Rangreihen zunachst durch 
Rechnung festgestellt werden. Zahl, Richtung und GroBe der Abweichung 
der einzelnen Rangplatze konnen auch anschaulich durch Richtungslinien, 
die die einzelnen Platze verbinden, wiedergegeben werden. Beim Uberwiegen 
der horizontalen Richtungen dieser Verbindungsstriche liegt Gleichformigkeit 
der beiden Rangreihen, beim Uberwiegen der Schragrichtungen. dagegen Un
stimmigkeit vor. Besonders starker Schragrichtung entsprechen besonders 
starke Abweichungen und Platzverschiebungen. Nicht nur diedurchschnittliche 
GroBe dieser Platzverschiebungen ist zu ermitteln, sondern auch die Abweichung 
in den einzelnen Leistungsgruppen. 

Es ist moglich, daB im Mittel positive und negative Verschiebungen von der 
Mitte aus gerechnet sich ausgleichen, wenn wir die Vorzeichen beachten. Mit
unter werden vielleicht bereits bei den ersten Versuchspriifungen die Schlech
test en mit groBer Sicherheit erkannt, wahrend die Spitzengruppe der Besten 
noch nicht herausspringt. Es kommt aber auch der umgekehrte Fall vor, daB 
die Spitzenleistungen klar gefaBt werden, wahrend die Schlechtesten sich 
nicht scharf abgrenzen. Die besondere analytische Betrachtung der Art und 
GroBe der jeweiligen Ubereinstimmung sollte stets durchgefiihrt werden, da die 
mittlere Ubereinstimmungsziffer und ihre Verwertung oft nicht flir den letzten 
Zweck der Erfolgskontrolle, die Priifmethode dauernd zu verbessern, ausreicht. 
Recht oft wird man bei den mittleren Rangplatzen Verschiebungen iiberhaupt 
nicht vermeiden konnen, auch nicht zu vermeiden brauchen, sofern sie eine 
gewisse GroBe nicht iiberschreiten. Vorwiegend wird auf die Abgrenzung der 
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Besten und Schlechtesten gemiiB Priifauftrag das Rauptgewicht zu legen sein, 
was fiir Auslese, Bestverwendung, Beratung gilt. 

Die GroBe der Ubereinstimmung, die rechnerisch ermittelt ist, muB stets auf 
den Wahrscheinlichkeitswert der Ubereinstimmung und Abweichung bezogen 
werden. Es sind bestimmte Ubereinstimmungen nach der Wahrscheinlichkeits
lehre stets zu erwarten, deren Rohe bei der Zugrundelegung einer bestimmten 
Notenanzahl zu errechnen ist. (Vgl. S. 59.) 

Die Erfolgskontrolle ist der schwierigste, aber auch der wichtigste Teil im 
psychotechnischenPriifwesen. Sie ist der SchluBstein in der methodischen Grund
legung der Eignungsfeststellung. (V gl. Abb. 252.) Kann ein praktischer Erfolg nicht 

Methodik der psychotechnischen 
Eignungspriifung I lP 

Moede 

1. Berufskunde 
2. Arheitsstudie 

I. Tafel der Verrichtungen 
II. Tafel der Funktionen 

III. Tafel der Indizes 
a) Wichtigkeit e) Stellvertretung 
h) Gewichtsziffern f) Umfang 
c) ErfaBharkeit 
d) UhungseinfluB 

3. Priifverfahren 

g) Korrektionswerte 

I. Zeitprohen } I A. Wirklichkeitsversuche 
II. Anlern-, Lehrprohen i B. Schemad. Wirklichkeit' 

III. Funktionsproben I C. Abstrakte Versuche 

4. Un t e r sue hun g 
I. quantitativ 

II. qualitativ 
a) Beobachtung 
b) Einfiihlung 
c) Befragen - Lebensschicksal 

5. Erf 0 19s k on tr 0 lle 
I. Stufenkontrolle } {A. Totalkontrolle 

II E t . kl . k t B. Personalgutachten 
. n WlC ungs on r. C. Komponentenbeurt()ilg 

Abb.252. 

festgestellt werden, so 
kann auch der Beweis 
fiir die Richtigkeit der 
Funktionsanalyse sowie 
der Treffsicherheit der 
Feststellung und Aus
wertungsverfahren nicht 
gefiihrt werden, so wider
spruchsfrei und miingel
frei und den Regeln der 
Wissenschaft entspre
chend Berufsanalyse, 
Priifmethodik und Aus
wertung auch durchge
fiihrt sein mogen. Die 
Erfolgskontl'olle darf 
freilich nicht wirklich
keits- und wissenschafts
fremd vorgehen und eine 
Instanz des Priifwesens 
hoher oder geringer als 
die andere bewerten. Es 
ist die Bedingtheit jedes 
Urteils und die Ab
hiingigkeit jeder Fest
stellung von bestimmten 

Voraussetzungen unter allen Umstiinden zu beriicksichtigen. Fehlleistungen der 
wissenschaftlichen Methoden konnen vorkommen, desgleichen Fehlleistungen der 
Bewertung des Praktikers. Nur die analytische Beziehungskontrolle und die Be
riicksichtigung aller jeweils die Bewertung verursachenden Faktoren konnen Ein
sicht in den Wirklmgsgrad des Priifwesens bringen und gleichzeitig eine Einsicht 
in den Wirkungsgrad des Beurteilungswesens und der Leistungsmessung des Be
triebes, so daB eine gegenseitige Abstimmung beider Bewertungsarten moglich 
wird sowie eine fortlaufende Verbesserung der Messung und Beurteilung von 
Leistung und Verhalten im Betriebe sowie der Messung und Auswertung berufs
wichtiger Leistungsfunktionen und Verhaltensweisen in der Priifstelle. 

37. Lehrlinge nnd Handwerker. 
Die in den Grundlagen und im methodischen Teil aufgestellten Richtlinien 

zur Feststellung berufswichtiger Arbeitsfunktionen finden Verwendung, urn 
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Bewerber fiir Berufsgruppen des verschiedertsten Umfanges und der mannig
fachsten Art zu untersuchen. 

Die Eigenart jedes einzelnen Werkes oder Wirtschaftsbezirkes, sowie ihres 
Fabrikationsprogrammes und ihrer Einrichtungen sowie die Eigenart und 
Anzahl der Bewerber bestimmen Eigenart der zu verwendenden Priifvorschriften. 
Es sollen im speziellen Teil 
nur allgemeine Richtlinien, 
V orschHi,ge und Beispiele 
geboten werden auf Grund 
der Erfahrungen, die die 
industriellen und behord
lichen Priifstellen gemacht 
haben, wobei naturgemaB 
besonderes Gewicht auf die 
eigenen Erfahr'ungen des 
Instituts fiir Industrielle 
Psychotechnik der Tech
nischen Hochschule Berlin 
sowie der von ihm einge
richteten, kontrollierten 
und beratenen Priifstellen 
gelegt wird. 

Ohne Bedenken kann 
der Satz aufgestelltwerden, 
daB es stets mehrere Wege 
gibt, urn brauchbare psy
chotechnische Feststellun
gen zu machen. Die Ge
samtheit der in einem 
Einzelfall vorliegenden Um
stande entscheidet dartiber, 
welchen Feststellungsme

I IP 
Moede 

r-------------------------------~----.--
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Schneiderinnen 
Putzmacherinnen 
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nen 

Stenotypistinnen 

Reichsbahnbedienstete 
Post: Telegraphenbaudienst 

Fernsprechvermittlungsdienst 

Abb.253. 

tho den man den Vorzug gibt. Ihre Fortentwicklung sowie die der im Priif
wesen beschaftigten Personen ist stets mit im Auge zu behalten, damit die 
Priifverfahren stets zweckmaBiger und besser arbeiten. 

Einen Uberblick tiber vorhandene Priifverfahren in Handel, Industrie, 
Verkehr, Verwaltung gibt Abb. 253. 

1. Lehrlinge der mechanischen Industrie. 
Der Schwerpunkt der industriellen Lehrlingspriifung der Metallindustrie 

liegt einmal in der Feststelhmg der Handgeschicklichkeit, zum anderen in 
der Kennzeichnung des technischen und praktischen Sinnes des Bewerbers. 

Handwerkliche Grundeigenschaftem muB auch der Lehrling der GroBindustrie 
besitzen. Formbildungsarbeit der verschiedensten Art aus den mannigfach
sten Rohstoffen mit den verschiedensten Werkzeugen und Maschinenwird von 
ihm verlangt. Derartige Formbildungsarbeit ist nicht moglich ohne eine aus
reichende Sinnesttichtigkeit, wobei insbesondere Auge, Tast- und Gelenkempfinden 
in Betracht zu ziehen sind, ohne ausreichende Aufmerksamkeits- und Beobach
tungsgabe im Sinne einer Merkmalsbeachtung, die dem Material und seiner 
Eigenart, dem Werkzeug und seiner Handhabung sowie dem gesamten Arbeits
prozeB als Wechselwirkung zwischen Material, Werkzeug und Menschen zugewandt 
ist, sowie schlieBlich ohne ausreichende Beweglichkeit und Gewandtheit der 

Moede, Lehrbuch Bd. 1. 23 
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Arbeitsglieder, insbesondere der beiden Hande, die gemeinsam mit Auge, Ohr, 
Getast, Aufmerksamkeit und Denkfunktionen die handwerklichen Verrichtungen 
ausfiihren. 

Wenn daher der Kernpunkt der Priifung auch in der Feststellung der Hand
geschicklichkeit als der hauptsachlichsten handwerklichen Grundeigenschaft 
besteht, deren Leistung nach Menge und Giite zu begutachten ist, so sind dennoch 
Sinnes- und Aufmerksamkeitsproben nicht zu vernachlassigen. 

Der zweite Kernpunkt der handwerklichen Eignungspriifung liegt in der 
Feststellung des technischen Sinnes des Bewerbers. Unter dem technischen 
Sinn verstehen wir das kinematische und dynamische Verstandnis fiir Erfassen 
und Begreifen von Zwangslaufgeschehen sowie Kraftewirkung. Der praktische 
Sinn auBert sich im Finden einfachster und zweckmaBigster MaBnahmen sowie 
im bedenkenfreien Zugreifen und Anpacken, um die richtig erkannte Losung 
oder die geforderte Leistung sofort in die Tat umzusetzen. 

Die Priifung des praktischen Sinnes geschieht zweckmaBigerweise mit Hille 
der Auftragsprobe, die miindlich oder schriftlich gestellt werden kann. Die 
Reihe der Aufgaben verlangt vor allem schnelles und richtiges Zufassen und 
Ausfiihren, und da in der Regel technisch einfache Einrichtungen zu 
derartigen Auftragsproben Verwendung finden, so pflegt die Anforderung 
an das kinematische und dynamische Denken gering zu sein, so daB vorwiegend 
:rasche und richtige Auffassung in Betracht kommt, um die Aufgabe richtig in 
angemessener Zeit zu erledigen. 

Die ,technische Intelligenz als Inbegriff des Verstehens, Kombinierens und 
Beurteilens kinematischer und dynamischer Vorgange und Zusammenhange 
sowie Wirkungsarten und -formen, wird durch technische Verstandnis-, Urteils
und Kombinationsproben mit Hilfe von Zeichnungen, Modellen und wirklichen 
technischen Einrichtungen untersucht. UnerlaBlich ist fiir die technische In
telligenzpriifung die Untersuchung des raumlichen Vorstellens, gegebenenfalls 
auch des Behaltens von Raumformen und MaBwerten, ebenso wie eine Hand
geschicklichkeitspriifung ohne gleichzeitige Beriicksichtigung der Sinnes
leistungen und Aufmerksamkeit liickenhaft ist. 

Da bei jeder Lehrlingsptiifung in der Regel eine betrachtliche Anzahl von 
Bewerbern zu untersuchen ist, so wird man zweckmaBigerweise soweit als 
moglich Gruppenpriifungen vorsehen, sofern nicht Wesen und Eigenart einer 
Probe Einzelbegutachtung erfordert, beispielsweise bei der Auftragserledigung, 
bei der die Arbeitsart des Priiflings uns ebenso wertvoll ist wie die Zeit und die 

Schema einer Lehrlingspriifung in der 
mechanischen Industrie 

I. Sinnesleistungen 
II. Handgeschicklichkeit 

a) Tempo b) Qualitat 

I IP 
Moede 

III. Aufmerksamkeit - Beobachtungsgabe: 
Merkmalsbeachtung 

IV. Auftragserledigung - Ausfiihrungsproben 
V. Raumvorstellung 

VI. Praktische und technische Intelligenz 

Abb.254. 

Richtigkeit seiner Grifflei
stungen. 

Es sollte theoretisch mog
lich sein, falls man der Lehr
lingspriifung das Schema der 
Abb. 254 zugrunde legt, mit 
sechs Grundproben auszu
kommen, die sich auf Sinnes
leistungen, Handgeschicklich
keit, Aufmerksamkeit, Beob
achtung, Auftragserledigung, 
Raumvorstellen sowie prak
tische und technische Intelli
genz beziehen. Die Priifpraxis 

jedoch hat gelehrt, daB man stets jede der Hauptfunktionen mit einer Mehr
zahl von Proben zu untersuchen hat, da offenbar das gelegentliche Versagen 
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in einer Probe moglich ist, so daB der Ausfall in einer Grundfunktion allzu 
schwer in der Gesamtbewertung des Bewerbers wiegen wiirde. Das Ergebnis 
wird sicherer, wenn wir dem Jugendlichen stets mehrere Proben ahnlicher Art 
zur Verfiigung stellen, ihm wiederholte Betatigung auf jedem Hauptarbeits
gebiete gestatten. 

Weiter sollte es theoretisch moglich sein, durch Zusammenschaltung von 
Arbeitsfunktionen bei einer Gesamtaufgabe, bei der gleichzeitig Sinnestiichtigkeit, 
Handgeschicklichkeit, Aufmerksamkeit, Auftragserledigung, Raumvorstellung, 
praktische und technische Intelligenz verlangt werden, mit 2-3 zusammen
gesetzten Proben iiberhaupt auszukommen. Die Priifpraxis jedoch hat gelehrt, 
daB man stets eine Mehrheit einfacher und zusammengesetzter Hauptfunktionen 
in der Priifung zu beriicksichtigen hat, da dann das Ergebnis sicherer ist und 
besser mit den tatsachlichen spateren Leistungen des Bewerbers iibereinstimmt. 
Auch bei einer zusammengesetzten Grundaufgabe kann ein zufalliges Versagen 
eintreten, das durch das Losen der beiden anderen Aufgaben gegebenenfalls 
wettgemacht werden kann. Aber auch diese beiden Aufgaben konnen gerade 
infolge ihrer Verwickeltheit durch irgendwelche Umstande dem Priifling nicht 
16sbar und ausfiihrbar werden, ohne daB man infolge der Verwickeltheit der 
Aufgabe den Grund des Versagens, den Grund der Hoch- und Fehlleistung 
einsehen kann. 

Das analytische Grundprinzip der Priifung muB sicherer zum Ziele fiihren, 
da es die in der Untersuchung zu findende Unbekannte, die handwerkliche 
Eignung von einer Vielheit von Seiten her beleuchtet und zur Kennzeichnung 
bringt. 

Allzu einfache analytische Funktionsproben freilich konnen berufsunwichtig 
sein, wenn auch die Feststellung einer Mehrheit von ihnen und ihr Einsetzen 
in den Gesamtbefund in der Regel ein beachtenswertes Ergebnis erzielt, ist doch 
auch die einfachste Sinnesprobe stets im Sinne eines Arbeitsversuches auswertbar. 
Der Grundsatz der begrenzten Zerlegung der Arbeitsfunktionen, sowie 
der Grundsatz der Mehrzahl der zu beriicksichtigenden Funktionen 
in der Gesamtpriifung und der Mehrzahl der Proben bei einer Einzelfunktion, 
sollten stets bei der Eignungsfeststellung Jugendlicher befolgt werden, erstrebt 
man Bestdiagnose. 

Die Zusammenstellungszeichnung der Abb. 255 gibt e:iI}en Uberblick iiber die 
Aufgaben der Durchschnittslehrlingspriifung, Abb. 256 iiber die hauptsachlich
sten beruflichen Arbeiten und Anforderungen. 

Unter den AugenmaBproben wird man Halbieren und Dritteln von Strecken und 
Flachen, das Einstellen von rechten und anderen Winkeln sowie Lotausrichten vorsehen. 
Zur Feststellung des Tastgefiihls verwendet man Korper verschieden rauher Oberflache, 
die zu beurteilen oder von denen gleiche herauszusuchen sind. Die Einstellung auf gleiche 
Hohe kann am Tastsinnpriifer studiert werden; gemessen wird die Streuung der Einstellung. 
Das Gelenkempfinden untersucht man mit Hilfe des Bolzenpassers, an dem mehr~re Male 
hintereinander der gleiche Reibungswert des Bolzens einzustellen ist. Die mittlere Abwei
chung von Ausgangswert wird zur Bewertung der Leistung benutzt. Gelenkempfinden kann 
auch mit Hilfe von Gewichtskapseln von auBerlich gleicher Form und gleichem Volumen 
gepriift werden. Die Kapseln sind nach Schwere zu ordnen oder die Vergleichskapsel ist der 
Normalkapsel gleich schwer zu machen, indem man sie offnet und so viel Blattchen, Schrot
kugeln oder andere Gewichtseinheiten hinzufiigt oder wegnimmt, bis sie beide als gewichts
gleich beurteilt werden. 

Das raumliche Vorstellen wird mit Hille von Vorlagen untersucht, auf denen Figuren 
zusammenzusetzen bzw. zu zerschneiden sind, um die verlangte endgiiltige Form herzustellen. 
Beim Aussuchen von Werkstiicken gibt man perspektivische oder RiBzeichnungen in werk
stattmaBiger Ausfiihrung, nach denen das zugehorige Werkstiick aus einer Reihe ahnlicher 
Stiicke gesucht werden soll. 

Die Merkmalsbeachtung wird am Sortierkasten gepriift. welche Probe in der Regel 
etwa 15 Minuten dauert. 

23* 
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die Ausgangs bestandteile auseinander 

Bei del' Handgeschick
lichkeitsuntersuchung be
nutzt man den Zielhammer, 
mit dem eine bestimmte Stelle 
im Raum zu treffen ist. Man 
laBt weiterhin ebene und raum
liche Figuren aus Draht biegen, 
teils ohne, teils mit Werkzeug 
und verlangt am Zweihand
prtifer eine gegebene Form 
nachzuziehen. 

Die Handgeschicklichkeit 
wird mit einer Gewichtszahl 2 
bzw. 3, jedenfails groBer als 1, 
in die Gesamtbewertung ein
gesetzt. 

Den Ubergang zwischen 
Handgeschicklichkeit und tech
nischer Intelligenz stellt die 
Prtifung des praktischen Sinnes 
dar. Am Auftragskasten kann 
nicht nul' die Zeit fiiI' die Erle
digung del' gegebenen miind
lichen und schriftlichen Auf
trage bestimmt werden, sondeI'll 
die Art del' Auftragsausfiihrung 
gibt Gelegenheit zu wertvollen 
Beobachtungen. Verwendet 
man einen Auftragskasten, des
sen Aufgaben an das technische 
Verstandnis erhebliche Anfor
derungen steilen, so ist dann in 
diesel' Probe eine technische In
telligenzprobe gleichzeitig mit 
eingeschlossen. Es empfiehlt 
sich, das Ergebnis del' Auf
tragserledigung ebenfalls mit 
einem Wert groBer als 1 ein
zusetzen. 

Die Intelligenz wird einmal 
spezifisch technisch, zum ande
ren allgemein sprachlogisch un
tersucht. Begriffliche Arbeit 
wird verlangt, wenn eine tech
nische Vorlage verstanden und 
erklart werden soIl. Technische 
Kombination liegt VOl', wenn 
eine Liicke in einer Vorlage er
ganzt werden soli odeI' wenn 
unter Benutzung vorhandener 
ganz odeI' teilweise gegebener 
Ausgangsstiicke unter gleich
zeitiger Verwendung von Ein
failen, eine Aufgabe technischer 
Art gelost werden soli, etwa 
del' Bau einer einfachen VOl'
richtung. Neben technischem 
Verstehen und Auffassen wird 
Handarbeit bei Ausfiihrung von 
Montagearbeiten gepriift, bei 
denen eine technische Vorrich
tung odeI' eine einfache Ma
schine aus gegebenen Stiicken 
zusammenzusetzen odeI' das 

zu nehmen ist. 
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Die technischen Intelligenzproben sind ebenfalls mit einem Gewicht gr6Ber als 1 zu 
versehen. 

Da der Lehrling in der Werkschule sich Kenntnisse allgemeiner Art erwerben muB und 
da auch seine Auffassungsgabe fiir den Erfolg der Lehre in Werkstatt und Werkschule 
bedeutsam ist, so ist es zweckmiiBig, auch die sprachlogische Intelligenz sowie das logische 
und Beziehungsgedachtnis unter Verwendung von technischen Inhalten zu begutachten. 
Man kann einen Text mit technischem Inhalt durchlesen lassen und Inhaltswiedergabe fordern. 
Es solI festgestellt werden, ob der Priifling aIle wesentlichen Gedanken so aufgefaBt und 
verstanden hat und so weit beherrscht, daB er sie entweder spontan im Bericht oder auf 
Befragung im Verh6r wiedergeben, gegebenenfalls auch anwenden kann. Die handwerkliche 
Lehre verlangt Lernen, da Kenntnisse und Fertigkeiten, "\Vissensstoffe und Griffe anzueignen 
sind. Das Gedachtnis als Lernen, Behalten, Wiedergeben technischer Stoffe und Werte 
kann daher mit Recht be
riicksichtigt werden. Bei 
der Priifung des Gedachtnis
ses fiir Formen und Zahlen 
wird dem Priifling kurze 
Zeit eine einfache Figur, die 
mit MaBzahlen versehen ist, 
dargeboten, und er solI sie 
form- und maBrichtig hin
zeichnen. Legt man Wert 
auch auf die Feststellung 
des sprachlogischen Ge
dachtnisses fUr begriffliche 
Zusammenhange, so laBt 
man den Priifling eine Reihe 
begrifflicher Zusammen
hange lernen, etwa nach 
dem Schema: 

Arbeit - Reibung - Warme, 
Richter - Urteil - Strafe 

usw. und stellt Lerndauer 
und Lernergebnis bei ver
schiedener Art der Darbie
tung und Abnahme fest. Am 
zweckmaBigsten diirfte die 
Darbietung der Stichwerte 
Arbeit; - Richter usw. sein, 
zu denen die zugehorigen 
Worte hinzuzufiigen sind. 

In der Lehrlingsprii

Berufskunde fUr Maschinenschlosser. I IP 
Moede 

1. Hand wer kliche Ar bei ten. 
Feilen, meiBeln, hammern, sagen, bohren, biegen, 

richten, Gewinde schneiden. 
Nieten, lochen, schmieden, harten, gliihen, li:iten, 

schweiBen, gieBen. 
AnreiBen, messen, Passungen herstellen, schleifen, 

lackieren, polieren. 
Oberflachen-Verfeinerung anderer Art. 
Zusammenbau 

Handwerkzeuge 
Maschinenwerkzeuge 
Arbeitsmittel sonstiger Art. 

2. Maschinen - Arbei ten. 
Arbeit an: 

Hobel-Maschine, Drehbank, Bohr-M., Fras-M., 
Schleif-M., Masch.-Sagen, Masch.-Schere, Presse, 
Stanze. 

3. Kenntnisse und Fertigkeiten 
Zeichnen, Raumlehre. 

im Rechnen, 

4. Wissen und Kenntnisse der W e r k s t 0 f f e, d e r 
Naturkrafte, der Maschinenlehre. 

5. B iir gerkundliches Wissen. 

Abb.256. ' 

fung werden in gleicher Weise demnach Handgeschicklichkeit sowie technischer 
und praktischel' Sinn beriicksichtigt, wobei die Handgeschicklichkeit und das 
technische Denken sowie das praktische Zufassen und Ausfiihren mit Gewichten 
haher als 1 bewertet werden. 

Auf dies en allgemeinen Grundlagen einel' handwerklichen Eignungspriifung 
kann man mannigfache Abwandlungen vol'nehmen, wenn eine bestimmte Gattung 
del' Berufsfunktionen vorzugsweise erfaBt werden solI. Liegt die zukiinftige Arbeit 
des Lehrlings vorwiegend in feinmechanischer Richtung und wird von ihm vor
wiegend hohe MeBgenauigkeit verlangt, so wird man die entsprechenden Funk
tionspriifungen an der Hand der Berufsanalysen und Berufsanforderungen 
unter Verwendung del' allgemeinen methodischen Untersuchungsrichtlinien fiir 
diese Arbeitsfunktionen vorsehen. Wird vorwiegend grobe Handgeschicklichkeits
arbeit, etwa beim Schmieden, gefordert, so wird man auf die karperlichen Vor
bedingungen erfolgreicher schwerer Handarbeit eingehen, indem man die Karper
konstitution teils durch den Arzt begutachten HiBt, teils selbst geeignete Proben 
vornimmt. Neben den allgemeinen Gewandtheitsproben bei Bewegungen des 
Gesamtkarpers werden statische und dynamische Leistungsproben bei mittel-
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schwerer Muskelarbeit zu empfehlen sein, etwa Gewicht heben und halten, 
desgleichen die Bestimmung eines korperlichen Gesamtindex, in dessen Bildung 
Korper- und Arbeitsglieder-GroBe, Korpergewicht sowie gesamte statisch
dynamische Leistungsfahigkeit eingehen. 

Liegt der Schwerpunkt der industriellen Lehre vorwiegend in der Betatigung 
der technischen und allgemeinen Intelligenz, so wird man unter genauer An
pas sung an das Lehrprogramm die Intelligenzproben entsprechend vermehren. 

FUr die gelernten Berufe sind die in der Lehre anzufertigenden Werkstiicke 
in den Lehrplanen des deutschen Ausschusses fUr technisches Schulwesen ent-
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halten, aus denen die Richtlinien fUr die gewiinschten Sonderpriifungen, etwa 
fUr Werkzeugmacher, Dreher, Schlosser, Maschinenbauer oder Former, zu ent
wickeln sind unter besonderer Anpassung an die besonderen Erfordernisse des 
Betriebes (81). 

II. Schneiderinnenpriifungen. 

Sie werden insbesondere als weiblicheHandwerker-Eignungspriifungen durch
gefiihrt. Zur Untersuchung gelangen, wie Abb. 257 zeigt, Sinnleistungen, Auf
merksamkeit, Handgeschicklichkeit, intellektuelle Befahigung, kiinstlerischer Sinn. 

Die Rauhigkeit von Sandpapier oder Stoffen ist zu beurteilen. AugenmaBproben 
verschiedenster Art finden Anwendung. Ein Muster ist fortzusetzen. Mangel in Geweben 
sind schnell zu erkennen. Linienziige sind zu vergleichen. 

Muster sind zu entwerfen, ein Kleid ist auszuschmiicken mit passenden Verzierungen. 
Schlanke und dicke Persnoen sollen angezogen werden. Zur Wahl stehen mannigfache 
Kleider, unter anderen langst. und quergestreifte. 

Formen einfachster geometrischer und kunstgewerblicher Art sind gedachtnismiiBig zu 
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behalten und wiederzugeben. Raumvorstellungsaufgaben sind zu losen, Figuren nach Be
schreibung zu entwerfen, Kleider aus Teilen zusammenzusetzen. 

Geschicklichkeitsproben sind Drahtbiegen, Ausschneiden von Figuren, Perlen aufreihen, 
Eiufadeln von Nadeln, Naharbeit eiufachster Art, Kugelbewickeln. Sorgfalt, Sauberkeit, 
Giite, Tempo der Arbeit sind zu bewerten (82). 
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Abb.258. 

III. Formereignungspriifung. 
Sie wird in Abb. 258 gezeigt. Tremoruntera,rbeit beleuchtet Ruhe und 

Sicherheit der Hand sowie Handfiihrung unter wirklichkeitsentsprechenden 
Bedingungen. Bei 1 ist der Stab anzuheben oder zu halten, bei 2 sind Locher 
zu treffen. GleichmaB und Druckgebung werden am Stampfer 3 aufgezeichnet. 
Druckkraft der Hand wird mittelst Dynamometer, Hand- und Fingerfeingefiihl 
am Gelenkpriifer 4 untersucht. Helligkeits- und Farbennuancen priift man an der 
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Versuchslampe 6, den Warmesinn mittelst regelbarem Warmebades. Lege
proben sind bei 8, Raumvorstellungsproben bei 9 dargestellt. Bei A und B 
sind die Figuren zu zerschneiden, bei G zusammenzusetzen. Figuren nebst 
MaBwerten sind einzupragen und zu reproduzieren. 

Aufmerksamkeitsgiite und -tempo wird an der Durchstreichprobe, Arbeits
tempo, Sorgfalt und Art aus Klotzchenstapeln studiert (83) . 

Die handwerkliche Eignungspriifung enthalt auch die Grundlage der An
gelerntenpriifungen, also fiir die angelernten Arbeiter an allgemeinen Werk
zeug- und besonderen Bearbeitungsmaschinen der GroBindustrie. S chI e -
sin g e r hat in "Psychotechnik und Betriebswissenschaft" dieBerufsanforderungen 
an die hauptsachlichsten Berufsgruppen und Arbeitsplatze im Maschinenbau 
zusammengestellt. 

Das Eisenbahnwerk Brandenburg West legte seiner Eignungspriifung an ungelernten 
Arbeitern ein vereinfaehtes Lehrlingspriifprogramm zugrunde und maehte gute Erfahrungen. 

Es sollten 270 Arbeiter von 555 Be
werbern eingestellt werden fiir die mannig
faehsten Werkstattverriehtungen. Teilweise 
sollte der Bewerber bei entspreehender Ver
anlagung sofort an hoehwertige Spezial
masehinen des Lokomotivbaues herange
stellt werden, deren Bedienung ganz erheb
liehe Anforderungen an Aufmerksamkeit, 
Siunestiiehtigkeit, Intelligenz und Verant
wortung stellte. 

In der Priifung wurden beriieksiehtigt: 
Sinnestiiehtigkeit beim Gewiehtsvergleieh, 
Aufmerksamkeit im Sinne der Merkmalsbe
achtung im Dauerversueh am Laufbande, 
praktiseher Sinn an der Hand von Auftrags
erledigungen, bei deren Ausfiihrung Anstellig-
keit und Arbeitstempo zur Bewertung kamen, 

jbb.259. Auftragsprobe fiir WerkFtltttenarbeiter. sehlieBlieh die teehnisehe Begabung an Hand 
von Priifvorlagen fiir teehnisehes Verstandnis und teehnisehe Kombination. 

Die Auftragserledigung ist in Abb. 259 wiedergegeben. Die Erfolgsk.ontrolle ergab eine 
hohe Ubereinstimmung. , 

Die Erlolgskontrollen der Lehrlingspriifungen zeigen ein giinstiges Ergebnis. 
Sieht man die von Kellner auf Grund einer Umfrage nach den von den 

Betrieben benutzten Priifmethoden erhaltenen Ergebnisse als typisch fiir die 
Industrie an, so wird man einen befriedigenden Wirkungsgrad erweisen und auch 
voraussagen konnen. Kellner befragte insgesamt zehn Werke der Berliner 
Metallindustrie und konnte feststellen, daB am haufigsten von den Kenntnissen 
und Fertigkeiten das Rechnen Beriicksichtigung fand, von den Charaktereigen
schaften FleiB und Betragen nach MaBgabe del' Schulzensuren, von den Sinnes
proben AugenmaB, TastgefUhl und Gelenkempfinden, bei der Raumvorstellung 
Zusammensetzen und Zerlegen von Figuren sowie Aussuchen von Werkstiicken 
nach Zeichnung und umgekehrt, bei der Handgeschicklichkeit Zielhammerprobe, 
Zweihandarbeit, teils am Kreuzsupport, teils am Storchschnabel, teils als Unter
stiftarbeit, weiter Drahtbiegen und Bleihammern, bei del' technischen Intelligenz 
Verstandnis und Kombinationsleistungen, bei der allgemeinen Intelligenz Inhalts
angabe eines Textes, von den sonstigen Intelligenzfunktionen das Gedachtnis 
fUr Formen und Zahlen (84). 

Der Priifling diirfte im allgemeinen, kommt er doch eben von der Schule, 
eine gute Priifdisposition mitbringen, da er an das Losen der durch den Lehrer ge
stellten Aufgaben in der Klasse gewohnt ist. Er wird im allgemeinen interessiert 
die Priifung mitmachen, zumal wenn er erkennt, daB weder Geschichtszahlen 
noch Regeldetri, noch sonstige spezielle Schulkenntnisse von ihm verlangt werden. 
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Durch die Wettarbeit mit den anderen Bewerbern werden vorwiegend Anregungen 
wirksam, so daB die Leistungsproben giinstige Vorbedingungen im jugendlichen 
PrUfling vorfinden. Bei einer einigermaBen guten Lehre, die doch mehrere Jahre 
umfaBt, werden gewisse kleinere Mangel der Veranlagung ausgeglichen werden, 
sofern die hauptsachlichsten Arbeitsfunktionen in ausreichender Beschaffenheit 
vorhanden sind. Der PrUfling erstrebt die Stelle und er wird in der Regel mit 
Lust und Liebe die Proben ausfiihren. Da im allgemeinen die PrUfung zwei Tage 
umfaBt, konnen dispositionelle Schwankungen ausgeglichen werden. GewiB 
konnen PrUfangst und Befangenheit das Ergebnis verschlechtern, doch ist es 
Sache des padagogisch erfahrenen PrUfungsleiters, derartige Remmnisse von 
vornherein zu beseitigen. 

Die Versager gehen teils auf korperliche Mangel zuriick, teils auf Mangel des 
Charakters, teils auch auf Versagen in handwerklichen lmd intellektuellen 
Rauptfunktionen. Der Blender in der Priifung, dem es an notigem Interesse 
bei der Dauerarbeit fehlt, wird in der Werkstattsleistung abfallen, besonders 
wenn er dasselbe Stiick so oft zuriickbekommt, bis es nach dem Urteil des Meisters 
vollig einwandsfrei ist, wahrend er selbst begierig nach neuen Aufgaben ist 
und unlustig zu immer neuem Uberarbeiten des alten Stiickes. Spatlinge der 
Entwicklung gehen erst im 2. und 3. Lehrjahr aus sich heraus und erzielen 
dann oft beachtliche Leistungen. 

1m allgemeinen jedoch sind die Ausfalle der als geeignet erkannten Bewerber 
nicht iiber 4-8 %, wahrend die Zahl der FaIle, bei denen Unstimmigkeiten 
zwischen Leistungsvoraussage und tatsachlicher Werkstattsleistung bzw. Meister
urteil etwas hoher ist, kann man sie vielleicht doch auf 10-14% schatzen. Den 
Grund des Versagens eindeutig festzustellen, ist in vielen Fallen nicht moglich. 
Sind die PrUfmethoden aller Wahrscheinlichkeit nach mangelhaft oder falsch, 
so miissen sie unter eingehenderBeriicksichtigung der Werkstatts- und Werk
schulumstande geandert werden, um zu dem Bestwirkungsgrade zu kommen. 
Ubereinstimmung zwischen PrUfung und Berufsleistung sowie Beurteilung der 
Leistung in Rohe von 100% soIl man nicht erwarten und auch nicht erstreben, 
da ein derartiges Zusammenstimmen als Zufall anzusehen ist. 

Handwerkliche Eignungspriifungen wurden bereits seit 1915 in den Kraftfahrereignungs
priifstellen des deutschen Heeres mit ausgefiihrt. Der Militarkraftwagenfiihrer wurde nicht 
nur auf Fahrdienstfahigkeit untersucht, sondeI'll auch auf technische und praktische Be
gabung sowie Handgeschicklichkeit, da er selbstandig Storungen des Wagens zu beheben 
und kleinere Reparaturen auszufiihren hat. .AuBerdem muB er zwecks Erlangung der 
Reife im theoretischen Unterricht ein Verstandnis fiir die Maschine besitzen. In der Industrie 
waren es die .AEG., wo Heiland, sowie Ludwig Loewe, wo Stolz en berg und Lipmann 
Lehrlingspriifungen erstmalig ausfiihrten. Schlesinger wies seit 1918 auf das nachdriick
lichste die Industrie auf die Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit praktisch wissenschaft
licher Eignungspriifungen hin, da man bei allen betriebswissenschaftlichen und betriebs
wirlschaftlichen Bemiihungen auch den Menschen nicht zu vergessen habe. Es gelang ihm 
als .Abteilung der ehemaligen Forschungsgesellschaft fiir betriebswissenschaftliche .Arbeits
verfahren, das Institut fiir Industrielle Psychotechnik an der Technischen Hochschule Berlin 
Oktober 1918 einzurichten, dessen Leitung er einem Fachpsychologen iibertrug und dessen 
erste .Aufgabe die wissenschaftliche und systematische Priifung von Lehrlingen und Fach
arbeitern war. 

Zahlreiche industrielle Betriebe haben die Eignungspriifung fiir Lehrlinge obligatorisch 
eingefiihrt. Das Versagen in den hauptsachlichsten Teilen der Priifung pflegt den Bewerber 
auszuschlieBen. Bei ausreichender Eignung auf Grund der psychotechnischen Priifung 
miissen freilich fast stets andere Sonderbedingungen erfiillt sein, will der Bewerber die Stelle 
erhalten, da .Alter, Vorbildung, Schulkenntnisse, Beruf und Wohnstelle der Eltern, Betriebs
zugehorigkeit des Vaters oder von Verwandten sowie eine Reihe von anderen Faktoren mit 
beriicksichtigt zu werden pflegen. 

Die Gewerkschaften beschlossen auf ihrem X. KongreB im Jahre 1919 in 
Niirnberg, dank des tatkraftigen Eintretens von Sassen bach, die Eignungs-
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priifung Jugendlicher nach Moglichkeit zu fordern, um Jugendliche vor Berufs
verfehlungen zu bewahren. 

Die deutsche Reichsbahn priift die Le1u-lingsanwarter seit 1921 fiir aIle 
Werkstatten und diirfte die groBten Erfahrungen besitzen. 

Die Mehrzahl der industriellen Priifstellen in Deutschland untersucht unter 
wirklichkeitsnahen Bedingungen berufswichtige Funktionen. Sie pflegen fast 
niemals praktische Geschicklichkeitsproben zu unterlassen. Einige Priifstellen da
gegen geben dem Lehrling mitunter hauptsachlich oder ausschlieBlich Intelligenz
proben, die mit Bleistift und Papier auszufiihren sind und die sich vorwiegend an 
sprachlogische Fahigkeiten wenden. Diese Funktionen an der Hand von prakti
schem und Werkstattsmaterial mit zu beriicksichtigen, ist auch bei den deutschen 
Priifstellen dann die Regel, wenn der zukiinftige Lehrling zu einem Werkbeamten 
emporsteigen solI, fiir dessen Eignung handwerkliche Leistungen allein nicht 
ausreichen. . 

Der Lehrling kann Geselle und Meister werden, ja er kann weiter aufriicken 
und die Funktionen eines Ingenieurs ausiiben, im Konstruktionssaal sich als 
Zeichner und Konstrukteur, im Laboratorium als Priifingenieur fiir Menschen, 
Material und Arbeitsverfahren, im Betriebe <als Abteilungsleiter und Betriebs
ingenieur, im AuBendienst als Werbespezialist des Betriebes oder Verkaufs
ingenieur sich betatigen, ja auch gelegentlich zu leitenden Stellen aufriicken, 
sofern er iiber au6ergewohnliche Leistungen und Fahigkeiten verfiigt und giinstige 
Aufstiegsbedingungen vorfindet. Freilich. wird der gelernte Mann bei schlechter 
Konjunktur und bei hohem Alter auch zu ungelernten Stellen herabzusinken 
oft verurteilt sein. 

38. Meisterprmung. 
Intelligenz und Charakter, Sachverstandnis fiir die Arbeit und ihre Uber

wachung, Energie und Zuverlassigkeit, Diplomatie sowie arbeitstechnische und 
organisatorische Befahigung wird man yom guten Meister verlangen miissen. 
Der alte Meister ist der Konig in seiner Werkstatt. Er ist verantwortlich fiir die 
Einhaltung der Termine, fiir die Herausbringung einer guten und einwandsfreien 
Ware. Ihm liegt es ob, die Verhandlungen mit den Arbeitern und der Betriebs
leitung zu fiihren. Er hat die Auftrage an die Arbeiter weiterzugeben, muB sie 
unterweisen und kontrollieren, solI Verbesserubgen durchfiihren, hat gegebenen
falls auch Akkord- und Lohnzettel auszuschreiben oder zu kontrollieren. 

1m Laufe der industriellen Entwicklung sind eine Reihe von Funktionen 
yom Meister abgezweigt und Spezialisten iibergeben worden. Trotz allem bleibt 
der Meister immer noch ~iner der wichtigsten Posten im Betriebe, so viel man 
auch von den Aufgaben des Universalmeisters wegnimmt und abspaltet. 

Der Schwerpunkt der Meistertatigkeit liegt in der Verantwortung fiir die Ferti
gung seiner Werkstatt. 

Je nach der Auffassung, die man von dem Meister hat, entwirft man sein 
Idealbild. Drei Ansichten werden vertreten. 

Nach Meinung der einen ist der Meister der erste Arbeiter seiner Werkstatt. 
Er ist aus dem Arbeiterstande gekommen und bleibt Arbeiter, wenn er sich auch 
in seinen Befugnissen iiber seine friiheren Arbeitskollegen erhebt. Er wird dennoch 
im Grunde seiner Uberzeugung mit den Arbeitern solidarisch fiihlen, wenn er 
es auch nicht immer zum Ausdruck bringen kann, wird und darf. Man sollte 
daher mit ihm eine Art Arbeitsvertrag schlieBen ahnlich dem Abkommen, das 
die Kaufleute in friiheren Jahrhunderten mit den iiberwachenden Herren der 
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Land- und WasserstraBen schlossen, um heil und von Schaden frei ihren Waren
transport ans Ziel zu bringen. 

Nach del' zweiten Meinung ist del' Meister del' unterste Beamte des Betriebes. 
Er hat nichts mehr mit dem Lohn- und Akkordarbeiter zu tun, wird in das 
Gehalts-, gegebenenfalls auch in das Pensionsverhaltnis iiberfiihrt, urn ihm eine 
ruhige und sichere Stellung auf lange Sicht zu geben. Pflichterfiillung ist das 
Hauptmerkmal seiner Stellung. Zuverlassigkeit, Energie, Dienstbereitschaft, 
Ordnungsliebe und Piinktlichkeit, Gehorsam und Treue, Ergebenheit gegeniiber 
del' Leitung, mit del' er durch dick und diinn zu gehen hat, sind seine Haupt
tugenden, die er in den Dienst des Fabrikationsprogrammes zu stellen hat. 

Nach del' dritten Meinung, die zweifelsohne die rich tig s te ist, ist del' Meister 
ein Mittelsmann zwischen Arbeiter und Leitung, deren beider Vertrauen er haben 
muB, zwischen Beamten und Lohnempfanger. Er muB etwas von del' Arbeit 
verstehen, die er einrichtet, leitet, muB den ihm unterstellten Arbeiter auf Mangel 
aufmerksam machen und fiir deren Abhilfe, gegebenenfalls durch eigenes Vor
machen, Sorge tragen. Unter allen Umstanden hat er die Anordnungen und 
Weisungen del' Leitung auszufiihren und muB sie auch gegen den Widerstand 
del' Arbeiter durchsetzen. Abel' es ist ebenso seine Pflicht, begriindete Wiinsche 
und berechtigte Mangelklagen del' Arbeiter del' Betriebsleitung in geeigneter 
Weise vorzutragen, und sich fiir deren Abstellung mit del' ganzen Kraft seiner 
Personlichkeit einzusetzen. Seine Autoritat, sein Konnen und seine Fahigkeiten 
miissen sich also nach zwei Fronten hin auswirken, sowohl nach del' Seite del' 
ihm unterstellten Arbeiterschaft als auch nach del' Seite del' Betriebsleitung. 
AIle seine MaBnahmen miissen daher wohl durchdacht und begriindet sein, 
damit seinen Berichten und Vortl'agen aufmerksam Gehor geschenkt und 
seinen Anordnungen und Weisungen willig gefolgt wird und damit seine Plane 
bereitwilligst Erorterung finden. 

Del' Meister kann im Betrieb selbst aufsteigen. Freilich zieht mancher 
Betrieb es VOl', den Meister aus einem anderen Werk zu holen, um ihm das 
schwierige Sichdurchsetzen gegeniiber seinen friiheren Kollegen zu ersparen, mit 
denen er am Biertisch aIle Note durchgesprochen, desgleichen aIle Mittel und 
Wege beraten hat, Vorteile del' Bezahlung und del' Arbeit herauszuschlagen. 
Man sollte grundsatzlich die charakterologischen Eigenschaften auf Grund des 
personlichen Eindruckes und del' Beobachtung im Betrieb festzustellen versuchen, 
dagegen aIle sonstigen betriebswichtigen Fahigkeitenin einel' mehrtagigen 
Untersuchung erfassen. Die Schwierigkeit, im GroBbetriebe das Wesen eines 
Arbeiters und den Kern seiner Personlichkeit kennenzulernen, ist sehr groB. 
Wir stieBen bei del' Aussprache gelegentlich del' Priifung oftmals auf solch wert
volle Seiten del' Veranlagung, beispielsweise in musikalischer, kiinstlerischer, 
organisatorischer und betriebstechnischer Hinsicht, daB die Abteilungsleitung 
des Werkes die Belege del' Priifung voller Erstaunen betrachtete. Ein als 
besonders widerspenstig bekannter Arbeiter meldete sich zur ausgeschriebenen 
Meisterpriifung, erhielt ein sehr gutes Zeugnis, stellt sich mit diesem bei del' 
Direktion VOl', um zu erklaren, daB er grundsatzlich auf den Meisterposten, zu 
dem el' nach dem Ergebnis del' Priifung vorgesehen sei, verzichte. Thm liege nur 
damn zu beweisen, daB er auch gute Fahigkeiten besitze, was gemaB objektiven 
Ausweisen del' Betriebsleitung mitgeteilt zu haben, ihm vollig geniige; geht zu 
seiner Arbeitsstelle zuriick, um die seit 15 Jahren ausgefiihrte Spezialtatigkeit 
fortzusetzen. 

Del' Priifung, die wir im Auftrage groBindustrieller Werke sowie del' Deutschen 
Reichsbahn durchfiihrten, liegt das Programm del' Abb. 260 zugrunde. Die Erfolgs
kontrolle ergab einen befriedigenden Wirkungsgrad del' Methoden. Freilich 
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konnten sich einige d~r. 120 ausgelesenen Meisteranwarter, und nicht gerade 
die schlechtesten, im Betriebe nicht durchsetzen. Beispielsweise verlieB ein 
26-jahriger Priifling drei Monate nach Antritt seine Stellung, da ihm der dauemde 
Arger mit der Belegschaft den Meisterposten nicht wert sei. Dank seiner guten 
Fahigkeiten fiihrte er wesentliche Verbesserungen ein und stellte eine Reihe von 
Mangeln der Arbeit und der Bezahlung abo Durch planmaBigen Eingriff wurde 
eine der ihm unterstellten Maschinen aIle 3-4 Tage stillgelegt. Die Nachpriifung 
ergab, daB es sich nur um bewuBte boswillige MaBnahmen handeln konnte. In 
diesem Kampf blieb also der junge verhaBte Meister auf der Strecke. Wenn bei

Priifungsbefund der psychotechnischen 
Eignungspriifung fUr Meister. I IP 

Moede 

I. Allgemeine in tellektuelle Fahigkei ten. 
1. Gedankliehe Kombination. 
2. Gedaehtnis fiir Formen und Zahlen. 
3. Gedaehtnis fiir sinnvolle Zusammenhange. 
4. Beobaehtungsfahigkeit. 

II. Teehniseh-konstruktive Leistungen. 
1. Konstruktion naeh Besehreibung. 
2. Konstruktion bei freier Zielsetzung und freier 

Wahl der Konstruktionselemente. 
III. Betriebsorganisatorisehe Fahigkeiten. 

1. Beherrsehung und kritisehe Verwertung von Werk
stattserfahrungen. 

2. Verstandnis fiir sehwierigere Zusammenhange des 
Werkstattbetriebes. 

3. Befahigung zu eigenen SehluBfolgerungen bei vor
gelegten und zu beurteilenden Werkstattsverhalt
russen. 

IV. Betrie bsteehnisehe Befahigung. 
1. Beurteilung von Werkzeugen, Masehinen und 

Arbeitsverfahren auf ZweekmaBigkeit und Wirt
sehaftliehkeit. 

2. Entwurf von Vorriehtungen und Arbeitsverfahren 
unter gegebenen Voraussetzungen. 

V. Umgang mit Mensehen. 
1. Mensehenbeurteilung und -behandlung. 
2. Befahigung zum Erteilen vonArbeitsanweisungen. 
3. Gespraehsfiihrung und Sehlagfertigkeit. 

VI. Sinn es tii e h tig kei t un d H a ndg e s e hie k
Ii ehkei t. 

spielsweise beim Militar 
die Kompanie einig ist, 
bei jeder Besichtiglmg 
Mangel zu zeigen, die 
dem unbeliebten Kom
paniefiihrer und dem 
verhaBtenFeldwebel Ta
del eintragen, so ist 
nichts leichter als dies. 

DieMeisterpriifung un
terscheidet sich grund
satzlich von der Lehr
lingsprlifung dadurch, 
daB Erfahrungen in der 
Werkstattsarbeit, des
gleichen Kenntnisse' und 
Fertigkeiten vorausge
setzt werden konnen. 

Die Sinnestlichtig
keit und Handge
schicklichkeit prlift 
man entsprechend den 
fUr Facharbeiter erprob
ten Methoden, um ein 
Urteil liber die rein 
handwerklichen Quali
taten zu bekommen. Da 
insbesondere die Revi-
sion oftmals Sache des 

Abb. 260. Meisters ist, sind aIle 
revisionswichtigen Funktionen, beispielsweise Sehscharfe, Gelenkgefiihl, Merk
malsbeachtung u. a. m., bei kritischen und schwierigen Arbeitsumstanden nicht 
zu vergessen. 

Die allgemeine IntelligenzIJTiifung solI uns darliber AufschluB geben, 
ob der Bewerber in dem Einerlei seiner tagtaglichen Verrichtungen das Denken 
verlemt hat oder ob er in der Lage ist, eigene Gedanken zu entwickeln, Kom
binationen auszufiihren, neue Gedachtnisstoffe sich einzupragen und zu repro
duzieren, neue Gedankengange aufzufassen, zu behalten und anzuwenden, von 
Mitteilungen und Berichten das Wesentliche zu erkennen und zu allen An
gaben eines Betriebsprotokolls kritisch Stellung zu nehmen. 

