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Bedingungen des Bewusstwerdens.

Alles Erkennbare ist Erscheinung. Die Erscbeinungen aber 
zerfallen in zwei Gruppen: in p h y s is c h e  und p s y c h is c h e .  
Ausserdem stellen sicb uns diese beiden Erscheinungsarten 
z w e is e i t ig  vor. Die erste, aussere Seite der physischen Er- 
scheinungen zeigt ihre sinnliche, directe Auffassung, in welcher 
sie, ihrer eigenthiimlichen Individualitat nach, ais mechanische 
Bewegung, Schall, Licht, Warme, Elektricitat u. s. w. erscheinen. 
Die zweite, innere Seite dagegen, zeigt uns die indirecte ver- 
ntlnftige Auffassung, nach welcher diese Naturerscheinungen ins- 
gesammt M o le k u la rb e w e g u n g e n  sein sollen. Aehnlicher 
Weise zeigen die psychischen Erscheinungen: 1) eine innere 
Seite in der Auffassung des inneren Sinnes, wonach sie, in 
ihrer Individualitat, ais Vorstellung, Begriff, Gefiihl, Begehruug 
direct percipirt werden —  und 2) eine aussere, in der ver- 
niinftigen Voraussetzung einer hypothetischen sinnlichen Erfah- 
rung, wobei sie, ihrer gemeinschaftlichen Natur nach, wiederum 
M o le k u la rb e w e g u n g  sein sollen.

Diese letzte Auffassung bildet also in den physischen Er
scheinungen ihre i n n e r e ,  in den psychischen ihre a u s s e r e  
Seite. In directer Auffassung sind aber die physischen Er
scheinungen nur: mechanische Bewegung, Schall, Licht u. s. w.
—  die psychischen nur: psychische Bewegung, Vorstellung, Be
griff u. s. w. Erst durch die yernunftige Yorairesetzung einer 
hypothetischen sinnlichen Erfabrung, wiirde es moglich sein, beide 
Erscheinungsarten ais Molekularbewegung wahrzunehmen.

In der wirklichen Wahrnehmung vereinigen sich: die aussere
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Seite der physischen und die innere Seite der psychischen Er
scheinungen; allem sinnlich W ahrgenommenen, obgleich es eine 
Yorstellung ist, wird eine objective —  allem geistig Wahr
genom menen, obgleich es ein Object ist —  eine subjective 
Gultigkeit zugeschrieben. lnsofern sind also alle unsere Objecte
—  Vorstellungen, und alle unsere Vorstellungen —  Objecte. 
Aber dic beiden Seiten der physischen Erscheinungen miteinander, 
wie die der psychischen, lassen sich nicht vereinigen. —  Den 
Korper, den ich sehe, kann ich mir gleichzeitig ais Gegenstand 
und ais Vorstellung denken; wenn ich mir aber eine Molekular
bewegung, d. h. eine verSnderliche Ortliche Beziehung einer 
Anzahl von Korpertheilchen vorstelle, so wird dadurch keines- 
wegs, entweder Farbę, oder Temperatur, oder Geschmack dieses 
Korpers vorgestellt. Ebenso kann ich mir ein gewisses Gefiihl 
gleichzeitig ais einen subjektiven Zustand, und ais Object meiner 
Beobachtung, ja  sogar bei einem anderen Menschen, also ausser- 
halb meines eigenen W esens, denken; wenn ich mir aber eine 
Molekularbewegung, welche diesem Gefuhle im Gehirne ent- 
sprechen soli, vorstelle —  so wird dadurch keineswegs dasselbe 
Gefiihl, seiner Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit nach vor- 
gestellt. Zur Auffassung dieser Vorgange in ihrer vermutheten 
dynamisch-materiellen Einheit, gehort imrner ein gewisser Zwang 
der Vernunft, welcher jedoch nicht im Stande ist, die Einbildungs- 
kraft zu bcherrschen und ihre heterogenen Bilder zu einer lio- 
mogenen Einheit zu verbunden. Waren die Lichts- oder die 
Gefiihls-erscheinungen ais Molekularbewegung fuhlbar, so wiirden 
sie nicht mehr ais Licht oder Gefiihl percipirt werden.

Abgesehen aber von ihrer Verbindung in der Wahrnehmung 
besitzen die p h y s is c h e n  und p s y c h is c h e n  Erscheinungen noch 
gewisse Merkmale, welche ihre Identificirung unmoglich machen. 
Das Licht-Object wird immer ais u n b e w u s s t  —  die Licht- 
Vorstellung immer ais b e w u s s t  gedacht —  auch dann, wenn 
wir ganzlich davon absehen, ob sie Molekularbewegungen sind 
oder nicht. —  Nun fragt es sich also w ie  i s t  d e r  U e b e rg a n g  
vom  U n b e w u s s te m  zum  B e w u s s te n  m ijg lic h ?  —  Und so 
sind wir an die hochste Stufe des menschtlchen W issens ange- 
langt. Es handelt sich um ein W issen des W issens, um ein 
Bewusstwerden des Bewusstwerdens. In diesem Lebensknoten 
yereinigen sich: das Object, das Mittel und das Ziel der ganzen 
Psychologie. Ich denke dariiber nach, und dieser Gedanke ist ein
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Bewusstseinsakt. Ich nehme in ihm den Inhalt und den Umfang, 
die Verschiedenheit und die Einheit dieser Pragę wahr, ich unter- 
scheide bestimmte und unbestimmte, bejahende und verneinende 
Gedanken, welche dabei meine Seele durchstromen, ich erinnere 
mich an entgegengesetzte Arisichten verschiedener Philosophen 
und berechne die moglichen Resultate einer Kritik des Bewusst- 
seins . . . Ali’ dies geschieht, wie wir sagen, in nnserer Seele 
und wir nennen die ganze Erscheinung kurz: B e w u s s ts e in .  
Was gaschieht aber im Gehirne? —  Ganz zu derselben Zeit und 
mit strengstem Parallelisrnus schwingen die Atonie der Hirnzellen. 
Das Denken verbraucht den Stoff. Ist das Denken lebhaft, so 
ist es auch die Bewegung und umgekehrt. WSre mein Gehirn 
aufgedeckt, und besasse ein Beobachter die Mittel jede Mole- 
kularbewegung meines Gehirns wahrzunehmen, so wiirde er im 
Stande sein, m it m e in e r  H iilfe  einem jeden meiner Gedanken 
eine correspondirende Bewegung aufzufmden. M5ge er aber in 
dieser Kunst so gelaufig sein wie nur moglich, so wird er doch 
sinnlich nie etwas Anderes wahrnehmen ais Bewegungen, und 
ich werde geistig nie etwas Anderes wahrnehmen ais Gedanken. 
Das Lesen im Gehirne wird also immer ein Lesen nicht ein 
Erfahren. W ir konnen uns weder Bewusstsein ais ausgedehnt, 
noch Ausdehnung ais bewusst denken.

Stellen wir uns einen Menschen vor, der vor sich ein ge- 
maltes Bild hat, und der damit beschaftigt ist dieses Bild mit 
aller Treue in allen seinen Farben und Schatten abzumahlen. 
W ir haben in diesem Process des Copierens eigentlich mit drei 
Bildern zu thun. Das eine ist das Modeli, das zweite die vor- 
gestellte Abbildung desselben, das dritte die Copie. Alle drei 
miissen einander in gewisser Beziehung gleich sein; ware nam- 
lich die Vorstellung dem Bilde nicht gleich, so wiirde auch die 
Copie dem selben nicht gleich sein. Vom andern Standpunkte 
aus sind aber nur zwei dieser Bilder, namlich^das Modeli und 
die Copie, ihrer Natur nach, gleich —  und das dritte von beiden 
wesentlich yerschieden. Freilich sind gewisse Uebergange von 
der einen Bildart in die andere vorhanden. Es ist nSmlich das 
Abbild auf der Netzhaut des Auges, welches zwischen dem eigent- 
lichen Bilde in der Aussenwelt und dem vorgestellten Bilde in 
der Seele, gewissennassen in der Mitte steht; es ist nicht so 
materiell und bestandig wie jenes, aber auch nicht so inmateriell 
und so lebendig wie dieses. Allein diese Vermittelung ist immer 
nur eine unwesentliche —  ihrem Wesen nach bleiben die beiden
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ersten Bilder vollstSndig u n b e w u s s t  —  das dritte vollstandig 
b e w u s s t .  Und doch bewirkt das Eine das Andere —  sie gehen 
in einander iiber: mechanische Bewedung erweckt die Empfmdung, 
die Empfmdung erweckt den Trieb, der Trieb erweckt eine mecha
nische Bewegung. Das letzte Glied dieser Kette wird dem ersten 
gleich —  an den Enden bloss Bewegung —  in der Mitte: Be- 
wusstsein. Wo beginnt dieser mysteriose Uebergang? —  Gleich 
bei dem Eintreten des Reizes in den sensoriellen Nerv z. B. in 
den oplischen. Die Bewegung in diesem Nerve ist fur das fiihlende 
Subject nicht mehr Bewegung sondern Empfindung. Diese, indem 
sie von ausseren Reizen frei w ird, heisst Vorstellung; sie kann 
auch ohne Hulfe des Reizes bestehen und fortdauern. Es ist 
bewiesen worden dass Gesichtshallucinationen auch bei denen 
stattfmden konnen, bei welchen der optische Nerv verletzt worden 
ist. Und so wird also die bewusste Vorstellung an das Gehirn 
selbst gekniipft; die Sache wird aber dadurch keineswegs abge- 
m acht; die beiden heterogenen Seiten der Erscheinung bleiben 
immerhin zwar v e r b u n d e n  aber nicht v e r e i n i g t .  Ilierin 
liegt die ungeheure Kluft; sie bildet eben die Grenze d e r Z w e i -  
s e i t i g k e i t  d e r  E r s c h e i n u n g e n .  Wie hat sich uns dieselbe 
geolfenbart? —  Durch zweiseitige Erfahrung: die aussere und 
die innere. Die Vereinigung der beiden Seiten der Erscheinung 
7,11 einer hiiheren Einheit wiirde nur dann moglich, wenn die 
Vereinigung der ausseren und inneren Erfahrung zu einer hoheren 
Einheit mGglich wSre. Ist dies aber der Fali? —  Fur unser 
heutiges Erkenntnissvermogen —  N e i n. Es ist uns unmoglich 
beim Sehen die Netzhaut des Auges, beim Ftihlen die Atome des 
Nerven, oder beim Denken die Gehirnzellen direct wahrzunehmen. 
Es ist falscb, wenn man sagt: „eine gewisse Bewegung in einem 
gewissen Theile des Gehirns fiihlt, dass sie diese Bewegung sei“ 
denn eine materiell dynamische Theorie des Denkens kann uns 
nur durch die Sussere sinnliche Erfahrung eingeflosst werden —  
und sei auch der Gedanke weiter nichts ais eine blosse materi- 
elle Bewegung, so ist er doch nicht im Stande, zu dessen Er- 
kenntniss durch sich selbst zu gelangen. Sobald wir uns das 
Denken ais Molekularbewegung denken, ist dies nicht mehr ein 
Denken vom Denken, sondern nur ein Denken von einer Mole
kularbewegung.

Urn also die geistigen Phanomene allseitig zu erforschen, 
konnen wir uns w eder mit einer rein physiologischen, noch mit
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einer rein psychologischen Erkenntniss begniigen —  eine allge- 
meine Untersuchung des Bewusstwerdens muss eine p h y s i o l o -  
g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e  sein. W as ist aber von einer solchen 
Untersuchung zu erwarten? Wird sie im Stande sein die Be- 
wusstseinphSnomene entweder auf rein materielle oder auf rein 
geistige, oder aber auf irgend ein anderes synthetisches Princip 
zurtickzufiłhren ? Es sei erlaubt ein solches Resultat zu be- 
zweifeln; so viel kann aber bestimmt behauptet w erden, dass 
eine solche Erklarung nicht mehr eine physiologisch-psycholo- 
gische, d. h. nicht mehr eine e m p i r i s c h e  sein w iirde; man 
wiirde sie eine m e t a p h y s i s c h e  nennen — diese soli aber aus 
dem Umfange der vorliegenden Arbeit ausgeschlossen werden. 
Das einzige Ziel um das es sich hier handelt ist eine Zusammen- 
stellung dessen, was in Bezug auf die Frage nach dem Bewusst- 
werden im Allgemeinen b e o b a c h t e t  werden kann. — Ich habe 
die Frage selbst etwas anders aufgefasst, ais ich das in den 
oben erwahnten Arbeiten gefunden habe. Indem ich namlich 
die Frage nach dem Wesen der geistigen Erscheinungen, oder 
wie man gewohnlich sagt, nach der Existenz der Seele ganzlich 
bei Seite lasse —  will ich mich nur mit einer e m p i r i s c h e n  
E r k l S r u n g  des allgemeinen Bewusstwerdens begniigen; in diesem 
d. h. im naturwissenschaftlichen Sinne, e r k i a r e n ,  lieisst die 
Abhangigkeitsverhaltnisse der gegebenen Erscheinung zu andern 
nachweisen. „Sind wir im Stande, sagt Joh. Mtiller, eine Er
scheinung auf ihren Zusammenhang mit andern zuriickzufiihren, 
so ist diese Erscheinung e r k l a r t “ . Ich will also den phano- 
menalen Zusammenhang des Bewusstseinsplianomens mit anderen 
Erscheinungen, zu bestimmen versuchen. Demnach wird aber 
auch das PhSnomen selbst nur in seiner Allgemeinheit in Betracht 
gezogen. Von einer logischen, aesthetischen oder elhischen Be- 
urtheilung einzelner Bewusslseinsformen, wird gar nicht die Rede 
sein; ja  sogar die psychologische Seite der Frage wird nur in 
ihren Grundmerkmalen untersuclit oline besondere Rilcksicht auf 
den Unterschied zwischen Gefiihls-Gedanken- and Wilens-erschei- 
nungen. Die ganze Aufgabe lbst sich in der Beantwortung der 
folgenden Frage auf: „Unter welchen Bedingungen entsteht das 
Bewusstseinsphanomen und ohne welche kann es nicht entstehen“. 
Der Ordnung des Inhalts zufolge, werden auch diese Bedingungen 
theoretisch in physische, anatomische, physiologische und psychische 
eingetheilt und bei jeder Gruppe die nothige Verallgemeinerung 
der Beobachtungen hinzugefUgt. Der sich dabei darbietenden
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speciellen Fragen, hoffe ich zuktlnflig einige besondere eingeliende 
Untersuchungen widmen zu kOnnen. Die vorliegende Arbeit 
mogę dazu eine empirische Grundlage verschaffen.

Nur eine Theilung der Arbeit, nur eine Specialisirung der 
einzelnen Fragen ist e s ,  welche meiner Ueberzeugung nach, 
einzig und allein den F o r t s c h r i t t  auf psychologischem Gebiete 
ermoglicht.

14
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E r s t e s  C a p ite l.

Physische Bedingungen.

Unter physischen Bedingungen verstehe ich die sammtlichen 
p h y s i s c h e n  E i n d r i i c k e ,  die unsere Centralorgane afficiren.

Ihre Wichtigkeit fiir die Ausbildung des Bewussłseinsphae- 
nomens lSsst sich von zwei Seiten betrachten, nSmlich:

1) Welche Eigensehaften muss jeder gegebene Eindruck be- 
sitzen, um bewusst zu werden?

2) Welche AbhSngigkeitsverhaltnisse zwischeri den physischen 
Eindriicken und der Bewusstheit iiberhaupt konnen statt- 
finden?

Da aber die physichen Eindriicke entweder vom Aussen oder 
vom Innern des Leibes herruhren, so ist auch ihr Verhaltniss zu 
dem Bewusstsein nach diesen zwei Seiten hin zu bestimmen.

A. Aeussere Eindriicke.
Die Bedeutung der ausseren Eindriicke tur die Ausbildung 

der sinnlichen und mittelbar auch der abstracten Begriffe ist 
allgemein anerkannt. Diese kann uns jedoch in gegenwSrtiger 
Untersuchung nicht beschaftigen. Wir ziehen hier das ganze 
psychische Leben nur insofern in Betracht, inwieferne die Kraft 
seines B e w u s s t w e r d e n s  iiberhaupt von diesen oder jenen Be
dingungen abhSngig sein kann. Wir haben also erstens einer- 
seits die ausseren Eindriicke —  andererseits die Bewusstseins- 
phaenomene und wir wollen ihre gegenseitigcn Verh'dltnisse zu 
entdecken suchen.
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Nehmen wir zuvorderst einen einzelnen und einfachen Reiz 
ins Auge, und beobacliten wir die Bedingungen seiner Bewusst- 
werdung.

Um einen tief Eingeschlafenen zu wecken, bedarf es ziemlich 
starker Reize, desto starkerer, je  tiefer der Schlaf. Wenn wir 
also zu diesern Ziel einen einfachen Reiz, z. B. einen elektrisclien 
Funken, einen einfachen Ton, einen Stich anwenden, so kann 
das Bewusstwerden des Eindrucks, also auch das Aufwachen, nur 
in gewissen Fallen statt finden. Der Lichtstrahl eines einfachen 
elektrischen Funkens, wenn auch die Augen des Schlafenden 
kiinstlich aufgemacht sind , ist nicht im Stande, diesen zu er- 
wecken; es ist dazu eine grossere IntensitSt, also z. B. die eines 
Druraond’schen Lichtes, eine grossere Ausbreitung und eine 
grossere Dauer desselben erforderlich. Dann aber bleibt der 
Lichtstrahl nicht m ehr so yereinzelt, wie vorher —  und, kommt 
das Erwachen zu Stande, so ist es leicht zu bemerken, dass der 
intensive, ausgebreitete und etwas langer wirkende Strahl, indem 
er durch den n. o p t i c u s  in das Gehirn eingedrungen ist — 
Reflexbewegungen, aber auch R e f l e x e m p f i n d u n g e n  hervor- 
gerufen bat —  theils in den Muskeln, theils an der Oberflache 
des Korpers, theils in dem Herzen, welches beim kraftigen Schlage 
des Reizes auch erregt worden ist. Das Erwachen ist also 
eigentlich nicht durch den Lichtstrahl allein, sondern auch durch die 
von ihm auferweckten Mitempfindungen hervorgebra cht w orden.—  
Ebenso bei der Anwendung eines Schall- oder Druck-Reizes. 
Kurz, wenn wir von der Starkę, von der Ausbreitung und von 
der Dauer des Reizes abstrahiren, so ist, streng genommen, 
die Einwirkuug eines ganz homogenen und vereinzelten Reizes 
nicht geniigend, um das Bewusstwerden zu bewirken.

Wenn nun eine ahnliche Beobachtung an einem schon Er- 
weckten gemacht wird,  so wird sich auch dasselbe Resultat er- 
geben. —  Man ist gewohnl, zu glauben, dass wir beim W ahr- 
nehmefl immer nur einen einzigen Eindruck wahrnehm en, und 
wenn man die Sache nicht streng analytisch betrachtet, ist es 
wirklich der Fali. Was ist aber ein „ einfacher Eindruck “? — 
Es ist z. B. der eines durch Kreuzung der teleskopischen Faden 
voriibergehenden Sternes. Die astronomischen Beobachtungen 
haben es bereits klar nachgewiesen, dass wir nicht im Stande 
sind, den Lichtstrahl des Sternes und das Ticken einer Pendel- 
uhr gleichzeitig wahrzunehmen —  nun ist aber die Wahrnehmung 
des Sternlichtes selbst wirklich die eines einfachen einzigen
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Eindrucks? — Keineswegs. Wir haben ja hier nicht den Licht- 
strahl selbst, sondern auch den Eindruck der gekreuzten Faden 
und des dunkelblauen Himmels, ohne welchc der Strahl nicht 
melir bestimmt fixirt, ja sogar nicht einmal unlerschieden werden 
konnie. Ein jeder Funke m uss, urn unterschieden werden zu 
konnen, in einem breiteren verschiedenartigen S e h f e l d e  er- 
scheinen; er muss auf dem Grunde der Dunkelheit oder anderer 
weniger oder mit anderem Lichte beleuchteter Gegenstande er 
scheinen, ohne welche er zu unserem Bewusstsein in seiner 
Individualitat nicht gelangen konnte. Ware das ganze Sehfeld 
mit dem einfachen Lichtstrahl homogen, dann wiirde dieser 
Funke gewiss unbem erkt bleiben. Bei jedem Wahrnehinungsacle 
miissen also R e i z u n t e r s c h i e d e  vorha'nden sein, und ein absolut 
einfacher Eindruck kann ohne Begleitung anderer nie bewusst 
werden. „Eine einfacheEmpfindung gleicht einer Nichtempfindung“ 
(Al, Bain).

W enn wir nun jetzl einen nicht mehr absolut aber ver- 
haltnissmassig einfachen Reiz, abgesehen von andern, die rnit- 
wirken konnen, in Erwagung ziehen, so ist es wohl eine allgemein 
anerkannte Thatsache, dass die Starkę der Empfindung, also auch 
die Deutlichkeit des Bewusstwerdens, von der S t a r k ę  des  
Re i z  es  abhangig ist. Sehr schwache, z. B. entfernte Tone werden 
nicht wahrgenommen. Andererseits werden auch die yerschiedenen 
Tone, je  nach der Zahl ihrer Schwingungen, mełir oder minder 
deutlich und leicht, oder aber gar nicht percipirt. Zu diesen 
letzteren gehort namlich ein Ton, der so tief ist, dass die Zahl 
seiner Schwingungen nur 14 in einer Secunde betragt. Ebenso 
yerhalt es sich mit allen anderen Eindrucksarten —  sollen sie 
percipirt werden, so muss ihre Starkę nothwendiger Weise einen 
gewissen Grad tibersteigen. Diesen Grad nennt F e c h  n e r  *) 
R e i z s c h w e l l e .  Sie m uss nattirlich bei yerschiedenen Menschen, 
und sie kann auch zu yerschiedener Zeit yerschieden sein, doch 
lassen sich dereń gewisse Grenzwerthe bestimmen. So schatzt 
A uber**) die Reizempfindlichkeit des Auges ungefahr der Licht- 
intensitat gleich, die in 5,5 Meter Entfernung ein weisses Papier 
besitzen wiirde, das von einer 300 mai schwScheren Lichtąuelle

*) Elemente der Psjrohophysik. 18G0. I., S. 238. Der Ausdruck 
„Sclrwelle des Bewusgtseins'' findet sieli sohon bei H e r b  a r t  (Psycho
logie ais Wissenschaft — Werke, Bd. 5, S. 541).

**) Physiologie der Netzhaut. Breslau, 1865, S. 45.
O c h o r o w i c z ,  B ed in g u n g en  d. B ew u ss tw erd en s. 2
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ais der Vollmond beleuchtet wiirde. In Bezug auf die Schall- 
starke giebt S c h a f h S u t l  an, dass ein gesundes Ohr den Schall 
von einem 1 Mgr. schweren Korkkttgelchen, das 1 Mm. hoch 
herabfallt, noch in 91 Mm. Entfernung zu horen vermag*). 
Der Druck von Gewichten kann nach Versuchen von Au b e r  
und K a m m l e r  an den empfindlichsten Hautstellen eben noch 
verspUrt werden, wenn er 2 Mgr. erreicht**). F iir die Temperatur- 
empfindungen kann natiirlich eine Reizschwelle nur dann gesucht 
werden, wenn man ais solche die kleinsten Aenderungen der 
Eigenwarme der Haut durch Zufuhr oder Entziehung von WSrme 
betrachtet. Fur diese scheint aber die Haut so empfindlich zu 
sein, dass sie merklich eben so genau, wie ein gutes Queck- 
silberthermometer auf TemperaturSnderungen reagirt***), wonach 
mindestens Vio 0 C. voh ihrer eigenen Temperatur an gerechnet, 
ais Reizschwelle gelten du rfte .f) —  Dass bei zu geringer In- 
tensitat wirklich nur die Schwache, nicht aber eine gSnzliche 
Abwesenheit des Reizes das Zustandekommen des W ahrnehmens 
verhindert, ist aus folgender Beobachtung leicht zu ersehen: 
Bei gewisser Entfernung ist uns der Schall einer tonenden Glocke 
unhorbar —  werden aber mehrere solcher Glocken aus derselben 
Entfernung in Bewegung gebracht, so wird der Schall empfunden, 
Die Schallwellen miissten also auch im ersten Falle an unser 
Ohr schlagen, denn sonst ware auch die Summę solcher Ein- 
driicke nicht im Stande gewesen, eine Empfindung zu bewirken —  
was noch ersichtlicher sein muss, wenn die Einzeltone aus ver- 
schiedenen Punkten des Horizontes herriihren. Auf ein solches 
Zustandekommen der Empfindung durch Zusammensetzung un- 
bewusster Eindriicke hatte schon H a m i l t o n  f f )  hingewiesen. 
„Alles, wovon wir wissen", sagte er, „besteht aus dem,  wovon 
wir nichts w issen“ —  und in der That hat unś die neuere 
Physiologie gezeigt, dass alle unsere Empfindungen aus mehreren

*) Abhdl. der Miinchener Acad. VII. S. 501. — Fechner, I., 
S. 257.

**) In Moleschotfs Untersuchungen zur Naturlehre. V. S. 145.
***) Fechner, loc. cit. S. 202. 

f)  Vgl. W undt, Grundziige der physiologischen Psychologie. 
Leipzig, 1873. I., S. 289 —290.

t t )  La philosophie de Hamilton par J. St. Mili. trad. p. Cazelles 
Paris, 1869. chap. XV. Des modincations mentales inconscientes 
S. 322 f.
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unwahrnehmbaren Elementen zusammengesetzt sind.*) Eine ein- 
fache Molekularschwingung kann weder Schall- noch Licht- oder 
Elektricitatsempfindung hervorrufen; nur eine gewisse Anzahl 
derselben maeht es moglich, dass wir sie ais Schall, Licht oder 
Warme u. s. w. wahrnehmen —  und es sind dabei ungeheuer 
grosse Unterschiede der Schwingungsanzahl erforderlich, damit 
die Verstarkung des Reizes oder eine (fur uns q u a l i t a t i v e )  
Umwandlung desselbcn wahrgenommen werden konne. „Hypothe- 
tisch gerechnet", sagt Adolf Horwicz, „w iirden 14— 36000 
Schwingungen den Tonen, etwa eine Billion Schwingungen der 
Wftrme, 4 — 5 Billionen dem rothen Licht, 8 Billionen dem 
Violett, darilber hinaus der chemischen Wirkung auf Zunge und 
Nase entsprechen.“ **) Die eigentliche (auch fiir uns ą u a n t i -  
t a t i v e )  Veranderung des Reizes kann bei viel geringeren Unter- 
schieden wahrgenommen werden. Sie hangt von der Amplitudę 
der Schwingungen ab: je grosser dieselbe, destó sttirker der 
Eindruck. Hier wie dort muss aber die Grosse des Reizes die 
Reizschwelle erreichen, um iiberhaupt wahrgenommen werden zu 
konnen. Unter der Reizschwelle existirt fur uns keine Empfin- 
dung, keine Aussenwelt —  und es darf vermuthet werden, dass, 
wenn unsere Sinnesorgane empfindlicher waren, uns auch eine 
viel grossere Anzahl von Naturkraften erscheinen wttrden.***) 

Aber nicht nur auf das M i n i m u m  der Starkę ist unsere 
Empfindlichkeit beschrankt; auch bei einem zu starken Reize 
kann sie aufgehoben werden. Ein musikalischer Ton, der so 
hoch is t , dass die Zahl seiner Schwingungen 36,000 in einer 
Secunde betragt, wird nicht mehr wahrgenommen. Ein starker 
plotzlicher Lichteindruck kann das Auge so vollstandig betauben, 
dass sogar noch starkere Reize nicht mehr percipirt werden. 
Ursache dessen liegt ebenso in der Constitution unserer Sinnes
organe, wie die der Reizschwelle. Da namlich jede Empfmdung

*) Naheres dariiber findet man yortrefflich dargestellt bei H. 
Taine, De Tintelligence. Paris, 1870. I. Bd. Liyre 3e. chap. I u. fł.

**) Psychologische Analysen auf physiologischei' Grundlage. 
Halle, 1872. S. 184.

***) Ais Beweis dafur konnte die von R e i t h e n b a c h  bebauptete 
Entdeckung einer O d i s c h e n  Kraft dienen. Leider sind aber diese 
Erscheinungen einer wissenschaftlichen Priifung nielit unterworfen 
worden. Siehe dariiber: Reichenbach, D er s e n s i t i y e  Me na c h  und 
sein Yerhalten zum Ode. Experimentale Unters. iiber ihre gegen- 
seit. Krilfte u. Eigenschaften. 2 Bde. Stuttgart, 1854.

2*
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eine gewisse organische Arbeit mit sich zieht, so kann, wenn 
diese Arbeit zu gross ist, auch der Verbrauch der organischen 
Krafte sich anormal steigern und dadurch auch eine Abschwachung 
der Empfindliehkeit hervorrufen; hier wie iiberall muss die ver- 
brauchte Kraft neu ersetzt und der normale Zustand wieder her- 
gestellt w erden, wenn die Leitungs- und Concentrationsfahigkeit 
des Organs erhalten sein soli. Vorher miissten die Nerven- 
molekule durch den ausseren Reiz in eine hinreichend starkę 
Bewegung versetzt werden, jetzt mtissen sie ihre abnormal ge- 
steigerte Bewegung zur normalen Ordnung bringen und die 
fritheren Verhaltnisse erreicjhen. Einem gegebenen Reize von 
constanter GrSsse wird also ein bestimmtes M a x i m u m  des 
physiologischen Nervenprocesses und derEmpfindung entsprechen, 
ein Maximalwerth der Empfindung, der mit der Herstellung jenes 
Gleichgewichtszustandes eintritt. Die Steigerung des Reizes er- 
hOht dann nicht mehr die Starkę und die Rlarheit der Empfin
dung,  sondern erhalt diese nur auf ihrem Maximum, oder sie 
gar unmoglich macht.*) W undt hat diesen Maximalwerth des 
Eindrucks —  R e i z h o h e  genannt.**) Die hierzu gehorenden 
Beobachtungen sind noch sehr mangelhaft —  doch lassen sich 
einige sichere Ankniipfungspunkte feststellen. So wird beim 
Auge die Empfindungshohe bei einer geringeren Reizstarke er- 
reicht, ais beim Ohr, und dieses wird wieder in Reizempfang’ 
lichkeit durch. die Sussere Haut iibertroffen. W ahrend die R e i z -  
s c h w e l l e  fiir die brechbarsten Farben, also Violett, Blau, tiefer 
zu liegen scheint, ais fiir die minder brechbaren: Roth, Gelb 
(da in der Dnnkelheit blaue Farbentone noch wahrgenommen 
w erden, wo rothe bereits vollkommen schwarz erscheinen***) 
erreichen die gelben Strahlen die R e i z h o h e  am fruhesten, 
spater die rothen und noch spater die brechbarsten Farben des 
Spectrum s.f) —  Lichtstrahlen, welche ausserhalb des Violetten 
liegen, welche also mehr ais 699,000,000,000,000 Schwingungen 
in einer Secunde machen, werden nicht mehr percipirt, sie sind 
also fiir uns keine eigentlichen Lichtstrahlen. Da aber die

*) Vgl. V o l k m a n n ,  Grundriss d. Psychologie. S. 131 f. 
C o r n e l i u s ,  Wechselwdrkung zwischen Leib und Seele. Halle, 1871. 
S. 67, 8.

**) W u n d t ,  Physiol. Psychologie. S. 282.
***) H e l m h o l t z ,  Physiologische Optik. S. 317. 

t) V o l k m a n n ,  Physiol. Untersuchungen im Gebiete der Optik. 
I S. 52. — Wundt, S. 293.
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brechbarsten Farben des Spectrums bei derselben Stftrke leichter 
ais die gelb-ro then  —  und die hOheren Tonę bei derselben 
Starkę leichter ais die tieferen wahrgenommen werden, so scheint 
diese Thatsache darauf hinzudeuten, d a s s  d i e  D e u t l i c h k e i t  
de s  W a h r n e h m e n s  n i c h t  b i o s  v o n  d e r  e i g e n t l i c h e n  
S t a r k ę  d e s  R e i z e s ,  a l s o  n i c h t  b l o s s  v o n  d e r  A m p l i 
t u d ę  d e r  S c h w i n g u n g e n ,  s o n d e r n  v i e l m e h r  a u c h  v o n  
d e r  Z a h l  d e r s e l b e n ,  a l s o  v o n  d e r  G e s c h w i n d i g k e  i t  
d i r e k t  ab  h a n  g i g  s e i .  Diese Bemerkung kann uns vielleicht 
erk laren , warum die Gesichtsvorstellungen in unserem Bewusst- 
sęin eine viel wichtigere Rolle spielen, ais die der Warme oder 
des Schalls — und es ist nicht zu iibersehen, dass sogar die 
Ausdriicke: Helligkeit, Klarheit und Deutlichkeit des Bewusstseins 
der Gesichtserfahrung entnommen sind. Dass jedoch die wahr- 
sclieinlich noch rascheren c h e m i s c h e n  Schwingungen nicht 
mehr percipirt werden, erklart uns die Thatsache der Reizhohe. 
Also nur innerhalb dieser Grenzen śind uns die Erscheinungen 
wahrnehmbar. Die chemischen Molekularbewegungen werden 
ersichtlich, wenn sie eine m e c h a n i s c h e  Bewegung hervorrufen, 
a l s o ,  wenn sie sich a u s b r e i t e n .  Eben so verhait es sich 
mit allen a n  s i c h  unwahrnehmbaren Erscheinungen. Die 
Molekularbewegung, welche in den motorrschen Nerven durch 
den W illensimpuls hervorgebracht wird, lasst sich ausserlich 
nicht wahrnehm en, wenn sich aber dieselbe Molekularbewegung 
auf die Muskelfasern aijsgebreitet und die in ihnen ruhenden 
Krafte ausgelost hat —  so wird dieselbe al s mechanische Be
wegung der Muskeln siclitbar. Diese R a u m s t a r k ę * )  des Reizes 
ist fur das Zustandekommen des Bewusstseins sehr bedeutsam. 
Die bekannten W e b  e r ’schen Versuche**) itber die Empfindlich- 
keit des Tastsinnes an verscliiedenen Stellen der Haut zeigen 
dies am deutlichsten. Auf der Mitte des Oberarmes werden die 
zwei Zirkelspitzen erst dann ais doppelt wahrgenommen, wenn 
ihre Entfernung von einander 30 par. Linien betrSgt, wShrend 
am rothen Theile der Lippen 2 L in ., an der Volarseite des 
letzten Fingergliedes 1 Lin. und auf der Zungenspitze Lin.

*) Der Ausdruck ruhrt von Ot t o  B o r n e r  (Die Lehre vom 
Bewusstsein, Freiburg, 1853, S. 52) h e r, nur war er bei ihm anders, 
namlich immateriell (!) aufgefasst.

**) E. H. Weber, W a g n e r ’s Hand-wćSrterbuch der Physiologie.
III., 2. S. 539 fl.
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dazu hinreichend ist. Ebenso wird im Auge ein Lichtstrahl erst 
dann klar wahrgenom men, wenn er eine gewisse Extensitat er- 
reicht hat. „ In  Bezug auf die Ausbreitung der R eize“ , sagt 
W u n d t ,  sind alle sammtlich auffassenden Sinne gleichmassig 
von dem Gesetze beherrscht, d a s s  i h r e  R e i z e m p f i n d l i c h -  
k e i t  b i s  zu e i n e m  ge  wi s  s e n  Gra  de  m i t  d e r A u s d e h n u n g  
des  E i n d r u c k s  z u n i m m t .  Ein ortlich begrenzter Reiz, 
welcher zu schwach ist, um Empfmdung zu erregen, kann also 
zur Reizschwelle werden, wenn eine grossere empfmdende Flachę 
von demselben getroffen wird, oder,' wie wir das namliche Ge- 
setz auch formuliren konnen: die i n t e n s i v e  kann bis zu einem 
gewissen Grade durch eine e x t e n s i v e  ReizsŁeigerung ersetzt 
werden. So empfmden wir, ob eine Flttssigkeit warmer oder 
kSlter ais unsere Haut is t, viel leichter, wenn wir die ganze 
H and, ais wenn wir etwa bloss einen Finger in dieselbe ein- 
tauchen.*) Ebenso wird die Empfindlichkeit der Netzhaut fur 
Lichtintensitaten grosser, wenn die beleuchtete Netzhautstelle zu
nimmt. “ **) Die Raumstarke des Reizes hat aber noch einen 
andern wichtigen Einfluss auf die Form des Bewusstseinsphae- 
nomens. Ein extensiverer Reiz wird auch in den Centralorganen 
eine extensivere Yeranderung hervorbringen; je nach der Raum
starke des Reizes werden demnach bei Reflexbewegungen nur 
einige oder mehrere Muskelsysteme in Bewegung gebracht. Es 
scheint mir auch die Raumstarke eine derwichtigsten Bedingungen 
zu sein, durch welche die qualitative Umwandlung des Reizes 
verursacht wird. E i n e  o b j e c t i v e  E m p f i n d u n g  f Sng t  a n ,  
G e f t t h l s e m p f i n d u n g  zu w e r d e n ,  w e n n  d i e  R a u m s t a r k e  
d e s  R e i z e s  e i n e  g e w i s s e  G r B s s e  e r r e i c h t .  Eben deshalb 
sind es auch Geftihle, und iiberhaupt Gefuhlsvorstellungen, welche 
den grossten Einfluss auf unsere Thatenausiiben. —  „ W e n n  ein 
Eindruck“ , sagt B a i n ,  von einem Gefiihl begleitet is t, so  ver- 
breiten sich die hervorgerufenen Erregungen frei iiber das Ge- 
hirn h in , wodurch eine allgemeine Erregung der Bewegungs- 
organe herbeigefilhrt, sowie die Eingeweide afficirt werden."***) 
Ich mocłite yielmehr sagen: „ W e n n  die heryorgerufenen Er-

*) E. H. W e b e r ,  Handworterbuoh der Phys. III., 2. S. 553.
**) Au b e r t ,  Physiologie der Netzhaut. S. 108. Vo l k ma n n ,  

rhysiol. Unters. I., S. 41. W i t t i g ,  Med. Centralb. 1863. S. 417. 
W u n d t ,  loc. cit. S. 292.

***) A. Ba i n ,  Geist und Korper. Leipzig, 1874. S. 62.
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regungen sich frei iiber das Gehirn hin verbreiten u. s. w., so 
wird der Eindruck von einem Gefilhl begleitet “ —  und Bain 
hat vollkommen Recht, indem er an einem andern Orte auf den 
Zusammenhang hinweist, welcher zwischen der A b t o d t u n g  d e r  
G e f i i h l e  und der A u s b r e i t u n g  d e r  E i n d r t i c k e  stattfindet. 
Es wird namlich durch die Gewohnheit, d. h. durch sehr oft 
wiederholte Eindrticke, die Ausbreitung derselben begrenzt, nur 
an bestimmte Nervenfasern fixirt, und damit auch die Entstehung 
der Gefiihle mehr und mehr verhindert. In Verbindung mit 
dieser Thatsache steht die v o n H o r wi c z * )  gemachte Bemerkung, 
dass diejenigen Sinne (die hoheren), welche h S u f i g e r  afficirt 
werden, viel weniger Gefuhlsempfindungen darbieten, ais diejenigen 
(z. B. Geruch und Geschmack), welche s e l t e n e r  afficirt werden. 
Es ist noch zu bemerken, dass die Raumstarke eines gegebenen 
Reizes, das Bewusstwerden anderer Reize, selbstverstandlich 
Yerhindern muss. Eine ausgebreitete Erregung des Gehirnes 
stellt sich dann allen Susseren Reizen so stark entgegen, dass 
sie nicht mehr in das Centralorgan eindringen konnen und un- 
bewusst bleiben. W enn aber der frUhere Reiz zu gewaltig war, 
so kann sogar eine langere Bewusstlosigkeit eintreten.

Zwischen diesen Grenzen, d. h. zwischen der R e i z s c h w e l l e  
und R e i z h o h e ,  liegt das weite Gebiet der Empfindung. Die 
fur uns zugangliche Erscheinungswelt wird durch diese Grenzen 
bestimmt, und in diesem Sinne kann man freilich sagen: die 
W e l t  i s t  u n s e r e  Em p f i  n d u n g .  Empfindung setzt aber das Zu- 
empfindende voraus —  Sentio, ergo res est. —  Doch wird 
dadurch keineswegs die Wirklichkeit an sich begrenzt. Im 
Gegentlieile, lasst uns der tagliche Fortschritt der Wissenschaft 
verm uthen, dass ausserhalb unseres W ahrnehmens sich noch 
unendliche Regionen des Unbekannten erstrecken.

Wenn aber das Verhaitniss des Aeusseren zu dem Innern 
erforscht werden soli, so miissen wir uns natiirlich mit diesen 
Grenzen begniigen.

W ir haben gesehen, dass die Starkę des Reizes im All- 
gemeinen auf die Klarheit des Bewusstwerdens einen sehr be- 
deutenden Einfluss hat; je tzt miissen wir noch diese Abhangig- 
keit naher bestimmen. —  Nach der gewohnlichen und alteren 
Meinung, welche noch H e r b a r t  theilte,**) ist die Intensitat der

*) A. Ho r wi c z .  Psych. Analysen. Halle, 1872. S. 357.
**) H e r b a r t ,  Werke. Bd. 7, S. 350. Herbart erkannte freilich, 

dass d i e D i f f e r e n z e n  der EmpfindungsgrSssen sind die Logarithmen
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Empfindung der des Reizes direct propurtional —  diese wurde 
aber von W e b e r  und F e c h n e r  modificirt. Nach ihren Unter- 
suchungen wird die functionelle Beziehung zwischen Reiz und 
Empfindung durch folgendes Gesetz ausgesprochen:

D ie E m p f i n d u n g  i s t  p r o p o r t i a l  d e m  L o g a r i t h m u s  
de s  R e i z e s .  - 

Diesem mathematischen Ausdrucke des Gesetzes entsprechen 
noch folgende, welche die factische Bedeutung desselben naher 
bezeichnen:

„E in  Unterschied zweier Reize wird immer ais gleich 
gross empfunden, wenn sein VerhSltniss zu den Reizen, 
zwischen denen er besteht, dasselbe bleibt, wie sich 
auch seine absolute Grosse andere.“ *)

So, dass z. B. ein Zuwachs von 1 zu einein Reize, dessen Starkę 
durch 100 ausgedriickt ist, eben so stark empfunden wird, ais 
ein Zuwachs von 2 zu einem Reize von der Starkę 200, von 8 
zu einem Reize von der Starkę 300 u. s. w. —  Je nach der 
Metliode, von der man ausgeht, wird der Ausdruck des Gesetzes 
verschieden. Bei der Metliode „de r  mittleren F eh le r“ ergiebt 
sich, dass der mittlere variable F ehler, welcher bei der Ver- 
gleichung eines Reizes mit einem andern, von dem er nicht 
merklich verschieden ist, begangen wird, stets einen constanten 
Bruchtheil des Reizes ausmacht. Es werde z. B., wenn einem 
Gewichte von der Grosse 1 ein anderes gleich gemacht werden 
soli, ein durchschnittlicher variabler Fehler von J/10 begangen, 
so betragt dieser Fehler 2/10, wenn das Gewicht =  2 ist, 3/10 
wenn es =  3 ist u. s. f. Bei der dritten Methode, „der ricli- 
tigen und falschen Falle“, wird der Ausdruck wieder ein anderer, 
doch bleibt immer das Gesetz dasselbe. Seine mathematische 
Form ist die nam liche, wie sie zwischen den Logarithmen und 
den ihnen zugehorigen Grundzalilen statt findet. Die Logarithmen 
andern sich namlich um gleiche absolute GrSssen, wenn die 
Grundzahlen um gleiche relative Grossen zunehmen. Bezeichnet 
man also die Reizstarke mit R , die zugehorige Intensitat der 
Empfindung mit E , den Schwellenwerth des Reizes, also den- 
jenigen, fiir welchen E =  0 ist, mit a, endlich mit C eine aus

der R e i z ą u o t i e n t e n  wenigstens in Bezug auf die Tonempfindungen, 
■wie vor ihm schon Eul e r .  Doch bezieht sich hier das Gesetz mcht 
auf die Intensitaten der Tono, sondern auf ihre qualitativen Unter- 
schiede, ihre Hohen.

*) F e c h n e r ,  Psychophysik. I., S. 134.
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den Versuchen zu bestimmende Constante, so wird das Gesetz 
durch folgende Gleichung ausgedriickt:

E =  C. log. R
a

und bei a =  1
E =  C. log. R

gesetzt, dass auch C =  1 so wird die Formel ihre einfachste 
Form erhalten:

E =  log. R.
Nach dieser Formel lasst sich nun der bezugweise Gang zwischen 
Reiz und Empfindung leicht ubersehen, wenn man unter Zu- 
grundelegung eines beliebigen logarithmischen Systems die Werthe 
E , welche den von der Schwelle 1 an wachsenden Werthen 
von R zugehoren, berechnet. Es zeigt sich dann, dass E an- 
fangs in rascherem Verhaltniss ais R wachst, indem das Verhaltniss 
E log. R
_  —  —  anfangs wachst. Bei fortwahrender Steigerung von 
ti n

E
R nimmt das zugehorige Verhaltniss -  wieder ab. Steigert man

R
also den Reiz von seinem Schwellenwerthe an, 'so  s t e i g t  d i e  
E m p f i n d u n g  a n f a n g s  r a s c h e r ,  a i s  d e r  R e i z ,  Liber eine 
gewisse Grenze hinaus aber langsamer. Ilierbei lasst tsich ein 
bestimm ter Mittelfall denken, wo die Empfindung weder rascher 
noch langsamer ais der Reiz, sondern —  streng genominen nur 
innerhalb eines unendlich kleinen Intervalles —  demselben pro- 
portional wachst. Diesem Mittelfalle wiirde, da bis zu ihm der 

lo^
W erth -  =  — mi t  dem Wachsthum von R zunimmt, dar

li * R
E

iiber hinaus aber abnimmt, das Max .  von -  entsprechen.*)
H

Die Frage, ob und inwiefern die Empfindlichkeit fiir Unter- 
schiede mit der Empfindlichkeit fiir „absoluteReizgrossen" parallel 
geht, namentlich, ob die Abanderung der Empfindlichkeit fiir 
Reize, welche d u r c h  d i e  E i n w i r k u n g  d e r R e i z e  s e l b s t  
e n t s t e h t ,  auch die Empfindlichkeit fiir Unterschiede derselben 
betheiligt •—  wurde von F e c h n e r  aufgehoben und folgender- 
weise beantwortet:

*) C o r n e l i u s ,  Wcchselwirkung. S. 72.
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„W enn sich die Empfindlichkeit fur zwei Reize in 
gleichem Verhaltnisse kndert, bleibt sich doch die 
Empfmdung ihres Unterschiedes gleich."*)

Diess von Fechner s. g. P a r a l l e l g e s e t z  ist also eine Ueber- 
tragung des W eber’schen „psychophysischen“ Gesetzes von 
Aussen nach Innen, von der ausseren auf die innere Psycho- 
physik.

Es muss hierbei bemerkt werden, dass die „absolute Reiz
grosse", streng genommen, eine ebenso relative ist, wie die des 
P»eizunterschiedes. Die absolute Reizgrosse kann nie wahrge
nommen werden, da die Wahrnehmung selbst schon eine Relation 
bedeutet, und da ausserdem der gegebene Eindruck immer durch 
andere gleichzeitig wirkende modificirt wird. Der Ausdruck 
a b s o l u t e  Reizgrosse soli also nur darauf hindeuten, dass wir 
den gegebenen Reiz so viel wie moglich von dem Grunde anderer 
absondern, unsere Aufmerksamkeit auf ihm allein concentriren.

Die Entdeckung des psychophysischen Gesetzes ais erste 
Grundlage fur streng wissenschaftliche Untersuchungen auf diesem 
schwierigen Gebiete ist filr die Psychologie von  grosser Wichtig- 
keit, abgesehen davon, dass dies Gesetz uns noch keineswegs 
die Mittel giebt, in allen Fallen die Starkę der Empfmdung nach 
der Starkę des Reizes zu berechnen. Es miissen dazu, wie wir 
es spater sehen werden, noch viele andere, besonders p s y c h  i- 
s c h e  Bedingungen in Betracht kom m en, wie das namlich die 
Betheiligung der G e f i i h l e  bei der W ahrnehmung ersichtlich 
macht. Aber auch in Bezug auf rein ausserliche Bedingungen 
ist die allgem eine, obgleich bis jetzt bei den psychophysischen 
Untersuchungen zu wenig betonte Relativit8t auch des einfachsten 
W ahrnehmens nicht zu ubersehen. Die absolute Reizstarke wird 
immer von der absoluten Starkę anderer Nebeneindriicke ab- 
hangig. W ir nehm en das Weisse leichter auf Schw arzem  ais auf 
grauem Grunde wahr. Ebenso ist die S tille , in welcher ein 
Schalleindruck wahrgenommen wird, immer nur eine relative —  
die s. g. absolute Empfmdung wird also auch nur eine Empfmdung 
des Unterschiedes, zwischen den leicht bemerkbaren und den 
fast unmerkbaren EindrUcken sein.

Abgesehen von diesen Schwierigkeiten ist aber, wie gesagt, 
die Thatsache der gesetzlichen functionellen Beziehung zwischen 
Reiz und Empf. von grosser Wichtigkeit. Ich bin sogar iiber-

*) F e c h n e r ,  loc, cit. L, S. 302.
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zeugt, dass es noch mehrere unberllhrte Verh81tnisse im Gebiete 
der Perception und Aperception giebt, die eine experimentale 
Anwendung des W eber-Fechner’schen Gesetzes mBglich machen. 
Beispielsweise will ich anfiihren, dass H e i n r i c h  B o h m e r * )  sich 
in der Zeit, wo Fechner seine Untersuchungen anstellte, auf dem 
Wege ein Gesetz fiir die r S u m l i c h e  A n s c h a u u n g  aufzufinden, 
befand. E r erkennt in dem psychophysischen Gesetze das von 
ihm gesuchte an, und spricht sich daritber in folgenden Worten 
aus: „F echner hat, wie mir bekannt, die Moglichkeit der Aus- 
dehnung seines Gesetzes auf die rSumliche Anschauung gar niclit 
geahnt, und so finden wir hier einen Satz bestatigt, den Do we 
ausspricht, dass es wunderbar sei, wie die Natur sich manchmal 
auf dem einen Gebiete dem vcrberge, dem sie auf dem andern 
ihre grossten Geheiinnisse offenbare. Es ist aber ganz klar, 
nicht nur ,  dass unsere rSumliche Anschauung wachst mit den 
Abstanden der Objecte vom Beobacliter, sondern dass sie dieses 
auch ganz in der Weise tliut, dass sie weit l a n g s a m e r  wachst, 
ais die objectiven Entfernungen, und endlich, wenn wir unsere 
Untersuchung auf den eben merklichen Zuwachs richten, so 
finden wir w iederum , dass wir in der Ferne einem bestimmten 
Abstande ein ganz anderes Stiłck beigeben miissen, ais in der 
Nahe, soli das eben Merkliche dargestellt werden. Je kleiner 
der Sehkreis is t, den wir mit dem Blick beherrschen, um so 
eher merken wir den kleinsten Zuwachs, je  grosser, um so 
leichter ilbersehen wir selbst grSssere Abstande. Kurz, die ganze 
Anordnung aller Seliobjecte im Raume beweist vom Boden der 
Beobachtung—  die experimentale BestStigung bleibt vorbehalten — 
d a s s  d i e  G r o s s e  d e r r a u m l i c h e n  A n s c h a u u n g  d e m  L oga- 
r i t h m u s  d e s  R e i z e s  p r o p o r t i o n a l  w a c h s t . "

Es ware vielleicht interessant, noch zu untersuchen, ob 
nicht in Bezug auf z e i t l i c h e  A n s c h a u u n g  der Dinge jenes 
Gesetz anwendbar sei. W enigstens scheint es gewiss zu sein, 
dass auch zum Untersclieiden grosserer Zeitmomente der Zu
wachs grosser sein m uss, ais zum Unterscheiden der kleineren. 
Diesen Gedanken finde ich bei Fechner auch nicht —  er spricht 
nur dariiber, „w ie gross die Zwischenzeit zwischen zwei E i n -  
d r i l c k e n  sein mttsse, um d i e s e l b e n  noch ais unterschieden

*) Die Sinneswahrnehmungen in ihren physiologischen und 
psychologischen Gesetzen. Eine physiol. Grundlage der Anthropologie. 
Erlangen, 1868. S. 387.
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auffassen zu konnen“ *) —  was natUrlich etwas ganz Anderes 
ist —  denn ich meine hier nicht die Zahl der zum Bewusstsein 
kommenden Eindritcke, sondern den Zeitverlauf selbst —  es 
liandelt sich nicht darum, wie viel Eindritcke in gegebener Zeit, 
sondern wie viel Zeit bei gegebener Anzahl von Eindriicken 
apercipirt wird. Diese letzte Frage lasst sieli doch, wie ich 
meine, exerimentell losen. Ware nftmlich das psycho-physische 
Gesetz auch hier anwendbar, so mttssten uns die Beobachtungen 
nachw eisen, d ass , wenn wir z. B. zwei kurze Zeitperioden erst 
dann von einander unterschęiden, wenn die eine 1 Minutę, die 
andere aber l 1̂  Minutę betragt —  so muss eine Zeitperiode 
von 2 Min. urn 2/3, eine von 3 Min. urn 3/3 =  1 wachsen, 
wenn ein ahnlicher D a u e r u n t e r s c h i e d  apercipirt werden soli. 
(Die sonstigen Bedingungen miissen nattirlich in beiden Failen 
gleich bleiben.) In meinen wenigen Experimenten war die Be- 
siatigung des Gesetzes in der That erreiclit —  doch wird es 
wegen der zahlreichen Scliwierigkeiten dieser Versuche noch 
mehrerer Experimente bediirfen, urn die Bestatigung festzustellen.

Die F o r t d a u e r  desBeizes selbst und des Erregungszustandes 
in den Sinnesorganen bildet auch eine sehr wichtige Bedingung 
fur Ausbildung des Bewusstseins. Ist die Dauer des Reizes zu 
kurz, so wird er gar nicht in seiner Individualitat empfunden, 
und jedenfalls m uss eine gewisse, wenn auch kurze Zeit ver- 
lau fen , ehe er nach dem Erregen des Sinnesorganes zum Be
wusstsein gelangt. Die physiologischen Untersuchungen haben 
es bereils klar gezeigt, dass die Zeit hierbei ein eben so wicli- 
tiges Agens ist, wie bei allen anderen Bewegungen in der 
Welt —  obgleich noch Joh. Miiller daran zweifelte. Und doch 
weisen darauf die gewohnlicbsten Erfahrungen hinl Wenn wir 
einen siissen Geschmack empfinden wollen, so mUssen wir einige 
Zeit nach d ere rs ten  Berilhrung mit den Nerven warten; auch hort 
aber die Empfindung nicht in detnselben Augenblicke auf, wo der 
Gegenstand derselben fortgenommen wird; und ebenso wenig wird 
der Eindruck gleich nach dem Eintreten in das Gehirn bewusst. Es 
pflanzt sich namlich die nervose Erregung mit der unbedeutenden 
Schnelligkeit von 30 bis 90 Fuss in einer Secunde fort, wobei 
sie bei starkeren Reizen grosser ais bei schwacheren.**) zu sein scheint,

*) F e c h n e r ,  loc. oit. 1., S. 296.
**) Monatsberickte der Berliner Academie der Wissensckaften. 

Februar 1873.
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Wenn der Reiz in das Gehirn gelangt ist und nur bewusst 
werden soli, damit man ihn willkiihrlich auf die motorischen 
Nerven iibertragen konne, so wird die dazu nothige Zeit kilrzer 
sein, ais wenn nocli ein einfacher Ueberlegungsact liinzu kommen . 
soli. Ein fiir den einfachsten Ueberlegungsact nothiger Moment 
betragt ungefahr ' / 12 Sec. Das Experiment lasst sich folgender- 
weise anstellen. Man trennt zwei Personen durch einen Schirm, 
die eine soli eine Silbe aussprechen und die andere dieselbe so 
schnell wie moglich wiederholen. War die Silbe vorher verab- 
redet, so betrSgt die bis zur W iederholung verlaufende Zeit 1/(; 
bis 1/i  Sec., war sie nicht verabredet, einer Sec. melir. 
Du Bo i s  R e y r a o n d  nennt ais Beispiel einen Walfisch von 
90 F uss Lange: derselbe wird mit einer Harpune in den Schwanz 
gestochen; um diesen Eindruck bis zum Gehirn zu leiten, wiirde 
eine Secunde erforderlicli sein, ein RruchtheiPeiner Sec., unge
fahr 1/10, um bewusst zu werden und das Gehirn zu durch- 
stromen, eine volle Secunde, um den Bewegungsimpuls zurtick- 
zubringen, so dass das Root des Harpuniers iiber 2 Sec. Zeit 
haben wiirde, um der Gefahr zu entrinnen.*) Da also die Ge- 
schwindigkeit der Nervenleitung fast f i l n f ma l  geringer ist, ais 
die des Schalls, so ist es daher, wie R e c l a m  bem erkt, sehr 
gefahrlich, vor einer heranbrausenden Locomotive oder einem 
schnell jagenden Pferde iiber den Weg zu laufen, weil zwischen 
ihrem ersten Erblicken und der Ausfiihrung die Locomotive und 
das Pferd schon viel naher gekommen sind.

Ueberhaupt gelangen die unerwarteten Eindriicke langsamer 
zum Bewusstsein, ais die erwarteten; nach Ad. H i r s c h  wurde 
ein unerw arteteter electrischer Funke nach 0,200 Sec. wahrge- 
nommen, der mit Spannung erwartete Durchgang eines Sterns 
durch den Meridian im Fernrohr schon in 0,077 Sec. Friiher 
nahm man ais kleinsten wahrnehmbaren Zeittheil */la Sec. an; 
Bestimmung kleinerer Zeittheilchen beruht auf Berechnung, nicht 
auf Wahrnehmung. Bei einer Uhr, welche nocli Tertien angiebt, 
riickt der Tertienzeiger in einer Sec. um 60 W inkel, jeden zu 
6 Graden, fort und man kann diese 60 Bewegungen nicht einzeln 
zShlen; selbst wenn man ihn bei einem Versuche hemmt,  ver- 
streichen zwischen Yorsatz und Ausfiihrung 3— 5 Tertien.**)

*) Ba i n ,  Geist und Korper. S. 44.
**) K a s t n e r ,  Mathem. Abh. S. 4. P e r t y ,  Anthropoloeie. 

Leipzig, 1874. I. Bd„ S 156.
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Die z u m  B e w u s s t w e r d e n  d e s  R e i z e s  n S t h i g e  D a u e r  
d e s s e l b e n  differirt obgleich nicht bedeutend, sowolil bei ver- 
schiedenen Individuen, ais auch bei einem und demselben In- 
dividuum zu verschiedenen Zeiten — abhangig von den i n n e  r e n  
B e d i n g u n g e n ,  physischen (wie die allgemeine Constitution) 
und psychischen (wie die Erwartung oder die Aufmerksamkeit). 
Doch ist sie se lb st, sowie die Starkę des Reizes, bei sonst 
gleichen Bedingungen eine constante Grosse. Der Abkiirzung 
wegen will ich sie Z e i t s c h w e l l e  nennen.

Mehrere auf einander folgende Lichteindriicke m iissen, um 
einzeln bemerkt zu w erden, in einer Zeitdauer von */so Sec. 
von einander abstehen.*) Dies kommt daraus, dass ein jeder 
Reiz, indem er auf das Auge gewirkt hat, ein selbstandig 
dauerndes Nachbild erweckt, welches das Bewusstwerden des 
folgenden verspatert. In der Dauer der Z e i t s c h w e l l e  fliesst 
also die eigenttiche Dauer des Reizes mit dem Nachbilde zu- 
sammen. „Auch bei kiirzester Dauer des urspriinglichen Licht- 
reizes ist immer uns eine gewisse Zeit gegeben, wahrend welcher 
der Beobachter inittelst des Nachbildes eine Reihe von Einzel- 
heiten des Gesehenen wahrnehmen kann, zu dereń W ahrnehmung 
ihm der unmittelbare Reiz keine Zeit gelassen haben wiirde. 
So kijnnen wir im Dunkeln nach einem Blitze eine ganze Reihe 
von einzelnen Gegenstanden erkennen, obgleich die Dauer der 
Beleuchtung nur Zehntausendtheile einer Secunde betragt; das 
positive Nachbild ist aber gerade in einem solchem Falle auch 
unter giinstigen Bedingungen entwickelt, und dauert deshalb ver- 
hSltnissmassig lange Zeit.“ **) A. B a x t  hat in dieser Hinsicht 
mit dem von H e l m h o l t z  erfundenenApparate, T ac h is to sk o p * * * ) 
genannt, folgende Untersuchungen gemacht. Das Object (gedruckte 
Buchstaben) wurde durch einen Schlitz in einer rotirenden Sclieibe 
beobachtet. Daneben befand sich ein heli beleuchteter weisser 
Sector, dessen Beleuchtung d e n  z u e r s t  e r h a l t e n e n  E i n d r u c ' k  
a u s l O s c h e n s o l l t e ;  ais Licht war eine Petroleumflamme mit

*) L e y d e n ,  Ueber die Sinneswahmehmungen. Berlin, 18G8. §2.
**) H e l m h o l t z ,  „Ueber die Zeit, welche nothig ist, damit ein 

Gesichts-Eindruck zum Bewusstsein kommt." Resultate einer von 
H. M. Ba x t  im Heidelberger Laboratorium ausgefiihrten Unters. 
Monatsbericht der Berliner Aoademie der Wissenscli. zu Berlin aus 
dem Jahre 1871. Berlin, 1872. S. 333. 7.

***) Sitzungsberichte der Wiener Academie v. S. Exner .  Bd.LVIII, 
Abtli. 2. 1868.
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einer Linse von kurzer Brennweite, ais Object 3 Buchstaben 
oder heli auf dunklem Grunde gezeichnete Schwingungscurven 
gebraueht. Der primare Eindruck (Reiz) dauerte 0,0129 Sec., 
der zweite, der nach einer gewissen Pause dea ersten ausloschen 
sollte, 0,055 Sec. —  Wurde in diesem Falle der erste Eindruck 
1/30 Sec., nachdem er begonnen hatte, ausgelBscht, so war durch- 
aus nichts von ihm zu erkennen. Bis zu l/30 Sec. Dauer waren 
zwar undeutliche Spuren gesehener Objecte wahrnehmbar, ohne 
dass aber einer der Buchstaben zu errathen war. W urde die 
Dauer grSsser ais 1/30 Sec., so konnte der Beobachter von den 
Buchstaben desto mehrere und diese desto deutlicher erkennen, 
je  lSnger er das Nachbild bestehen liess. Endlich bei einer 
Dauer von 1/1 g war kein Unterschied mehr zu bemerken, ob nun 
das auslbschende Licht ein trat, oder ganz weggelassen wurde. 
Dabei war noch der Einfluss der p s y c h i s c h e n  Bedingungen 
bestótigt. Es ging namlich der Process der Bewusstwerdung 
schneller, wenn das geschehene Object b e k a n n t  war — denn 
daun war im wahrnehmenden Subjecte die Vorstellung des Ob- 
jects (der Buchstaben) schon undeutlich vorhanden, und die 
Empfmdung diente nur eigentlich dazu, das vorgestellte Bild zu 
verstarken. Ebenso bat sich gezeigt, dass eine andere psychi- 
sche Bedingung, die A u f m e r k s a m k e i t ,  indem sie durch die 
Complicirtheit des Bildes (durch eine v e r g r o s s e r t e  Z a h l  d e r  
R e i z u n t e r s c h i e d e )  mehr in Anspruch genommen war, die 
Beendigung des Bewusstwerdens versp8tete, obgleich sie sonst 
bei g l e i c h e n  p h y s i s c h e n  B e d i n g u n g e n  dasselbe immer 
beschleunigt — und daraus ergiebt sich eine wissenschaftliche 
Bestatigung dessen, was schon aus oberflSchlicher Erfahrung allen 
bekannt ist, namlich, dass die Zahl der Reizunterschiede nur bis 
zu einer gewissen Grenze die W ahrnehmung erleichtert, dariiber 
hinaus aber erschwert. Bei einer einfachen Ellipse war z. B. 
der Eindruck schon in */20 Sec. yollstandig klar wahrgenemmen, 
so dass Eintritt oder Nichteintritt des ausloschenden Lichts ganz 
gleichgtiltig wurde; dagegen bei der verwickelteren Lissajou’schen 
Curve fur die Schwingungen der Quinte, wurde etwa v i e r  m a i  
so viel Zeit, namlich 0,"2085 gebraueht. Ebenso Leim Erkennen 
k l e i n e r e r  Schrift war die Z e i t s c h w e l l e  erst spater erreicht, 
d. h. es wurde zur klaren W ahrnehmung eine ISngere Licht- 
w irkung, also auch ein lSnger dauerndes positives Nachbild 
nBthig. Z. B. bei directer Sonnenbeleuchtung und einer Dauer 
des Lichtreizes von 0,0007 Sec. war von der kleinsten Schrift
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(Jager’s Schriftproben f. ophtalmologische Zwecke Nr. 1) nichts 
zu errathen, selbst die Zeilen nur ais undeutliche Striche zu 
sehen —  von Nr. 4 einzelne Buchstaben zu lesen — Nr. 11— 14 
dagegen waren vollstandig zu lesen. Bei doppelt so grosser 
Dauer des Reizes waren dagegen auch von Nr. 2 und 3 einzelne 
Buchstaben zu erkennen. Hier also wurde wiederurn der be- 
schleunigende Einfluss g r o s s e r e r  l l e i z  u n t e r s c h i e d e  besta- 
tigt. „ Grosse raumliche Differenzen im Gesichtsfelde sagt 
H e l m h o l t z ,  „konnen schneller wahrgenommen werden, ais 
kleine — auch grossere Helligkeitsdifferenzen (Differenzen der 
Logarithmen der Lichtstarke) schneller ais kleinere.“ *) Was 
aber die Beleuchtung der wahrzunehmenden Objecte betrifft, so 
hat dieselbe innerhalb ziemlich weiter Grenzen keinen merklichen 
Einfluss auf die Zeitschwelle; Bei sehr schwachem oder sehr 
starkem blendenden Lichte dagegen ergab sich die fiir die W ahr- 
nehmung nothige Zeit g r o s s e r ,  ais bei m ittlerer Beleuchtung. 
Damit wird also die Thalsache der R e i z s c h w e l l e ,  sowie die 
der R e i z h o h e  bestatigt.

Um den Zusammenhang dieser Betrachtungen nicht zu unter- 
brechen, will ich noch eine Bemerkung Helmholtz’s anfiihren, 
obgleich sich dieselbe schon auf rein psychische Bedingungen 
bezieht. '„W enn man gedruckte Zeilen vor sich hat und die 
Aufmerksamkeit nicht absichtlich auf einen bestimmten Theil des 
Sehfeldes richtet, erkennt man bei jedem electrischen Funken 
bald hier, bald dort einzelne Gruppen von Buchstaben. Dabei 
ist es sonderbar, dass zuweilen mitten aus einem Worte, welcbes 
man liest, ein Buchstabe fehlt, oder dass man auch wohl von 
einzelnen Buchstaben nur einen Strich sieht, den andern nicht. 
Ich hatte bei meinen Versuchen immer einen dauernd hellen 
Punkt im dunklen Felde vor m ir, den ich ais Fixationspunkt 
bemerkte. Dabei fand ich es moglich, o h n e  d i e s e n  F i x a -  
t i o n s p u n k t  zu  v e r l a s s e n ,  die Aufmerksamkeit schon vor 
der Beleuchtung durch den Funken auf diesen oder jenen Theil 
des dunklen Feldes hinzurichten, und dann sah ich, was dort 
erschien. Es scheint mir dies eine Thatsache von grosser 
Wichtigkeit zu sein, weil sie zeigt, dass das, was wir das will- 
kuhrliche Richten der Aufmerksamkeit nennen , e i n e  v o n  d e n  
B e w e g u n g e n  d e r  a u s s e r e n  b e w e g l i c h e n  T h e i l e  d e s  
K o r p e r s  u n a b h a n g i g e  V e r a n d e r u n g  im inneren Nerven-

*) H e l m h o l t z ,  loc. eit. S. 336.
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system ist, wodurch ReizungszustSnde gewisser Fasern vorzugs- 
weise zum Bewusstsein gelangen."*) Diese Beobaehtung ist in 
der That sehr bemerkenswerth, da sie uns die MOglichkeit einer 
Concentration des Bewusstseins ersichtlich macht. Aus eigener 
oft w iederholter Erfahrung kann ich noch anfiihren, dass ich bei 
den Halbhallucinationen, d. h. sehr lebhaften, fast antastbaren 
Gesichtsbildern, die mir oft vor dem Einschlafen erscheinen, im 
Stande bin, die Aufmerksamkeit auf einzelne Punkte der vorge- 
stellten Bilder zu rich ten , ohne dass die anderen Theile der 
Bilder aus dem Bewusstsein gleichzeitig schwinden.

Das Lesen einer gedruckten Schrift ist schon ein sehr com- 
plicirter Process, bei welchem man mehrere Bedingungen, welche 
die Schnelligkeit des Wahrnehmens bestimmen, in Betracbt 
ziehen muss. So giebt z. B. V a l e n t i n * * )  an,  dass er beim 
Lesen einer deutlichen Druckschrift fiir jeden Buchstaben oder 
Interpunctionszeiclien durchschnittlich 2,101’ertien, oder wenn nicht 
die ganze Seite auf einmal, sondern nur einzelne Zeilen gelesen 
w aren: 3,33 brauchte. F iir eine k l e i n e r e  Schrift hat er 2,01 
Tertien gefundcn (?). Nun kann aber das Lesen sehr verschieden 
sein, und jedenfalls ist es kein einfaches Erkennen der Zeichen, 
wie Valentin es aufzufassen scheint. Es kommt ja  auch darauf 
an, das Gelesene zu v e r s t e h e n ,  und das nimmt fUr sich eine 
bedeutende und wechselnde Zeitgrosse in Anspruch. Die Zeit 
liangt also grosstentheils davon ab , i n w i e w e i t  das Verstehen 
aller einzelnen Gedanken und ihres Zusammenhangs erreicht 
werden soli. Durch eine genaue Vergegenwartigung des Inhalts 
beim Lesen wird also die dazu nSthige Zeit vergrossert. 
Andererseits ist aber auch das rasche Lesen, von welchem 
Valentin spricht, keineswegs ein Erkennen der Schriftzeichen; 
hatte er jedes Schriftzeichen wirklich erkennen miissen, so wiirde 
dann die dazu nothige Zeit ungemein viel grosser sein. Aber 
unsere Einiibung macht das giinzlich uberflilssig —  wir erkennen 
nicht die einzelnen Buchstaben, sondern fast die ganzen Worte. 
Einerseits also brauchen wir beim Lesen mehr Zeit, ais zum 
blossen Erkennen der Schrift —  andererseits weniger —  das 
wirkliche Resultat ist demnach eine Resultante beider Einflusse: 
der physischen und der psychischen Bedingungen. — Ich habe 
die Yersuche Yalentins mit gewissen Erganzungen wiederholt und

*) H e l m h o l t z ,  loc cit. S. 337.
**) V a l e n t i n ,  Lehrbuch der Physiologie. II. S. 471.