Der Umgang mit Menschen verlangt Flihrerqualitaten, zum anderen 
Diplomatie. Wir geben dem Bewerber einfache Werkstattzeichnungen und for
dem ihn auf, uns die Arbeitsanweisungen zu erteilen. Wir stellen ihm Fragen 
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bei allen denjenigen Stellen der Zeichnung, die uns nicht klar geworden sind und 
setzen seinen Anweisungen Gegenvorschlage entgegen, urn die Begriindung und 
Verteidigung seiner eigenen Meinung zu horen, gegebenenfalls sein Umfallen zu 
erleben. 

Es muB verlangt werden, daB. der Meister klare und deutliche, allgemein 
verstandliche und richtige Arbeitsvorschriften nebst Begriindung geben kann. 
Auf besonders schwierige Stellen der Arbeit hat er hinzuweisen und den Arbeiter 
hier zu besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit zu 
ermahnen. 

Wir berichten dem Meisteranwarter von dem Verhalten einzelner Arbeiter 
der Werkstatt und fragen ihn, auf welche Weise er die einzelnen Typen zu be
handeln gedenkt. Wir wollen von ihm wissen, welche Arbeitertypen er iiber
haupt kennengelernt hat unter seinen Kollegen, woran er sie erkennt und welches 
ihre Vorziige und Nachteile sind. 

SchlieBlich fiihren wir mit ihm ein Gesprach zur Erprobung seiner Verhand
lungsgewandtheit und Schlagfertigkeit. Wir werden auf die kritischen Be
dingungen seiner neuen Stell~g eingehen, seine Autoritat in Zweifel ziehen, 
fum Vorhaltungen iiber die Akkordherabsetzung und Arbeitsverbesserung 
machen, urn die Art und Weise kennenzulerneri, mit der er sich in derart pein
lichen Lagen benimmt. Da wir ihm Auge in Auge gegeniiberstehen, kann er nicht 
ausweichen und wir werden. an seinem gesamten Benehmen wertvolle Beob
achtungen machen. 

Wir sagen ihm: Nach einer Woche kommt Ihr friiherer Arbeitskollege zu 
Ihnen und sagt: "Was du da angeordnet hast, ist Unsinn. AlIe Augenblicke 
habe ich Storungen und Hemmungen, und das Werkzeug wird bald zu Bruch 
gehen, wenn ich deiner Anweisung folge." 

Der autoritativ eingestellte Meister entgegnet: "Sie haben zu gehorchen und 
sich um nichts anderes zu kiimmern, ich selbst trage die Verantwortung." Der 
Vorsichtige antwortet: "Ich will mir Ihre Mangel ansehen, und wenn es erforder
lich ist, sie abstellen." Der Selbstsichere erwidert: "Arbeiten Sie ruhig weiter, 
es ist alles wohl iiberlegt, Ersatzwerkzeuge sind zur Stelle und Ihre Einarbeitung 
und Ubung wird Sie bald zu schneller und guter Arbeit befahigen." Der Be
griindende gibt die Auskunft: "Ich habe die Anweisung gegeben, einmal, weil 
auf diese Weise die Qualitat besser wird, die Ausbeute des Rohmaterials groBer 
und die Bearbeitungszeit kiirzer. Das geniigt." 

Man wird dem Meisteranwarter neue Schwierigkeiten machen und ihm 
sagen: Jetzt kommt ein friiherer Kollege und sagt zu Ihnen: "Sie sind ein schoner 
Arbeiterfreund. AlIe unsere Schliche haben Sie der Leitung verraten, den Lohn 
.driicken Sie, die Leistung wird gesteigert, die Kollegen werden dann brotlos, 
·das haben wir Ihnen zu. verdankEln. Sie sollten sich schamen." Man erhalt oft 
prompte, sichere und vorziigliche Antworten, die nach den. verschiedensten 
Richtungen die Situation meistern. Einmal wird man horen: "Leistungssteigerung 
und Lohnreduzierung je Stiick bringen neue Auftrage, der Verkaufspreis sinkt, 
wir brauchen mehr, nicht weniger Arbeiter. Schliche einzelner sind nicht an
gangig, da sie nicht jeder Arbeiter zur Verfiigung hat. Der ehrliche Arbeiter ver
langt einen gerechten Lohn und betriigt und iibervorteilt keinen, weder sich 
noch seine Kollegen, auch nicht die Leitung, von der er gerechte Behandlung 
erwartet. Der Fortschritt und die Verbesserungen konnen nicht aufgehalten 
werden. Diskussion dariiber ist vollig unnotig. Wir essen auch nicht mehr mit 
den Fingern, sondern mit Messer und Gabel am Tisch vom Teller . War friiher 
alles nicht da." Verlegenheitsantworten kommen vor. Man beruft sich auf erhal
tene Befehle, verkriecht sich hinter den Riicken der Leitung oder verschanzt sich 
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hinter die Stellung und ihre Pflichten, verlangt statt der Anrede "du" das auto
ritative "Sie", wirft den Mann aus dem Zimmer, droht ihm mit Entlassung, 
kiindet Repressalien an. 

Die Wertung der erhaltenen Antworten ist natiirlich mit aller Vorsicht aus
zufUhren, da sie ja Priifantworten sind, die der intelligente Mann gegebenenfalls 
so einrichtet, wie er es fUr giinstig halt. 

Die betrie bstechnischen Fahigkeiten sollen den Bewerber instand 
setzen, arbeitstechnische Verbesserungen zu ersinnen und auszufiihren. Wir 
beginnen mit einer Mangelanalyse und lassen zu Bruch gegangene Werkzeuge, 
mit Arbeitsfehlern behaftete Werkstiicke vom Meisteranwarter beurteilen, 
Ursachen der Fehler angeben sowie Vorschlage zu ihrer Anstellung machen. 
Wir geben mehrere Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsverfahren, die das gleiche 
Stiick herzustellen gestatten und lassen ZweckmaBigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der einzelnen Verfahren begriinden und bewerten. 

Eigene Ideen solI der Bewerber entwickeln, um einfache Vorrichtungen und 
Arbeitsverbesserungen unter gegebenen Bedingungen zu entwerfen. Wir stellen 
ihm die Aufgabe, bestimmte Griffe bei einer im Lichtbild, im Film oder im Wirk
lichkeitsversuch dargestellten Arbeit einzusparen, Zusammenschaltungen von 
Platzen vorzunehmen, iiber Verdichtung der Operationen nachzusinnen. 

Technisch konstruktive Begabung in gewissem Umfange setzen wir 
voraus, damit nach gegebener Beschreibung einfache Konstruktionen und 
Skizzen von Vorrichtungen ausgefUhrt werden konnen oder damit einfache 
konstruktive Entwiirfe fUr Arbeitserleichterungen, fUr Material- und Leistungs
priifgerate, fUr Kontrollinstrumente u. a. m. vom Meister selbst hingezeic;lmet 
werden konnen. 

Gegebenenfalls miissen wir auch die Befahigung mit beriicksichtigen, 
groBere und schwierigere organisatorische Zusammenhangeund Vorgange 
zu erfassen, zu beurteilen und zu verbessern. Hat ein Meister 60-80 Arbeiter 
unter sich, ist sein Auftragsbestand stark wechselnd und ist er mit seiner Ab
teilung horizontal und vertikal mit anderen Abteilungen im Betriebe eng ge
kuppelt, so soll er fUr diese groBeren Zusammenhange das erforderliche Ver
standnis mitbringen, um Reibungsmoglichkeiten vorauszusehen, aIle unwesent
lichen und nebensachlichen Arbeiten und MaBnahmen zu lassen, die Hauptpunkte 
fUr gutes Zusammenarbeiten dagegen um so starker zu betonen. Menschen, 
Material und Maschinen wirken bei der AuftragsausfUhrung zusammen. Wir 
lassen uns vom Meister die Bedeutung der Eignung und Schulung der Belegschaft 
fUr gute Fertigung angeben und lassen ihn Vorschlage fUr zweckmaBige Men
schenwirtschaft machen. 

Wir sagen ihm: wir haben in der Regel in unserem Betrieb die Erfahrung ge
macht, daB die Termine nie piinktlich eingehalten werden, worauf fUhren Sie 
das zuriick1 Es kann an der Verzogerung der Materialanfuhr liegen, schlechten 
Materialpriifungen, falscher Maschinenbesetzung, schlechter Qualifikation und 
Schulung der Leute, mangelhafter Zeit- und Terminiiberwachung, falscher Vor
kallmlation, schlechten Werkzeugen und Maschinen, m angelh after Werkzeug- und 
Maschinenkontrolle, mangelhafter Uberwachung und Bereitstellung u. a. m. Die 
hauptsachlichsten Ursachen und Umstande muB der Bewerber kennen, wenn er 
sich auf seine Erfahrungen besinnt. Wir fragen ihn, aus welchen Ursachen entsteht 
AusschuB1, wobei wir auf seine eigenen Betriebsverhaltnisse Bezug nehmen. 
Der eine sieht nicht iiber seinen Schraubstock hinaus, wahrend der andere die 
wesentlichen Ursachen sofort uns angibt und Vorschlage fUr Verbesserungen 
macht. 

Die Bearbeitung der Aufgaben kann schriftlich oder oft auch besser miindlich 
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geschehen. Die Schreib-Ungewandtheit sowie Ausdrucksschwierigkeit des Werk
tatigen ist zu bedenken. Freilich werden wir die selbstandige Anfertigung korrekter 
Berichte verlangen miissen, falls der zu besetzende Meisterposten es verlangt. 
Sicheres Rechnen ist oftmals ebenfalls dringend erforderlich und durch ange
wandte Rechenaufgaben zu priifen. Nach Kenntnissen des Materials, der Ma
schinen und der Bearbeitungsweisen kann gleichfalls weniger im Sinne einer 
Gedachtnis- als vielmehr im Sinne einer Denkpriifung geforscht werden. 

Mit guten Griinden wird von den industriellen Betrieben auf die Speziali
sierung der Meisterfunktionen hin gearbeitet. Mit Recht nennt man den Meister 
den Konig der Werkstatt und den Generaldirektor im kleinen, der, falls er aIle 
geforderten Fahigkeiten in ausreichendem MaBe besitzt, berechtigt ware, alsbald 
zu einem leitenden Posten aufzuriicken. Aufstiege vom Meister zum General
direktor kommen auch heute noch vor, wenn sie auch seltener und seltener werden. 
Dagegen kann der tiichtige Meister immer noch sehr wohl beschleunigt aufsteigen 
und in einer Betriebsleiter-, Direktions- oder Vorstandsstelle enden (85). 

39. Kanfmannische Bernfsgrnppen. 
Der Han d w e r k e r, denken wir an einen Schneider oder Schuster, stellt ein 

Erzeugnis her gemaB Auf trag und Wunsch seines Kunden. Er benotigt dazu 
Rohmaterial, Werkzeuge, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fahigkeiten, will er seinen 
Kunden befriedigen. Er benotigt weiter Geld oder Kredit, urn den Auf trag 
ausfiihren zu konnen. 

Das Gegenstiick des Handwerkers ist in den kaufmannischen Berufszweigen der 
E i n z e I han die r oder Detaillist. Er gibt Fertigware dem Kunden gegen N utzen 
weiter. Er muB ein Lager halten, den Kunden kennen, urn ihn werben, im Ver
kaufsgesprach oder der Verhandlung am Ladentisch ihn zweckentsprechend 
bedienen, urn rasch und gut das Geschaft zum AbschluB zu bringen, so daB beide 
Teile befriedigt sind und den Geschaftsverkehr fortzusetzen begehren. 

Das Lager muB gefiillt und verwaltet werden. Angebote sind einzuholen, 
eingehende zu priifen. Die Ware ist auf Giite, Preis und Absatzfahigkeit zu 
bewerten und zu beurteilen. Die Erganzung des Lagers durch neue zeitgemaBe 
Artikel muB stets bedacht werden. Sondergelegenheiten zu besonders lohnenden 
Geschaften sind vorauszusehen und nachdriicklich zu verfolgen. 

Der Kunde ist seiner Eigenart entsprechend zu bedienen und zu behandeln. 
Das Verkaufsgesprach und die Warenvorlage miissen sich dem Charakter des 
Kunden, seinen Kaufwiinschen, Kaufneigungen, die durch seinen Bedarf, seine 
Berufszugehorigkeit, seinen Geschmack und seine finanzielle Lage bestimmt ist, 
anpassen. Werbung muB einsetzen, urn neue Kunden dem Geschaft zuzufiihren. 
Kundenpflege ist erforderlich, urn den Bestand der Abnehmer zu erhalten. 

SchlieBlich hat der Einzelhandler Abrechnungs- und Verwaltungsarbeit zu 
leisten. Diese erstreckt sich auf die Ware und das Lager, auf das Kaufs- und Ver
kaufsergebnis, auf Warenheranbringung und Absatz, auf Geld und Vermogens
werte sowie auf das Schrift- und Zahlengut des Geschaftes. 

Die auch bereits fiir den Einzelhandler in Betracht kommenden Fahigkeiten 
beziehen sich auf drei Hauptgebiete: 

1. Das Kauf- und Verkaufs-, Verhandlungswesen, wozu Kunden
werbung und Kundenpflege sowie die gesamte Werbung gehoren. 

2. Verstandnis und Begabung fiir Fragen des Marktes und der Wirtschaft, 
welche Fahigkeiten wir unter Wirtschaftsintelligenz zusammenfassen wollen. 
Schopferische Leistungen, also ErschlieBen neuer Markte fiir vorhandene 
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Waren, Entdecken neuer Waren, V orahnen neuer Bediirfnisse sowie deren 
Weckung, Bestkombinationen bei Bearbeitung von Markt und Wirtschaft konnen 
vom Durchschnittsbewerber nicht verlangt werden. 

3. Verwaltungs- und Abrechnungsdienst. In erster Linie k01;nmt es hier 
auf eine ordnungsgemaBe Erledigung alier Verwaltungs- undAbrechnungsaufgaben 
an, wobei nicht nur intellektuelle, sondern vorwiegend auch moralische Quali
taten bedeutsam sind. Hochleistungen der Verwaltungsintelligenz sind gegeben 
im Finden neuer Abrechnungs- und VerwaltungsmaBnahmen und -Systeme, die 
eine schnellere und scharfere Erfassung und Kontrolle der der Verwaltung unter

Kaufmannische Eignungspriifung I IP 
Moede 

I. Allgemein-intellektuelle Fa.higkeiten. 
1. Kombinationsfahigkeit. 
2. Auffassung des Wesentlichen. 
3. Gedachtnis. 

a) fur sinnvolle Zusammenhange. 
b) fur Zahlen. 

4. Beobachtungsfahigkeit. 
II. Auf mer k sam k e i t. 

1. Daueraufmerksamkeit. 
a) Fortlaufendes Rechnen. 
b) Buchstaben-Durchstreichen. 

2. Verteilungsfahigkeit der Aufmerksamkeit auf 
verschiedene gleichzeitige Arbeiten. 

3. Konzentrationsfahigkeit. 
a) Kollationieren. 
b) Zahlen abstreichen. 

4. Ablenkbarkeit. 
III. Sprachliche Gew and thei t. 

1. Sprachgefuhl. 
2. W ortbereitschaft. 

IV. Kaufmannische In telligenz. 
1. Verstandnis und Urteilsfahigkeit fUr wirt

schaftliche Zusammenhange. 
2. Kaufmannische Kombination bei gegebenen 

Sachlagen des Wirtschaftsmarktes. 
3. Befahigung fur Kundenwerbung und Reklame. 
4. Verhandlungsgeschicklichkeit. 

V. Befahigung zur Organisation und 
Verw al tung. 

VI. Charakterologische Veranlagung 

stehenden betriebswich
tigen Zustande und Vor
gange bei Werten der 
verschiedensten Art er
moglichen. 

Der kaufmannischeLehr
ling solI in der Regel wah
rend seiner Ausbildung 
durch aIle Zweige des Ge
schaftes gefiihrt werden. 
Wir miissen, ahnlich wie bei 
den handwerklichen Lehr
lingen, allgemeine Priif
maBnahmen vorsehen, die 
sich auf die drei Haupt
arbeitsgebiete jedes Kauf
mannes erstrecken und 
zwar auf das eigentliche Ver
kaufsgeschaft, die Markt
bearbeitung und -Erschlie
Bung sowie auf Abrechnung 
und Verwaltung. Die An
forderungen konnen sich 
der Vorbildung des Bewer
bers und dem von ihm er
strebten Ziele anpassen. 

N ach der Lehre wird 
eine Spezialisierung eintre
ten. Der Detaillist, der noch 
den Kunden unmittelbar 

Abb.261. vor sich hat, mit ihm spricht 
und verhandelt, der auch 

die Ware in die Hand nimmt und vorlegt, kann sich zum Handler entwickeln, 
dessen Geschafte nur telephonisch und schriftlich ausgefiihrt werden, der die 
Ware gegebenenfalls gar nicht mehr sieht, es sei denn ihre Probe oder ein Gut
achten iiber sie oder der schlieBlich mit Zeichen von Waren- und Vermogenswerten 
irgendeiner Art seine Abschliisse macht. Der Borsianer handelt an der Getreide
borse noch auf Grund von Proben, wahrend er in der Effektenabteilung Zeichen 
von Vermogenswerten: Wertpapiere, Aktien hereinnimmt und weitergibt. Alle 
Ubergange sind moglich, von der einfachen Ausfiihrung eines Kleinauftrages bis 
hin zum groBangelegten Kauf-Verkaufsplan und Feldzug, zu dessen Ausfiihrung 
nicht nur hervorragende kombinatorische Veranlagung, gute Menschenkenntnis, 
sondern auch Mut und Entschlossenheit, Energie und Zahigkeit sowie schlieBlich 
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auch Vertrauen und Zuversicht auf die eigene Leistungsfahigkeit, den eigenen 
Leistungserfolg und das eigene Gliick gehoren_ 

Der Industriekaufmann solI Verstandnis fiir die Fertigung besitzen, die 
er zu finanzieren und deren Produkte er zu verkaufen hat_ Der Verwal
tungskaufmann der Industrie hat in vielen Fallen ahnliche oder gleiche Auf
gaben wie der Verwaltungsbeamte einer Behorde oder im Bankwesen. 

So mannigfaltig die Berufszweige des Kaufmanns sind, von denen jeder 
einzelne wieder eine Fiille von Unterberufen in sich vereint, so spiegeln doch der 
Einzelhandler und der reine Handler am klarsten und deutlichsten das Wesen 
der kaufmannischen Berufsverrichtungen und Berufsanforderungen wieder. 

Die Priifmal3nahmen fiir kaufmannische Lehrlinge der Abb. 261 erstrecken 
sich auf allgemeine und fachliche Anlagen intellektueller und charakterologischer 
Art (86). 

A. Kauf-, Verkaufs-, Verbandlungswesen. 
I. Verkaufsgesprach. 

Mitunter ist das Kauf-Verkaufsgesprach kurz und einfach. Anforderungen 
werden weder an Kaufer noch an Verkaufer zu stellen sein. Ganz anders dagegen 
bei Waren, die infolge ihrer Eigenart schwer verkauflich sind, die einen hohen 
Wert darstellen und bei Kunden, die zu bearbeiten und zum Verkaufsabschlul3 
zu bringen, erfahrungsgemal3 schwierig ist. Viele zeitlich getrennte Gesprache 
sind notig. Das Gesprach wird zur Verhandlung, die sich mehrere Stunden lang 
ausdehnen kann. 

Wir fanden bei Zeit- und Leistungsstudien bei Schuhverkauf, dal3 bei Frauen 
im Durchschnitt 24 Minuten fiir einen Verkauf benotigt wurden. Die kiirzeste 
und langste, beobachtete Zeit betrug 6 und 58 Minuten. Bei Mannern waren 
die Zeiten kleiner, im Mittel 141/2 Minuten, im unteren und oberen Extrem 
31/ 2 und 34 Minuten. 

Zu Priifzwecken lal3t man zweckmal3igerweise ein Verkaufsgesprach fiihren, 
bei dem der Priifling einmal Kaufer, zum anderen Verkaufer ist. Die Bewertung 
des Verkaufsgespraches geschieht nach folgenden Gesichtspunkten: 

1. Sprachliche Seite, 
2. Gedankenfiihrung, 
3. Anpassung an Ware und ihre Eigenart, 
4. Beriicksichtigung des Kunden und seiner Eigenart, 
5. Taktik und Schlagfertigkeit, gekennzeichnet durch schnelles Anpassen an die Ge-

dankenfiihrung des Kunden und dauerndes Hinlenken auf das erstrebte Ziel, 
6. Argumentation und Gegenargumentation, 
7. VerkaufsabschluIl, Ablosung vom Kunden, Aufgabe des Gespraches. 
Das Verkaufsgesprach birgt eine Fiille mannigfacher Leistungen in sich. 

Die pewertung kann nach dem Gesamtergebnis, namlich Erfolg oder Mil3erfolg 
geschehen, oder bei Abbruch des Gespraches in einer allgemeinen Abschatzung 
der Leistung nach Art und Grad im Sinne von gut, geniigend, gering, oberflachlich, 
eindringlich, flatterhaft, suggestiv usf. bestehen. 

ZweckmaJ3igerweise wird man das Verkaufsgesprach erganzen durch 
analytische Priifungen, die sich auf die wesentHchen im Gesprach oder der 
Verhandlung zum Ausdruck kommenden Faktoren, die intellektuellen sowie die 
sprachlichen, beziehen. 

In der allgemeinen Intelligenzpriifung wird an allgemeinen oder spezifisch 
kaufmannischen Stoffen Auffassungsgabe, Beobachtung, Gedachtnis, Gedanken
fiihrung, Kombination untersucht. Dariiber hinaus sind Sprache und Schrift 
nach formalen und inhaltlichen Gesichtspunkten gesondert zu bewerten, sofern 
besonders Sprach- und Schriftgewandtheit yom Bewerber verlangt werden. 

Moede, Lehrbuch Bd. 1. 24 
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II. Sprachproben. 
Zunachst achten wir auf die Korrektheit in Sprache und Schrift, stellen Vorhandensein 

oder Fehlen dialektischer Eigenart fest. Die Priifung geschieht miindlich oder mit Hilfe 
von Vorlagen, in denen der Priifling aIle inkorrekten Wendungen begriindend anzugeben und 
zu verbessern hat. Fiir Berliner VerhaItnisse wurden Vorlagen der Abb. 262 verwendet. 

An die Sprachpriifung schlieBt sich zweckmaBigerweise die Horpriifun<r an. Mangel 
beim Auffassen und Verstehen leiser und dialektisch verzerrter Worte und Satze sind fest

Sprachproben I IP 
Moede 

1. Er lehrte seine Schiiler im Schreiben. 

a) Er ~-lehrte seine Schiiler im Schreiben. 

b) Er ~te seine Schiilerl ciao 1 Schreiben. 

2. Der Kanal ist vor drei Jahren angebaut worden. 

a) Der Kanal ist vor drei Jahren ange-D worden. 

b) Der Kanal ist vor drei J ahren D-baut worden. 

3. Anfangs machte die Sache graBe Erfalge. 

a) Anfangs D die Sache graBe Erfalge. 

b) Anfangs machte die Sache groBe IL.-__ ....I 
4. Er nahm sich das ins Auge. 

a) Er nahm sich das ... 1 ___ .... 

b) Er 1 1 das ins Auge. 

Abb.262. 

zustellen. Wir bewerten 
weiter die Sprech- und 
Lesegeschwindigkeit, wo
bei uns besonders die obe
ren Grenzleistungen inter
essieren. Die Sprache ist 
qualitativ zu bewerten 
nach Klangfarbe, Aus
druck, Gehalt, Klarheit, 
Deutlichkeit der Wortbil
dung, Lautstarke und 
deren Abwandlung, zeit
liche, intensive und klang
liche Gliederung im Satz 
und Satzgefiige. Beson
derer Nachdruck ist auf 
den Ausdruckgehalt der 
Sprech- und Redeweise zu 
legen. Wichtig )st die 
Sicherheit und Uberzeu
gungskraft, die der Ge
dankenformulierung und 
dem sprachlichen Aus
druck zukommt. Mimik 
und Gestik sind wichtig. 

Ein Vorzug kommt 
dem Verkaufer oder Kau· 
fer im Verkaufsgesprach 
zu, der iiber eine hohe 

Wortbereitschaft und Wortfliissigkeit verfiigt. Wir priifen sie, indem wir einmal nach der 
begrifflichen, zum anderen nach der Sprachgelaufigkeitsseite Feststellungen versuchen. 

Der Priifling soIl aIle bei den Begriffen: Baum, Maschine, Fabrik und anderen Worten 
sich einstellenden Worte, Wortverbindungen, Gedanklmketten uns angeben. Bewertet 
wird die Anzahl der in einer gegebenen Zeit genannten Worte, zum anderen die Art der 
Wort- und Gedankenerzeugung und Entwicklung. 

Sprachfertigkeit studieren die sprachlichen Verwandlungs- oder Formwandelproben. 
Der Priifling soIl einen bestimmten ihm gegebenen Gedanken auf die verschiedenst mogliche 
Weise ausdriicken. Wir geben den Gedanken: Der Rhein entspringt auf den Alpen. Wir 
erhalten yom Priifling Umwandlungen aller Hauptbestandteile des Gedankens. Fiir "ent
springt" wird Ursprung, Quelle, Entstehen, Herabkommen u. a. eingesetzt, fiir "Rhein": 
Deutschlands schonster und groBter Strom, Deutschlands Grenzstrom u. a. m.; fiir "Alpen": 
das hochste Gebirge Europas, Schweizer Gletscher u. a. m. 

Statt der Wandlung eines Gedankens kann man auch Wandlungen gelaufiger Rede
und Schreibweisen verlangen. Der Priifling solI etwa die Wendung: ,,1ch erhielt 1hr Schreiben 
yom ... " auch auf andere 'Veise ausdriicken und er wird uns dafiir vorschlagen: 1hr Schreiben 
ging ein; Antwortlich 1hres Schreibens; Unter Bezug auf 1hren Brief yom ... u. a. m. 

III. Verstiindnis fUr Ware und Kunden beim Verkaufsgespriich. 
Das Verkaufsgesprach als Wechselwirkung zwischen dem Warenanbieter und 

dem Empfanger verlangt eine eingehende Beriicksichtigung der Ware und ihrer 
Eigenart sowie des Kunden und seiner Einstellung. 

Wir fragen den Priifling, auf welche Weise er bestimmte Artikel des taglichen 
Bedarfs technischer Art, Kunstgegenstande bei einem Durchschnittskaufer 
anbieten wird. Die allgemeine Befragung wird erganzt durch Eingehen auf die 
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Eigenart eines Sonderartikels, den wir dem Priifling vorlegen. Wir geben ihm 
einen Luxusdamenschuh, einen Gebirgs- und Wanderschuh, einen Turnschuh 
und erbitten von ihm Vorschlage fiir zweckmaBiges Anbieten. In entsprechender 
Weise befragen wir den Priifling, auf welche Weise er einen eleganten Herrn, 
einen Bauern, einen mittleren Beamten im Verkaufsgesprach behandeln wird. 

IV. Verstandnis fiir Motive, Argumente und Gegenargumente. 

Schliel3lich legen wir dem Priifling eine Tafel der Motive und Argumente vor, 
die der Kaufer bei bestimmten Waren anzufiihren pflegt, teils um die vorgelegten 
Waren zuriickzuweisen, Preisabzug zu erzielen, das Gesprach abzuschliel3en, 
teils aber auch um Richtung und Berechtigung seiner Wiinsche zu begriinden. 

Unter Beriicksichtigung der Erfahrungen des' kaufmannischen Lebens legt 
man sich Motivtafeln an fiir die hauptsachlichsten in der Priifung zu beriick
sichtigenden Artikel. Vgl. Abb. 263. Wir werden z. B. in der Motivationstafel fUr 
Schuheinkauf die hauptsach
lichstenein- und verkaufswich
tigsten Gesichtspunkte zusam
menstellen. Neben den fiir aIle 
Waren in der Regel giiltigen 
Bewertungen von Qualitat 
und Preis kommen allgemeine 
Pal3form, die Umtauschmog
lichkeit, das Aussehen, die An
passung an die Ful3form, Kre
ditgewahrung, die schnelle und 
sachgemal3e Bedienung, die in
dividuelle Beratung u. a. m. 
in Betracht. Wir stellen fest, 
welche und wie viele dieser 

Motivtafel fiir Einkauf von 

Schokolade I Biichem I 
Sorte Einband 
Packung Giite und Wert 
Geschmack Schaufensteraus-

lage 
Preis Zeitungsbespre-

chung I Firma Buchhandleremp-
fehlung 

- Preis 
- -
- -

Kaufmotive der Priifling selbst Abb.263. 

findet. 

I IP Moede 

Zigaretten 

Papier 
Stopfung 
Brand) 

Geschmack 

Preis 

Marke 
Zugaben 

-

Eine entsprechende Tafel wird fiir die typischen Kunden und ihrer fiir den 
Kauf in Betracht kommenden Haupteigenschaften ent,!orfen. Auch hier solI 
der Priifling erweisen, ob er eine entsprechendeEinfiihlung in die Gedankenwelt, 
Einstellung und Bewertungsweise der einzelnen Kundenkreise und Kauferklassen 
besitzt. 

Zwischen Kaufer und Verkaufer pflegt sich eirie Wechselrede zu entspinnen, 
bei der Grlinde und Gegengrlinde, Argumente und Gegenargumente von beiden 
Seiten iiber die Ware, die auf dem Ladentisch liegt, ausgetauscht werden. Die 
Tafel der erfahrungsgemal3 iiblichen Argumente und der zweckmaBigen Gegen
argumente werden wir dem Priifling vorlegen mit der Aufforderung, die bei 
einem bestimmten Argument in der Tafel zusammengestellten Gegenargumente 
der Bedeutung nach zu ordnen. Ebenso wichtig freilich wie das Verstandnis 
fiir zweckmaBige Beweis- und Gegenbeweisfiihrung ist das eigene schnelle Finden 
geeigneter Grlinde und Gegengriinde. Die Befahigung hierfiir priifen wir am 
besten in der unmittelbaren Wechselrede, ersatzweise durch Aufschreiben der 
Gegengriinde bei Gruppenpriifung. 

Wir sagen dem Priifling: "Der Kaufer bemangelt den Preis des Sohuhes, was 
entgegnen Sie?" Wir argumentieren: "Die Qualitat scheint minderwertig und 
Ihren Worten glaube ioh nicht." Wir stellen fest, wie der Priifling der Sachlage 
gereoht wird. 

24* 
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ZweckmaBigerweise wird man dem kaufmannischen Lehrling billige Gegen
stande des taglichen Bedarfs zum Kauf und Verkauf vorlegen, dann aber auch 
Gegenstande mittlerer Preislage und schlieBlich teure Waren, deren Verkauf in 
der Regel unter anderen Voraussetzungen ablauft wie Kauf und Verkauf ver
breiteter und taglicher Bedarfsartikel. 

Das Verkaufsgesprach und seine Priifung fiir den Aquisitionsingenieur ist 
von Wagner studiert worden. 

Es begann mit einer Priifung der Erregbarkeit, indem er nach dem subjektiven Verfahren 
den Priifling beleidigt oder unMflich gegen fun ist und beobachtet, wie er darauf reagiert. 
1m objektiven Verfahren gibt man eine beleidigende Abhandlung fiber eine den Priifling 
interessierende Person oder Sache und IABt fun miindlich oder schriftlich dazu Stellung 
nehmen. 

GroBtenteils wird es gelingen, die Antworten in eine der folgenden fiinf Gruppen ein-
zuremen: 

1. Sehr sachliche und begriindete Widerlegung. 
2. Mehr oder weniger ausfiihrlich, jedoch stets sachlich. 
3. Kurz, hilt eine Erwiderung nicht fiir angebracht. 
4. Agressive Erwiderung. Sachlich, doch scharfe Sprache. 
o. Sehr scharfe und eventuell auch ironische Erwiderung. 

1m Wechselgesprach, bei dem man dem Priifling aufgibt, sich in die Lage eines Inqui
sitionsingenieurs zu versetzen und unter allen Umstanden einen VerkaufsabschluB zu er
zielen, gewinnt man ein gutes Bild fiber: 

1. Umgangsformen sowie Benehmen und Sicherheit im Auftreten. 
2. nberzeugende Redegewandtheit. 
3. Einfiihlungsfii.higkeit. 

Durch das ablehnende Verhalten des den Kunden darstellenden Priifleiter wird gleich-
zeitig auch die Zahigkeit und Ausdauer der Gesprii.chsfUhrung gepriift. ' 

Durch entsprechende Fiihrung des Verkaufsgespraches stellt man ferner die Geistesgegen
wart sowohl als Schlagfertigkeit fest, als auch im Siune der Gewandtheit in der Be
schwichtigung von Vorwiirfen. 

Besonders studiert wird die schnelle EntschluBfahigkeit oder Disposition. . 
Die Erfolgkontrolle, die aus der Praxis gewounen werden kounte, fiihrte zu hohen nber

einstimmungen, die im Korrelationskoeffizienten ausgedriickte Werte von e = + 0,74-0,90 
ergaben. 

v. Schlagfertigkeit. 

Ein Sonderfall beim Wechselspiel der Rede und Gegenrede, beim Austausch 
von Griinden und Gegengriinden liegt in der SituationslOsung und -rettung 
durch Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeitsproben.sollten stets bei scharf umgrenzter 
Beantwortzeit verwendet werden. Es ist eine 'bekannte Tatsache, daB hinterher 
vielen Menschen, vielleicht der Mehrzahl, die richtigen und zweckentsprechenden 
Worte und Gedanken einfallen. 

Das Verkaufsgesprach kann zur schwierigen und langdauernden V er h andl ung 
werden. Derartige Verhandlungsproben wird man auch in unmittelbarer Wechsel
rede mit dem Priifling oder zwischen zwei Priiflingen auSfiihren lassen. Be
sondere Vorkenntnisse solI man nicht verlangen, sondern vielmehr auf der Grund
lage der allgemeinen Erfahrungen, unter Bekanntgabe der Sonderbedingungen 
der Verhandlungen, Aufgaben einfachster Art, etwa den anderen zu einer Feuer
oder Lebensversicherung zu bewegen, stellen. Mitunter kommen derartige 
Probeverhandlungen nach nicht allzu langer Zeit, etwa 20-30 Minuten, zum 
klaren und eindeutigen AbschluB. Abbruch der Verhandlungen durch den 
Versuchsleiter kann erfolgen, wenn der Verlauf des Fortganges ausreicht, um eine 
eingehende Analyse zu geben bei gleichzeitiger Bewertung der Leistung der beiden 
Verhandlungsbeteiligten. In der Regel ist, auch wenn ein bestimmter AbschluB 
nicht erzielt wird, eine brauchbare Kennzeichnung der Verhandlungsgewandtheit 
dem erfahrenen Priifleiter moglich. 
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B. Allgemeine und kaufmannische Intelligenz. 
Bei der Priifung der Intelligenzfunktionen kann man allgemeine oder,spezifisch 

kaufmannische Stoffe benutzen. Die Gesichtspunkte der Intelligenzpriifung 
sind in beiden Fallen die gleichen. 

Die allgemeine Intelligenzpriifung bezieht sich auf Auffassung und Kom
bination, auf Beobachtung sowie logisches und Beziehungsgedachtnis. 

Die gedankliche Beweglichkeit wird im Kombinationsversuch bei allgemeinem 
Stoff gepriift. Wir werten die Zeit, Anzahl, Art und Richtigkeit der Losungen 
an einfachen Beispielen. Vgl. S. 227ff. 

Wir geben beispielsweise die Aufgabe, aIle moglichen sinnvoIlen Zusammenhange zwischen 
den drei Worten: Fliichtling, Wasser, Rettung zu finden. 

Die Losungen gliedern sich nach wenigen Hauptrichtungen. Das Wasser wird einmal als 
Grenze und Hemmnis aufgefaBt, das der des Schwimmens kundige Fliichtling iiberwindet, 
der Verfolger aber nicht. Das Wasser wird zweitens als Rettungsmittel fiir den verdurstenden 
Fliichtling angegeben, der bei seiner Verfolgung in der Wiiste durch den Trunk aus dem 
Quell sein Leben rettet und die Flucht fortsetzen kann. SchlieBlich laBt man die Spur des 
Fliichtlings durch das Wasser verwischen, sei es' nun, daB Regen die FuBspuren unkenntlich 
oder daB der Bach, an dem der Fliichtling entlanglauft, den nachfolgenden Hunden das 
Weiterverfolgen der Spur unmoglich macht. 

In der Regel wird man die Richtung und Giite der Kombinationsleistung bei mehreren 
Proben erkennen konnen. Die einen kombinieren niichtern, sachlich und logisch unter 
knappster Verwendung von Zwischengliedern; andere aber geben phantasieiiberwucherte, 
romanhafte, stark gefiihlsbetonte Bindungen der gegebenen Ausgangsstiicke u. a. m. 

Die Beo bachtung kann sich auf Menschen, Vorgange, Bilder und Bild
streifen beziehen. 1m Wirklichkeitsversuch hat der Priifling einen Bericht iiber 
einen Teil des Geschaftes, den Hof, die Kasse, die Konfektionsabteilung zu er
statten. Man bewertet beim Bericht und Verhor nicht nur die Anzahl der richtig 
wiedergegebenen Inhalte besonderer Bedeutung, sondern legt zur Beantwortung 
Einfiihlungs- und Verstandesfragen vor. Man kann nach dem Alter und dem 
Stande der vor allem gesehenen Kaufergruppen fragen, nach dem Alter der Ver
kaufer, nach deren Verhandlungsformen, nach dem allgemeinen Eindruck, den 
der Priifling yom Geschaft oder einer seiner Abteilungen erhaIten hat und den 
er begriinden muB. 

Ersatz fiir die Wirklichkeit bietet Bild- und Filmversuch, urn Beobachtungs
fiille, Richtigkeit und Art zu beleuchten. 

Bei der Auffassungs- und Gedachtnispro be kann man ohne Schwierig
keit kaufmannisches Material verwenden. 

In Auffassungsproben studieren wir die InhaItswiedergabe vorgelegter Ge
schaftsbriefe. Wir wahlen Briefe aus, bei denen wesentliche und unwesentliche 
Gedanken miteinander abwechseln und geben vor allem auch solche, in denen 
wesentliche Gedanken, die fiir das Geschaft wichtig sind, nur beilaufig und gleich
sam nebensachlich und verdeckt auftreten. Aus der Mangelstatistik der Korre
spondenzabteilung wird man stets derartige geeignete Briefe, Schriftstiicke, 
Vertrage sich beschaffen konnen, bei denen Nachbeachtung bestimmter Verkaufs
bedingungen erheblichen Schaden gebracht hat. 

Die Wiedergabe geschieht entweder durch Anfiihrung der hauptsachlichsten 
Gedanken des Schriftstiickes oder durch eine schlagwortahnliche begriffliche 
Kennzeichnung oder Einordnung des Inhaltes. 

Wir geben das Beispiel: "Die Lampen waren fast aIle undicht lmd brannten von vorn
herein nur ganz flackernd. lch sende Ihnen deshalb anbei 70 davon zuriick und bitte urn 
kostenlose Ersatzgestellung." Es lautet die begrifflich richtige Kennzeichnung: Eine begriin
dete Reklamation liegt vor. Geben wir einen anderen Brief folgenden lnhalts: "lch bitte, 
mir noch 100 Exemplare der "Chemie des taglichen Lebens" zu senden, vorausgesetzt, daB 
Sie mir wieder 25% Rabatt gewahren und eine Neuauflage innerhalb des nachsten halben 
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Jahres nicht zu erwarten ist", so ware er dem Abteilungschef unter dem Kennworte: "Be
dingte Nachbestellung des Kunden N N" vorzutragen. 

Esist von Vorteil fiir den Geschaftsreisenden, wenn er bei einer bestimmten 
Ware oder einem Kunden oder bei bestimmten Vertragen sich sofort und richtig 
an die haupt8achlichsten in Betracht kommenden Erfahrungen und Umstande 
erinnert. Mitunter muB auch ein ausreichendes Gedachtnis fiir Namen 
und Zahlen verlangt werden. 

Wir bilden wieder zweckmaBigerweise Lernreihen, in denen die jeweils ein
zupragenden Worte nebeneinander auf je einer Zeile stehen. Die Reihe besteht 
aus mehreren Zeilen. Das erste Wort jeder Zeile stellt das Stichwort dar, auf 
das hin die Folgeworte der Zeilen anzugeben sind. Das Lernen geschieht auf 
beliebige oder fest vorgeschriebene Weise, etwa optisch, akustisch, sprechmoto
risch oder kombiniert, die Abnahme schriftlich oder miindlich. 

Man kann fOlgende Lernreihen bilden: 
Miiller, Kurt, Eisenwaren, .Alexanderplatz 65. Merkur 456. 
Hermann, Ernst, Backermeister, Neanderstr. 14. 
Briese, Fritz, Uhrmacher, Berliner Str. 18. Nollend.567. 
Foerster, Hans, Biirstenwaren, Poseidonstr. 75. Stpl. 358. 

Die Stichwort-Reihe lautet: 
Foerster, Hans, Biirstenwaren. 
Miiller, Kurt, ..... 

Die spezifisch kaufmannische Intelligenzpriifung erstreckt sich sowohl 
auf Verstehen und Bewerten gegebener wirtschaftlicher Zusammen
hange, die vorgetragen werden, zum anderen aber auch auf das schnelle und 
richtige Finden bestimmter zukiinftiger Entwicklungen bei gegebtmer 
Wirtschaftslage sowie die Befahigung zur Nutzbarmachung der richtig vor
ausbeurteilten Entwicklung durch geeignete praktische Vorschlage. 
Beides: Verstehen und Begreifen der Entwicklung, wenn man riickwarts schauend 
die Analyse vornimmt oder die Gegenwart wertet, wie auch das Voraussehen 
der wirtschaftlichen Entwicklung bei gegebenen und neuen Bedingungen und 
anschlieBend die praktische Nutzbarmachung der neuen Sachlage durch Wirt
schaftsintelligenz, ist fiir die Priifung gleich wichtig. Zweifelsohne geniigt das 
Verstehen von Entwicklungen allein nicht, da dieses Begreifen und Begriinden 
der Entwicklung ebensogut Sache des Volks- und Betriebswirtes wie des prak
tischen Kaufmannes ist. Es liegt vielmehr Up. Wesen der kaufmannischen :J3e
gabung eingeschlossen, daB man mit einer gewissen Ahnung des Zukiinftigen 
unter gelegentlicher oder planmaBiger Verwertung friiherer Erfahrungen sofort 
entsprechende Anweisungen gibt und Vorkehrungen trifft, um einen Nutzen aus 
der neuen Lage zu ziehen, ja um diese Marktlage gegebenenfalls selbst hervorzu
rufen oder nachhaltig zu beeinflussen. Gerade da die zukiinftige Marktgestaltm;tg 
restlos niemals bewiesen und abgeleitet werden kann, bleibt ein gut Teil triebhafter 
Kombination und Voraussicht iibrig, deren Besitz oftmals den erfolgreichen 
Kaufmann auszeichnet. Der Kaufmann ist stolz auf seine "Nase", wie er diese 
Witterung bezeichnet. Mit Unrecht freilich wird er diese triebhafte Vorbedingung 
erfolgreicher Geschafte als alleinige und fiir den Kaufmann spezifische GrundIage 
ansehen. Eine Fiille nachweis barer intellektueller Prozesse ist stets vorhanden, 
wenn ein bestimmter EntschluB entsteht. Freilich bleibt das Gefiihl, daB die 
innere Argumentation in dieser und jener Richtung die allein richtige und be
deutende ist. Auch in anderen Berufsgruppen wird bei allen hervorragenden 
Leistungen ein Stiick triebhafter Einstellung, triebhaften Handelns und Sich
Entscheidens nachweis bar sein. Dem Konstrukteur kommen die Einfalle und 
er fiihlt unbestimmt die Losungsrichtung sowie, daB die konstruktiven Gedanken 
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in dieser und jener Richtung besser oder schlechter sind, ohne daB er stets niich
terne Beweismittel zur Hand hat, die er erst spater bewuBt machen kann. Der 
Wissenschaftler stellt seine Versuche auch zunachst gefiihlsmaBig wertend in 
eine bestimmte Richtung ein, da eine logische und intellektuelle Begriindung 
in vielen Fallen nicht immer ausreicht und sich die erfolgreichste Linie der 
zukiinftigen Arbeit fast niemals allein deduzieren und beweisen laBt. Der 
Erfolg gibt hinterher recht oft den Priifstein fiir richtige und falsche Ein
stellung. 

Aus der wirtschaftlichen Entwicklung gibt man eine Reihe von Zusammen
hangen und stellt fest, ob und in welchem MaBe der Priifling sie begreifen und 
begriinden und aus den Erfahrungen die Nutzanwendung und Regel selbstandig 
ableiten und finden kann. In entsprechender Weise wurden bei der tech
nischen Priifung schwierige kinematische und dynamische Wirkungszusammen
hange gegeben, um Verstandnis, Urteil und SchlieBen des Priiflings zu begut
achten. Man kann derartige wirtschaftliche Zusammenhange ebenfalls nicht 
nur verstehen und beurteilen lassen, sondern auch gleichzeitig praktische Vor
schlage erbitten, um bei der neuen Entwicklung mit ins Geschaft zu kommen. 

Wir geben als neue Sachlage: Es wird ein billiger und schmackhafter .Alkohol aus Schill 
erzeugt. Werten Sie die Anderung der Wirtschaftslage und machen Sie mir gute V orschlage, 
wobei vorauszusetzen ist, daB wir uns die Geldmittel fiir deren Durchfiihrung beschaffen 
konnen. 

Man wird zwei groBe Richtungen der Gedankengange feststellen konnen. Einmal das 
Desinteressement an den alten .Alkoholwerten, sofern man welche besitzt, durch AbstoB 
Durch Termingeschafte sichert man sich den Nutzen aus dem zu erwartenden Kurssturze. 
Zum anderen wendet man sein Interesse der neuen Erfindung zu. Man sichert sich durch 
Kauf oder Vertrage, Besitz oder EinfluBnahme auf das Land, das jetzt als Sumpfland noch 
billig zu haben sein wird, wenn man schnell zugreift. Man unterrichtet sich iiber die Haupt
gegenden, FluBniederungen und FluBlaufe, die in Betracht kommen und die gegebenenfalls 
auch Statten der Erzeugung werden, zu denen Verkehrsmittel aller Art zu bauen sind. 

Weiter wird man mit dem Erfinder in ein Vertragsverhaltnis irgendeiner Art zu kommen 
sich bemiihen, um entweder im Sinne des Monopols oder einer Beteiligung, Produktion 
und Verkauf abzudecken oder zum mindesten EinfluB auf die Ausbeutung bzw. Herstellung 
und Einrichtung der neuen Fabriken und Maschinen zu nehmen. 

SchlieBlich wird man einen Kampf zwischen den alten und neuen Alkoholerzeugern 
erwarten. Die Eigenart des Erzeugnisses und die Abneigung gegen rein chemische Herstellung 
von GenuBmitteln wird Anregung geben, ganz bestimmte Werbemittel zu bevorzugen, die 
im Rahmen eines geschlossenen Feldzuges entsprechend einzusetzen sind. Erwartet man 
unter allen Umstanden Erfolg, so wird man sich auch fiir den alten Rohstoff, der Anlage und 
Verwendung sucht, interessieren und ihn auch fiir andere Zwecke nutzbar zu machen ver
suchen bzw. sich Vermogenswerte der Unternehmungen in die Hand zu bringen bemiihen, 
die durch Wertminderung und Einnahmeausfall in eine schwierige finanzielle Lage zu kommen 
drohen. Glaubt man an einen Sieg der alten Erzeugnisse, so sind bereits jetzt aIle Moglich
keiten vorauszusehenund zu werten, aus dem Engagement moglichst ungefahrdet herauszu
kommen. Die GroBe des Risikos, das man zu iibernehmen gewillt ist, sowie seine Verteilung, 
die Riickversicherung und Abdeckung der Risikowerte ist dementsprechend vorzuschlagen. 
Glaubt man, daB beide Erzeugnisse sich auf dem Markte behaupten, so wird man auf Vertrage 
sinnen, die den Markt in entsprechender Weise aufteilen und beiden vertragschlieBenden 
Parteien einen Nutzen lassen. 

Andere Beispiele, die wir erfolgreich anwendeten, sind: 
1. Welche Bediirfnisse werden sich in Sukzessions- odeI' Nachfolgestaaten herausstellen, 

die an die Stelle eines groBen und einheitlichen Reiches getreten sind. Wie kann man diese 
Bediirfnisse kaufmannisch nutzbringend auswerten? 

Es seien nur die Hauptst,ichworte der Bearbeitung genannt. Das alte Reich verlangte 
eine straffe Zentralisation der Verwaltung, des Verkehrs, des Geldwesens. Es entstehen 
neue selbstandige Gebilde, Lander mit Grenzen und abgeschlossenen Wirtschaftssystemen. 
Man denkt an Valutafragen, Neubau von Schulen, Verkehrswegen zur neuen Hauptstadt, 
Einrichtung neuer Verwaltungen, Beamtenauslese und Ausbildung aus Anwartern des 
eigenen Landes, Biiroeinrichtungen, an Landesheer und Landesjustiz, Steuer, Zoll, Ehrgeiz 
auf dem Gebiete der Kunst, Wissenschaft und an die Industriegriirrdungen, die Entwick
lung und Bevorzugung der heimischen Industrie u. a. m. 
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2. Es ist ein Sonnenakkumulator ' erfunden worden, der zuverliiSsig und billig arbeitet 
und dessen Anschaffungspreis keinesfalls hOher wie der der Warme- und Kraftmaschinen 
ist. Welche Umstellung wird eintreten und wie nutzen wir sie zweckentsprechend aus? 

Abb.264. 
Sach-, Name·, Verwendungszweck-Typ eines Inserates. 

Bei der Verwirklichung der neuen 
V orschlage sind in der Praxis der 
Wirtschaft stets schriftliche und 
miindliche Verhandlungen erforder
lich, die in einem Vertrag ihren 
AbschluB finden. Beim Verkaufsge
sprach wurden bereits einfache Ver
handlungen studiert. Wir konnen die 
Sachlage erschweren, indem wir vel'
wickeltere Zusammenhange geben, bei 
denen die Vertreter der verschie
dens ten Interessentengruppen in der 
Verhandlung zu bearbeiten sind. 
AuBerdem wird man Vorschlage fiir 
VertragsabschluB bei gegebenen be
stimmten Bedingungen wiinschen, 
schlieBlich gute und schlechte Ver
trage beurteilen lassen. 