O c h o r o  w i c  z ,  B ed ingungen  d. B ew u sstw crd en s. 3
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ich bekam folgende Durchschnittswerthe: Fur jedes Zeiehen
Beim Lesen einer gewohnlichen Erzahlung . 2,34 Tertien.

„ aufmerksamen Lesen eines fantastischen
G e d ic h te s .............................  . . .  . 3 ,24 „

„ raschen Lesen aller Buchstaben in dem-
selben Absatze . . . . . . . .  9,44 „

Im ersten Falle war hauptsachlich der a l i g e m e i n e  I n h a l t ,  
im zweiten d ie  e i n z e l n e n  V o r s t e l l u n g e n ,  im dritten die 
e i n z e l n e n  B u c h s t a b e n  beriicksichtigt.

Wir haben gesehen, dass zu einem jeden W ahrnehmungs- 
acte eine gewisse Dauer des Reizes, welche wir Zeitschwelle 
genannt haben, notliig ist; jetzt bleibt uns noch iibrig, den ent- 
gegengesetzten Fali zu berucksichtigen, wenn namlicli die Dauer 
des Reizes eine selir lange ist. Ein neuer Reiz afficirt uns 
heftiger, ais ein langst bekannter, und wenn wir irgend einen \ 
Gegenstand langere Zeit beobachten, so wird er uns nothwendiger- 
weise immer weniger interessiren und wir werden uns unwill- 
ktlhrlich von diesem monotonen Eindrucke zu befreien suchen. 
Wollen wir ihn aber absichtlich weiter empfmden, so wird sich 
zeigen, dass er sich unserer Aufmerksamkeit mehr und mehr 
entzieht, und dass wir nie im Stande sind, einen und denselben 
Eindruck langere Zeit ohne Veranderung zu empfinden; tritt aber 
eine Unterbrechung ein, so kann er uns weiter afficiren, bis er 
wieder verschwindet. Beim absichtlichen Vertiefen des Blickes 
in den Gegenstand wird sclion nach einigen Minuten die inte- 
ressante Erscheinung eintreten, dass sich uns der Gegenstand 
selbst, seiner Grosse, Farbę und Lage nach, v e r a n d e r t .  Die 
Wahrnehmung kann nicht ohne Ver8nderung bestehen —  und 
wenn man den vorigen Versuch 2 0 — 30 Min. fortsetzt, so tritt 
entweder eine ganzliche unwillkiirlicheVeranderung des Eindrucks, 
oder eine vollkommene Abstumpfung des entspreclienden Sinnes, 
oder sogar ein gewohnliches oder kiinstliches Einschlafen (Hypno- 
tismus). Das frilhere oder spatere Eintreten einer hypnotischen 
Bewusstlosigkeit hangt nur von anderen Bedingungen ab, namlich 
von einer kriiftigen oder schwachen Constitution des Patienten.
In einem von mir beobachteten Falle, beim 20jahrigen Madchen 
sehr schwaclier Constitution, trat gewohnlicli der hypnotische 
Zustand schon nach 6— 7 Min. ein —  bei einem Knaben von 
16 Jahren erst nach 20 Min. Um aber die Nothwendigkeit einer 
stetigen Veranderung der Eindrucke zu erfahren, geniigt eine 
einzige Minutę, z. B. die, welche man beim Photographiren er-
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lebt. — „ E s  ist eine allbekannte Beobachtung“, sagt B a i n ,  
dass eine unveranderte Einwirkung auf unsere S inne, wenn sie 
lange andauert, denselben Einfluss hat, wie gar keine Einwirkung. 
W ir sind uns beispielsweise des Druckes der Atmosphare nicht 
bewusst. Dem Uhrmacher kommt das ununlerbrochene Ticken 
seiner Uhren gar nicht zum Bewusstsein; aber standen sie alle 
plStzlich s till, dann wilrde er auf einmal die Pause gewahr 
w erden." *) Es giebt anologe Erscheinungen in der physiologi
schen Erfahrung; reizt man einen, mit seinem Muskel in Ver- 
bindung stehenden Bewegungsnerv in kurzeń Zeitinterwallen mit 
starkeren Stromstossen, so wird das darauf erfolgende und An- 
fangs sehr starkę Zucken des Muskels sich bald mehr und mehr 
abschwachen, und zwar in der W eise, dass die in Folgę der 
Ermudung abnehmenden Zuckungshohen eine arithmetische Reihe 
bilden w erden, dereń constante Differenz einzig und allein von 
der GrSsse der lnterwalle abhangt.**) In ahnlicher Weise wird 
also auch die Empfindung abgeschwacht, und da dieses Factum 
keiner Ausnahme unterliegt, so wollen wir diese Dauergrijsse 
eines monotonen Reizes, bei welcher er nicht mehr bemerkbar 
zu sein anfangt, E r m i i d u n g s s c h w e l l e  nennen. Sie wird also 
diesem Momente des Wirkens entsprechen, bei welchem die 
Empfindung des Reizes bei sonst gleichen Bedingungen unter- 
brochen wird. Nach einer Erneuerung der Leitungsfahigkeit der 
entsprechenden Nervenfaser kann sie natiirlich, wenn nur die 
relative Reizschwelle erreicht wird, wieder eintreten.

Die Thatsache der E r m i i d u n g s s c h  w e l l e  erleichtert uns 
das Verstehen des Unbewusstwerdens beim Einschlafen.

Wie jeder einzelne Sinn, so werden sie auch alle durch 
die tagliche Arbeit erm iidet, so dass die Ermiidungsswelle aller 
gegebenen Eindriicke leicht iiberschritten wird. Es ist auch be- 
kannt, dass w ir, um diesen Moment zu nShern, uns von allen 
Eindrucken zu befreien suchen, oder sogar uns mit einer mono
tonen langweiligen Lectllre e r m l i d e n  lassen. Wie die unver- 
Snderten Tasteindriicke unseres Kleides beim Wachen, so fallen 
auch die Gesichts- und Gehorseindriicke bei dem Einschlafen 
auf die Ermiidungsschwelle nieder. Zuerst schlaft das Gesicht, 
dann das Gehor und die. ubrigen Sinne ein.***) Wenn es iiber-

*) B a i n ,  Geist und KSrper. S. 53—4.
**) K r o n e k e r ,  Monatsber. d. Beri. Acad. 1870. S. 631.

***) L o n g e t ,  T raitś de Physiologie. T. I. p. 409.
3*
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haupt einen Zustand giebt, in welchem gar keine Eindriicke in 
das Gehirn gelangen, so ist es ohne Zweifel der tiefste Schlaf —  
keine Eindriicke, kein Bewusstsein. „ Denken wir uns sagt 
D r o s s b a c h , * )  „vollends einen Menschen, der durch sein ganzes 
Leben stets nur gleiche Eindriicke empfinge, der z. B. gleich 
nach seiner Geburt in ein finsteres enges GefSngniss gebracht 
worden w are, wo er seine Lebenszeit nur die vier Wandę und 
die ausserliche Form seines Korpers durch Betastung wahrnehmen 
kOnnte, so wtirde dieser nie zu einer bewussten Wahrnehmung 
kommen.“

Sei nun diese Behauptung in Bezug auf einen Menschen, 
der bloss Tasteindriicke hat ,  unberechtigt, so ist sie doch ohne 
Zweifel sehr berechtigt, wenn wir uns einen Menschen denken, 
der g a r  k e i n e  ausseren Eindriicke aufnimmt —  er wiirde dann 
auch nicht im Stande se in , sich seiner inneren Eindriicke be- 
wusst zu werden. „Angeborener Mangel aller Sinne “, sagt 
J e s s e n * * ) ,  „wiirde jedegeistigeEntwickelung unmoglich machen. 
Beim ganzlichen Mangel der ausseren Sinne konnte das vorhandene 
Wahrnehmen innerlicher leiblicher Gefiihle sie vielleicht in einem 
geringen Grade erm oglichen.. . “ —  was jedoch sehr zweifelhaftist. 
Durch eine vollstandige Paralyse aller Empfindungsnerven wird 
dagegen schon ohne Zweifel jedes Bewusstseinsphanomen auf- 
gehoben. Inwieweit neben den ausseren auch die inneren Ein- 
drilcke ihren Einfluss auf die Ausbildung, Form  und Dauer des 
Bewusstwerdens im Allgemeinen ausiiben konnen, werden wir 
im folgenden Capitel naher zu untersuchen haben.

Aus allem bisher Gesagten ergeben sich folgende Schliisse:
1) Ein jeder einfacher ausserer Eindruck kann erst dann be- 

wusst werden, wenn
a) a u s s e r  i hm a n d e r e  R e i z e  v o r h a n d e n  s i n d .
b) w e n n  z w i s c h e n  i h m  u n d  a n d e r e n  R e i z e n  

e i n  g e w i s s e r  U n t e r s c h i e d  b e s t e h t .
c) w e n n  d i e  S t a r k ę  d e r  Keizschwelle e r r e i c h t  

u n d  die  d e r  Reizhóhe n i c h t  i i b e r s c h r i t t e n  i s t .
d) w e n n  e r  d i e  D a u e r  d e r  Zeitschwelle e r r e i c h t  

ha t ,  o h n e  d i e  d e r  Ennudungsschw elle zu  t l be r -  
s c h r e i t e n .

*) D r o s s b a c h ,  Genesis des Bewusstseins. Leipzig, 1860.
**) J e s s  en, Physiologie des menschlichen Denkens. Hannover,

1872, S. 252.

http://rcin.org.pl



37

2) O h n e  d i e s e  B e d i n g u n g e n  i s t  k e i n e  E m p f i n d u n g  
und  o h n e  a l l e  a u s s e r e n  E i n d r i i c k e  w a h r s c h e i n l i c h  
a u c h  k e i n  B e w u s s t s e i n  mo g l i c h .

B. Innere Eindriicke.
Empfindungen, welche durch mittelbare Beruhrung der 

Gegenstande mit der Oberflache unseres Leibes entstehen, bilden 
den Uebergang zu den eigentlichen inneren Empfindungen. Zu 
diesen letzteren gehtSren:

U Mnskeleindriicke!3- Krafl'  und Bewegungsgeflible.1) MuskeieinarucKe|b Ermildungs.  und VerletzungsgefUhle.
2 ) Empfindungen der inneren W arm e und Kalle.
3) Empfindungen des liungers und Durstes.
4) Empfindungen der Geschlechtsorgane.
5) Unbestimmte Empfindungen des Sympathicus.

Alle zusammengenommen bilden die complicirte korperliche 
Gemeinempfindung des Wohl- und Unwohlseins, der Energie und 
der Schwache. Hierzu gehoren auch alle sogenannten instinctiven 
Geliiste und Ekeln u. dergl.

Von der Lage unserer inneren Organe konnen wir unmittelbar 
nichts Bestimmtes erfahren. AU dies muss auf dem Wege der 
fiusseren Erfahrung erworben werden. W ir unterscheiden aber 
sehr genau unsere auseren Organe und wir sind im Stande, uns 
bei geschlossenen Augen die Lage aller Glieder und daher auch 
die ganze Form und die Lage des Korpers zu vergegenwartigen.

Um jedoch ein Glied ais unser eigenes zu fiihlen, miissen 
wir von ihm wenigstens eine zweifache Empfindung haben. 
W enn ich mit einem Finger den Tisch beriihre, so fUhle ich nur 
den auf den F inger ausgelibten W iederstand; —  wenn ich aber 
mit demselben F inger den eigenen Korper beriihre, dann fiihle 
ich nicht nur, dass i c h  b e r i l h r e ,  sondern auch, dass ich b e -  
r t t h r t  bin .  Die Eindriicke, welche aus der Berlihrung ent
stehen, gehen nicht nur durch das bcrtihrende, sondern auch 
durch das berilhrte Organ zum g eh irn , und durch solche Zwei- 
seitigkeit der Empfindung ist die Selbstempfmdung moglich. Die 
Muskeln selbst, ais solche, die Knochen, die Venen, die Nerven, 
das Gehirn konnen eben darum nicht wahrgenommen werden.

Ohne die inneren Eindriicke wiirden wir nicht im Stande 
sein, die Oberflache unseres KSrpers von den anderen ausseren
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Gegenstanden zu unterscheiden. Daraus ergiebt sich von selbst 
die ungeheuere Bedeutung dieser Eindriicke fur die Ausbildung 
des sinnlichen Ichbegriffs —  und folglich auch das Selbstbe- 
wusstseins. Diese Bedeutung ist aber erst in neuerer Zeit ge- 
wtirdigt worden, da die inneren Eindriicke ilberhaupt sehr un- 
deutlich in unserem Bewusstsein erscheinen und gewohnlich in 
eine Gemeinempfindung zusammenverschmolzen werden. Ursache 
davonist l )d ie  sehwacheSelbstSndigkeit dieser Gefiihle, welche, wie 
die der niedrigeren Sinne iiberhaupt, sehr leicht in Eines auf- 
gehen und sich associiren. 2) Dass sie ais lange und gleich ' 
fbrmig fortdauernde unsere Aufmerksamkeit zu afficiren nicht 
m ehr im Stande sind. Nichts desto weniger ist ihre Anwesenheit 
von ungeheurem Eintluss auf das ganze Bewusstseinsleben. Ihre 
Bedeutung fUr die Ausbildung der' sinnlichen und intellectuellen 
Ideen, wie der des Raumes, der Zeit, des Verhaltnisses derselben 
kann uns hier nicht beschaftigen. Wir wollen jedoch einige 
Momente ihres Einflusses auf das Bewusstwerden uberhaupt be- 
rilcksichtigen, weil dies uns fur weitere Betrachtungen eine noth- 
wendige Grundlage verschaffen kann.

Die allgemeinen, nicht unterscheidbaren inneren Eindriicke 
fangen an, im Bewusstsein sich auszudrucken, sobald die Zah l  
i h r e r  U n t e r s c h i e d e  sich steigert.

Wir fUhlen unseren Verdauungsprocess im Magen gar nicht, 
bis in ihm eine krankhafte VerSnderung stattfindet, welche die 
Zahl und die Starkę derEmpfindungsunterschiedevergrossert. So ist 
es auch mit den Verletzungen der Muskeln, mit der Ausbildung 
eines inneren Entzundungsprocesses, mit der Steigerung der 
SecretionsfShigkeit u. s. f. Dann werden die einzelnen inneren 
Eindriicke der Lust und U nlust, des Begehrens und des Ver- 
abscheuens deutlich in das Bewusstsein aufgenommen und dann 
konnen sie auch auf alle pśychischen ZustSnde einen ttber- 
wiegenden Einfluss ausuben. So ist es auch mit unserem inneren 
Thermometer, d. h. mit unserem korperlichen Warmegefiihl, 
welches aus unbeachteten , mittleren Eindriicken besteht und 
erst dann, wenn sich eine Verschiedenheit der inneren WSrme- 
grade an yerschiedenen Orten ausgebildet liat, diese Unterschiede 
zum Bewusstsein bringt. —  Jede Zunahme an Starkę dieser Ein- 
drflcke zeigt dies Eigenthilmliche, dass sie fast ausschliesslich 
nur die subjective Seite der Empfindungen zum Bewusstsein 
bringen. Sie werden nicht ais Erkenntnissacte, sondern zum 
grossten Theile nur ais G e f i i h l s a c t e  wahrgenommen. Im
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Selbstbewusstsein bilden sie immer einen Hintergrund der 
Stiminung. Von ihnen hangt es hauptsSchlich ab, ob Spannkraft, 
ruhige Sicherheit, oder ob Schlaffheit, Bewusstseinsschwache, 
unruhige Beweglichkeit in unserem bewussten Leben vorherr- 
schen.*) „Daskorperliche, allgemeineGefiihl“, sagt Mand  sley,**) 
das aus der Summę der verschiedenen organisehen Processe 
resultirt, ist mit keinem bestimmten Bewusstsein und keinerlei 
Vorstellung von den Ursachen verbunden, denen es entspringt. 
Die organisehen Reize werden in der That auch organisch ge- 
fiihlt, rufen aber im natilrlichen, gesundheitsgemassen Zustande, 
nicht wie ein Reiz, der auf einen der verschiedenen Sinne er- 
folgt, einen b e s o n d e r e n  Zustand ins Bewusstsein. Wenn aber 
die organisehen Reize sich selbst ins Bewusstsein drSngen, wie 
dies in Krankheiten der Fali ist, dann wird ihre Wirkung ais 
S c h m e r z  empfunden. In Bezug auf innere, organische Empfm- 
dungen sind wir in der That jenen niederen Thieren nicht un- 
ahnlich, die eine allgemeine Sensibilitat ohne besondere Organe 
fiir specielle Untcrscheidung oder Vergleichung besitzen. Indem 
wir keine Vorstellung von der speciellen Ursache irgend einer 
Modification in diesem Gemeingefiihl***) haben, konnen wir uns sehr 
leicht iiber diese Ursachen unsere eigenen lllusionen machen. 
Es kann uns demnach nicht iiberraschen, wenn wir bei Irr- 
sinnigen hSufig extravagante Ilallucinationen und lllusionen iiber 
die Ursache einer abnormen Sensation finden, die in Wirklichkeit 
nur Folgę krankhafter Veriinderung irgend eines der i n n e r e n  
Organe ist. Sie glauben diese eben ihrem ungewohnlichen Wesen 
entsprechend, und in Uebereinstimmung mit den Erfahrungen von 
den bestimmten Empfindungen der verschiedenen Sinne erklaren 
zu miissen. So kommt es, dass sie die abnormen Gefulile auf 
Frosche, Schlangen oder andere derartige Thiere beziehen, die 
sie in ihren Eingeweiden zu haben glauben. “ ***)

Eine Abnahme der inneren Eindriicke durch mehr oder 
minder ausgebreitete naturliche oder kiinstliche Paralyse der 
inneren sensibeln Nerven verursacht immer mehr oder weniger 
merkbare Abschwachung des Bewusstseins.

*) Yergl. W u n d t ,  Physiol. Psychol. 1873. S. 455.
**) Ma n d s l e y ,  Physiologie und Pathologie der Seele, ubersetzt 

von Bohme. Wiirzliurg, 1870. S. 107.
***) Das „Gemeingefiihl" wird von N a h l o w s k y  riehtiger ais 

„Gemeinempfindung1, bezeichnet (Das Gefiihlslełjen, Leipzig, 1862, S. 18).
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Solche Kranken konnen die Bewegungen ihres eigenen Korpers 
nicht unmittelbar wahrnehmen, sondern nur dann, wenn sie ihre 
Augen auf die HSnde oder Fiisse richten.*) Bei der allgemeinen 
Paralyse der Bewegungsnerven, durch welche die willkiirliche 
Bewegung unmoglich gemacht wird, tritt immer und schon im 
frUhesten Beginn der Krankheit eine allgemeine Schwaclie des 
Bewusstseins, besonders des Erinnerungsverm<5gens hervor. **) 
Wir sehen also , dass eine jede bewusste ThStigkeit auch von 
den Muskelbewegungen und den aus denselben hervorgehenden 
Bewegungseindriicken abhSngig ist. Es ist aber sonderbar, dass 
die Kranken, die ganz unfahig sind, feinere und complicirtere 
Bewegungen auszufilhren, sich dieserUnfahigkeit vollstandig unbe- 
wusst sind (Maudsley). In einigen Failen veranlassen sogar die 
krankhaft gesteigerten inneren Eindrilcke den Kranken zu einer unge- 
meingesteigertenTauschung Uber den Zustand seiner inneren KrSfte; 
er glaubt z. B. die Starkę eines Hercules zu besitzen; und es 
tritt auch in psychischen Thatigkeiten eine krankhafte Erregung 
hervor, die oft zu grossartigen Projecten und Speculationen An- 
lass giebt, a b e r  o h n e  j e d e  R u c k s i c h t  a u f  r S u m l i c h e  u n d  
z e i t l i c h e  V e r h a l t n i s s e ,  weil eben das Ma a s  d i e s e r  V e r -  
h a l t n i s s e ,  welches in den Muskelbewegungen seinen sinnlichen 
Grund hat, aufgehoben ist. Ausserdem yergiesst oft der Kranke 
allmShlich seine ganze Vergangenheit, sofern sich dieselbe auf 
Sussere Bewegungsverhalfnisse bezieht. Der Abstumpfung der 
inneren EindrUcke folgt auch die Umwandlung des Ich-Begriffs 
nach. Der Kranke verkennt die aussere Gestalt seines eigenen 
Leibes und gar oft verwechselt er seine psychische Persbnlich- 
keit mit anderen. Ein Beispiel, das theilweise hierher Bezug 
hat hinsichtlich dieser StSrung, zeigt das gewohnliche Einschlafen; 
sobaldwir die kOrperliche Empfindung in Folgę der Unbeweglichkeit 
verloren haben, scheint uns, ais ob wir uns mit Leichtigkeit in 
Luft schwebend bewegen konnten; ja  sogar eine Verwechselung 
der Personlichkeit kommt nicht selten vor. —  Es ist mehr ais 
wahrscheinlich, dass zu dem Bewusstwerden innerer psychischer 
Vorg8nge, also zum Nachdenken in allen seinen Formen, auch 
die Anwesenheit innerer Eindriicke, namentlich der Sprachwerk- 
zeuge nothig ist, und dass ohne diese reflectirten Bewegungen

*) Y i r o h o w ,  Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie. 
Erlangen, 1855. Bd. IV, I. Abth. v. Hassę, § 133.

**) M a n d s l e y ,  Phys. u. Path. der Seele. S. 380.
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auch das klare, innere, bewusste Leben nicht zu Stande kommen 
kann. Dass beim Nachdenken diese Bewegung unwillkttrlich 
stattfindet, habe ich vielfach beobachtet.*)

„W ir konnen es“, sagt Maudsley, „filr ziemlich sicher halten, 
dass wir ohne irgend ein Mittel physischer Aeusserung der Ge- 
danken auch nicht im Stande w aren , zu denken, wiewohl das 
eigentliche Sprechen zum Denken nicht unumgiinglich nothwendig 
ist. Laura Bridgmans Finger bewegten sich im Wachen und im 
Traumen. Kinder, die das Sprechen gelernt haben, und spater 
stumm werden, verlernen allmahlig alles Erlernte wieder, wenn 
man sich nicht alle mogliche MUhe mit ihnen giebt. Bedenken 
wir ferner, wie hSufig der Mangel des Sprech- und Bewegungs- 
vermOgens bei Idioten mit der UnfShigkeit zu denken verbunden 
ist. Es ist daher wohl nicht schwer einzusehen, dass der all- 
mahlige Verlust des Bewegungsvermogens in der allgemeinen 
Paralyse der psychischen Storung resp. Entartung Vorschub 
leisten wird.**)

Es kann also ais wahrscheinlich angenommen werden, dass 
die Abnahme aller inneren Eindriicke auch eine Abnahme aller 
Bewusstseinsphanomene verursachen wiirde. Die genaueren Ab- 
hangigkeitsverhSltnisse sind bis jetzt unbekannt und wir konnen 
nur nach Analogie schliessen, dass auch hier dieselben Be
dingungen, wie bei ausseren Reizen ihren Werth behalten — 
es ist nur zu bem erken, dass die inneren Eindrucke sehr oft 
ais Folgę der Susseren vorkommen. So spiegelt sich z. B. die 
Ermiidung ais Folgę der einformigen ausseren Empfindung in 
den inneren Organempfindungen ab und wird innerlich ais eine 
Ermiidungsempfindung wahrgenommen. Diese kann aber auch 
ais Folgę uberm assiger Bewegungen eintreten. Es fragt sich 
also, wie sich diese Ermiidungsempfindung zurErmiidungsschwelle 
verhalte? Es scheint freilich unmoglich zu sein, dass auch die 
Ermiidungsempfindung ermiiden konnte und doch findet dies 
thatsachlich statt. Eine JSnger andauernde Ermiidungsempfindung 
kann uns o h n e  U n t e r b r e c h u n g  nicht afficiren und entweder 
wird dieses Gefiihl durch Erneuerung der Krafte vernichtet, 
oder wir werden, wenn die Erschopfung zu gross war, zu einem

*) Naheres dariiber in meiner polnischen Schrift „Ueber die 
Methode der psychologischen Untersuchungen." Warachau, 1869.

**) Physiologie und Patkologie der Seele. S. 386.
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tiefen Einschlafen genothigt. Also auch hier bestStigt sich das 
allgemeine Gesetz.

C. Wechselwirkung der inneren und ausseren 
Eindriicke.

Im normalen Zustande des Wachens sind beide Arten von 
Eindrucken vorhanden. Wir fiihlen unseren eigenen Korper und 
nehmen Empfindungen der ausseren Welt auf. Aber dieser Zu- 
sarr.menhang zeigt verscliiedene gegenseitige Verhaitnisse, die 
auf die Form des Bewusstseinsphanomens veinen entschiedenen 
Einfluss haben. Namlich j e  m e h r  d i e  Z a h l ,  S t a r k ę  u n d  
D a u e r  d e r  a u s s e r e n  E i n d r i i c k e  d i e  d e r  i n n e r e n  i i b e r -  
t r i f f t ,  d e s t o  objectiver w i r d  d e r  a l l g e m e i n e  C h a r a k t e r  
d e r  p s y c h i s c h e n  T h a t i g k e i t e n  im g e g e b e n e n  A u g e n -  
b l i c k e  u n d  d e s t o  m e h r  w e r d e n  d i e  l e t z t e r e n  v e r d r a n g t  
u n d  u n b e w u s s t  b l e i b e n  —  u n d  u m g e k e h r t .  Im ersten 
F alle wird das a u s s e r e ,  im letzten Falle das i n n e r e  W ahr
nehmen ausschliesslich vorherrschen. In diesem Sinne kSnnen die 
ausseren und inneren Eindriicke ais gegenseitige „R educteurs" 
(Taine)*) angesehen werden.

Beim Fehlen gewisser ausserer Eindriicke, wie bei Blinden 
und Tauben, concentrirt sich das psychische Leben mehr ins 
Innere. Ueberhaupt sind aber alle ausseren und inneren Ein- 
driicke von einander abhangig und daher ist auch ihre allgemeine 
Wechselwirkung fiir das ganze bewusste Leben von grosster 
Wichtigkeit. Das Beispiel der Laura Bridgrnan beweist, dass die 
.Anwesenheit der T a s t e m p f i n d u n g e n  zur Unterstiitznng des 
bewussten Lebens ausreicht, wenn nur die i n n e r e n  E in 
driicke vorhanden sind. Dagegen ist schon der M a n g e l  d e r  H aut -  
e i n d r i l c k e  f i i r  d a s  S e l b s t b e w u s s t s e i n  s e h r  g e f a h r l i c h  
(Maudsley). —  In jedem normalen, bewussten Zustande finden 
wir aussere und innere Eindriicke ais nothwendige Bedingung 
desselben. „Der feste und niemals aufzuhebende Gegensatz 
, au sserer1 und ,in n ere r‘ Empfindungen “, sagt I. H. F i c h t e ,  
bildet den Ausgangspunkt des auf einer hoheren Bewusstseins- 
stufe sich bildenden Begriffes einer ,lnnen-‘ und ,AussenwelU**)

*) H. T a i n e ,  de 1’intelligence. Paris, 1870.
**) I. H. F i c h t e ,  Psychologie; die Lehre yom bewussten Geiste 

des Menschen. Leipzig, 1864. L Th., S. 363.
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Sind die inneren EindrUcke verm indert, z. B. die des Muskel- 
sinnes, so wird dadurch die bewusste Combination der Be- 
wegungs- und Raumverhaltnisse schwanken und bei einer Ab- 
nahme des inneren Fiihlens werden auch gewisse Sussere Ein
drUcke (wńe z. B. das Licht vor den Augen eines Schlafenden) 
nicht im Stande sein, das Bewusstsein zu erwecken. So verhalt 
es sich auch beim kiinstlichen s. g. magnetischen Schlafe, wo 
der Hypnotisirte dem Befehle des Magnetiseurs folgt, ohne seiner 
bewusst zu sein. Einer voi) den Susseren Sinnen (das Gehor 
oder das Sehen) kann sehr empfindlich bleiben, ohne dass der 
Schlał' dadurch aufhort. Erst beim Erwachen anderer Sinne, wie 
z. B. durch einen kiihlen Lufthauch auf die Stirne, kann all- 
mahlig das volle Bewusstsein wieder zuriickkehren. „Indem ich 
mit meiner Iland auf den Tisch driicke", sagt D r o s s b a c h , * )  
empfinde ich nicht den Druck meiner Hand, sondern den Wider- 
stand des Tisches, und erst aus der W ahrnehmung dieses Wider- 
standes eines fremden Korpers schliesse ich auf das Vorhanden- 
sein meiner eigenen Kraft. W a r e n  a l s o  n i c h t  f r emde ,  
s e l b s t a n d i g  m i r  e n t g e g e n w i r k e n d e  D i n g e  v o r h a n d e n ,  
so wtirde ich meine eigenen Krafte niemals wahrnehmen, nie 
zum Bewusstsein meiner selbst kommen kOnnen; ware ich ganz 
allein auf der W elt, so wilrden meine wirkenden Krafte keinen 
W i d e r s t a n d  erfahren und mein Ich daher nicht im Stande sein, 
das Vorhandensein seiner Krafte inne zu werden."

„Mein W esen wirkt und nimmt w ahr, es giebt Wirkungen 
aus und empfSngt dereń, aber es empfdngt nie seine eigenen 
W irkungen. Diese werden von anderen aufgenommen und mein 
Wesen empfMngt nur die RUckwirkung der anderen. Das Auge 
kann sich nicht selbst sehen , die Hand nicht auf sich selbst 
driicken. Ware das die Wirkungen meines Wesens Empfangende 
ihnen W iderstrebende, das sie ZurUckwerfende ohne Kraft, ohne 
selbstandiges Bestehen, so konnte es keine Wirkungen aufnehmen, 
ihnen keinen Widerstand leisten und sie nicht zuriickwerfen, 
denn zum Aufnehmen, W iderstehen gehort ebenso Kraft und 
Selbstthatigkeit, ais wie zum Ausuben von W irkungen."

Dieser lelzte Absatz enthalt jedoch eine ungenaue Behaup- 
tung, dass wir nie unsere eigenen Wirkungen empfangen konnen. 
Ware dies wahr, dann ware auch keine Psychologie moglich,

*) Genesis des Bewusstseins nach atomistischen Principien. 
Leipzig, 1860. S. 26.
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und der Verfasser wSre nicht im Stande, ein Buch iiber das 
Bewusstsein zu schreiben. Freilich konnen wir nicht die innere 
Natur unserer psychischen Wirkungen unmittelbar wahrnehmen, 
aber ihre inneren Verhaitnisse kOnnen n u r  d u r c h  u n s  s e l b s t  
wahrgenommen werden. Eine Unterlage daflir giebt uns nSmlich 
das Erinnerungsvermi5gen, durch welches die eben ausgeubten 
psychischen Wirkungen vergegenwSrtigt werden konnen. So viel 
bleibt jedoch gewiss, dass innere W ahrnehmung nur mit Begleitung 
der Husseren Eindriicke undj umgekehrt zu Stande kommen kann. 

Aus dem bisherGesagten ergeben sich also folgendeSchliisse:
1) In  B e z u g  a u f  d e n  I n h a l t  d e s  B e w u s s t s e i n s  i s t  d e r  

E i n f l u s s  S u s s e r e r  E i n d r i i c k e  d e m  d e r  i n n e r e n  
e n t g e g e n g e s e t z t .

2) D i e s e r  G e g e n s a t z  m u s s  a b e r  a i s  e i n e  a l l g e m e i n e  
u n d  n o t h w e n d i g e  B e d i n g u n g  d e s  B e w u s s t w e r d e n s  
a n g e s e h e n  w e r d e n .
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Z w e i t e s  C a p i t e l .

Anatomische Bedingungen.

Es unterliegt keinem Zweifel dass dasBewusstwerden ausserer 
EindrUcke, durch gewisse materielle Organe vermittelt wird. Ja, 
es hat sogar Vieles fiir sich, dass die qualitative Individualitat 
verschiedener Wahrnehmungen erst durch das Eintreten der 
Reize in die Sinnesorgane zu Stande kommt. So ist z. B. von 
H e l m h o l t z * )  bewiesen worden dass einzelne Theile des s. g. 
Cortischen A pparats, nur die ihnen entsprechenden T6ne auf- 
nehmen, und dass beim Fehlen einzelner Theile dieser Claviatur 
auch das Zustandekommen der entsprechenden Wahrnehmungen 
unmoglich wird. Der ganze Process scheint namlich auf folgende 
Weise vermittelt zu werden. Durch die dem Labyrinthwasser 
mitgetheilten Schwingungen, werden zuerst die Cilien der Haar- 
zellen(also die Sussersten Organe des Apparats die mit den Nerven- 
zellen zusammenhangen, in Bewegung versetzt. Die winzige Form 
dieser Cilien und ihre leichte Beweglichkeit, lasst vermuthen, 
dass sie alle Schallschwingungen, ihrer Amptitude und ihrer Ge- 
schwindigkeit nach, treu wiederholen. Verschiedene Schallreize 
rufen verschiedene Schwingungsformen hervor.- Dadurch wird 
aber naturlich nur eine Aufeinanderfolge gewisser Schalleindriicke 
ermBglicht, nicht aber, eine Zersetzung complicirter EindrUcke 
in ihre Bestandtheile. Nun sind aber die Ciliengrup^en von ein- 
ander getrennt indem sie in der Grundmembran einen gernein-

*) H e l m h o l t z .  Die Lehre von den Tonempfindungen. 3. Aufl. 
S. 219 ff.
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samen Boden haben. Diese ist schon nicht mehr so leicht 
beweglich wie die Ciłien und da sie in ihrem Verlaufe, nach einer 
Seite hin immer breiter wird, so miissen die verschiedenen Ab- 
schnitte derselben, namlich die welche verschiedenen Ciliengruppen 
entsprechen, auch fiir verschiedene Schwingungsarten m ehr ge- 
eignet sein. Diese Vermuthung wird noch dadurch bestatigt dass 
die Spannung der Membrane nach dem Querschnitte viel grBsser 
ist ais nach der Lange, sie lasst sich also ais eine Zusammen- 
setzung nebeneinander abgespannten Saiten denken dereń Lange 
nach einer Seite hin abnimmt. Wenn auch also alle Ciliengruppen 
in die Schwingungen eines einzelnen Tones versetzt werden, sowird 
dabei doch nur derjenige Abschnitt derGrundmembran mitschwingen, 
dessen Spannung dem betreffenden Tone, entspricht — und wenn 
die Cilienschwingungen eine complicirte Tonsumme representiren, 
so werden aus diesem Complex, durch einzelne Theile der Grund- 
membran die einzelnen Bestand-Tone ausgesondert.

Nun steht aber jeder Membranabschnitl in Verbindung mit 
bestimmten Acusticusfasern. Gesetzl, dass die inneren Bedingungen 
des W ahrnehmens im Gehirne vorhanden s i nd , so kann das 
Bewusstwerden der Schalleindriicke nur von ihren physischen 
Bedingungen abhSngig sein. W ir haben hier also eigentlich nur 
mit den Schwingungen der Grundmembran zu thun. —  Der Ab
schnitt a  derselben wird durch seine Cilien (Horhaaren) veran- 
lasst seinen Eigenton a  zu reproduciren. In welchem Falle wird 
dieser Ton zum Bewusstsein gelangen? — Die vorhergehenden 
Betrachtungen ermachtigen uns zu einer folgenden Antwort: D e r 
E i n d r u c k  w i r d  b e w u s s t  w e n n  s e i n e  S t a r k ę  —  d i e  R e i z 
s c h w e l l e  u n d  s e i n e  D a u e r — di e  Z e i t s c h w e l l e  e r r e i c h t  
h a t .  Und andererseits: sind die ausseren p h y s i s c h e n ,  und 
die inneren p s y c h i s c h e n  Bedingungen gegeben, so wird von 
dem Bewusstwerden des gegebenen Tones nur die a n a t o m i s c h e  
B e d i n g u n g ,  d h. das Vorhandensein des Cortischen Apparats, 
entscheiden. Dąs Gesagte bezieht sich, mit besonderen Modifi- 
cationen auf alle ubrigen Sinne.

Das eigentliche Bewusstwerden des Tones, ais einer Em- 
pfindung oder Vorstellung kommt aber nicht in dem Cortischen 
Apparate zu Stande. Zwar verm5gen die Centralorgane ohne 
Sinnesorgane keinen directen Eindruck aufzunehmen —  aber 
ebenso sind die letzteren ohne erstere blind und stumm. Ausser- 
dem sind die, aus den Sinnesempfindungen ausgebildeten Vor- 
stellungen, von diesen in gewisser Beziehung unabhangig. Ein
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Bild, ein Ton, ein Gewicht lasst sich denken ohne die gehSrige 
directe Empfindung. Es fragt sich a lso : sind diese Processe an 
ein bestimmtes korperliches Organ, ais an eine anatomische Be- 
dingung gekutipft, oder nicht?

Diese Frage nBthigt uns zu einer reihenweisen Uebersicht 
aller Hauptorgane, dereń Bau und Lage eine solche Function 
yermuthen lasst.

Fangen wir an mit den am wenigsten entwickelten.
D er S y m p a t h i c u s .  Das theilweise unsymmetrische in den 

Organen des v e g e t a t i v e n  Lebens zerstreute sympathische Ner- 
vensystem bildet in dem Reiche des gesammten Nervenlebens 
das decentralistische Element. Die Knotentheile und Ganglien- 
ketten desselben, schicken ihre peripherischcn Fortsatze in das 
Herz in die Athmungs- und Verdauungs-Organe, Nieren, Mi!z und 
andere Organe des vegetativen Lebens und in einigen derselben 
bilden sieli sogar noch kleinere selbstandijie centralknoten. Die 
durch dieses System vermittelten Functionen sind sammtlich un- 
willkiłrlich, und von j e d e m  d i r e c t e n  E i n f l u  s se  d e s  B e w u s s t -  
s e i n s  u n a b h a n g l i c h .

Nun kann aber in gewissen FSlIen, namlich durch eine 
k r a n k h a f t e  S t e i g e r u n g  d e s  o r t l i c h e n  R e i z e s ,  die Erregung 
des Sympathicus bewusst werden. Dies geschieht dadurch, dass 
die sympathischen Ganglien mit dem Ruckenmark mittelst zahl- 
reichen communicirenden Fasern in Verbindung stehen. Dadurch 
erkiart sich auch der indirecte Einfluss des psychischen Lebens 
auf die vegetativen Functionen. Die bewussten Gefiihle kBnnen 
diese Processe modificiren aber nur unwillkurlich und unbewusst. 
Auch die, durch dieses System vermittelten Empfindungen sind 
sammtlich so undeutlich und unbestimmt dass sie im Bewusst- 
sein nur Hintergrund der Stimmung nicht aber klare Perceptionen 
bilden konnen. W ir sind auch nicht im Stande ihnen eine be- 
stimmte Localisation anzuweisen, ja  oft sogar, wie in der Hysterie 
bei F rauen, werden diese Eindrticke ganz falsch localisirt; sie 
werden z. B. aus der Gebarmutter in deri Riicken versetzt. Es 
unterliegt aber keinem Zweifel das die sympathischen Eindriicke, 
wie unvollkommen sie auch seien, nicht in den sympathischen 
Ganglien selbst, sondern durch ihre Fortpflanzung in das cere- 
brospinale System zum Bewusstsein gelangen —  denn wo diese 
Verbindung fehlt, wird keine Empfindung entstehen. Man kann 
also den sympathischen Ganglien, eine, wenn man sich so aus-
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driicken darf, v e g e t a t i v e - R e i z b a r k e t t  nicht aber Bewusstsein 
zuschreiben.

D a s  R i l c k e n m a r k  bildet gewissermassen die nervose Axe 
des ganzen Korpers. Es vermittelt zwischen den unvollkommensten 
und vollkommensten Nervenfunctionen und giebt dem Organis- 
mus hauptsachlich seine Empfindlichkeit und Beweglichkeit — 
die erstere hangt von den Fasern der hinteren die zweite von 
denen der vorderen Wurzel der Spinalnerven ab; eine schon viel 
bedeutendere Entwickelung der inneren grauen aus Zeilen be- 
stehenden Substanz weist auf eine grossere Ausbildung der 
c e n t r a l e n  Functionenhin, welcheeinzig undallein eine v a r i a b l e  
T h a t i g k e i t s r i c h t u n g  bedingen. W o diese Central-Zellen nur 
auf eine kleine Anzahl beschrSnkt sind, ist die Thatigkeit eine 
mehr gleichfBrrnige. Im Rilckenmarke ist das nicht immer der 
Fali, weil die ankommenden Eindriicke, indem sie durch eine 
grossere Anzahl von Zeilen geleitet werden, auf verschiedene 
Bewegungsnerven iibergetragen werden konnen. Wun wollen wir 
aber d a s  V e r h a l t n i s s  d e s  R i i c k e n m a r k s  zu d e m  B e w u s s t -  
s e i n s p h a e n o m e n  naher zu bestimmen suchen.

Wenn das RUckenmark in seiner Mitte durchgeschnitten ist, 
so bleibt der ganze unter dem Schnitte liegende Theil des Korpers 
fiir unsere Empfindung und fiir unseren Willen auf immer ver- 
loren. Schneidet man nur die Halfte durch, z. B. auf der linken 
Seite, so wirkt der Wille nicht mehr auf die unter dem Schnitte 
liegenden Muskeln dieser Seite und die Empfindung ist an dem 
betreffenden Theile erloschen.

Diese Resultate einer Durchschneidung an irgend einer Stelle 
beweissen also, d a s s  w e d e r  d i e  b e w u s s t e  E m p f i n d u n g ,  
n o c h  d e r  b e w u s s t e  W i l l e n s a c t  in de m R i l c k e n m a r k e  
s e l b s t  i h r e n  Si t z  h a b e n .  Nur ais L e i t u n g s b a h n  kann das 
Riickenmark dem Bewusstsein in centripetaler oden centrifugaler 
Richtung dienen, der aber vom Gehirn abgesonderte Theil des 
Riickenmarks vermag keinen bewussten Act hervorzubringen.

Damit werden jedoch keineswegs: die unbewusste Reizbarkeit 
und die unwillkilrliche Bewegungsfahigkeit ausgeschlossen; ja, es 
lasst sich sogar eine unbewusste centrale Combination der Reize 
und Coordination der Bewegungen annehm en, da die grauen 
Zeilen der inneren Substanz mit ihrem angeborenen und erworbenen 
Mechanismus unverletzt geblieben sind. Man hat solche coordi- 
nirte Bewegungen sogar bei den enthaupteten Menschen beob- 
achtet. Der im Jahre 1869 in P aris enthauptete Morder bewegte
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seine Hand gegen die B rust, ais Charles R o b i n  dieselbe init 
dem Skalpel zerschneiden wollte. Der gekopfte Ilund sucht 
noch bei Beriihrung des Messers zu entweichen, die Katze wascht 
sich die Wunde mit der Pfote ab; ein Truthahn stand auf, ging 
einige Schritte, und fuhr mit dem Fusse nach detn Halse —  und 
dgl. m. Schon de L a m e t t r i e * )  kannte aus eigener Beobachtung 
folgenden F ali: „ein betrunkener Soldat schlug einem Truthahn 
mit dem Sabel den Kopf ab. Das Thier blieb stehen, ging und 
lief endlich; ais es gegen eine Mauer kam, drehte es sich, schlug 
mit den Fliigeln, indem es fortfuhr zu laufen und fiel endlich 
um “ . W a r t h a u s e n * * )  erzahlt sogar, dass eine Taube, welcher 
die Kochin den Kopf abgerissen, flog, ohne irgendwo anzustossen, 
direct zum Fenster hinaus und iiber das benachbarte Dach weg. 
An Froschen sind solche zweckmassige Bewegungen, nach der 
Enthauptung, schon tausendeinal beobachtet worden. Besonders 
bemerkenswerth sind aber die P f l i tg e r ’schen Experimente. Er 
befeuchtete den Schenkel eines decapitirten Frosches oberhalb 
des inneren Condylus mit EssigsSure; der Frosch machte die 
Wischbewegungen mit der Dorsalseite der Pfote derselben Seite. 
Hierauf schnitt Pfluger den Fusś ab und hrachte den Reiz wieder 
auf derselben Stelle an : Das Thier versuchte es z u e r s t  n o c h -  
m a l  mit dem Fuss derselben Seite die Wischbewegungen auszu- 
fuhren, was ihm natUrlich nicht mehr gelang. Nach e i n i g e n  
F r u c h t l o s e n  A n s t r e n g u n g e n  stellte es seine Versuche ein, 
ais ob es auf neue Mittel sinne, und beniltzte dann endlich ent- 
weder den noch iibrigen F uss, oder drehle das verstilmmelte 
Bein in der W eise, dass es dasselbe gegen die Flachę seines 
Korpers wischen konnte ***). Durch diese and ahnliche Versuche 
glaubte Pfluger genothigt zu sein dem Riickenmarke eine beson- 
dere S eelef) und das B e w u s s t s e i n  zuzuschreiben. Nun hangt 
aber Alles davon ab , was man unter B e w u s s t s e i n  versteht, 
und ob man die Begriffe zu begrenzen weiss. Pfluger vergleicht

*) In seinem Traite de l’ame. Ygl. L a n g e ’s Geschichte des 
Materialismus 2. Aufl Leipzig, 1873. I §. 346.

**) Nauniania, 1854. S. 42. Vgl. P e r t y ’s Anthropologie, Leipzig 
1874. I. 167.

***) P f l i ig e r .  Die sensorische Fanction des Ruckenmarks der 
Wirbelthiere etc. Berlin 1853.

f) Gegen die Annahnie einer Riickemnarksaehle spricht sich 
treffend Y i r c h o w  aus in seiner Bi-osehiire „Ueter das Ruckenmark 
Berlin 1870. S. 28.

O c h o r o w i c z ,  B ed in g u n g en  cl. B ew u sstw erd en s.
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die Bewegungen eines decapitirten Thieres mit denen eines 
schlafenden Menschen, und glaubt, dass man es in beiden FSllen 
mit b e w u s s t e n  Bewegungen zu thun habe. Nun allerdings! 
Wenn die unwillktirlichen Reflexbewegungen eines Schlafenden 
b e w u s s t  sein sollen, so sind es .auch die des enthaupteten 
Frosches —  aber das ist eben die Frage. Will man den Schlaf 
mit dem Wachen gleich bewusst nennen, so wird dann der Be- 
griff des Bewusstseins jede Giiltigkeit verlieren —  denn eben 
auf dem Gegensatze des Wachenden und Schlafenden, des Erinner- 
baren und Unerinnerbaren, des Willkiirlichen und Unwillkiirlichen, 
beruht die Begriffsverschiedenheit des Bewussten und des Unbe- 
wussten. Und warum soli das Nervensystem resp. das Riicken- 
mark unfahig sein , z w e c k i n a s s i g e  und doch u n b e w u s s t e  
Thiitigkeiten auszutiben? Ja, es ist nicht nur moglicli, sondern 
es ist in der That der Fali. Die Athmungs- oder Verdauungs- 
bewegungen sind ja auch zweckmassig coordinirt ohne dass man 
sie einer b e w u s s t e n  Regicrung zu unterordnen braucht. Noch 
m ehr, es giebt eine ganze Menge psychischer, (oder wie man sie 
sonst nennen will) und doch u n b e w u s s t e r  Thatigkeiten. Durch 
den naturlichen Mechanismus und durch die erworbene Uebung 
wird das Nervensysteni so sehr zu einer reflectorischen, auto- 
matischen Bewegung befahigt, dass ein Mensch, der z. B. in die 
tiefsten Gedanken versunkcn ist, fortgehen kann, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. So setzt in einer gewissen Form  der Epilepsie 
ein lndividuuru bei vollkoinmen aufgehobenem Bewusstsein oft 
die namlichc Bewegung wahrend eines Anfalls fort, die es eben 
bei seinem plotzlichen Eintritt auszufUhren im Begriffe war. 
M a u d s l e y  erzahlt z. B. von einem Schuhniacher, der sich baden 
wollte, und der trotz eines Anfalls ganzlicher Bewusstlosigkeit 
in den Teich hinein ging. S c h r o d e r  v. d. Kol k  kannte eine 
F ra u , die wahrend des Anfalls fortfuhr zu essen und zu trinken 
oder womit sie sonst eben beschiiftigt w ar, ohne sich dessen 
nach der Riickkehr des Bewusstseins zu erinnern. T r o u s s e a u  
erzahlt von einem jungen Musiker der mit v e r t i g o  e p i l e p t i c a  
behaftet war und oft wahrend des violinspielens einen 10— 15 
Minuten dauernden Anfall bekam. Obgleich er wahrend dieser 
Zeit vollstandig bewusstlos war und den, der ilim accompagnirte, 
weder sah noch horte, so fulir er doch wahrend des ganzen 
Anfalls zu spielen fort. —  Ausserdem bieten uns die noch wenig 
bekannten Thatsachen des Lunatismus, Hypnotismus und des s. g. 
magnetischen Schlafes, mehrere Beispiele dar, welche nachweisen
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dass eine ganze Masse von zweckmassigen und sehr complicirten 
Beweguugen ausgefiihrt werden kann, ohne dass das betreflende 
Individuum nach dem Erwacheu sich an das Mindeste zu erinnern 
im Stande ware. Ich selbst habe einen Menschen beobachtet der 
im magnetischen Schlafe, durch drei dunkle ( a b e r  i h m w o h l  
b e k a n n t e )  Zimmer hindurch ging ohne an einen Gegenstand 
anzustossen, —  und ohne jede Erinnerung nach dem Erwachen. 
Er wunderte sich sehr, sich in anderem Theile des Hauses zu 
befinden.

Fragen wir jetzt, ist es nothwendig den complicii'ten Reflex- 
bewegungen des Rtickenmarks ein Bewusstsein beizulegen? —  
Ja, wenn man den Schlaf mit dem Wachen, und den unwillkiir- 
liclien Meclianismus m it dem willkilrlichen Determinismus identi- 
ficiren will —  nicht aber, wenn man an klare Begrifle fest halt, 
und eine Verwirrung derselben vermeiden will.

Wie lassen sich also die Verhaltnisse des Riickenmarks zu 
dem Bewusstsein definiren? — Folgenderweise:

I. Das Riickenmark nimmt den grossten Theil aller ausserer 
und innerer Eindrlicke auf, und fUhrt sie zu dem Schadel- 
hirne fort.

II. Es leitet den grossten Theil unserer bewussten Willens- 
erregungen zu den Muskeln fo rt, und somit bedingt einerseits 
die Ganzheit des korperlicben Ich-Bewusstseins, andererseits die 
Herrschung des geistigen Ich-Bewusstseins Uber den sSmmtlichen 
Organismus. —  Andere Eigenfunctionen des Riickenmarks, n8m- 
lich die allerlei einfachen und coordinirten Reffexbewegungen 
bilden ein selbststandiges Reich oder vielrnelir ein Conglomerat 
von selbstSndigen MSchten, welche auch ohne Zuthun des Ge- 
hirnes aber n u r  u n t e r  V e r a n l a s s u n g  m o m e n t a n e r  R e i z e  
thatig sein konnen. Diess ist namlich das cliarakteristische 
Merkmal aller Reflexbewegungen und somit auch aller autochto- 
nischen Eunctionen des Riickenmarks. In allen angefiihrten 
Fallen, wie in allen anderen ahnlichen, selien wir immer die 
merkwiirdige, zweckmassige Thatigkeit dem m o m e n t a n e n  Re i z e  
folgen, wahrcnd doch das b e w u s s t e  Leben sich eben dadurch 
kennzeichnet dass in ihm die Willensbestimmungen, von den 
m o m e n t a n e n  Eindriicken ganz unabhiingig, ja sogar dem korper- 
lichen Selbsterhaltungstriebe ganz entgegengesetzt sein konnen. — 
Ais Reiz dient bei den Riickenmarksfunctionen enlweder ein innerer 
krankhafter Eindruck, oder eine directe Reizung des RUcken-

4*
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markes (z. B. bei der Enthauptung), oder aber die normalen 
ausseren Erregungen der Ilaut und die W illenseinfliisse, wenn 
das Geliirn nocli vorhanden ist. In allen Fallen kann der Reflex 
vielen Modificationen unterliegen, auf Grund der von f r i i h e r e n  
G e n e r a t i o n e n  erworbenen, also vererbten, oder selbst, durch 
eigene Lebenserfahrung erworbenen M e c h a n i s m  us*). Und das 
gilt so gut von den Froschen wie von uns selbst, die wir ja 
taglicli eine ungeheure Anzahl solcher automatischen Bewegungen 
ausfilhren. „In der Tliat, sagt Ma u d s l e y * * ) ,  wenn sich einer 
die MUhe geben wollte, die Bewegungen durchzugehen, die er 
wahrend eines Tages ausgefiihrt lia t, er wiirde staunen, wie 
wenige davon er mit bewusstem Willen volIbrachte und wie viele 
dagegen aus jener automatischen Bewegungssphare entsprungen 
sind. Sicherlich jedoch sind diese Thatigkeiten des Riicken- 
marks zum grossten Theil nicht angeboren, sondern erst nach 
und nach durch Erfahrung und Erziehung erworben. Die Art 
ihrer Ausbildung ist uns ein lehrreiches Bcispiel fiir die all- 
malig fortschrcitende Anpassung des Menschen an die aussere 
Natur".

D as v e r l a n g e r t e  Ma r k  verbindet das Ruckenmark mit 
dem kleinen und grossen Gehirne. Es ist vor allem ein Organ 
fur Reflesbewegungen, wie das Riickenmark, nur sind die Reflexe 
des verl. Marks von verwickelterer Beschaflenheit. Hierher ge- 
hOren namentlich die Bewegungen des Ein- und Ausathmens, das 
Ilu sten , Niesen, Erbrechen, ferner die Muskelwirkungen beim 
Schluckacte, die mimischen Bewegungen, theilweise die Herzbe- 
wegungen und die Gefasscontractionen***). Alle diese fasst aus- 
schliesslich r e f l e k t o r i s c h e  Bewegungen sind insoferneverwickelter

*) S e l b s t a n d i g ,  dass heisst ohne eine starkę momentane 
Reizung zu handeln, ist der decapitirte Frosch nicht im Stande. Er 
wird anf demselben Orte bis zum Tode sitzen bleiben, wenn ihm nur 
kein starker Reiz auf eine Minutę beweglich maehen wird. In ein 
Gefass mit Wasser hineingeworfen fangt er an zu schwimmen, wenn 
man ihn aber ruhig auf den Boden des Gefasses setzt, so wird er 
sterben ohne sich bewegt zu haben, wenn auch z. B. dass Wasser 
a l l m a h l i g  bis zum 45° d. h. bis zur Zersetzung des Organismus 
erwarmt worden ware. F. G o 1 tz Beitrage zur Lehre von|Functionen 
d. Gek. d. Friisclie. Augsburg 1868.

**) Ma uds l ey .  Pnysiologie u. Pathologie d. Seele, iibersetzt 
von Dr. R. Bohme. Wurzburg 1870. S. 70.

***) Wu n d t .  Grundzuge d. physiologischen Psychologie. Leipzig 
1873. I. S. 176.
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ais die des Riickcnmarks, inwiefern die sensiblen Reize in der Regel 
sogleieh auf eine grossere Anzahl motorischer Bahnen ubergehen. 
Schon bei schwachem Reize ist desshalb die Bewegung ausge- 
breileter, indem gleichzeitig odersuccessiv v e r s c h i e d e n e  Muskel- 
gruppen in Action versetzt werden. W as schon darauf hinzu- 
deuten sclieint, dass auch die centralen Functionen des verl. 
Marks complicirter und subtiler seien. Die Entdeckung im verl. 
Mark des von F l o u r e n s  s. g. n o e d  v i t a l ,  hatte mehreren 
Physiologen und Psycliologen zu einer Localisation der Seele in 
demselben Anlass gegeben. Da in einem gewissen Punkte (oder 
yielmehr in zwei Punkten) des verl. M. die Athmungsnerven zu- 
sammentreffen, so wird durcli eine plotzliche Verletzung dieser 
Stelle, das Athmen und somit das Leben aufgelioben. F u r uns 
ist aber die Frage nacli dem allgemeinen „ S e e l e n s i t z e “ ohne 
Bedeutung, denn erstens wissen wir nicht ob ein solches L e b e n s -  
p r i n c i p ,  oder eine solche besondere, immaterielle L e b c n s k r a f t  
existirt, und zweitens wird man durch eine solche Hypotliese, kein 
besseres Verstandniss unbekannter Krafte gewinnen. Uns stellt 
sich die Frage nur iii folgender F orm , dar: w e l c h e  T h e i l e  
d e s  N e r v e n s y s t e m s ,  k o n n e n  a i s  B e d i n g u n g e n  d e s  Be-  
w u s s t w e r d e n s  a l l e r  o d e r  e i n z e l n e r  g e i s t i g e r  P r o c e s s e  
a n g e s e h e n  w e r d e n ?  Ob aber die Seele ais allgemeines Lebens- 
princip substanziell ex istirt, und wie sie mit dem Leibe ver- 
bunden sein kann —  ist nicht mehr ein Gegenstand der empiri- 
schen Pliysiologie und Psychologie, sondern nur der Melaphysik. 
Wir untersuclien die Bedingungen der geistigen Phanomene ohne 
irgend etwas iiber ihre innere Natur zu entscheiden. Welche 
Stelle nimmt also das verl. Mark zu der oben gestellten Frage 
an? —

Wenn man das verl. Mark bei einem Thiere ungefahr in 
der Mitte durchschneidet, so , dass der obere Theil desselben 
(Protuberantia annularis oder Pons Varoli) von dem unterem 
und damit also auch von dem RUckenmarke abgesondert wird, so 
bleiben die automatischen Bewegungen des Athmens u. s. w. 
u inerle tz t (da ihre Centren unter dem Schnitte gelegen sind) —  
aber die Fahigkeit eines wirklichen (nicht nur mechanischen) 
E m p f i n d e n s  mehrerer Eindriicke geht verloren. Das Thier 
schreit zwar wenn man es reizt, aber es ist nur ein mechanischer 
Reflex, imm er gleichartig ohne Ausdruck. Es schreit so , wie 
ein bekaantes Kinderspielwerkzeug. Dann hort auch dieser
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Schrei auf. „Ich b itte, sagt V u l p i a n  in seinen Vorlesungen, 
den Charakter dieses Schreis gut zu bemerken —  es ist ein Reflex- 
schrei unvergleichbar mit den wahrhaften Schrnerzausdriicken*)“ . 
Nimmt man aber nur die Grosshemispharen und das kl. Gehirn 
weg ohne die Prot. Ann. zu versehren so „zeigen die auf solche 
Weise operirten Thiere (wie Hunde und Kaninchen) heftige Be
wegungen und einen s c h m e r z l i c h e n  Schrei, ais Beweis dass 
sie wirklich Schmerz fiih 1 en “. Nach der Verletzung der Prot. 
Ann. verschwindet die Fiihigkeit des Fiihlens, und der Schrei 
nimmt einen sinnlosen Charakter an. Die 'zahlreichen Experimente 
von Vu l p i a n  und L o n g e t ,  scheinen also zu beweisen d a s s  
d a s  B e w u s s t w e r d e n  s c h m e r z l i c h e r  T a s t e i n d r i i c k e  d u r c h  
di e  Prot .  ann.  a l s o  d e n  O b e r e n  Th e i l  d e s  ve r l .  Ma r k s  
b e d i n g t  wi r d .  Das verl. Mark hat aber fiir das Bewusstseins- 
phanomen eine noch weitere Bedeutung. Zu den wichtigsten 
aus der Medula oblongata entspringenden Nerven gehort der 
Hornerv, was natUrlich zu vermuthen lSsst, dass auch die Fahig- 
keit des Horens mit diesem Organe in Verbindung steht; ais 
Beweis dafiir konnen wir folgendes Experiment von VulpJi an 
anfiihren. Eine Ratte wurde von ihm in der Weise operirt, dass 
ihr von den Schadelcentren nur das ganze verl. Mark (also mit 
der Prot. ann. oder Pons. Varoli) geblieben ist. Wenn nun 
Vulpian den Schrei einer Katze nachahm te, so stiirzte sich die 
R atte , welche bis jetzt ganz ruhig sass, heftig hin,  indem sie 
der Gefahr zu entgehen suchte. Nach der Abtragung der Prot. 
ann. hSrten alle diese Bewegungen vollstSndig auf. —  Aehn- 
liche Beziehung dieses Organs, zu den G e s c h m a c k s e m p f i n -  
d u n g e n  ist auch wahrscheinlich. Die Experimente von F l o u r e n s  
und L o n g e t ,  welche von V u l p i a n  bestattigt worden sind, 
beweisen, dass jungę Katzen und Hunde, dereń man zum Saufen 
den Coloquintenextract giebt, keine Abneigung dabei zeigen, wenn 
bei ihnen die Prot. ann. abgetragen war, wiihrend sie beim Vor- 
handensein dieses Organs, einen heftigen Abscheu in allen Be
wegungen an den Tag g e b e n . —

Das  V o r h a n d e n s e i n  d e s  o b e r e n  T h e i l s  d e s  Verl .  
Ma r k s  i s t  a l s o ,  a l l e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  n a c h ,  e i n e  
n o t h w e n d i g e  B e d i n g u n g  f u r  d a s  B e w u s s t w e r d e n  d e r  
T a s t - ,  G e h o r -  u n d  G e s c h m a c k s e i n d r t i c k e .

*) Yu l p i a n .  Leęons suv la 'physiologie du systeme nevveux.
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Die Vi e r h t t ge l .  Mil noch grosserer Sicherheit lasst sich 
die Kolie der Vierhiigel ( C o r p o r a  q u a d r i g e r a i n a  — hel den 
niederen W irbelthieren Co p o r a  b i g e m i n a  oder l o b i  o p l i c i )  
bestimmen. Schon lehrt uns die vergleichende Anatomie, dass 
die Ausbildung dieser Centraltheile mit derjenigen des Sehorgans 
parallell geht. Bei Thieren, denen man alle v o r den Vierhiigeln 
gelegenen Hirntheile entfernt hat ,  beweist ihr ganzes Verhalten, 
dass sie noch Lichteindrticke empfangen — dagegen nach der 
Abtragung der Vierhiigel, hort diese Fahigkeit auf.

D ie  V i e r h i i g e l  s i n d  a l s o  e i n e  n o t h w e n d i g e  a n a -  
t o m i s c h e  B e d i n g u n g  j e d e s  B e w u s s t w e r d e n s  im G c b i e t e  
d e r  G e s i c l i t s e i n d r i i c k e .

Die  Se hh t l ge l .  Ueber die Functionen dieses Organs Ijisst 
sich wenig Bestimmteres sagen. So viel ist jedoch fast sicher, 
dass sie die functionelle Verbindung der O r t s b e w e g u n g  mil 
den T a s t e m p f i n d u n g e n  vermitteln*). Sie scheinen also mit 
der Prot. ann. (was die Tastempfindungen betrifft) in engerer 
Beziehung zu stehen. Uebrigens ist ihre Function hauptsachlich 
eine motorische. Die Behauptung L u y s ’s**) dass die Sehhiigel 
(Thalami opticl) den eigentlichen Sitz des Bewusstseins ausmaclien, 
lasst sich nicht bew eisen, denn selbst das Bewusstwerden der 
Tastempfindungen bleibl bei Zerstorung der Sehhiigel unbeschadigt. 
So viel wahres kann jedoch in der Meinung L u y s  liegen, dass 
die Thalami optici, auch zu andern Organen des Empfindens 
(imMittelhirne) inenger Beziehung stehen, und zuihren Functionen, 
besonders bei niederen Thieren beitragen***).

D ie  S t r e i f e n h i i g e l  bezeichnet L u y s  ais den eigentlichen 
Ausgangspunkt aller Willensbewegungen —  was der Wirklichkeit 
gSnzlich zu entsprechen scheint. Wenn man namlich dem Thiere 
b e i d e  Streifenhiigel (corp. striata) abtragt, so horen die wi l l -  
k i l h r l i c h e n  Bewegungen ganzlich auf — wahrend die Reflex- 
bewegungen fortdauern; sie nehmen nur einen eigenthumlichen 
Charakter a n , indem das Thier haufig die Fluchtbewegung so 
lange fortsetzt bis es durch aussere Hindernisse aufgehalten

*) W u n d t .  Grundzuge d. physiol. Psychologie. 1873. S. 198.
**) L uys. Reeherchos sur le systeme nerveux cerebro-spinaI. 

Paris, 1865.
***) Z. B bei Froschen. S ieh eG o ltz . Funct. d. Nerv. Cent, des 

Frosches. S. 52 u. f.
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wird, — was sogar veranlasste Ma g e n d f e * )  zu der Annahme, 
dass dabei sich der Thierc ein unwiderstehlicher Trieb zur Vor- 
wartsbewegung bemachtige. Wenn aber bei der Operation jede 
sensible Reizung vermieden war, so blieben die Thiere ganz 
ruhig sitzen. — In dem basalen Theile des Streifenhugelkopfes, 
aus welchem die centralen Olfactoriusfasern ausgehen, scheint 
der Sitz der Geruchsempfmdungen, oder wenigstens der durch sie 
veranlassten Bewegungen zu liegen**). Ausserdem ist es sehr 
wahrscheinlich dass dieses Organ auch eine nothwendige Be- 
dingung fiir die ausseren 8prachbewegungen ausmacht — da die 
Sprachstorung sehr hSufig ais Folgę der Streifenhiigelkrankheiten 
vorkommt. F iir unseren Zweck ist aber besonders die w a h r -  
s c h e i n l i c h e  B e d e u t u n g  d e r  S t r e i f e n h i i g e l  f i i r  d a s  B e 
w u s s t w e r d e n  d e r  G e r u c h s e i n d r i i c k e  anzudeuten.

Das k l e i n e  Ge h i r n .  Die Abtragung des kl. Geh. so wie 
die der vorhererw'ahnten Einzeltheile des Schadelhirnes lasst die 
Thatigkeit der hoheren bewusstenGeistesvermogenwie desDenkens, 
des G edachtnisses, der Phantasie, des hoheren Gefiihlslebens 
und der Willensbestimmungen unverletzt, — wie aber bei der 
Abtragung der Brticke, der Vierhiigel und der Streifenhiigel, die 
niederen Sinnesfunctionen, so. leidet bei der Abtragung des kl. 
Geh. besonders die Fahigkeit g e r e g e l t e r  B e w e g u n g e n .  Zwar 
herrscht auch in dieser Hinsicht, von Seiten einiger Physio- 
logen, wie z. B. Ludwi g***)  S c h r f t d e r  van  d e r  Ko l k f ) ,  
und Va 1 e n t i n f f )  eine heftige Opposition, so viel ist doch 
ohne Zweifel gewiss, dass das kl. Geh. wenn auch nicht aus- 
schliesslich dazu dient, die einzelnen Reflexbewegungen zu coordi- 
niren,esdazujedochw esentlichbeitragt. Die werthvollenExperimente 
R. W a g n e r s f f f )  beweisen, dass eine ganze Reihe solcher Be
wegungen durch das kleine Geh. vermittelt wird, —  namlich der

*) M a g e n d i e .  Lecons sur les fonctions du sys. nerveux. I. 
S. 280.

**) W u n d t .  loc. cit. S. 202.
***) L u d w i g .  Lehrbuch d. Physiologie. Bd. I. 2. Aufl. S. 210.

t )  S c h r o d e r  v. d e r  Kol k .  On the Minutę Strukturę of spinał 
Cord and Med. obi. S. 12.

t t )  Y a l e n t i n .  Yersuch einer physiol. Pathologie d. Nerven.
1864. II Bd. S. 68.

t t t )  R. Wa g n e r .  Kritische und experimentelle Untersuchungen 
iiber die Functionen des Gehirns. Nachrichten der Gott. Gesel. 
1858-62.
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hinteren Extremitiiten, des Kopfes und Halses etc. Dagegen 
bleibt das Bewusstwerden der Einpfindungen unverletzt. „Ich 
habe nieraals, sagt W a g n e r ,  die geringste Storung in der 
Sinnenthatigkeit wahrgenommen, imrner blieben die Gefilhlsper- 
ceptionen ln allen Hauttheilen, G eruch, Geschmack, Gehor und 
Gesicht so wie die psychischen Functionen unalterirt“. (loc. cit. 
S. 308— 309.) Schliesslich bezeichnet W a g n e r  das kl. Geh. 
ais „ein rein motorisches Organ fur animale und wahrsclieinlich 
auch fur organische Muskelapparate“ , ohne das kl. Geh. „ais 
R e g u l a t o r  aller korperlichen Bewegungen“ zu betrachten. (loc. 
cit. 1859, S. 77 tf.). Die von Gal l  behauptete Bedeutung dieses 
Organs fttr die geschlechtlichen Triebe ist nicht bewiesen worden. — 
„Es ist nicht zu ubersehen, sagt W u n d t  dass es sich bei den 
Functionsstorungen des Cerebellum nirgends um eine w i r k l i c h e  
A u f h e b u n g  d e r  E m p f i n d u n g e n  handelt; nu r jene Empfin- 
dungseindriicke horen auf, welche direct auf die Regulirung der 
Bewegungen einwirken“ . (S. 220).

Mit einem Worte ist d ie  B e d e u t u n g  d e s  kl. Geh.  fur  
d a s  Z u s t a n d e k o m m e n  d e s  B e w u s s t s e i n  e i n e  s e lir  g e -  
r i n g e ,  w e n n  a u c h  n i c h t  ke i ne .

Die  G r o s s h e m i s p h a r e n  bilden dass letzte grosse Organ 
das uns noch zur Untersuchung bleibt —  und die letzten, die 
wichtigsten Bewusstseinphanornene die ihr Organ noch nicht 
gefunden haben, sollen es finden. Doch lasst sich noch in Frage 
stellen ob diese Phanomene iiberhaupt einer materiellen Bedingnng 
bedurfen?

Hierilber inuss die pliysiologische Erfahrung entscheiden — 
und wir besitzen scit F l o u r e n s  ein genilgendes Materiał um die 
Frage zu beantworten. Die entsprechenden Resultate zahlreicher 
physiologischer Sectionen und klinischer Beobachtungen lauten 
folgendermassen:

1) Eine ortlich beschrankte Storung der Grosshemisspharen 
bringt keine wahrnehmbaren Veranderungen der bewussten Lebens- 
functionen hervor.

2) Oertliche pathologische Storungen in dem Bau der Gross- 
hemispliSren sind jedoch filr das bewusste Leben gefahrlicher 
ais eine kiinstliche Abtragung sogar grSsserer Theile desselben *).

*) Die entsprechenden Beobachtungen findet man u. a. bei N e ia -  
ton. Pathologie externe III S. 572. Y i u a l  Patkologie extei'ne II, 744.
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3) Dic Abtragung einer Hemisphare, verursacht nur eine Ab- 
schwachung, und leichtere Ermiidung aller Bewusstseinsphanomene, 
nicht aber ihre Aufhebung*).