Das. praktische kaufmannische 
Leben bietet in allen seinen Zweigen 
eine derartige Fiille brauchbaren Priif
materials, daB dessen Beschaffung 
entsprechend den ortlichen Verhalt
nissen stets moglich sein sollte. 

SchlieBlich wird die Befahigung 
fUr den Werbedienst im Rahmen der allgemeinen kaufmannischen Intelligenz-

Abb.265a. Beurteilung der Plakate 265a und b auf Werbewert. 

priifung stets mit zu beriicksichtigen sein. Die Untersuchung erstreckt sich 
einmal auf: 
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1. Bewertung vorgelegter guter und schlechter Werbemittel nebst eingehender 
Begriindung. 

2. Entwurf und Begriindung von WerbemaBnahmen bei bestimmten gestellten 
Werbeaufgaben. 

Die eigene Ideenfiille muB stets der Hauptvorzug des Werbefachmannes 
sein. Ein phantasie- und ideenarmer Werbeleiter wird stets plagieren und 
nachahmen. Er ist vielleicht ein guter Verwalter der Reklameabteilung, 
wenn er hinreichendes Verstandnis fiir die Fragen seines Ressorts besitzt, aber 
nie kann er neue und durchschlagende 
Werbefeldziige selbst entwerfen, sofern 
er nicht einen Ideenspezialisten neben 
sich hat, der ihm die notigen Mittel, 
Vorschlage und Phantasien an die Hand 
gibt, um das Endziel der Werbung zu
erreichen, namlich die gesam te offen t
liche Meinung mit seiner Werbeidee der
art abzusattigen, daB jedermann den 
neuen Artikel, ob er will oder nicht, 
kennt, und ihn . zu kaufen begehrt. 

Wir legen dem Priifling die Plakate 
Abb. 264, 265 a und b vor und stellen die 
Fragen: 

1. Welche Inhalte werden bei den Pla
katen in der Beachtung durch typische In
teressenten herauskommen? 

2. Wie beurteilen Sie diese Plakate, ins
besondere hinsichtlich ihres Werbewertes? 

3. Welche Vorschlage wiirden Sie selbst 
machen, 

a) falls Sie einen Ersatz fiir diese Plakate 
zu geben haben, 

b) wenn das Plakat nur einen Tell des 
Werbefeldzuges darstellt, dessen andere Be
standstucke Sie zu finden haben. 

Ala Aufgaben haben sich bewahrt: Ent
wurf eines Werbefeldzuges fiir Verkauf von 
Schuhcreme, fiir Konsum von Fischen, fur eine Abb. 265 b. 
Tanzbar, fur ein Vergniigungslokal in einer 
GroBstadt, fiir eine kulturelle MaBnahme, etwa Werbung fiir Hygiene oder Spartrieb. 

Bei guten Losungen wird stets eine Fiille von Ideen auftreten, die dem Markt und seiner 
Analyse durch den Bearbeiter, der Ware und seiner Eigenart, den Kundengruppen, ihrer 
Bedeutung, Eigenart und Anzahl Rechnung tragen. Bei den schlechten Losungen p£legt 
immer die gleichformige Aufzahlung der gebrauchlichsten Werbemittel wiederzukehren, da 
weder ein Eingehen auf die Eigenart der jeweiligen Aufgabe moglich, noch irgendein erheb
licher Besitz an eigenen Ideen und Befahigung zu eigener Phantasieleistung vorhanden ist. 

c. Verwaltungs- und Abrechnungsdienst, einschlielUich 
Organisation. 

Unter Biiroarbeit, die eine eigene Qualifikation erheischt, wollen wir die ge
samte Verwal tungsarbeit im Biiro und Kartei, im Registraturwesen, in der 
Statistik, in Buchhaltung und Korrespondenz verstehen. Ordnungssysteme der 
verschiedensten Art finden Verwendung zur Aufbewahrung der Briefe, der 
Kundenadressen sowie zur Verwaltung und Abrechnung des Geldumlaufes im 
Unternehmen. Neben charakterologischen Eigenschaften sind es vorwiegend 
Aufmerksamkeitsleistungen, die fiir eine einw!i,ndsfreie Erledigung der haupt-
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sachlichsten Biiroarbeiten in Betracht kommen. Daneben sind Intelligenz
anforderungen erwahnenswert. Von den Charaktereigenschaften sind zu nennen: 
Interessiertheit an der Arbeit, Vertiefung in die Aufgaben, Sorgfalt, Sauberkeit, 
Beachtung aller, auch der kleinsten Merkmale, Gewissenhaftigkeit, Treue, FleiB. 

Fiir den Biirosonderdienst etwa an der Schreibmaschine, am Telephon, 
an der Buchungs- oder Sortiermaschine kommen Sonderpriifungen in Frage. 

Vorwiegend sind es Aufmerksamkeitsaufgaben mit gewisser Intelligenz
anforderung, die wir der Priifung der Anwarter fiir den allgemeinen Biiro- und 
Verwaltungsdienst zugrunde legen. 

1. Daueraulinerksamkeitsproben umfaBt die erste Gruppe der Aufgaben. Wir lassen 
fortlaufend rechnen, wobei die Richtigkeit, GleichmaBigkeit und Schnelligkeit des Rechnens 
bewertet werden. Wir legen Rechenaufgaben vor, die gelost sind und die der Priifling zu 
kontrollieren hat. Zeit und Richtigkeit der Kontrolle werden bestimmt. Angewandte Rechen
aufgaben stellt man, um die Sicherheit des Rechnens bei Beachtung von Sonderbedingungen, 
die den kaufmannischen Arbeitsleistungen entsprechen, zu erfassen. 

Die Durchsicht und Bearbeitung von Zahlen wird erganzt durch Durchsicht von Buch
staben, Satzen, geometrischen Figuren. Wir geben eine Zeitungsseite und lassen bestimmte 
Buchstaben durchstreichen oder wir lassen am projizierten Laufstreifen ebenfalls bestimmte 
Buchstaben beachten. Wir konnen fortlaufend Satze und Satzfolgen in Maschinendruck 
oder Handschrift vorlegen, die auf Richtigkeit durchzusehen sind. Da Kenntnis von Ortho
graphie und Stilistik nicht gepriift werden sollen, sondern nur allgemeine Aufmerksamkeit, 
so sind auch diese Aufgaben, ahnlich wie die Rechenaufgaben, entsprechend einzurichten. 
Ebenso me die Beherrschung des Einmaleins selbstverstandlich vorausgesetzt werden kann, 
muB die Kenntnis ~~r richtigen Schreibweise der gebrauchlichsten Worte angenommen 
werden, so daB das Ubersehen von ~chreib-, Interpunktions- und Satzfehlern, etwa beim 
Umwerfen der Konstruktion, beim Ubergehen von der Einzahl zur MehrzahI in der Regel 
als Aufmerksamkeitsmangel anzusehen ist. Nur durch die Dauer der Beanspruchung und 
die Merkmalsfulle des Auftrages sind diese Proben wertvoll. 

2. Auftragsproben biiromiilliger Art mit vorwiegender Beanspruchung der Merkmals
beachtung und Merkmalsauslese haben sich gleichfalls gut bewahrt. 

Wir fuhren an: 
a) Aussuchen von Adressen im Telephonbuch, wobei Zeit und Richtigkeit 

bestimmt werden. Aus dem Aufmerksamkeits- wird ein Intelligenzauftrag, wenn die Angaben 
nicht direkt und unmittelbar aufgefunden, sondern erst nach Uberlegung unter einem Ober
begriff im Telephonbuch angetroffen werden konnen. 

b) Kollationieren. 1m Brief wird auf Anlagen verwiesen, auf die in den Ausfuhrungen 
des Briefes Bezug genommen wird. Brief und Anlagen sind zu vergleichen, um mangelliafte 
oder uberzahlige Anlagen oder Angaben festzustellen. Eine Kollationiertafel ist in Abb. 266 
wiedergegeben. Hier sind die Adressen der unteren Spalte mit denen der oberen zu ver
gleichen. AlIe Unstimmigkeiten sind anzustreichen. 

Biirkle, Franz 
Goldmann, Dr. 
Kallmann-Rosenbaum 

Burkle, Franz 
Boldmann, Dr. 
Kallmann-Rosenbaum 

Kollationiertafel 

Original 

CharI. 1, Wilmersdorferstr. 156 
HauptstraBe 3 
SW.19, LeipzigerstraBe 58 

Abschrift 
CharI. 1, Wilmersdorferstr. 156 
HauptstraBe 3 
SW. 19, LeipzigerstraBe 58 

Abb.266. 

I IP 
Moede 

Wilhelm 8875 
Tegel 2931 
Merkur 5759 

Wilhelm 8863 
Tegel 2931 
Merkur 5759 

Vergleiche die Abschrift mit dem Original in bezug auf Namen, Adresse und Telephon
nummer. Ein falscher oder fehlerhaft geschriebener Na.me zahlt fur 1 Fehler; eine falsche 
oder fehlerhaft geschriebene Adresse zahlt ftir 1 Fehler; eine falsche oder fehlerhafte Telephon
adresse zahlt fur 1 Fehler. Schreibe die Anzahl der Fehler einer jeden Reihe auf die Linie 
rechts. Die beiden ersten Reihen dienen als Beispiel. 
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c) Zahlena bstreichen. Vergleiche Abb.131 (1). Auf der Riickseite eines Blattes be
finden sich 40 fiinfstellige Zahlen, die auf der Vorderseite der Vorlage in verschiedener Hau
figkeit wiederkehren. Der Priifling soIl, von der ersten Zahl der Riickseite beginnend, aIle 
Stellen der Vorderseite markieren, an denen die 
Zahlen der Riickseite auftreten. 

d) Auszahlen von Vorlagen. Vergleiche 
Abb. 267. 1m einfiwhsten FaIle miissen Striche, 
die parallel untereinander oder kreisf6rmig an
geordnet sind, in einem Felde ausgezahlt wer
den. Bei anderen Aufgaben sind die Merkmale 
gleicher Beschaffenheit zusammenzustellen und 
auszuzahlen. Beispielsweise enthalt die Seite 
einer Vorlage Buchstaben, Namen, Zahlen, 
Adressen. Wir lassen aIle Adressen heraus
schreiben und zusammenzahlen, desgleichen aIle 
Zahlen sowie aIle sonstigen Angaben der Vor
lage. 

e) AbschluB machen nach Angaben. 
Der PrUiling erhalt eine Reihe von Rechnungen, 
Einzahlungen durch Postscheck, Schecks oder 
Bargeld und muB sie in die entsprechenden 
Konten der Vorlage eintragen, urn alsdann einen 
AbschluB zu machen und den Saldo zu er
mitteln. 

3. SchlieBlich miissen wir die Mehrfachauf
merksamkeit, also die Aufmerksamkeitsvertei
lung auf mehrere gleichzeitige V organge und 
Arbeiten untersuchen, iiberdies Ablenkbarkeit 
und Storungsfahigkeit. 

Der Priifling muB fortlaufend rechnen 
oder Rechnungen durchsehen, wobei wir 
ihm gleichzeitig eine Nebenarbeit geben. 
So solI er beispielsweise bei jedem Tele
phonanruf den InhaIt des Telephon
gespraches niederlegen und alsdann in 

AUlZiihlproben 

, 

JP 
Htnd. 

J 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Abb.267. 

seiner Arbeit fortfahren. Oder wir rufen dem Arbeitenden fortlaufend Zahlen zu, 
die er zu beachten hat und von denen er jede Zahl, die eine 8 enthalt, an der 
Stelle niederzuschreiben hat, an der er sich bei seiner Rechen- oder Kontroll
arbeit gerade befindet. 

Als Storung und Ablenkung kann man auch den Zeitzwang benutzen. 
Besonders wenn das Biiro AuBendienst hat, so ist es notwendig, vom Bediensteten 
am SchaIter ruhige und ungestorte Arbeit zu verlangen, auch wenn die Menge 
der vor dem SchaIter Wartenden, ungehalten iiber die angeblich zu langsame 
Abfertigung, ihrem Unwillen Luft macht. Wichtig ist zunachst, die Steigerungs
fahigkeit der Leistung unter den Sonderumstanden des Zeitzwanges festzustellen. 
Die Leistung kann bei Antrieb schneller, aber auch fliichtiger und fehlerreicher 
werden. Der Zeitzwang kann eine vollige Unmoglichkeit zur ordnungsgemaBen 
Fortarbeit im Priifling wirken, so daB er Aufmerksamkeits- und Griffehler der 
verschiedensten Art macht, deren Haufung ihm schlieBlich das eigene Einge
standnis der Unmoglichkeit der Fortarbeit abzwingt. 

Der Zeitzwang wirkt stets auf eine Grundarbeit, deren Ausfiihrung durch den Be
werber beifreiemArbeitstempo bekanntist. Vgl. S.137. DieAnderungdesTempos 
und der Giite durch den Zeitzwang wird gemessen. Wir setzen die fiir die Ausfiihrung 
der der Grundarbeit gleichwertigen Kontrollarbeit zur Verfiigung gestellte Zeit 
um 10, 20 und 30% herab, wobei wir dem Priifling die einzelnen Zeitabschnitte 
bekannt geben, ja ihn gegebenenfalls anspornen, antreiben, angstlich machen, 
oder auch beruhigen. Zeitzwang und Instruktionswirkung finden im objektiven 
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Leistungsergebnis ihren Ausdruck, wahrend das Benehmen des Priiflings zu 
beobachten ist. 

Die Verwaltung wird von dem Organisator geschaffen, der sie, als 
Spezialist ihrer Formgebung, den Erfordernissen des Betriebes entsprechend 
schafft. Befahigung fUr schopferische und gute organisatorische Leistung 
pflegt selten zu sein. 

Zur Feststellung organisatorischer Begabung geben wir zweckmaBig 
organisatorische Aufgaben, die einmal Verstandnis und Urteil, zum anderen 
auch schopferische Begabung erfassen. 

Wir fragen den Bewerber: Sie sind Organisator, einmal in einem Versand
geschaft, zum anderen in einem Fabrikbetrieb. Man teilt Ihnen mit, daB fort
laufend Terminiiberschreitungen vorkommen. Geben Sie uns an: 

1. Worauf werden Sie vermutungsweise diese Terminiiberschreitungen zuriick
zufiihren haben? 2. Welche Folgen haben derartige Terminiiberschreitungen 
fUr das Geschaft? 3. Welche Vorschlage zu ihrer Abstellung konnen Sie uns 
machen und wie begriinden Sie diese? 

Wir verlangen bei anderen Proben Schaffung einer Organisation fUr eine 
Hausbibliothek eines Werkes von 300 Arbeitern und 50 Angestellten, die Druck
werke, Unterhaltungsliteratur, Zeitschriften deutschen und auBerdeutschen 
Ursprungs besitzt; oder wir verlangen V orschlage fUr die Organisation der 
Reisendenkontrolle bei einem bestimmten Artikel; oder es solI eine Organisation 
fUr den Versand von Seefischen, also schnell verderblicher Ware, geschaffen 
werden. Wertvoll sind Aufgaben, bei denen das Prinzip der doppelten Buch
fiihrung, der Selbstkontrolle oder anderer organisatorischer Grundgeda:hken 
zu finden ist. 

Beurteilungspro ben geben dem Priifling AnlaB, Kritik an vorgelegten 
Organisations-, Abrechnungs-, Kontrollplanen und MaBnahmen zu iiben und 
Stellung zu nehmen. Er solI die vorhandenen Liicken entdecken, solI bessere 
V orschlage machen und begriinden. 

Man kann auch ganz allgemeine Urteilsproben verwenden, indem man z. B. 
dem Priifling seine Ansicht entwickeln laBt iiber Vorteile und Nachteile einer 
straffen Zentralisation eines Konzerns in Fabrikation, Einkauf, Verkauf, Ver
waltung, wobei die naheren Umstande angegeben werden. 

Endlich werden wir dem Organisationsf&chmann, der ja schlieBlich auch 
praktisch die Einfiihrung seiner Organisation erstrebt und vielleicht verant
wortlich leitet, die Aufgaben stellen, uns Vorschlage iiber eine zweckmaBige und 
reibungslose Einfiihrung neuer Verwaltungs- und Abrechnungs-KontrollmaB
nahmen in einen mittleren und GroBbetrieb zu machen. Er kann dann zeigen, 
ob er iiber die reine Verwaltungsbegabung hinaus auch ein guter Menschen
kenner und -behandler ist, der die Einstellung der Betriebsangehorigen, 
sowohl der Leitung als auch der Angestellten, richtig erkennt und in seinem Vor
gehen entsprechend b'eriicksichtigt. 

Die Eignungspriifung kaufmannischer Lehrlinge und Angestellter ist nicht 
derart ausgedehnt wie diejenige industrieller Lehrlinge undAngelernter, trotzdem 
viele kaufmannische Unternehmungen priifen. Dies liegt einmal an dem Wider
stand der Kaufleute gegen die Beriicksichtigung von Ideen von Nichtkaufleuten 
im eigenen Arbeitsbetriebe, an der Neigung des Kaufmannes zum AbschluB und 
zur Abkapselung seiner Erfahrungen und Tatigkeit - schlieBlich auch an der 
geringeren Moglichkeit, Priifergebnisse und Berufsleistungen an den entschei
denden Platz en und Stellen des kaufmannischen Unternehmens an der Hand 
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positiveI' Belege wertend und vergleichend zu kontrollieren. Biiroarbeiten 
gewiB konnen in den meisten Fallen gut und exakt bewertet werden, teilweise 
sogar unter Benutzung mechanisch wirkender Einrichtungen. Die Anzahl del' 
erledigten Briefe kann festgestellt werden, die Anzahl del' Buchungen, del' expe
dierten Waren, die GroBe des erzielten Tages-Verkaufspensums u. a. m. Beim 
Lehrling jedoch, del' durch alle Abteilungen hindurchgefiihrt werden soll, ist 
eine derartige Kontrolle kaum moglich, so daB man hier lediglich auf das allge
meine Werturteil del' Vorgesetzten del' einzelnen Abteilungen angewiesen 
ist. Belege konnen zwecks Klarung del' Unstimmigkeiten meistens nicht bei
gebracht werden. 1m allgemeinen freilich lehnt del' Kaufmann fiir die Mehrzahl 
seiner Angestellten eine ziffernmaBige exakte Leistungskontrolle ab, wobei er 
mit Vorliebe auf die eigene Tatigkeit eines kaufmannischen Direktors verweist, 
del' durch schnelles Zugreifen und EntschlieBen in dem einen Falle, durch eine 
gute Idee beim Friihstiick im anderen Falle, odeI' durch eine neue Abrechnungs
methode. groBe Geldwerte dem Betriebe eingebracht hat, deren Aufrechnung auf 
Arbeitsstunden des Durchschnittsbewerbers offenbar unsinnig ware. Um so wich
tiger ist bei kaufmannischer Eignungspriifung die Einzelbewertung des jeweiligen 
Bewerbers, der vielleicht fiir einen Sonderposten im Ausland, fiir einen Sonder
informationsdienst auf del' Messe oder bei sonstigen Verkaufsveranstaltungen 
odeI' als Assistent des leitenden kaufmannischen Direktors vorgesehen ist. Die 
Klagen iiber den schlechten Nachwuchs sind besonders bei der GroBkaufmann
schaft laut und eindringlich. Man glaubt die Verbildung und Umwandlung des 
eigentlichen Kaufmannes zum Verwaltungsbeamten infolge der Entwicklung del' 
GroBindustrie beweisen zu konnen. Mit Vorliebe nimmt man daher auch Bewerber 
zu hoheren kaufmannischen Posten aus kleineren Betrieben, bei denen noch eine 
unmittelbare Fiihlungnahme mit der Kundschaft die Regel ist, ja beruft zu 
leitenden kaufmannischen Posten Manner der verschiedensten Vorbildung, teils 
Juristen, teils Wissenschaftler, teils Techniker, ohne sich um die spezifische 
kaufmannische Ausbildung und Branchenzugehorigkeit zu kiimmern, da man 
glaubt, eine hervorragende allgemeine Intelligenz befahige zu guten kaufmanni
schen Leistungen, wenn sie gepaart ist mit einem zahen und energischen Cha
rakter und einem offenen Blick fiir die Menschen und Verhaltnisse des Wirt
schaftsle bens. 

Gerade eine derartige Einstellung der Geringschatzung der branchenmaBigen 
Vorbildung und eine Betonung der Bedeutung der angeborenen kaufmannischen 
Veranlagung fiihrt notwendig zu Empfehlung, nicht mit Ablehnung einer Eig
nungsfeststellung, die gerade die vorhandenen Anlagen auf dem gesamten kauf
mannischen Arbeitsgebiete frei von irgendwelchen Vorkenntnissen festzustellen 
erlaubt. 

40. Fahrer. 
A. Bernfstypologie. 

Die FahrzeugfUhrerberufe sind zahlreich und mannigfaltig. Unter Fahren 
verstehen wir im allereinfachsten FaIle; ein Gefahrt in Bewegung setzen, seine 
Geschwindigkeit regeln, es anhalten. Das Gefahrt kann sich auf Gleisen odeI' 
gleisfrei bewegen; teils auf del' Erde, auf dem Wasser, teils in der Luft, entweder 
iiber oder unter Tag. 

Die Bewegungsrichtung ist horizontal, vertikal odeI' kombiniert. Der FUhrer 
hat entweder allereinfachste Griffleistungen auszufiihren odeI' eine Mehr- bzw. 
Vielzahl von Verrichtungen der mannigfachsten Art, die vorzugsweise Aufmerk
samkeits-Reaktionsleistungen sind. Die Einwirkungen des Fahrers auf sein 
Gefahrt, dessen Geschwindigkeit und Richtung sind nach Zeit und Art recht 
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verschieden. Beim Fahrrad bewirkt eine schnelle Reaktion eine sofortige Rich
tungsanderung. Dem Eisenbahnzug ist der Weg durch die Schienen vorgeschriehen 
und auch die schnellste Bremsreaktion des Lokomotivfiihrers wirkt sich erst 
nach merklicher Zeit aus. Der Flugzeugfiihrer kann steigen, fallen und wenden 
in den verschiedensten Bahnen. 

Die hauptsachlichsten Fahrzeugfiihrerberufe sind in Abb.268 zusammen
gestellt. Auf der Erde, und zwar gleisfrei, bewegen sich Fahrrad, Wagen, Motor

rad, Personen- und Lastauto, 

Typologie der Fahrzeugfiihrerberufe I IP 
Moede 

Fahrrad 

Wagen 
Motorrad 
Auto 

Pers. 
Last 

Motorkarre 

Draisine 

Pferdebahn 
Motordraisine 
StraLlenbahn 
Stadt· u. Vorort·B. 
Rangierzug 

Fernzug 
Pers.·Giiter 

Kran· 

Ruderboot 
Segelboot 
Schleppboot 
Motorboot usw. 
Schleppschiff 
Fahre usw. 
Schiff 

Pers.·Last 
Sonderzweck 

Lasthebe·Arbeit 
Aufzug-Fahrstuhl 
Drahtseil· Hange bahn 
Fordermasch. m. Korb 

Freiballon 
Flugzeug 
Luftschiff 

Abb.268. 

Motorkarren. Auf Gleisen oder 
in Schienen fahren StraBen
bahn, Eisenbahnzug, Kran, 
Aufzug sowie Forderkorb, um 
nur einige besonders wich
tige Typen von Fahrzeugen 
dieser Art hervorzuheben. Auf 
dem Wasser bewegen sich 
Boote und Schiffe, die teils 
von Menschenkraft, teils yom 
Wind, teils durch Motor oder 
Maschine angetrieben werden. 
Von den Luftfahrzeugen sei 
das Flugzeug erwahnt. 

Die Verrichtungen, die dem 
Fahrzeugfiihrer obliegen, zeigt 
zunachst Abb. 268. ' 

Den Ausgang der Entwicklung bildeten Fahrzeuge zu Wasser und zu Lande, 
bei denen dem Menschen Kraftgebung und Steuerung, Beobachtung der Fahr
bahn, sowie Lenkung und Steuerung zukam. Durch Differenzierung der Funk
tionen wird der Mensch einerseits entlastet, zum anderen belastet. Die Maschine 

flerrichfungs u. Funktions- Differenzierung im 
FohrzeugfuhrerberuT 

Abb.269. 

iibernimmt die Kraftgebung. Der 
Fahrer ist nunmehr nur verantwort
lich fill Lenkung und Steuerung. Er 
muB die Strecke beobachten und 
richtige Entschliisse fassen. Vom 
Fahrer, als den vielseitig beanspruch
ten Fahrzeugfiihrer, konnen sich wei
tere Funktionen abspalten. Das Ma
schinenpersonal iibernimmt die War
tung der Maschine, der Steuermann 
lenkt das Schiff nach den Anwei
sungen des Leiters des Fahrzeuges 
unter Beriicksichtigung der Sonder-
umstande der Fahrbahn. Dem 
Steuermann kann ein Beobachter 
zur Seite stehen, der ein Spezialist 

der Beachtung der Fahrbahn ist und aile seine Beobachtungen dem Steuer
mann und Kommandanten weiter leitet. Der Kommandant schlieBlich bleibt 
als letzte und zentrale Stelle fill aile entscheidenden Entschliisse. 

Je nach dem Zwecke der Fahrzeuge, die der Personen- oder LastbefOrderung 
dienen oder die neben der Ortsiiberwindung Sonderverrichtungen auszufiihren 
haben, gliedern sich die Funktionen des Verkehrs- und Betriebspersonals. Der 
Chargierkran z. B. muB den Of en beschicken, der Kabeldampfer Kabel legen. 
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Zu den Hauptfunktionen des Fahrzeugpersonals kommen infolgedessen Sonder
verrichtungen. 

B. Berufsverrichtnngen. 
"OberbIicken wir die hauptsachIichsten berufswichtigen Leistungen gemaB 

Verrichtungstafel Abb. 270, so konnen wir sechs Hauptgruppen unterscheiden. 
Zunachst sind vom Fahrzeugfiihrer Bedienungsbewegungen der ver

schiedensten Art zu verlangen, die sich nach der Eigenart seines Gefahrtes 
richten. Teils ist fiir diese Be
dlenungsbewegung eine ein
fache Reaktionsleistung aus
reichend, teils sind verwik
kelte und zusammengesetzte 
Handlungen, die gleichzeitig 
oder schnell nacheinander 
verlaufen, die Regel. 

Zweitens muB der Fahrer 
die V er kehrszeichen beach
ten. Bald ist das zu iiber

Fahrzeugfiihrer-Verrichtungstafel 

I. Bedienungsbewegungen 
II. Verkehrszeichen-Beachtung 

III. Okonomische Fahrtechnik 
IV. Zeit-Einhaltung 
V. Zweckmalliges Gefahr-Verhalten 

I IP 
.Moede 

VI. Zusatzliche Arbeitsverrichtungen ver
schiedenster Art 

Abb.270. 

schauende Sehfeld groB, denken wir an die Kraftwagenfiihrer, bald ist es klein, 
etwa beirn Lokomotivfiihrer, der durch das Lokomotivfenster schaut. Neben 
der GroBe des Gesichtsfeldes kommen die irn Vor-, Seiten- bzw. Riickfelde des 
Fahrers erscheinenden verkehrswichtigen Inhalte in Betracht, die beobachtungs
notwendig sind, beispielsweise einfache Signale verschiedener Farbe und Formen 
fiir Steuerung des Gefahrtes oder in anderen Fallen die Vielzahl der sich 
bewegenden Dinge und Personen, deren Bewegungsrichtung und Geschwindig
keit fortlaufende Anderung und mannigfaltige Unterschiede aufweisen. Steuert 
der Kraftwagenfiihrer durch eine StraBe mit einem lebhaften und dichten Ver
kehr, so hat er auf die Gefahrte irn Sehfelde, auf die Menschen auf und neben 
der StraBe, auf Gerausche hinter sich, auf die Signale der Verkehrsregelung 
u. a. m. achtzugeben. Er muB sich in die Bewegungen und Bewegungsabsichten 
der Menschen und Gefahrteeinfiihlen, sie richtig bewerten und mit entsprechenden 
Eigenbewegungen durch Steuerung seines Gefahrtes beantworten. 

Eine weitere Hauptgruppe von Leistungen bezieht s~ch auf okonomischen 
Fahrbetrieb. Das Fahren ist irn einfachsten FaIle in Gang setzen, Geschwindig
keitsregeln und Anhalten des Gefahrtes. AIle diese Verrichtungen miissen spar
sam, unter Schonung des Materials und unter Einfiihlung in die shih bewegende 
Masse des Gefahrtes, die der Fahrer steuert und unter Ausnutzung und Beriick
sichtigung der lebenden Kraft dieser Masse geschehen. Der Verbrauch an elek
trischem Strom, an Kohle und 01, an anderen Betriebsstoffen, der VerschleiB 
an Material durch okonomische oder sparsame und unwirtschaftIiche Fahrer 
weist ganz erhebIiche Unterschiede auf. Okonomische oder wirtschaftIiche 
Fahrtechnik ist ein Haupterfordernis des Fahrzeugfiihrers. SolI der Fahr
zeugfiihrer beispielsweise an einer bestimmten Stelle anhalten, so kann er recht
zeitig Gas oder Strom abstellen, die Lauffahigkeit und Laufstrecke seines Gefahrtes 
richtig beurteilen und ausnutzen, um nun sanft zu bremsen, d. h. die Eigenge
schwindigkeit der Masse gleich Null zu machen. Neben intellektuellen, manuellen, 
Sinnes- und Aufmerksamkeitsfunktionen sind moraIische und ethische Einstellun
gen und Eigenschaften d~s Fahrers Vorbedingungen fiir sparsamsten Fahrbetrieb. 
Der Charakter allein, der gute und starke Wille, der feste EntschluB, den Anwei
sungen der Betriebsleitung entsprechend aufs schonendste mit dem Material 
und auf das sparsamste mit den Betriebsmitteln umzugehen, geniigen bei weitem 
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nicht. Beispielsweise kann die Bremstechnik des Fahrers falsch sein, da der 
Mann kein Gelenkempfinden, keine richtige Einschatzung aller fiir Bremsweg, 
-Zeit und -Art erforderlichen sonstigen Umstande besitzt. 

Durch unwirtschaftliches Fahren wird das Verkehrsunternehmen groBe 
Werte verlieren, die vom okonomischen Fahrerpersonal gespart werden konnen. 
Strom und Betriebsmittel werden in jedem Zeitmoment benotigt, wenn das Gefahrt 
sich bewegt. Sonderumstande, die Kaltblutigkeit, Geistesgegenwart und schnelles 
und richtiges Handeln vom Fahrer verlangen, kommen gelegentlich, vielleicht oft, 
vor, sind aber immer nur wichtige, wenn auch mitunter haufigere Ausnahmefa~. 
Wenn daher Geistesgegenwart und Reaktionsbereitschaft beim Fahrer gepriift 
werden, so muB man unter allen Umstanden auch die Qualifikation fiir oko
nomischen Fahrbetrieb berucksichtigen, die teils auf Fahigkeiten, teils auf Kennt
nissen und Fertigkeiten, teils also auf Anlagen der Leistungsfahigkeit und des 
Verhaltens, teils auf Schulung zuriickgehen. 

Die Zeit einzuhalten ist fiir die Mehrzahl der Fahrer Erfordernis, die nach 
einem Fahrplan fahren. Geschwindigkeitsschatzung und -regelung, Ordnungs
liebe und Verantwortungssinn sind unerlaBlich, sowohl fiir die Einhaltung 
bestimmter Geschwindigkeitsgrenzen als auch des Gesamtfahrplanes. 

Unfalle werden im Verkehrsbetriebe kaum ausbleiben konnen. Man wird 
durch gute technische Einrichtungen, durch gute Auslese und Schulung des 
Fahrpersonals die Unfalle vermindern, aber kaum vollig ausschalten konnen. 
Die Unfallanalyse ergibt brauchbare Unterlagen fiir eine Aufstellung der
jenigen Fahigkeiten, die wir unter zweckmaBigem Gefahrverhalten zusammen
fassen. Es moge sich pli:itzlich irgend etwas ereignen: am schnellfahrep.den 
Fahrzeug springt ein Reifen,. im V orfelde erscheint pli:itzlich ein Mensch oder 
ein anderes Gefahrt, die Lenkung versagt. Der brauchbare Fahrer iibersieht 
sofort die Situation in allen ihren fahrtwichtigen Hauptmerkmalen, nimmt 
blitzartig eine Wertung der einzelnen Umstande der Situation vor, erwagtsofort 
die Moglichkeiten, aus der peinlichen Lage herauszukommen. Die verschiedenen 
Losungsmoglichkeiten der Lage sind in ihrer Bedeutung, V ollzugsmoglichkeit, 
Tragweite sofort zu beurteilen. Die beste und zweckmaBigste Handlungsweise 
wird sofort verwirklicht. Ein Schaden wird iiberhaupt vermieden, oder es geht 
mit dem geringsten Schaden unter den gegebenen Umstanden ab, den der Fahrer 
als kleinstes Ubel bewuBt voraussieht und erkannt hat. Schnelle, klare und 
besonnene Uberschau, schnelle und tichtige Bewertung aller Umstande, schnelles 
und richtiges Handeln sind in derartigen Situationen unter allen Umstanden 
notig, wenn der Unfall noch im letzten Augenblick vermieden werden solI. Der 
gesamte, in der Analyse erfaBbare ProzeB kann sich auf einen Bruchteil einer 
Sekunde zusammendrangen. Der gute Fahrer fiihrt triebartig, sofort und ohne 
Hemmung sowie bedenkenfrei, richtig und kraftig alle zweckentsprechenden 
Bewegungen aus, wie er auch triebartig die Sachlage intellektuell meistert. 

Es ist bekannt, daB viele Menschen. in plotzlich auftretender schwieriger 
Situation eine Schrecklahmung bekommen, die sie handlungs- und denkunfahig 
macht. Sie ergeben sich ihrem Schicksal, ohne auch nur zu dem geringsten 
Versuch befahigt zu sein, Herr der Sachlage zu werden. J a, mitunter wird in der 
Aufregung die allerunzweckmaBigste Handlung ausgefiihrt und der Schaden 
wird noch groBer. Man tritt den Gashebel statt die Bremse und der Wagen 
schieBt vor, statt anzuhalten. 

R~aktionsbereitschaft und Beherrschung, Geistesgegenwart, schnelle Ent
scheidung, sicherer Impuls, Schreckbeherrschung und -iiberwindung, dies alles 
sind priiferwiinschte Eigenschaften. Sie konnen freilich nur ersatzweise unter 
Laboratoriumsbedingungen begutachtet werden, da der Laboratoriumsversuch 
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Vel'abl'edung und Vel'einbarung besagt, die Gefahrsituation der Wirklichkeit 
dagegen in der Regel mit der gewaltigen Wucht des Neuen und nie Dage
wesenen den angstlichen und unfahigen Fahrer erdriickt, alle richtigen Zweck
erwagungen und -handlungen hemmt oder lahmt. Zum anderen darf das La
bol'atorium den Menschen nicht in unmittelbare Gefahr bringen. Die Wertung 
der Gefahrumstande auf Leben und Tod hinsichtlich des Schicksals der eigenen 
Person, des Wagens und seiner Insassen, hinsichtlich del' anderen an der Situation 
beteiligten Gefahrte und Personen kann nicht wirklichkeitsentsprechend in der 
Priifstelle nachgebildet werden. 

Das Schreckverhalten wird yom Arzt durch Bewertung vasomotorischer 
Reaktionen studiert, teils psychotechnisch durch die Kennzeichnung der Auf
merksamkeitsreaktionsleistung sowie des Vel'haltens bei Erwartung, Einwirkung, 
Nachwirkung starker Schreckreize. Eigentliche Wahl- und EntschluBhandlungen 
dagegen unter Versuchsbedingungen der Priifstelle, die wirklichkeitsgleichwertig 
sind, hervorzulocken, ist bisher noch kaum ernstlich gelungen, wenngleich 
zahlreiche Vorschlage und Ansatze vorliegen. 

SchlieBlich sind oftmals Sonderverrichtungen yom Fahrzeugfiihrer aus
zufiihren. Der Lastwagenfiihrer z. B. soll seinen Wagen gleichzeitig gut und 
zweckmaBig beladen und entladen, die Ladung vielleicht noch abrechnen, da 
ihm Hille nicht gewahrt werden kann. Diese zusatzliche Sonderverrichtung kann 
gleichwichtig del' eigentlichen Fahrleistung sein. Sonderverrichtungen neben 
dem eigentlichen Fahrdienst haben der Fiihrer des Chargierkranes, der den Of en 
beschickt, des Fahrstuhles, der Auskunft erteilen muB oder an den einzelnen 
Etagen die dort einzukaufenden Warengattungen auszurufen hat, sowie die Fiihrer 
zahlreicher anderer Gefahrte, bei denen mitunter die Sonderverrichtungen hohere 
Anforderungen als der eigentliche Fahrbetrieb stellen. 

c. Untersuchungsschema. 
Uberblickt man die mannigfachen beruflichen Verrichtungen der einzelnen 

Typen der Fahrzeugfiihrer, desgleichen die ihnen entsprechenden und angepaBten 
Priifmethoden, so kann man 
als Kernpunkt der Priifung 
Aufmel'ksamkeits- und Reak
tionsanforderungen erkennen. 
Erfahrungen liegen vor bei 
Motorrad- und Kraftwagen
fiihrern, bei StraBenbahn und 
Eisenbahn, bei Kran- und 
Fordel'maschinenbetrieb, bei 
Schiffs- und Flugzeugfiihrern. 

Sieht man von der Eigen
art der einzelnen Fahrertypen 
und Priifstellen ab und be
gniigt sich mit den Haupt
l'ichtungen der beim Fahrper
sonal erfolgreich angewendeten 
Methoden, so kann man sie am 
besten im AnschluB an die 
Funktionstafel del' Abb. 271 
entwickeln. 

Fahrzeugfiihrer-Untersuchung I IP 
Moede 

Funktionstafel 
A. Physiologische Funktionen 
B. Psychotechnisch erfaBbare Funktionen 

1. Sinnesleistung 
a) Auge }. I' t b) Oh ISO ler 

c) Ki~asthesie komplikativ 
2. Aufmerksamkeit als Merkmalsbeachtung 

Moment - Dauer} Leistung bei variabler 
Ein - Mehrfeld Einstellung 

3. Reaktion. 
simultan - folgezeitig } bei Bedienungs-
einfach - mehrfach bewegungen und 
Wahl- - EntschluBreakt. Gefahrverhalten 

4. Praktisch-techn. Intelligenz. 
C. Ethische Zentralfaktoren: 

Charakter. 

Abb.271. 

Wir untel'scheiden drei groBe Funktionsgruppen, die in der Einheit der 
Gesamtpersonlichkeit zusammengeschlossen sind, deren Berufswichtigkeit und 

}Ioede, Lehrbuch Bd. 1. 25 



386 Fahrer. 

Bedeutung jedoch ihre besondere, also analytische Kennzeichnung erforder
lich macht. 

I. Korperproben. 

Die erste Gruppe bezieht sich auf physiologische Leistungen. PuIs, 
Atmung, Blutdruck und Blutverschiebung bei Erwartung, Ein-wirkung und 
Nachwirkung von Schreck, bei leichter und schwerer intellektueller lmd manueller 
Arbeit, sind besonders arztlicherseits studiert worden. Wenn auch keine Erfolgs
kontrollen iiber Wirkungsgrad dieser physiologischen Priifverfahren vorliegen, 
so konnte man ihnen doch zustimmen unter der Voraussetzung, daB der bereits 
korperlich im normalen und erschwerten Fahrbetrieb, bei Wind und Wetter, 
bei schwieriger und Schrecksituation versagende Mensch nicht auf das Fahrzeug 
als FUhrer gehort. Bewirkt beispielsweise der Schreck eine derartig starke 
vasomotorische Reaktion, daB eine ohnmachtsahnliche BewuBtseinshaltung mit 
Reaktionslahmung eintritt, so geniigt dieses Korperversagen fUr Ausschaltung 
dieses Mannes, besonders wenn auch bei Wiederholung der ihm bekannten 
Schreckreize immer ahnliche starke physiologische Nachwirkungen feststellbar 
sind. Wenn der Fahrer acht Stunden und mehr ohne AblOsung mit geringen Pausen 
sein Fahrzeug zu bedienen hat, so muB eine ausreichende korperliche Wider
standsfahigkeit vorhanden sein, da sonst der Mann und der Betrieb Schaden 
nehmen. MuB der Fahrer stehen, so pflegt man seine Anlagen fUr Krampfadern 
zu begutachten, wirken starke Erschiitterungen und Gerausche, Aufregung und 
Ablenkung auf ihn ein, so wird die allgemeine Beschaffenheit des Nervensystems 
in der Regel einer eingehenden facharztlichen Untersuchung unterzogen. 

Die fUr Fahrer im Reichsbahndienst vorgeschriebenen arztlichen Untersuchlmgen' sind 
in der TAUVO S. 13ff. enthalten. Die fiir Kraftwagenfiihrer gesetzlich vorgeschriebenen 
korperlichen Feststellungen durch den Arzt sollen die Ausschaltung aller derjenigen 
Bewerber bringen, bei denen grobere Schaden und Mangel vorliegen. 

In der Regel hat er auch Mangel der Sinne festzustellen, hat er doch die farbenuntiich
tigen Fahrer auszuscheiden, desgleichen alle Nacht- und Dammenmgsblinden. 

Freilich kann nicht bezweifelt werden, daB mit Mangeln Behaftete mitunter gut leistungs
fahig sind. Der Einaugige z. B. sieht oftmals gut und fehlerfrei raumlich auch bei hoher 
Fahrzeuggeschwindigkeit und bei schwieriger Bahn. Weiter darf nicht vergessen werden, daB 
mancher hochgradig Nervose, der als Neurastheniker vom Arzt bezeichnet wird, mit hoher 
Sensibilitat sein Fahrzeug steuert, ja oft dann ruhig wird, wenn er das Gefiihl der Beherr
schung seines Fahrzeuges bekommt, das ihm gefiigig folgt. Nur die eingehende Einzelbegut
achtung liefert Klarheit und AufschluB iiber die Fahrdienstfahigkeit. Fiir die Verkehrs
gesellschaften freilich und ihren Dauerbetrieb wird'man eine arztliche Mangelauslese 
nach Sondergesichtspunkten empfehlen miissen. Die korperlichen, physiologischen Leistungs
proben sind so auszubilden, daB sie einwandfrei AufschluB iiber Leistungsschaden oder gar 
Versagen bei berufsahnlichen Beanspruchungen geben. 

II. Psychotechnisch erfaBbare Funktionsgruppen. 

Die Mangelauslese des Arztes war der Ausgang auch der psychologischen 
Fahrerpriifung. Es ist nur recht und billig, wenn auch der Psychologe zunachst 
einmal eine Mangelauslese trifft, um aile diejenigen von der verantwortlichen 
Tatigkeit eines Fahrzeugfiihrers fernzuhalten, die nachweisbar grobe Mangel in 
der Aufmerksamkeit oder der Reaktion zeigen. Aufmerksamkeits- und 
Reaktionsmangelfeststellung zwecks Mangelauslese war daher das erste Ziel 
der militarischen Priifstellen, die fUr rasche und gute Ersatzgestellung der Kraft
fahrtruppen seit dem Jahre 1915 im deutschen Reichsheer wahrend des Welt
krieges tatig waren (vgL S. 431ff.). 

Der Untersuchungsplan der militarischen Priifstelle, der aus dem Jahre 1915 
stammt, ist in Abb. 315 wiedergegeben. Mangel der Sinnesleistungen, der Auf
merksamkeit, der Reaktion unter wirklichkeitsnahen Umstanden soUten 
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experimentell an der Hand von Leistungsproben in der PrUfstelle erkannt werden. 
Neben den Mangeln der spezifischen Eignung, in deren Rahmen Aufmerk
samkeits-Reaktions- und Sinnestiichtigkeit die Hauptfunktionsgruppen dar
stellten, waren Mangel der allgemeinen Arbeitsfahigkeit gleichfalls zu 
erfassen. Bei der allgemeinen Arbeitsfahigkeitsuntersuchung wurden Ubung 
und Anstelligkeit sowie Ausdauer und Konzentration bei Aufmerksam
keits- und schwerer korperlicher Arbeit, schlieBlich Ermiidbarkeit bei verschie
denen Arbeitsformen mit beriicksichtigt. 

Eine Bestauslese, bei der man also unter den Bewerbern nur die besten 
nach Ausweis des psychologischen Fahrdienstfahigkeitsgutachtens fiir Ausbildung 
und Einstellung vorsieht, kann nur unter engster Anpassung an die Bedingungen 
der Fahrbetriebe durchgefiihrt werden, fiir die man die Trager der Spitzen
leistungen auswahlt. 

So maunigfaltig auch immer im einzelnen die Priifmethoden beschaffen sind, 
so kann man doch die psychotechnisch erfaBbaren Funktionsgruppen in der 
Hauptsache nach den Gebieten 

1. der Sinnesleistungen, 
2. der Aufmerksamkeit, 
3. der Reaktion und 
4. des kombinierten Aufmerksamkeits-ReaktionsverhaItens gliedern. 

Die Funktioll8leistungen konnen gut oder schlecht sowie von typischer 
Beschaffenheit sein. Sie sind nach fahrdienstwichtigen Gesichtspunkten aus
zuwerten. Die Gii te der Leistung wird teils in MeBziffern, teils durch Kenn
zeichnung des gesamten PrUfverhaltens bestimmt. Statt der analytischen 
Priifung berufswichtiger Funktionsgruppen und statt einer Bewertung der Giite 
der Priifleistung bevorzugen einige Priifstellen die Annahme und Ausscheidung 
der Bewerber auf Grund ihrer Zugehorigkeit zu bestimmten Fahrertypen, die 
in modellahnlichen Einrichtungen oft mit erheblicher Ferne von den Bedingungen 
del' Wirklichkeit studiert werden. Freilich liegen der Bewertung auch hier 
Leistungen zugrunde, die als Ausdruck eines beispielsweise vorsichtigen und 
iiberlegten Handelns und Charakters gedeutet werden. Die Charaktereinstellung 
und Haltung jedoch allein geniigen nicht. Der vorsichtige und zuverlassige sowie 
iiberlegte Typ versagt in del' Praxis, wenn er Mangel der Sinne und Aufmerk
samkeit, des Zeit- und Geschwindigkeitswahrnehmens, ges Urteilens und Be
wertell8, des Reaktionsverhaltens hat, beispielsweise gerade wegen seiner Vor
sicht zu gehemmten oder Fehlhandlungen bei drangender Wirklichkeits
situation neigt. 

III. Charaktereigenschaften. 

Die dritte Hauptgruppe der zu beriicksichtigenden Eigenschaften fiihrt auf 
den Charakter des Mell8chen. Die Pflege und Wartung des Fahrzeuges verlangen 
Ordnungsliebe und Sauberkeit sowie Achtung vor dem anvertrauten Eigentum. 
Das Verantwortungsgefiihl fiir den Wagen und das Leben del' Menschen wird 
dem einsichtigen Fahrer VOl' Leichtsinn und Unbesonnenheit bewahren. Leicht
fertigkeit, Sorglosigkeit, Optimismus konnen zu Unfallen fiihren, die freilich 
auch durch iibertriebenes Pflichtgefiihl, iibertriebenen Eifer, Sorgfalt sowie 
Mitgefiihl nachweisbar verursacht werden. Ruhiges und besonnenes Verhalten 
disponieren naturgemaB giinstig. Gute Charakter anlagen werden sich dann im 
Fahrbetriebe giinstig auswirken, wenn gute Sinnes-, Aufmerksamkeits- und 
Reaktionsqualitaten hinzukommen. 

Verantwortungsgefiihl soll den Fahrer veranlassen, im Dienst Alkohol zu 
vermeiden und bei reichlich genossenem Alkohol am best en gar nicht oder nur 

25* 
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mit auBerster Vorsieht zu fahren. Gerade naeh AlkoholgenuB fallen die Hem
mungen fort, die Gefahr wird untersehatzt, das Gefiihl der eigenen Sieherheit 
und Beherrsehung des Gefahrtes veranlaBt Drauflosfahren. Je naeh den Um
standen kann eine vorziigliehe, aber aueh eine im Unfall endende Fahrleistung 
der Erfolg sein. Der Alkohol wirkt auf die einzelnen Mensehen versehieden. 
Die einen werden angstlieh und besorgt und entsehluBlos, die anderen iibermiitig, 
selbstbewuBt, wagemutig. Andere wieder neigen zu Grausamkeiten und Gewalt
tatigkeiten. Sie freuen sieh, haarscharf an Tieren und Mensehen vorbeizufahren 
und haben Freude und Genugtuung an den Schreckreaktionen, die durch ihr 
unverniinftiges Fahren und Verhalten bei Menschen und Tieren erzeugt werden. 

Der jugendliche Fahrer berauscht sich an der GroBgeschwindigkeit seines 
Gefahrtes. Hat er hervorragende Fahigkeiten, verfiigt er iiber vorziigliche Fertig
keit, so wird er manchem Unfall entgehen, dem ein schlechterer Fahrer zweifellos 
anheimfallt. 1st er im BewuBtsein seiner noch jungen Erfahrungen zuriick
haltend und vorsiehtig, so wird er bei seiner Leistungsfrische Unfallen entgehen. 
Ein junger Fahrer kann daher gegebenenfalls unter sonst gleichen Umstanden 
weniger Unfalle erleiden oder verursachen wie sein alter Kollege, der als 
Fahrer mit 20jahriger Praxis leichtfertig und leiehtsinnig geworden ist. Die 
Frage des kritischen Alters ist also kaum ganz allgemein sowohl charakterologiseh 
als aueh hinsiehtlich der Fahrdiensteignung und Fahrdienstwertigkeit zu erortern. 
Die Sonderumstande des Fahrbetriebes und seine untersehiedliche Einwirkung 
auf den Fahrer sind stets mit zu beriicksiehtigen. Nur sollte man hohere Alters
klassen fortlaufend iiberpriifen lassen und bei Altersmangeln der Hauptfunktionen 
die Fahrer aus dem Dienst zuriickziehen oder in einfaehere Dienstverhaltnisse 
ii berfiihren. 