4) Durch keine Ausschneidung der Grosshemispharen werden 
Schmerzempfindungen verursacht **).

5) Kein e i n z e l n e s  Geistesvermogen, lasst sich durch Ab- 
tragungen dieses oder jenes Theils der Hemispharen von anderen 
Vermogen absondern***).

6) Eine Stufenweise Ausschneidung macht die Thiere iinmer 
schwerfalliger, stumpfsinniger und unverniinf'tigerf).

7) D ie g a n z l i c h e  A b t r a g u n g  b e i d e r  H e m i s p h a r e n  
m a c h t  j e d e  h o h e r e  b e w u s s t e  T h a t i g k e i t  u n m o g l i c h ,  und 
L u d w i g  hat fur sich die ganze physiologische Erfahrung indem 
er sagt: „ Z u  d e n  B e d i n g u n g e n  an  d e r e ń  V o r h a n d e n s e i n  
s i c h  d i e  S e e l e n e r s c h e i n u n g e n  k n i t p f e n ,  g e h o r t  u n z w e i -  
f e l h a f t  d a s  n o r m a l e  B e s t e h e n  des  g r o s s e n  G e h i r n s f f ) " .  
„Nur in dem Gehirne, sagt M u l l e r ,  ist Bewusstsein, Vorstellung, 
Gedanke, Wille, Leidenschaft moglich, und wenngleich das Prin- 
cip zur Erzeugung der Vorstellungen, Gedanken u. s. w. in dem 
befruchteten Keime lalent vorhanden ist, so muss dieser beseelte 
Keim doch e r s t  d i e  g a n z e  O r g a n i s a t i o n  d e s  G e h i r n e s  
e r s c h a f f e n ,  dass das psychische Princip werde, und dass Vor- 
stellungen, Gedanken u. s. w. erscheinen oder w ir k e n f f f ) “. „Ich 
gestehe, sagt L o n g e t ,  dass es mir bis jetzt fur das wahrschein- 
lichste gilt, dass beim natiirlichen Hergange der Sinnesthatigkeiten 
die Grosshirnlappen die e i n z i g e n  H i r n t h e i l e  s i n d ,  in denen

*) C. Vogt .  Vorl. aber den Mensshen, in franz. Uebersetzung 
v. Maulinie. S. 127.

**) P io  u r e n  s. De la vie et de 1’intelligence 2. edit. 1859, W u n d t  
loc. cit. 221.

***) Vu l p i a n .  Leęon sur le syst. nerveux. S. 707.
+) Diese Thatsachen, wie auch die oben erwahnten Kesultate, 

beweisen also das eine feste Localisirung einzelner Geistesvermogen 
unmoglich ist, und dass sie bei der Yerminderung der Hirnmasse, 
nur an der Starkę nicht aber an ihrem U mfange leiden — was 
natiirlich die einzelnen Angaben der Phrenologie vernichtet. — 
Vgl. dariiber auch L o n g e t ,  Anat. und Physiol. des Nervensystems 
I- S. 539.

t t )  L u d w i g ,  citirt bei Ca r l  Sc hmi d t .  Antliropologie. Dresden
1865. S. 204.

t f f )  Mu l l e r .  Handb. der Physiologie des Menschen. Coblenz 
1840. 1 S. 715.
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die Siuneseindriieke eine leichte Ver8ndening erfahren, wo sie 
eine bestimmte Form  annehmen konnen , um den Thieren den 
Stoflf zu ihren Urtheilen zu liefern und in dieser Hinsicht stimmen 
nach unbefangster Zusammenfassung der anatomisehen, physio- 
logischen und pathologischen Thatsaehen wohl jetzt die meisten 
Physiologen iiberein*)“ . M o l e s e h o t t  sagt: „Das Bewusst
sein liat seinen Sitz nur im Gehirn, weil nur im Gehirne die 
Empfindung zur Wahrnehmung kommt**)“ . J e s s e n :  „Von dem 
grossen Gehirne wissen wir mit Sicherheit, dass es der Sitz der 
Intelligenz und des Bewusstseins ist, dass alle Gedanken und 
Worte in ihm entstehen***)“ . E c k h a r d :  „Man darf ais aus- 
gemacht ansehen dass der Sitz der Empfindung im Hirne und 
nicht im Ruckenmark zu suchen ist f ) “ - Obgleich wir aber fur 
gewisse Empfindungsąualitaten besondere Localisation ais wahr- 
scheinlich angenommen haben, so erhellt doch ans allen bekannten 
Thatsaehen, dass diese besonderen Empfindungscentren, nur das 
sinuliche momentane Empfinden bedingen, dass aber eine Ver- 
vollkommnung dieser Processe durch das Hinzukommen der 
V o r s t e l l u n g e n ,  der r e p r o d u c i r t e n  Empfindungen, also des 
bewussten G e d a c h t n i s s e s ,  der h o h e r e n  G e f i i h l e n ,  Be -  
g r i f f e n  und S c h l i i s s e n ,  erst durch die Mitwirkung der Gross- 
hemispharen moglich wird. Jeder starkere Reiz wird durch die 
Sinnescentren in die Grosshemispharen iibertragen und mit dem 
in [demselben stattfindenden Zustande associirt und integrirt. 
Nun fragt es sich ob auch in den Hemispharen eine Localisation 
verschiedener Bewusstseinsphanomene zu entdecken ist. —  Die 
physiologischen Experimente verneinen diese Frage —  die An- 
gaben der pathologischen Anatomie, scheinen aber dafiir zu 
sprechen. Besonders ist in neuerer Zeit die Localisirung des 
psychischen Sprachvermogens ,im hinteren Dritttheil der unteren 
Frontalwindung wahrscheinlich geworden. Diese Frage aber, wie 
auch die nach dem Zusammenhange der Intelligenz, oder einzelner 
Fahigkeiten derselhen, mit der Ausbildung, F o rm , Grosse und 
Gewicht des Hirnes sowie der Zahl der Hirnwindungen —  kann 
uns hier nicht beschaftigen. F iir unseren Zweck ist nur folgende

*) L o n g e t .  Anat. u. Physiol. d. Nervens. S. 340. — **) Mol e -
sc ho t t .  Kreislauf des Lobens. 2 Aufl. 1855. — ***) Je ssen . Physiol.
d. mensch. Denkens 1872. S. 189. — t)  Ec k h a r d .  Grundzuge der 
Physiol. d. Nervensystems. S. 117, 118.
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Pragę von Bedeutung: ob d a s  B e w u ss tw e rd e n  u n d  das 

S e lb s t b e w u s s t s e i n a n  e in e  u b e s t im m te n  P u n k t  der 

G ro ssh e m .isp h a jie n  g e k n u p f t  is t  o d e r  n ic h t ?  —  Die Er

fahrung antwortet n e in . W ir haben schon gesehen, dass weder 

eine órtliche ZerstBrung derselben noch eine gSnzliche Abtragung 

einer HemisphSre, das Bewusstsein aufzuheben im Stande ist. 

Folgendes ist nur wahrscheinlich 1) dass die Leitung der 

E m p f in d u n g e n  und die Uebertragung bewusster B ew egungen , 

mehr von der w e issen  Fasersubstanz bedingt ist —  wahrend

2) die Bethfitigung selbstandiger Denkprocesse, die auch ohne 

sichtbarer Verknupfung mit der Aussenwelt fortdauern konnen, 

mehr oder ausschliesslich durch die g raue  Zellensubstanz be

dingt wird. —  Was nun die Mitwirkung beider Hemispharen be- 

trifft, so ist dieselbe- ungefahr so zu yerstehen, wie die der beiden 

Augen oder Ohren. Wo sich beide Hemispharen bethatigen wird 

eine hohere Starkę, eine hohere Klarheit und Dauer des Bewusst

sein erreicht — wahrend bei einer einzigen, die Ermttdung viel 

friiher kommt. Andererseits sind auch die Verlet?.ungen beider 

viel gefahrlicher ais einer einzelnen —  und es ist auch nicht 

unwahrscheinlich dass eine ungleiche Entwickelung der Hemis

pharen eine D o p p e lh e it  des Bewusstseins hervorbringt*). Bei 

nonnaler Entwickelung aber, ist eine homogene, gleichzeitige 

Arbeit beider viel wahrscheinlicher. Eine so strenge Verbindung, 

durch unzShlige Comissurenfasern, wie die der beiden Hemis

pharen lasst kaum zweifeln, dass eine jede hier oder dort auf- 

tauchende Thatigkeit, sich ilirer Starkę entsprechend durch die beiden 

Hemispharen yerbreitet, und eine gemeinsame Thatigkeit veran- 

lasst. Nimmt man, die von uns im ersten Capitel ausgesprochene 

Hypothese an, dass der physiologische Unterschied der Ge- 

fiihle von den gleichgiiltigen Empfindungen und Vorstellungen 

auf einer grosseren R a u m s ta rk e  beruhe, so werden wir uns 

wohl erklaren konnen, warum die Gefiihlsvorgange sind es eben, 

welche unsere b e w u s s te n  B e w eg ung en  verursachen. — Nach 

dieser Hypothese werden also die oberen und vorderen Theile 

der Hirnrinde mehr zu einer beschrankten, inneren, objectiven 

Denkthatigkeit, die unteren und mittlercn dagegen, namlich die 

welche mit dem Verl. Mark in direkter Beriihrung stehen, mehr

*) Siehe W ie dem e is te r . Ueber doppeltes Bewusstsein bei 
Geisteskranken. Allg. Zeitsch. f. Psychiatrie. 1870 •— S. 711.
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zu einer GefUhlsthiitigkeit, die sich in lebendigen Bewegungen 

ausdriickt befahigt. —

Eine scharfe Grenze, im Sinne der Phrenologie ist aber 

unmoglicb —  darin stimmt sowohl die psychologische Analyse, 

wie auch das physiologische Experiment Uberein. Wo alle Theile 

des Organs so eng mit einander verbunden sind, lasst sich eine 

Begrenzung der localen Function nur bei einer ausnahmsweisen 

Schwache derselben, also z. B. bei unbewussten Processen, denken. 

Die Physiologcn welche eine ortliche Begrenzung des Bewusst- 

seins vermutheten, und einen gemcinsamen Centralpunkt fiir 

jedes Bewusstwerden zu entdeckcn suchten, stiirzten sich be- 

sonders auf die wohl unstreitbare psychologische Thatsache der 

B e w u s s ts e in s e in h e it  und der E ng e  desselben, oder aber 

auf die vorausgesetzte Auffassung der Seele ais eines absolut 

einfachen Wesens. Von diesem letzteren Motive will ich, dem 

empirischen Charakter meiner Studie gemSss, abselien, und nur 

den ersteren beriicksichtigen. So sagt z. B. J. C. F is c h e r* ) : 

„Ich zweifle nicht, dass der P u n k t , wo die sublimste der Em- 

pfindungen, der Gedanke in’s Bewusstsein tritt, sich schliesslich 

finden w ird, und ich mochte noch der Ueberzeugung dass Be- 

wnsstsein raumlich begrenzt ist, verstarkten Ausdruck geben 

durch Hinweis auf die Thatsache, dass zeitweise nur je Ein 

Gedanke vor dem Bewusstsein Platz findet“ . Aber eine solche 

Voraussetzung ist gar nicht nothig, um die Einheit des Bewusst- 

seins a n a to m is c h  moglich zu machen. Wenn nur das Commis- 

surensystem beide Ilemispharen so eng verbindet, dass jeder 

intensivere Zustand in beiden gleichzeitig und gleichfbrmig statt 

findet, so ist damit schon die Einheit des Bewusstseins nicht 

nur moglich, sondern nothwendig gemacht, und H artm ann**) 

hat vollkommen Recht indem er sagt: „Die Leistungsfahigkeit 

ist es, welche die Einheit des Bewusstseins physich bedingt und 

mit welcher diese proportional geht. W ir stellen es also ais 

Grundsatz hin: G e tre n n te  m a te r ie lle  T he ile  l ie fe r n  ge- 

tre n n te s  B e w u s s ts e in 11. (Nur muss ich bemerken, dass das 

Gr. Gehirn keineswegs ais ein Conglomerat getrennter Theile an-

*) J. C. F is ch e r . Die Freiheit des menschlichen Willens 
und die Einheit der Naturgesetze. 2. Aufl. Leipzig 1871. S. 71, 72.

**) H a rtm ann . Philosophie des Unbewussten. 5. Aufl. Berlin
1873. S. 423.

http://rcin.org.pl



62

gesehen werden darf, und dass es, im Grossen und Ganzen 

eben nur e i nen  solchen Theil des Nervensystems bildet welcher 

zur Ausbildung des Bewussteins fShig ist). „Dgchte man sich, 

sagt H a r t m a n n  weiter, die Verbindung der Gehirne zweier 

Menschen, durch aine ebenso leistungsflihige BrUcke moglich, 

ais die zwischen den beiden Hemispharen desselben Gehirnes 

ist, so wiirde hiemit sofort ein die Gedanken beider Gehirne 

umfassendes, gemeinschaftliches und einheitliches Bewusstsein 

die bisher getrennten Bewusstseine beider Personen umfassen; 

jeder wiirde seine Gedanken nicht mehr ais zwei Ich’s, sondern 

nur noch ais e in  Ich wissen, wie meine beiden Hirnhemisphiiren 

sich noch nur ais Ein Ich wissen".

Um unsere Betrachtungen Uber die anatomischen Bedin

gungen zu schliessen, wollen wir noch folgende Resultate, ais 

den Ausdruck der bis jetzt noch unvollkommenen Untersuchungcn, 

zusammenstellen. Es ist also wahrscheinlich —  dass

1) e i ne  n o t h w e n d i g e  B e d i n g u n g  fiir  das b e w u s s t 

w e r d e n  e i n f a c h e r  Tast-, Gehor- und  G eschm ack sem -  

p f i n d u n g e n  b i l d e t  d ie  Protuberantia annularis oder  Pons 

Varoli —  f iir  G e s i c h t s e m p f i n d u n g e n :  die Corp. quadri- 

gemina.

2) e i n e  so l che  a n a t o m i s c h e  B e d i n g u n g  f iir  das  

Z u s t a n d e k o m m e n  der  G e r u c h s e m p  f i n d u n g e n  o d e r  

w e n i g s t e n s  f i i r  d i e ,  d u r c h  d i e s e l b e n  h e r v o r g e -  

b r a c h t e n  B e w e g u n g e n  b i l d e n  d i e  Corpora striata.

3) Dasse l be  organ  b i l d e t  e ine  a n a t o m i s c h e  Be- 

d i n g u n g  f iir  d ie  A u s f i i h r u n g  a l l e r  b e w u s s t e n ,  w i l l -  

k i i h r l i c h e n  B e w e g u n g e n ,  w o b e i  a u c h  da s  k l e i n e  Ge- 

hirn e i n e n  r e g u l a t o r i s c h e n  E i n f l u s s  aus i ib t .

4) Zu  d e m  B e w u s s t w e r d e n  a l l e r  s i n n l i c h e r  E in- 

d r i i c ke  t r agen  auch  d i e  Grosshemispharen b e i ,  i n d e m  

s ie  m i t  der re i n  s i n n l i c h e n  m o m e n t a n e n  E m p f i n 

d u n g ,  fr iih e re  E m p f i n d u n g e n  oder  E m p f i n d  ungs- 

s p u r e n ,  V o r s t e l l u n g e n  u n d  B e g r i f f e  as soc i i r en .

5) Das  B e w u s s t w e r d e n  a l ler  h o h e r e n  Ge i s tes-  

t h a t i g k e i t e n  w i r d  du r c h  d i e  A n w e s e n h e i t  w e n i g s t e n s  

e i ne r  H e m i s p h a r e  bed ing t .

6) Das h o h e r e  a b s t r a c t e  D e n k e n  s c h e i n t  m e h r  

an die v o r d e r e n  u n d  o be ren  Thei le  de r  g r a u e n  Hi rn- 

r in de  —  das Ge f i ih l s l e ben  meh r  an die m i t  dem  Verl.
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Mark  g r e n z e n d e n  The i le  de r  G r o s s h e m i s p h a r e n  ge- 

kn i ip f t  z u sein.

7) D ie  E i n h e i t  d e s  B e w u s s t s e i n s  w i r d  a n a - 

t o m i s c h  d u r c h  d i e  H i r n c o m m i s s u r e n  bed i ngt .

A nm erkung . Eine neue Arbeit von Pliilippo Lussana :  Sugli 
offici del ceryelle, delli Thalami ottici, dei pedoneoli cerebrali e del 
cervelleto Milano 1873 bestatigt den regulatorischen Einfluss des 
kl. Gehirns, und bezeichnet ihn ais ein Organ des M uske lge fiih ls . 
Demnach wiirde also das kl. G eh i r n  e ine an a tom ische  Be- 
d i n g u n g  fur  das Bewusstwerden  der Muske l e ind r i i cke .
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Dr i t te s  Cap i t e l .

Physiologische Bedingungen.

Das Geliirn ist also eine nothwendige B e d i n g u n g  —  nicbt 

aber eine Ursache  des Bewusstwerdens—  und wenn R e i c h * )  

sagt: „das Bewusstsein ist an die Nervenmasse gebunden, wie 

die Wirkung an die Ursache" so ist das eine sehr ungenaue 

Bezeichnung. Ein vollkommen gcsundes Geliirn kann und muss 

unbewusst bleiben, wenn andere physische, physiologische und 

psychische Bedingungen fehlen. Zu den physischen (ausseren 

und inneren Reizen) und anatomischen Bedingungen niiissen also 

vorallem noch die p h y s i o l o g i s c h e n  hinzukommen. —

Der Zusammenliang des Bewusstseins mit der B l u t c i rcu- 

l a t i o n ,  war schon in altcsten Zeiten bekannt, die neuere Physio- 

logie hatte also nur zur Aufgabe diess VerhHllniss naher zu 

bestimmen.

Da das grosse Geliirn eigentlich keine korperlichen Functionen 

hat, so miisste naturlich sein Blutverbrauch den psychischen 

Functionen zugeschrieben werden; und wirklich bestatigt die 

Erfahrung, dass bei lSngerer, angestrengter psychischer Arbeit 

das Quantum und die Qualitat der \erbrauchten Stolfe sich un- 

gemein vergrossern und verandern. Man bat sogar berechnet, 

dass das Gehirn allein den fiinften Theil des ganzen Blutąuantums,

*) E. Re ich . Der Mensch und die Seele. Studien zur physiol. 
u. philos. Anthropologie ect. Berlin 1873. S. 452.
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welches fur den Organismus nothig ist, verbraucht und dabei 

soli wiederum nach H e r b e r t  S p e n e r ’ s Schatzung in der grauen 

zellenhaltigen Substanz filnfmal so viel Blut circuliren ais in der 

weissen faserigen, welche nur ais L e i s t u n g s b a h n  fur .Em- 

pflndungen und Willensacte zu dienen scheint. Die Schnellig- 

keit der Circulation und des Stoffwechsels stimmt mit der Schnellig- 

keit des Gedankenlaufes uberein. Desshalb ist auch bei heftigerer 

Bewusstseinbeschaftigung die Btutzufuhr zum Gehirn ungemein 

viel grosser ais zu jedera anderen Theile des Korpers. Aus den 

Untersuchungen S c h i f f ’ s geht sogar hervor, dass eine miih- 

same dreistundige geistige Arbeit ebensoviel B lut verbraucht, wie 

eine zwolfstiindige physiche. Daraus ist schon leicht zu begreifen, 

warum nach Blutverliłsten, Betaubung, Schlafrigkeit, oder sogar 

ganzliche Bewusstlosigkeit eintritt. Aber ebenso gefahrlich ist 

ein zu gewaltiger Zufluss des Blutes zu dem Hirne; in solchen 

FSllen tritt W ahnsinn, Tobsucht oder wiederum eine ganzliche 

Bewusstlosigkeit (Apoplexie) hervor. Die Ohnmacht kann so 

gut durch eine Entleerung wie durch eine Ueberfiillung der 

BlutgefSsse des Hirnes bewirkt werden. P a r ry  vermochte An- 

fSlle von Tobsucht durch eine Compression der Halsschlagader 

zu unterdriicken, und nach F l e m m i n g ’ s Versuchen erzeugt 

dasselbe Verfahren bei Gesunden Schlaf und jagende Traume*) 

W a g n e r  kannte einen Mann, dem ein Stiick eines Flintenlaufes 

beim Zerspringen in die Hirnscliale geschlagen wurde. So oft 

der Wundarzt das zum Theil enlblosste Hirn bei Beinigung der 

Wunde driickte, fiel der Patient augenblicklicli in tiefen Schlaf**). 

Dagegen vermehrt eine angestrengte uhd andauernde bewusste 

Arbeit die Blutzufuhr zu dem Gehirne so bedeutend, dass uns 

der Schlaf entflieht. So erzahlt z. B. B oe rh aa v e ,  dass er in 

einem solchen Fali einst sechs Wochen lang kein Auge zuthun 

konnte***). Die Wiederholung dieser Experimente, war es, 

welche uns zuerst die Kenntniss der physiologischen Bedingungen 

des Schlafes moglich machte. „Man war lange Zeit gewohnt, 

(sagt M auds ley ) ,  zu glanben, dass .wahrend des natiirlichen 

Schlafes die Quantitat des Blutes im Gehirn vcrmehrt sei, unge- 

achtet einer Beobachtung B l u m e n b a c h ’s am Schadel eines ,

*) Auch an Tliieren gelingt nach H a l l e r  dieser Versuch, wenn 
man nur stark und anhaltend genug driickt. Siehe dessen Elem. 
Physiol. IV, S. 301.

**) W ag ne r .  Beitr. z. philos. Anthropologie I, S. 221.
*) Angefiihrt bei Pe r t y  Anthropologie. Leipzig 1874. I, S. 171.

O c h o r o w i c z ,  Bedingungen d. Bewusstwerdens. 5
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Trepanirten, namlich ein Znsammensinken des Hirnes im Schlafe 

nnd eine Fiillung mit Blut und Aueschwellung beim Erwachen. 

D u r c h a m ’s Untersuchungen zeigten jedocli entschieden, dass 

wahrend des Schlafes weniger Blut im Gehirne ist, so dass es 

zusammensinkt —  wahrend beim Erwachen sofort von Blut 

strotzt'1. „Der Blutstrom dient der functionellen Thatigkeit des 

Gehirns, da aber hiebei organische Elemente verbraucht werden, 

so ist eine Periode nothwendig, worin die Thatigkeit suspendirt 

ist und der Ersatz stattfinden kann. Die Function des Gehirnes 

wird also durch regelmassige Perioden des Schlafes unterbrochen. —  

Das organische Leben des Gehirnes bedarf keines Schlafes, sondern 

speichert, indem es den Verbrauch der abgenutzten Elemente 

wieder ersetzt, latente Kraft auf, die bei kiinftiger Functions- 

ausserung wieder frei wird. Die Blutzufuhr entspricht diesen 

Zustanden. Wenn die Gedanken eines Mensclien, der einschlafen 

w ill, thalig sind, so stromt ein machłiger Blutstrom durch das 

Gehirn —  und er kann nicht einschlafen. Der Reiz der Thatig

keit ist die Ursache der Beschleunigung des Blutlaufes und dieser 

will wiederum die Thatigkeit aufrecht erhalten. Gewisse Menschen 

schlafern sich trotzdem ein. Sie Concentriren ihre ganze Auf- 

merksamkeit auf eine bestimmte Vorstellung*) und so nimmt die 

Erregung der betreffenden Nervencentren ab —  der Kreislauf 

wird minder activ und das Individuum schlaft, aber keinen ge- 

sunden Schlaf“ . „Ais weitere Elemente fur diese Ansichten iiber 

die Beziehungen der Nerventhatigkeit zum Blutkreislaufe kiinnen 

auch die Folgen einer directen plotzlichen E r s c h o p f u n g  dienen. 

Spannen wir einen Menschen geistig oder kiirperlich auf die 

Folter, so entsteht dadurch nach einer Stunde eine ebenso ner- 

vose Erschopfung, ais durch Tage lang anhaltende schwere 

Arbeit, worauf bekanntlich eine unwiderstehliche Schlafsucht zu 

folgen pflegt. Ein Mensch wird auf der Folterbank in den 

Zwischenzeiten der Tortur einschlafen. Treiben wir die Erschopfung 

noch weiter, so verlieren die Nervenelemente die Kraft sich zu 

erholen, und der Schlaf, der nun eintritt, ist ein Schlaf aus dem 

es kein Erwachen mehr giebt —  der Schlaf, der den Traum des 

Lebens beschliesst**).

*) In  solchen Fallen entsteht das Einschlafen yielmehr durch 
das Aufhalten der Athembewegungen und die andauernde Ruhe des 
ganzen Korpers ais durch die Concentration der Aufmerksamkeit allein.

**) M auds ley . Physiol. u. Pathologie der Seele, ubersetzt von 
Bohm. Wiirzburg, 1870. S. 406.
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Es ist schon lieute unzweifelhaft dass auch die Verschiedene 

chemische Consistenz des' Blutes von grosstem Einflusse auf die 

Form und Fortdauer des Bewusstseins ist. Ohne S au e r s t o f f  

wiirde das Blut nicht im Stande sein das bewusste Leben zu 

unterstutzen; dagegen fiihrt das Uebergewicht der K o h l e n s a u r e  

im Blute die Betaubung der Geisteskrafte uud ganzliche Bewusst- 

losigkeit. Eine sorgfaltige Analyse des Harnes nach angestrengter 

physischer —  und dann wieder psychischer Arbeit, ergab, dass 

in diesem letzteren Falle das Quantum des Ilarnes iiberhaupt 

viel grosser ist und dass es in seiner ehemischen Zusammen- 

setzung Ueberfluss an p h o s p h o r s a u r e n  S a l z e n  und a l k a l i-  

s chen  S c h w e f e l v e r b i n d u n g e n  aufweist*).

Es scheint, das iiberhaupt Ge fuh l t ha t igk ,e i t en  und jede 

heftige psychische Bewegung der Lust oder Unlust mehr Blut 

verbrauchen, ais eine ruliige, uns gleichgiiltig lassende Beschaf- 

tigung des Geistes und dass die Gemutlishewegungen von der 

Moglichkeit eines directen Beeinflussens der Blulzufuhr abhangen. 

(Desshalb scheinen auch kurzlialsige Menschen empfindsamer zu 

sein ais langhalsige, weil in Folgę der geringeren Entfernung 

vom Herzen in ihrem Gehirne ein leichterer Blntzufluss statt- 

findet). Ali’ dies liangt naturlich mit unserer Auffassung der 

Gefiihle ais r a u m l i c h  s t a r k e r e r  Erregungen zusammen.

Ausser der oben besprochenen Abhangigkeit, sind noch 

manche andere Phyśiologische Bedingungen zu erwahnen, die, 

wenngleich minder sichtbar, doch manchmal mit grosser Be- 

stimmtheit die Bewusstseinsphanomene beeinflussen.

Schon B ene ck e  hatte bemerkt, dass das Aufhalten der 

A t h m u n g s b e w e g u n g e n  auch den bewussten Gedankenlauf auf- 

halt. Er sagt: „Mit der Hemmung des Athmens stocken auch 

die Gedanken, oder werden auch zu einem sehr dunklen Be

wusstsein herabgestimmt, weil die mit den Athmungsthatigkeiten 

zu einem Sein verbundenen Denkthatigkeiten auch Athmungs- 

reize fur ihre Ausbildung bediirfen; bei unvollkommener Aneig- 

nung der Nalirungsstoffe (zuweilen nach einer schlaflosen Nacht) 

ist auch die geistige Entwickelung mehr oder weniger behindert**).

*) By as son. Essai sur la relation qui existe a l’etat physio- 
logiąue entre 1’aotiyite cerehrale et la composition des urines. 
Paris, 1868.

**) Benecke .  Das Ycrhaltniss von Seele und Leib. Gćittingen 
1826. S. 274.

5 *

http://rcin.org.pl



68

Es ist auch' interessant zu beobachten, -wie die Athmungsbeweg- 

ungen immer unwillkiirlicli aufhoren, wenn man willkiihrlich 

das Denken vermeiden will —  und umgekehrt —  ich bin z. B. im 

Stande durch ein willkiirliches stufenweises Aufhalten der Ath- 

mungsbewegungen, das Einschlafen zu beschleunigen. Im Schlafe 

sind, wie bekannt, diese Bewegungen schwacher, und durch sie 

wird ebenfalls die Pulsation des Blutes geschwacht. Beim k i lnst-  

l i c h e n  Einschlafen, bei welchem die Bedingungen des Schlafes 

gewaltsam eintreten, und sich verandern konnen, wurden mehrere 

Schwankungen dieser Functionen bemerkt. Ich kann aus eigenen 

Beobachtungen des s. g. magnetischen Schlafes folgende Nolizen 

anfiihren.

I. Beobachtung. *

7 Uhr 41 Min. —  Vor dem Beginn der hypnotisirenden

Bewegungen betrug die Zahl der Pulsationen . . 64

7, 42“ . Beginn der Bewegungen.

7, 43“ . Das erste Blinzeln mit den Augenliedern*).

7, 54“ —  Die P u ls zah l...........................................................104

8, 2 “ —  „ „ ........................................................... 88

8, 6“ —  „ ....................................................................... 72

8, 13“ —  „ „ ........................................................... 69

8, 151/2 —  Der Kopf fallt auf die Brust, die Sonnambiile

schlaft ein................................................................ 68

8, 18“ —  Cataleptische Erstarrung der Muskeln . . 96

8, 23“ —  Die Hand bleibt in der Lage, welche man ihr giebt 

und ist sogar fiir einen heftigen Stich unempfind- 

lich. Keine Reflexbewegungen, nur wenn ich zu 

ihr spreche, yersucht sie zu antworten, aber ohne

E r fo lg .......................................................................90

8, 33“ —  „ ..................................................................- . 8 4

8, 45“ —  Sie wird erweckt durch den wortlichen Befehl 

und durch das Einhauchen der Luft auf die

S t ir n e .......................................................................84

Dann sinkt die Pulszahl allmahlig und unbedeutsam 

nieder. —

*) Die Patientin war ungefahr 20 Jahre alt, schwacher Con- 
stitution und sehr empflndlich fiir die s. g. Magnetisation.
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II. Beobachtung.

Die Somnambiile war ermiidet durch rasches Gehen wahrend

einer grossen Hitze. Die Pulszahl be trug ..............................112

8, 49“ —  Beginn der Magnetisation. Die Pulsation wird schwacher,

die Zahl bleibt aber g l e i c h ...................................  112

8, 53“— 8, 54“ . Die Wangen errothen. Die Ader der Schlafen 

werden mit Blut erftillt. Die Augenlieder, blinzeln 

immer liaufiger. Kleine Zuckungen. Das Athmen wird 

k u r z e r ....................................................................... . 1 1 5

8, 56“ . Die Augen schliessen sich ein, indem die Pupillen nach

Oben sich richten. Tiefes Einathmen . . . 120

9, —  Der Kopf fallt auf den Stuhl nieder.

9, 5“ . Der tiefe Schlaf ist e ingetreten ..............................100

Die Pulszahl wird noch immer kleiner —  wahrend sie nach 

dem Erwachen eine kleine Erhohung erleidet. —  Leider sind 

meine Notizen in dieser Beziehung noch zu gering, um den Zu- 

sammenhang zwischen der eintretenden Bewusstlosigkeit, wie 

auch der Wiederkehr derselben und der Pulszahl naher zu be- 

stimmen. So viel scheint jedoch gewiss zu sein, dass sie sich 

beim Beginne der magnetischen Streichen (mit oder ohne Be- 

ruhrung) anfangs steigert, dann wiederum in dem Maasse, wie 

sich der Schlaf des Patienten bemachtigt, allmahlig sinkt, dass 

sie beim tiefsten Schlafe am geringsten ist, und dass sie nach 

dem Erwachen wieder, obgleich sehr allmahlig steigt. Der Ein- 

tritt der cataleptischen Erstarrung der Muskeln scheint durch eine 

ErhShung der Pulszahl begleitet zu sein.

Dass die Thatigkeit des bewussten, besonders gefuhlsartigen 

Denkens immer von einer gesteigerten Blutzufuhr zu dem Gehirn 

begleitet wird —  beweisen directe Beobachtungen C o m b e ’ s*). 

Bei einem Mannę der zufSllig einen Theil des Schadels verloren 

hatte bemerkte er immer ein heltiges Pulsiren der Hirnrinde, 

wenn der kranke durch Gemiithsgedanken, oder durch Gemtiths- 

traume (im Schlafe) erregt wurde. Bei einem Miidclien konnte 

er die Gemuthserregung und somit auch die gesteigerte Pulsation 

des Gehirnes mit sanften Worten beruhigen. Aelinliches fiihrt 

L e tourneau**)  von einer Frau an. Auch durch mechanische 

Mittel, wie ich schon erwahnt habe, kann die Thatigkeit des Be-

*) Combę .  System of Phrenologie. 5. Aufl. S. 130.
**) L e tourneau .  Physiologie des Passions. Paris, 1868.
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wusstseins herabgedriickt werden —  und wenn der Druck durch 

innere pathologische Gebilde hervorgebracht wird, andert sich 

auch pathologisch die Form der bewussten Thatigkeit. „Der 

Druck auf dass grosse Gehirn, sagt J. Mdi ler*) ,  bewirkt immer 

Delirium oder Stumpfsinn, je nachdem er mit oder ohne Reizung 

stattfindet; so wirkt aller Druck, riihre er von Knocheneindrttcken, 

fremden Korpern, Wasser, Blut, Eiter her. Dieselben Ursachen 

heben oft, je nach dem Silze des Uebels, die Fahigkeit der 

willkillirlichen Bewegung, oder des Gedftchtnisses auf. So wie 

der Druck weggenommen ist, mit der Erhebung des Knochen- 

eindruckes tritt die Besinnung, das Gedachtniss oft wieder ein; 

ja, man hat sogar beobachtet, dass der Kranke seinen Gedanken- 

gang sogleich da fortsetzte, wo er durch die Verletzung unter- 

brochen worden". In Bezug auf die Thatsache dass ein auf das 

Gehirn ausgeitbter Druck, Bewusstlosigkeit hervorruft, erlaube 

ich mir noch folgende Bemerkungen F e c h n e r ’ s**) anzufiihren: 

„Unstreitig kann der Druck auf das Gehirn nichts Anderes be- 

wirken, ais dass er Wege sperrt, oder  B e d i n g u n g e n  auf- 

h e b t ,  wovon der lebendige Gang der psycho-phyischen Th&tig- 

keiten abhangt, und es ware voreilig zu schliessen dass das 

natiirliche Einschlafen auch auf Druck beruhe, da yielmehr das 

Einwirken des Gehirnes beim natiirlichen Schlafe hiegegen spricht, 

und nicht minder durch Erschiitterung des Cehirnes, ais durch 

Druck, Blutlosigkeit entstehen kann. Doch ist dieser kiinstliche 

W eg, die psychophysische Thatigkeit herabzudrucken immerhin 

bemerkenswerth genug und vielleicht nicht ohne Beziehung dazu, 

dass ein hinreichend starker Druck au-f einen Nerven, auch die 

Zuleitung eines Empfindnngsreizes zum Gehirne und hiemit das 

» Bewusstwerden der Empfindung unterbricht. Es konnte diess 

darauf deuten, dass der empfindungszuleitende und der em- 

pfindungstragende Vorgang nicht wesentlicli verschieden sind. 

Vielleicht aber ist vielmehr die Compression der Gefasse das 

W irksame, sofern unstreitig der Blutzufluss und die Blutzu- 

stromung zur Unterhaltung der psychophysischen Processe wesent- 

lich sind“ .

Physische Anstrengungen bewirken, indem sie das Blut vom 

Gehirne abziehen, stets eine Schwierigkeit im Denken; in ahn-

*) M iil le r . Handb. d. Physiol. des Menschen. 4. Aufl. Coblenz. 
1844. I. Bd. S. 710.

**) Fechne r .  Elemente der Psychophysik. 1860. II, S. 449.

http://rcin.org.pl



71

licher Weise wirkt eine . Uebertreibnng der geschlechtlichen 

Functionen —  und momentan auch die Ueberfilllung des Magens. 

Ueberhauptmuss zwischen den physischen u. psychischen Functionen 

ein gewisses Uebereinstimnrren und Gleichgewicht stattfinden, wenn 

das Bewusstsein norrnal sich bethatigen soli. Auch die Beweg- 

nngen der Muskeln wirken ihrerseits ein. „Niemand wird im 

Stande sein, sagt Har tmann* ) ,  wahrend eines tiichtigen Sprunges 

eine be^onnene Gedankenreihe weiter zu denken oder gleich- 

zeitig schnell zu laufen und eine Ueberlegung anzustellen; schon 

im langsamen Gehen, bleibt man unwillkiirlich stehen wenn die 

Gedanken sich concentriren, und im tiefsten Nachdenken ver- 

fallt nicht seiten der aussere' Mensch in vollige Starrheit. Dies 

deutet auf einen Verbrauch von lebendiger Kraft beim Denken, 

oder, was dasselbe ist einen chemischen Stoffverbrauch, denn 

diess erzeugt die lebendige Kr«ft“ .

Der iibermassige Blutverbrauch im Gehirne muss naturlich 

fiir andere Organe einen Blutmangel verursachen und das er- 

schBpfte Quantum von Kraften lasst sich nicht so rasch wieder 

ersetzen. J. H. F i c h t e * )  sagt mit Recht: „Je mehr der Geist 

seine potentielle Kraft bewusstseinserzeugend verwendet, desto 

mehr entzieht er lebendige Kraft seinem bewusstlos organisehen 

W irken.“ Setzl man in dieser Aussage statt „Geist“ —  „Orga

n ism us ," so wird der unwissenschaftliche Schluss vermieden: 

dass der Geist seine eigenen Krafte verbraucht. W ir kbnnen 

uns iiberhaupt, einen Verbrauch von immateriellen Kraften nicht 

denken, ohne in einen Widerspruch zu verfallen. Nun aber 

drtickt er sich an einem anderen Orte genauer aus: „die be- 

wussten Functionen, sagt er, sind fiir den Organismus unter 

allen die Kraftverzehrendsten . . .“ . „Unterdess arbeiten die 

bewusstlos bleibenden Functionen des Organismus ununter- 

broclien und o hne  E r m i i d u n g  fort, nicht nur um den eigenen 

Kraftverlust zu ersetzen, sondern um zugleich noch das Deficit 

mit zu ubernehmen, welches die Bewusstseinsfunctionen ohne 

eigenen Kraftersatz in die allgemeine Lebensrechnung bestSndig 

hineinbringen. Man hat daher richtig und in treifender Beziehung 

den „Geist“ (das Bewusstsein) den Schmarozer des „Leibes“

*) H a r t m a n n .  Philosophie des Unbewussten. 5. Aufl. 1873. 
S. 383.

**) J. H. F ic h te .  Die Lehre vom bewussten Geiste des Menschen, 
Leipzig 18(54. S. 157.
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(der bewusstlosen Functionen) genannt, sofern man den jeden- 

falls ungenauen Ausdruck sich gestalten will, den Geist identisch 

mit Bewusstsein zu fassen, da letzteres doch nur ais der ge- 

ringere Theil der Gesammtheit geistiger Zustande sich erwiesen 

hat*)“ .

Die eben hier angedeutete und von H a r t m a n n  am ent- 

schiedensten vertretene Meinung, dass die unbewussten Functionen 

nicht ermiiden, und kein Blut verbrauchen, lasst sich schwer 

beweisen; eine organische Function ohne Stoffwechsel also ohne 

Verbrauch ist kaum denkbar. Da aber die unbewussten Func

tionen gewohnlich viel schwacher sind ais die bewussten, so ist 

auch ihr Stoffverbrauch weniger bemerklich. Der Ausdruck 

F o r t l a g e ’ s: „Nur insofern wir schlafen, also leben wir —  

soferne wir erwachen, beginnen wir zu sterben“ , ist physiologisch 

vollkommen begriindet, nur darf man dabei nicht denken, dass 

im gewohnlichen Schlafe schlechterdings kein Stoffverbrauch 

stattflndet. Schon der Verdauungsprocess soferne er im Schlafe 

fortdauert, die Athmungs- und Herzbewegungen miissen ein ge- 

wisses Quantum von Blut verbrauchen. Es ist etwas sonderbar 

dass auch diejenigen Functionen, welche dem Organismus neue 

Krafte mit neuem Stoffe zufiihren, nur mit Kraft- und Stoff- 

Verl(łsten sich vollziehen konnen, es ware aber das Gegentheil 

freilich noch schwerer zu denken. —

So sehen wir also wie sehr das bewusste Leben von den 

physiologischen Bedingungen abhangig ist. Die Veranderungen 

welche die Form des Bewusstseinsphaenomens erleidet, besonders 

unter dem Einflusse bestimmter chemischen Consistenz des 

Blutes (z. R. B. beim Aufnehmen der narcotischen Substanzen)

—  scheinen mir darauf hinzudeuten, dass die Ilypothese der 

Localisation einzelner Processe im Geliirne sich durch eine 

andere ersetzen lasst, welche, ohne mil den bekannten Thatsachen 

der Abtragung einzelner Gehirntheile in Widerspruch zu treten, 

vielmehr noch geeignet ist gewisse bis jetzt unerklarte Thatsachen 

zu erlSutern. —  Es ist bekannt, dass z. B. B a i n  einer der 

bedeutendsten Psychologen unserer Zeit, einzelne Darstellungen 

an einzelne Zellen des Gehirnes kniipfen w ill, um dadurch den 

Verlust einer beschrSnkten Gruppe von GedSchtnissbildern zu 

erklaren. Ich moclite eine andere Erklarung yorsclilagen, welche

*) F ich te . loc. cit. S. 157.
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ich etwa ais T l i e o r i e  de r  z e i t l i c h e n  L o c a l i s a t i o n  be- 

zeichnen darf. Sie ist folgenderweise zu verstelien:

In jedem Augenblicke wirkt auf uns eine ungemein grosse 

Anzahl von ausseren und inneren Eindrticken. Ein jeder von 

ihnen bestrebt sieli, dem Gehirne seine Art von Molekular- 

schwingungen gewissermassen zu verkorpern. Durch die Wieder- 

holung desselben Reizes wird eine solche Verkoperung krSftiger 

und ihre Dauer langer. Sie bleibt im Gehirne in  p o te n t i a  ais 

eine Neigung zu gewissen Schwingungen, welche auch in  a c tu  

eintreten werden, wenn sich die nothigen Bedingungen da finden. 

Ware nun das Gehirn durch eine gewaltige Erschutterung in 

seinen Molekularverhaltnissen in so weit verandert, dass die 

Neigung zu jener Schwingungsart yerschwand, so wiirde dadurch 

auch die Reproduction (das GedHchtniss) des betreffenden Ein- 

drucks oder der betreffenden Vorstellung, unmoglich. Je bestSn- 

diger war die Verkorperung der Empfindungen, desto stSrker 

werden sie der Erschutterung widerstreben, und desto wahr- 

scheinlicher wird ihr Wiedererwachen nach derselben.

Denken wir uns jetzt, dass nicht ein einziger, sondern eine 

ganze Masse von Eindriicken auf uns wirkt, und dass natiirlich 

ahnliche Schwingungsarten einander unterstiitzen also gleichzeitig 

auftreten konnen —  walirend unahnliche einander hemmen 

miissen. Ferner beachten wir noch, dass eine jede Empfindung, 

eine jede Vorstellung und noch mehr eine jede V o r s t e l l u n g s -  

g r u p p e  durch einen gewissen Zustand aller physiologischen 

Bedingungen bedingt w ird, also nicht nur durch die Susseren 

und inneren Eindriicke, sondern auch durch die Quantitat und 

'Qualitat des zufliessenden Blutes, durch den Charakter der 

Athmungsbewegungen, yielleicht auch durch gewisse unbekrnnte 

Elektricitats- und Warme-Verh81tnisse —  und wir werden errathen 

was fiir eine Menge von Variationen und Combinationen des 

augenblickliclien Bewusstseinszustandes daraus entstehen kann. 

Der grosste Einfluss auf den' Inhalt des momentanen Bewusst

seins wird aber natiirlich durch die schon friiher yerkbrperten 

Neigungen des Gehirns und durch die Qualitat der momentanen 

Eindriicke ausgeubt. Auf diese Weise werden gewisse Schwingungs- 

Gruppen (ais die Resultirenden moinentaner Bedingungen) und 

hiermit auch die ihnen entsprechenden Vorstellungsgruppen zei t- 

l i c h  nebeneinander l o c a l i s i r t .  Nun wird uns also verstandlich 

sein, warum nach den natiirlichen somnambulischen oder kiinst- 

lichen s. g. magnetischen Żustanden, jede Erinnerung von dem
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Erlebten fehlt, wahrend sie bei einer folgenden Wiederholung 

desselben Zustandes vollkommen klar hervortritt. Da namlich 

beim solchen schlafwachenden Zustande, die ausseren Eindrucke 

fast ganzlich fehlen, die inneren dagegen sieli des GehirneS er- 

machtigen, da auch die Verhaltnisse der Muskelbewegungen, der 

Alhmung, der Circulalion etc. verandert sind, so ist es klar, 

warum bei anderen Bedingungen andere Gedankengruppen vor- 

herrschen. Und wenn jedoch beim Schlafwachen die Erlebnisse 

des normalen bewussten Lebens erinnerbar sind, so widersprichl 

das auch keineswegs unsererer Auffassung der Sache. Im Gegen- 

theil, die Erlebnisse des normalen, bewussten Lebens sind im 

Schlafwachen erinnerbar, weil sie starker sind, weil ilire Ver- 

kbrperung sich, durch Uingere Ansammlung von Spuren vollstUn- 

diger vollzogen hat, wahrend die in einer kurzeń Zeit erlebten 

Zustande des Schlafwachens zu schwach sind, um die Gewalt 

ganz anderer Bedingungen (im  Wachen) zu iiberwinden und 

selbststiindig wieder zu erwachen. Treten aber dieselben Be

dingungen ein, so werden sie auch reproducirl. —  Durch eine 

solche zeitliche Localisation bestimmter Vorstellungs-Gruppen, 

lassen sich auch folgenden merkwurdige Thatsachen des be

wussten Lebens erklSren. Fangen wir an mit den Beispielen: 

„E in gewisser Gentleman, nachdem er einen kraftigen 

Schlag an den Kopf bekommen hatte, vergass a U’ seine Kennt- 

niss der griechischen Sprache, wahrend alle Erinnerungen des 

Lebens unverletzt geblieben sind“ *). Durch Erschiitterung wurde 

also ein Theil von minder verkorperten Vorstellungsgruppen 

(Schwingungsneigungen) vernichtet. —  Den Einfluss des Verkorpe- 

rungsgrades zeigt folgender Fali: „E in russischer Astronom ver- 

gass nach einer Krankheit alle Erlebnisse der letzten Tage, dann 

die des vorhergehenden Jalires, dann wieder noch friihere Erleb

nisse, bis ihm endlich nur die Erinnerungen der Kindheit ge

blieben sind; man dachte, er wiirde das Gedachtniss ganzlich 

verlieren, ais plotzlich alle friiheren Erinnerungsbilder wieder 

anfangen zu kehren, und zwar in umgekehrter Beihenfolge, 

zuerst die der Kindheit, dann der Jugend bis zu den letzten 

Tagen —  so dass Alles wieder erworben war —  aber erst 

kurz vor dem Tode“ **).

*) Aber c rombie .  Inąuiry into the intellectual powers. S. 150.
**) Citirt bei H. Ta ine .  De 1’intelligence. 1870. I. Bd. 176.
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Da also nach unserer Auffassung yerschiedene Vorstellungs- 

gruppen, nicht raumlich durch verschiedene Zellenorgane, son

dern nur zeitlich durch verschiedene Combinationen von Be- 

ningen, bedingt werden, so kann auch dieselbe Ursache, welche 

e ine  solcher Gruppen aufgehoben hat, dieselbe wieder plotzlich 

herstellen —  was natUrlich nicht moglich ware, wenn es sich 

um eine Erzeugung zerstorter Zellen oder gar ganzlicher Organe 

handelte. So fiihrt z. B. J e s s e n * )  folgendes Factum an: Eine 

jungę Dame, welche ausgezeichnete Fahigkeiten und -gutes Ge- 

dachtniss besass, verfiel unerwartet in einen tiefen Schlaf, welcher 

mehrere Stunden iiber die gewohnliche Zeit dauerte. Bei ihrem 

Erwachen entdeckte sie, dass sie je  de S p u r  v o n  e r w o r b e n e r  

K e n n t n i s s  v e r l o r e n  hat te.  Ihr GedSchtniss war eine Tabula 

rasa, alle Spuren sowohl von Worten, ais von Sachen waren 

erloschen. Erst durch neue Austrengungen fing sie an lesen; 

schreiben und rechnen zu lernen. Aber nach wenigen Monaten 

wurde sie von neuem Anfalle von Schlafsuclit ergriffen. Ais sie 

davon erwaclite, fand sie sich wieder hergestellt zu dem Zustande, 

in welchem sie vor dem ersten Paroxysmus gewesen war, 

w u s s t e  ab e r  g a r  n i c h t s  v o n  den  E r e i g n i s s e n  u n d  

V o r f a l l e n ,  w e l c he  ih r  n a c h h e r  b e g e g n e t  wa ren .

Diese waren also (wie bei Somnambiilen) zu schwach um 

sich in yeranderten Bedingungen zu reproduciren.

Wie im ersten Beispiele das Vergessen, so kann auch eine 

E r s c h i i t t e r u n g  des Gehirnes das Wiedererwachen gewisser 

Vorstellungsgruppen hervorbringen: A b e r c r o m b i e  kannte einen 

Franzosen der sich in reifen Jahren nach England begeben hatte 

und dort bis zum Tode verblieb. Wegen Mangel an Uebung 

hatte er die franzosische Sprache ganzlich vergessen. Eines 

Tages kam er in Streit mit Jemanden und wurde gewaltig anf 

den Kopf geschlagen. Seit dieser Zeit gewann er wieder seine 

friihere Kenntniss, und sprach nun immer franzbsisch*). Hier 

sehen wir also wiederum Erneuerung einer kriiftigeren und mehr 

verkorperten Vorstellungsgruppe, wahrend die spater erworhene 

gehemmt wird. —

Und so konnen wir durch eine, wenu ich mich so aus- 

driicken darf, C h r o n o p h r e n o l o g i e ,  jene wichtigen und selt-

*) Je a sen. Pliysiologie des Denkena. Hannover, 1872. S. 66, 67.
**) Aehnliche Beispiele flndet man bei Broussonais, Maury, Boui- 

laud, Jeaaen, Trousseau, Baillarger, Broca, Windslow, Morau de Tours
u. and.
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samen FSlle erklSren, ohne zur eigentlichen Organologie Zuflucht 

zu nehmen *).

Aus all’ dem ergeben sich folgende Schlilsse:

1. D as B e w u s s t s e i n  e n t s t e h t  ers t  d a n n ,  w e nn  

das G eh i r n  du r c h  e inen  z u r e i c h e n d e n  Z u f l u s s  vom 

s a u e r s t o f f h a l t i g e n  B lu te  e r n a h r t  w i rd .

2. V e r s e h i e d e n e  F o r m e n  des B e w u s s t s e i n s  we rden  

d u r c h  e ine C o m b i n a t i o n  v e r s c h i e d e n e r  p h y s i o l o g i s c h e r  

V e rh a i t i j i s s e  be d i ng t .

3. E in e  zu ge r in ge  ode r  z u  grosse Q u a n t i t a t  des 

B l u t e s  bew i rk t  v o ! l e  B e w u s s t l o s i g k e i t .

4. Mi t  dem A u f h o r e n  des  A t h m e n s  h o r t  a u c h  das 

Be w u s s t s e i n  auf.

5. D i e  V e r n i c h t u n g ,  w ie  die B e p r o d u c t i o n  ver- 

sch iedener  V o r s t e l l u n g s g r u p p e n  l a s sen  s i c h  du r c h  e ine 

Theor t e  der  z e i t l i c h e n  L o c a l i s a t i o n  e rk l a ren .  An de re  

B e d i n g u n g e n ,  ande re  G e d a n k e n .

76

*) Dadurch wird aber keineswegs die Moglichkeit ausgeschlossen, 
dass, wie ich schon erwahnt habe, gewisse Bewusstsemszustande 
l e i c h t e r i n  bestimmten Hirngegendenzu Stande kommen ais gewisse 
andere.
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V ie r te s  Cap i te l .

Psychische Bedingungen.

W ir treten jetzt an den wichtigsten Theil unserer Unter- 

suchung. Ein gesundes Gehirn kann, trotzdem das Sussere und 

innere Eindriicke in dasselbe gelangen, und dass es mit frischem 

Blut zur Geniige ernahrt wird, noch kein hBheres Bewusstsein 

er^eugen, wenn gewisse innere psy c h i s c h e  Bedingungen nicht 

hinzukommen. Dies ist der Fali beim neugeborenen Kinde.

Unsere jetzige Aufgabe ist aber, diese psychischen Be

dingungen etwas nSher zu bestimmen versuchen. In das Innere 

der Seele eines neugeborenen Kindes fiihrt aber kein directer 

Weg —  die Aufklarung des kindlichen Bewusstseins lasst sich 

nicht genau beobachten. W ir milssen uns also an das hohere 

Bewusstsein der Erwachsenen halten und erst durch eine Analyse 

desselben uns die niedrigste Stufe des Bewusstwerdens so viel 

wie moglich verstandlich machen.

Drei Falle konnen vorkommen, in denen alle die friiher 

erwShnten Bedingungen gegeben sind, ohne dass das Bewusst- 

werden in dieser oder jener Form zu Stande kommt.

1) Sind wir auf irgend eine Weise innerlich beschaftigt, sei 

es, dass wir lebbaft nachdenken, oder dass uns lebhafte Geftihle 

beseelen —  dann werden sogar sehr starkę aussere Reize fiir 

uns unbemerkt bleiben. Es genitgt, hierbei an das Beispiel des 

Archimedes zu erinnern, oder an jene hSufig vorkommenden 

Falle, wo ein im Kampfe Yerwundeter seine Wunde lange Zeit
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nicht bemerkt u. dergl. —  In einem solchen Falle erregt also 

der Reiz die betreffenden Nerven sehr heftig, ohne jedoch zum 

Bewusstsein zu gelangen. Fragen wir nach der Ursache dessen, 

j so erhalten wir gewohnlich zu Antwort, dass der Mensch seine 

A u f m e r k s a m k e i t  nicht auf den betreffenden Reiz gcrichtet 

i hatte. Dies ist der erste Fali.

Es kann aber auch 2) die Aufmerksamkeit gegeben sein, 

ohne dass der Eindruck zum vollen Bewusstsein gebracht wird. 

Dies tritt ein, wenn es sich um symbolische Eindrucke handelt. 

Wir konnen mehrere in einer uns fremden Sprache geschriebene 

Zeilen durchlesen, ohne bewusst zu sein, wovon dort die Rede 

ist. Die Aufmerksamkeit kann sich anstrengen, wie sie will, der 

innere Sinn der Worte wird unbewusst bleiben. —  Warum denn? 

Weil die den gegebenen Symbolen entsprechenden Be g r i f f e  

nicht hinzukommen. Jedes Verstehen beruht also darauf, dass 

die symbolischen Eindriicke in uns bekannte Begriffe*) erwecken.

3) Nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die be

treffenden Begriffe konnen erweckt sein, ohne dass sie jedoch 

den normalen Bewusstseinsprocess zu Stande bringen. Wenn 

wir einen im s. g. magnetischen Schlafe tief Versunkenen be- 

trachten, so ist es leicht zu sehen, dass er nicht nur Alles vom 

Magnetisireur Gesprochene sehr gut yersteht, also die den Worten 

entsprechenden Begriffe in sich erwecken lasst, sondern dass er 

auch seine Aufmerksamkeit noch genauer ais im Wachen 'zu 

richten vermag und gewisse sehr schwaclie Eindrucke manchmal 

sehr scharf percipirt. Warum sind also diese Thatigkeiten un

bewusst? Warum vermag der Mensch nicht, sich gleich nach 

dem Erwachen all dieser Thatigkeiten ganz und gar zu erinnern? 

Mehrere Psychologen, und unter ihnen auch Harlmann, wollten 

diese Thatigkeiten ais bloss dynamisch zu schwach und darum 

unerinnerbar belrachten. Diese Ansicht ist jedoch unriclilig. Der 

Hypnotisirte, wie der Nachtwandler, kann sehr stark erregt 

werden und mit grosster Anstrengung mehrere, sehr lebhafte 

Bewegungen ausfiihren und doch bleiben diese unbewusst. Der 

Der Grund dieser Erscheinung liegt also nicht bloss in der 

Schwiiche des Erregtseins, sondern in  de r  A b w e s e n h e i t  des  

n o r m a l e n  „ I c h. “

*) Das Wort B e g r i f f  wird hier natiirlich im weitesten Sinne 
gebraucht.
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W ir rniissen alle diese drei Falle in ihren Einzelheiten in 

Betracht zieben und untersuchen, ob sich nicht gewisse Be- 

riihrungspuncte finden lassen, die auf diese merkwiirdige psycho- 

logische Thatsachen ein helleres Licht werfen konnen.

1) In jeder Erscheinung der sogenennten Aufmerksamkeit 

miissen zwei verschiedene Dinge gegeben sein: Das Bemerkbare 

und das Bemerkende. Die Beziehung- zwischen diesen beiden 

Elernenten der Erscheinung nennt man eben Aufmerksamkeit. 

W ir wollen das erste Element durch O , das zweite durch S 

ausdriicken; ais Zeichen der Beziehung soli uns das : dienen, 

also S : O

soli die schematische Bezeichnung jedes Aufmerksamkeitsactes 

sein. S und O konnen verschiedene Werlhe haben. Ist O ein 

ausserer Reiz, so wird der einfachste Fali der sinnlichen Wahr- 

nehmung entstehen. Nehmen wir an, O sei ein Lichtstrahl, und 

untersuchen wir, unter welchen Bedingungen der Reiz vollkommen 

klar percipirt wird und ohne welche er keineswegs percipirl 

werden kann. Von der Seite des Reizes selbst sind uns schon 

die Bedingungen bekannt:

1) Er muss die Reiz- und Zeitschwelle erreicht haben, ohne 

die Reizhohe und die Ermiidungsschwelle zu tiberschreiten.

Ausserdem miissen 2) noch andere aussere und innerc 

Reize vorhanden sein, und zudem muss zwischen ihnen und 

dem gegebenen Reize O ein gewisser Unterschied stattfinden.

3) Der Zufluss des Blutes zu dem Gehirne und die andern 

weniger bekannten physiologischenYerhaltnisse miissen in gewissen 

Grenzen stattfinden. Wenn von einem normal entwickelten und er- 

w a c h s e n e n  Organismus die Rede ist und wenn alle diese Be

dingungen gegeben sind, so heisst das, dass der Mensch sich 

schon im Zustande der Bewusstheit befmdet und es handelt sich 

nur darum, zu eriahren, was zu diesen Bedingungen noch hin- 

zukommen soli, um den Wahrnehmungsact des Lichtreizes O mit 

voller Klarheit zu verwirklichen ? Im gegebenen Falle S : O 

kBnnen die iibrigen zu findenden Bedingungen nur in S liegen. 

Wie muss also S beschafifen sein und welche Beziehung muss 

zwischen S und O stattfinden, damit sich der Wahrnehmungsact 

ausbilden konne?

W ir wollen zuerst diese Falle besprechen, in denen die 

Wahrnehmung nicht zu Stande kommt; die anderen werden sich 

daraus schon von selbst ergeben.
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Der Act findet also nicht statt,

1) Wenn S (also iiberhaupt die psychischen Bedingungen) 

nicht gegeben sind. Es kann z. B. in einera traumlosen, tiefen 

Schlafe ein Lichtstrahl das Auge des Sclilafenden treffen, ohne 

in ihm eine Wahrnehmung zu erwecken. O *-► o.

2) Wenn der Mensch in lebhaftes Naclidenken vertieft oder 

sein Gemiith in gewisser Richtung stark erregt ist, kommt der 

Reiz ebensowenig zum Bewusstsein, da dieses von ganz anderem 

Inhalte beherrscht wird. Es giebt zwischen dem Reize und den 

gegebenen psychischen Zustanden kein gemeinschaftliclies Merk- 

mal, —  kein vermittelndes Element kann zwischen O und S ein- 

treten, um die Aufmerksamkeit zu Stande zu bringen. Es ent- 

steht zwischen ihnen keine Association, also auch kein Bewusst- 

seinsaet. W ir kOnnen diesen Fali m it folgendem Schema ver-

anschaulichen: O » -*■  S J

3) Es kann aber auch die innere Aufmerksamkeit in solchen 

Fallen nicht zu Stande kommen, wenn zwischen O und S kein 

Unterschied vorhanden ist. Wenn z. B. ein einziges, hochst 

gesteigertes Gefiihl das ganze psychische Leben beherrscht, so ist 

eine O b j e c t i  v i ru  ng d i eses  G e f t i h l s ,  eine psychologische 

Beurtheilung desselben unmoglich, weil in solchem Falle 0 und S, 

das Object und das Subject, *in Eins zusammenfliessen. Eine 

Auseinanderhaltung beider, eine Entgegenstellung kann sich nicht 

ausbilden, weil im gegebenen Augenblicke im ganzen bewussten 

Leben kein genilgender Unterschied vorhanden ist. Der Gegen- 

satz zwischen Susseren und inneren Eindriicken iiberhaupt, sowie 

auch die anderen physiologischen Bedingungen unterhalten den 

Zustand der Bewusstheit im Allgemeinen, aber die i n n e r e  

Beobachtung ist eben wegen dieses Mangels an innerer Ent

gegenstellung der psychischen Verscliiedenheiten unmoglich. 

W ir konnen diesen inneren Zustand durch 0 =  S bezeichnen, 

worunter eine Verschmelzung in Eins zn fyerstehen ist.

In allen diesen Fallen ist also entweder die innere oder 

die aussere Beobachtung unerreichbar.

Daraus lassen sich schon die nothigen Bedingungen einer 

vollstandigen genauen und klaren Wahrnehmung bestimmen:

1) Es miissenalso iiberhaupt gewisse psychische Bedingungen 

yorhanden sein: -S.
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2) Es muss zwischen Innen (S) und den wahrzunehmenden 

Objecten (0) ein gewisses vermittelndes Element eintreten S : 0

3) Zwischen dem Object und Subject muss ein geniigender 

Unterschied vorhanden sein, um eine Entgegenstellung beider 

hervorrufen zu konnen.

Diese drei psychischen Bedingungen sind ohne Zweifel fiir 

jeden Bewusstseins-, also auch Aufmerksamkeitsact unentbehrlich. 

Sie iniissen aber ihrem Inhalte nach noch naher bestimmt 

werden.

In den drei am Anfange des Capitels erwahnten Hauptfallen 

wurden vorlaufig folgende drei psychische Bedingungen betont: 

1) die Aufmerksamkeit, 2) die entsprechenden Begriffe, 3) das 

normale Ich. In allen drei Fallen ist, wie sich oben erwiesen 

hat, eine Entgegenstellung des Objects und Subjects erforderlich. 

Die Aufmerksamkeit, die Begriffe und das Ich bilden natiirlich 

nur die subjective Seite des Processes, das S. Es ist dabei 

ganz gleich, ob es sich um sinnliche oder geistige Objecte 

handelt; denn jedenfalls muss die s u b j e c t i v e  Seite des zu- 

sammengesetzten Prozesseś gegeben sein. Wenn wir aber diese 

drei Bedingungen naher ins Auge fassen, so erhellt aus ihrer 

Vergleichung, dass sie im Grunde nicht drei verschiedene Be

dingungen dreier verschiedener Processe, sondern nur drei ver- 

schiedene Seiten desselben zusammengesetzten Processes sind, 

in dem nur in einem Falle das erste, im anderen das zweite 

oder das dritte Element vorherrscht. Die Aussprtlche:

Ich b e m e r k e  — , ich v e r s t e h e  — , i c h  weiss —  

bestimmen nur verschiedene Seiten desselben wohl sehr compli- 

cirten Processes, insofern sich jede von ihnen starker ais die 

anderen zu behaupten weiss. Sie eignen sich jedoch ais unter- 

scheidbare Elemente zu einer abgesonderten Analyse.

W ir wollen sogar die Aufmerksamkeit selbst von zwei ver- 

schiedenen Seiten betrachten:

1) In Bezug auf den Inhalt,

2) In Bezug auf die Form.

1) Sind wir imStande, uns mehrererEmpfmdungen, mehrerer 

Vorstellungen auf einmal bewusst zu werden oder nicht? —  

Dies ist die erste Frage, welche wir uns in Bezug auf den In

halt der Aufmerksamkeit stellen wollen.

Die Thatsache der Enge des Bewusstseins ist eine von allen 

Psychologen anerkannte. Nur rticksichtlich ihrer genaueren Be- 

stimmung herrschen sehr verschiedene Ansichten, die uns eben 

O c h o r o w i c z ,  Bedingungen d. Bewusstwerdens. 6
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jetzt naher beschaftigen sollen. —  Fangen wir mit Aristoteles 

an: Was meint iler Vater der empirischen Psychologie? Sind 

wir im Stande, uns zweier verschiedener Vorstellungen auf ein- 

mal bewusst zu werden oder nicht?

W und t * )  meint, Aristoteles habe diese Frage verneinend 

beantwortet.

U s c h i n s k i * * )  dagegen will ihn ais Verti eter der entgegen- 

gesetzten Meinung bezeichnen. Wer hat nun Recht?

W undt stiitzt sich auf folgenden Satz: „Es giebt solche 

Gegenstande, sayt Aristoteles, welche wir in eine Wahrnehmung 

vereinigen konnen, andere aber nicht. Die ersteren gehoren zu 

einer einzigen Wahrnehmung und konnen sich verschmelzen, die 

anderen aber gehBren zu den verschiedenen Sinnen. So kbnnen 

sich verschiedene Farben, sowie auch verschiedene Tone m il 

einander verschmelzen. Es ist aber unmoglich, eine Farbę mit 

einem Tone in eine einzige Empfindung zu vereinigen.***) 

Uschinski dagegen stiitzt sich auf das Folgende:

„Est ist klar, sagt Aristoteles, dass man mit Getrenntem 

nicht das Gelrennte unterscheiden kann, und deshalb kann dies 

auch nicht zu verschiedenen Zeiten geschehen. Sowie namlich 

ein und dasselbe sagt, dass das Gute und das Bose verschieden 

sind, so sagt es auch, dass es dann verschieden ist —  und es 

sagt dieses dann nicht bloss ais ein Nebenbei. Ich meine z. B. 

es so, ais wenn ich jetzt sage, es sei verschieden, aber nicht, 

dass es jetzt verschieden sei. So ist aber die Wahrnehmung 

nicht, sondern sie sagt jetzt, dass es jetzt so sei; also Beides 

z u g l e i c h ;  ungetrennt und in ungetrennter Zeit. f )

J. H. K i r c h m a n n  fiigt dabei folgende Bemerkung hinzu: 

„ Aristoteles hebt richtig hervor, dass das Unterscheiden oder 

das Wissen von dem Unterschiede zweier Dinge ein einheitlicher 

und deshalb auch in einen Zeitpunct fallender Act des Denkens 

ist. Er fordert nothwendig ein g l e i c h z e i t i g e s  Wissen von 

beiden Dingen; ohnedem ist nur eine Folgę Unterschiedener,

*) Vorlesungen iiber Menschen und Thierseele. 1863. 1. Thl., 
4. Anfl., S. 42 u. Anmerk. zur 4. Vorl. S. 471.

**) U sc h i n sk i ,  Tschelowiek kak predmiet wospitanija. Peters
burg, 1870, I„ S. 188.

***) A r i s to te l e s ,  De sensu et sensili. Berlin, 1833, Cap. 7, 
p .  231.

t) A r is to t e l e s ,  Drei Bucher iiber die Seele. Uebersetzt und 
erliiutert von J. H Kirchmann. Berlin, 1871, S. 145 -146.
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aber kein Unterscheiden moglich. Aristoteles sucht dies weiter 

durch ein geistreiches Gleichniss mit dem mathematischen Punct 

zu erklaren. Der Punct ist einer und gehort doch zugleich zwei 

Linien an, die in ihm enden. So stossen auch nach Aristoteles 

die Unterscbiede des lnhaltes der Wahrnehmung in einem Punct 

in der urtheilenden Seele zusammen. Der urtheilende Theil der 

Seele liegt in diesem Puncte des Zusammenstosses; dadurch be- 

fasst er die Unterschiede beider, gehort zu beiden und bleibt 

doch dabei nur einer, wie der Punct. So yerbindet sich nach 

Aristoteles in dem Unterscheiden der Seele die Einheit mit den 

Gegensatzen.“

W ir sehen also, dass bei Aristoteles gewissermaassen beide 

Ansichten vereinigt sind, dass aber Uschinski mehr Recht hat, 

weil, obgleich Aristoteles den Unterscheidungsact ais einen ein

fachen betrachtet, er doch das gleichzeitige Vorhandensein zweier 

zu unterscheidender Empfindungen ais absolut nothwendig fur 

die Unterscheidung selbst amiimmt.

Strengere Untersuchungen dieser schwierigen Frage finden 

wir erst in der neueren Philosophie. Zu einer Uebereinstimmung 

der Forscher ist es aber auch heute noch nicht gekommen. 

Die Ansicliten theilen sich wieder in zwei Gruppen: die Einen 

nehmen nur einfache, aufeinanderfolgende Zustiinde des Geistes 

an —  die Anderen dagegen behaupten die Moglichkeit oder auch 

Nothwendigkeit verschiedener gleichzeitiger ZustSnde.

W ir wollen erst die zweite Ansicht beriicksichtigen. In 

neuerer Zeit wurde sie besonders von den Theorien der zahl- 

reichen geistigen Vermogen, nSmlich bei W o l f f ,  K an t  und 

# F r ie s  begunstigt, da alle diese Vermogen ais gleichzeitig in 

yerschiedenen Verhaltnissen wirkende Krafte verstanden wurden. 

H e r b a r t  verwarf freilich alle diese yerschiedenen geistigen Ver- 

mogen, an ihre Stelle setzte er aber die Vorstellungen, die 

wieder ais Einzelkrafte ins Bewusstsein gleichzeitig sich erheben, 

obwohl nur wenige von ihnen auf einmal mit yollkommener 

Klarheit bewusst sein konnen. Bei Beneke  bethatigt sich auch 

gleichzeitig eine Menge von Vorstellungen, Spuren und UrkrSften 

in Shnlichen mechanischen Beziehungen. In allen diesen Fftllen 

wird das Bewusstsein ais ein mehr oder minder enges geistiges 

Feld betrachtet, auf welchem sich die psychischen Krafte in 

einem Katnpfe um’s Dasein gegenseitig und gleichzeitig verdrSngen, 

Doch finden wir bei den erstgenannten Psychologen (Wolff, Kant) 

keine speciellere Betrachtung dieses Gegenstandes und nur

6*
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Fr ies  giebt eine Bemerkung, in welcher er die Ansicht einiger 

englischer Philosophen von der UnmBglichieit verschiedener 

gleichzeitiger Zustande des Geistes verwirft. T ro i t z k i * )  meint, 

es sei auch Fries der einzige deutsche Psycholog, der diesen 

Gedanken der englischen Psychologie deutlich berUcksichtigt hat. 