Mangel des Charakters, sofern sie sieh im Fahrdienst auswirken, festzustellen, 
sollte sieher das eindringliche Bemiihen jeder Priifstelle sein. Sie sollte aIle zur 
Charakterfeststellung brauehbaren Mittel benutzen, von denen freilich die ex
peri men tellen in jedem Laboratorium yom Durchsehnittspriifleiter anzu
wendenden Priif- und Feststellungsmittel nur einen Teil darstellen. 

Uberbliekt man wertend die Zusammenstellung der Funktionsgruppen, so 
kann man sagen: Neben den korperliehen und charakterologischen Anlagen 
diirfen die psyehotechnisch in der Eignungspriifung erfaBbaren :Funktions
gruppen niemals vergessen werden. 

D. Priifverfahren. 
Das Auge wird yom Arzt auf Farb- und Dammerungstuchtigkeit untersucht. Neben 

Schwachung und Herabsetzung des Farbsehens auf organischer und funktioneller Grundlage 
kommen auch die verschiedensten Storungen des Dammerungssehens vor bis hin zur totalen 
Nachtblindheit. (Vgl. Abb. 272, a.) 

Wichtig ist die Feststellung des Blendungssehens gemaB Skizze der Versuchseinrichtung b. 
Der Prufling muB in ein stark beleuchtetes Feld sehen bei volliger Dunkelheit des Zimmers. 
AIsdann blickt er weg, und zwar auf eine benachbart aufgestellte Tafel, auf der graue Figuren 
verschiedenster Form und Helligkeit auf schwarzem Untergrund aufgeklebt sind. Wir 
bestimmen die Zeit, die nach der Blendung bis zum richtigen Erkennen der Figuren vergeht. 

Das Ohr wird auf Unterschiedsempfindlichkeit fur Gerauschvariationen untersucht, 
gemaB Einrichtung Abb. 272, c, d, e. Akustische und optische Geschwindigkeitsschatzung 
pruft der Geschwindigkeitsschatzer. Auswertung des Versuchs im Sinne einer scharfen 
Be 0 b a c h tu ng sleistung. 

Das kinasthetische Feingefuhl kann mit Hilfe eines FuBgelenkpriifers studiert werden. 
Der Priifling muB mehrere Male hintereinander gleich stark drucken. Durch Austausch der 
Feder.kann man aus dem Gelenkpriifer einenFuBergographen machen, der den Gesamtwert 
der FuBdruckarbeit des Priiflings nach dem Takt eines Metronoms oder nach freiem Takt 
bestimmen laBt. 

Die Aufmerksam.keit wird als Momentan- oder Dauerleistung begutachtet. 1m einfachsten 
FaIle wird bei der tachistoskopischen Priifung ein groBes, in 5-6 m Entfernung yom Pri.ifling 
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befindliches Reizfeld Bruchteile von Sekunden dargeboten, um die Giite der Schnellauffassung 
des PriifIings zu erkennen (Abb. 272, f). Die Schnellbeachtungspriifung kann auch an der Hand 
eines Bildes vorgenommen werden, das mehrere Male kurz hintereinander exponiert wird 
oder einmal wiihrend der Dauer von 1-2 Sekunden zur Schau steht. Wir fanden, daB bei 
Abbildungen mittlerer Schwierigkeit durchschnittlich 6-7 Inhalte richtig wiedergegeben 
wurden, wiihrend die richtige Wiedergabe von 10-11 Inhalten eine recht guteLeistung darstellt. 

Dauerleistungen der Aufmerksamkeit priift man gemiiB Schema Abb. 272, m. Der Priif· 
ling hat zuniichst im Sehfeld, und zwar im direkten und indirekten Sehen aus der Fiille der 

Abb.272. 
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ihm dargebotenen Reize eine bestimmte Sorte zu beachten, beispielsweise alle roten Lampen, 
die er fortlaufend durchzuziihlen hat. Nach Zuschaltung des H6rfeldes sollen gleichzeitig 
Glocken oder sonstige Geriiusche mit beachtet werden, schlieBlich auch Vibrationen, etwa 
Erschiitterungen des Fahrgestelles oder PriifstuWes. 

Aufmerksamkeitsdauerproben bei der mehrdimensionalen Belastung k6nnen den Priifling 
zum Erliegen bringen, der anfangs vielleicht gut, nach 10-15 Minuten jedoch bereits Er· 
miidungszeichen zeigt und dessen FeWer der Vielfeldbeachtungwachsen, bis er ganz aufgibt. 

Besonders wichtig erscheint uns eine Aufmerksamkeits-Zwiearbeit als Mehr
fachbeachtung (g). Der Priifling bekommt ein Bild langere Zeit vorgefiihrt, das 
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merkmalsreich ist, oder einen Filmstreifen. Gleichzeitig muB er eine inhalts
reiche Erzahlung anhoren, mit einem inneren Fortgang der Handlung. Nach 
AbschluB der Darbietung der Geschichte wird ein Verhor iiber Bild und Ge
schichte abgenommen, um die Leistungsart, GroBe und Giite zu bestimmen. 

Die Bildauswertung geschieht im Sinne der Leistungsprobe nach den beiden Richtungen: 
Umfang und Treue. Unter Umfang versteht man die Anzahl r der richtigen Antworten, 
zur Berechnung der Treue wird das Verh1i1tnis zwischen r und der Summe der richtigen und 
falschen Antworten gebildet und in Prozenten ausgedriickt. 

r ' 
Treue = --I 100%. r+ 

Die Auswertung der Geschichte erfoIgt nur nach dem Umfang r der Aussage. Mit Hilfe 
von Tabellen wird aus allen drei Werten das Urteil gebildet. 

Die Rea k t ion s p r ii fun g erstreckt sich auf Einfach-, Zuordnungs. und Mebrfach· 
reaktionen. 

Echte Wahl- und Entschlll:~reaktionen, ,die schnelles Disponieren und Entscheiden auf 
Grund schneller und richtiger Uberschau und Bewertung der Situationsumstande erfordern, 
sind in brauchbarer laboratoriumsmaBiger Form bisher nicht bekannt geworden. Bei der 
praktischen Fahrpriifung werden gelegentlich Proben dieser Art gegeben. Man reiBt dem 
Fahrer das Steuer plotzlich herum, so daB der Wagen auf den Sturzacker fahrt. Der hinter 
dem Heizer stehende Priifbeamte auf der Lokomotive wirft plOtzlich ein Stiick Kohle auf 
das Wasserstandsglas, so daB eine Dampfwolke den Priifling einhiillt. Man laBt den Priifling 
in einer Sonderkabine eine Rohrmontage ausfiihren. Beim Losen eines VerschluBstiickes 
tritt plotzlich ein Wasserstrahl heraus, der den Priifling trifft und sich in das Zimmer ergieBt. 
1m Zimmer befindet sich ein AusguB, mehrere Hahne, die an die gleiche Leitung angeschlossen 
sind, Rohrteile sowie sonstige Dinge, die der Priifling benutzen kann, auf die er aber nicht 
hingewiesen wird. 

Die Bekanntgabe derartiger Priifungen kann kaum verhindert werden" so daB die Be-
dingungen dauernd abgewandelt werden miissen. . 

Die Schreckreaktion pflegt zahlreiche Mit b ewe gun g e n des Priiflings hervorzurufen. 
Besonders bei dem Fahrschiiler wird man mannigfache Mitbewegungen feststellen konnen, 

Mitbewegung I IP 
Moede 

Stete oder unterbrechende 
Reizung und Reaktion 

I. Mitmachen des Taktes 
II. Mitbewegen 

III. Unterdriicken von Mitbewe
gungen bei Ablenkungen 
im: 
a. sensorischen 
b. Aufmerksamkeits-
c. Bewegungs-
d. Gedanken-

} Feld 

Abb.273. 

wenn er beispielsweise beim Wenden des Kopfes 
nach rechts das Ste'uer gleichzeitig mit nach 
rechts dreht oder wenn er beim Anziehen eines 
HandhebeL~ gleichzeitig eine FuBbewegung mit 
ausfiihrt. Besonders bei schwierigen kombinier· 
ten Griffleistungen und gleichzeitiger Aufmerk
samkeitsbelastung sind Mitbewegungen zu be· 
obachten. 

Die Priifung der Mitbewegung geschieht ge· 
maB Abb.272, h und 273. Festzustellen ist ein
mal die Befahigung, gesehene, gehorte oder taktil 
kinasthetisch empfundene Bewegungen mitzu
machen bzw. Mitbewegungen auftragsgemaB 
zu unterdriicken. 

Die Bewegungsreizung kann stetig oder 
unterbrechend erfolgen. Bei der stetigen Reizung 
sind planmaBige Abwandlungen nach Richtung 
und Intensitat sowie Schnelligkeit moglich. 

In Versuchseinrichtung h, V L-V P solI der Priifling den gehorten Takt des Ver,!~chs
leiters mitmachen, desgleichen iede Unterbrechung der Taktreihe sowie iede sonstigeAnde
rung der Reizfolge im Sinne eines Echo. Wir regi~~rieren gemaB Abb. 272, h, V L-V P, ein· 
mal die Taktreihe des Versuchsleiters mit ihren Anderungen, darunter die Reaktionsreihen 
des Priiflings. Dessen Reaktionsanpassung an schnell gegebene und schnell sich andernde 
Bewegungsreize sind durch Vergleich der beiden Reihen zu bewerten. Eine stetige sowie 
unterbrechende Bewegungsreizung ist durch die Zweiradpro be hl a b, nach Binet moglich. 
Der Priifungsleiter bewegt ein Rad, das mit dem Rad des Priiflings durch Schnurlauf ver
bunden ist. Beschleunigung und Verlangsamung, Stillstand und Beginn einer neuen Bewegung 
soil der Priifling mitmachen. Die Aufschreibtmg zeigt die Reizung und als Gegenbild die 
Mit- und Nachbewegung des Priiflings. Reizung und Echoreaktionen zweier Priiflinge sind 
in den Kurvenlinien der Abbildung dargestellt. Wir erkennen, daB der eine Priifling a 
prazis und sicher die Bewegung mitmacht, wahrend der andere b starke positive und nega
tive Zeitverschiebungen sowie auch Fehler aufweist. 
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Die Unterdriickung von Mitbewegung studiert man entweder bei Ruhestellung 
des Kiirpers und der Arbeitsglieder sowie Ruhelage der Arbeitsfunktionen des Priiflings 
als auch bei deren einfacher und kombinierter Betatigung sowie bei Bewegung. 

Der Priifling fiihrt eine einfache Bewegung aus. Er wird dabei sensorisch abgelenkt, 
indem man durch seinen Hebel oder seinen Handrad ein schmerzwirkenden Induktionsstrom 
leitet. Siehe Abb. 272, h, Anordnung 3. Sind die Arbeitsglieder und der Kiirper in Ruhe, 
so kann Lageveranderung auf Ablenkung und Schmerz hin festgestellt werden. Der Priifling 
kann bei Ruhe und Bewegung bzw. bei Betatigung im Aufmerksamkeitsfelde abgelenkt 
werden, indem wir pliitzlich im Sehfeld eine Reizlampe zu verfolgen verlangen, die von den 
zentralen Stellen des Sehfeldes durch das Seitenfeld bis ins Riickfeld wandert in gleich
fiirmiger oder mannigfach geanderter Bahnrichtung. 

Bewegungsfeldablenkung erreicht man durch ZuschaItung einer zweiten Bewegung zu 
einer Grundbewegung, die in ihrem Ablauf gegebenenfalls gestiirt wird. Ein Glied kann 
bei Ruhestellung durch eine rasche und starke Bewegung eines anderen mitgenommen und 
mitbewegt werden. < 

Statt des positiven Mitgehens kommt Ausliisung eines Gegenimpulses vor, der sich in 
Lage und Formanderung des Gliedes oder auch nur in Spannungsanderung der Muskulatur 
auBert. Gedankliche Ablenkungen werden durch ein Gesprach mit dem Pri'!fling gesetzt, 
das ihn interessiert und in dessen Verlauf er Antworten zu geben hat. Die Anderung der 
Ruhelage bzw. der Bewegung und Betatigung bestimmter Art und Form wird untersucht. 

SchIieBlich ist eine p r a k ti s c h - tee hni s ch e In te llig en z prii f u ng vorzusehen 
(Abb. 272, i, k), da der Priifling neben Fahrfertigkeit sich auch angemessene theoretische 
Kenntnisse aneignen muB, ohne deren Nachweis er in vielen Landern keinen Fiihrerschein 
bekommt. Die Richtlinien der Priifung sind der technischen Intelligenzpriifung S. 235/36 ff. 
zu entnehmen. 

Mitunter freilich wird dem Fahrer jedweder Eingriff in die Maschine untersagt. Bei 
Stiirung hat er den Wagen stehen zu lassen und sofort die Reparaturzentrale zu benach
richtigen. Behebungen von Stiirungen stellen beispielsweise beim elektrischen Vorortfahrer 
oft erhebliche Anforderungen an die technische Intelligenz, die wichtiger und griiBer sind 
als die Anforderungen an die eigentliche Fahrdienstfahigkeit bei einfacher Strecke und ein
fachsten Bedienungsbedingungen. Die Situation kann kritisch werden, wenn der Fahrer 
bei pliitzlichen Stiirungen nicht sofort oder bald die Ursachen erkennt und aufs schnellste 
mit den einfachsten Mittelu abstellt. 

E. Fahrerpro ben. 
Nebender analytischen Priifung der Sinne, der Aufmerksamkeit und des 

Reaktionsverhaltens, bei der bereits Gruppen von Leistungsfunktionen unter
sucht werden, pflegt man besondere Fahrerproben einzurichten, die in der 
Regel eine kombinierte Aufmerksamkeitsreaktionspriifung darstelien. Es ist 
Sache der Erfolgskontrolie, Notwendigkeit, Niitzlichkeit und Vorziige einer ana
lytischen, eingehenden Priifung oder der Gesamtfunktionsbegutachtungen in 
Fahrerproben zu erweisen. Es ist ebenso schadlich, die Stichproben auf berufs
wichtige Grundfunktionen zu unterlassen, wobei wir an Mangelfeststeliung des 
Sehens unter den verschiedensten Bedingungen, Fehlieistungen der Aufmerk
samkeit und der Reaktion sowie der Korperbetatigung hinweisen, als auch Gesamt
fahrerproben vollig abzulehnen mit der Begriindung, daB nach den bisherigen 
Erfolgskontrolien die Fahrerproben trotz alier Annaherung an die Wirklichkeit 
immer noch wesentliche, gerade an sie zu steliende Anforderungen, nicht erfiilien. 
Es ist verstandlich, wenn man bei dieser Einsteliung die Fahrerprobe im Wirk
lichkeitsversuch ausfiihren laBt. Man setzt den Priifling auf ein Fahrzeug, lernt 
ihm die Hauptgriffe und -verrichtungen und laBt ihn fahren. Diese praktische 
An lern pr 0 b e wird mit einer praktischen Aufmerksamkeits-Reaktionspro be beim 
tatsachlichen Fahren und Bedienen des Fahrzeuges kombiniert, das natiirlich als 
Lehrfahrzeug eingerichtet, mit den erforderlichen MeBeinrichtungen ausgestattet 
ist und im Lehr- und Priifraum und Gelande fahrt. Da derartige Lehrfahr
zeuge oft auch zu Schulungszwecken benutzt werden und zur Verfiigung stehen, 
kann man diese praktischen Fahrer-Anlernproben als gute Aufmerksamkeits
Reaktionsproben empfehlen unter der Voraussetzung, daB eine Gefahrdung der 
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Priifpersonen und des Priifungsleiters sowie des Gefahrtes ausgeschlossen und 
die Unkosten gering sind. Die Fahrerproben geben immer nur ein Modell der 
Wirklichkeit. Ihre Einrichtungen und ihr Betrieb erfordern mitunter hohere 
Kosten wie Anschaffung, Betrieb und Benutzung eines Lehrfahrzeuges. Die 
Mehrzahl der Fahrerproben pflegt von der eigentlichen Bewegung des Fahrzeuges 
abzusehen und nach dem Grundsatz der Umkehrung dem Priifling durch einen 
bewegten Bildstreifen die illusion des Fahrens, das aber immer ein optisches 
Scheinfahren bleibt, zu geben. Infolgedessen haben auch diejenigen Fahrerproben 
volle Berechtigung, die unter klarer Erkennung der Grenzen aller mit Bildern, 
Zeichen und illusionen arbeitenden Proben und unter Verzicht auf den Bewegungs
schein, lediglich eine starke kombinierte Aufmerksamkeits-Reaktionsbelastung 
und Priifung vorsehen und fiir ausreichend halten. 

In Wirklichkeitspro ben konnen wir die Einfiihlung des Priiflings in die 
Bewegung des Gefahrtes untersuchen, dessen Lauffahigkeit, Geschwindigkeit, 
Geschwindigkeitsanderung, tells im Sinne der Beurteilung, tells im Sinne der 
Einstellung und Steuerung gemaB Auf trag. Bewegt sich der Priifling tatsachlich 
auf einem Gefahrt durch den Raum, so wirken die mannigfaltigen in der Fahr
praxis in Betracht kommenden Kriterien und Umstande ein. Bald ist es die 
Veranderung der Dinge im Vorfeld, die Zeit der Annaherung an sie oder ihres 
Vorbeigleitens im Sehfelde, bald sind es die Gerausche und Erschiitterungen des 
fahrenden Wagens, bald der Luftzug u. a. m., die dem Priifling Gelegenheit zur 
Bewertung aller dieser fahrwichtigen Faktoren geben. Die Nachpriifung der Ge
schwindigkeitsschatzung im Laboratorium und ihre Zerlegung in Komponenten 
hat bisher zu einem brauchbaren Wirklichkeitsersatz, der allen Bedingungen ge
recht wird, nicht gefiihrt. 

Die Versuche auf der Schaukel, auf bin und her oder kreisformig sich bewe
genden Fahrverrichtungen, bei offenen und geschlossenen Augen, bei Vorhanden
sein oder Nichtvorhandensein akustischer und Vibrationsreize, hat eine Korre
lation von Priif- und praktischen Fahrleistungen, die nach der Seite des Be
wegungsempfindens und Bewegungssteuerns ausgewertet wurden, bislang nur in 
Sonderfallen ergeben. Es werden in der Praxis des Fahrens in der Regel eine 
Fiille direkter und indirekter Kriterien benutzt, ja, bei gleichen Fahrerberufen, 
etwa dem des Kraftwagenfiihrers, hat sich sogar der Konstruktion, der Aus
fiihrung und dem Zustand des Fahrzeuges die Art und Giite der Steuerung und 
Bedienungsweise des Fahrers in der mannigfachsten Weise anzupassen. Stets 
wird der gute Fahrer die jeweiligen Bestbedmgungen benutzen. 

I. Abstrakte Funktionsgruppen. 
Die Einrichtung der militarischen Kraftfahrerpriifstelle 1915, durchdie zunachst und 

in erster Linie Mangelauslese beabsichtigt wurde, ist in Abb. 272, m veranschaulicht. Der 
Priifling hat ein Reizfeld vor sich, in dem Lampen awblitzen, die er von seinem Priifstand aus 
zu beachten hat. Gleichzeitig mit dem Aufleuchten der Lampen ist ein Motorgerausch 
zu behoren, dessen Storungen anzugeben sind. 

Eine zweidimensionale Aufmerksamkeitsbelastung ist also die Voraussetzung fiir die 
nun yom Priifling verlangte Beachtungsreaktion. 

1m einfachsten FaIle lii.Bt man an den verschiedenen Stellen des Sehfeldes rote Gefahr
lichter aufleuchten, die der Priifling mit einfachen oder kombinierten Hand-FuB-Reaktionen 
durch die vereinbarten Bewegungen und Griffe sowie Griffkombinationen auszulOschen hat. 
Neben den roten Reizlampen kommen gelbe, weiBe, griine sowie andersfarbige Storungs
lampen zur Verwendung. 

Einfachreaktion auf eine Lampe, die irgendwo im Gesichtsfeld aufblitzt und eine be
stimmte Farbe aufweist, ist eine untere Grundleistung der Reaktion iiberhaupt, wie Abb. 274 
lehrt. Bei Zuordnungsreaktionen sind je nach der Stelle, Form oder Farbigkeit der Lampe 
oder des Reizes bald eine Hand-, FuB- oder Steuerradbewegung auszufiihren. Bei Kom
plexreaktionen im Sinne der Mehrfachhandlung muB der Priifling nun auf zwei oder drei 
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gleichzeitig aufleuchtende Lichter oder Reize bestirnmte Hand- und FuBreaktionen aus
ftihren. 

Die Reize in Ein-, Zwei- oder Dreizahl sind entweder ruhend, gemaB Abb. 274, oder 
in Bewegung. Beirn Erscheinen des Reizes oder bei Durchgang der Wandermarke durch 
den Querstrich sind die entsprechenden Hebel zu ziehen. 

AlIe Einfach, Zuordnungs- oder Mehrfachreaktionen werden nach Zeit, Richtigkeit bzw. 
Fehlerhaftigkeit ausgewertet. Vgl. S. 191 ff. Man kann sie zunachst frei von jeder zu
satzlichen Aufmerksamkeitsbelastung bestimmen und bewerten, dann eine optische, des 
weiteren eine akustische Aufmerksamkeits- oder Feldbelastung vornehmen. Das Zahlen 
der Lampen, deren Aufleuchttempo und Leuchtintensitat veranderlich sind, kann die Auf
merksamkeitsgrundleistung darstellen, die nun durch gleichzeitiges Projizieren eines Filmes 
oder mit Zeichen versehenen Bildstreifens erschwert wird. Dber Bildstreifen und Film hat 
der Priifling spater einen Bericht zu erstatten, oder auf Befragung im Verhor Auskunft zu 
geben, damit eine Beachtungskontrolle sowie Leistungsauswertung nicht unterbleibt. 

Nach der intellektuellen Seite des Bewertens und Beurteilens kann die Reaktionsleistung 
dadurch erschwert werden, daB bei bestirnnten Reizbedingungen je nach dem Ergebnis der 
Bewertung bald die eine oder die andere Handlung auszufiihren 1st. 

Grundschema der Ein/ach-, Zuordnungs- und Mehr/achhand
lung bei ruhenden und bewegfen Reizen 

/?eize: 
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Abb.274. 
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Einfachreaktion: Beim Aufleuchten der Lampe oderDurchgang derWandermarke durch den Querstrich. -
Zuordnungsreaktion: Ziehen des linken oder rechten Hebels bei Aufblitzen der linken oder rechten 
Lampe oder beim Dmchgang der Wandermarke dmch den linken oder rechten Querstrich. Mehrfach
reaktion: Umlegen des zugehorigen Hebels oder mehrerer Hebel bei Aufblitzen der entsprechenden Lampen 

oder Dmchgang der Wandermarken dmch die zugehorigen Querstriche. 

Auch bei der abstrakten Funktionsgruppenpriifung kann man wichtige Situationen des 
praktischen Fahrbetriebes beriicksichtigen. Reizfiille mit starker Aufmerksamkeitsbelastung 
und drangendem Reaktionsverlangen kann abwechseIn mit Reizleere, die der Monotonie 
entspricht. Schreckwirkungen der verschiedensten Art sind moglich. Man kann ein starkes 
akustisches Gerausch plotzlich ertiinen lassen und kurz darauf einen mit einer bestimmten 
kombinierten Bedienungsbewegung zu beantwortenden Reiz zur Einwirkung bringen. Bei 
starker Schreckerschiitterung wird der Reiz ganz iibersehen oder erst nach langerer Zeit 
bewuBt und lost falsche oder nur teilrichtige Handlungen aus. Schrecknachwirkungen werden 
sich in Verschlechterungen der Schreckfolgeleistungen auBern. Bei Fliegerpriifung pflegt 
man plotzliche Auskippung aus der Gleichgewichtslage vorzunehmen. Beim Fahrer laBt man 
den Priifstand plOtzlich schwanken oder um etwa 30-40 cm herabstiirzen. Blendungsreize, 
elektrische Schlagwirkung, Anblasen mit kalter Luft, Kombination mehrerer starker Reize 
sind angewandt worden. Wenn auch die Schreckgebung im Laufe der Priifung dem Priifling 
in der Regel bekannt ist, so kann er sich doch der Intensitat der Schreckeinwirkung in den 
seltensten Fallen entziehen; ja, die Erwartung eines Schreckreizes kann ihn gegebenenfalls 
noch mehr schadigen wie ein naives Verhalten bei ganz neutraler Einstellung, das den plotz
lichen Schreck durch schnelle Abreaktion iiberwindet. 

Der Priifling kann in der Funktionsgruppenprobe in der verschiedensten Weise ver
sagen, beispielsweise nach der Aufmerksamkeits- oder der Reaktionsseite oder in beider 



394 Fahrer. 

Beziehung. Da der Komplexversuch eine Begriindung des Ausfalles in vielen Fallen nicht 
geben kann, dessen Feststellung er nur ermoglicht, so sind zweckmaBig einfache Aufmerk
samkeits- bzw. Reaktionsproben vorzuschalten. 

II. lUodellproben mit Fahrillusion dureh optisehe ll'littel. 
Bei den Modellproben sind in der Regel Laufbander im Gebrauch, die teils direkt und 

unmittelbar gegeben, zu beachten und in ihrer Geschwindigkeit zu regeln sind oder die 
projektiv dargeboten werden. Die Projektion als Drauf- oder Durchprojektion erfolgt gemaB 
Abb.276 senkrecht auf eine Vertikalflache oder senkrecht von oben auf eine horizontale 
Unterlage oder schrag ZUlli einfallenden Lichtstrahl auf eine horizontale oder geneigte Ebene. 

Priifvorriehtung und Reizbild naeh Miinsterberg 
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Pr iifvorric h tu ng. 
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Gefahrreize Ablenkung 
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Abb.275. ]!'ahrerprobe nach Miinsterberg. 
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Das erste Laufband wurde von M iins t e r b erg eingefiihrt, der gemaB Ab b. 275 den Priifling 
das Fenster eines Laufbandes iiber eine Reizplatte bewegen lieB. Die Geschwindigkeit der 
Fortbewegung war dem Priifling iiberlassen. Er muBte aIle Gefahrpunkte auf dieser Fahrt 
ansagen, wobei eine 1 einen Passanten mit einer Fortbewegung mit einem Feldquadrat in 
der Zeiteinheit besagt, eine 2 einen Pferdewagen mit einer Fortbewegung von zwei und eine 
3 einen Kraftwagen mit einer Fortbewegung von drei Feldeinheiten. Bei der Abbildung 
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waren die anzusagenden Gefahrpunkte: Z links 3, Y rechts 3 usw. Die Einstellung des Priiflings 
ist vorwiegend eine Beachtungseinstellung. Die Probe, die kaum eine Fahrillusion gibt, 

Re iz· R e Q k lio n $P ro b en JP 
Mo.d. 

Fol7rerpriirun 

0 0 0 0 
Z 

1 0 

0 0 

0 
0 

0 
0 0 

Abb.276. [I. Ruhendes Reizfeld, 2. Laufbandprojektion vertikal, 3. schrag, 4. von oben, 5. Steuern an 
. Trommel, 6. Vierfachprojektion in Trichter. 

ist lediglich eine Merkmalsbeachtungsprobe, die an biiromalligen Inhalten bei kleinem 
Gesichtsfeld ausgefiihrt ist. Die Kurbelbewegung hat mit den Griffleistungen der Praxis 
nichts zu tun, an die sie auch kaum erinnert. 
Schnelligkeit und Richtigkeit in Gesamtbewer
tung zusammengefallt werden als Giite der Lei
stung bestimmt. 

Bei der Fortentwicklung der Reizfelder 
und Laufbander sind zwei "Hauptrich
tungen zu unterscheiden. Einmal kann 
man das Laufband lediglich als beweg
liches Reizfeld geben, das zu beachten 
und dessen Reiz und Reizkombinationen 
mit bestimmten Bewegungen zu be ant
worten sind (vgl. Abb. 277). Zweitens 
kann man aber das bewegliche Reizfeld 
des Bandes auch regel- und steuerbar aus
bilden, wobei einmal die SteuBrung des 
Laufbandes, zum anderen die des Reak
tionsgerates oder drittens beider mag
lich ist. 

Sieht man Regelung der Geschwin-

Reizfelder fUr I IP 
Fabrerpdifungen. Moede 

1. Reizfeld ruhend. 
2. Reizfeld beweglich. 
3. Reizfeld > 

Reaktionsgerat steuerbar 
/ schneller 

a) Geschwindigkeit~ langsamer 
halten 

b) Lenken 
Nachfahren 
Signal > 
Hindernis steuern 

A. Reizfeld 
Schema - Lampen 
Projektion 

Naturfilm - stereoskopisch 
Perspektivischer Trickfilm 

B. Einfache und kombinierte Lauf-
bander. 

digkeit vor, so kann man Anfahren, Ge- Abb. 277. 
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schwindigkeitsstufen einhalten und andern, sowie Bremsen und Anhaltenlassen 
priifen. Auf einen Reiz hin ist anzufahren, auf einen anderen hin anzuhalten, 
wahrend andere Reize langsamer oder schneller zu fahren verlangen oder etwa 
Verdoppelung oder Halbierung der eben gegebenen Geschwindigkeit. 

Fiihrt man im Verkehrsfelde Gefahrreize ein, so ist auf ihr Erscheinen zunachst 
mit einem Warnungszeichen und bei ihrem Fortbestand mit der raschest mOK
lichen Bremsbewegung zu reagieren. Bei kombinierten Laufbandern, die eine 
gleichsinnige oder entgegengesetzte Bewegungsrichtung wie das eigene Lauf
band aufweisen oder dessen Bewegungsbahn kreuzen, kann man, immer noch 
lediglich mittels und auf der Grundlage der Geschwindigkeitsregulierung des 
eigenen Bandes, das der Priifling in bestimmter Weise zu steuern hat, eine Fiille 
neuer und schwieriger Funktionsleistungen anregen. 

Wir geben beispieIsweise dem Priifling in horizontaler, vertikaler oder Schragprojektion 
einen Bildstreifen nach dem Schema S.176. Die Fabrbahn des Priiflings ist durch die Mittel
linie dargestellt, die in einem rechteckigen Fenster, Yom Priifling weg oder auf ihn zu, sich 
bewegt, ebenso wie die anderen gleichfalls dargestellten Fahrbahnen, die aIs ausgezogene 
oder unterbrochene, aIs strichpunktierte, weiBe oder farbige Linienziige sichtbar sind. Neben 
den fortlaufenden Bewegungsbahnen sind plotzlich im Felde auftauchende Reize in schwarz 
oder farbig, aIs Kreise oder sonstige geometrische Figuren vorgesehen, von denen, so wollen 
wir voraussetzen, die roten Kreuze sofortiges Anhalten des Bandes verlangen. Der Priifling 
soIl darauf achtgeben, daB er beim Kreuzen der eigenen Bewegungsbahn rechtzeitig bremst, 
oder, wenn er ein Voreilen der eigenen Bewegungsbahn fiir moglich halt, durch rechtzeitiges 
Beschleunigen des Bildstreifens der Kollision ausweicht. 

Der Bildstreifen kann zunachst entweder vorwiegend als Probe fiir die Reaktionsleistung 
benutzt werden. Dann lautet die Instruktion: Bei jeder Kreuzung der eigenen Bahn ist 
sofort zu reagieren, damit der Stillstand der Eigenbewegung moglichst noch vor dem Kreuzen 
der Bahn bereits erfolgt ist. Beim Auftreten der roten Gefahrpunkte dagegen ist unter allen 
Umstanden sofort und so schnell aIs moglich zu reagieren. Bei allen Reaktionsleistungen des 
Priiflings lauft der projizierende Film mit gleicher Geschwindigkeit weiter, wahrend das 
Band gesteuert wird. 

Ein derartiger Aufmerksamkeits-Reaktionsversuch gehort in die Gruppe der Funktions
priifungen. Machen wir die Geschwindigkeit des Bandes regelbar und geben wir nicht In
struktionen fiir einfachste Aufmerksamkeits - Reaktionsleistung, sondern versetzen den 
Priifling bewuBt in die Illusion des Fahrens, so haben wir eine Modellprobe vor uns. Die 
Illusion kann durch entsprechende Ausgestaltung des Bandes und seiner Zeichen und Fahr
bahn sowie Markierung der Gefahrte erzeugt werden, auBerdem durch eine entsprechende 
Anweisung an den Priifling. 

Wahrend das ruhende Reizbild nur Priifung auf unerwartete oder vielleicht voran
gekiindigte Reize gestattet, konnen wir Beachtung und Reaktionsbeantwortung erwarteter 
Bewegungsreize mit dem Laufband studieren. Die Leistung des Priiflings kann zunachst 
hinsichtlich der Schnelligkeit der Reaktion, zum anderen nach Fehlerhaftigkeit bewertet 
werden. Er kann zu schnell, zu langsam, oder falsch re~gieren. Daneben aber kann auch 
die Giite seines Verhaltens bestimmt werden, schlieBlich auch die Leistungsentwicklung und 
Verhaltensanderung im Laufe der Anlernung oder Langerprobe. 

Besitzt der Priifling Uberschau iiber das sich bewegende Reizfeld und seine Inhalte, 
so wird er die eigene Fahrgeschwindigkeit dem Verkehr des Feldes anpassen. Bei einer 
iibersichtlichen und gefahrlosen Strecke wird er schneller fahren. Bei drohender oder gege
benenfalls zu erwartender Gefahr wird er die Geschwindigkeit verlangsamen. Er wird die
jenige Grenzstufe der Geschwindigkeit einstellen, die ihm ein sofortiges Halten oder ein 
der Reizsituation entsprechendes Halten bei einer bestimmten von ihm vorgeschatzten 
Bremsstrecke ermoglicht, vielleicht sogar verbiirgt. Urteils- oder Handlungsvorsicht, Auf
merksamkeitsiiberschau, Giitc oder schlechte Schatzung der Eigen- oder Fremdgeschwin
digkeit, Schnelle der Reaktions- und Tatbereitschaft, Bekanntheit und Beherrschung der Zeit
werte, der Eigenreaktion, Beherrschung der Bremsstrecke, Leichtsinn, Unbesonnenheit, 
Dauerversagen und Fehlerhaufung, endloses Neuprobieren, iibergroBe Urteilsvorsicht, dies 
sind hauptsachliche Auswertungsgesichtspunkte der Leistung. Wenn die Leistungsgiite 
demnach teils durch Beobachtung, teils durch mechanisch wirkende Messung der Fahrzeit, 
der richtigen und falschen Handlungen sowie der Fahrtanpassung an die Strecke bestimmt 
wird, so ist der praktischen Priifung vollauf Geniige getan. Dariiber hinaus kann eine 
Zuriickfiihrung der verschiedenen Formen und Giitegrade der Leistung auf bestimmte 
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Strukturtypen versucht werden und wertvoll werden, wenn das natfuliche oder instruktions
geleitete Verhalten des Priiflings seinem spat en Fahrverhalten in der Praxis entspricht 
und aueh die praktisehen Verkehrsleistungen bestimmt. Die Strukturtypen des Charakters 
konnen freilich Kunsterzeugnis und bewu13te oder unbewuBte Anpassung an die Versuehs
lage sein, die der Priifling zu meistern bestrebt ist. Vorziige der Fahrpersonlichkeit konnen 
sich aber auch auf anderen Gebieten des Charakters zeigen. Nur die Erfoigskontrolle gibt 
uns die begriindeten Auswertungsgesichtspunkte an die Hand. 

Ein kombinierter Laufbandapparat ist die Priifeinriehtung der Reichsbahn, deren Be
dienung in der Rangierpriifung besehrieben wird (siehe Abb.299, S.419). 

Die Lauf- und Bildbander konnen auch steuer bar und lenkbar eingeriehtet werden. 
Der Priifling beobaehtet einen Filmstreifen, wahrend er am Steuer sitzt. Der Filmstreifen 
kann von ihm in der Laufgesehwindigkeit geregelt werden, wodurch eine Gesehwindigkeits
steuerung seines eigenen Wagens vorgetauseht werden soil. Er kann anhalten, wenn er 
keinen anderen Ausweg sieht, kann nach rechts und links ausweichen, um einen Wagen zu 
iiberholen oder um in eine NebenstraBe zu gelangen. Zeit, Riehtigkeit sowie Giite der Fahr
leis tung werden teils durch exakte Messung und Registrierung, teils durch Beobachtung 
bestimmt. Freilich wird der Filmstreifen nur eine Reihe abzahlbarer kritischer Situationen 
vorzufiihren gestatten, die ein Priifling dem anderen mitteilt, so daB ein Bekanntwerden 
der kritischen Stellen kaum verhindert werden kann. Die Bereithaltung vieler auswechsel
barer Filme ist aber recht kostspielig. 

Da auch der stereoskopisehe Film nieht die von einigen Priifstellen gewiinsehte perspek
tivisehe Raumauffassung ermoglicht, kann man einen Trickfilm entwerfen unter genauer 
Berechnung der perspektivisehen Wirkung aller Stellen des Sehfeldes. 

Verziehtet man auf die Illusion der Wirkliehkeit durch Projektion und Film, so kommt 
man zu Konstruktionen, bei denen der Priifling eine bestimmte Marke durch ein Laufband 
durehzusteuern hat. Vgl. Abb. 276 (5). Der Priifling sieht vor sieh eine Trommel von etwa 
120 em Breite und 60 em Durehmesser, auf der er ein Netz von Wegen aufgezeichnet findet. 
Vor der Trommel befindet sieh ein Stift, der mittels eines Handrades naeh reehts oder links 
bewegt werden kann. Die Trommel oder das Band werden in Bewegung gesetzt. Der Priifling 
erhalt im einfaehsten FaIle die Aufgabe, seinen Bleistift oder eine andere Marke auf einem 
bestimmten Wege entlang zu steuern; die Geschwindigkeitsanderung des Bandes ist moglich, 
die teils vom Versuchsleiter, teils vom Priifling vorgenommen werden kann. 

Das Steuern und Lenken in diesel' abstrakten Form ist bereits recht wirklichkeitsfern 
und zeigt von neuem die Mogliehkeit des Uberganges abstrakter zu Modellproben, die beide 
im Grunde ja sehematische Priifbedingungen einfiihren im Verhaltnis zu den Wirkliehkeits
proben, die ein tatsachliehes Fahren auf sieh bewegender Masse benutzen. Neben dem 
Nachfahren eines Streifens oder einer Bahn kann man das Umgehen oder Umsteuern von 
Hindernissen, das Beaehten von Signalen, das Geben von Warnungszeichen auch bei diesen 
Lenkproben mit vorsehen, die mit Bleistift und Papier oder anderen technischen Hilfs
mitteln arbeiten, bei kleinem Gesiehtsfeld und bfuo- bzw. werkstattsmaBiger Einstellung. 
Ahnliche Feingeschicklichkeitsbewegungen fiihrt der Mann an der Frasmaschine aus, der 
die Bewegung seines Schlittens der Kornerlinie anpaBt, die Frau an der Kopiermasehine, 
die mit ihrem Stift mit feinem Gefiihlsdruck die Schablonenkontuten nachfahrt, der Zeichner 
auf dem ReiBbrett, der den Bleistift iiber das. Papiersehfeld fiihrt. Bei vielen derartigen 
Modellproben besteht letzten Endes keine innere Beziehung zwischen Versuchs- und Wirk
lichkeitsbeanspruchung und das ~~?dell wird zur psychologisch wertlosen Atrappe und 
Dekoration. Wesensgleichheit oder Ahnlichkeit der Beanspruchung der Leistungsfunktionen 
durch Wirklichkeit des praktisehen Lebens und durch den Leistungs-Verhaltensversuch 
ist das Ziel der wirksamen Probe, nicht auBere Angleichung an einige gerade leicht, wenn 
auch psychologisch falsch zu kopierenden Seiten der Berufsarbeit. 

III. Wirklichkeitsproben. 

Zur Veranschaulichung der Wirklichkeitsproben braucht man nur auf die 
Versuche der Fahrschulen hinzuweisen, die in ibrem Lebrplan die Schulung und 
Erprobung der Fahrtechnik und -sicherheit vorzusehen pflegen. Entsprechende 
Proben kann auch die psychotechnische Priifstelle ausfiibren. Durch exakte 
Messungen aller fiir Leistung und Verhalten wichtigen Funktionen und Werte 
kann man die Fabrpriifung des Praktikers vertiefen und verbessern. Praktische 
Fahrproben sind denn auch als Priifmittel im Gebrauch. Eine Kranfiihrer
probefahrt zeigt Abb. 278. Nach Anlernung muB der Priifling durch verschieden 
weite Gitter hindurch fahren, ein Stiick Pappe von Platz 3 zu Platz 2 bewegen, 
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schlieBlich vom Fahrkorb aus Hohen sowie sonstige Raumrichtungsbewertungen 
und Schatzungen unter fiir die Kranfahrt wichtigen Bedingungen vornehmen. 

KronfbhrproJe Honenbeurlellvng 

~ 
Abb. 278. Kranfiihrerproben nach Friedrich. 

Hi:ihenbeurteilung, praktisches Fiihren 1m Raum, Schwenkproben bel Leistungskontrolle. 

Die Zeit, Stromverbrauch, Fehlerhaftigkeit u. a. sind zwecks Kennzeichnung 
der Leistungsgute zu bestimmen (87). 

41. Facharbeiter und angelernte Arbeitskrafte. 
Die Auskunft der Industrie uber die fiir Angelernte erforderlichen Eigen

schaften der verschiedensten Industriegruppen lautet recht gleichformig, ist 
doch die gleiche Bezeichnung fiir viele Gruppen von Eigenschaften und Eigen
schaftsgefugen der verschiedensten Art ublich. 

Man wird die Antwort erhalten, unser Arbeiter muB in allererster Linie 
aufmerksam, weiterhin handgeschickt und drittens schnell und zu
verlassig sein, dann wird er mit unseren Akkordsatzen gut auskommen urtd 
wir werden mit seiner Arbeit zufrieden sein; er wird bei uns bleiben und sich 
wohl fiihlen. Vgl. Abb. 279. 

Unter Aufmerksamkeit wird bald Merkmalsbeachtung, bald Merkmalsauslese ver
standen, die sich teils auf Grob-, teils auf Fein-Dinge und Merkmale in Ruhe und Bewegung, 
auf Vorgange und Prozesse bezieht, teils als Einfeld-, teils als Mehrfeldleistung. Bald handelt 

Schema. einer Eignungspriifung I I P 
fUr angelemteArbeiter aller Art Moede 

I. A ufmerksamkei t 
II. Geschicklichkeit 

a) Sinnestiichtigkeit 
b) Bewegungsgewandtheit 

III. Arbeitstempo und Art 
a) Schnelligkeit 
b) VerlaBlichkeit 

Abb.279. 

es sich um positive Aufmerksamkeitsarbeit, 
bald um Beachtungsbereitschaft. 

Unter Geschicklichkeit versteht man 
sowohl die grobe Bewegungsgewandtheit des 
Korpers und der Arbeitsglieder, ja mitunter 
Korperkraft iiberhaupt, bald die feine Ge
schicklichkeit der Arbeitshand, bald einfor
mige und einfachste Tempoarbeit, bald ge
danklich stark durchsetzte, von Oberlegung 
gesteuerte Auge-Rand-Betatigung. 

Oftmals ist Sinnestiichtigkeit uner
laBlich fiir Ausiibung der Geschicklichkeits
arbeit. Beispielsweise verstummten in einem 
Textilbetriebe, der Feingarnsorten verarbei-
tet, die Klagen iiber ungeschickte Facharbei

terinnen, sobald eine scharfe Sehscharfenpriifung unter Schwerstbedingungen sich einge
spielt hatte. Mitunter ist ein kiniisthetisches Feinempfinden sowie eine gute Beherrschung 
der Finger und der Arbeitshand bei Ruhe und .Bewegung der eigentliche Kern der Ge
schicklichkeitsleistung. Mitunter sind fein abgestufte Kraftimpulse der Vorzug des Ge
schickten. 

Die Schnelligkeit der Rantierung ist in vielen Fallen notwendig, um die der Be
zahlung zugrunde gelegten Solleistungen zu erzielen. Bald handelt es sich hier um eine ab
wartende, bald um vorbereitete, bald um Folgereaktionen. Mitunter kommt vorwiegend und 
entscheidend die Steuerung der vollig mechanisch ablaufenden Serienimpulse in Betracht, 
bald die Auslosung schneller, richtiger und kriiftiger EinzeThandlungen. Bald herrscht freies 
Tempo, bald Zeitzwang. 

Die Ver laBlichkei t ist sehr oft nichts anderes als saubere und gute Merkmalsbeachtung 
und Merkmalsauslese, also eine Aufmerksamkeitsleistung. Mitunter freilich ist auch eine 
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AEG I Einstellnngs-Gesuch I AT 

Vor- und Zuname I verheiratet 

Geburtstag IOrt I Staats-
angeMrigkeit 

Wohnung 

erlerntes Gewerbe I Lehr- lort Firma 
I 

bisherige Krankenkassse 
I 

kriegsbescMdigt % I unfallverletzt % 

V~rwandte bei der AEG 

wer und wo 

In den letzten fiinf J ahren bescMftigt gewesen bei: _. 
Firma 

von bis 
als 

Tag Mon. Jahr Tag Mon. I J ahr 

-------- I ---- I ------

I 
f---- --

--------------

~ =1-
-I -1-

Friihere Beschaftigung bei der AEG .-

Betriebs-Abtlg. Meister von I bis als 
Tag Mon. I Jahr Tag I Mon. I Jahr 

I -1-\ 
Ich erklare hiermit, daJl ich weder von Dieses Gesuch bedingt nicht die Annahme, 

einem Arbeitgeber wegen Diebstahls, Reh- dieselbe gilt unabhiingig yom Inhalt der Mit-
lerei oder eines sonstigen Eigentumsver- teilung an den Arbeitsnachweis erst als er-
gehens entlassen worden bin, noch Strafe foIgt, wenn die Arbeitsordnung auf unser 
wegen Eigentumsvergehens erhalten habe. Verlangen unterschrieben worden ist. 

Berlin, den . ..................... 193 ...... 

--.------------------------.--.------------ .. --------------------------_ .... _----------. 
Unterschrift N arne des Antragstellers 

Scheint geeignet ala Abtlg. Kontroll-Nr. 

Meister den 193 
Abb.280. Elllstellungsgesuch. 
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moralische, also innere ZuverIassigkeit gemeint. Die Moglichkeit zur liederlichen Ausfiihrung 
einer Arbeit, ohne alIzu groBe Gefahr entdeckt zu werden, kann bestehen und Versuchungen 
mit sich bringen. Es kann in. dem Gewerbe die Gewohnheit entstanden sein, stets nur in 
ganz besonderen Fallen, wenn Kontrolle vermutet wird, die Arbeit ordentlich und sauber 
auszufuhren. 

Vnter Vnzuverlassigkeit versteht ~an auch aile Akkordschiebungen. VertuBchen 
schlechter Arbeit durch Verdeck. und Uberarbeiten, Ablieferung unrichtiger oder schon 
bezahlter Stucke, falscher Zahlen und Gewichte, Ansetzen falscher Bearbeitungszeiten. 
Herrscht eine gute Kontrolle im Betriebe, die sich auf aile wesentlichen Seiten der Arbeit 
bezieht, so fallt ein groBer Teil, vielleicht die Gesamtzahl der Moglichkeiten und Anreize 
zur VnzuverIassigkeit in Leistung und Benehmen vollig weg. 

Also nicht nur die Arbeitsart ist fiir die erforderlichen Eigenschaften der Facharbeiter 
in Betracht zu ziehen, sondern die gesamte auBere und innere Einrichtung sowie Art, 
GroBe und Wechsel der Auftrage des Fabrikationsprogrammes. 

Einstellungsgesuch und Priifschema der AEG-Berlin fiir Anzulernende ist 
in Abb. 280/281 ersichtlich. Das Ergebnis der Auslese im Januar 1928 zeigt 
Abb.282 (88). 

Eignungspriifung fUr Anzulernende 
AEG-Berlin, Januar 1928 

Es stellen sich vor 847 . . • . • • . . • . • • 
Ablehnung durch den Vorpriifer am SchaIter 495 
Ablehnung nach Eignungsprii£ung 169 
Eingestellt ohne Aufnahme der Arbeit 14 
Eingestellte 169 . . • . • . . . . 

Abb.282. 

A. Holzbearbeitung. 

I lP 
Moede 

100 % 
58,4% 
20 % 
1,6 % 

20 % 

Die Holzbearbeitungsmaschinen sind vor allem deswegen so gefahrlich, weil 
sie einmal sehr schnelllaufen, zum anderen well das Werkstiick von der unge
schiitzten Hand unmittelbar an die Schneidwerkzeuge herangebracht wird. 

Die Kreissagen, Hobel- und Frasmaschinen haben eine hohe Umlaufge
schwindigkeit. Verletzungen, besonders der Hande, treten sehr haufig auf 
(vgl. Abb. 283). Grund der Verletzung pflegt nicht immer der Leichtsinn der 
Arbeiter zu sein, mitunter mangelnde Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelle. 
Unfallverursachend wirken auch rein technische Umstande, etwa Werkzeug-, 
Material- und Maschinenfehler, Zersplittern und Abspringen von Tellen des 
Werkzeuges u. a. m. Die Hobel-, Abricht-, Kehl-, Schlitz- und Abzapfmaschinen 
sowie die Kettenfraser sind am gefahrlichsten. 

Die fiir die einzelnen Holzbearbeitungsmaschinen in Betracht kommenden 
Funktionen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fahigkeiten, sind der Abb. 284 zu 
entnehmen. 

Eine Zusammenstellung der Priifgerate ist in Abb. 285 gegeben. 
Das raumliche AugenmaB wird am Apparat (Abb.84) gepriift durch Ein

steHung des Unterlagklotzes unter eine Bohrerspitze, vor ein Sageblatt oder 
neben einen Horizontalfraser. 

Die Reaktionsleistungen werden als Zielgreifen und Bewegungsmechanisie
rung, als Richtschlag sowie Reaktion auf sich andernden Widerstand untersucht. 

Ziffer 1 stellt einen Richtschlagpriifer dar. Auf einer Grundplatte befindet sich eine 
Hartholzbohle, die an der vorderen Seite abgesetzt ist, und durch Federkraft auf daB Grund. 
brett niedergedruckt wird. Die Aufgabe lautet: durch Schlagen mit einem Holzhammer die 
Auflagebohle mit der vorderen Kante genau auf eine auf der Grundplatte angerissene Linie 
zu bringen. Nach drei Vorversuchen erfolgt die Hauptprobe. Es darf nur auf die Seite der 

Moede, Lehrbuch Bd. I. 26 
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Bohle geschlagen werden, nicht auf ihre Ecken. AIle sonstigen Arbeitsbedingungen sind in 
das Belieben des Priiflings gestellt. 