Doch ist diese Behauptung in Bezug auf die neuere deutsche 

Psychologie nicht mehr richtig.

In England theilten diese Ansicht mit H a r t l e y ,  H a m i l t o n ,  

B r o w n ,  H o l l a n d  und einige andere. Hartley betrachtete die 

Bewusstseinsphanome ais gleichzeitige, yerśchiedene Zustande des 

Gehirns —  und glaubt, es sei moglich (wie es auch spSter 

H e r b a r t  versucht hatte), die gegenseitigen Verhaltnisse dieses 

Nebeneinanderseins in mathcmatischen Formeln auszudriicken.

B r o w n * )  glaubte, dass eine mBglichst genaue Beobachtung 

der verschiedenen aufeinanderfolgenden Zustande zeigen miisse, 

dass eine Vorstellung, nachdem sie zur Entstehung einer neuen 

Vorstellung Anlass gegeben habe, deshalb nicht immer aufhore, 

einen Theil unseres fortgesetzten Bewusstseins auszumachen. Er 

glaubt, dass sie vielmehr haufig zuriickbliebe und dann gleichsam 

mit den Vorstellungen, die sie selbst herbeigefuhrthabe, coexistire; 

dass sie spater auch noch andere Vorstellungen oder GefUhle 

hervorrufen konne, mit denen sie dann eine noch complicirtere 

Gruppe bildet. „ W i r  v e r g l e i c h e n ,  w i r  wa h l e n  bei unseren 

inneren PlSnen, weil verschiedene Objecte zu gleicher Zeit uns 

gegenwartig sind.“

Nach H a m i l t o n  sind wir im Stande, sechs  verschiedener 

Vorstellungen uns bewusst zu werden, indem wir unser Be- # 

wusstsein concentriren, d. h. unsere Aufmerksamkeit auf sie 

richten**) —  und weiter filgt er hinzu, dass „ je  mehr Gegen- 

stSnde unsere Aufmerksamkeit gleichzeitig auf sich lenken, desto 

weniger Bewusstsein jede einzelne von den gleichzeitigen Vor- 

stellungen besitze.“ f )

In demselben Sinne spricht sich auch H o l l a n d f f )  aus.

*) In einem grossen Werke iiber die deutsche Psychologie des 
XIX. Jahrh. Niemieckaja psichologija XIX. stoletija, 1867, S. 277.

**) Brown,  Physiology of the mind p. 223. vgl. Maudsley 124.
***) H a m i l t o n ,  Lectures I, S. 360. 

t) Ibid. II. 250, 258. 
ff) Chapters of mental Phys. citirt bei Maudsley, 124.
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Von den franzosischen Schriftstellern ist, soviel ich weiss, 

nur C a r d a i l l a c * )  dieser Ansicht entschieden beigetreten. Nach 

ihm sind wir im Stande, uns einer u n g e h e u e r  g r o s sen  

Menge von Vorstellungen gleichzeitig bewusst zu werden.

U s c h i ń s k i ,  ein gewandter Vertreter derselben Meinung, 

stutzt sich hauptsachlich auf die Thatsachen des Vergleichens. 

„Konnte das Bewusstsein gleichzeitig nur eine einzige Vorstellung 

besitzen, 60 ware dann jede Uebertragung der Aufmerksamkeit 

unmBglich.**) Er sagt aber weiter (S. 197), dass das Bewusst

sein immer nach einer Einheit strebt und sucht bei den ver- 

schiedenen Empfindungen immer ein einfaches VerhSltniss, eine 

gewisse Ganzheit zu finden.

Unter den neueren deutschen Psychologen sind diesbetreffend 

folgende zu erwShnen:

D ro b i  sch sagt: „Das Bewusstsein, in dem sich die Vor- 

stellungen befinden, erscheint wie ein Raum, der nicht mehr ais 

ein bestimmtes Quantum (also nicht nur eine einzige) von Vor- 

stellungen beąuem zu fassen im Stande ist. Gelangen ihrer mehr 

hinein, so miissen sie sich eine gepresste, zusammengedriickte 

Lage gefallen lassen. Ob iibrigens diese Beengung fur alle 

Arten von Vorstellungen die gleiche ist, dariiber scheint sich 

aus blosser Beobachtung nichts Sicheres ermitteln zu lassen.“ 

So viel ist aber Thatsache, dass uns immer Vieles entgeht,***) 

besonders wenn die Eindriicke von zwei verschiedenen Sinnen 

herruhren: „Es gelingt uns nie vollkommen fiir zwei Sinne eine 

gleichzeitigC W ahrnehmung" (Empirische Psychologie, S. 82.) 

Dadurch wird aber keineswegs die Gleichzeitigkeit im Allgemeinen 

yerneint. Im Gegentheile zeigt uns besonders die Thatsache der 

sinnlichen A n s c h a u u n g ,  dass in derselben mehrere Eindriicke 

gleichzeitig bewusst und zu einer Einheit verbunden werden. —  

„Aus den letzten Bemerkungen, sagt Prof. Drobisch, ergiebt sich 

ais Thatsache, dass mehrere Reihen von Vorstellnngen z u g l e i c h  

durch das Bewusstsein hindurchgehen k o n n e n ,  aber gleichsam 

in  v e r s c h i e d e n e n  H o h e n “ (d. h. mit verschiedener Klarheit). 

Ibid. S. 140. '

*) Etudes elementaires de philosophie erwahnt bei St. Mili. An 
Examination. S. 3S3.

**) Tschelowiek kak predmiet eto. J. Bd, 196—197.
***) Erap. Psych. S. 82.
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In ahnlicher Weise spricht sich V o l k m a n n  aus.

Boh iner* )  sagt: „W ir sind jedenfalls im Stande, uns mehrere 

Vorslellungen (wie viele, bedarf einer besonderen Bestimmung) zu 

gleicher Zeit vorzustellen und von diesen Vorstellungen sagen 

wir: ,sie stehen auf der Schwelle des Bewusstseins.

Bei H e l m h o l t z * * )  finden wir dariiber folgende interessante 

Stelle: „W ir erkennen durch Untersuchung, dass von beiden 

Augen her g l e i c h z e i t i g  zwei unterscheidbare Empfindungen 

unverschmolzen zum Bewusstsein kommen, so dass also ihre 

Verschmelzung zu dem einfachen Anschauungsbilde der korper- 

lichen Welt nicht durch einen vorgebildeten Mechanismus der 

Empfindung, sondern durch einen Act des Bewusstseins geschehen 

muss.“

L o tz e * * * ) : „Nur  fttr unverbundenes Viele hat das Be

wusstsein keinen R au m ; es ist nicht zu eng fur eine Mannig- 

faltigkeit, dereń Glieder wir durch Beziehungen getheilt, geordnet 

und verbunden denken. Zwei Eindrllcke zugleich aber ohne 

irgend ein gegenseitiges Verhaltniss vorzustellen, gelingt uns 

nicht. Das Bewusstsein bedarf einer Anschauung des Weges, 

den es selbst von einem zum anderen zuriickzulegen hatte, mit 

dieser umspannt es die grBssere Vielheit leichter, ais die kleinere 

ohne sie. Seine Fassungskraft ist desshalb steigender Ausbildung 

fahig. Zusainmengesetzte sinnliche Bilder wiederholt die Er- 

innerung leichter, je geUbter wir waren, schon in der Wahr- 

nehmung uns nicht nur leidend ihrem Eindruck hinzugeben, 

sondern die Verhaitnisse ihrer Theile nachzuzeichnen. Die gleich- 

zeitigen Tone einer Musik werden von Jedem ais solche em- 

pfunden, aber schwer von dem erinnert, filr den sie nur eine 

zusammenhangslose Vielheit waren; das musikalisch 'gebildete 

Ohr fasst sie vom Anfang an ais ein beziehungsreiches Ganze 

auf, dessen innere Organisation durch den vorhergehenden Ver- 

lauf der Melodie yorbereitet war. Jedes raumliche Bild haftet 

fester in unserem Gedachtnisse, wenn wir im Stande sind, seinen 

anschaulichen Eindruck in eine Beschreibung aufzulosen. Wenn 

wir von dem einen Theile eines Gebaudes sagen, dass er auf

*) Die Sinneswahrnehmungen in ihren phys. und psych. Ge- 
setzen. Erlangen, 1868, S. 59.

**) Die neueren Fortschritte in d. Th. des Sehens. Pop. wiss. 
Tortrage. II. Heft. Braunschweig, 1871, S. 85.

***) Microcosmus. 2. Aufl. 1869. I. Bd., 3. Cap.
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dem anderen ruhe, einen dritten sttttze, gegen einem vierten sich 

unter einem bestimmten Winkel neige, vermehren wir zunachst 

die Menge der festzuhaltenden Vorstellungen; aber in diesem 

sprachlichen Ausdrucke durch Satze verwandelt sich das ruhende 

Nebeneinander der The île in eine Reihe von Wechselwirkungen, 

die zwischen ihnen stattzufinden scheinen und sie deutlicher 

gegenseitig verbinden, ais die unzergliederte Anschauung. Je 

reicher die Bildung des Geistes wird, je feiner sie die vereini- 

genden Beziehungen entlegener Gedanken zu finden weiss, um 

so mehr wachst auch der Werth des Bewusstseins fiir Vor- 

stellungen und dereń Inhalt ist nicht mehr durch rSumliche und 

zeitliche Formen, sondern durch Zusammenhange innerer Ab- 

hangigkeit verb!inden.“ (239— 40) „Ohne Zweifel is t  d a s  

B e w u s s t s e i n  wede r  z u  eng  f iir  e ine  V i e l h e i t  v on  (Vor- 

s t e l l u n g e n )  E m p f i n d u n g e n ,  n o ch  i s t  i n  i h m  i r g e n d  

e i ne  N e i g u n g ,  d ie e i n m a l  g e b i l d e t e n ,  v e r s ch i e d en -  

a r t ig en  V o r s t e l l u n g e n  zu i r g e n d  e i nem  M i t t l e r e n  zu  

v e r s c h m e l z e n . “ (235)

F e c h n e r * )  sagt: „Theilt sich die Aufmerksamkeit, so theilt 

sich die psycho-physische Thatigkeit, die ihr unterliegt, es wird 

inehr in’s Bewusstsein genommen, aber das einzelne nur mit 

schwacherem Bewusstsein erfasst und bedacht. Wie es scheint, 

vermag der Mensch diese Theilung nicht zwischen verschiedenen 

Sinnesgebieten in der Art vorzunehmen, dass ihre Empfindungen 

zugleich ais unterschiedene in’s Bewusstsein treten, sondern es 

gelingt nur vermoge der abwechselnden Zuwendung von einer 

zur andern."

J. H. F i c h t e  begnugt sich mit folgender Bemerkung: „Die 

Zahl der auf einmal bewussten ist unbestimmbar geringer, ais 

der auf einmal unbewussten Vorslellungen.“ **)

Degegen Bussert L a n g e  die betreffende Ansicht sehr ent- 

schieden in einer Broschiire iiber die mathematische Psychologie: 

„Ich glaube, sagt er, einen aus unendlich vielen Vorstellungen 

gemischten Zustand in mir wahrzunehmen mit unendlich vielen 

Abstufungen der bestandig wechselnden Klarheit, und dass ich 

statt der angeblichen Verdrangung einer Vorstellung durch andere 

vielm6hr nur eine relative Abschwachung finde."***)

*) Elem. der Psychophysik. II., 451.
**) J. H. F ic h te ,  die Lehre vom bewussten Geiste ect. S. 151.
***) Lange,  Grundlegung der math. Psych. 1885, S. 25.
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In allen bis jetzt eitirten Ansichten sehen wir eine mehr 

oder minder erweiterte Annahme mehrerer gleichzeitiger Vor- 

stellungen. Alle oben erwahnten Forseher stimmen darin iiber- 

e in , dass es mehr ais eine bewusste Vorstellung auf einmal 

geben mitsse, oder wenigstens geben konne.

W ir wollen jetzt die entgegengesetzte Ansicht etwas naher 

betrachten. Diese hat im Allgemeinen weniger Vertreter, ais die 

erstere, doch auch unter diesen sind einige bedeutende Forseher.

Am, entschiedensten spricht sie Dr. Tro ić  ki ,  Professor der 

Warschauer Universitat, aus: „Da der Geist ein einfaches Wesen 

ist, so ist in ihm nur eine Aufeinanderfolge, niemals aber ein 

gleichzeitiges Vorhandensein mehrerer Zustande moglich. Ais 

einfaches Wesen kann der Geist keineswegs in zwei verschiedenen 

Zustanden auf einmal existiren. Denn jedes Nebeneinandersein 

kann ais eigentliches Merkmal der Erscheinungen nichts Anderes 

ais nur eine Ausdehnung bedeuten, was aber nur den kBrper- 

lichen Gegenstanden zukommt. Das, was man Gleichzeitigkeit 

der geistigen Zustande nennt, ist keineswegs eine wirkliche 

Gleichzeitigkeit u. s. w.*) Er macht ferner allen deutschen 

Psychologen den unberechtigten Vorwurf, dass sie d u r c h  die 

A n n a h m e  gleichzeitiger Yorstellungen zu den unsinnigsten 

Theorien gefuhrt worden sind.

Interessante Bemerkungen nach derselben Richtung giebt 

uns der bekannte Physiolog J o h a n n e s  M u l l e r :

„Sind wir in der That im Stande, verschiedene Reihen von 

Yorstellungen, die keinen Zusammenhang haben, zu gleicher Zeit 

zu verfolgen, oder kann zu einer Zeit immer nur eine Vorstellung 

in’s Bewusstsein fallen, und entsteht eine so zusammengesetzte 

Action, wie das scheinbar gleichzeitige Notenlesen, Singen und 

Spielen doch durch ein bestandiges schnelles Abspringen der 

Intention auf die verschiedenen Reihen von Acten, die zu jener 

Action gehoren? Das erste ist zu erfahren, ob iiberhaupt die 

Seele zwei Reihen von Vorstellungen nebeneinander verfolgen 

kann. Wenn sie dies kann, so werden auch die zweckmassigen 

Bewegungen beiden entsprechend hervorgebracht werden konnen." 

Eine solche gleichzeitige Bewegung hat iiberhaupt keine Schwierig- 

keit der Erkliirung. „Die Schwierigkeit liegt aber darin, zu ent- 

scheiden, ob die zwei Reihen von Vorstellungen ais Ursachen 

der Intention der Nervenfasern zugleich stattfmden konnen. Ein

*) T ro ick i ,  Ibid., S. 277, 279.
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einfaches Beispiel zur naheren Zergliederung ist das gleichzeitige 

lebhafte Durchdenken einer Angelegenheit bei einem damit gar 

nicht in Verbindung stehenden Gesang. W ir wollen Jemand be- 

suchen, sind auf der Strasse so vertieft in andere Gedanken, 

dass wir die Begegnenden nicht einm&l bemerken, die Grussenden 

nicht sehen, und doch kommen wir an dem Orte an, an den 

wir uns gleich anfanglich begeben wollten. Wahrend der Ver- 

tiefung in einer besonderen Reihe von Gedanken folgten wir 

doch zugleich der Reihe von Bildern der Hauser und Strassen, 

durch welche wir uns fast unbewusst in Hinsicht der aufzu- 

nehmenden Wohnung orientiren.“ „Das beste Beispiel zur Auf- 

losung dieser Frage liefert aber der Unterricht in den Bewegungen. 

Hier sind sie noch so langsam, ihre Verbindung noch so schwer 

und ungeschickt, dass wir die Natur bei ihrem Vorgange be- 

lauschen konnen. Soli ein AnfSnger im Spiel der Guitarre oder 

des Claviers zugleich singen und spielen, so siehl man deutlich, 

dass er die Gesang- und Spielnoten nicht zugleich lesen kann. 

Ist die Gesangsnote aufgefasst und soli sie gesungen werden, so 

fehlt oft noch die Claviernote und das Spiel des Claviers stockt, 

wahrend der Gesang bereit ist —  und umgekehrt. Es liegt 

hierbei weniger am Lesen, ais am Transponiren des Gelesenen 

in Bewegungsideen. Jede Note wird in unserem Sensorium zur 

Bewegungstendenz dieser oder jener Muskeln der Finger und 

des Kehlkopfes transponirt und neben diesen zwei gleichzeitigen 

Reihen von Transpositioneu der gelesenen Noten in Bewegungs- 

intentionen fur die Spracliwerkzeuge. Die letztere macht uns 

keine Schwierigkeit beim Gesange, weil wir darauf von Jugend 

auf eingeiibt sind; aber die Schnelligkeit der ersteren Trans- 

positionen wird erst durch Uebung erlangt. Aus dem yorher- 

erwahnten Beispiel sieht man selir deutlich, dass die von 

mehreren VorstelIungen abhangigen willkilrlichen Bewegungen 

zwar gleichzeitig ausgefiihrt, aber nicht gleichzeitig concipirt 

werden konnen. Auch der Geiibte liest fast mit Blitzesschnellig- 

keit die Gesangnoten, dann die Musiknoten; dadurch entstelit 

die Vorstellung von ihrem Zeitverhaltnisse zu einander und die 

nun im Sensorium entstandene Transposition in Bewegungs- 

intentionen wird dann gleichzeitig ausgefiihrt. Man konnte ein- 

werfen, dass zur verschiedenen Ausdauer der den zweierlei 

Acten entsprechenden Bewegungen die volle Erinnerung an ihren 

Werth gehore, wahrend sich das Sensorium schon mit den 

folgenden Noten beschaftigt, also das Sensorium zweierlei Dinge
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zugleich im GedSchtniss feslhalte und ein drittes concipiren 

konne, auch die gleichzeitige Conceptinn von mehreren Bewegungs- 

reihen, die von yerschiedenen Vorstellungen abhangig sind, zu

gleich moglich sein mUsse. Dieser Einwurf ist jedoch nur 

scheinbar richtig. Denn die Ausdauer einer Bewegung, dem 

Werthe einer Note entsprechend, erfordert keine Intention des 

Sensoriums; es wird vielmehr hierbei jede Bewegung so lange 

fortgefiihrt, bis sie durch eine neue Bewegungsintention, die 

durch eine gelesene Note erfordert wird, abgebrochen wird.“ 

Er schliesset endlich, dass, wenn die Gleichzeitigkeit der Be

wegung moglich sei, „doch die Conceplion dieser Bewegungen 

aus Yerschiedenen Reihen von Vorstellungen, wie es scheint, nur 

hintereinander, wenn auch mit Blitzesschnelligkeit geschehen 

kann."

Eine ahnliche Meinung Sussert Dr. H. S t r u v e ,  Prof. der 

Warsch. Univ., in seinem Buche iiber die Existenz der Seele. 

Er stiitzt sich einerseits auf die bekannten Thatsachen der per- 

sonlichen Dififerenz der Astronomen bei den astronomischen 

Beobachtungen Bessel’s, welche D rob is ch* )  in seiner Psychologie 

anfiihrt und die Weber’schen Experimente iiber den Tastsinn —  

andererseits aber auf die theoretische Ueberzeugung von der 

Einfachheit der Seele. Das menschliche Bewusstsein ist ihm 

eine einfache, untheilbare Thatigkeit und darum kann es nicht 

mehr ais eine einzige Empfindung auf einmal auffassen. Auf 

den Begriff der Einfachheit der Seele stUzt sich auch M o re li,* * )  

indem er die Unmoglichkeit des Nebeneinanderseins im Geiste 

behauptet.***)

J o s e f  M a j e r , f )  Prof. der Physiologie an der Krakauer 

Universitat, sagt ahnlicher Weise: „W enn mehrere Nerven auf 

einmal erregt sind, sogar in der Weise, dass die daraus ent- 

standenen Empfindungen nur eine einzige VorsteIlung von dem 

Orte und von der Art der Erregung zu bilden im Stande waren, 

so konnen sie doch nicht gleichzeitig aufgenommen werden,

*) D ro b i s c h ,  Emp. Psych. 1842, S. 82. Besse l ,  Astronom. 
Behandlungen. 1823, V III, Abth. S t ruve ,  Exped. chronometrique. 
1843, p. 29. Weber ,  Tastsinn und das Gemeingefulil. W ag ne r ,  
Handb. d. Phys., Bd. III, 2. Abth., S. 488, 526.

**) More l i ,  An introduction to mental philosophy on the in- 
ductive Method. 1862, III., chap. II.

***) H. S t ruve ,  O istnieniu duszy. Warszawa, 1867. 
t) J. M aj e r , Fizyologia zmysłów. 1857, § 13.
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sondern nur nach einander, soferne sich unsere Aufmerksamkeit 

auf jede von ihnen der Reihe nach richten wird.“

Auch W u n d t  betrachtet die psychische Gleichzeitigkeit ais 

unmSglich und nur scheinbar. „Es ist unmoglich, sagt er, nicht 

nur zwei verschiedene sinnliche Empfindungen, sondern auch 

eine gegenwartige Empfindung und eine vergangene Vorstellung 

gleichzeitig wahrzunehmen. Und wenn uns daruber die Selbst- 

beobachtung zu ilberzeugen scheint, so sind wir dann nur durch 

blitzschnelle Aufeinanderfolge getauscht.*)

B a i n  stutzt den Begriff der Einheit des Bewusstseins auf 

sein Gesetz der Diffusion (the law of diffusion), nach welchem 

jedes Gcfiihl sich durch das grosse Gehirn, ja auch auf die 

Bewegungsnerven und inneren Organe des vegetativen Lebens 

verbreitet. Demnach kann also nur ein einziger Zustand des 

Gehirns auf einmal vorhanden sein. „D ie Erregungen konnen 

mit einander coexistiren, sie sind aber nicht im Stande, auders 

ais aufeinander zum Bewusstsein zu gelangen."**)

IL S p e n c e r  huldigt derselben Ansicht, er nimmt sogar 

ais wesentliches Merkmal des psychischen Lebens seine Auf

einanderfolge der Erscheinungen an, im Unterschiede zu den 

sinnlichen Erscheinungen, leugnet jedoch nicht, dass eine abso- 

lute Einfachheit des VorstellungsIaufes nur theoretisch, niclU aber 

wirklich moglich ist. W ir sehen also, dass Spencer sich der 

inittleren Ansicht zuneige.***)

Von ihm konnen wir nun zu einigen mittleren Theorien 

iibergelien:

H o r w i c z  lasst in dieser Hinsicht manchen Zweifel auf- 

kommen: „W ir sind unfahig, zu einer Zeit mehr ais eine Vor- 

stellung zu haben. Zwei Vorstellungen konnen nicht gleichzeitig, 

sondern nur nach einander im Bewusstsein Platz haben ."f) 

„Im  Grossen und Ganzen, sagt Ilorwicz weiter, ist dieser Grund- 

satz richtig und allgemein anerkannt. W ir brauchen z. B. nur 

an die so scharf in Zahlen sich auspragende personliche Differenz 

der Astronomen zu erinnern. Von wie tiefgreifender Wichtigkeit 

diese elementare Thatsaclie is t , lasst sich leicht begreifen. 

(S. 262.) Und doch macht derselbe Verfasser S. 326 folgende

*) W u n d t ,  Yorlesungen. 1863, I. Tlił., IV. Yorl., S. 40.
**) B a i n ,  The Emotions and the W ill, chapt I.

***) H. Spence r ,  Principles of Psychol. London, 1855. p. 
491-503, 505 ff.

f )  A. H o rw ic z ,  Psychologisohe Analysen. S. 262, 326.
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Bedenken: „W ir konnen nicht beliebig viele Vorstellungen zur 

selben Zeit fassen. Viele sagen ,  es sei nur eine einzige Vor- 

stellung. Das w o l l e n  wir n ic h t  m i t  s o l c h e r  B e s t im m t-  

he i t  a u s sp r e chen  (?)“ ect.

Eine ahnliche Unentschiedenheit finden wir bei D ro s s b a ch .  

So sagt er: „Weil die Wirkungen stets andere werden, so 

konnen sie unterschieden werden; so ist bewusstes Wahrnehmen 

derselben moglich, aber sie konnen nur unterschieden werden, 

insoferne man die vergangenen und gegenwiirtigen oder die 

zeitlich spateren Wirkungen und die zeitlich friiheren in einem 

Zeitmomente zu g le ic h  mit einander wahrnnimmt. Und S. 217: 

„Da aber in einem menschlichen Leibe nur eine bewusste Vor- 

stellung von einem Gegenstand entsteht, und nie mehrere zu 

gleicher Zeit, so ist es natiirlich, dass in demselben niemals 

mehrere einzelne Theile zu bewussten Vorstellungen kommen, 

sondern stets nur einer.“

Auf S. 240: „Der Mensch hat stets nur e i n e  bewusste 

Vorstellung, nie mehrere zugleich. Es giebt keine nebeneinander 

bestehenden bewussten Vorstellungen in einem Menschen, welche 

eine gleichzeitig bestehende Masse bilden konnten, ahnlich einer 

in eine Spitze zulaufenden Pyramide.41*)

Eine deutlichere’, obgleich auch unentschiedene Ansicht 

spricht M a u d s l e y  aus: „Es scheint sich, sagt er, mit den 

Vorstellungen ganz ahnlich zu verha!ten, wie mit den Bewegungen. 

Verschiedene von ihnen konnen zu gleicher Zeit in Thatigkeit 

sein, obgleich sie nicht in gleicher Weise dem Bewusstsein 

gegenwartig sind. Die Erfahrung lehrt uns, dass ein heftiger 

Schmerz einer vorausgegangenen, weniger heftigen verdunkeln 

oder ganz verdrangen kann, obwohl die Ursache des letzteren 

noch fortdauert. In Shnlicher Weise verdrangt oft eine hefligere 

GemUthsbewegung eine vorausgegangene schwachere.“ **)

W ir haben also eine stattliche Reihe von den verschieden- 

sten, ja auch entgegengesetzten Ansichten Uber diesen strittigen 

Puncf gefunden. Wie schwer es ist, zu einer allgemeinen Ueber- 

einstimmung in dieser Frage zu gelangen, veranschaulicht folgende 

Anectode, die Lange in der bereits erwahnten Broschure erzahlt: 

„Vor etwa zehn Jahren hatte ich Gelegenheit, einigen nam- 

haften Professoren der Philosophie eine Abliandlung vorzulesen,

*) D rossbach ,  Genesis des Bewusstseins. 1860, S. 119, 217, 240.
**) Mauds ley ,  Physiol. und Path. der Seele, S. 124
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in welcher der Kernpunct meines Angriffes gegen die mathe- 

matische Psychologie bereits ausgesprochen war. Man war 

damit einverstanden, dass ich den Punct getroffen hStte, wo sie 

sterblicli ist, allein das GesprSch fiihrte mit Nothwendigkeit auch 

auf die Frage zuruck, ob man zwei Vorstellungen oder mehrere 

gleichzeitig haben konnte oder nicht. Man war darin einig, dass 

hieruber die innere Erfahrung entscheiden milsse; allein was 

sagte diese Erfahrung? Zwei Fenster des Saals wurden ais 

Beispiel genommen, und der eine der beiden Philosophen war 

nicht im Stande, sich beide Fenster zugleich irgendwie vorzu- 

stellen, der andere konnte sich beide Fenster gleichzeitig mit 

vollkommener Klarheit vorstellen. Bei beiden harmonirte die 

innere Erfahrung genau mit der Theorie, von der sie aus- 

gingen“ .

Es ist also ein sehr behutsames Vorgehen zu empfehlen 

wenn man diese schwierige Frage bestimmt beantworten will. 

Zu diesem Behufe will ich erst die Bemerkung machen, dass 

wir bei keinein der erwahnten Forscher eine nahere Definition 

dessen finden, was unter einem einfachen und zusammengesetzten 

Zustande des Geistes in der uns beschaftigenden Frage zu ver- 

stehen ist. Es scheinen freilich solche Definitionen ganz tiber- 

flussig zu sein; es weiss ja Jedermann, was Gleichzeitigkeit und 

Nacheinanderfolge, was ein einfacher und zusammengesetzter 

Zustand ist, und doch bin ich fest uberzeugt, dass, wenn iiber- 

haupt eine Uebereinstimmung aller Forscher mOglich ist diese 

cinzig und allein nur durch Voriaufige Uebereinstimmung in 

diesem Definitionen zu Stande kommen kann.

L ange  meint, die Hauptursache des Streites liege in der 

Ungenauigkeit der inneren Wahrnehmung. Ich kann mich mit 

dieser Ansicht nicht befreunden. Ich glaube vielmehr, der Haupt- 

grund liege in den vorausgesetzten Begriffen. Wer ngmlich 

Alles, was in einem gewissen Zeitmomente im Geiste vorgeht, 

ais e i nen  Zustand, ais e ine VorsleIlung betrachtet, der wird 

natiirlich der Meinung sein, dass es unmoglich ist, mehr ais 

eine Empfindung und Vorstellung aufzufassen. Wer dagegen 

die Vorstellung eines Menschen ais eine, die Vorstellung eines 

Pferdes ais eine zweite betrachtet und sich doch diese beiden 

Vorstellungen zusammen, nSmlich einen auf einem Pferde sitzenden 

Mann gleichzeitig vorslfellen kann , der wird natUrlich der ent- 

gegengesetzten Ansicht huldigen. Es hangt also Alles von den 

Begriffen ab; -r~ aber auch zweitens von den Mitteln der Beob-
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achtung. Es frSgt sich also vor Allem: Was fiir Mittel stehen 

uns Gebote behufs Bestirnmung der Erscheinung der Gleich

zeitigkeit?

Scheinbar dienen uns dazu zwei Arten von Mitteln, nSm- 

lich aussere, —  also gewisse aussere synchronische, regelraftssige 

Bewegungen der Pendeluhr —  und innere, d. h. das Bewusst

sein selbst. Es scheint dieses sogar dem Ziele weniger zu ent- 

sprechen, weil bei seiner Anwendung das zu Erkennende und 

das Ei'kennende selbst zusammenfallen. Und doch ist dies eigent- 

lieh das einzig mogliche M ittel, da jede selbst aussere Walir- 

nehmung erst im Bewusstsein zu Stande kommt. Die ausseren 

Raumverhaitnisse dienen nur dazu, um den durch die innere 

Erfahrung gefassten Augenblick sichtbar zu notiren. W ir kbnnen 

zwar die Schnelligkeit des Lichtes und der Electrizitat, welche 

viel schnellere Factoren sind, ais das Denken selbst, durch. 

physikalische Instrnmente genau bestimmen, doch gelingt es uns 

nur dann , wenn wir duich die Anwendung ungemein grosser 

Raume den zeitlichen Abstand zwischen dem Anfange und dem 

Ende des Verlaufs genug gross machen, damit er \on unserem 

Bewusstsein gefasst werden konnte. Dann dividiren wir die 

Lange des durchlaufenen Weges durch die Zahl der Secunden 

und bekommen die Schnelligkeit des Faclors. Folglich muss 

also immer das Unterschiedsmerkmal in letzter Instanz zum Be

wusstsein gelangen.

In unserer Frage ist es die erste und letzte Instanz. Denn 

es handelt sich nicht um die Gleichzeitigkeit zweier ausserer 

Factoren, sondern einzig und allein um die Gleichzeitigkeit zweier 

innerer Vorstellungen. W er kann also hier entscheiden? Nur 

das Bewusstsein selbst. Es giebt nicht und es kann nicht ein 

anderes Mittel geben. Wenn Jemand fiihlt, dass er auf einmal 

sich zweier Vorstellungen bewusst sein kaun, so muss man ilirn 

glauben. W ir kSnnen ihm nur beweisen, dass er zur Aus

bildung von z. B. 10 Vorstellungen eine Secunde braucht, also 

durchschnittlich >/10 einer Secunde fiir eine Vorstellung. Es wird 

aber dadurch nicht bewiesen, dass er alle je.ie Vorstellungen 

nur nacheinander, und nicht zu zwei oder zu drei gedacht hat, 

und ware es ferner bewiesen, dass er in 1/ l0 Secunde nur eine 

einzige Vorstellung auffassen kann, so wird immer noch die Frage 

bleiben, ob diese eine Vorstellung eine gauz einfache oder zu- 

sammengesetzte ist. Ist sie zusummengesetzt, so kann man sie 

wohlals eineGruppevonVorstellungenbetrachten und danndiirfen
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wir annehmen, dass in einem Secundenzehntheil, mehrere ein- 

fache Vorstellungen, d. h. mehrere Versehiedenheiten vorstellbar 

sind. Eine Eintheilung der Vorstellungen in einfache und zu- 

sammengesetzte kann nur kunstlich sein, da es keine a b s o l u t  

einfache giebt. Sie kann zwar ihrem inneren Inhalte nach nichts 

Verschiedenartiges zeigen, sie muss aber immer in  etwas Ver- 

schiedenartigem hervortreten, denn sonst ware sie ununterscheid- 

bar, also auch nicht bewusst. Eine solche vereinzelte, einfache 

Empfindung kann durch sich selbst nie bewusst werden. Wie 

viel Zeit sie dazu braucht, um bewusst zu werden, ist uns hier 

gleichgiltig, die Thatsache ist aber die, dass sie ohne irgeńd 

einen Unterschied also ohne irgend eine Zusammensetzung mit 

etwas anderem verschiedenen, nicht bewusst sein kann. Die sie 

begleitenden Empfindungen und Vorstellungen konnen mehr und 

minder lebhaft, mehr oder minder bewusst sein, sie miissen aber 

wirklich vorhanden sein, sie miissen fur die betreffende, ein- 

fache Empfindung einen Grund bilden. Es ist unstreitbar, dass, 

wenn wir einen einfachen Reiz wahrnehmen, wir ihn immer in 

einem sinnlichen ausseren, oder in einem ideellen inneren Raum 

wahrnehmen. Ohne diesen sie umschliessenden Raum ohne eine 

verschiedenartige Begleitung ist die einfache vereinzelte Vor- 

stellung unvorstellbar. Bei jedem wahrnehmbaren Momente des 

geistigen Lebens tritt wenigstens e i n e  A s so c i a t i o n  hervor. 

W ir konnen diesen Moment kunstlich in zjvei Theile dividiren 

und die eine Ilalfte ais geniigend fiir das eine Vorstelluhgsmerk- 

mal, die zweite aber fiir das zweite betrachten —  es wird aber 

trotzdem eine unstreitbare Thatsache bleiben, dass wir diese 

zwei Merkmale n u r  in  d i e s e n  zwe i  Z e i t h a l f t e n  zusam m en-  

g e n o m m e n  w a h r n e h m e n  k 8 n ne n  und dass eine Halfte ais 

solche fiir unser Bewusstsein gar nicht wahrnehinbar ist. Im 

einfachsten Sehfelde unseres Bewusstseins findet sich immer 

eine gewisse Anzahl von Verschiedenheiten, ohne welche das 

Vergleichen und das Uuterscheiden, also das Bewusstsein unmog- 

lich ist.