Es kommt darauf an, die Ausrichtung mit moglichst wenig Schlagen auszufiihren. Durch
schnittlich genugen 8-9 richtig abgestufte und angesetzte Schlage, wahrend es die Besten 
mit 5-6 Schlagen schaffen, die Schlechtesten dagegen 15-20 benotigen, sofern man die 

Eichwerte Jugendlicher berncksichtigt. 

Die Reaktionszeit sowie der Reaktions
weg bei plOtzlich sich anderndem Widerstand 
wird mittels Vomchtung 4 der Abb. 285 be
stimmt, die sich eng an die Verhaltnisse der 
Praxis anlehnt, namlich die Arbeit an Hobel
bzw. Abrichtmaschine. Der Priifling hat ein 
langes Brett nach vorn zu schieben, das 
durch die Bremsvomchtung einen konstan
ten Widerstand erhalt. Durch einen Ver
stellhebel wird der Widerstand plOtzlich ver
andert, verstarkt oder abgeschwacht. 

Der Priifling hat die Aufgabe, einmal das 
Brett trotz Auderung des Widerstandes mit 
gleichmaBiger Geschwindigkeit vorwarts zu 
schieben, zum anderen beim plOtzlichenNach
lassen des Widerstandes das Brett so schnell 
wie moglich anzuhalten. 

Wird die Bremsung des Brettes plotzlich 
erleichtert, so wird der Priifling dazu neigen, 
mit dem Brett nach vorn auszurutschen. 
Er solI moglichst sofort das Brett anhal
ten. Wir bestimmen einmal die Zeit von 
der objektiven Geschwindigkeitsanderung des 
Brettes bis zum Brettstillstand, zum anderen 
den benotigten Reaktionsweg. Die Bewegung 
des Brettes wird mit Hille eines Fadens auf 
die sich drehende Registriertrommel der Zif
fer 5 aufgezeichnet. 

Die Bremsvorrichtung ist aus Ziffer 4 der Abb. 
285 ersich~lich.· Das Auflagebrett wird zwischen 
einer Grundplatte und dem Bremsklotz fortbewegt. 
Der Bremsklotz wird durch zwei Federn auf das 
Brett angedruckt. Seitlich ist ein Hebel fiir FuB
bedienung angebracht, der einen exzentrischen 
Nocken tragt, mittels dessen der Bremsbalken ge
hoben und gesenkt werden kann. 

Reaktionswege und Zeiten sind in Ziffer 6 
der Abb.285 veranschaulicht. Wir sehen 
aus den Kurven die Vorwartsbewegung ver
schiedener GleichmaBigkeit, die Stellen der 

Abb.283. Handverstiimmlungen info!ge von B . d d R h 1 d 
Unfallen an Ho!zbearbeitungsmaschinen. remSVermln erung, er ersten u e age es 

Brettes sowie den Weg der Reaktion des 
Priiflings. Ruht das Brett, so muB eine gerade Linie geschrieben werden, be
wegt es sich, so wird der Schreiber in Schragrichtung die Kurve ziehen. 

Durchschnittlich wird mit 160 (J reagiert. Bestwerte liegen bei etwa 70 (J, 

Schlechtwerte, die besonders wichtig sind, bei 220-330 (J. 3/10 Sekunde Reak
tionszeit steht also als Schlechstwert einem Bestwert von etwa 70/1000 Sekunden 
gegeniiber. 



Reaktionszeiten auf veran
derlichen Widerstand von eben
falls weniger als 100 (J wurden 
von Wirth beirn eigenen Zer
rellien eines Drahtes mittels 
Druckhebels durch den Priifling 
selbst gefunde!l. 

Die Reaktionswege be
tragen im Durchschnitt 
etwa 81 mm. Gute Rea
genten haben 45-60 mm 
Reaktionsweg, schlechte 
dagegen 105-180 mm. 
Der Korrelationskoeffizient 
zwischen Reaktionszeit und 
Weg betrug e = + 0,59. 

Diese Zeiten geIten un
ter der Voraussetzung der 
gespannten Erwartung der 
Widerstandsanderung. Zei
ten und Wege konnen sich 
stark vergroBern, wenn die 
Anderung unerwartet oder 
bei Ablenkung oder Er-
miidung erfolgt. Unter ent-
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Eignungspriifnng ffir das Holzgewerbe 1 M~:de 
I. Sinnesleistungen und Handbetatigung 

1. AugenmaB fUr Strecken, Flachen, 
Richtungen. (Raumlich) 

2. Tastsinn. 
3. Impulsgefiihl. 
4. Armbewegungsgewandtheit und Bewegungs

mechanisierung. 
5. Griffsicherheit. 
6. Zeichnerische Gewandtheit. 

II. Reaktionen 
1. Auf taktiIen Reiz. 
2. Akustisch. 
3. Bei Widerstandsanderung. 

III. In telIektu elle Funktionen. 
1. Raumvorstellung. 
2. Zeichnung lesen. 
3. Gedachtnis fUr Formen. 
4. Technischer Sinn. 
5. Rechnerische Begabung. 

IV. Allgemeine Arbeitsfahigkeit. 
1. Tempo und Sorgfalt. 
2. Ermiidbarkeit. 
3. KiirpergriiBe und Kraft. 

Abb.284. 

ElgnungsprD/ung im Hofzgewerbe JP 
HoH. 

z 

5 

6 

Abb.285. 
1. Richtschlag, 2. KI6tze stapeln, 3. Griffeinrichtung, 4. Reaktionsbrett, 5/6. Aufschreibung der Reaktion. 

26* 



404 Facharbeiter und angelemte Arbeitskrafte. 

sprechenden Versuchsbedingungen wird man auch diese Werte beleuchten 
konnen. 

Fiir das Zielgreifen dient Versuchseinrichtung 3 der Abb. 285. 
Die Einrichtung besteht aus einem Greifgitter, das einer Grundplatte aufgesetzt ist. 

In dem Rahmen des Gitters sind drei Drahte eingespannt, die kleine Holzzylinder tragen. 

I 

___ JIr ._._ 

JY 

Sie werden durch Gewichtszug gespannt und sind 
mit verstellbaren Kontakteinrichtungen versehen, 
die Beriihrungen verschiedenster Intensitat der 
Drahte registrieren. 

Hinter dem Greifgitter befinden sich drei Hand
griffe. FUr den Versuchsleiter dient eine entspre
chende Handgriffeinrichtung, auf der er die aus
zufiihrenden Griffe und Griffolgen spiegelbildlich 
vormacht. Die Bewegungen werden nach dem 
Schlag des Metronoms ausgefiihrt. Aile Verbiegungen 
des Drahtes um mehr als 2/10 mm werden als Beriih
rung gebucht. 

Der Versuchsleiter macht zunachst eine Reihe 
einfacher und zusammengesetzter Griffe und Griff-

• 

folgen vor und laBt sie yom Prililing nachmachen. 
Nach mehrfacher Wiederholung der gleichen Griffe 
hat der Priifling bei geschlossenen Augen, also blind 

" 11 zu greifen. Die Anzahl der Fehlgriffe sowie die An
zahl der Drahtberiihrungen sowie die Richtigkeit 

~u und Art der Automatisierung der vorgemachten 
1" einfachen und zusammengesetzten Bewegungen wer-
ts den bestimmt. &. FUr die Erkenntnis der Arbeitsart wird KlotzI h : chenstapeln, Ziffer 2, gegeben. Die 30 quadratischen 
" Holzklotzchen, von einer Seitenlange von 95 mm 

und einer Hohe von 25 mm stehen bei Begiun der 
Abb.286. Zusammensetzen von Profiliriisern Probe iibereinander gestapelt auf einem Tisch. Der 

aus Teilen Priifling muB die Saule abbauen und eine andere 
. dane ben aufschichten. Er solI Zeit und Sorgfalt der 

Arbeit selbst bestimmen oder nach besonderen Instruktionen arbeiten. Nachtragliches 
Ausrichten ist zunachst nicht zuzulassen, kann aber bei Kontrollversuchen freigestellt 
werden. Bewertet wird die Zeit und die Sorgfalt der Leistung. Wir messen die Anzahl 

1 

der vorspringenden Klotzchen, insbesondere die Ab
weichung des am weitest vorspringenden, vom Aus
gangsklotz. Die Probe ist zu wiederholen zwecks 
Messung der Konstanz oder Streuung. 

Die Raumvorstellung wird mittels Vorlage als 
Zerschneiden und Zusammensetzen von Flachen 
oder als Herstellung eines Profilfrasers aus ge
gebenen Ausgangsstiicken gemaB Abb.286 unter
sucht. 

Die Profilfrasen fiir I-IV sind aus den Teilen 1-17 
zusammenzubauen. Der Priifling schreibt die Num
mem der zusammenzusetzenden Teilstiicke in der 
richtigen Reihenfolge hill und skizziert die seiner 
Meinung nach entstehenden Profillinien. 

Eignungspriifung fiir Arbeiter eines mitt
leren Spezial-Holzbearbeitungsbetriebes, fiir 
Schuhmacher-Holzstifte, wird von Biegel
eisen beschrieben, der die Priifgerate der 
Zusammenstellungsabbildung (Abb. 287) ver

Abb.287. EignungspriifunginderHolzindustrie. wandte. Gepriift wird einmal absolutes und 
relatives AugenmaB in der Vorrichtung 1, an 

der die beiden Spalten einander gleich zu machen sind oder bei der die Spalten 
auf eine gewisse absolute GroBe einzustellen sind. 

RichtungsaugenmaB wird am Winkelschatzer (Abb. 287 Ziffer 2) untersucht, 
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Aufmerksamkeit als Merkmalsbeachtung und Merkmalsauslese durch eine Sor
tierprobe (Ziffer 3). 100 Holzstifte kleinster Nummer sind zu sortieren. Jeweils 
wurden nur die Fehler, nicht die Zeit bestimmt. 

Die Erfolgskontroile ist in Abb. 239 wiedergegeben. Wir erkennen das An
wachsen der Erzeugungsmenge und Gute nach Einfiihrung der Eignungspriifung, 
desgleichen eine Verminderung der Schwankung der Erzeugung, also eine Zu
nahme an Stetigkeit der Menge und Gute. 

Eine Ausnahme macht lediglich Dezember 1922, wo Sonderumstande vor
liegen. Schaltet man diesen Monat aus, so erkennt man ein stetiges Anwachsen 
der Menge und Gute (89). 

Die Leistungssteigerung pflegt teils direkt Erfolg der Eignungsfeststeilung, 
teils indirekt Erfolg aller sonstigen durch die Eignungspriifung sich ergebenden 
BetriebsmaBnahmen, etwa Erhohung der Akkordbasis, verscharfte Kontrolle usw., 
die in ihrem Erfolg oftmals bedeutsamer wie die eigentliche Eignungspriifung sind. 

B. Textil1ndnstrie. 
Man kann die Hersteilung von Faden aus natiirlichen oder kiinstlichen 

Rohstoffen verschiedenster Beschaffenheit zweckmaBigerweise vor ihrer Ver
arbeitung zu Geweben aller Art am Webstuhle und sonstigen Maschinen mannig
fachster Konstruktion sondern. 

Zu den Herstellungsbetrieben der Faden sind Spinnerei und Feinspinnerei, 
Spulerei, Weiferei, Zwirnen, Dublieren u. a. m. zu rechnen. Zur Fadenverar
beitung aile Webarbeiten einschlieBlich Vorbereitung, Revision und Mangel
beseitigung am Fertigstiick. 

Der Faden wird entweder chemisch von Spinnmaschinen erzeugt oder aus 
einem Rohmaterial gezogen, gegebenenfalls gestreckt. Beim Bearbeiten des 
Fadens findet in der Regel ein Abwickeln von sich drehenden Fadentragern 
statt, wobei der Faden eine Veranderung der verschiedensten Art erleidet. 

Das Spinnen geschieht entweder mittels Watermaschinen oder in der Sel
faktorei. Die Watermaschi
nen sind entweder als Flu
gel- oder als Ring-Spinn
mas chinen ausgebildet. 

Arbeitstechnisch ist die 
Spinnerei mit Waterma
schinen gesondert von der 
Selfaktorei zu behandeln. 

Die Anforderungstafel 
fiir Spinnerei und Weberei, 
also gleichsam fiir die Ge
samtqualifikation des Tex
tilarbeiters ist in Abb. 288 
enthalten. 

Die Haut muB schweiB
und riBfrei sein, das Auge 
von ausreichender Seh
scharfe, geringer Ermud-

Eignungspriifung in der Textilindustrie I M~~e 
o berfIachen bes chaffenhei t der Hau t. 

a) SchweiB. ' b) Risse. 
Auge: Tastgefiihl. 

a) Sehschiirfe. 
b) Farben-, Helligkeitsunterscheiden. 
c) Ermiidbarkeit. 

Auf mer k sam k e i t. 
a) Momentanleistung bei groBem Feld auch in 

der indirekten Zone. 
b) Dauerleistung bei 2 homogenen vor- und 

riickwarts gelagerten Feldern. 
Geschicklichkei t. 

a) K6rpergewandtheit. 
b) Handgeschicklichkeit bei: Fadeln - Wik

keln - Zwirbeln - Zielgreifen - Kniipfen. 
Ar b ei t - D is p oni e reno 

barkeit und hinreichender Abb. 288. 

Farb- bzw. Helligkeitsempfindlichkeit, das Tastgefiihl gut entwickelt. 
Die Aufmerksamkeit ist als Momentanleistung bei groBem Arbeitsfeld, 

desgleichen als Dauerleistung zu priifen. 
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Die Geschicklichkeit ist teils Beweglichkeit des Gesamtkorpers und der 
Glieder, teils eine Geschicklichkeit der Arbeitshand und der Arbeitsfinger. 

Disponieren ist erforderlich, desgleichen Arbeitsverstandnis und Intelligenz, 
besonders bei schwierigen Mustern, auBerdem Ordnungsliebe und Sauberkeit. 

Die Spinnerin muB vor allem flink und gewandt sein, sicher und zuverlassig 
bei Beachtung eines groBen merkmalsreichen Aufmerksamkeitsfeldes, aber auch 
fahig fiir schnelle und richtige Stellenbeachtung im kleinen Felde, etwa beim 
Fadenendesuchen. 

Der Fadenablauf der Fadentrager ist zu beachten. Beim Stillstand eines 
Fadentragers oder beim FadenriB ist ein- und zuzugreifen. Teils sind die Faden
trager auszuwechseln, teils Hemmungen zu beseitigen, tells eine Fadenverbin
dung zwischen den gerissenen Stiicken herzustellen. Bestmoglichste Ausnutzung 
der Spinnmaschinen soll die Arbeiterin erzielen. Die Leistungshohe ist an der 
idealen gleich 100 gesetzten Solleistung zu messen. 

Disponieren und Uberblick sind ebenso wie Aufmerksamkeit bei Einstellung 
auf Vor- und Riickfeld, Fingergewandtheit, Handgeschicklichkeit beim Aufsetzen 
und Abnehmen der Fadentrager, Schnelligkeit und Flottheit fiir eine gute Spinn
leistung vonnoten. 

Am Webstuhlliegt der Schwerpunkt der Tatigkeit in einer Uberwachungs
arbeit, die in der Hauptsache Merkmalsbeachtung im groBen Sehfeld und Griff
bereitschaft sowie Feingriffarbeit ist. Die in der Regel diinnen und zarten 
Faden bewegen sich dauernd. Mangel konnen an allen Stellen des Sehfeldes 
auftreten, die teils zu verhindern, teils zu beseitigen sind. Bei verwickelten 
Mustern und feinen sowie empfindlichen Garnsorten wird die Leistung besonders 
schwierig. Das Gewebe selbst wird nach Einhangen der Kette durch die Ma
schine hergestellt. 

Die Hauptverrichtungen am verbreitesten Webstuhl sind: 
1. Auswechseln des Schusses, wenn das Garn abgelaufen ist. 
2. Ankniipfen gerissener Faden. 
3. Beseitigung von GewebefeWern der verschiedensten Art. 
4. Beachten der gesamten Stuhlarbeit und Vorbeugen, wenn Storungen im Fadenfelde 

drohen. 
5. Spannung kontrollieren und regulieren. 
6. Meister bei Storungen, die nicht selbst beseitigt werden konnen, rufen. 
7. Gewebe abIiefern. 
Die Ausbeute der Webstiihle gleicher Konstruktion bei gleichen Rohmateri

alien und gleichen Mustern zeigt ganz erhebliche Unterschiede. Mitunter ist 
die Weberin zufrieden, einen einzigen Stuhl ordnungsgemaB etwa mit 65% 
Ausbeute und mehr bedienen zu konnen, wahrend ihre Kollegin vollig einwandfrei 
zwei und mehr Stiihle beherrscht. 

Die Leistung kann quantitativ in der Regel durch Vergleich der idealen oder 
SollschuBziffer mit der tatsachlich erzielten SchuBzahl ermittelt werden. 

I. Weberei. 
Die Priifeinrichtungen fiir die Weberei im besonderen sind in Abb. 289/290 

zusammengestellt. Eine Augenpriifung unter Schwerstbedingungen mittels Seh
kastens zeigt Nr.1. Farb- und Helligkeitssehen priifen Nr. 3, 4. Die Hand wird 
auf SchweiBabsonderung und Oberflachenglatte, desgleichen auf Tastgefiihl und 
Unterschiedsempfindlichkeit fiir Garndicken untersucht. Das Widerstands
empfinden priifen wir am Fadenspannmesser. (Vgl. Spalte Hand, Nr. 1-3.) 

Die Handgeschicklichkeitsleistungen sind zu studieren als 
1. Zielarbeit, 
2. Fingergewandtheitsleistung. 
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Zielarbeit ist Gitterfadeln (Abb. 290 Ziffer 1), Fadenlegen (2), Fadendurch
reihen und Einfadeln von Lochplatten (3), Arbeit an der sich bewegenden Greif
trommel (5). 

Die Finger- und Handgewandtheit priifen wir am Wickelstab (Abb. ,290 
Ziffer 8), der Wickelkugel und dem Wickelbrett (9 und 10) und beim Ein- und 
Aushangen im Greifgitter (4). 

Die Aufmerksamkeit soU ihre Leistung im ruhenden und bewegten kleinen 
und groflen Sehfeld erweisen. Wir lassen FeldsteUen finden, Vorlagen und 
Abbildungen vergleichen und aUe Unterschiede angeben. Am sich bewegenden 

EignungspfDjung in def Induslfie 

Texli/tnduslrle I 

0+006 
6"0+<> 
.o.vo 
+400D 
OOlC"o 
... too+ 
a.vao 

Abb.289. 

JP 
Mo.-J, 

Aufmerksamkeitsbande sind bestimmte Zeichen und Figuren zu beachten 
(Abb.289, Spalte Aufmerksamkeit und Beobachtung, Ziffer Iff). 

Bei der groflen Aufmerksamkeitsfeldprobe Ziffer 2 bewegen sich 4-6 Lauf
bander, die Zeichen der verschiedensten Art tragen. Auf dem Untergrund, in dessen 
Ausschnitten die Bander sichtbar werden, sind Figuren angebracht, Dreiecke, 
Kreise, Kreuze, teils farblos, teils farbig. Der Priifling hat die Reaktionstasten 
der Zahler zu bedienen, wenn er an den einzelnen FeldsteUen Figuren- und 
Markengleiche sieht, wenn beispielsweise neben dem Dreieck des Untergrundes 
gerade das Dreieck des Laufbandes sichtbar wird. Die Priifung kann mit zwei 
Laufbandern beginnen und auf 5-6 gesteigert werden bei verschiedener Zahl 
und Art der zu beachtenden Zeichen. 

Auffassungs- und Intelligenzproben sind bei schwieriger Webearbeit zu 
empfehlen. Man erklart in Lehrproben verschiedene Bindungsarten und fragt 
das Vorgetragene an der Hand praktischer Beispiele ab (Abb. 289, Lehrprobe). 

Bei samtlichen Proben der Sinnesleistung, der Geschicklichkeit und der Auf
merksamkeit k6nnen Zeit und Giite der Leistung bewertet werden. Unerlafllich 
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i!:'t Ordnungsliebe und Sauberkeit. Die Gerausche im Websaal sind in der Regel 
sehr stark, worauf die Bewerber aufmerksam zu machen sind. 

II. Spinnerei. 
a) Selfaktormaschinen. Die Priileinrichtung fur eine Selfaktorei einer 

Kammgarnspinnerei zeigt ehenfalls Abb. 289 und 290. Erforderlich und zu 
priifen sind: 

1. Sehscharfe. 
2. Schnellakkomodation des Auges von der Nahe in die Ferne und umgekehrt. 
3. Korperbeweglichkeit und Korpergewandtheit. 

EignunglprO/ung in d~r Indulfrie 

TexMinduslrie H 
(ieschiclrlichlretfsleislungen 

& Trerrsicherheil 

Ikfi. oreiIi:n u IIhle riM y foden 

Z E. 
fi* 

J 

-

13 

Abb.290. 

J P 
Ho.d. 

4. Drehbeweglichkeit von Daumen und Zeigefinger, desgleichen GroBe der 
Drehbewegungsexkursion zweier Finger. 

5. Hand- und Armbeweglichkeit bei einfacher und schwieriger Fadenarbeit. 
6. Sicheres Zielgreifen. 
7. Aufmerksamkeit im groBen Sehfeld als Merkmalsbeachtung. 

Bei der Schnellakkomodation sind im raschen Wechsel bald nahe Klein
schriften, bald entferntere Zeichen richtig zu lesen (Abb. 289, Spalte Auge, 
Ziffer 2). 

Bei der Korperbeweglichkeitsprobe (Abb. 290 Ziffer 13) sind die auf 
dem FuBboden in den Quadraten des Rechteckes aufgestellten gelben, weiBen 
und roten, mit einer Ose versehenen Klotze nach drei Gesichtspunkten zu sor-
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tieren und zu behandeln. Die gelben Klotze sollen links in die Ecke des Zimmers, 
die weiBen auf ein Ablageregal gestellt werden, das etwa 2,20 m hoch ist, die 
roten sind an die Haken eines Gestelles zu hangen, das sich etwa 5 m entfernt 
vom Standorte des Priiflings befindet und vor dem sich ein horizontales Schran
kengitter befindet. Werden beim Aufhangen ein oder mehrere Gitterstabe be
riihrt, so fallen sie herab. 

Der Priifling kann Uberlegen und Disponieren, urn die Arbeit auf die beste 
ihm mogliche Weise in der kiirzesten Zeit auszufiihren. Zeit und Gute sind zu 
bewerten. 

Die elastische Kurbel der Fingerbeweglichkeitsprufeinrichtung (Abb. 
290, Ziffer 11) ist so schnell wie moglich zu drehen mittels Daumen und Zeige
finger. Die auf der Kurbelwelle sitzende Schnecke bewegt ein Zahnrad, 
dessen Umdrehungen gezahlt werden. Die GroBe der einzelnen Drehexkursionen 
kann bestimmt werden. 

Uber die Geschwindigkeit des Fadenwickelns geben Priifeinrichtung 8, 9 
und 10, Abb.290, AufschluB. Bei 9 und 10 ist der Faden um die Pflocke des 
Brettes und der Kugel auf- und abzuwickeln, bei 8 in die Vertiefungen des 
Stabes zu legen. Eine Sorgfaltspriifung kann mit der Geschicklichkeitspriifung 
verbunden werden, wenn man auf der mit farbigen Faden bewickelten Kugel, 
etwa den roten Faden, nachwickeln laBt. 

Zielgreifen wird an der Einrichtung Abb. 290 Ziffer 6 und 7 erprobt. Auf einer 
sich bewegenden Walze sind rechteckige Kontakte sichtbar, die der Priifling mit 
dem Treffstift zu treffen hat. Neben dem Kontakt hangen kleine Fadenenden aus 
der Walze, die er von Hand aufzugreifen und ein Stuck herauszuziehen hat, wo
durch Kontakt und elektrische Zahlung erfolgt. Zielen nach Raumstellen auf 
horizontaler Platte zeigt Ziffer 7. 

b) Watermaschinen. Die Eignungsproben fiir Watermaschinenbetriebe sind 
gleichfalls in Abb: 289/290 wiedergegeben. 

Die Priifungen fiir die Weberei konnen zum groBen Tell auch fiir die Spinnerei 
mit benutzt werden, da die Anforderungen an Auge, Tastgefiihl und Arbeitshand 
eine gewisse Gleichformigkeit besitzen. 

Die Daueraufmerksamkeitsleistung im groBen Vielfeld geschieht gemaB 
Ziffer 3, Abb.289, Spalte Aufmerksamkeit. Der Priifling befindet sich zwischen 
vier groBen Sehfeldern, von denen das eine vor-, das andere ruckwarts gelagert 
ist, wahrend zwei sich seitlich befinden. Die Felder siiid dicht mit Lampen 
besetzt. Sobald eine Lampe verlischt oder sich stark aufhellt oder verdunkelt, 
sind entsprechende Handlungen auszufuhren, teils Schaltbewegungen, tells Re
gulierung der Lichtstarke. 

Arbeitsdisponieren und Arbeitsuberblick studieren wir durch Einrichtung 4 
und 5 der Abb. 289, Spalte Aufmerksamkeit. Wahrend der Priifling die Zeichen 
eines Laufbandes zu beachten hat, muB er 8-10 Sanduhren uberwachen. Sie 
sollen dauernd in Gang gehalten werden, ohne abzulaufen. 

Besondere Geschicklichkeitsproben konnen wir mittels des Wickelstabes, der 
Zielreaktion oder der Gittertrommel ausfiihren lassen, die in Abb. 290 dargestellt 
sind. Der Stab ist schnell und richtig zu bewickeln. Aus dem sich drehenden 
horizontalen oder vertikalen Gitter sind Stucke herauszugreifen oder hinein
zulegen. Die Punkte der Zielplatte, die plotzlich aufleuchten, sind mit dem 
Stift zu treffen. 

Die Erfolgskontrollen lehren, daB mit gutem Nutzen sowohl eine allgemeine 
Priifung, wie auch eine Sonderpriifung moglich ist. Bei einer allgemeinen 
Prufung wird man Auge, Hand und Aufmerksamkeit nach gleichen Richtlinien 
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untersuchen; um nach Mangelfeststellung eine erste V orauslese zu treffen. Die 
Hohe der Anforderungen im einzelnen richtet sich nach dem Fertigungsprogramm 
und der Einrichtung eines Betriebes. Die Erfolgskontrolle eines mitteldeutschen 
und schlesischen Textilbetriebes, die als Mangel- oder Versagerkontrolle durch
gefiihrt wurde, ergab, daB Versager aus Nichtbefahigung praktisch nicht mehr 
vorkamen, nachdem eine Vorauslese auf Grund der allgemeinen Priifung ein
gesetzt hatte. Auch die Sonderpriifungen fiir die Spinn- und Webmaschinen 
sowie die sonstigen mannigfachen Abteilungen eines Textilbetriebes haben erfolg
reich, gemaB Ausweis dieser Betriebe, gearbeitet. Es ist ein Vorzug gerade der 
Textileignungspriifungen, daB sowohl in der Kamm-, Streichgarn-, Wolle-, 
Baumwolle- und Leinen-Fabrikation, desgleichen den Kunstseidenbetrieben, also 
in den verschiedensten Faden herstellenden, be- und verarbeitenden Betriebs
gattungen, Erfahrungen vorliegen. Die Eignungspriifungen in der Gliihlampen
industrie fiir die diinne Metalliaden verarbeitenden Abteilungen zeigen eine 
groBe Verwandtschaft mit den Textilproben (90). 

c. Keramik. 
In der keramischen Industrie ist Eignungspriifung unter anderen von dem 

Kahla-Konzern sowie den Rosenthalwerken eingefiihrt worden. Die Priifung 
bezieht sich teilweise auf Lehrlinge, die als Maler oder Dreher, Modelleure oder 
FormengieBer ausgebildet werden wollen oder auf anzulernende Arbeiter und 
Arbeiterinnen oder auf Ungelernte, die in einer der Abteilungen des kera
mischen Werkes Beschaftigung nachsuchen (91). 

Ein keramisches Werk, das ein Vollbetrieb ist, gliedert sich in WeiB- und 
Buntfabrikation. Die WeiBfabrikation zerfallt in Aufbereitung, in Kalt- und 
Of en bet riebe. 

Unter den Kaltbetrieben nennen wir Modell- und Formenmacherei, Dreherei, 
Glasiererei, Garniererei, Verputzerei, Schleiferei. Unter den Ofenbetrieben 
wollen wir auffiihren: Kapselanfertigung, Brennerei, Kapselfiillerei und -leererei. 

In der Buntfabrikation unterscheiden wir Malerei, Spritzerei, Druckerei, 
Abzieherei. 

Die Sortierung sowie der Versand der Bunt- und WeiBwaren fehlen natur
gemaB auch im keramischen Betriebe nicht. 

Als besonders typisch solI die Eignungspriifung der M a I e r sowie der 
Dreher besprochen werden. 

I. Maler. 
Auch in den Qualitatsbetrieben ist der gelernte Maler nicht mehr in der 

Regel der Hersteller des Dekors auf dem Scherben, der meistens auch bei der 
Edelware nicht von Hand gemalt wird, dessen Ausarbeitung jedoch und 
Ausbesserung dem Maler iiberlassen bleibt, der daneben in der Hauptsache 
die Herstellung von Linien und Bandern sowie sonstiger Verzierungen in Farben 
und Gold iibernimmt. Der Maler wird daher in vielen Fallen durch den ange
lernten Mann und die angelernte Frau ersetzt, wenn bei hoher Arbeitsteilung 
die Einfachheit dieser Verrichtungen die Verwendung kurzfristig geschulter Er
satzkrafte zulaBt. 

Der Maler wird gemaB Abb.291 gepriift. Er hat nach Natur, nach Ge
dachtnis und aus Phantasie eine Zeichenprobe abzulegen. Durch Beurteilung 
vorgelegter Muster solI er seinen kiinstlerischen Sinn erweisen, der ihn befahigt, 
verstandnisvoll den Raum aufzuteilen, Flachen, Formen und Farbwirkungen 
kiinstlerischer Art zu erzielen. 

Der kiinstlerische Sinn einschlieBlich Farben- und Formenverstandnis ist 
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im ersten Hauptteil der Priifung zu begutachten. Der zweite Kernpunkt der 
Untersuchung liegt in der Feststellung der rein handwerklichen Tiichtigkeit. 
Die Arbeitshand muB zu sorgfiHtiger aber auch schneller Feinarbeit befahigt 
sein. Ruhehaltung der Hand bei sich bewegenden Scherben unter gleichzeitiger 
Anpassung an alIe Formen
anderungen der Unterlage, 
Feindruckgefiihl beim An
setzen, Halten undAbheben 
des Pinsels, Sicherheit und 
Feingefiihl bei Bewegungs
fiihrung der Hand, bei 
ruhendem und sich dre
hendem Scherben, ge
ringe Handermiidung, sind 
Haupteigenschaften des gu
ten Porzellanmalers~ Da
neben diirfen Feingriffge
fiihl beim Halten und Weg
setzen des Scherbens nicht 
fehlen, desgleichen ist ein 
scharfes und gering ermii
dendes Auge erforderlich. 
Gold und Farben sind teuer 
und nur der zu sparsam
ster Arbeitstechnik be
fahigte Maler wird auf seine 
Kosten kommen. Ordnung, 

Maler (Keramik) J IP 
Moede 

I. Kiinstlerischer Sinn. 
1. Zeichnen nach Natur oder Vorlage, nach Gil

dachtnis, nach Phantasie. 
2. Einpragen und Beurteilen vorgelegter Muster. 

II. Hand werkliche Tiich tigkei t. 

III. 

A. Auge. 
1. Sehschiirle und AugenmaB. 
2. Farb- und Helligkeitstiichtigkeit. 

. B. Hand und Arm. 
1. Ruhehaltung. 
2. Beweglichkeit. 
3. Feindruck. 
4. GriffgefiihI. 
5. Finger- und Handgeschicklichkeit bei Form

bildungsproben. 
6. Lasttragen. 
Charakter. 
1. Sparsamkeit bei der Arbeit. 
2. Ordnung und Sauberkeit. 
3. Sorgfalt und Tempo. 

Abb.291. 

Sauberkeit sowie Aufmerksamkeit und Sorgfalt zeichnen den guten Maler 
charakterologisch aus. 

Beim Wegschaffen der Ware auf Brettern muB er zum ruhigen Tragen auch 
bei schwerer Last befahigt sein, um nicht die Fertigware zu beschadigen. 

Priifmitteliibersicht gibt Abb. 292. 

II. Dreher. 
Der Dreher stellt auf der Drehscheibe das Stiick her; Die Schablonenarbeit 

diirfte die einfachste Dreharbeit darstellen. Der Dreher setzt in einem schnell 
sich drehenden Kopf eine Form ein, greift Masse, ballt und formt sie vor, wirft 
sie in die Form, senkt die Schablone, streift die abfallende Masse ab, senkt die 
Schablone von neuem und nimmt die Form mit dem Stiick heraus. N ach Trocknen 
des Scherbens nimmt er die empfindlichen Stiicke heraus, setzt sie auf ein Brett 
und transportiert sie von seinem Platz zu den Trockenregalen oder zu Folge
arbeitsstellen. 

Haupterfordernisse dieser Tatigkeit sind flottes und sicheres Greifen, Ziel
werfen, Feingriffgefiihl, sicheres Lastbalanzieren und Lasttragen. 

Schwierig wird das Vorformen des Scherb ens als Hubeldrehen~ Auf der sich 
bewegenden Scheibe muB die plastische Masse geformt und bearbeitet werden. 
Gerade diese Hubelarbeit diirfte besonders typisch fiir die Leistung des Por
zellandrehers sein. 

Der fertige Scherben muB verschwammt und verputzt werden, was teils der 
Dreher, teils eine Arbeiterin vornimmt. Jeder starkere Druck und Zug, der nicht 
der jeweiligen Widerstandsfahigkeit des noch nicht festen Scherbens angepaBt 
ist, beschadigt das Stiick. 
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Beim Abdrehen schwieriger Stiicke, die lederhart sind, ist die Tatigkeit des 
Porzellandrehers der des Holz- und des Metalldrehers verwandt, wenngleich bei 

Eignung:prDfung in der Indu:lrie 

Kerumik 
rein -GefiJhl 

!1f1:!r!bgtf 

'~ 
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Abb.292. 

Dreher (Keramik) I /P 
Maule 

I. Ar b ei tsf ahig kei t. 
1. Korperliche Ausdauer. 
2. Unempfindlichkeit gegen Monotonie. 
3. Arbeitsrhythmus und Geschwindigkeit. 

II. S onderfahigkei ten der Arb ei tshand. 
1. Formenbilden aus plastischer Masse bei ruhen

der und beweglicher Unterlage. 
2. Zentrieren auf beweglichem Dorn. 
3. Formenbilden mit Werkzeug oder freihandig 

aus. festem Stoff. 
4. Zielwerfen und -greifen. 
5. Griff-Feingefiihl und Sicherheit. 

III. Sonderfahigkei ten der A ufmerksam
keit: 
Beobachtungsscharfe am ruhenden und beweg

lichen Stuck. 
IV. K orpergeschicklichkei t. 

1. Lasttragen. 
2. Balancieren und steigen. 

Abb.293. 

Ifuslr 

z 

3 

ihm die eigentliche Hand
leistung stets iiberwiegt. 

Kraft- und Feingefiihl, 
Geschicklichkeit besonders 
bei sich bewegender Unter
lage und plastischer Masse, 
geringe Ermiidbarkeit des 
Gesamtk6rpers bei Dauer
arbeit, die stehend verrich
tet werden muB, geringe 
Empfindlichkeit fiir Mono
tonie sowie Sinn fiir Rhyth
mus sind die Haupteigen
schaften des Porzellan
machers. 

Wir priifen sie gemiiB 
Schema in Abb.293. 

Priifmittel fur Maler und Dre
her der Porzellanindustrie sind 
in Abb. 292 zusammengestellt: 
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1. Arm- nnd Handbewegung. 
1. Gelenkwinkelmesser zur Ermittlung der Handgelenkexkursion. 
2. WickeIkngel. 
3. Tremometer. 
4. Linienprisma: Auf der Oberkante ist ein Strich zu ziehen. 

2. Handgeschicklichkeit. 
1. 2. Drahtbiegen nach zwei- nnd dreidimensionalen Vorlagen. 

3. Ausschneiden von Figuren. 
4. 5. Arbeiten am Zweihandpriifer. 

3. Feingef iihl. 
1. Anheben der elastischen Doppelleiste. 
2. Feindruckgebung am registrierenden Pinsel. 
3. Umfahren der Figuren mit gleichem Druck mittelst Handgriff. 
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4. Einsetzen von Stiicken in die Facher des Kapseltremometers; tragen und halten 
der besetzten Kapsel. 

5. Tragen von Klotzchenstapeln. 
6. Musterschraffur: Die Striche sollen zunehmend starker werden. 

4. Form bild ungspro ben. 
1. Aus plastischer Masse ist ein Ring zu formen bei Ruhelage oder Drehung der 

Unterlage. 
2. Aufsetzen von HohIkorpern auf Drehdorn. 
3. Formbilden aus Plastalin. 

5. Sehscharfe, Aufmerksamkeit, Beobachtung. 
1. Sehschiirfe bei Schwerstbedingung. 
2. Fein~Muster erganzen. 
3. Merkmalsbeachtung am Laufband. 

42. Eignnngspriifnng im GroJltnnternehmen. 
Einrichtung und Ausfiihrung von Eignungspriifungen in den GroBtunter

nehmungen und Betrieben miissen eigenen Gesetzen folgen. Die besten wissen
schaftlichen Methoden und Priifer werden versagen, das Priifwesen muB zu
sammenbrechen, wenn nicht organisatorische MaBnahmen, die der Eigenart des 
jeweiligen Betriebes entsprechen, bedacht und vorgesehen werden, zwecks 
reibungsloser Eingliederung des Priifwesens in das Betriebsganze. 

Insbesondere sind folgende Richtlinien wichtig: 
1. Die praktische Priifung und Begutachtung und ihre Ausfiihrung ist zu 

trennen von der vorbereitenden, kontrollierenden und leitenden Tatigkeit. 
2. Die einzelnen Priifstellen sind zusammenzufassen durch Zentralstellen, 

die ihre Arbeit iiberwachen und der Fortbildung des Priifwesens und des Priif
personals ihre Aufmerksamkeit schenken. Aile Priifanweisungen kommen von 
den Zentralstellen. Eigenmachtiges Handeln· der einzelnen Priifstellen ist 
unstatthaft. 

3. Die Zentralstellen haben eine Spitze im Referat der Zentralverwaltung, 
sei dies nun eine Kommandostelle, eine Generaldirektion, eine Hauptverwaltung 
oder ein lVIinisterium. 

Ohne energische und tatkriiftige sowie umsichtige Zusammenfassung des gesamten 
Priifwesens durch eine Spitzenstelle der Zentrale ist ein geordnetes und fruchtbares Priif
wesen nicht denkbar. Die Aufgaben der Zentrale sind sehr schwierig und die Anforderungen 
an ihren Leiter gro.B. Da namlich das Priifwesen in viele Bedienstetengruppen eingreift, die 
wieder ihrerseits eigene Verwaltungen und eigene Zentralstellen besitzen, so ist vor allem 
durch eine geeignete leitende Personlichkeit die Einflu.Bnahme der psychotechnischen Zen
tralstelle auf die gleich geordneten Ressorts der Zentralverwaltung und die nachgeordneten 
Dienststellen sowie ein harmonisches Zusammenarbeiten mit den einzelnen Stellen zwecks 
Erhaltung und Fortbildung des Priifwesens moglich. Der zentrale Leiter des Priifwesens 
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muB neben guten Kenntnissen und Erfahrungen Verhandlungsgewandtheit, Diplomatie, 
Energie und Tatkraft besitzen. 

4. Mit den betroffenen Bedienstetengruppen ist Fiihlungnahme und Ein
vernehmen erforderlich, sofern die Eigenart eines Betriebes dies nicht als untunlich 
erscheinen liiBt. 

5. Das Priifwesen muB unter den Gesichtspunkten groBtmoglicher Gleich
fOrmigkeit ausgebildet und durchgefiihrt werden. Es ist nicht angangig, eine 
Stelle des Betriebes, die gleiche Arbeiten verrichtet, bei gleichen Anstellungs-, 
Bezahlungs- und Beforderungsbedingungen auszunehmen, da die Ausnahme von 
der Regel das gesamte Priifwesen zur Auflosung bringen kann. 

6. Die Priifmethoden sind so okonomisch wie moglich zu entwickeln hin
sichtlich der Anforderungen an Material, Geldkosten, Personal, dessen Zahl, 
Vorbildung sowie Auswertung und Kontrolle. 

Es ist miiBig, dariiber nachzusinnen, ob in einem kleinen Betrieb die einmal im Jahre 
zu priifenden 50 Lehrlingsbewerber mit einem Unkostenaufwande von 150 RM. oder 155 RM. 
zu untersuchen sind. Es kann entscheidend sein fiir die Aufrechterhaltung eines Priifwesens, 
das jahrlich 3000-6000, also taglich etwa 10-20 Priiflinge erfaBt, teilweise sogar 40-50, 
ob die Unkosten je Kopf des Priiflings sich auf 2 oder 3 RM. belaufen. Erspart beispielsweise 
eine Priifsteile durch Beachtung dieser priifokonomischen Gesichtspunkte 1000 RM. im Jahr, 
so werden von der Gesamtheit der 80 Priifsteilen 80000 RM. weniger ausgegeben. 

Bei sonst gleicher wissenschaftlicher Wertigkeit von Methoden ist der billigeren der 
Vorzug zu geben. 

7. Die Priifung solI teils durch die Fachpsychologen, teils das betriebs
eigene Personal, teils von beiden gemeinsam, teils von angelerntem Personal 
unter fachmannischer Kontrolle und Beratung ausgefiihrt werden. Sind bei
spielsweise Charakterfeststellungen an vielen Stellen des Reiches gleichmaBig 
auszufiihren, so wird man das fachpsychologische Element in der Pi-iif
kommission zu verstarken habell. Sind dagegen vorwiegend Leistungsproben 
nach genauer Priifanweisung und Priifauswertung eingefiihrt, so kann das fach
psychologische und wissenschaftliche Element bei der Priifpraxis zuriicktreten. 
Eine Kontrolle durch die fachpsychologisch beratene Zentralstelle, die die 
Befunde auswertet, kann dann ausreichend sein. 

S. Ausfiihrliche Arbeitsanweisungen sind auszuarbeiten und fortlaufend zu 
verbessern, nach denen die Vorbereitung der Priiflinge, die Abnahme der Unter
suchung sowie ihre Auswertung zu geschehen hat. 

9. SicherungsmaBnahmen gegen die Bekanntgabe der je Jahr zur Verwen
dung kommenden Proben sind zu treffen, so.fern Bekanntheit den Priiferfolg 
falscht. Bei Gruppenpriifung ist die gegenseitige EinfluBnahme moglichst 
unschadlich zu machen. 

Versagen der Priiforganisation in einem GroBtunternehmen kann bedingt sein durch: 
1. Mangelnde Eignung der Priifverfahren. 
2. Mangelnde Eignung des Priifpersonals. 
3. Mangelnde Zentralisation des Priifwesens in einer Spitzensteile von ausreichendem 

EinfluB. 
4. Mangelnde Priifokonomie. 
5. Mangelnde dienstliche Steilung des Vorstandes des Priifwesens und der Priifleiter. 
6. Mangelndes Einvernehmen mit den betroffenen Bediensteten-Gruppen. 
7. Mangelndes Personalangebot. 
8. Beamtenpolitische Widerstande. 
9. Biirokratische Versteinerung. 

10. Mangelhafte wissenschaftliche Fortbildung und Entwicklung. 

Das Deutsche Institut fUr wirtschaftliche Arbeit in der offentlichen Ver
waltung dient als Zentralstelle fiir aIle Bestrebungen der Eignungspriifungen in 
der offentlichen Verwaltung, der Sammlung, Sichtullg, Nutzbarmachung der 
behordlichen Priiferfahrungen sowie insbesondere dem Erfahrungsaustausch der 
Behorden. 
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A.. Die Deutsche Reichsbahn. 
Die Deutsche Reichbahn umfaBte im Jahre 1927 iiber 700000 Arbeiter und 

Angestellte. 1m gleichen Jahr entfiel auf die gesamten sachlichen Ausgaben 
ein Anteil von 38,47 %, auf die Personalkosten 61,53 % . 

Das Gesamtgebiet der Psychotechnik der Deutschen Reichsbahn wird vom 
Reichsbahndirektor S c h w ar z e, Mitglied der Hauptverwaltung, geleitet. Er 
hat in unermiidlicher Arbeit das psychotechnische Priif- und Anlernwesen bei 
der Reichsbahn entwickelt und betreut. Die Entwicklung des Priifwesens hat 
Schwarze in seinem Handbuch: "Die Personalverwaltung bei der Deutschen 
Reichsbahn" dargestellt. 

Die Deutsche Reichsbahn bediente sich anfangs zur Ausfiihrung der Priifungen 
an Lehrlingen und Bewerbern fiir beschleunigten Aufstieg zunachst des Institutes 
fiir Industrielle Psychotechnik der Technischen Hochschule Berlin. Zugleich 
wurde erstmalig eine Beteiligung und Ausbildung von einigen Eisenbahnbeamten 
an den Lehrgangen fiir Priifbeamte des psychotechnischen Instituts der Tech
nischen Hochschule Berlin vorgesehen. 

Durch ErlaB des PreuBischen Ministeriums der offentlichen Arbeiten vom 
26. Oktober 1919 wurde die Einstellung der Lehrlinge von dem Ergebnis einer 
psychotechnischen Eignungsuntersuchung abhangig gemacht. . 1m Lohntarif
vertrag vom 26. Marz 1920 mit den Eisenbahn-Gewerkschaften sieht § 25 Abs. 1 
die Lehrlingseinstellung auf Grund erfolgreicher psychotechnischer Eignungs
priifung vor. 

Die Eigenart des GroBbetriebes der deutschen Reichsbahn verlangte Aus
bildung und Entwicklung eigener Priif- und Versuchsstellen. Schwarze hebt 
hervor, daB die maBgebenden Erlasse durch den damaligen Reichsverkehrs
minister Groener gegeben wurden, der personlich groBes Interesse an den 
Aufgaben der Psychotechnik hatte. 

Durch ErlaB des Verkehrsministers vom 28. Dezember 1920, Reichsverkehrs
blatt 1920, S. 166/67, wurde die psychotechnische Versuchsstelle der Reichs
Eisenbahnverwaltung bei der Reichsbahndirektion Berlin gegriindet, die abgekiirzt 
den Namen "Psytev" zu fiihren hat. Der ErlaB gibt der Versuchsstelle zunachst 
folgende Aufgaben: 

1. Ermittlung geeigneter Verfahren fUr die Eignungspriifung bei der Einstellung von 
Werkstattenlehrlingen. 

2. Ermittlung geeigneter Verfahren bei der Auswahl von Bewerbern fiir einen beschleu
nigten Aufstieg besonders gut befahigter Bediensteter mit handwerksmaBiger Vorbildung 
(ErlaB der Zweigstelle PreuBen-Hessen vom 24. August 1920 - Nr. IV. 46. 136. 1085, S. 115). 

3. Ausfiihrung von Eignungspriifungen und Ausbildung von Priifbeamten im Eisenbahu
direktionsbezirk Berlin; fUr die iibrigen Bezirke auf Ansuchen der betreffenden Eisenbahn
direktionen, soweit jeweiIs geniigende Beamte und Versuchseinrichtungen zur Verfiigung 
stehen. Ausarbeitung von Anweisungen fUr Priifbeamte und Vorschriften fUr die Durch
fiihrung der Priifnngen. 

4. Ermittlung von Grundsiitzen und MaBstiiben fUr die Bewertung der Priifergebnisse. 
5. tJberwachung und Berichtigung der Ergebnisse der Eignungspriifungen in bezug auf 

die spatere Bewahrung der Gepriiften in der Praxis. 
6. Ermittlung der Begriffe Mindest-, Mittel- und Hochleistung in den verschiedenen 

Dienstzweigen. 
7. Ausarbeitung von Vorschlagen fiir die praktische Ausbildung von Beamten und 

Arbeitern, besonders in den Werkstatten und im Betriebe, nach psychotechnischen Gesichts
punkten. 

8. Aufstellung von Anleitungen fiir vorleilhafte Lern- und Ausbildungsverfahren. 
9. ErmittIung und Durchbildung geeigneter Priifeinrichtungen. 
10. Verfolgung der einschlagigen Veroffentlichungen sowie der Erfahrungen bei den 

Priifstellen der Industrie, der wissenschaftlichen Anstalten und der BeMrden in bezug auf 
Nutzbarmachung fiir das Eisenbahuwesen. 

11. Sonstige der Versuchsstelle vom Reichsverkehrsministerium zugewiesene Arbeiten. 
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Durch ErlaB yom 14. September 1922, Reichsverkehrsblatt 1922, Abt. A, 
S. 363, wird ein AusschuB fur psychotechnische Angelegenheiten ein
gerichtet, der grundlegende Bedeutung fiir das Prufwesen der Reichsbahn hat. 
In ihm sitzen Vertreter der Arbeiter, Angestellten- und Beamtenschaft sowie 
hohere Beamte aller Fachgruppen, femer Arzte und ein Fachpsychologe. Aile 
Prufverfahren, die in Versuchsprufungen gewonnen werden, werden zunachst 
diesem AusschuB vorgelegt, der annehmen, ablehnen oder Abanderung be
schlieBen kann. Nach Behandlung im AusschuB erfolgt Veroffentlichung der 

Abb. 294. Priifwagen: Innenansicht. 

VerfUgung durch die Hauptverwaltung in dem amtlichen Organ "Die Reichs bahn" . 
Der AusschuB tagt in der Regel zweimal im Jahr. 

GemaB ErlaB der Hauptverwaltung sind folgende Eignungsuntersuchungen 
angeordnet worden: 

1. Werkstattenlehrlinge. Reichsverkehrsblatt Nr.39, vom 15. September 1922. 
2. Personal des Rangierdienstes und an den Kassenschaltern. (Die Reichsbahn Nr. 41, 

vom 21. Oktober 1925. Verfiigung der Hauptverwaltung vom 14.0ktober 1925.) 
3. Weichen- und Stellwerksdienst. (Die Reichsbahn Nr. 35, vom 1. September 1926, 

Verfiigung der HV. vom 14. August 1926.) 
4. Betriebsassistenten, Assistenten, Zugbegleit- und Ladebeamte. (Die Reichsbahn 

Nr. 23, vom 8. Juni 1927, Verfiigung der HV. vom 1. Juni 1927.) 

N eben der Versuchsstelle Berlin bestehen die psychotechnischen Versuchs
stell en in Munchen und Dresden. 

Die Dresdener Versuchsstelle ist die alteste und wurde im Mai 1917 durch den 
damaligen Prasidenten der Sachsischen Staatseisenbahnverwaltung Ulbricht 
von Schreiber eingerichtet. Es sollten die Erfahrungen der Kraftfahrer
prufstellen des deutschen Heeres der Eignungsbegutachtung der Lokomotiv
fuhrer nutzbar gemacht werden. 
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Neben den ortsfesten Untersuchungsstellen bei den Reichsbahndirektionen 
sowie den Zentralversuchsstellen in Berlin, Dresden und Mlinchen verfiigt die 
Deutsche Reichsbahn liber psychotechnische Untersuchungswagen (Abb.294). 

Abb. 295 a. 
Die Psychotechnische Versuchsstclle Berlin, gleichzeitig Sitz der Priifstelle der Reichsbahndirektion Berlin. 

Die Psychotechnische Versuchsstelle Berlin-Eichkamp ist in Abb. 295 a 
wiedergegeben. Die Raumanordnung der einzelnen Geschosse zeigt Abb. 295 b. 

l~rdgeschof3. 

1-3. 7-9. Fnter· 
suchungs>telle. 

4. Ausstellungs- und 
Versuchsrallme. 

5. 6. Vortragsfanm. 

I. S t 0 c k. 
1. 2. 15. 16. Verwaltung. 
3. Sitznngszimmer: 
4-8. Wissenschaftliche Beamte. 
9-10. Technisches und statistischcs Per· 

sonal. 
11. Werkstatt. 
12. 13. H. 17. Versuchsriiume. 

T 
.------

- -

Abh. 295 b. Raumanordnung der Psychotechnischen Versuchsstelle Berlin. 

Einen Uberblick liber die Beamten und Hilfskriifte der Versuchsstelle gibt 
Abb. 296. Neben diesem Personal sind bei den einzelnen Reichsbahndirek-

Moede, Lehrbuch Rd. 1. 27 
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tionen Priifbeamte tatig, durchschnittlich zwei Beamte je Direktion, also insge
samt 48, zur Vornahme der ortlichen Untersuchung. 

Die Gesamtorganisation des Priifwesens der Reichsbahn, das auf dem 
Grundsatz der Leistungsproben aufgebaut ist, veranschaulicht Abb. 297. 

Anzahl der Beamten und Hilfskrafte bei den psychotechnischen Versuchsstellen der 
Deutschen Reichsbahn nach dem Stande vom 1. April, 1928. 

Versnchs- Beamte mit 

I 

Beamte ohne 

I 

Biirobeamte IpS~ChOIOgen als I Arbeiter in der I,Gesamt-
akadem. akadem. nnd W1ssen~chaftl. psycholog. Kopfzahl stelle Vorbildung Vorbildnng Hilfskrafte BeJrat Versnchsstelle 

Berlin 3 6 6 1 2 18 
Miinchen 1 4 2 - 1 8 
Dresden 1 5 3 - 2 11 

Abb.296. 

Die Priifbeamten der einzelnen Reichsbahndirektionen in PreuBen, Hessen, 
Sachsen, Bayern fiihren die Untersuchungen nach Anweisungen und unter 
Kontrolle der psychotechnischen Versuchsstellen aus. Der Versuchsstelle Berlin 
unterstehen 23 Reichsbahndirektionen, der Versuchsstelle Miinchen 6. 

Psychofechnische JlersllchssfrJ!/on bei den I?eichsbohndlreldlonon 
Berlin( pJYfeV) I Ifvna'7en I Oresthr1 
liberwotlmng tier lJurdrf'UJuvng tier Ifel"/JimllJi:h (!il7flCf't7Irll!n Jlert"trIrM 

~ iIeor!Jeilung nn Frt7gM der PJytYmled1ni/f,tJer!?lHItY1o!tJrerung der AnJemwrlfJlurm 

I~ ~ 
Psychof~clmist:he !/nierStlchLJl7!lssfellen bel den f?eichsbohndlrekflonon 

bei tlen 23 Reichsbohno'tf1J/rf1iJnen 
AlfontJ &rIin Oresltru 81llrf'titf ErfUrt Essen firmlrf'urIo/1f HlT/h lIonnorer If'orb:uhe Kosse! KO/n 
IWmgs!Jerg I10gtIeIxHy l10inz HtlnJfer Oldenburg ~n Oslen JClrwerin JkII7n JYvIfgorI !der 

Ovrcl7fiihrllng tier ligavngstlllfmrvchllngm 

bei tim 8 boynlr;hen lIeichJ"bo/;nriireldhnen 
"'1'l-'bvrg Ludw&shofin Mmmm,w~ 
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Abb.297. Das psychotechnische Untersnchnngswesen der Dentschen Reichsbahn. 

Insgesamt wurden durch die Reichsbahnpsychotechnik bis zum Jahre 1929 
etwa 80000 Bedienstete untersucht. 

Die Erfahrungen der Reichsbahn-Psychotechnik erstrecken sich auf den 
Werkstatten-, den Betriebs-, Verkehrs- und Verwaltungsdienst. Als besonders 
typisch fUr den Betriebsdienst wollen wir die Rangiererpriifung schildern, 
fUr den Verkehrsdienst die der Schalterbeamten (92). 

I. Rangierer. 
Die Rangiererpriifung ist nach dem Schema der Abb. 298/299 aufgebaut. 
Die korperliche Gewandtheit wird im Hindernislauf studiert (Abb. 299, 
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Ziffer 1). In einem Guterwagen ist eine Anzahl von Barrieren, Kisten und 
Balken aufgestellt. Der Prufling hat die Aufgabe, so schnell wie moglich, ohne 
die Gitter umzuwerfen, von 
einem Ende des Wagens 
zum anderen zu gelangen. 
Er muB klettern, kriechen, 
balancieren sowie eine Fillle 
anderer Korpergewandt. 
heitsreaktionen ausuben. 
Die Leistung wird nach 
Zeit und Gute bestimmt. 

Die Geschicklichkeit im 
schnellen und sicheren Grei· 
fen nach Klotzen begut· 
achten wir durch den 
Hemmschuhleger (Zif· 
fer 2). Durch das beweg
liche Gitter, dessen GroBe 
und Bewegungstakt ver· 
anderlich ist, hat der Prill· 
ling hindurchzugreifen, um 
einen Klotz aufzuheben 
oder wegzusetzen, und zwar 

Eignungsprufung fur Rangierer I IP 
JJ10ede 

1. Korperleistung und Gewandtheit 
a) Hindernislaufen. 
b) Hemmschuhlegen. 

II. A ufmerksamkei ts-R eaktions-Leistun
g e n im groBen Beobachtungsfeld bei beweglichen 
Reizen. 
a) Zuordnungsreaktionen bei Wandermarken: Wa

genablauf. 
b) Disponieren und steuern bei dauernd sich an

derndem Reizfelde: Bremsfahrt. 
III. Intellektuelle Leistungen. 

a) Beobachtung und Aussage. 
b) Kritik u. Urteil bei sachlogis'cher Wertung. 
c) Gedachtnis f. Ortsnamen und Zahlen. 
d) Raumlage·Gedachtnis. 

IV. Arbeitsverhalten. 
a) Auftragserledigung. 
b) Rangiererprobe. 
c) Wechselrede. 

.Abb.298. 

von einer Stelle zur anderen oder gemaB besonderer Vorschrift. 

Zur Untersuchung der Anstelligkeit wird eine Auftragserledigung be
nutzt. In der Rangierprobe wird Proberangieren gemaB Ziffer 3 verlangt. 
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Es solI ein Zug zusammengestellt, getrennt und wieder neu zusammengestellt 
werden. 

Die Wechselrede wurde besonders bei den Bewerbern des Rangier-Beamten
dienstes verwandt. 

Von den intellektuellen Leistungen finden Berucksichtigung die Lernfahigkeit 
als Behalten und Wiedergabe von Ortsnamen und Zahlen, das Geda.chtnis fUr 
Raumlage und Gleisplane (Abb.299, Ziffer 4), das Beobachten und Beschreiben 
eines Bildes, das kurze Zeit betrachtet werden kal1ll (Ziffer 5), die Beurteilung 
und Bewertung bildlicher Darstellungen, die Mangel und Fehler aufweisen. 

Besonders eingehend werden Aufmerksamkeit, Reaktion und Disponieren 
studiert, einmal mit Hilfe del' Zuordllungsl'eaktion, dem Wagenablauf, zum andel'en 
clurch eine Steuer- uncl Fahrprobe, die Bremsfahrt. 

Zuordnungsreaktionen bei Wandermarken' gemaB Abb.299, Ziffer 6 und Abb. 300. Die 
Aufmerksamkeitsgrundleistung des Zuordnungsversuehes besteht in dem Beaehten einer 
von oben naeh unten im Vertikalfelde sieh bewegenden Wandermarke, die auf eine Reak-

Hdltlbunlr 

Abb.300. 
A-F = Bahnen 1-6, P = Wandermarke, G-1Vl = Quermarken als Sperren, R = Wandermarke im Reaktions

bereich. 

tionsmarke hin zueilt, sie iiberdeekt und iiber sie hinausgeht. Del' Priifling hat auf die Wan
dermarke und ihre Gesehwindigkeit keinen Einflu&; kann dagegen die horizontale Reak
tionsmarke dureh Betatigen eines Hebels zum Verlosehen bringen, wenn er reehtzeitig 
reagiert und die Hebel bis naeh vollendetem Durehgang del' Wandermarke dureh die 
Reaktionsmarke niedergedriiekt halt. Es bewegen sieh im Rangierer-Priiffelde insge
samt seehs Marken, die als Flaehenreehteeke mit einer Hohe von 12-20 em und einer 
Breite von 15 em ausgebildet sind. Diese Wandermarken bewegen sieh auf den Bahnen 1 
und 6 del' auBersten Bahn links und reehts senkreeht von oben naeh unten. Die Bahnen 2 
und 3 gabeln sieh von einer gemeinsamen Ausgangsbahn aus, desgleiehen 4 und 5. Die auf 
dem gemeinsamen Bahnstiiek sieh bewegende Marke kann entweder naeh reehts odeI' naeh 
links, also auf Bahn 2 und 3 dureh die Reaktionsmarken 2 odeI' 3 gehen, ohne daB die Bahn 
VOl' Eintritt in die Gabelung erkannt werden kann. 

Samtliehe horizontale Reaktionsquerlinien, .die jeweils eine Spanne breit sind, also etwa 
15 em, befinden sieh in del' untern Halfte des Reizfeldes, das eine GroBe von 160 X 120 em 
aufweist. Die Fortbewegungsgesehwindigkeit del' Marken betragt je Meter .etwa 4 Sekunden .. 

Del' Priifling hat durehsehnittlieh je zwei Marken im Felde zu beaehten, gelegentlieh 
aueh nul' eine und versueht dureh reehtzeitiges Ziehen del' den einzelnen Wanderbahnen 
zugeordnetim seehs Hebel di<;. Reaktionsquerstriehe zum Verlosehen zu bringen, ehe ein 
ZusammenstoB odeI' gar ein Uberdeeken stattgefunden hat. Del' Priifling hat etwa 2 em 
oberhalb del' Reaktionslinie den Hebel umzulegen und darf ihn erst etwa 2 em naeh Dureh
gang del' Wandel'marke dureh die Reaktionslinie loslassen. 

Die Zeit des Gesamtdul'ehganges del' Wandel'marke iiber die Reiztafel betragt etwa 
vier Sekunden. Fiir Vorbereitung del' Reaktionen sowie ihrer Ausfiihl'ung kommt eine langste 
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Reaktionspanne von etwa 3,5 Sekunden in Bettacht. Wenn die Wandermarke eine Rechts
oder Linksgabelung einscWagt, so stehen kleinste Reaktionszeiten von 1,5 Sekunden zur 
Verfiigung. Zwischen 1,5 bis 3,5 Sekunden liegen die gesamten Reaktionen, die durchschnitt-· 
lich aile 3 Sekunden wahrend der gesamten Versuchs- AIJIauf"md. JI. ltnImn 
dauer von 8 lVIinuten erforderlich werden. Durch- 0: 7 -, -~ 'J!1111? I , 
schnittlich sind 200 Reaktionen je Versuch auszu- 11' 
fiihren. 10 

Die · Reaktion best-eht in der Bewegung des Armes I 
hin zu den richtigen RebeIn, im Ziehen des Rebels, 
seinem Niederdriicken wahrend etwa 1-1,5 Sekunden 
sowie Loslassen. 

Der Priifling ist also dauernd aufmerksamkeits
reaktionsbeansprucht. Sowohl das Beobachtungsfeld 
fiir die Wandermarken ist groB, desgleichen das Be
~egungsfeld mit den sechs RebeIn. Dauernd w:ird ein 
Ubergang der Beachtung und der Bewegung von einer 
Feldsteile zur anderen vom Priifling gefordert. Die Ver
teilung der Aufmerksamkeit ist auf das Marken- und 
Hebelfeld eingesteilt, um aile Wandermarken von ihrem 
ersten Auftauchen an bis zum Verlassen der Tafel, als 
auch aile eigenen Handiungen zu kontrollieren_ 

Gewertet wird die Anzahl der richtigen Reaktionen. 
Von den 200 je Versuch erforderlichen Beachtungen 

Abb.301. Reizfehlerhaufigkelt je Glehnmd 
Umlauf. Die Reize: Waudermarken sind 

als Wagen bezeichnet. 

und Reaktionen werden durchschnittlich 30 falsch gemacht. Die Spitzengruppe weist 6-10, 
der Durchschnitt 30, die ScWechstgruppe 38-42 FeWer auf_ Die Fehler sind teils Beach
tungs-, teils Reaktionsfehler. Seitliche Wandermarken werden gelegentlich iibersehen, also. 
die Marken der Bahnen 1 und 6. Die Reaktion kann zu spat erfolgen (S in Abb. 302) und 
zu friih aufhoren (F in Abb. 302). Obere Grenzwerte fiir vorzeitiges Reagjeren und, 
nachzeitiges Loslassen werden nicht gegeben. .yergreifen kommt gelegentlich vor, 
haufiger zu langsames Reagieren und zu langsamer Ubergang von einer Beachtungsreaktion 
zur folgenden. Insbesondere bei schnellem Ubergang der Beachtung und der Reaktion, 
zwischen weit entfernten oder etwa gleichzeitig besetzten Feldstellen, sind FeWer festzustellen. 

Das Aufmerksamkeits-Reaktionsgesamtverhalten bei starker Spannung und starker 
Belastung, also Leistungsart und Giite unter diesen Sonderumstanden findet eine gute 
Kennzeichnung durch die vom Priifling jeweils be
gangenen Fehler. Die Vorprobe dauert etwa 13/4lVIi
nute und geniigt zur volligen Bekanntheit der An
forderung und Sicherheit der Einsteilung. 

Die Fehler werden durch Zahler gebucht, auch 
fortlaufend aufgezeichnet. Eine analytische Fehler
statistik ergab bei einer Gruppe von etwa 50 Prm
!ingen, daB die Anzahl der Fehler etwa proportional 
der Anzahl der an den einzeInen Gleisen zu beachten
den und erscheinenden Wandermarken ist, wobei wir 
die festgestellten Fehler in Prozenten der hochst
moglichen FeWerzahl ausdriicken. Die Wandermarken 
werden durch eine Reizschleife projiziert, die insge
samt fiinfmal umlauft. Es ergibt sich gemaB Abb.301, 
daB die meisten Fehler beim haufigsten Auftreten 
der Wandermarken, namlich bei Gleis 6 mit je neun 
Wandermarken je Umlauf festzustellen sind. Die ge
ringste Fehlerzahl finden wir bei Gleis 3 und 5, wo 
bei fiinf bzw. sechs Wandermarken je Umlauf etwa 
G % FeWer begangen werden. 

G!iedern wir die Fehler in solche, die durch vor
zeitiges Loslassen des Hebels, und solche, die durch 
zu spates Ziehen des Rebels entstanden sind, so zeigt 
sich, daB durchschnittlich beide FeWerarten etwa 
gleich haufig sind. Freilich ergibt sich, daB die 
Hochstwerte der Fehler durch zu friihes Loslassen bei 

, 

s 

Abb. 302. Analytische }'ehlerstatistik. 
F = V orzeitiges Loslassen des Reaktions

hebels, S = Zu spate Reaktion. 

Gleis 6 und 21iegen mit der groBten Zahl auftretender Wandermarken, namlich neun und acht, 
wahrend der geringste Wert del' Fehler infolge zu friihzeitigen Loslassens des Hebels mit 
1 % bei Gleis 3 vorkommt, wo je Runde nur Hinf Wandermarken erscheinen. (Ygl. Abb. 302.) 

1m Laufe des Versuches tritt eine Einiibung und Aufbesserung der Fehler ein, wie 
Abb. 303 alb lehren. 1m ersten Umlauf werden 10 % Fehler gemacht, im dritten und vierten 
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etwa 8%; bei der fiinften Runde ist bereits ein leichtes Anziehen bemerkbar. Gliedert 
man die Fehler wieder in Fehler vorzeitigen Loslassens oder zu spaten Hebelzuges; 
so findet man eine etwa gleiche Haufigkeit beider Fehler .. bei merklicher Verminderung 

, 
Abb. 303 a. Fehlerentwicklung 

1m Versuche als Brutto
wert. 

Abb. 303b. AnalytlscheFehler
entwicklung im Versuch. 

F = Vorzeitiges Loslassen. 
S = N achzeitige Reaktion. 

durch Ubung im Laufe der aufein
anderfolgenden Umlaufe bei leichter 
Steigerung in der letzten Runde 
(Abb.303b). 

Durch fortlaufende Leistungs- und 
Fehlerregistrierung kaun sowohl beim 
Wagenablauf als auch der Bremsfahrt 
die Leistungs-Verhaltens-Entwicklung 
gemaB Versuchsbedingungen analy
tisch verfolgt werden. 

Disponieren und Geschwindigkeits
steuern gemaB Abb. 299, Ziffer 7. Der 
Priifling steuert in einem Reizfeld von 
95 X 28 cm eine Wandermarke von 
der GroBe 1,5 X 1,5 cm, die sich in 
der in der Mitte des Reizfeldes be
findlichen Bahn von unten nach 
oben bei Schragstellung des Feldes 
vom Priifling wegbewegt. Der Priif
ling kann die Geschwindigkeit dieser 

Marke regulieren, ohne sie vollig zum Stillstand zu bringen. Diese Marke ist moglichst 
ohne ZusammenstoB mit Seitenmarken, die sich an die Mittelbahn annahern und sich bei 
ZusammenstoB flach an die gesteuerte Wandermarke rechts und links anlegen, auBerdem 
moglichst schnell durch das Reizfeld zu steuern, das sie oben verlaBt, um unten wieder ein
zutreten. Die rechts und links von der Mittelbahn sichtbaren Marken von etwa der gleichen 
GroBe wie die zu steuernde Marke der Mittelbahn bewegen sich von oben nach unten, also 
in entgegengesetzter Richtung auf die steuerbare Wandermarke der Mittelbahn hin, und 
zwar hin auf den Priifling, der vor dem Felde steht, die Hand an der Bremskurbel. 

Die Bewegungsbahnen der Seitenmarken durch das Blickfeld sind nicht gradlinig. 
Mitunter nahern sich zwei dieser Seitenmarken auf ihren verschlungenen Bahnen derart der 
Mittelbahn, daB ein doppelter ZusammenstoB mit der Mittelmarke droht. Fahrt der Priifling 
schneller, so eilt er vor ZusammenstoB durch die kritische 'Stelle, bremst er rechtzeitig, so 
kann er den Vorbeigang der Seitenmarken abwarten. 

Ein ZusammenstoB und ein Fehler wird registriert mittels Zahler, wenn die Seitenflachen 
zweier Wandermarken voll aneinander liegen oder bis zu 1/4, so daB also 3/4 Lange nach oben 
oder unten noch iiberragt. Die Geschwindigkeit der Fortbewegung der steuerbaren Mittel
marken betragt 13-70 Sekunden je Meter. Durch einmalige Umdrehung des Bremshebels 
wird die Geschwindigkeit um etwa 33%, um etwa 1/3 der Ausgangsgeschwindigkeit. herab
gesetzt. Insgesamt sind drei Umdrehungen des Bremshebels moglich, um zur Langsamst
geschwindigkeit zu kommen. Schnelligkeit des Bre,msens, Abschatzung des Bremsweges 
bei gleichzeitiger Beachtung der sich entwickelnden Reizkombinationen sind bei jedem 
Bremsen zu beachten. Die Einiibung dauert drei, der Hauptversuch sieben Minuten. 

Durchschnittlich sind je Umlauf drei Fahrtregulierungen erforderlich, in der Gesamtzeit 
der Priifung von 7 Minuten 75, so. daB etwa auf aIle sechs Sekunden eine Regulierbewegung 
kommt. Der Priifling muB eine tj'berschau iiber das dauernd sich andernde Reizfeld haben 
und mit dem Blick urn 5-15 cm seiner steuerbaren Mittelmarke vorauseilen. Neben der 
sicheren Beachtungsiiberschau ist Geschwindigkeitsschatzung fiir aIle Wandermarken des 
Feldes wichtig, desgleichen richtige Beurteilung und Schatzung der eigenen Bremsreaktionen. 
Die Fehler sind in der Regel Geschwindigkeitsschatzfehler, Aufmerksamkeits- und Beach
tungsfehler, desgleichen Bremsfehler. Die Bremsung kann zeitlich unrichtig eingeleitet 
und falsch durchgefiihrt werden Vollig fehlerfreie Leistungen kommen nur in 1-2,5% aller 
FaIle vor. 1m Durchschnitt werden 20 Umlaufe vom Priifling gemacht und durchschnittlich 
6-8 Kollisionen. Die Spitzengruppe weist 4--6 Fehler auf, die Schlechstgruppe dagegen 20. 

Die analytische Fehlerstatistik lehrt, daB am haufigsten zu spat gebremst wird gemaB 
Abb.304a. Alsdann folgen die Fehler durch Nichtbremsen mit 25%, wahrend schlieBlich 
die geringste Fehlerhaufigkeit mit 12% infolge vorzeitigen Losens der Bremse auftritt. 

Die Fehler verteilen sich auf das gesamte Blickfeld gemaB Abb. 304 b. 1m unteren Teile 
des Blickfeldes werden am meisten Fehler begangen, wahrend sie im mittleren und oberen 
Teil etwa gleich haufig sind. Taucht in dem unteren Teil des Blickfeldes ein Wagen auf, so 
kann er sofort mit einer Se.~tenmarke kollidieren, sofern nicht vom Priifling richtig reagiert 
wird. Eine vorbereitende Uberschau der Reizentwicklung ist in den mittleren und oberen 
Teil des Blickfeldes moglich. 
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Die Bewertung der fehlerfreien Leistting erfolgt unabhangig von der Fahrtgeschwindigkeit, 
also der ·.Anzahl der gemachten Umlaufe. AIle auftretenden Fehler werden proportional auf 
die Fahrgeschwindigkeit verrechnet. Typische Zuord-
nungen zwischen Fahrtgeschwindigkeit und Fehlerzahl 10r-----..----r--. 

konnen nicht aufgestellt werden. Die Leistungsgiite % 
ist oft gekennzeichnet durch flottes Fahren und Steuern ,*--1--+--1 
bei geringer Fehlerzahl sowie langsames Fahrtempo und 
hoher Fehlerzahl. Aber auch langsames Fahrtempo 
bei guter Leistung kommt vor. Eine hohe Fahrge
schwindigkeit bei geringen Fehlern ist nur durch ge
naueste .Anpassung an die jeweiligen Reizkombinatio
nen der Wandermarken und die Voraussicht der Folge
lagen moglich. Volliges Versagen an dem Apparat 
wird nicht beobachtet. 

Die gleiche Priifung kann auch im groBen Blickfeld 
projektiv ausgefiihrt werden. 

Die EJ;gebnisse der Priifungen werden in verschie
denen Gewichtszahlen in den Gesamtbefund eingesetzt. 
Bei dem Rangierbeamten kommen naturgemaB andere 
Wertgesichtspunkte in Betracht als beim Rangier
arbeiter. a b 

Abb.304. 
Die Erfolgskontrolle der untersuchten Rangierer 

wurde laufend von allen Reichsbahn - Direktionen 
unternommen. Sie ergab, daB die Priifung wesent
liche und hauptsachli~he Seiten der Berufsanforderung 
trifft, gemaB hoher Ubereinstimmung zwischen prak

a) Analytische Fehlerstatistik. b) Fehler
haufigkeit an den einzelnen Stellen des 
schragen Fahrfeldes. Unten und oben 
beziehen sich auf den Standort. des Priif-

lings. 

tischer Leistung, Dienststellenbewertung und Untersuchungsbefund (93). 

II. SchaIterdienst. 

Typisch fiir die Beamten und Angestelltenuntersuchung des Verkebl.'sdienstes 
ist die Eignungspriifung fiir den Schalterdienst, die gemaB Schema der Abb. 305 
und Zusammenstellungstafel Abb.306 stattfindet. Der Schalterdienst ist Platz
arbeit im Biiro,· der Ran-
gierdienst Bewegungsarbeit Eignungsprfifung ffir den SchaIterdienst I M' Pd 
im groBen wechselnden Ar- oe e 
beitsfelde, bei Einwirkung I. Aufmerksamkeitsleistungen. 
von Wind, Wetter, Ritze, als: 
Sonnenschein. Die Priifung a) Merkmalsbeachtung am Fahrkartenlaufband. 

1 b) Suchen beim: 
der Scha terbeamten be- 1. Zahlenabstreichen. 
zieht sich vor allem auf Auf- 2 . .An der Fahrkartentafel. 
merksamkeitsleistung, In- c) Mehrfachbelastung. 
telligenz und Arbeitsver- II. Intellektuelle Leistungen. 
halten unter besonderer a) Kombinieren bei Liickenerganzung. 
B ks h S b) Beobachtung im Aussageversuch. 

ernc ic tigung der to- c) Merkfahigkeit fiir Ortsnamen und Zahlen. 
rungs- und Zeitzwangsar- III. Arb e its v e r h a It e n. 
beit. a) Aufmerksamkeits-GeschickIichkeitsarbeit bei 

Die Merkmalsbeachtung Zeitzwang am Scheibenausgeber. 
wird am Aufmerksamkeits- b) Rechnen unter Zeitzwang. 

laufband untersucht. 
In der Offnung eines Schau- Abb.305. 

kastens werden nacheinander Fl1hrkarten sichtbar, die beachtet werden miissen. Insgesamt 
werden 110 Karten dargeboten, wahrend einer Zeit von 750 Centi-Minuten, so daB auf jede 
Karte eine Beachtungszeit von 4,09 Sekunden kommt. 

In einer Vorprobe erscheinen etwa 25 Karten. Der Priifling hat auf eine Taste zu driicken, 
jedesmal wenn die Karte 

1. einen bestimmten Buchstaben oder Buchstabenverbindung, etwa Ac enthaIt, 
2. ein anderes als ein kreisfOrmiges Lochzeichen tragt, 
3. ein anderes Datum als den 1. aufweist. 



424 Eignungspriifung im Grolltunternehmen. 

Natiirlich kann die Anzahl und Art der zu beachtenden Merkmale beliebig geandert 
werden. Mittels Zahler wird jede vom Priifling richtig gefundene oder iibersehene Karte 
registriert. Nur der wahrend der Sichtbarkeit der Karte erfolgte Tastendruck kommt zur 
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Verrechnung; jedes Nachdriicken sowie jedes mehr
malige Driicken bei einer Karte ist zwecklos. Fehl
beachtung sowie Fehltastendruck konnen gesondert 
bewertet werden. 

1m Durchschnitt werden 12 Fehler gemacht, Best
werte liegen bei 0, Schlechstwerte bei 64 Fehlern. 

Das Suchen und Finden wird beim Zahlenab
streichen, vgl. Abb.306, sowie an der Fahrkar
ten tafel (Abb.307) begutachtet. 

Auf der Vorderseite der Vorlage befindet sich 
eine grollere Anzahl fiinfstelliger Ziffern. Desgleichen 
weist auch die Riickseite fiinfstellige Ziffern auf. Die 
auf der Riickseite des Blattes stehenden Zif{ern sind 
der Reihenfolge nach unter den Ziffern der Vorder
seite herauszusuchen und auf Vorder- und ·Riickseite 
des Blattes durchzustreichen. Die Arbeit ist richtig 
und schnell zu erledigen. Sie wird nach Zeit und 
Giite bewertet. Die Vorderseite des Blattes enthaIt 
160, die Riickseite 40 Zahlen. 1m Durchschnitt wer
den 29 Zahlen richtig abgestrichen. Bestwerte liegen 
bei 40, Schlechstwerte bei 10 Zahlen. 

An der Fahrkartentafel, Abb.307, hat der 
Priifling zu den auf den Auftragszetteln stehenden 
Orten eine Zahl, niimlich den Fahrpreis, herauszu
suchen. Die Fahrkartentafel ist alphabetisch ange
legt. Die auf der Tafel hinter dem Ort gefundene 
Zahl mull in den Auftragszettel, der auf dem Tisch 
liegen zu bleiben hat, eingetragen werden. Nach 
einem Vorversuch sind wahrend 15 Minuten mog
lichst viele Auftrage zu erledigen. 1m Durchschnitt 
werden 63 richtig gefunden, von den Besten 115, von 
den Schlechsten 11- Insgesamt enthiilt die Tafel 
1200 Namen und Zahlen. Unter jeden zehnten Orts-
namen ist ein blauer Strich anzubringen. Zeit und 
Giite der Leistung werden bewertet. 

Bei der Mehrfachbelastung der AufmerksamAbb.306. 
keit gemall Abb.30S besteht die Grundleistung in 

fortlaufendem Kontrollieren von Rechenaufgaben wahrend einer Zeitdauer von zehn Minu
ten oder im Aussuchen bestimmter Figuren in einer Vorlage. Es werden Ortsnamen und 
Zahlen vorgelesen, und zwar in je}~zehn Sekunden Vier Ortsnamen und Vier Zahlen in 

Abo . 30;. Suchprobe an der Farkartentafel. 

wechselnder Reihenfolge. Beispielsweise: Berlin 22, 
London 74. Der Priifling hat einen bestimmten 
Namen, den Reiznamen, und eine bestimmte Zahl, 

Abb.308. Mehrfachaufmerksamkeit. 

die Reizzahl, zu beachten, die auf dem Reizzettel vor ihm stehen. Beide kommen jeweils 
dreilligmal in den zehn Minuten in unterschiedlicher Zuordnung vor. Der Priifling soli ilL der 
gegebenen Zeit so viel Rechenaufgaben als moglich nachpriifen. Jedesmal, wenn der von ihm 
zu beachtende Ortsname oder die zu beachtende Zahl erttint, hat er eine griine Karte in 
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Zuordnung zum Ortsnamen odeI' eine braune Karte in Zuordnung Zu der Zahl, in ein Kast
chen abzuwerfen. Vgl. Abb. 308. Kommen Namen und Zahl zugleich vor, 80 sind zwei Karten 
in die beiden Kastchen zu tun. Jeder Prii£ling bekommt die von ihm zu beachtenden Orts
namen und Zahlen schriftlich auf einem Zettel mitgeteilt, so daB derVersuch auch in der 
Gruppe storungsfrei durchgefuhrt werden kann. Menge und Giite del' Leistung werden 
bestimmt. 

Bestwerte liegen bei 50 erkannten Fehlern in den Rechenaufgaben; Durchschnitts
wert 17 Fehler, Schlechtstwert 4 Fehler. Bestwert der richtig abgeworfenen Kanen: 60. 
Durchschnittswert 47, Schlechtstwert 12. 

Die Intelligenzfunktionen werden durch Liickenel'ganzen, Aussageversuch an del' 
Hand eines Bildes sowie als Merkfahigkeit fiir Ortsnamen und Zahlen sowie fiir 6 Wort
z usammenhange gepriift. 

Nach dem Schema: Berlin 35, Moskau 78, Rom 112 ist die Reihe von 15 Ortsnamen und 
Zahlen gebildet, die in sechs Minuten gelernt werden solI. Nach dem Trefferverfahren 
werden auf dem Kontrollblatt die Ortsnamen in anderer Reihenfolge gegeben und del' 
Priifling hat die zugehOrige Zahl einzutragen. 1m Durchschnitt werden 8 Zahlen richtig 
genannt, im besten FaIle 15, im schlechtesten FaIle O. Die Fehler werden nicht bewertet. 

Ein merkmalsreiches B i I d ist drei Minuten genau zu beobachten. Die Aufmerksamkeit 
wird besonders auf die Einzelheiten des Bildes gelenkt. Die dem Versuch folgende eingehende 
Befragung wird angekiindigt. Es wird betont, daB die Zuverlassigkeit der Angaben entschei
dend ist. Insgesamt werden 27 Fragen gesteIlt, von denen durchschnittlich 18 richtig be
antwortet werden. Die Fragen beziehen' sich auf Person en, Gegenstande, V ol'gange des 
Bildes. 

Del' L ii c k en t ext stellt eine einfache Erzahlung dar. Er besteht aus 330 Worten und 
100 ausgelassenen Silben. Die Liicken sind sinn- und silbenrichtig zu erganzen. Durch
schnittlich werden 48% der Liicken richtig erganzt, wahrend Spitzeuleistungen nach oben 
bei 100, nach unten bei 10 Erganzungen liegen. 

Das Arbeitsverhalten priifen wir mit dem Scheibenausgeber, und zwar zunachst 
an del' Hand einer Aufmerksamkeits-Geschicklichkeitsleistung, danach beim Rechnen unter 
Zeitzwang, also einer einfachen Intelligenzleistung. 

Del' Scheibenausgeber S. 139 gibt aIle 7 Centi-Minuten eine Scheibe aus, auf der sich 
eine Nummer befindet. Der Priifling hat die Scheibe zu ergreifen und in den zugehorigen 
Schlitz des Nummernkastens zu stecken, del' die gleiche Nummer wie die Scheibe tragt. 
Die Arbeit kann rechts- odeI' linkshandig ausgefiihrt werden. Die Schlitze sind schrag an
geordnet, so daB eine gewisse Handgeschicklichkeit fiir das richtige Einfiihren erforderlich 
ist. Zur Einiibung werden zehn Scheiben gegeben. Insgesamt werden vom Apparat 100 Num
mernscheiben ausgeworfen. Durchschnittlich werden 89 Scheiben richtig in den Nummern
ka;sten gesteckt, von den Besten 100, von den Schlechtesten 60. 

Beim Rechnen unter Zeitzwang wird vom Versuchsleiter aIle Halbminute die Zeit 
angegeben sowie die noch zur Verfiigung stehende Zeit, desgleichen fortwahrend zur Arbeit 
angetrieben. Nach zehn Minuten wird der Versuch abgeschlossen. Vgl. Abb. 306. 

Auf einer Vorlage befinden sich Buchstaben ·nebst Zahlen. Der PriifIing hat aIle 
Zahlen, die zu einem bestimmten Buchstaben gehoren, zusammenzusuchen, untereinander 
zu schreiben und zu addieren. Die Gesamtsummen del' einzelnen Buchstaben sindebenfalls 
untereinander zu schreiben und zu addieren. Zunachst sind die Zahlen fiir eine Buchstaben
gruppe untereinander zu schreiben und aufzurechnen. ' Dann diirfen erst die Zahlen fiir den 
nachsten Buchstaben zusammengestellt und addiert werden. Erst nach Aufrechnung aller 
Buchstaben kann die Gesamtaddition erfolgen. 

Durchschnittlich sind unter diesen Versuchsbedingungen 8 Additionsaufgaben zu IOsen. 
Mittlere Fehlerzahl 8, Bestwerte 0 Fehler, Schlechtstwerte 16 Fehler (94). 

B. Postbetriebe. 
Von den versehiedensten Forschern sind die Fragen del' Eignungsprufung 

im Postbetriebe studiert worden, die freiIich fast stets immer nur ein kleines 
Teilgebiet bearbeitet haben. Es 'sind Munsterberg, Fonteigne, Solari, Giese, 
die Bell-Telephon-Kompanie in Amerika, das Institut fur Industrielle Psycho
technik des Volkskommissariats del' Arbeit in Moskau, Lipmann, Rieffert, 
Schneider, Rupp u. a. zu nennen. 

Umfassende Erfahrungen konnte Dr. Klutke bei der Deutschen Reichs
post sammeln, del' zunachst gemeinsam mit dem Institut fUr Industrielle 
Psychotechnik del' Technischen Hochschule Berlin, danach selbstandig die 
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Eignungspriifungen fiir den Telegraphenbetriebsdienst, die Brief- und Paket
sortiererei, den Telegraphenbaudienst, die Fernsprechvermittlung sowie das 
Funkwesen ausarbeitete und praktisch wahrend der Jahre 1921 bis1925 erprobte. 

In der Hauptsache verwandte er Wirklichkeits- oder Schema- sowie Anlern
proben, in zweiter Linie dagegen erst Funktionsproben. 

I. Telegraphenbau- und Betriebsdienst. 

Die Eignungspriifung fiir den Telegraphenbaudienst ist bei der Deutschen 
Reichspost obligatorisch. 

Sie wurde durch ErlaB des Reichspostministers vom 18. Mai 1926 eingefiihrt. 
Angenommen werden teils jugendliche Lehrlinge, teils Arbeiter. 1m Jahre 

1929 waren 80 Beamte an gleich vielen Priifstellen mit der Ausfiihrung dieser 
Eignungsfeststellung beschaftigt. Es wurden bis Juli 1927 8690 Telegraphen
bauarbeiter und 5578 Telegraphenbaulehrlinge untersucht. Ungeeignet waren 
von den jugendlichen Bewerbern 2638, von den Erwachsenen 1929. 

Neben der Beriicksichtigung der berufswichtigen Eigenschaften findet eine 
Gesamtbewertung der Personlichkeit statt. 

Eignungspriifung fUr den Telegraphenbaudienst 
der Deutschen Reichspost I lP 

Moede 

1. SinnestiichtigKeit 
insbesondere Farbensehen. 

2. Randgeschicklichkeit: 
a) Bewegungsgewandtheit beim Aufreihen von Lochplattchen. 
b) Formbildungsleistung und Arbeitsverhalten bei Draht

biegen von Figuren und Raken. 
c) Zielschlag mit dem Spitzhammer. 

3. A ufmerksamkei t und Beo b ac h tung: 
Verfolgen von Leitungen auf einer Schaltskizze. 

4. Technischer und praktischer Sinn: 
Auftrags-, insbesondere Montageproben. 

5. In te lligen z: 
als Textauffassung, Verstehen und Wiedergeben. 

Abb.309. 

Die Eignungspriifung fiir den Telegraphenbaudienst ist eine han d w e r k
Ii c h e Eignungspriifung, die sich in der Hauptsache auf Sinnesleistungen, 
Handgeschicklichkeit, Aufmerksamkeit und Beobachtung sowie technischen und 

fWo'erstono' 

w, 

fIIio'erJ'lono' 

Abb.31O. 

praktischen Sinn bezieht. 
Das Schema der Priifung ist 

in Abb. 309 wiedergegeben. Bei 
der Sinnestiichtigkeit wird ins
besondere das Farbensehen un
tersucht. Als Handgeschicklich
keitsprobe finden Verwendung: 

1. Aufreihen von Scheiben 
auf einen gewundenen starren 
Draht. 

2. Biegen von Haken und 
Figuren. 

3. Zielhammerarbeit. 
Die Aufmerksamkeit und Be

obachtung wird an der Schaltskizze begutachtet. VgLAbb.310. Es sind die 
Leitungen zu verfolgen und der Leitungsweg ist in die Tabelle einzutragen. 
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Die technische Intelligenz wird erprobt durch Montageaufgaben, beispiels
weise SchloB zusammensetzen. Die Auffassung und Verstehen beleuchtet die 
Textwiedergabeprobe als Auffassen, Behalten und Wiedergeben des Sinnes 
eines Berichtes. 
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Fiir den Te I e gr a p h en b e tri e b s di en s t werden gefordert: 
a) Handschriftenlesen, 
b) Textvergleich von 200 Worten, 
c) Stanzprobearbeit von einer Stunde, bei der insbesondere die Ubungswertigkeit fest

gestellt wird. 
d) Merkmalsbeachtung an der Aufmerksamkeitsschleife. 
Der Eignungspriihmg im Brief - und Paket - Sortierdiens t werden zugrunde 

gelegt: 
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a) Handschriftenlesen, 
b) Alphabetisches Einsortiel'en in den Facherschrank, 
c) Lernfahigkeit fUr Namen in geographischer Zuordnung. 
Zur Feststellung del' Giite des Gedachtnisses wird bei diesel' Probe sowohl Sortieren 

aus dem Gedachtnis verlangt, als auch unter Zuhilfenahme eines Nachschlagebuches in 
Zweifelsfallen, wodurch gleichzeitig eine Gewissenhaftigkeitspriifung erzielt wul'de. 

~ d) Sortiel'en nach V orschrift. 
lZ e) Textvel'gleich. 

- ~ .... -., 

II. Funk- und Fel'llsprechvermittlungsdienst. 
Unter den Proben des Funkdienstes heben wir 

die praktische Anlernreihe hervor, die auf die verschie
denste Art mit und ohne Storungen gegeben wurde. 

Fiir den Fer n s p l' e c h vel' mit t I u n g s die n s t 
w-erden gepriift: 

1. Daueraufmerksamkeit bei Merkmalsbeachtung an 
del' Reizschleife. 

2. Zuordnungsreaktionen nach Farbe, Raumlage 
und Ziffern an vier Priifstanden mit und ohne Hem
mungsreizen. 

Del' Priifling soli beispielsweise die Klinke 4 rot oben 
treffen. Er darf erst dann den Stift einfiihren, wenn er 

..; ein Besetztzeichen, also ein Knackgerausch nicht wahr
·s nimmt. 
E 3. Optischer Aufmerksamkeitsumfang bei freier Wie-
2 dergabe des Behaltenen und zwar: t a) bei Lampenkurzdarbietlmg, deren Zahl und Raum
" lage zu beachten ist; 
;s b) bei folgezeitiger Darbietung und nicht verloschen-

§ t; dem Lampenbild, zwecks Angabe del' richtigen AufMn
..., a anderfolge des Aufleuchtens del' Lampen. 

4. Gehorauffassung nach Schnelligkeit und Giite fiir 
Zahlen und Worte bei schwacher Intensitat und geringer 
Klarheit und Deutlichkeit. 

5. Auffassung und Wiedergabe optisch dargebotener 
::i Zahlen, Schemata und Tabellen bei Bestimmung del' 

• SO! Leistungszeit und des Lagefehlers. 
~ § 6. Zahlenansagen in Intervallen bei optischer Dar-
'" ~ bietung. 

co 

Es moge das Reizschema gegeben sein: 2, 9, 5, 3, 7, 6. 
Del' Priifling hat, wenn die 3 im Schauloch des Appara
tes sichtbar wird, die 2 anzusagen, beim Erscheinen del' 
7 die 9, beim Erscheinen del' 6 die 5. Es wurde ein Vier
zahlenintervall beimtzt. 

7. Mehrfachaufmerksamkeit und Mehrfachhandlung 
am Aufmerksamkeitsreaktionsschrank. 

Die Grundarbeit besteht in del' Reaktion auf 10 in 
Gruppen aufleuchtende Reizlampen durch Einfiihren 
eines Stiftes in eine Klinkeund trennen del' Verbin
dungen beim Verloschen del' 10 Zuordnungslampen. Die 
Ablenkung besteht im Behalten einer Zahl bis zum Ver
suchsschluB bei gleichzeitigem Zul'uf ahnlicher Zahlen, 
die zu beachten sind. Eine aufeine Karte aufgeschrie
bene Stdrungszahl, die am Schrank angebl'acht ist, solI 
beim Vorkommen in del' Storungsreihe dul'ch "bitte" 
beantwol'tet werden. 

8. Intelligenzfunktionen mit besonderer Bel'iicksichtigung des Kombinierens und Er
ganzens, del' Begriffsleistungen sowie des logischen und Beziehungsgedachtnisses. 

Kl u tke fand, daB diese umfassende Telephonistinnenpriifung, die fUr das 
Dienstleitungssystem vorgesehen ist und die Tatigkeit am A- und B-Schrank 
erfaBt, in geringem MaBe von den disposition ellen Schwankungen der Priiflinge 
abhangt, wie die geringe Notenverschiebung bei Wiederholung der Prufung 
gemaB Abb. 311 ergibt. Auch war der Wirkungsgrad del' Priifung nach MaBgabe 
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del' Erfolgskontrolle gut. Die Verringerung der PrUfung auf sieben Ha.uptproben 
ergab eine etwas groBere Schwankung des Urteils, wenn auch die Abweichungen 
yom Urteil del' Gesamtpriifung unerheblich sind. Eine Vereinfachung auf diese 
Hauptfunktionen del' PrUfung konnte bedenkenlos empfohlen werden. E~e reine 
VorlageprUfung jedoch, die wirklichkeitsfremd war, ergab eine geringe Uberein
stimmung mit del' Praxis und groBe Schwankungen. 

4/ma/;meoeamter 
gewec/;self 

26 

17 
4boa/;me der 

trwerbslosigkeif 

27 

37 
ZUl7a/;me der 

Erwerbslosigkeif 

Abb. 313. Priiiergebnis nnd Vorpriifung durch den Annahmebeamten. 

36 

Insgesamt wurden gemaB Abb. 312 iiber 10000 Personen allein in Berlin 
gepriift. Die Anzahl del' Ungeeigneten schwankt z'wischen 13 und 58 %. Die 
Abhal1gigkeit der Zahl del' Ungeeigneten yom Vorpriifer zeigt Abb. 313. Die 
Erfolgskontrollen im gesamten Betriebe del' Deutschen Reichspost haben eine 
gute Ubereinstimmung zwischen Eignungsbefund und beruflicher Leistung er
geben. Durch Fernhaltung vieleI' ungeeigneter Krafte sind erhebliche Erspar
nisse eingetreten (95). 

c. Wellrmacht. 
Bei der Personalverwaltung der Wehrmacht des Heeres und del' Marine eines 

Landes ist del' Eignungsgedanke stets beriicksichtigt worden.Bei Einstellung, 
Versetzung, Aufstieg del' Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere konnen 
Eignungsfeststellungen erfolgen, die die gesamten Erfahrungen in Industrie, 
Handel, Verkehr und Verwaltung verwerten und dariiber hinaus besonders den 
militareigenen Eigenschaften del' Personlichkeit und des Charakters Rechnung 
tragen. 1m Kriege wird del' Feldherr fiir groBe strategische Aufgaben andere 
Truppen und Offiziere einsetzen als fUr taktische MaBnahmen, fUr den Stellungs
und Bewegungskrieg wird er entsprechend del' Eigenart der beiden Kampf
form en ganz verschiedene Truppenteile verwenden. 

Die militarische Eignungsfeststellung freilich ist in der Regel eine allgemeine 
Tauglichkeitspriifung gewesen, die von del' Aushebungs- und Musterungs
kommission durchgefiihrt wurde und in deren Rahmen der arztlichen Unter
suchung die entscheidende Bedeutung zugemessen wurde. In del' Aushebungs
kommission sollte selbstverstaudlich ueben dem Arzt und Offizier auch der 
praktische Psychologe arbeiten, del' teils Allgemeinveranlagung der Personlich-
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keit und des Charakters, teils Sonderfahigkeiten beispielsweise fUr den technischen 
oder sonstigen Sonderdienst begutachtet. 

J\lIitunter sind fUr die Leistungsfahigkeit und den Wert der Truppe kOrper
licheAusdauer, Vollgesundheit, geringe Ermiidbarkeit, Pflicht, Gehorsam, Mannes
zucht entscheidend. Mitunter kommt es im Spezialdienst auf eng umgrenzte 
Sonderbegabung an, die ihrem Inhaber den mehrfachen Wert eines Armeekorps 
geben kann. Der Mann im Graben ist eine Willensfestung und das Stiitzen oder 
Brechen seines Willens kann ebenso unerlaBlich fUr den endgiiltigen Erfolg sein 
wie das Einsetzen rein technischer Mittel. Der Spezialist, der dank seiner 
Sonderbegabung nach einigen Minuten Anhorens aile chiffrierten Funktelegramme 
sowie sonstigen Chiffremeldungen richtig erfaBt und den Kommandostellen 
weitergibt und der beim Wechsel der Chiffre sofort auch die neuen Geheim
zeichen entziffert, kann der Leitung wertvollere Dienste leisten als eine wohl
ausgebildete und schlagfertige Armee. Beim Offizier ist es bald die Veranlagung 
der Gesamtpersonlichkeit und des Charakters, bald seine 1ntelligenz und kom
binatorische Befahigung, bald sein technischer und organisatorischer Sinn, bald 
seine Verwaltungsbegabung, die ihn besonders wertvoll fUr die einzelnen Stellen 
des Friedensheeres oder im Kriege fUr Aufgaben und Verwendung im Feld-, 
Etappen- oder Heimatsdienst macht. 

1m Sanitatsdienst wird die Funktionspriifung bei der Beratung sowie der 
Begutachtung des Schadens der allgemeinen Arbeitsfahigkeit oder der Eignung 
zwecks Festsetzung der Rente oder der Bestverwendung des Mannesim beruf
lichen Leben unentbehrlich sein. 

Die Feststellungsmethoden sind teils experimenteller Natur, teils Beob
achtung; teils bestehen sie in mehrjahrigen Leistungs-Verhaltungskontrollen 'im 
Dienste selbst, in dem der Beobachtete teils bei den Pllichten des Alltags, teils 
bei Sonderaufgaben Leistungsfahigkeit und Charakter, teils Mangel, teils Vorziige 
erweisen kann. Grenzbelastung in der verschiedensten Hinsicht wird im Dienste 
moglich sein, urn Mangel oder Vorziige der Personlichkeit, der Begabung und des 
Charakters einer erneuten Kontrolle zu unterziehen. 

Die Massenrekrutierung eines V olksheeres verlangt andere Methoden als die 
Auslese der Bestbewerber einer kleinen Armee bei einem geringen Angebot. 
Bei der Massenaushebung kommt es auf die Minuten der Untersuchung an. 
Bereits der Arzt sollte GroBe, Korpergewicht, Kraftleistung derart feststellen, 
daB der ununterbrochene Strom der Rekruten qurch geeignete MeBeinrichtungen 
gefiihrt wird, die die Ergebnisse selbsttatig aufzeichnen. Die Einflechtung von psy
chotechnischen Proben macht keine Schwierigkeiten auch bei diesen Gruppen
untersuchungen. Die bei stoBweiser Massenbeanspruchung organisatorischer 
Einrichtungen iibliche Wartezeit ist den Priifzwecken dienstbar zu machen. 
Die Mangelauslese diirfte allenthalben den Anfang bilden. 1hr parallel konnte 
sofort Bestauslese fUr den Spezialdienst gehen. Durch die Verwertung des ana
lytisch aufgestellten Gesamtbefundes kann Zuteilung zu den einzelnen Truppen
teilen und Ausbildungsanstalten erfolgen. 1m unmittelbaren AnschluB an das 
Ergebnis der Eignungsfeststellung sind Art und GroBe der Ausbildungszeit 
festzusetzen, urn den Gutbefahigten bereits in kUrzerer Zeit zum Volleistungs
Mann zu machen. 

1m Frieden wie im Kriege sind die psychologischen Aufgaben der Heeres
leitung mannigfaltig, zahlreich und schwierig. 1hre Losung hat in einer Vielzahl 
von Fallen die militarische Leitung mit zu iibernehmen, wahrend in Sonderfallen 
sie der Psychologe als Spezialist iibertragen bekommt. Der Heerespsychologe 
ist daher teils Berater, teils SelbstausfUhrer bei Sonderaufgaben, deren Durch
fiihrung ihm vorzugsweise allein iiberlassen bleiben muB. Das alte Ideal von der 
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GIeichheit der Veranlagung aller sowie der nationalen Pflicht, an jeder beliebigen 
Stelle der Wehrmacht seine Pflicht bis zum Tode zu erfiillen ohne Beriicksich
tigung der lndividualitat und des wahren, nationalen Bestverwendungswertes 
eines Menschen kann nicht aufrechterhaIten werden, da es ein Fehl-Ideal ist 
und Raubbau an den wertvollsten Kraften der Nation bedeutet und dem Grund
satz der Bestverwendung aller Pers6nlichkeits- und Charakterkrafte eines Volkes 
weichen muB, die besonders in Zeiten der Gefahr wahre nationale Pflicht ist. 
Jedes Yolk, das in seiner Gesamtheit bei Aushebung erfaBt wird, stellt uns die 
Fiille der mannigfachsten Veranlagung, der verschiedensten Begabungsrich
tungen und Starken zur Verfiigung und jeder einzelne ist dort einzusetzen, wo er 
seinem Lande, das ihn aufruft und Pflichterfiillung bis zum Tode verlangt, den 
besten Dienst erweisen kann. 

Es liegen Berichte iiber Heerespsychotechnik in Amerika von Yo ak u m, 
Yer kes u. a., in Italien von Gemelli, in Frankreich von Lahy, in Deutschland 
von Stumpf und Rieffert vor. 
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Abb. 314. Schema der ersten miJitiirischen Eignnngspriifstelle 1915 der Garde·Kraft·Ersatzabteilnng Berlin. 

1m deutschen Reichsheer verftigten die Kraftfahrtruppen tiber die gr6Bte 
Priiforganisation. 

1m Jahre 1915 wurde bei der Kraftfahrersatzabteilung der Garde in Berlin, unter dem 
damaligen Hauptmann Heynig, von Faust, Moede, Piorkowski die erste Priifstelle 
fiir Kraftwagenfiihrer eingerichtet. Abb. 314. 

Der raschen und guten Ersatzgestellung mit zu dienen, war die Aufgabe dieser ~!sten 
Militarpriifstelle, deren auBere und innere Organisation natiirIich den mannigfachsten Ande
rungen und Verbesserungen unterIag. 

Eine KraftfahrersatzabteiIung verfiigt iiber Personal fiir theoretische und praktisch
technische AusbiIdung, iiber Schiiler, die ausgebildet werden, hat einen umfassenden Werk
stattendienst fUr Instandhaltung und Reparatur der Wagen, sowie einen Sonderdienst 
fiir Bewirtschaftung der Hilfsmaterialien, insbesondere des Gummis. 

Der Fahrschiiler soIl in kurzer Zeit zueinem brauchbaren Kraftwagenfiihrer ausgebildet 
werden. Anstelligkeit und Lernfahigkeit ist daher ebenso wichtig wie die eigentliche Fahr
dienstbefahigung, in deren Rahmen wir besonders auch die Sinnes·, Aufmerksamkeits-, 
Reaktions-, Willens- und CharakterIeistungen zu beriicksichtigen haben. Da den technischen 
Truppen in der Regel Beschadigte iiberwiesen wurden, darf neben der allgemeinen Eignungs
auch die allgemeine Arbeitsfahigkeit nicht vergessen werden, die als Ermiidbarkeit, Ausdauer, 
Erregbarkeit bereits im ersten Priifprogramm enthalten sind. Das Schema des Eignungs
gutachtens 1915 ist in Abb. 315 enthalten. 

Nach MaBgabe der Eignung wurde die AusbiIdungszeit angesetzt und auch kontrolliert. 
Um moglichst viele Bewerber zur Ausbildung zu bringen, wurde vor die Klasse der Ungeeig-



432 Eignungspriifung im GroBtunternehmen. 

Eignungsgutachten nach Moede 1915 I IP 
IHocde 

A. Sinnestiichtigkeit. 
1. Auge: Sehscharfe - Farbensehen - Dunkelsehen - Ge

sichtsfeld. 
2. Ohr: absolute und Unterschiedsempfindlichkeit. 
3. Gelenkempfindung. 

B. A ufme r ks a mkei t. 
1. Momentanakt. 
2. Dauerleistung. 

a) Vigilitat. 
b) komplikative Leistung. 
c) Konzentration und Ablenkbarkeit, optisch-akutisch. 

C. Wille. 
1. Reaktionshauptversuch unter verschiedenen Bedingungen. 
2. Gleichformigkeit der Reaktion. 
3. Fehlerhaftigkeit. 
4. Wahl- und EntschluBfahigkeit bei einfachen und kompli

zierten Situationen (Mehrfachhandlung). 

D. Arbeitsfahigkeit. 
1. Erregbarkeit und Schreckhaftigkeit boi Ruhe und Be

wegung der Glieder. 
2. Ubungsfahigkeit quantitativ und qualitativ (Anpassung 

und Auffassung, Merkfiihigkeit und Geschicklichkeit). 
3. Ermiidbarkeit bei: 

a) korperlicher } Leistuncr 
b) geistiger (Aufmerksamkeits-) ',,' 

E. G e sam t v e r h a I ten: Tatbereitschaft. 

neten die der Versuchs
weisgeeigneten ge
schaltet, die einer be
sonderen pfleglichen 
Ausbildung empfohlen 
wurden. 

N ach Bewahrung 
der ersten Priifstelle 
wurden Laboratorien 
in weiteren drei Er
satzabteilungen ge
baut, bis schlieBlich 
jede Ersatzabteilung 
eine Priifstelle erhielt. 
Die Belastung der ein
zelnen Priifstellen war 
naturgemaB verschie
den. Der Anfall an 
Bewerbern konnte im 
allgemeinen nicht vor
ausgesehen werden. 

Die Priifstellen bE'
fanden sich in Berlin, 
Stettin, Posen,Breslau, 
Diisseldorf, Koln, Han
nover' Apolda, Mann
heim, Danzig, Frank
furt, Hamburg, Dres-
den, Saarbriicken, 
Guben, Miinchen, 
Zwiekau. 

Abb.315. 

Das Personal einer 
Priifstelle bestand aus: 

1. Einem Leiter, 
der ein Psycho loge oder ein angelernter Mann mit geeigneter Vorbildung und Veranlagung war. 

Kontrollzettel. 
Riickgabe nach Durchgang zur Prii

fun gsa n s t a ltd e r Fa h r s c h u I e. 

Aufnahme dcr Fahrschule Nr ............................. . 
Name ................ Priifungs-Nr ... _ ........ Dat .......... . 
Urteil der Priifungsanstalt ..................................... . 
Eintragung des Befundes ins Soldbuch ............... . 

Fahrschule ges. am ... 
Fahrlehrer ges. am. 
Urteil des Fahrlehrers 

.. gez ........................... . 
............ gez .... 

Besondere Vorziige oder Schwachen des Schiilers 

Unblle (Zahl. Art, ob verschuldet) 

Urteil des theoretischen Lehrers 
Urteil des Fahrpriifers 
Fiihrerschein erworben: ........................................ . 

Klasse IIIb am ......... .... ... .... .... Zur Komp. 
Klasse II am zuriick .......... . 

Der Priifungsanstalt zuriickgegeb. am ............... . 
gez. 

Abb.316. 

2. Einem Gehilfen mit tech
nischen Kenntnissen, der fUr die 
technische Einrichtung der Priifstelle 
verantwortlich war. 

3. Einer Ordonnanz. 
Die Ernennung zum Leiter einer 

Priifstelle ging yom Kommando der 
Kraft-Ersatzabteilung aus und war 
von folgenden Bedingungen ab
hangig: 

1. Nachweis guter theoretischer 
und praktischer Berufskenntnisse. 

2. Nachweis guter Fahrfertig
keit durch Erlangung eines Militar
Fiihrerscheines fUr Personen- nnd 
Lastkraftwagen. 

3. Nachweis theoretischer und 
praktischer Ausbildung im Lehr
laboratorium des Kommandos wah
rend dreier Monate. 

4. Bestehen einer theoretischen 
und praktischen psychologischen 
Priifung vor dem Leiter aller Priif
laboratorien. 

Die Priifung bestand aus: 
1. einer schriftlichen Arbeit, 
2. einer miindlichen Priifung, 
3. der Ausfiihrung von drei prak

tischen Eignungspriifungen. 
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Die Leitung aller Priifstellen 
Erfolgskontrolle. Ersatz-Bataillon Ma. lag beim Oberkommando der 

Kraftfahrtruppen in den Handen 
eines praktischen Psychologen, 
dem ein Sanitatsoffizier beige
geben war. 

Name I Fahrlehrerurteil I La boratoriumsurteil 

Die Erfolgskontrollen waren Non. 
entweder Personalkontrollen in 
den einzelnen Priifstellen selbst 
oder von der Oberleitung ange- Mun. 
ordnete Gruppen- oder Gesamt
kontrollen. 

Die Personalkontrolle der 
Priifstelle wurde von den Priif- CIa. 
stellen selbst durchgefii4rt. Die 
Priifstelle liegt in der Regel auf C I 
.clem Gelande der Fahrschule. Der 0 . 

Laboratoriumsleiter und sein Oe-
hilfe werden zum Fahrlehrbe-
trieb mit herangezogen, sobald Vol. 
ihr Dienst es gestattet. Unter 
den Augen der Priifstelle geht 
die Ausbildung des Bewerbers Ros. 
vor sich. Eine Riicksprache mit 
den technischen und praktischen 
Lehr!lrn ist die Regel. 

Dber die personliche Fiih
lungnahme und Beobachtung 
hinaus muBte ein Laufzettel fiir Hiil. 
jeden Bewerber ausgefiillt wer
den, gemaB Abb. 316. 

Beispiele einer derartigen 
ortlichen Erfolgskontrolle sind in 
Abb. 317 wiedergegeben. 

Die Kommandostelle legt na
turgemaB besonderen Wert auf 
Gesamtkontrollen sowie die Best
ausbringung von fahrdienstfahi-
gem Personal entsprechend der 
Anzahl der iiberwiesenen Bewer-

Boh. 

Vei. 

Jab. 

Gruppe I. 
Sehr gut, glan- Guterundsc!:meller Reagent 
zende Dbungs- von hoher Dbungsfiihigkeit 
fahigkeit. und guter Ausdauer. 
sehr gut, begreift Aufmerksamer Reagent von 
vorziiglich. vorziiglicher Schnelligkeit 

und Sicherheit. Nicht ab
lenkbar. Ausdauer gut. 

Gut, schnell und Ruhiger, gleichmaBiger Re-
sicher. agent, sehr aufmerksam. 
Gut, rasch im 
EntschluB und 
Ausfiihrung. 
Gut, rasch begrei
fend, bestim
mend handelnd. 

Guter Reagent, ist kompli
zierten Situationen gewach
sen. Gute Energieleistung. 
Reagent von leichter Auf
fassungsfahigkeit, gute WH
lensleistung. 

Gut, ruhig und Gute Aufmerksamkeits
unbefangen. und Willensleistung, Anpas-

sungs- und Dbungsfiihigkeit 
gut. 

Gruppe IV. 
Schlecht, 
fahig. 

un- Ungeeignet. 

Unfahig, kann Ungeeignet. 
absolut nichts 
ausfiihren. 
Schlecht, 
fiihig. 

un-

Sehr maBig, 'un
fiihig schwer
fiillig. 

U ngceignet. 

Ungeeignet, auBerst schwer
fiillig, mit vollkommen unge
niigender Entschlossenheit. 

ber und dem Befunde der Eig- Abb.317. 

nungsfeststellung. Eine Probe einer derartigen Gesamtkontrolle ist in Abb. 318 wiedergegeben. 

Kraftfahrereignungspriifung beim deutschen Heere 1915-1918 I 
Teilkontrolle =s Durch- Knappund 

Summe ~ut schnittlich versuchs- Summe aller ~n-
der Unter- geeJgnet geeignet weise Geeigneten geelgnete 

suchten Geeignete 
in% in% in% in% in% 

Berlin ..... . 
Stettin 
Posen ...... . 
Breslau .... . 
Diisseldorf .. 
Koln 
Hannover ... 
Apolda 
Mannheim .. . 
Danzig ..... . 
Frankfurt a.M. 

1650 8 76 10 94 6 
983 10 62 25 97 3 
134 10 43 29 82 18 

1657 4 66 20 90 10 
2063 13 65 15 93 7 
1194 6 56 25 87 13 
350 22 56 12 90 10 
248 3 59 27 89 11 
998 20 54 15 89 11 
158 7 52 29 88 12 
816 29 53 10 92 8 

Summe I 10251 I 11,7 I 62,7 I 17 91 8,6 I 
Abb.318, 

Moede, Lehrbuch Bd. 1. 28 

IP 
Moede 

Ausfallende 
Fiihrer
scheine 

in % 

5 
9 

35 
6 

10 
12 
11 
27 
8 

14 
8 

11,4 
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Wir erkennen aus ihr, daB neben der Anzahl des Angebotes auch die Herkunft des Be
werbers fUr die Eignungsgiite wichtig ist. 18 % Ungeeignete meldet die Priifstelle Posen, 
3 % die Priifstelle Stettin. Mit den Eignungsmeldungen der Priifstellen werden die Meldungen 
iiber erteilte oder ausfallende Fiihrerstellen der Fahrschule verglichen. Meldet beispielsweise 
eine Priifstelle 6 % Ungeeignete, so kann man gegebenenfalls sechs ausfallende Fiihrer
scheine erwarten. Gesellen sich zu den 6% Ungeeigneten 10% Versuchsweisgeeignete, so kann 
bei individueller und intensiver Arbeit des Lehrpersonals gegebenenfalls ein erheblicher Teil 
von den bedingt Tauglichen noch zu einer erfolgreichen AbschluBprUfung gebracht werden. 
Schatzt man etwa 50 % der Versuchsweisgeeigneten fiir noch tauglich und noch ausbildungs
fahig, so wiirdo man in unserem Beispiel neben den 6 % ausfallenden Fiihrerscheinen insgesamt 
11 % erwarten. Meldet die Fahrschule dagegen 20 % Ausfalle, so kann sicherlich auch auf einen 
Mangel der Eignungsfeststellung geschlossen werden, neben einem Mangel des Lehrbetriebes. 
Die Tabelle zeigt, daB im allgemeinen und durchschnittlich 9 % Ungeeignete angegeben werden, 
zu denen etwa 17 % versuchsweise Geeignete hinzukommen. Insgesamt kann man Ausfalls
meldungen in Hohe von 8,5 % bei Nichteinstellung der Ungeeigpeten erwarten. Wir er
halten etwa 11,4% Ausfall. Es fallen also mehr Fiihrerscheine aus als die Halfte der Ver
suchsweis-C'-.eeigneten und weniger als ihre Gesamtanzahl betragt. Unsere Vorschatzung 

Geeignetheit nach Berufen I IP 
Moede 

Schlosser, l\Iechaniker usw. 95 % 
Schmiede ....... . 86 % 
Backer ........• 73 % 
Schneider, Maler, Schuhmacher, Tischler 73 % 
Landwirtschaftliche Arbeiter und Landwirte 48 % 

ist richtig gewesen, und wir haben 
es mit einem befriedigenden Er
folge der Eignungsfeststellung im 
Rahmen des Lehrbetriebes und der 
Ersatzgestellung der Fahrschule 
zu tun. 

Da die Bewerber den ver
schiedensten Berufsgruppen 
zugehorten, konnte man an 
der Hand umfassender Erfah-

Abb.319. rungen aus einer Berufszuge
hOrigkeit auf eine gewisse Eignungsklasse schlieBen. Vgl. Abb.319. Es ist zu 
erwarten, daB Bewerber, die im Berufe Aufmerksamkeits-, Reaktions- und 
Geschicklichkeitsleistungen auszufiihren haben, eine hohere Fahrereignung 
haben als solche, bei denen berufsmaBig etwa Korperkraft bei Schwerarbeit 
entwickelt wurde. Die Schlosser und Mechaniker zeigten eine hohe Eignungs-
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Abb. 320. Eignungsbefund und Alter bei 1500 Priiflingen. 

ziffer, wahrend sie bei den landwirtschaftlichen Arbeitern nur etwa einhalb so 
groB ist. Die handwerklichen Berufe, soweit sie technischer Natur sind, also 
Schlosser, Mechaniker, sind besser befahigt. Bereits die Schmiede zeigen ein 
Absinken der Eignungsziffer. Die Backer, Schneider, Maler, Schuhmacher, 
Tischler stehen in der Mitte zwischen den landwirtschaftlichen Arbeitern und 
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den Schlossern, Mechanikern und Schmieden. Eine Vorauslese ist daher auch 
ohne Eignungspriifung moglich, um die Anzahl der zur endgiiltigen Priifung 
Uberwiesenen moglichst gering zu halten. 

Die statistischen Erhebungen der Zentrale, die den Zwecken der Vorauslese 
dienten, ergaben sehr bald, daB die Eignung und Ausbildungsfahigkeit des alten 
Personals geringer als die des jungen ist. Die Eignungsziffern sanken besonders um 
das 40. Jahr herum erheblich ab, wie Abb. 320 lehrt. 

Die Begutachtung des Offizierersatzes wird den Schwerpunkt in der Charakter
analyse und -bewertung zu sehen haben. Die Landespolizei wird sowohl bei der 
Eignungsfeststellung der Mannschaften und der Offiziere fiir den allgemeinen 
und Sonderdienst die Erfahrungen des Militars wie auch von Industrie und 
Handel nutzbringend mit verwenden konnen (96). 

43. Die sozialen Aufgaben der Eignllllgsfeststellung 
und Beriicksichtigung im Dienste der staatlichen 

Arbeitswirtschaft. 
Wenn vVehrmacht und Polizei eines Landes das Eignungspriifwesen auf 

wissenschaftlicher Grundlage ihren Personalverwaltungen dienstbar machen, 
so geschieht dies weniger aus wirtschaftlichen, als aus Interessen der Staats
sicherheit. Der Staat als Inhaber der Macht iiber eine Vielzahl von Volksgenossen, 
die er nicht nur zu schiitzen, sondern auch zu verwalten, zu bilden, zu ernahren, 
zu fordern und zu entwickeln hat, kann bei seinen Aufgaben der Arbeitswirt
schaft auch das Eignungspriifwesen mit beriicksichtigen. 

Die Verwaltung eines Staates verfiigt iiber die Liste der Namen der Volks
genossen, die bei Geburt oder Zugang aus fremden Landern im Staate seBhaft 
werden. Er kennt die Liste der Schulbeginner, desgleichenNamen und Zahl der 
Erwerbsbeginner, die Arbeit und Beruf oder Erwerb nach Schulentlassung er
streben. 

Es besteht die Moglichkeit, eine Bewirtschaftung der ArbeitskriHte eines 
Volksganzen zu versuchen auf Grund Anlage und Verwertung einer Generalliste 
der Eignung der V olksangehorigen. 

Die militarische Rekrutierung erstreckt sich in den Landern mit allgemeiner 
Wehrpflicht auf aIle Manner des wehrpflichtigen Alters. Man beriicksichtigt 
sittlich-moralische Beschaffenheit an der Hand der Straflisten und geht bei 
Begutachtung der Wehrpflichtigen und Aufstellung der Rekrutierungsliste auf 
die korperliche und inteIlektuelle Tauglichkeit fUr den Militardienst ein. 

Die Militartauglichkeitsliste kann erweitert werden unter Hinzunahme aller 
auf Grund planmaBiger wissenschaftlicher Forschung festzulegender, erforder
licher Daten, die fUr Berufs- und Arbeitseinweisung und Beratung notwendig 
und erfaBbar sind. 

Die Eignungsqualifikations-Generalliste des Staates kann praktisch mannig
fach ausgewertet werden. Wahrend beispielsweise Syrup als Prasident der 
deutschen Reichsarbeitsverwaltung immer nur fUr die beratende Tatigkeit der 
staatlichen Arbeitsverwaltung eintritt, die nur beraten solI, "unverbindlich, 
aber gestiitzt auf berufskundliche, volkswirtschaftliche, arbeitsmarkttechnische 
und psychologische Erfahrungen", die "zu iiberzeugen, aber nicht zu iiberreden 
hat, damit die freie EntschlieBung bei der Schicksalsfrage des Berufsergreifens 
den Ratsuchenden oder seinen gesetzlichen Vertretern iiberlassen bleibt", reden 
andere, in der staatlichen Arbeitswirtschaft tatigen Mitarbeiter von der Not
wendigkeit, den Berufswunsch der Stellung-, Beruf- und Arbeitsuchenden vor 

28* 
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allem nach MaBgabe furer Eignung sowie der freien Stellen tmd sonstigen fill 
Berufserfolg in Betracht kommenden Umstande umzubiegen, wahrend schlieBlich 
eine dritte Gruppe sogar fill die staatliche Zwangsbewirtschaftung der Arbeits
krafte, insbesondere der hervorragenden Begabungen in Kunst, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwalttmg fordert und gutheiBt. 

Man denkt dabei an eine Generalmusterung der V olksgenossen und Fest
stellung aller berufswichtigen Angaben durch alle brauchbaren Feststellungs
mittel, insbesondere der intellektuellen, korperlichen, handwerklichen, kauf
mannischen, Verwaltungs-, charakterologischen, kiinstlerischen, wissenschaft
lichen Tatigkeit und Eigenart. 

Die Vertreter der Staatsallgewalt, auch auf diesen Gebieten des Arbeits-, 
Berufs- und Beschiiftigungswesens, leiten die Berechtigung zu furer Ansicht auch 
aus Gesichtspunkten und Griinden der staatlichen, wirtschaftlichen und per
sonlichen Wohlfahrt abo Sie wollen weder Raubbau mit den Eignungswerten 
des Volkes, noch Berufsverirrung, Bernfsungliick und Berufstod unter Duldung 
des Staates zulassen. Sie betonen, daB die militarische Rekrutierung eines Volkes 
ungleich harter ist, als die Eignungsgeneralmusterung des Staates, da die mili
tarische Auslese eine einseitige ZwangsmaBnahme des Staates zu seinem auBeren 
und inneren Schutz bedeutet, die deswegen so schwer wiegt, weil der durch 
seine Steuerzahlung Anspruch auf Schutz erhebende Staatsbillger unter Ein
setzung von Leben und Gesundheit sich selbst zu schiitzen hat, und zwar nach 
den nicht leichten, Opfer verlangenden ZwangsmaBnahmen, die der Staat gebietet. 

Die staatliche Arbeitswirtschaft hat jede Einseitigkeit zu vermeiden, um allen 
begriindeten Wiinschen des Staatsbillgers Rechnung zu tragen. Es ist beispiels
weise einseitig, bei der staatlichen Arbeitswirtschaft lediglich oder vorwiegend 
Gesichtspunkte des Erwerbes und der Wirtschaft fill den Stellung-, Arbeit
und Berufsuchenden des verwalteten Wirtschaftsgebietes zu betonen. Es ist 
einseitig und yom sozialen Gesichtspunl.:t nicht zu vertreten, wenn beispiels
weise der handwerklich besonders Begabte in einen handwerklichen Beruf 
staatlicherseits eingewiesen wird, da Stellen vorhanden sind und Anforderungen 
der Wirtschaft vorliegen, wenn der Bewerber dagegen gemaB seiner Personlich
keitsveranlagung und seiner Personlichkeitsstruktur den Verhaltnissen und 
Bedingungen des freien Arbeitsmarktes nicht gewachsen ist, vielmehr auf Grund 
seiner inneren Einstellung und Personlichkeitsverfassung zu einem Beamten
bernf hindrangt, in dem er gliicklich und zufrieden werden wird, wenn er auch 
sein handwerkliches Eignungsgut brach liegen lassen muB. GewiB ist es ein 
Vorzug der Betriebspriifstellen und ihrer klaren Ziele, daB sie in der Privat
wirtschaft insbesondere den Gedanken des Erwerbes und der wirtschaftlichen 
Wohlfahrt des Betriebes und seiner Bediensteten betonen. Die staatliche AJ.·beits
wirtschaft dagegen sollte in Erweiterung und Vertieftmg dieser Einstellung vor 
allem soziales Gliick und soziale Wohlfahrt der Angehorigen des Staates er
streben und zu verwirklichen versuchen, soweit sie in der Lage ist, dies em hohen 
Ziel zu dienen. Fehlen dafiiT noch geeignete Feststellungsmittel und Ergebnisse 
der Personlichkeitsforschung, so sollte der Staat die Eignungsforschung mit 
allen moralischen und finanziellen Kraften unterstiitzen und dieser sozialen 
Forschung neue zukunftsfrohe Wege weisen. 

Die Feststellungsmittel der Eignung im privatwirtschaftlich geleiteten Be
triebe sowie in der staatlichen Arbeitsverwaltung sind, soweit sie bekanntge
geben wurden, die gleichen. Teils werden diese Feststellungsmittel von den 
Wirtschaftsbetrieben als auch der staatlichen Arbeitswirtschaft zum Zwecke der 
Berufsauslese, zum anderen aber auch zum Zwecke der Bestverwendung und Best
beratung des Bewerbers verwandt. Liegen Anforderungen nach gewerblichen 



Die sozialen Aufgaben der Eignungsfeststellung. 437 

Lehrlingen in einem Amt der staatlichen Arbeitswirtschaft vor, so begutachtet 
man die sich Meldenden auch nach der Seite der handwerklichen Eignung, urn 
Stellungzuweisung vorzunehmen, ganz unbeschadet natiirlich von der Beriick
sichtigung auch anderer berufswichtiger Eigenschaften der Personlichkeit der 
Bewerber. Bei Bestverwendung und -beratung des Einzelnen wird gleichsam 
eine Konkurrenzauslese unter den zur Priifung gekommenen und gemaB Stand 
der Wissenschaft bekundbaren Eigenschaften des Bewerbers angestellt, um der 
bestentwickelten Eigenschaft oder Eigenschaftsgruppe pflegliche Beriicksich
tigung zuteil werden zu lassen. Die Gesamtbegutachtung der Personli.chkeit 
findet im Betriebe und den Stellen der staatlichen Arbeitswirtschaft statt, soweit 
die liickenhaften wissenschaftlichen und praktischen Feststellungsmittel reichen 
und tragen. Gerade jene inneren Vorbedingungen in der Personlichkeit, die fiir 
Berufsgliick und Berufserfolg und illllere Zufriedenheit erforderlich sind, plan
maBig zu erforschen, ware eine dankbare Aufgabe der Wissenschaft vom Eig
nungswesen im Betriebe und der Wirtschaft. 

Der staatlichen Arbeitswirtschaft sollte eine Staatsanstal t fiir Eign ungs
wesen zur Seite stehen, damit die staatliche Arbeitswirtschaft nicht in die 
Zwangslage versetzt ist, vorzugsweise von anderen Stellen, etwa den Hoch
schulen und den Betriebsstellen, Feststellungsmittel der Eignung zu iibernehmen, 
die in vielen Fallen zunachst fiir andere Zwecke und andere Bedingungen gedacht 
sind und die man versucht, dem Zwecke der staatlichenArbeitswirtschaft nutzbar 
zu machen. Die praktisch ar beitenden Stellen der staatlichenAr beitswirtschaft 
des Reiches konnen und sollen nicht forschen, sondern anwenden, was ihnen 
an tauglichen Mitteln und Werkzeugen iibergeben wird. 

Die Staatsanstalt fiir Eignungswesen sollte in planmaBiger systematischer 
Forschung die Liicken des bisherigen Wissens, das vorwiegend von Hochschulen 
und Betriebspriifstellen erarbeitet wurde, schlieBen; denn es ist leider oft dem 
Zufall iiberlassen geblieben, ob fiir eine Berufsgruppe geeignete und bewahrte 
Priifverfahren von einer Stelle ausgearbeitet und ob diese guten oder schlechten 
Erfahrungen der staatlichen Arbeitswirtschaft bekallllt wurden und von ihr 
iibernommen werden kOllllten. Der Betrieb pflegt sich in der Regel nicht als 
Forschungsanstalt der Allgemeinheit zu fiihlen und zu benehmen und richtet 
seine Kundgebungen danach ein. 

Die Staatsanstalt sollte einen Chefpsychologen an ib,rer Spitze sehen oder 
noch besser einen Stab von Psychologen. Dem V orstand dieser Anstalt sollte 
ein AusschuB zur Seite stehen, in dem alle an der staatlichen Arbeitswirtschaft 
interessierten und beteiligten Gruppen, insbesondere auch die besten Kopfe der 
Psychologie und Psychotechnik vertreten sind. 

Jeder Betrieb, der Eignungspriifungen durchfiihrt, pflegt eine Betriebs
priifstelle zu besitzen, die entweder selbstandig ihre Erfahrungen entwickelt 
und geeicht hat oder gemeinsam mit den Hochschulen vorgeht oder von anderen 
Stellen Verfahren iibernimmt. Um so dringlicher ist das Bediirfnis nach einer 
staatlichen Zentralanstalt fiir Eignungswesen, die vorbildlich, entsprechend ihren 
bedeutsamen Aufgaben und der moralischen und finanziellen Machtfiille des 
Staates einzurichten ware. Die Forschung dieser Staatsanstalt konnte sich 
zunachst auf diejenigen Betriebe, Unternehmungen, Verwaltungen und Wirt
schaftsbezirke erstrecken, die in der Hand des Staates sind oder bei denen er 
maBgebenden EinfluB besitzt. Es waren weiter Ausgleichsstellen und Erfahrungs
austauschstellen zu schaffen, um im Interesse der nationalen W ohlfahrt und der 
nationalen Sparsamkeit aIle im Staate vorhandenen Erfahrungen sowie auch 
Gutachten iiber einzelne Bewerber, die von den Betrieben, den Hochschulen 
und anderen Stellen anfallen, zu sammeln und auszuwerten. 
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Die Betriebspriifstelle kann Priifungsleiter nach ihrem Belieben anstellen 
und dabei die Anforderungen nach Gutdiinken und freier Wahl einricht.en. 
Nutzen und Schaden eines guten und schlechten Priifungsleiters hat sie selbst 
zu verantworten. Die staatliche Arbeitswirtschaft dagegen muB rucksichtslos 
ein System von Qualifikationsanforderungen und -nachweisen fUr die einzelnen 
Gruppen der Prufbediensteten durcbfiihren, die in leitender und kontrollierender, 
verwaltender odeI' ausfiihrender Stelle tatig sind. AIle im Priifwesen Tatigen 
haben die hochste Verantwortung, die Menschen auferlegt wird, namlich in das 
Schicksal des Nachsten einzugreifen. Neben ausreichenden theoretischen Kennt
nissen sind fUr die Priiftatigen praktische Priiferfahrungen und Bewahrungs
zeiten zu verlangen. Eine Begutachtung del' Eignung der in der staatlichen 
Arbeitswirtschaft diensttuenden Priifbeamten durch erfahrene, wissenschaft
liche, praktische und Verwaltungsstellen ist unerlaBlich und sittliche Pflicht 
der Leitung. 

Verfiigt die staatliche Arbeitswirtschaft uber eine vorbildliche Organisat.ion, 
so kann sie ihre Erfahrungen der Industrie und Privatwirtschaft nutzbar machen, 
wie diese del' staatlichen Arbeitswirtschaft ihre Methoden nach praktischer Be
wahrung herreichen. Sind die Wiinsche del' Privatindustrie dringlich oder liegen 
begrundete Klagen uber MiBstande des Priifwesens in den Betrieben vor, so kann 
die staatliche Arbeitswirtschaft sich zur Hilfeleistung bereit erklaren und ihre 
Eignungspriifpfleger auf Wunsch anfordern lassen odeI' nach gesetzlicher Rege
lung in der Gesamtwirtschaft einsetzen. 

Wie auch immer die zukunftigen Formen des Staates sein werden, del' als 
Idealbild del' Zukunft vor uns schwebt und der in Fortentwicklung vorhandeI/-er 
Formen oder durch Zerschlagen veralteter Geprage sich gest.alten wird, del' allen 
seinen Angehorigen Wohlergehen und Wohlfahrt, Gluck und Zufriedenhmt 
gewahrleisten will, stets wird der Staat es als sittliche und praktische Aufgabe 
empfinden, die Veran]agung nicht nur wegen ihres wirtschaftlichen Wertes, 
sondern vor allem wegen ihrer sozialen Bedeutung fUr W ohlfahrt, Gluok und 
Zufriedenheit jedes Einzelnen pfleglich zu verwalten. Die Bodenschat.ze eines 
Landes sind fUr Schicksal, Entwicklung, Zerfall eines Staates von groBer Bedeu
tung gewesen. Nioht mindel' wichtig ist die Qualifikation der Volksgenossen 
im seelischen - geistigen - charakterologischen Sinne. Die Bewirtschaftung 
der Boden- und Landesschatze eines Volkes ist von jeher dringliches Bestreben 
des Staates gewesen, die pflegliche, allseitige Verwaltlmg und Bewirtschaftung 
der Veranlagung der Staatsburger dagegen steht in den ersten Anfangen. 

Die Stellen del' Wissenschaft und der privaten Wirtschaft gingen bei Er
schlie Bung und Nutzbarmaohung des Eignungswesens del' staatlichen Arbeiter
schaft voran, hatten sie doch auch leichtere und kleinere Anfangs- und Teilauf
gaben. 

AIle die mannigfachen Theorien uber Zweck, Sinn und Aufgaben des St.aat.es 
werden sich insbesondere auch in den Forderungen und Grenzen, die man del' 
staatlichen Arbeitswirtschaft setzt., auBel'll. Dem sozia.Ien Gluck und del' sozialen 
Wohlfahrt zu dienen in einem vielleichtgegenwartig noch gar nicht. geahnten 
Umfange, durfte die Wissenschaft yom Eignungswesen, die ihre Fruchte den 
einzelnen Staatsburgel'll, den privaten Betrieben und del' staatlichen Verwaltung 
darreicht, in hohem MaBe berufen sein, sofern ihr bluhendes Leben infolge 
schwerer Opfer nicht verkummert und sofern ihr idealer Schwung und die Wucht 
ihres Vorwarts- und Tiefendranges nicht Schaden nehmen. 



Literaturverzeichnis im Auszug. 
1. Taylor-RoeBler: Die Grundsatze wissenschaftlicher Betriebsleitung. 2. Aufl. 

Berlin-Miinchen 1912. - Taylor- Wallichs: Die Betriebsleitung. 3. Auf I. Neudruck. 
Berlin 1917. 

2. Schlesinger: Psychotechnik und Betriebswissenschaft. Leipzig 1920. - Moede: 
Schlesinger und der psychotechnische Gedanke. IndPst. 1929. 

3. Miinsterberg: Grundziige der Psychotechnik. 3. Auf I. Leipzig 1928. - Miinster
berg: Psychologie und Wirtschaftsleben. 5. Auf I. Leipzig 1922. - Bogen: Psychologische 
Grundlegung der praktischen Berufsberatung. Langensalza 1927. _ Ebbinghaus: Grund
ziige der Psychologie. 2 Bde. Leipzig 1911-1913. - Giese: Theorie der Psychotechnik. 
Braunschweig 1925. - Henning: Psychologie der Gegenwart. Berlin 1925. - Hennig: 
Betriebswirtschaftslehre in der Industrie. Berlin 1928. - Heidebroek: Industriebetriebs
lehre. Berlin 1923. - JodI: Lehrbuch der Psychologie. 2 Bde. 5. u. 6. Auf I. Stuttgart
Berlin 1921. - Lipmann, 0.: Psychologie der Berufe. In: Handbuch der vergleichenden 
Psychologie. Miinchen 1922. - Leitner: Privatwirtschaftslehre der Unternehmung. Berlin 
1921. - Lysinski: Psychologie des Betriebes. Berlin 1923. ~ Mar be: Die Gleichfiirmigkeit 
in der Welt. 2 Bde. Miinchen 1916-1919. - Moede: Experimentalpsychologie im Dienste des 
Wirtschaftslebens. Berlin 1919. - Meyen berg: Einfiihrung in die Organisation von Mascru
llenfabriken. Berlin 1926. - NickI is ch (Hrsg.): Handwiirterbuch der Betriebswissenschaften. 
Stuttgart 1926-1928. - Nicklisch: Wirtschaftliche Betriebslehre 1922. - Pieron: 
Recherches experimentales sur les phenomenes de memoire. AnPs. 1913. - Poppelreu ter: 
Allgemeine methodische Richtlinien der praktisch-psychologischen Begutachtung. Leipzig 
1923. - Seyffert, R.: Der Mensch als Betriebsfaktor. Stuttgart 1922. - Schulte: 
Eignungs- und Leistungspriifung im Sport. Berlin 1925. - Stern, W.: Die differentielle 
Psychologie in ihren methodischen Grundlagen. 3. Auf I. Leipzig 1921. 

4. Moede: Vergl. Lehrbuch der Psychotechnik. Bd 2. Kap. Leistungsmessung. 
5. Moede: VergI. Lehrbuch der Psychotechnik. Bd 2. Kap. Verdichtung. 
6. Fiir die Psychotechnik wichtige Richtungen der Psychologie. a,) Natur

wissenschaftliche und positive Psychologie: Wundt: Grundziige der physiologischen Psycho
logie. 3 Bde. 6 ... AufI. Leipzig 1908--1911. - Wundt: GrundriB der Psychologie. 15. Auf I. 
1922. - Ach: Uber die Begriffsbildung. Bamberg 1921. - Frii,bes: Lehrbuch der experi
mentellen Psychologie. 2 Bde. 2. u. 3. bzw. 3. Auf I. Freiburg 1923-1929. - JodI: Lehr
buch der Psychologie. 2 Bde. 5. u. 6. Aufl. Stuttgart-Berlin 1921. - Jerusalem: Lehrbuch 
der Psychologie. 8. Aufl. Wien-Leipzig 1926. - Koehler, W.: Die physischen Gestalten 
in Ruhe nnd stationarem Zustand. Braunschweig 1920. - Koffka: Beitrage zur 
Psychologie der Gestalt. Leipzig 1919. - Klemm: Geschichte der Psychologie. 
Berlin-Leipzig 1911. - Moede: Experimentelle Massenpsychologie. Leipzig 1920. -
Wertheimer, M.: Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie. Erlangen 1925. -
Wirth: Analyse der BewuBtseinsphanomene. Braunschweig 1902. - b) Geisteswissen
schaftliche Psychologie, die insbesonders fiir das Verstandnis der Person beitragen will: 
Dilthey: Beitrage zum Studium der Individualitat. PreuB. Akad. Wiss. 1896.
Spranger. E.: Psychologie des Jugendalters. Leipzig 1924. - Spranger, E.:.Lebens
formen. Halle 1921. - c) Medizinische Psychologie (siehe auch 8ff.): Adler: Uber den 
nerviisen Charakter. Wiesbaden 1924. - Adler: Praxis und Theorie der Individualpsycho
logie. Wiesbaden 1924. - Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin 1920. - Freud: 
Gesammelte Schriften. Wien 1924/25. - Jung: Analytische Psychologie und Erziehung. 
Heidelberg 1924. - Jung: Psychologische Typen. Ziirich 1921. - Kretzschmer: Medizi
nische Psychologie. 2. Aufl. Leipzig 1922. - Lotze: Medizinische Psychologie oder 
Physiologie der Seele. Leipzig 1852. 

7. Tigerstedt: Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2 Bde. 8. Auf I. Leipzig 1915.
Tigerstedt (Hrsg.): Handbuch der physiologischen Methodik. 3 Bde. Leipzig 1911-1913. 
- Hermann (Hrsg.): Handbuch der Physiologie. Leipzig 1879/80. 



440 Literaturverzeichnis. 

8. Kraepelin: Klinische Psychiatrie. 8. u. 9. Aufl. Leipzig 1915-1927. - Bumke: Die 
Diagnose der Geisteskrankheiten. 1919. - Prinzhorn: Psychotherapie. Voraussetzungen, 
Wesen, Grenzen. Leipzig 1929. 

9. Kraepelin: Einfiihrung in die psychlatrische Klinik. 3 Bde. 4.Aufl. Miinchen 1921. 
10. Darwin, Ch.: Die Entstehung der .Arten durch natiirliche Zuchtwahl. Halle a. S. 

1892. - Bauer: Die konstitutionellen Dispositionen zu inneren Krankheiten. 3. Aufl. 
Berlin 1924. - Johannsen: Elemente der exakten Erblichkeitslehre. 1909. -Mendel, G.: 
Versuche iiber Pflanzenhybriden. Brsg. von Tschermak. Leipzig 1901. - Die .Arbeiten 
von Coerus, Hecker, Fischer u. a. 

11. Lehmann: Kurzes Lehrbuch der .Arbeits- und Gewerbehygiene. Leipzig 1919. -
Chajes: GrundriB der Berufskunde und Berufshygiene. Detmold 1919. 

12. Meumann: Vorlesungen zur Einfiihrung in die experimentelle Padagogik. 2 .. Aufl. 
3 Bde. Leipzig 19,14. 

13. Web er, M.: Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. - Bri ef s: Wirtschaftsverfassung 
und Gesellschaftsordnung. Berlin 1929. - v. GottI.-Ottlilienfeld: Yom Sinn der Ra
tionalisierung. RKW.-Veroffentlichung Nr 31. Jena 1929. - v. GottI.-Ottlilienfeld: 
GrundriB der Sozialokonomik. Tiibingen 1923.-Herkner: Die .Arbeiterfrage. 2 Bde. 7.Aufl. 
1921. - Sombart: Die gewerbliche .Arbeiterfrage. 2. Aufl. Leipzig 1912. - Sombart: 
Der modeme Kapitalismus. 1924. 

14. Kitson: The Mind of the Buyer. New-York 1923. 
15. Fechner: Ober die psychischen MaBprinzipien und das Webersche Gesetz. PhSt. (3). 

- Weber, E. H.: Tastsinn und Gemeingefiihl. Leipzig 1905. 
16. Weber, M.: Zur Psychophysik der industriellen .Arbeit . .ArSoz. 1908ll, 19091. 
17. Moede: Psychische Kausalitat . .ArGsPs. 1908. 
18. Moede: Experimentelle Massenpsychologie. Beitrage zur Experimentalpsychologie 

der Gruppe. Leipzig 1920. ~ Le Bon: Psychologie des Foules (Psychologie der Masse). Deutsch 
von Eisler. 2. Aufl. 1912. - Sighele, S.: La copysia criminale. (Psychologie des Auf- . 
laufes und der Massenverbrechen.) Deutsch von Kurella. 2. Aufl. Leipzig 1898. 

19. M iiller, L. R.: Ober die .Altersschatzung beim Menschen. Berlin 1922. 
20. Weiss: Leistung und Lebensalter. IndPst.1927. - Heydt: Der EinfluB des 

.Alters bei Eignungsuntersuchungen mit besonderer Beriicksichtigung des Verkehrs- lind 
Betriebsdienstes der Deutschen Reichsbahn. IndPst. 1925. - Giese: Erlebnisformen 
des .Alterns.Halle a. S. 1928. 

21. Gaupp: Psychologie des Kindes. Leipzig 1918. - Biihler, Ch.: Seelenleben des 
Jugendlichen. 2. Aufl. Jena 1923. - Biihler, K.: Die geistige Entwicklung des Kindes. 
Jena 1924. - Kriiger: Ober Entwicklungspsychologie. Leipzig 1915. 

22. Mann, Th.: Die Buddenbrooks. Berlin 1928. 
23. Galton: Family likeness in Stature. ProcRoSoc. 1886. - Galton: Inquisies into 

Human faculty. Everymans Library 263. - Bruns: Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
KollektivmaBlehre. Leipzig 1906. - Fechner: Elemente der Psychophysik 1860. -
Li pps: Die MaBmethoden der experimentellen Psychologie . .ArGsPs. 1904. - Li pmann, 0.: 
Abzahlende Methoden und ihre Verwendung in der psychologischen Statistik. Leipzig 1921. -
Wirth: Spezielle psychophysische MaBmethoden. Hdb. bioI. .Arbeitsmethoden. Brsg. von 
Abderhalden. Abt. VI, Teil A, H.1. Berlin-Wien 1920. 

24. Betz: Ober Korrelation. BhZangPs. 3; 2. Aufl. Leipzig 1927. - Tschuprow: 
Grundbegriffe und Grundprobleme der Korrelationstheorie. Leipzig 1925. 

25. Bravais: .Analyse mathematique sur les probabilires des erreurs de situation d'un 
point Mem. pres par divers savants a, l'Academie des sciences de l'Institut des France. 
1842. - Pearson: Notes on the History of Correlaticn. Biometrika 13. 

26. Wirth: Die psychotechnische Brauchbarkeit des Spearmanschen Korrelations
koeffizienten. IndPst. 1925. - Spearman u. Krueger: Die Korrelation zwischen ver
schiedenen geistigen Leistungsfahigkeiten. ZPs. 1906. - Spearman: Zur Korrelations
frage. ZangPs. 1909. - Spearman: The proof and measurement of association between 
two things . .AmJPs. 1904. - Spearman: Proof and disproof of correlation. AmJPs. 1905. 
- v. FOerster: Nomogramm zur Rangkorrelationsformel. IndPst. 1928. - v. Foerster: 
Rechenhilfsmittel zur Errechnung von d2 ; A M und M V, sowie fiir fortlaufende Uhr
ablesungen. IndPst. 1928. - Erschowitz: Beitrag zur Vereinfachung der Errechnung 
.von Korrelationskoeffizienten. IndPst. 1929. 

27. Rupp: Untersuchung zur Lehrlingspriifung bei Siemens-Schuckert, Berlin. PsteZ. 
1925/26. - Lysinski u. Laemmermann: 1st die mittlere Notenverschiebung ein Korre
lationsmaB? PsteZ. 1925/26. - Bramesfeld u. Taubeneck: Erfolgskontrolle iiber 
psychotechnische Eignungsprwungen. IndPst. 1927. 

28. Kellner, H.: Urteilsbildung bei der psychotechnischen PrWung. IndPst. 1925. 
29. Heydt: Eignungsuntersuchungen fiir Eisenbahnbeamte der Assistentlaufbahn und 

des Stellwerkdienstes. IndPst. 1926. . 



Literaturverzeichnis. 441 

30. Weiss: Amah! von Versuchspersonen und Bestandigkeit der Mittelwerte. IndPst. 
1927. 

31. Herbart: Psychologie als Wissenschaft, neu gegriindet auf Erfahrung, Metaphysik 
und Mathematik. Konisgberg 1924/25. 

32. Gall: Neue Physiologie des Gehirns und Psychologie des menschlichen Geistes. 
2. Aufl. Niirnberg .1833. . 

33. Mobius: Uber die Anlage zur Mathematik. Leipzig 1900. 
34. Kretschmer: Korperbau und Charakter. 4. Aufl. Berlin 1925. - Segal: L'organi

sation physiologique du travail. -Lavater: PhysiognomischeFragmente. Leipzig 1775/78. 
- Krukenberg: Der Gesichtsausdruck des Menschen. 3. u. 4. Auf I. Stuttgart 1923. 

35. Klages: Prinzipien der Charakterologie. 2. Aufl. Leipzig 1919. - Klages: Aus
drucksbewegung und Gestaltungskraft. Leipzig 1913. - Klages: Handschrift und Charakter. 
3. u. 4. Aufl. Leipzig 1921. - Saudek: Experimentelle Graphologie. Berlin 1929. -
Meyer: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie. Jena 1901. - Gerstner: 
Lehrbuch der Graphologie. Heidelberg 1925. - Langenbruch: Praktische Menschen
kenntnis auf Grund der Handschrift. Berlin 1922. - v. Kugelgen: Graphologie und Berufs
eignung. IndPst.1928. - Kellner, 0.: Das Kriminelle in der Schrift. IndPst. 1925. -
Schorn: Untersuchungen zur Kritik der graphologischen Gutachten. IndPst. 1927. -
Couve: Graphologische Berufseignungsuntersuchungen. IndPst. 1926. 

36. Fischer: Theoretische Grundlagen fUr eine Mechanik des lebenden Korpers. 
Leipzig 1906. 

37. Atzler: Korper und Arbeit. Handbuch der Arbeitsphysiologie. Leipzig 1927. 
38. Durig: Die Theorie der Ermudung. Handbuch der Arbeitsphysiologie. Hrsg. von 

A tzler. Leipzig 1929. 
39. Amar: Menschliche Arbeitsmaschine. 1910. - Lahy: Taylorsystem und Ermudung. 

1921. - Handbuch der Hygiene. Hrsg. von Prof. Dr. Rubner, Prof. Dr. Gruber und 
Prof. Dr. Ficker. 4 Bde. Leipzig 1919. 

40. Weber, E.: FortBchritte in der Ermudungsmessung. PrakPs. 1921. - Weber, E.: 
Der EinfluB psychischer Vorgange auf den Korper, insbesondere auf die Blutverteilung. 
Berlin 1910. 

41. Bolt: DiE! Priifung des Gesichtssinnes. IndPst. 1925. 
42. Kobis: Ubung werkstattswichtiger Funktionen an Lehrlingen. IndPst. 1920. 
43. Erdmann u. Dodge: Psychologische Untersuchungen uber das Lesen auf experimen

teller Grundlage. Halle a. S. 1898. 
44. Blumenfeld: Zur Psychotechnik der Werbewirkung d. Schaufenster. PrakPs. 

1920/21. 
45. Klockenberg: Rationalisierung der Schreibmaschine und ihrer Bedienung. Berlin 

1926. 
46. Stumpf: Tonpsychologie. 2 Bde. Leipzig 1883-1890. 
47. Katz: Aufbau der Tastwelt. Leipzig 1925. 
48. Braunschweig: Priifung und Begutachtung der Raumanschauung. IndPst. 1929. 

- Blumenfeld: Untersuchungen uber die Formvisualitat. ZPs. 1923. 
49. Kant: Kritik der reinen Vernunft. 
50. Moede: Zeitverschiebungen bei kontinuierlichen Reizen. "PsSd. 1913. 
51. Bucher: Rhythmus und Arbeit. 6. Aufl. Leipzig 1924. - Reinhardt: Rhythmus 

und Arbeitsleistung. IndPst. 1926. 
52. Couve: Scheibenausgeber und SchlieBkasten. IndPst.1926. - Ducker: Psycho

logische Untersuchungen uber die Arbeit am laufenden Band. IndPst. 1929. 
53. Lewinstein: Die Arbeiterfrage. Miinchen 1912. 
54. Dembitz: Beitrage zur experimentellen Untersuchung der Bewegungswahrnehmung 

durch das Auge. Braunschweig 1927. 
55. Kunze: Die menschliche Wahrnehmung von Geschwindigkeitsanderungen bei hori

zontaler Progressivbewegung. IndPst. 1928. 
56. Henning: Die Aufmerksamkeit. Berlin-Wien 1925. 
57. Ach: Uber die Willenstatigkeit und das Denken. Dazu die Arbeiten der Achschen 

Schule. GOttingen 1905. - Lewin: Die Entwicklung der experimentel1en Willenspsycho
logie und Psychotherapie. Leipzig 1929. 

58. Ro bert-Moisescou: Lehrlingsausbildungund Rationalisierung. IndPst.1928. 
59. Mosso: Die Ermiidung. 1892. - Schlesinger: Der mechanische Aufbau der kiinst· 

lichen Glieder. Aus dem Handbuch der Priifstelle fUr Ersatzglieder. Berlin 1919. - v. S c hut z : 
Die Messung von Kraftquellen zur Betatigung kiinstlicher Glieder. PrakPs.1921/22-
L ehma nn: Messung des Kraftimpulses. IndPst.1928. - L eh mann: Das statisch-dynamische 
Arbeitsaquivalent. IndPst. 1928. 

60. Moede: Lehrbuch der Psychotechnik. Bd 2, Kapitel Bewegungslehre. 
61. Moe de: Die experimentel1e Psychologie im Dienste des Wirtschaftslebens. Berlin1919. 



442 Literaturverzeichnis. 

62. Immig: Die Arbeitsprobe. PrakPs.1920/21. - Immig: Die Priifung del' Hills· 
arbeiteriunen bei del' Firma Carl Zeiss, Jena. IndPst. 1929. - Schorn: Untersuchung 
iiber die Handgeschicklichkeit. ArGsPs. 1929. - Heugel: Handgeschicklichkeit und 
technische Intelligenz bei Zehnjahrigen. IndPst.1928. - Knoop: Material· und "Obungs. 
einfliisse beim Drahtbiegen. IndPst. 1926. 

63. Ebbinghaus: Uber das Gedachtnis. Leipzig 1885. - Miiller, G. E.: Zur Analyse 
del' Gedachtnistatigkeit und des Vorstellungsverlaufes. ErgZPs. 1911-1917. - Moede: 
Gedachtnis in Psychologie, Physiologie und Biologie.ArGsPs. 1911. - Pieron: Le cerveau 
et la pensie. 1923. - J aensch, E. R.: Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode. 
Leipzig 1925. - Offner: Das Gedachtnis. Berlin 1924. 

64. Binet: L'etude experimentale de l'intelligence. 1903. - Moede·Piorkowski· 
Wolff: Die Berliner Begabtenschulen. 3. Auf!. Langensalza 1919. - Spearman: The 
nature of intelligence and the principles of cogniton. 1923. - Spearman: The Abilitiss 
of Man Their Nature and Measurement. Lonc;lon 1927. - Stern: Die Intelligenz del' 
Kinder und Jugendlichen 1920. 

65. Ebbinghaus: Grundziige del' Psychologie. 2 Bde. 2. u. 3. Auf I. 1911-1913.
Fischer, L.: Erfindung. 1m Handworterbuch d. Arbeitswissenschaften. Halle a. S. 1923. -
Plaut: Die Psychologie del' produktiven Personlichkeit. Stuttgart 1929. - Baerwald: 
Zur Psychologie del' Vorstellungstypen. Schriften del' Gesellschaft fUr ps. Forsch. 1916. -
Miiller·Freienfels: "Ober Denk· und Phantasietypen. ZangPs. 1913. - Ostwald: GroBe 
Manner. Leipzig 1909. 

66. Wundt: Logik. Eine Untersuchung del' Prinzipien del' Erkenntnis und del' Me· 
thoden wissenschaftlicher Forschung. 3. Auf I. Stuttgart 1906. - Sigwart: Logik. 
3. Auf I. Tiibingen 1904. - Rieffert: ~ragmatische BewuBtseinstheorie auf experimen. 
teller Grundlage. Leipzig 1929. - Ach: Uber die Begriffsbildung. Eine expo Untersuchung. 
Bamberg 1921. - Hylla: Testpriifungen del' Intelligenz. Braunschweig 1927. - Bobertag. 
Hylla: Begabungspriifung fUr den "Obergang von del' Grundschule zu weiterfiihrenden 
Schulen. Langensalza 1925. - M iiller, H.: "Ober sprachliche Begabung und ihre Priifung 
bei 13jahrigen Volksschiilern. PrakPs. 1920/21. 

67. Reuleaux: Theoretische Kinematik. Grundziige einer Theorie des MaschinenQaus. 
Braunschweig )875. 

68. Selz: Uber die Personlichkeitstypen und die Methoden ihrer Bestimmung. Sammel· 
referat auf dem VIII. KongreB fUr experimentelle Psychologie. Jena 1924. - Rieffert: 
Methoden del' Charakterpriifung. Vortrag auf del' VI. Tagung des Verbandes derdeutschen 
praktischen Psychologen. Bericht in d. IndPst. 1928. - Engelmann: Zur Psychologie 
des "ersten Blickes". IndPst.1928. - Hoffmann, H.: Das Problem des Charakteraufbaus. 
Berlin 1926. - Henning: Ziele und Moglichkeiten del' experimentellen Charakterpriifung. 
Berlin 1929. Die Bedeutung des Zweipersonversuchs wird von Henning besonders betont. 

69. Couve: Zur Charakteristik des Defraudanten. IndPst.1926. - Schmitt: Charak. 
terologie im Betriebe: Berufstypen.lndPst. 1930, H. 2. - Breithaupt: Die Strafstatistik 
als Mittel zur Erkennung betriebsnotwendiger Charaktereigenschaften bei Arbeitern in 
industriellen Betrieben. IndPst. 1926. - Gagg: Die Frau in del' schweizerischen Industrie. 
ZUrich· Leipzig 1928. 

70. Giese: Handbuch psychotechnischer Eignungspriifungen. Halle a. S. 1925. -
Giese: Methoden del' Wirtschaftspsychologie. Harrdb. d. bioI. Arbeitsmethoden. Hrsg. von 
Abderhalden. Abt. VI. Teil C II. H. 2. Berlin·Wien 1927. - Giese: Psychologisches Worter· 
buch. Leipzig 1920. - Baumgarten: Die Berufseignungspriifung. Miinchen·Berlin 1928.
Weber, W.: Praktische Psychologie im Wirtschaftsleben. Leipzig 1927. 

71. Ruffer: "Ober die Organisation und Bewahrung del' Eignungspriifung del' Fabrik S 
del' Osram.Kommanditgesellschaft m. b. H. IndPst. 1926, - Heller: Eignungspriifung 
und Unfallvorbeugung in del' Holzindustrie. IndPst.1924. - Glasel: Vorbildung undAlter 
in ihrem EinfluB auf das Ergebnis del' Eignungsuntersuchung. IndPst.1927. - Winckler: 
Eignungspriifung im Kleinbauwerk derSiemens·Schuckertwerke G. m. b. H. IndPst. 1925.
Baganz, M.: Del' EinfluB derSchulbildung auf das Ergebnis del' Eignungspriifung. IndPst. 
1924.-Bogen: Psychologische Grundlegung del' praktischen Berufsberatung. Langensalza 
1927. - Mar be: Psychotechnische und faktische Eignung. IndPst. 1928. 

72. Weber, M.: Ahnlichkeitsphysik und Modellwissenschaft in del' Technik. Vortrag. 
Bericht in den VDI·Nachr. 1930, Nr 4. 

73. Moede: Frage. und Beobachtungsbogen in der praktischen Psychologie. PrakPs. 
1923. 

74. Zillig: Einstellung und Aussage. ZPs. 1928. 
75. Schulhof: Die Darstellung psychotechnischer Priifergebnisse. IndPst. 1924. 
76. Biegeleisen: Leistungssteigerung durch Facharbeiter.Eignungspriifungen in del' 

Holzindustrie. IndPst. 1926. 



Literaturverzeichnis. 443 

77. Radler: EignungsprUfung von Azetylenschweillern nebst technologischen Erfolgs-
kontrollen. IndPst. 1929. 

78. Tramm: Psychotechnik und Wirtschaftlichkeit im StraBenbahnwesen. PrakPs.1921. 
79. Heydt: Erfahrungen bei Erfolgskontrollen. IndPst. 1926. 
80. Liebmann: EignungsprUfung von Vorkalkulatoren bei der Badischen Anilin- und 

Sodafabrik. IndPst. 1924. 
81. Moede: Die psychotechnische Eignungspriifung des industriellen Lehrlings. PrakPs. 

1:919. - Lip.mann-Stolzenberg: Methoden zur Auslese hochwertiger Facharbeiter der 
Metallindustrie. SchrPs Beru£. 2. Aufl. 1926. 

82. Cauer: Berufspsychologie und psychotechnische Studie zur EignungsprUfung der 
Schneiderin. IndPst.1924. - Stolley: Psychotechnische Eignungspriifung der Schneiderin. 
IndPst. 1927. 

83. B iii tmann: Psychotechnische Berufseignungspriifung von GieBereifacharbeitern. 
Berlin 1928. 

84. K e Un er , H. : N eun Jahre Priiferfahrungen in der Berliner Metallindustrie. IndPst.1928. 
85. Moede: Meisterpriifung. PrakPs. 1921/22. 
86. Ba:umgarten: Die Psychotechnik im Versicherungswesen. PrakPs. 1921/22. -

Bogen: Grundsatzliehes zur Eignungsfeststellung der Kaufmannsberufe. Jugend u. Berun. 
- Couve: Die Auslese von Personal fiir statistischeArbeiten. IndPs.1920. - Diick: Die 
Berufseignung von Kanzleiangestellten. ZangPs. 14. - Hall: Untersuchungen zur Lehrlings
.auslesefiir kaufmannischeBiiroberufe. PsteZ.1927. - Moede: EignungsprUfung fiir kauf
mannische Lehrlinge und Angestellte. IndPst. 1930. - Piorkowski: tiber die An
gestelltenpriifung bei der Auerlicht-Gesellschaft. PrakPs. 1919/20. - Ruffer: Schema 
-einer Fahigkeitsanalyse fiir kaufmitnnische Biiroangestellte in der Verwaltung eines GroB
betriebes. IndPst. 1928. - Wag n e r: EignungsprUfungen fiir Akquisitions-Ingenieure. 
IndPst. 1927. 

87. BloB: Zur Psychologie des Eisenbahnunfalles. IndPst. 1920 u.1926.-Gemelli: Sur 
l'application des methodes psycho-physiques a l'examen des candidats a l'aviaction militaire. 
Arch. ital. de BioI. (Pisa) 67. - Glasel: Von der Dresdner Priifstelle der Reichsbahn. 
PrakPs.1922/23. - Hallbauer: Priifung der Aufmerksamkeits- undReaktionsweise von 
Triebwagenfiihrern. PrakPs. 1922/23. - Herwig: Psychotechnische Methoden im Verkehrs
wesen. Handb. d. bioI. Arbeitsmethoden. Hrsg. von Abderhalden. Abt. VI, Teil C I. Berlln
Wien 1928. - Lahy: La selection psychophysiologique des travailleurs, Conducteurs de 
tramways et d'autobus. Paris 1921. - Marbe: Praktische Psychologie der Unfane und 
Betriebsschaden.Miinchen1926. -Stern; tJber Intelligenzstadien und -typen beimAus
sageversuch. ZangPs. 1910. - Schackwitz: tiber psychologische Berufsuntersuchungen 
fiir Verkehrsberufe. Berlin 1920. - Tau v 0: Vorschriften fiir die Feststelhmg der korper
lichen Tauglichkeit des Reichsbahnpersonal (Tauvo). Vorschrift 36. - Tramm: Die Aus
wahl und Ausbildung des Fahrpersonals auf psychotechnischer Grundlage. VerkT.1919. -
Tramm: Die rationelle Ausbildung des Fahrpersonals fiir StraBenbahnen auf psycho
technischer Grundlage. PrakPs. 1919. - Wawrzyniak: Mitteilungen des Instituts fiir 
Kraftfahrwesen. Berlin 1928. 

88. Heilandt: Eignungspriifung fiir anzulernende Arbeiter und Arbeiterinnen in den 
AEG.-Fabriken. IndPst. 1929. 

89. Heller: Eignungspriifung und Unfallvorbeugung in der Holzindustrie. IndPst. 
1924. - Biegeleisen: Leistungssteigerung durch Facharbeiter-Eignungspriifungen in der 
Holzindustrie. IndPst. 1926. 

90. Lewin-Rupp: Untersuchungen zur Textilindustrie. PsteZ. 1928. - Giese: Arbeits
beachtungen am Baumwollfeinflyer. PrakPs. 1923. - Spielmann: Eignungspriifung 
fiir Weber. IndPst. 1926. 

91. Moede: EignungsprUfung in der Porzellanindustrie. IndPst. 1926. 
92. Schwarze: Die Personalausbildung bei der Deutschen Reichsbahn. Berlin 1928. -

·Couve: Psychotechnik bei der Deutschen Reichsbahn. Berlin 1927. - Couve: Zur Organi
sation der Durchfiihrung psychotechnischer Eignungsuntersuchungen in einem GroBbetrieb 
mit dezentralisierten Priifstellen. IndPst. 1929. 

93. Heydt: Eignungspriifungen fiir den Rangierdienst. IndPst.1924. 
94. Couve: Anlernung im Eisenbahndienst. IndPst. 1927. 
95. Kl u tk e: Psychotechnische Eignungspriifung fiir Funker. PrakPs. 1923. - K I u t ke : 

:EignungsprUfungen bei der Reichspost. IndPst. 1927. - Schneider: Die Psychotechnik 
bei der Deutschen Reichspost. PsteZ. 1920/26. 

96. v. Clausewitz: Yom Krieg. Mit einer Einfiihrung von v. Schlieffen. 10. Aufl. 
Berlin u. Leipzig 1915. - v. Schlieffen: Gesammelte Schriften. Bd 1, 2. Berlin 1913. -
Yerkes, E.: Psychological Examining in the U. S.Army. Mem. Nat. Acad. Sei. 1918, Vol. 15. 
- Yoakum and Yerkes: Mentals Tests in The American Army London 1920. - Rieffert: 
Psychologie im Heere. Vortrag. KongreB Marburg 1921. Jena 1923. 



Abbaupriifungen 268. 
Ablenkungsproben 389. 
Abrechnungsdienst 377. 
Absolute Schwellen 70. 
Abstrakte Probe 313ff. 
Abstrakter Raum 128. 
Abwartende Handlung 167, 

170. 
Akustiker 213. 
Akustische Priifgerate 114. 
.Allgemeine Intelligenz 217 ff., 

373. 
.Alterskorrekturen 305. 
.Altersschiitzung, karperI. 29. 
.Alter und Leistung 3l. 
Anatomie 8. 
Angelernte Arbeiter 398. 
.AnlerneinfluB 46. 
.Anlerngerat 318. 
Anlernprobe 316ff. 
Anlernung 3, 301ff. 
.Anlernzeit 303. 
Anschaulicher Raum 128. 
Anzulernende Arbeiter 40l. 
Arbeitsdisposition 30l. 
Arbeitsfahigkeitsproben 33l. 
Arbeitsfunktionen 12, 45. 
Arbeitsglieddynamometer 

180. 
Arbeitslehre, psychotechni

sche 13. 
Arbeitsleistung 334. 
Arbeitspersanlichkeit 12, 13, 

33l. 
ArbeitsprozeB II. 
Arbeitsstudie 283, 287. 
Arbeitstechniker 6. 
Arithmetisches Mittel 48. 
Argumente und Gegenargu-

mente 371. 
Assoziation 206. 
Asthesiometer 117. 
Auffassung 233. 
Auffinden der richtigen 

Reihenfolge 238. 
Aufmerksamkeit 148ff., 389, 

407. 
Aufmerksamkeitsarbeit 138. 
Aufmerksamkeitsarbeit unter 

Zeitzwang 138. 
Aufmerksamkeitsdauer

beanspruchung 150. 
Aufmerksamkeitsfeld 148. 

Sachverzeichnis. 
Aufmerksamkeits-Geschick

lichkeitsleistung 138. 
Aufmerksamkeitslehre 159, 

160. 
Aufmerksamkeitsprobe 157, 

16l. 
Aufmerksamkeitspriifer 157. 
Aufmerksamkeits-Reaktions

probe 192, 312 
Aufnahmefahigkeit des Ge-

dachtnisses 210. 
Aufstiegspriifung 269. 
Auftragserledigung 188, 389. 
Auftragskasten 188ff. 
Auftragsprobe fiir Werkstatt-

arbeiter 360. 
Auftragsproben biiromaBiger 

Art 378. 
AugenmaB 100, 103f£., 355, 

358, 404, 41I. 
Ausdruckserscheinung 245. 
Ausfragemethode 4I. 
Auslese 265, 266. 
Aussagenverfiilschung 322. 
Auswahl der Leistungsfunk-

tionen und Proben 296ff. 
Auswertung 48, 329 ff. 
Auszahlproben 379. 
Automatisch wirkende Priif-

serien und -gerate 325. 

Balancieren 113. 
Beachtung bestimmterSitua-

tionen 158. 
Beachtungsleistung 16I. 
Befahigung 264. 
- fUr den Werbedienst 376. 
Befragung 328. 
Begriffsleistung 219, 229. 
Begriffsproben 230ff. 
Beharrungswiderstand der 

psychoenergetischenLage, 
Satz vom 19. 

Belastungsreaktion 193. 
Beobachtung 40. 
Beobachtung wahrend der 

Priifung 320ff., 328. 
Beobachtungsfiihigkeit 407. 
Beobaqhtungsproben 324. 
Betriebsabrechnung 4l. 
Betriebsdienst 426. 
Betriebslehre 3. 
Betriebspriifstelle 267, 269, 

272ff. 

Betriebsstatistik 41, 340. 
Betriebswissenschaft 7, 8. 
Beruf 264. 
Berufsbilder 284. 
- durch Befragung allge-

meiner Art 285; 
- durch Beobachtung 287. 
- durch Fragelisten 285. 
- durch Selbsterlernung des 

Berufs 287. 
Berufskunde 357 . 
Berufsleistungen 283, 287 ff. 
Berufsprognose 330 . 
Beriihrungsempfindlich 115 . 
Bestandsaufnahme 289 . 
Bestarbeiter, Statistik der 

334. 
Bestarbeitsmethode 45 . 
Bestgestaltung 4 . 
Bestleistungen 293. 
Bestverwendung 265. 
BeurteiIen 24lff. 
Beurteilung der Absurditat 

247. 
- des Wahrscheinlichsten 

25I. 
- des ZweckmaBigsten 250. 
- von Wertsachen 376. 
Bewegungsgewandtheits-

leistung 198ff. 
Bewerten 24l. 
BewuBtseinsfeld 150, 15I. 
Beziehungsgedachtnis 218. 
Bildbeurteilung 244. 
Biologie 8. 
Blendungsprobe 98. 
Blendungssehen 389. 
Blickrichtung 109ff. 
Blickwinkel 110. 
Bolzenpasser 121, 124. 
Bourdon-Apparat 162, 164. 
Buchungsfehler 293. 
Biirodienst 378. 

Charakter 30, 252, 254. 
Charaktereigenschaften 387. 
-, Betriebswichtige 260. 
CharakterologischeLeistungs-

studien 258. 
Charakterproben 196. 
Chronographie 173. 
Chronoskop nach Hipp 173. 
Chronoskopie 173. 
Chronotype 173. 



Dammerungssehen 389. 
Dammerungssehpriifer 97. 
Daueraufmerksamkeit 218, 

378. 
Dauerhandlung 16l. 
Dauerleistung 165, 181, 182. 
Dauer-Soll-Leistung 194. 
Diagnostischer Bestwert der 

Geschlcklichkeit 198. 
Dichtigkeitsmittel 48. 
Differenzmethode 212. 
Doppelspitzenzirkel 117. 
Drahtbiegeprobe 203. 
Dreher in der keramischen 

Industrie 411. 
Dreidimensionaler Augen-

maBpriifer 106. 
Druckempfindlichkeit 115. 
Durchschnittsleistung 293. 
Dynametrie 179. 
Dynamograph 180. 

Ebbinghaustest 226. 
Echte Funktionen 218. 
Eigenbewegung 142, 145. 
Eigenschaftskurve 334. 
Eignungsfeststellung 2, 262ff. 
Eignungspriifung 353ff. 
- ffir Anzulemende 40l. 
Einfachhandlung 167. 
Einfachreaktion 393. 
Einfachstleistung 140. 
Einfalle 229. 
Einfeldbelastung 193. 
Eingangspriifungen 268. 
Einkauf l. 
Einstellungspriifung 269. 
Einzelarbeit 23, 25. 
Elektroindustrie, Proben 

309ff. 
EntfemungsMren 127. 
Entfemungsschatzen 127. 
Entlassungspriifung 268. 
Entlassungsstatistik 340. 
Entwicklungskontrolle 335. 
Entwicklungstypen 29, 32. 
Erfassen des ZweckmaBig-

sten 219. 
Erfolgskontrolle 278, 334 ff., 

433. 
-, charakterologische 26l. 
- durch Versagerstatistik293. 
Erganzung von Bruchstiicken 

219. 
Erganzungsaufgaben 132. 
Erganzungsprobe 224. 
Erganzungstext 226. 
Ergographle 181ff. 
Ergometrie 181ff. 
Erinnerungsnachbild 209. 
Erkennen des Absurden 219. 
Ermittlungsmethode 40. 

Facharbeiter 398. 
Fahrer 38l. 
Fahrzeugfiihrerberufe 382. 

Sachverzeichnis. 

Faltprobe 204. 
Farben 407. 
Farbkreisel 99. 
Farbwahrnehmung 98 ff. 
Fehlleistungen 34l. 
Feindruckmesser 412. 
Feingefiihl 412. 
Feingelenkpriifer 123. 
FeldanalY$e 43. 
Fernsprechvermittlungs-

dienst 428. 
Fertigung 1. 
Feststellungsmethode 265ff. 
Finden derOrdnungsreihe159. 
- eines geometrischen Ortes 

159. 
Fingerbeweglichkeit 407. 
Folge-Handlungsprobe 177. 
FOlgehandlung - werkstatts-

maBig 178. 
Folgereaktion 168, 178. 
Formbildungsproben 204,412. 
Formgebung des Unter-

suchungsbefundes 332ff. 
Fragebogen 41, 285. 
Freie Gedachtnisproduktion 

210. 
- Kombination 277. 
- Zielsetzung 228. 
Funkdienst 428. 
Funktionsausfall 30. 
Funktionsbild 289. 
Funktionskartei 43, 288. 
Funktionsprobe 316ff. 
Funktionspriifung 319. 

Gebrauchsfunktionen 120. 
Gedachtnis 205ff., 308, 373. 
Gedachtnis, Lemweise d. 

214ff. 
Gedachtnisapparate 216ff. 
Gedachtnistypen 213. 
Gedachtnisstoffes, Zufiihrung 

deS 210. 
Gefiihl 253. 
Gefiihlssteigerung 22. 
Gelenksgefiihl 125. 
Gelenkwinkelmesser 412. 
Geltungsgefiihl 254. 
Gemiitsbewegung 253. 
Gerauschauffassung 113. 
Gerauschunterschleds-

schwellen 78. 
Geruch 125. 
Geruchspriifer 126. 
Geschlcklichkeitsarbeit unter 

Zeitzwang 138. 
Geschlcklichkeitsdauer

beanspruchung 198. 
Geschlcklichkeitsleistungen 

197ff. 
Geschlcklichkeitsproben 198, 

200 ff. 
Geschlcklichkeitsveranlagung 

198. 

445 

Geschmti.ck 126. 
Geschwindigkeitsauffassung 

145. 
Geschwindigkeitsschatzen 

389. 
Geschwindigkeits-Schatz

leistung 147. 
Geschwindigkeitsschatzung 

142ff. 
- von Eigenbewegung 145. 
- von Fremdbewegung 142. 
Gesichtsausdruck 255. 
Gestiitzte Reaktion 211. 
Getast 115. 
Getastpriifgerat 116. 
Gewandtheitsprobe 199. 
Gewichtsgelenkpriifer 122. 
Gewichtsziffem durch Er-

fOlgskontrolle 299. 
- durch Korrelationen 299. 
- durch Versuchspriifung 

298. 
- nach Messung 298ff. 
- nach Schatzung 297 ff. 
GieBereifacharbeiter 389. 
Gleichgewichtswahmeh-

mung 11l. 
Greiftrommel 407. 
Grenzwerte 65. 
Grenzwiderstand 195. 
Grobzielige Reichbewegung 

168. 
GroBer Gelenkpriifer 123. 
Grundsatze des Priifstellen

betriebes 276. 
Gruppenarbeit 23, 25. 
Guter Wille 169. 

Handgeschlcklichkeit 199ff., 
356,358,359,403,408,412. 

Handgeschlcklichkeitsbegut-
achtung 318. 

Haufigkeitsapparate 52. 
Haufigkeitskurve 49. 
Haufigkeitsverteilung 47. 
Hauptprobe 325. 
Helligkeit 100. 
Herstellungsmethode 7l. 
Hochschulinstitute 27l. 
HohenbeurteiIung 398. 
Holzarbeiter 31, 40l. 
Horscharfe 113. 
Horscharfebestimmungen 

114. 
Hygiene 9, 10. 
Hysterie 9. 

Impulsmesser 183. 
Indizierung der Leistungs-

funktionen und Pro ben 
296ff. 

Ingenogramm 332ff. 
Integralkurve 50. 
Intelligenz 217ff. 
-, allgemeine 373. 



446 

Intellektuelle Fahigkeiten 
308. 

Intelligenzfunktionen 218. 
Intelligenz, kaufmannische 

373 ff. 
Intelligenzpriifbogen nach 

Bobertag-Hylla 244. 
Intelligenztheorie 219ff. 
Intensitat 45. 
Instruktion 325. 
Intellektualisten 28. 
Intellektuelle Niveausenkung 

22. 

Kantendistanzschwelle 10l. 
Kaufmannische Eignungs

priifung 368. 
- Intelligenz 374. 
- Lehrlinge und Angestellte 

367. 
- Proben 309. 
Keramische Industrie 419. 
Kettenleger 203. 
Kinasthesie 120 ff. 
Kinematometer 120. 
Kinemat. Verstandnis 132. 
Kollationieren 161, 378. 
Kollektivgegenstande 47. 
KollektivmaBlehre 48. 
Kombination 219, 222. 
Kombinationsprobe 223. 
Kombinierendes Denken 222. 
Komplexhandlung 167. 
Komplexreaktion 169, 188ff. 
Konstanz del' Anlagen 303. 
Konstitutionslehre9. 
Korperbeweglichkeit 408. 
Korperdynamometer 180. 
Korperproben 386. 
Korrelation 48, 350. 
Korrelative Geflechte 42, 60. 
Kraftfahrererfolgskon trolle 

433. 
Kraftimpuls zur Erzeugung 

von dynamischer Arbeit 
180. 

- - von statischer Arbeit 
180. 

Kraftleistungen 197. 
Kranfahrprobe 398. 
Kriterien del' Geschwindig-

keitsschatzung 146, 147. 
Kritikfahigkeit, Kaufmanni-

sche 376. 
Kugellaufschiene 175. 
Kurzdarbietung 156. 
Kurzeweile 140. 

Lagepriifungen 120. 
Langeweile 140. 
Lehrenpasser 121, 125. 
Lehrlinge 367. 
Lehrlingspriifung in mech. 

Industrie 353ff. 

Sachverzeichnis. 

Lehrprobe 233, 318. 
Leistung 7, 8, 329. 
Leistungsauswertung des Ge· 

dachtnisses 214. 
Leistungsbestimmung 8. 
Leistungsdichte 4, 6. 
Leistungsentwicklung 330. 
Leistungsfaktoren 80. 
Leistungsfunktionen 319. 
Leistungsmangel 289. 
Leistungsmangelstatistik 289. 
Leistungsprobe 196, 253, 320, 

325. 
Leistungspsychologie 14, 15. 
Leistungsschwankung del' 

Werkstatt 30l. 
Leistungsstudien 283. 
Leistungstyp 330. 
Leistungswillen 327. 
Lernfahigkeit 207. 
Lichtspaltpriifer 101, 102. 
Logisches Gedachtnis 218. 
Liickentext 226. 

Maler in del' keramischen In-
dustrie 411. 

Mangelfeststellung 43, 289ff. 
Maschinenschlosser 357. 
MaBkorrelation 54. 
MaBkorrela tionskoeffizient 

48. 
Mechanische Industrie 353ff. 
Mehrfachhandlung 168, 191ff. 

393. 
Mehrfachreaktion 19l. 
Mehrfeldbelastung 190. 
Meisterpriifung 362ff. 
Merkmalsangabe 154. 
Merkmalsauslese 149. 
Merkmalsbeachtung 149. 
Methodik der psychotech-

nischen Eignungspriifung 
283, 352. 

- zur Personalbegutachtung 
320ff. 

Militarpriifung 429 ff. 
Mitbewegung 22, 389, 390. 
Mittlere Variation 48. 
Momentanbeachtung 155. 
Momentanhandlung 167. 
Momentanimpuls 180. 
Monotonie 140. 
Monotonieprobe 141. 
Montage 223. 
Motive des Einkaufs 371. 
Muskulare Reagenten 171. 

Nachtblindheit 389. 
Naturwissenschaften 8. 
Neigungsempfinden 112. 
Neurasthenie 9. 
Nomogramm 60. 
Nomogramm fiir Rangkor-

relation 57. 
Notenauswertung 332ff. 

Objektive Betriebsbelege fiir 
die Erfolgskontrolle 339ff. 

Offentliche Priifstellen 267, 
270, 435ff. 

Olfaktometer 126. 
Optiker 213. 
Optometer 107, 108. 
Organisationsdienst 377 ff. 
Organisationslehre 8. 

Padagogik 10. 
Passungsgerat nach Krupp 

122. 
Personalkontrolle 334. 
Personalverwaltung 2. 
Personlichkeit 252. 
Physiologie 8. 
Postbetriebe 425ff. 
Praktikerurteil 346ff. 
Primares Gedachtnis 208. 
Proben 331. 
-, Arten del' Wirklichkeits-, 

Schema., abstrakte Pro
ben 308f£., 315f£., 325. 

Prozentauswertung 332ff. 
Priifbereitschaft 306. 
Priifwiederholung 305. 
Psychiatrie 9. 
Psychoanalytische Schule 10. 
Psycho-energetisches Opti· 

mum 2,3. ' 
Psychologie 7. 
Psychopathen 9. 
Psychotechnische Arbeits-

studie 42. 
- Versuchsstelle del' Deut· 

schen Reichsbahn (Psy. 
teo) 417ff. 

Quartile 48. 

Rangiererpriifung 419f£. 
Rangkorrelation 56. 
Rangkorrelationskoeffizient 

48. 
Rangplatzauswertung 332ff. 
Rangplatze 346ff. 
Rangplatzverschiebung 351. 
Rangreihen 304. 
Rangreihenmethode 335. 
Rationalisierung 4, 311. 
Raum 128. 
Raumanschauungsaufgabe 

131, 134. 
Raumeigenwert 187. 
Raumfragmente 132. 
Raumgebilde 129, 131. 
Raumgitter 174, 176. 
Raumkurve 187. 
Raumleistungen 100. 
Raumliche Verstandnisprobe 

133. 
Raumsinn 100. 
Raumstellenreaktion 186. 
Raumvorstellung 129. 



Raumvorstellungskombina
tion 132f£. 

Raumvorstellungsverstand-
niB 132ff. 

. Raumwahrnehmung 126. 
Raumwertbestimmung 184ff. 
Raumwerte 129, 130, 184f£. 
Raumwertfunktion der Raut 

117. 
Reaktion 166. 
-, Mehrfach- 393. 
Reaktionsbrett 403. 
Reaktionshandlung 166, 178. 
Reaktionsimpulse 178. 
Reaktionsleistung nach Kraft 

165. 
- nach Zeit 166. 
ReaktionsmeBgerate 172,175. 
Reaktionsprobe 172. 
-, kombinierte 176. 
Reaktionspriifung 390. 
-, Zuordnungs- 393. 
Regelfinder 237. 
Reichsbahn 415. 
Reihenfinden 339ff. 
Reiz 16, 170, 171. 
Reizgebung 169. 
Reiz-Reaktionsanordnung 

170. 
Reiz-Reaktionsproben 395. 
Relativitatsprinzip 79. 
Reprasentationswerte 48. 
Reproduktion 208, 210. 
-, Selbstandige 212. 
Rhythmus 136ff. 
Richtschlag 403. 
Richtungshtiren 127. 

Sachlogische Beziehungen 
243. 

Satz yom Beharrungswider
stand der psycho-ener
getischen Lage 19. 

- yom fallenden ErlebniB
werte des Reizes 16. 

- yom subjektiven Opti-
mum 17ff. 

- von Weber 16. 
Saulendarstellung 332f£. 
Schalterdienstbeamten-

priifung 423ff. 
Scheibenausgeber 138. 
Schema der psychot. Arbeits-

studie 44. 
Sche.maprobe 311f£. 
Schleifenprobe 132. 
Schmerzempfindlichkeit 117. 
Schneiderinnen 358. 
Schnellakkomoda tion 407, 

408. 
Schnellbeobachtung 389. 
Schnelligkeitsleistungen 197. 
Schreibmaschinistinnen, Eig-

nungsfeststellung der 317. 
Schulbildung 307. 

SachverzeichniB. 

Schwankstehen 112. 
Schwellenberechnung 76, 77. 
Schwellenrelation 69. 
Schwellenwert 67. 
Schwenkprobe 398. 
Schwingungen fiir Zeitmes-

sung 171. 
Sehfeld 151. 
Sehscharfe 100, 407, 408. 
Sekundares Gedachtnis 208f£. 
Selbstbeobachtung 40, 214. 
Sensorielle Reagenten 171. 
Serienhandlung 162. 
Sortieren 162. 
Sortierkasten 163. 
Sortierprobe mit Ablenkung 

407. 
Soziale Aufgaben 435. 
Sprachlogische Beziehungen 

243. 
Sprachmotoriker 213. 
Sprachproben 370. 
Starker Wille 169. 
Stellvertretung 307. 
Stetigkeit des Leistungsflus-

ses 4, 5. 
Steuerung del' Geschwindig-

keit 144. 
Stichwortassoziation 209. 
Strafen 258. 
Strafstatistik 258. 
StreuungsmaBe 4, 8. 
Stufung des Kraftimpulses 

183. 
SUbjektiven Optimum, Satz 

yom 17ff. 
Suchen 154. 
Suchen von Dingen 159. 
Suchpl'obe 424. 
Sukzessionsverfahren 75. 
Summenkurve 49. 
Symmetrie 130. 

Tachistoskop 389. 
Tachistoskopie 155ff. 
Tachistoskopische Versuchs-

einrichtung 156. 
Takt 136ff. 
Taktil-kinasthetischer Raum 

128. 
Tastsinnpriifer 118. 
Technische Absurditatsprobe 

248ff. 
- Erganzungsprobe 224££. 
- Intelligenz 222 ff., 233 ff., 

389. 
- Verstandnisprobe, dyna

mischer Sinn 236f£. 
- Verstandnisprobe, kine-

matischer Sinn 235ff. 
Teilzeit 24. 
Telegraphenbaudienst 426. 
Temperaturempfindlichkeit 

115. 
Textilarbeiter 405. 

447 

Tonauffassung 115. 
Tota.lkontrolle 334. 
Treffermethode del' gestiitz-

ten Reproduktion 210. 
Tremometrie 166, 184ff . 
Typus 15. 

Ubungsfahigkeit der Ge-
schicklichkeit 198. 

Ubungskurven 108. 
Uhren fiir Feinmessungen 

171. 
Umspiilen 407. 
Umstellen von Werten 222. 
Umwelt 27 ff. 
Umweltbedingungen 262. 
Umweltseinfliisse 307. 
Unfallanalyse 290. 
Unfallziffern 341. 
Unterschiedsschwellen 68, 69, 

73. 
Unterschlagungen, Beweg-

griinde 259. 
Untersuchung 327. 
Urteilsleistung 241. 
Urteilsmethode 72. 

Variabilitat der Anlagen 303. 
Vergleichen (Aufmerksam-

keitsprobe) 161. 
Verhalten 7, 8, 257. 
- des Menschen 256. 
Verhaltensproben 196, 255. 
Verkauf I. 
Verkaufsgesprach 369 ff. 
V erkehrsdienstbeamten-

priifung 424. 
Vernehmungstechnik 329. 
Versager 292, 342f£. 
Versagerstatistik 334. 
V erstandniBpro ben 236. 
Verstehen des Wesentlichen 

234. 
Verwaltungsarbeit 2. 
Verwaltungsdienst 377. 
Verwaltungswissenschaft 7. 
Vielfeldbelastung 162. 
Volkswirtschaftslehre 10. 
Voluntal'isten 28. 
V olutarische Richtung der 

Personlichkeitsauffassung 
255. 

Vorbereitende Randlung 167, 
168, 174. 

Vorbildung 306. 
Vorfunktion 218. 
Vorimpulsreaktion 167, 168_ 
Vorpl'obe 327, 325. 

Wahrnehmungsraum 128. 
Wahrscheinliche Fehler 48. 
- Streuung 48. 
Wandermal'ke 158. 
Webersches Gesetz 17, 79. 
Weltansch~uung 13. 



448 

Werkstattenarbeiter 360. 
Wertkomplex 254. 
Werturteile 326. 
Wettbewerbsauslese 263. 
Wickelbrett 407. 
Wickelkugel 407. 
Widerstandsempfindungen 

120. 
Wiedererkennen 207. 
Wiedererzeugung 207. 
Willenserlebnis 194. 
Willenshandlung 170. 
Willenshandlungen 165. 
Willenslehre 174. 
Willensstarke 194. 
Winkelschatzer 106. 
Wirklichkeitsproben 308f£., 

397. 

Sachverzeichnis. 

Wirkungsgrad der Priifung 
336. 

W ochenleistungskilrve 19. 

Zahlenabstreichen 379. 
Zahlenfeld 159. 
Zeichenprobe 205. 
Zeitabstoppungen 135. 
Zeitauffassung 134. 
Zeitdauer 134. 
Zeitmessende Instrumente 

17I. 
Zeitmessung nach Boulenge 

173. 
- nach dem Fallprinzip 

171ff. 
Zeitprobe 315ff. 
Zeitwahrnehmung 134. 

Zeitwert 316. 
Zeitzwang 326. 
Zeitzwangarbeit 137. 
Zentralwert 48. 
Zielfreie Reichbewegung 168. 
Zielhammer 187. 
Zieltreffeinrichtung 187. 
Zuordnung 154, 160. 
Zuordnungsbewegung 20I. 
Zuordnungshandlung 19I. 
Zuordnungsreaktion 393. 
Zusammensetzen von Figu-

ren 222. 
Zuschlage 45. 
Zweihandproben 202. 
Zweihandpriifer 20I. 
Zweihandstotchschnabel412. 

Buchdruckerei Otto Regel G.m.b.H., Leipzig. 



Verlag von Julius Springer / Berlin 

Bucher der illdustriellell Psychotechllik 
Herausgegeben von Professor Dr. W. Moede, Technische Hochschule, Berlin. 

Band I: 
Richtige Reklame. Von Harry Tipper, Harry L. HolIing>y:orth, Ph. D., 

G. B. Hotchkiss, M. A., F. A. Parsons, B. S. Autorisierte Ubersetzung der 
2. Auflage von "Principles of advertising" von Dr. phil. H. H a h n - Nfirnberg. l'Ifit einem 
Vorwort von Professor Dr. W. Moede. ]'\fit 122 Abbildungen im Text und 4 mehr
farbigen Tafeln. IX, 468 Seiten. 1928. Gebunden RM 22.50 

A1lS den Besprechu;nge:n: 
Die Ubersetzung des glanzenden Werkes "Principles of advertising" darf mit Erscheinen 
dieses Buehes als sehr gut gegliickt bezeielmet werden. Das Spezialgebiet der Reklame 
wird in ausfiihrlichster Weise behandelt. Ein systematiseh aufgebautes Bueh der Praxis 
fiir die Praxis. Angesichts der reichen Anregungen und der sorgfaltigen Aufmachung 
dill'fte der fiir das Bueh aufzuwendende Betrag ein durehaus normaler sein. Die Probleme 
der Reklame, direkte Einwirkung auf die Sinne, Suggestion, Klang- und Tonfarbe und 
vieles mehr, wird in vorziiglicher Weise dem deutschen Leser nahegebracht. Die Art 
der verschiedenen Reklamemoglichkeiten, der Entwurf, die richtige Anwendung, die 
Wahl der geeigneten Reklamefachleute, die Zeitschriftenfrage und was dergleichen Sorgen 
uns bei Verge bung teurer Reklameauftrage am Herzen liegen, wird sorgfaItig erwogen. 
Das Vorausahnen der Wiinsche des Publikums in der Reklame und das Weglassen 
iiberfliissiger Dinge, die der Kaufer gar nieht wissen will, wird eindringlich gelehrt. 

Band II: "Deutsche Handels-Warte." 

Rationalisierung der Schreibmaschine und ihrer Bedienung. Psycho
technische Arbeitsstudien. Von Dr.-Ing. E.A.Klocken berg. Mit 70 Textabbildungen 
und 40 Tabellen. VIII, 202 Seiten. 1926. RM 12.-; gebunden RM 12.90 

Aus den Besprechungen: 
In sehr umfassenden Experimenten hat Klockenberg untersucht, in welcher 'Weise bei 
del' z. Zt. iiblichen Konstruktion und Handhabung der Schreibmaschinen die einzelnen 
Korperteile des Maschinenschreibers beansprucht werden, wie einerseits die Maschine 
samt Tisch und sonstigem Zubehor zwecks Verringerung der Ermiidung abzuandern 
waren und wie andererseits die Schreibtechnik zu gestalten sei. Aus praktisehen Griinden 
empfiehlt er, an der Maschine selbst nur wenig zu andern. Urn so groBeren Wert miBt 
er der Auswahl der Maschinenschreiber bei, ffir deren Eignungspriifung er eine Reihl' 
von Proben untersucht, deren Brauchbarkeit er in einer Erfolgskontrolle an den praktischen 
Leistungen im Verlaufe eines Lehrganges priift. Die Konstrukteure von Maschinen und 
Zubehor, die Lehrer und Schiiler und nicht zuletzt auch die Chefs der Schreibmaschinistinnen 
diirften hier manchen niitzlichen Wink finden. "Industrielle Psychotechnik." 

Band III: 

Psychotechl1ik der Buchfiihrung. Von Hugo Meyerheim. Mit 36 Textabbil-
dungen. IV, 99 Seiten. 1927. RM 7.50; gebunden RM 8.40 

lnhaltsverzeichnis: 
Einfiihrung. - Die Einrichtungen del' Buchfi.\hrung. A. Einrichtungen zur 
unmittelbaren Erreichung des Buchfiihrungszwecks. - B. Einrichtungen gegen Fehl
leistungen beim Buchen: Einrichtungen zur zweckmaBigen Feststelltmg des Vorhandenseins 
von Buchungsfehlern. Einrichtungen zur Verhiitung von Buchungsfehlern. - C. Ein
richtungen zur Arbeitserleichterung beim Buchen. - Die Vel' f a h r end e r B u c h -
f ii h run g. Allgemeines. - A. Verfahren der laufenden Buchfiihrung: Zeitlich vollstandiges 
neben sachlich unvollstandigem Aufzeichnen der Wertvorgange. Zeitliches neben sachlich 
vollstandigem Aufzeichnen der Wertvorgange. 1. Das sachliche Aufzeichnen in Einzelposten. 
2. Das sachliche Aufzeichnen in Sammelposten. Verbindung von zeitlich und sachlich 
vollstandigem Aufzeichnen der 1Vertvorgange. Verfahren der periodischen Buchfiihrung. 
- Sachverzeichnis. Band IV: 

Psychotechnische Berufseigl1ul1gspriiful1g von GieBereifacharbeiterl1. 
Von Dr.-Ing. Wilhelm Biiltmann. ]'\fit 32 Textabbildungen. III, 78 Seiten. 1928. 

Aus den Besprechungen: RM 7.50; gebunden RM 8.25 
Die Arbeit stelIt einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Fiihrung des GieBerei
betriebes dar. Das Buch sollte von allen gelesen werden, die sich beruflich mit der Ausbildung 
des GieBereiarbeiters zu befassen haben, aber auch die anderen GieBereifachleute werden 
aus ihm manche Anregung schiipfen. "Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure." 
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Das Problem der Industriearbeit. Mechanisierte Ind ustriearbei t, m u B 
sie im Gegensatz zu freier Arbeit Mensch und Kultur gefahrden? 
Von Hugo Borst, Kaufm. Leiter del' Robert Bosch A.-G. - Die Erziehung del' 
Arb ei t. Von Dr. W.Hellpacb., Staatsprasident und Professor, Karlsruhe. Zwei Vortrage, 
gehalten auf del' Sommertagung 1924 des Deutschen Werkbundes. V. 70 S. 1925. RM 2.-

Die psychologischen Probleme der Industrie. Von Frank Watts, M. A., 
Dozent del' Psychologie an del' Universitat Manchester und an del' Abteilung fill indu
strielle Verwaltung del' Gewerbeakademie von Manchester. Deutsch von Her bert 
Frhr. Grote. Mit 4 Textabbildungen. VIII, 221 Seiten. 1922. RM 5.50; geb. RM 7.-

Psychotechnik und Taylor-System. Von Betriebsingenieur K. A. Tramm, 
Berlin. Erster Band: Arbeitsuntersuchungen. Mit 89 Abbildungen. VIII, 
140 Seiten. 1921. RM 4.50; gebunden RM 5.50 

Aus der Praxis des Taylor-Systems mit eingehender Beschreibung seiner An
wendung bei del' Tabor Manufacturing Company in Philadelphia. Von Dipl.-lng. 
Rudolf Seubert. Mit 45 Abbildungen und Vordrucken. Viertel', berichtigter 
Neudruck. 9.-13. Tausend. VIII, 158 Seiten. 1920. Gebunden RM 6.-

Kritik des Taylor-Systems. Zentralisierung - Taylors Erfolge - Praktische 
Durchfiihrung des Taylor-Systems - Ausbildung des Nachwuchses. Von Gustav 
Frenz. VIII, 113 Seiten. 1920. RM 4.-

Kritik des Zeitstudienverfahrens. Eine Untersuchung del' Ursachen, die zu einem 
MiBerfolg des Zeitstudiums fiihren. Von I. M. Wit t e. Mit 2 Tafeln. VI, 70 Seiten. 
1921. RM '2.-

Zeitstudien bei Einzelfertigung. Von Dr.-Ing. Hans Kummer. Mit 41 Text-
abbildungen. VI, 114 Seiten. 1926. RM 9.60 

Intensitatsmessungin der Industrie. Von Dipl.-Ing. W. S t e i nth al. (Betriebswirt
schaftliche Zeitfragen. Sechstes Heft.) Mit 26 Abbildungen. 57 Seiten. 1924. RM 2.70 

Bewegungsstudien. Vorschlage zur Steigerung del' Leistungsfahigkeit des Arbeiters. 
Von Frank B. Gilbreth,L.L.D. Freie deutsche Bearbeitung von Dr. Colin Ross. 
:Mit 20 Abbildungen auf 7 Tafeln. VI, 54 Seiten. 1921. RM 2.50 

Taylorsystem und Physiologie der berumchen Arbeit. Von J.M. Lahy, 
Professor del' Universitat Paris. Deutsche autorisierte Ausgabe von Dr, J. W aId s bur gel'. 
Mit 11 Abbildungen. XVI, 154 Seiten. 1923. RM 4.-; gebunden RM 5.-

Arbeitsphysiologie. Zeitschrift fiir die Physiologie des Menschen bei Arbeit und 
Sport. Unter Mitwirkung von F. G.Benedict-Boston, A. Bethe-Frankfurt a. M., 
A. Durig - Wien, G. Em b den - Frankfurt a. M., W. R. Hess -Zurich, L. von Kre hl
Heidelberg, G. Liljestrand-Stockholm, J. Lindhard-Kopenhagen, O. Riesser
Breslau herausgegeben von Professor Dr. E. At z 1 e I' - Dortmund und Geh. Obermedizinal
rat Professor Dr. M. Rub n e I' - Berlin. Die Zeitschrift erscheint nach MaBgabe des vor
liegenden Materials in einzeln berechneten Heften, die zu Banden von etwa 800 Seiten 
vereinigt werden. Jahrlich erscheint etwa ein Band. 

Bisher liegen VOl': Band I, Heft 1-7 komplett. RM 59.60 
Band II, Heft 1-6. 

Die seit Januar 1928 erscheinende Zeitschrift sammelt fortlaufend aIle Arbeiten und 
Aufsatze auf dem Gebiete del' Arbeitsphysiologie. Da eine vernunftige Gestaltung des 
Arbeitsvorganges auf Grund physiologischer und psychologischer Erkenntnis einerseits 
und Rationalisierung del' Bewegungen zur Steigerung des Arbeitsertrages auf jedem 
Gebiete mit allen Mitteln del' Technik und Wissenschaft andererseits im Mittelpunkt 
des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses stehen, ist die fortlaufende Berichterstattung 
dariiber fiir jeden Betriebswissenschaftler von Bedeutung. 
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