Die Thatsache des unwillkiihrlichen, wie auch des willkiihr- 

lichen Vergleichens und des Anschauens iiberhaupt ist mit der 

absoluten Einfachheit des Bewusstseins unvereinbar. Um zwei 

verschiedene Empfindungen, zwei Vorstellungen, zwei Triebe, 

(seien sie gleichzeitig von aussen aus erregt oder nicht) mit 

einander zu vergleichen, muss man nothwendigerweise nicht nur 

die eine, sondern auch die andere Vorstellung im Bewusstsein
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vergegenwartigt haben. W ir konnen eben hier, sowie beim un- 

willkiihrlichen Vergleichen die Zeit der Bewusstwerdung zweier 

Uutersehiede in zwei Halften kunstlich trennen —  es wird aber 

jede Halfte nicht mehr einen Vergleichungsacl, also einen Be- 

wusstseinsact bilden. Wenn also M u l l e r  sagt, dass wohl die 

Gleichzeitigkeit verschiedener Bewegungen, nicht aber ihre gleich

zeitige Conception moglich ist, so miissen wir vor allem fragen: 

was ist eine und was sind mehrere Bewegungen? —  und es 

wird doch Niemand bestreiten, dass eine solche Scheidung nur 

auf kiinstlichem Wege hergestellt werden kann. Mehrere von 

einander ganz getrennte Bewegungen konnen natiirlich in einem 

Augenblicke nicht aufgefasst werden, aber es muss auch in jeder 

von uns gefassten Bewegung immer eine Mehrheit der Merkmale 

geben, mittelst welcher wir die Bewegung ais solche, d. h. 

ihre Richtung und Schnelligkeit auffassen konnen. Wenn z. B. 

die Beweguug des Zeigers einer Uhr wahrgenommen werden 

soli, so muss es drei unterscheidbare Gegenstande geben, nam- 

lich l )  das weisse Zifferblatt, auf dem die Bewegung stattfmdet,

2) den sich bewegenden Zeiger und 3) den unbeweglichen 

schwarzen Strich, von welchein aus die Bewegung fortgesetzt 

wird. Ohne diese unterscheidbare, g l e i c h z e i t i g  vorhandene 

Merkmale wiirde die Wahrnehmnng, einer, wie hier, sogar ein- 

fachsten Bewegung unmOglich sein.

Nehmen wir keine Gleichzeitigkeit der Veranderungen im 

Geiste an , so wird dann auch der Begriff der Gleichzeitigkeit 

selbst ais unmoglich erscheinen.' Denn giebl es fur uns keine 

Gleichzeitigkeit d. h. keine parallelle Fortdauer zweier Erschei

nungen, so ist es unbegreiflich, wie Uberhaupt der Begriff der 

Gleichzeitigkeit entstehen konnte.

Man kann freilich mit W u n d t  einwenden, dass uns die 

Erscheinungen tauschen kBnnen, dass die filr uns gegebenó 

Gleichzeitigkeit nur eine scheinbare ist. Ein solcher Yorwurf 

entbehrt jedoch jedes Grundes. Es kann uns wohl scheinen, 

dass zwei aussere Vorgange gleichzeitig sind, obwohl sie in der 

Wirklichkeit nacheinanderfolgen; wir konnen uns aber nicht 

dariiber tauschen, dass  s ie w i r k l i c h  g l e i c h z e i t i g  zu sein 

sche inen .  Denn eben darin besteht die Tauschung in Bezug 

auf das aussere Geschehen. F iir uns ist sie so gut ein Bewusst- 

seinsact, ais jeder andere. In einer H a l l u c i n a t i o n  konnen wir 

uns wohl tiiuschen, indem wir meinen, dass auf einem leeren 

Stuhle eine bekannte Person sitze, aber wir k<5nnen uns nicht
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dariiber tauschen, dass  wir sie haben. Hat man eine Halluci- 

nation, so kann man nur dariiber zweifeln, ob ihr irgend etwas 

Wirkliches ausserhalb uns entspricht, oder nicht; sie selbst 

ist aber fur uns ein unzweifelhafter Act des Bewusstseins.

So ist auch der vermuthete Schein des Bewusstseins im 

gleiehzeitigen Wahrnehmen zu betrachten. Gleichzeitig im Geiste 

ist, was uns ais Gleichzeitiges im Geiste erscheint. Andere 

Kriterien giebt es nicht. Wenn ich mir e in  Fenster vorstelle, 

so ist es mir unmoglich dieses Vorstellen nicht ais ein g l e i c h 

z e i t i g e s  zu denken. Nun ist aber diese Vorstellung eine zu- 

sammengesetzte —  es ist uns also moglich, ja sogar nothwendig, 

im gegebenen Momente e in i ge  Vorstellungsmerkmale im Bewusst

sein zu haben. Und wenn ich mir bios einen Theil des Fensters 

besonders vorstelle, z. B. die Fensterscheibe allein, so muss 

dieses Vorstellen wiederum ais ein gleichzeitiges, und wiederum 

ais ein zusammengesetztes angesehen werden —  denn auch in 

dieser Vorstellung mlissen e i n i ge  Merkmale, wie die der Farbę, 

der Form, der Durchsichtigkeit etc. vereinigt sein. Und wenn 

wir so weiter fortschreiten werden, so wird uns doch unmBglich 

sein ein e in  z i ges Merkmal also z. B. die blosse Ausdehnung 

ohne jede Form und Farbę vorzustellen.

Wenn also Jemand glaubt, es sei ihm nur eine Vorstellung 

auf einmal mBglich, so hat dies den Grund darin, dass er 

mehrere zusammengesetzte Unterschiede ais eine einzige Vor- 

stellung oder ais einen einzigen Zustand betrachtet. Ohne Zweifel 

wird er aber zugeben, dass er auch im kleinsten Zeitmomente 

keine absolut einfache'd. h. ununterscheidbare Vorstelluug wahr

nehmen kann.

Alle unsere geistigen Yorgiinge treten ais Associationen 

hervor. Absolut einfach kann die Reihe des Vorstellungslaufes 

nie se in , denn dann ware sie ohne Inhalt, also auch ohne Be

wusstsein. Angenommen, dass das Bild

x ] A | B | C 1 D 1 E [ F  fG  |T 

a b c d e f g

uns eine Associationsreihe darstelle, so kann die Linie x y  die 

dazu nothige Zeit darstellen. W ir k5nnen diese Zeit in n Theile 

theilen; dann wiirden die Abschnitte a, b, c, d etc. mit einer 

einzigen Vorstellung zusammenfallen. Wenn wir aber die Linie 

x  y in der Richtung y um */a a fortschieben, d. h. wenn wir

O c b o r o w i c z ,  Bedingungen d. Bewusstwerdens. 7
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denselben Moment a auf die beiden aufeinanderfolgenden Vor- 

stellungen A und B anwenden, so wird in ihm

I II II II
A B C D E F G  

X I I I I I I 1 y 
a b c d • e f

die HSlfte der ersten und die Halfte der zweiten Vorstellung 

entbalten sein. Es werden also beide Vorstellungen theilweise 

zusammen in einem einzigen Zeitmomente vorgestellt —  und 

da diese Theile ais in der Association vereinigende vereinbar 

sind, so wird diese zusammengesetzte VorstelIung A B  ais E i n e  

im Bewusstsein erscheinen. In  der Wirklichkeit kommt aber 

noch eine grossere Complikation vor; denn 1) muss eine jede 

von diesen Vorstellungen ihrem Inhalte nach von irgend einer 

anderen verschieden sein. W ir mUssen davon wissen und wir 

konnen dazu nicht anders gelangen, ais durch uuwillkiihrliche 

oder willkiihrliche Vergleichting. Diese setzen aber die wirk- 

liche Gegenwartigkeit der zu vergleichenden Vorstellungen voraus. 

Daher kann auch die Vorstellung A ohne andere a', a "  . . .  wieder- 

erweckte nicht bewusst werden. —  Der einfachste Bewusstseins- 

act muss also immer zusammengesetzt sein.

Eine Vorstellung kann nur unter anderen, sie begleitenden 

erscheinen. Theilen wir diesen einfachen Bewusstseinsact in zwei 

Theile, so werden diese nicht mehr Bewusstseinsacte sein, sondern 

nur B e s t a nd t h e i l e  desselben. Nimmt man also die Theorie 

der Einfachheit des Bewusstseins im absoluten Sinne, so ist sie 

falsch; —  nimmt man sie aber im relativen Sinne, so ist sie 

mit der zweiten Theorie identisch.

Das Bewusstsein ist kein liomogener Zustand; und das, was 

wir Einfachheit des Bewusstseins nennen, kann nur im Ver- 

haitniss zu anderen, mehr complicirten Zustanden, ais einfach 

betrachtet werden. W ill man die Dauer des einfachsten Be- 

wusstseinsactes auf einen Z e i t p u n k t  beschrSnken, so bleibt er 

kein Bewusstseinsact mehr.

Jetzt miissen wir aber auch die in der Theorie der Ein

fachheit enthaltene Wahrheit in Augenschein nehmen.

Alle Forscher stimmen darin iiberein, dass:

1) der Bewusstseinsinhaltin jedem Zeitmomente besclirankt ist.

2) dass sich keine Vorstellung langere Zeit ohne Verande- 

rung zu erhalten yerinag.
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3) dass verschiedene, z. B. von verschiedenen Sinnen her- 

kommende Empfindungen welche in keiner Verbindung unterein- 

ander stelien, auch nicht im Bewusstsein gleichzeitig aufgenommen 

werden konnen.

4)- Dass die Schnelligkeit des Vorstellungswechsels bei ver- 

schiedenen Menschen, zu verschiedenen Zeiten verschieden sei.

Die Zahl der Unterschiede, welche zum einfachsten Be- 

wusstseinsacte nbthig s ind, ist sehr variabel. Fiir einen unge- 

bildeten Wilden muss die Zahl wie auch die Deutlichkeit der 

Unterschiede sehr gross sein, wenn in ihm eine Wahrnehmung 

entstehen soli. Dagegen genugen fiir einen Naturforscher die 

kleinsten, unmerklichen Unterschiede, um seine Aufmerksamkeit 

auf sich zu ziehen. So viel muss aber allgemein angenommen 

werden , dass ohne Unterschiede, d. h. also ohne eine gewisse 

Mehrheit der Merkmale das Wahrnehmen nicht moglich ist. Das 

Bewusstsein kann sich freilich nur die einzelne, einfache Ein- 

pfindung lebhaft vergegenwartigen, aber nur unter der Bedingung, 

dass gleichzeitig andere, minder lebhafte vorhanden waren.

Diese anderen Vorstellungen miissen zugleich ais Bedingungen 

und ais Beschrankungen der Aufmerksamkeit angesehen werden. 

Sie sind Bedingungen, weil ohne sie kein Bewusstsein iiberhaupt 

entstehen kann. Sie sind aber Beschrankungen desselben, weil 

je grosser die Zahl der auf einmal gegebenen Vorstellungen, 

desto schwacher das Bewusstsein einer jeden derselben ist.

D r o b i s c h  sagt: „Gleichzeitige, sinnliche Vorstellungen 

verdunkeln einander umsomehr, verdrSngen einander aus dem 

Bewusstsein, in je grbsserer Anzahl sie gegeben s ind*)“ .

B o n ą t e l l i :  Quanto minore h il numero delle parti su 

cui cade la coscienza, altre tante minori le occasioni di distra- 

zione**).

Darin stimmen nun alle Forscher uberein und ich glaube 

berechtigt zu sein, folgenden Satz festzustellen:

D ie K l a r h e i t  des B e w u s s t s e i n s  ist zw is chen  ge- 

w i s s e n  G r e n z e n  u m g e k e h r t  p r o p o r t i o n a l  de r  Zah l  d e r  

a u f  e i n m a l  bewuss t en  Y o r s t e l l u n g e n .

*) Emp. Psych. S. 81. **) La coscienza e il meccanesimo 
interiore S. 136. Ebenso sagt H a m i l t o n :  „Je mehr Gegenstande
lenken auf sich unsere Aufmerksamkeit, desto weniger Bewusstsein 
kommt einem jeden von ihnen zu“. Lectures II, 250, 258.

7*
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Dieser Satz wird aber nur durch Voraussetzung der Mog- 

lichkeit verschiedener G rade  der Klarheit verstandlieh sein. 

Diess fiihrt uns zu einer Frage, die auf die F o r m  der Auf

merksamkeit Bezug hat. W ir fragen also: Giebt es Grade des 

Bewusstseins oder nicht? Wenn es solche giebt, so miissen 

wir weiter fragen, wodurch sie psychisch bedingt werden.

Auf die ęrste Frage gab man in  der neueren Zeit ganz 

entgegensetzte Antworten. Dies muss auf den ersten Blick 

sehr sonderbar erscheinen, da es doch ais eine von Nicht-Psycho- 

logen anerkannte Thatsache gilt, dass die Klarheit, die Lebhaftig- 

keit, die Deutlichkeit unseres Bewusstseins sehr verschiedene 

Grade zu verschiedenen Zeiten zeigen k ann .  Nicht also die 

Bejahung, sondern die Verneinung dieser Thatsache und die 

Griinde, auf welche man diese Verneinung zu stiitzen glaubt, 

verdienen vor Allem die Aufmerksamkeit des Forschers. Dess- 

halb wollen wir hauptsachlich die verneinende Antwort samuit 

ihren wissenschaftlichen Gritnden in  Betracht ziehen. Am ent- 

schiedensten aussert sich in dieser Hinsicht H a r t m a n n ,  indem 

er einem Capitel seines Werkes folgende Ueberschrift giebt: 

„Das Bewusstsein hat keine Grade.“ —  „W enn unsere Annahme

—  sagt er —  „richtig ist, dass das Bewusstsein eine Erschei- 

nung ist, dereń Wesen in der Opposition des W illens gegen 

etwas nicht von ihm Ausgehendes und dennoch empfindlich 

Vorhandenes besteht, dass also nur diejenigen Vorstellungs- und 

Gefuhlselemente bewusst werden konnen, welche auf einen mit 

ihnen in Opposition befindlichen W illen treffen, d. h. auf einen 

W illen, welcher sie nicht will oder negirt, so folgt daraus, dass 

das Bewusstsein so wenig, wie das Nicht oder die Negation 

Gradunterschiede in  sich haben kann.“ Da also nach Hartmann 

das Bewusstsein eine Negation ist, so kann es ais solche keine 

Grade haben. Das Mehr oder Weniger kann sich nur auf das 

Object des Bewusstseins beziehen, nicht aber auf das Bewusst

sein selbst. Der opponirende W ille kann zwar starker oder 

schwacher sein, aber das hat nach Hartmann keinen Einfluss 

auf das Bewusstsein selbst; „nur ob sein Inhalt (des Willens) 

sich zu dem Objecie des Bewusstwnerdens affirmativ oder negi- 

rend verhalt, nur das entscheidet die Alternative: „Bewusst- 

werden oder nicnt;“ darum kann auch uun von der Starkę des 

opponirenden Willens kein Graduntersehied des Bewusstseins

*) H a r t m a n n ,  Philosophie des Unbewussten, 5. Aufl. S. 412.
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abgeleitet werden. Entweder wird etwas bewusst, oder es wird 

nicht bewusst, keinesfalls kann es mehr oder weniger bewusst 

werden."

Ich bemerke beilSufig, dass diese Theorie von dem ganzen 

Verhaltnisse des Bewusstseins zum unbewussten Willen keines- 

wegs der Erfahrung entnommen ist. Hartmann versucht aber 

auch seiner metaphisischen Voraussetzung eine empirische Be- 

griindung zu geben. Zu diesem Zwecke unterscheidet er vor 

Allem das Bewusstsein von der Aufmerksamkeit und vom Selbst- 

bewusstsein. „Die Aufmerksamkeit k a n n  Grade haben, w e i l  

sie in Nervenschwingungen besteht und bei allen Nerven- 

schwingungen die Grosse der Schwingungsamplitude die StSrke 

der Empfindung bedingt; das Bewusstsein aber kann keine Grade 

haben, w e i l  es eine immaterielle Beaction ist, die entweder 

eintritt oder nicht, aber, wenn sie eintritt, immer in derselben 

Weise erfolgt."

Eine sonderbare Argumentation 1 Das Bewusstsein hat keine 

Grade, w e i l  es eine immaterielle Beaction ist; aber dann kann 

auch der geistige Inhalt des Bewusstseins keine Grade haben, 

(was Hartmann doch annimmt) da er auch ein immaterieller sein 

muss; wenn das Bewusstsein ein solches ist. Ist aber die Auf

merksamkeit ein materieller Prozess, warum sollte-dann das 

Bewusstsein iiberhaupt ein immaterieller sein —  und umgekehrt? 

Ware das Bewusstsein eine immaterielle Beaction, so ist es un- 

begreiflich, wie eine Beaction, sei sie auch welche sie wolle, 

unter den verschiedensten Bedingungen ohne jede Gradverschieden- 

heit „im m er auf eine und dieselbe W eise" erfolgen konnte?

Fiir uns ist die Frage nach den Graden des Bewusstseins 

Uberhaupt von der nach den Graden der Aufmerksamkeit un- 

trennbar. Man kann die Aufmerksamkeit nur dann mehr sinn- 

lich aufifassen, wenn , man sie auf das sinnliche Wahrnehmen 

bezieht; —  im geistigem, inneren Gebiete aber, wo die Auf

merksamkeit eine nicht geringere Bolle' spielt, ist sie nichts 

mehr, ais eben ein Grad des Bewusstseins, eine Concentration 

desselben, und beide lassen sich keineswegs durch verschiedene, 

ja sogar, wie hier entgegengesetzte Erklarungen von einander 

trennen. In diesem Gebiete ist es wohl ersichtlich, dass die 

Grade der Aufmerksamkeit zugleich mit Grade des Bewusst- 

seins seien. H a r t m a n n  will aber noch das Bewusstsein 

von dem Selbstbewusstsein in dieser Hinsieht trennen. „ Es 

ist klar —  sagt er —  dass das Selbstbewusstsein Grade
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ha t ;  denn es ist am unvollkommensten, wenn es bloss das Ich 

der gegenwartigen GeistesthStigkeit erfasst, und ist um so voll- 

kommener, d. h. sein Grad umso hoher, je mehr Ichs ver- 

gangener oder zukiinftiger Handlungen es umfasst. - Denn das 

Selbstbewusstsein ist ja nicht wie das Bewusstsein b l o s se ,  

l e e r e  F o rm ,  sondern es ist Bewusstsein eines g a n z  be- 

s t im m t e n  (?) Inhalts, des S e l b s t ,  und da dieser bestimmte 

Inhalt schon zu seinem Begriffe gehort, so muss auch der Grad 

des Selbstbewusstseins mit dem Grade dieses Inhalts steigen und 

fallen! “ —  Ganz richtig —  aber ebenso richtig konnen wir 

sagen: da es kein Bewusstsein ohne Inhalt giebl, so muss der 

Grad des Bewusstseins ilberhaupt (also auch der Grad der Auf- 

merksamkeit und des Selbstbewusstseins) mit dem Grade seines 

Inhalts steigern und fallen. Betrachtet man das Bewusstsein ais 

eine b l o s s e  leere Fo rm ,  so kann es naturlich so wenig 

Grade zeigen, ais ein Mensch ohne Leib grosser oder kleiner 

sein kann —  und so verhalt es sich mit jedein Worte, welchem 

man seinen begrififlichen Inhalt weggenommen hat. Wer aber 

die Frage so stellt, der stellt sie falsch und es bleibt ihm statt 

einer Analyse der Begriffe, nur ein Wortspiel. Betrachtet man 

aber das Bewusstsein ais Begriff im Allgemeinen, nicht ais ein 

reines, leeres Nichts, so ist es ebenso wenig inhaltslos, ais das 

Selbstbewusstsein; n u r  d e r  U m fa n g  dieses Inhaltes ist im 

letzteren Falle n a he r  bestimml und mehr begrenzt. Bei einer 

solchen Auffassung, die doch, wie ich meine —  unstreitbar einzig 

und allein die richtige ist, kann zwischen dem Bewusstsein und 

dem Selbstbewusstsein kein generischer Unterschied bestehen, und 

hat das  S e l b s t b e w u s s t s e i n  gew i ss e  G rade ,  so h a t  sie 

a u c h  da s  B e w u s s t s e i n  t i b e r h au p t .  —  Am deutlichsten 

wird sich aber die Grundlosigkeit des Hartmannischen, kunstlich 

geschaffenen Standpunktes aus folgendem, von ihm selbst eben 

zur Bestatigung seiner Ansichl angefiihrten Beispiele zeigen: 

„Noch verzeihlicher wird die Tliuschung (?), wo Aufmerksamkeit 

und Selbstbewusstsein sich vermischen; wenn ich z. B. auf ein 

Signal horche mit vollstem Selbstbewusstsein, indem ich weiss, 

dass mein ganzes LebensglUck von demselben abhangig ist —  

und es triflft endlich der Schall eines fernen Schusses mein Ohr, 

so kann ich leicht in den lrrlhum verfallen, dass das Bewusst

sein, mit dem ich jetzt den Schall gehbrt habe, graduell hoher 

sei, ais dasjenige, womit ich ihn zufallig ais SpaziergSnger ver- 

nommen hatte. Z i e h t  m a n  aber  g e w i s s e n h a f t  die e in-
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z e l n e n  M o m e n t e  d a v o n  ab ,  zuerst den Gedanken, dass das 

ganze Ich der Zukunft an der Sinneswahrnehmung des nachsten 

Momentes hUngt, dann den Gedanken, dass ich selbst es bin, 

der absichtlich seine Autmerksarakeit anstrengt, dann die Muskel- 

spannung und die Wahrnehmung der Aufmerksamkeit ais solcher, 

e n d l i c h d i e V e r s  tar  k u  ng der  s i n n  l i ch  en W a h r n e h m u n g ,  

i hr e  gr osse re  B e s t i m m t h e i t  u. s. w ., so wird man zugeben 

miissen, dass der filr das Bewusstsein ais solches tlbrig bleibende 

Rest in beiden FSllen derselbe ist“ *).

Ja , ohne Zweifel, der iibrig bleibende Rest wird in beiden 

Fallen derselbe sein , weil er in einer solchen Darstellung des 

Processes —  wie sie Iiartmann giebt —  g le ich  N u l i  sein 

muss. Zieht man ,  wie er w ill, die einzelnen Momente des 

Prozesses ab; zuerst den Gedanken, dass das ganze Ich der 

Zukunft an der Sinneswahrnehmung des nachsten Moments hSngt, 

dann den Gedanken, dass ich selbst es bin, der absichtlich seine 

Aufmerksamkeit anstrengt, dann noch die M u s k e l s p a n n u n g ,  

die V e r s t a r k u n g  de r  W a h r n e h m u n g ,  ihre g r S s s e r e  B e 

s t i m m t h e i t  u. s. w. — • so wird von den mogliclien Graden 

des gegebenen Prozesses nichts mehr iibrig bleiben. Eine andere 

Meinung konnte nur dann bererechtigt sein, wenn der von Hart- 

inann gedachte Rest, (die Wahrnehmung des Schalls ais solche) 

iiberhaupt noch moglich wSre ohne die weggenommenen Mo

mente, —  wenn auch nicht alle und nicht im lioherem Grade. 

Das ist aber nicht der Fali. Die Wahrnehmung des Schalles ist 

ohne irgend eine Aufmerksamkeit, ohne irgend eine Bestimmt

heit und irgend eine StSrke des Wahrnehmens undenkbar —  

und eben diese von dem Bewusstwerden iiberhaupt u n t r e n n -  

b a r e n  Elemente bilden das,  was wir Grade des Bewusstseins 

nennen.

Aus der ganzen, vorausgegangenen Auseinandersetzung geht 

liervor, dass ich mit Hartmann nicht in der Frage selbst, son

dern nur in der falschen Stellung derselben nicht ubereinstimmen 

kann. —  Das Bewusstsein in dem Sinne, wie er es auffasst, 

hat wirklich keine Grade, die Auffassung aber ist eine un- 

richtige und nur auf kiinstlicher, unzweckmassiger Abstraction 

beruhend.

Viel richtiger ist die DurchfUhrung derselben Theorie bei 

L o t z e :  „Man ist volllg an die Meinung gewohnt —  sagt er —

*) Philosophie d. Unbewussten. 1873, 51. Aufl. S. 417.
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dass jeder Inhalt, ohne dass er selbst veranderl wiirde, in un- 

zShlig verschiedenen Graden der Klarheit oder Starkę gedacht wer

den konne, und eben, indem sie abwarts die Stufenreihe dieser 

Grade durchlaufen, sollen die Vorstellungen allmahlig und stetig 

sich verdunkelnd aus dem Bewusstsein yerschwinden. Aber 

diess ist die Beschreibung eines Ereignisses, das Niemand 

beobachtet haben kann, da die beobaehtende Aufmerksamkeit 

eben die Moglichkeit seines Eintretens aufheben wiirde. Erst 

spSter, wenn wir inne werden, dass eine Vorstellung eine Zeit 

hindurch in unserem Bewusstsein gefehlt hat, beantworten wir 

nur die Frage nach der Art ihres Verschwindens durch diese 

Vermuthung eines allmahligen Erloschens, fiir dereń Richtigkeit 

die wirkliche Beobachtung, soweit sie der Sache sich nahern 

kann, durchaus kein Zeugniss ablegt. Erinnern wir uns des 

inneren Zustandes, in dem wir uns befanden, wenn eine stark 

angelegte Vorstellung langere Zeit in uns lebendig war und 

nach und nach zu yerschwinden schien, so werden wir stets 

finden, dass sie nicht stetig yerdunkelt wurde, sondern mit 

yielen und scharfen Unterbrechungen bald im Bewusstsein war, 

bald nicht. Jeder neue Eindruck, dessen Inhalt in irgend einer 

Beziehuug zu jener Vorstellung stand, fiihrte sie augenblicklich 

wieder in die Erinnerung zurUck, durch jeden fremden, in seiner 

Neuheit auffallenden ward sie augenblicklich wieder verdrangL; 

so glich sie einem schwimmenden Korper, der durch wechselnde 

Wellen bald plotzlich yerschlungen, bald ebenso geschwind ge- 

hoben, in dem einen Augenblick ganz sichtbar ist und im anderen 

ganzlich unsichtbar. Was wir hier ais allmaliche Verdunklung 

deuten, sind zum Theil die wachsenden Pausen, welche die 

Wiedererscheinung der Vorstellung unterbrechen, theils eine 

andere Eigenlhilmliclikeit, dereń wir spater gedenken werden"*) —  

und weiter: „Denselben Ton von derselben Hohe und Starkę, 

von gleichem Klange des Instruments konnen wir nicht mehr 

oder weniger deutlich yorstellen, wir haben entweder eine Vor- 

stellung oder wir haben sifi' nicht, oder endlich, wir fehlen gegen 

unsere eigenen Voraussetzungen, indem wir die Vorstellung eines 

starkeren oder schwacheren, also eines anderen Tones an die 

Stelle einer starkeren oder schwacheren Vorstellung desselben 

Tones setzen. Und ebenso dieselbe Schattirung derselben Farbę

*) L o t ze, Microoosmus, 2. Aufl, Leipzig 1869. 3. Cap. S. 231.
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konnen wir nicht in derselben Helligkeit ihrer Beleuchtung, nur 

noch mehr oder ininder deutlich vorstellen; wohl aber wenn sie 

uns durch einen Namen oder eine Beschreibung angedeutet war, 

kannen wir in dem Versuche, uns ihrer zu erinnern, ungewiss 

schwanken zwischen mehreren verwandten Farbenbildern, die 

sich anbieton und von denen wir nicht wissen, welches der ver- 

langte ist. Dann deuten wir falschlich unseren inneren Zustand 

so, ais hatten wir die Vorstellung wirklich nur in geringer Klar- 

heit, wahrend wir sie in der That nicht haben, sondern sie 

heraussuchen aus einer Menge, mit dereń Anzahl unsere Unge- 

wissheit, ais die scheinbare Unklarheit der Vorstellung wachst.“ 

„Vollkommeń klar ist jede Vorstel!ung, dereń Theile voll- 

standig und zugleich mit zweifelloser Bestimmtheit ihrer gegen- 

seitigen Beziehungen gedacht werden, und diese Klarheit ist an 

sich weder einer Steigerung, noch einer Minderung fahig. Den- 

noch scheint es uns haufig so, ais ob selbst ein langst voll- 

standig vorgestellter Inhalt noch an Starkę seines Vorgestellt- 

werdens zunelimen konne; in der That aber wird er in solchen 

Fallen um einen neuen Gehalt vermehrt. Sowie er unklar wird 

durch entstehende Liicken, die seinen Bestand verkleinern, so 

scheint er an Klarheit noch zuzunehmen, sobald iiber seinen 

eigenen Bestand hinaus noch die mannigfachen Beziehungen in 

das Bewusstsein treten, die ihm nach allen Seiten hin mit ande- 

rem Inhalte verkniipfen. Es ist nicht moglich, den Kreis oder 

das Dreieck mehr oder weniger vorzustellen; man bat entweder 

ihr richtiges B ild oder liat es nicht; aber gleichwohl scheint die 

Anschauung beider an Klarheit zu wachsen, wenn unsere geo- 

metrische Bildung die zahlreichen, wichtigen Beziehungen, durch 

die beide Figuren sich auszeichnen, sogleich mit erinnert. Dies 

ist eine Klarheit in dem Sinne, in welchem wir sie ais grad- 

weis’ verschieden zugaben, eine Macht namlich, die die Vor- 

stellung nicht aus seiner eigenen Starkę, sondern aus ihren 

Connexionen erwachst.“

„Die Klarheit hSngt also von Nebengedanken ab, von denen 

jene Vorstellung anfangs begleitet war, und dereń Auflosen auch 

die sogenannte Klarheit ablasst.“

F o r t  l age  sagt ahnlicherweise: „Grade der Helligkeit und 

Frische des Gefiihls, Grade der Deutlichkeit und Klarheit des 

Vorstellens, Grade der Schnelligkeit und des Gelungenseins ge- * 

wisser Bewegungen, sind ohne Zweifel ein e r i n n e r b a r e r  Vor- 

s t e l l u n g s i n h a l t  (65). „Das Bewusstsein hat keine andere Inten-
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sitat ais seine eigene Klarheit, Helligkeit und Deutlichkeit. So- 

bald wir unter den Graden der Starkę des Bewusstseins noch 

irgcnd etwas Anderes zu verstehen wiinschen, ais die Grade 

seiner Klarheit sind wir im Irrthum.11 (68*).

Ehenso J. G. F ic h te :  „Da das Bewusstsein nichts Selbst- 

standiges ist, sondern nur ein inneres Licht, welches ttber ein 

schon Vorhandenes und unabhSngig (?) von ihm Existirendes 

sich verbreitet: so folgt mit Nothwendigkeit, dass der Grund 

jener verschiedenen Grade von Helligkeit gleichfalls nicht im 

Bewusstseinshergange selber, sondern nur in dem ihm 

vorauszusetzenden Zustande oder Inhalte des Geistes liegen 

ki5nne “ **).

W ir konnen also aus der Erfahrung und selbst aus jenen 

Ansichten, welche die Unmoglichkeit der Bewusstseinsgrade be- 

haupten, schliessen, dass das B e w u s s t s e i n  G rade hat ,  dass  

a b e r  d i e se  G rade J e r  H e l l i g k e i t  o de r  der S tS r ke  n u r  

m i t  dem I n h a l t e  zu sam m e n  s t e i g e n  oder  s i n k e n  

konnen* *) .  Ein und derselbe Inhalt kann nicht mehr oder 

weniger bewusst sein. —  Die entgegengesetzte Meinung ist nur 

dadurch entstanden, dass wir dieselben Gegenstande bei ver- 

schiedener Beleuchtung kennen gelernt und diese Beobachtung 

auf das innere, bewusste Leben ubertragen haben. Daher 

stammen auch die ungenauen und unwissenschaftlichen Aus- 

driicke von dem „Lichte des Bewusstseins von „der Dunkel- 

region“ —  „dem Focus des Bewusstseins“ —  z. B. bei 

J. H. Fichte, welcher die Aufmerksamkeit ais „den intensiven 

Grad der Helligkeit bezeichnet, mit dem der Geist einen Vor- 

stellungsinhalt beleuchtet“ ais ob der Geist eine Laterne wSre!

Da wir die Gegenstande ais unveriinderlich betrachten, und 

sie doch bei verschiedener Beobachtung mit verschiedener Deut

lichkeit percipiren, so sind wir gewohnt, auch den geistigen 

Gegenstanden eine ahnliche Graduation der Beleuchtung unab- 

hSngig von ihrem Inhalte zuzuschreibeu. Es bedarf aber nur

*) Fo r t l a g e .  Syst.d.Psychologie alsempirischerWissenschaftetc. 
Leipzig 1855. I. Bd. S. 65, 68.

**) J. H. F ich te . Psychologie, die Lehre v. d. bewussten Geiste 
d. Menschen. Leipzig 1864. S. 163.

***) Diessbezugl. Vgl. noch Drossbach 8, 40, 42 — Jessen 257 —■ 
Bohmer 209 — Ueberweg 7, 14 — 22 — Bonatelli 21, 87, 88 — 
Maudsley 102-105 — Bćirner 52 — J. H. Fichte 51, 89—96, 599 — 
Horwicz 311 — Fechner 87, II  etc.
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eines fluchtigen Nachdenkens, um sich zu iiberzeugen, dass jede 

Veranderung der Helligkeit auch eine solche des vorgestellten 

Inhalts mit sich ziehe.

Hinsichtlich der Bewusstseinsgrade, mit welchen die soge- 

nannte Aufmerksamkeit aussere oder innere Objecte percipirt, 

(ich brauche vorlaufig die gewohnlichen, aber ujigenauen Aus- 

driicke) miissen wir noch die Griinde dieser Gradverschieden- 

heit, zu entdecken versuchen. Da. das gesammte Bewusstseins- 

phanomen von verschiedenen Bedingungen abhSngig ist, so 

miissen auch die Gradunterschiede der Intensitat und Extensitat, 

mit welchen sich dieses PhSnomen zu verschiedenen Zeiten 

kundgiebt, durch jene Bedingungen bestimmt werden. Der Ein- 

tluss der ausseren und inneren Eindriicke, der anatomischen 

und physiologischen Bedingungen haben wir schon kennen ge- 

lernt und es hat sich hierbei ergeben, dass die Steigerung jener 

EinflUsse die Steigerung des Bewusstseinsphanomens nur inner- 

halb gewisser Grenzen verursachte. Hier werden wir nur die 

p sy c h i s c he n  Bedingungen solcher Steigerung zu untersuchen 

haben. Es fragt sich also: Was fiir psychische Verhaltnisse 

muss eine gegebene Vorstellung besitzen, um deutlicher bewusst 

zu erscheinen?

Diese Frage kann uns ais Uebergang zu dem zweiten der 

Anfangs angefahrten Falle dienen, und zu gleicher Zeit anch 

die Bedeutung des ersteren erlautern und vergegenwartigen. In 

erster Linie bietet sich hier das Bathsel von der Willkurlichkeit 

oder Unwillkurliclikeit des Aufmerkens dar. Die Steigerung des 

Bewusstwerdens wird gewohnlich der willkarlichen Aufmerksam

keit zugeschriebeu. Was ist also im Grunde dieses mysteriose 

Agens des psychischen Lebens? Sind wir im Besitze einer 

inneren Macht, die aus sich selbst heraus, ohne mechanische 

Abhangigkeit von anderen die sogenannte Beleuchtung oder Ver- 

starkung des Bewusstwesden hervorzubringen vermag?

Ihrer Form nach theilt man —  wie gesagt —  die Aufmerk

samkeit in eine unwillkuhrliche und willkUrliche. Die erstere 

findet statt, wenn ein iiusserer Eindruck oder ein innerer Ge- 

danke uns plotzlich mit einer gewissen Starkę afficirt, so dass 

wir nolens volens auf ihn die Aufmerksamkeit richten miissen. 

Der Grund dieser Afficirung kann entweder in der Starkę des 

Reizes allein liegen, oder es kann auch die an sich unbedeutende 

Starkę des Eindrucks oder des Gedankens, bloss f iir  u n s  von 

grosserer, ja sogar ungeheurer Bedeutung sein. AlsBeispiel fur das
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aussere Wahrnehmen kann der oben aus Hartmann mitgetheilte 

Fali der Erwartung eines Signals dienen. Fur die innere Wahr- 

nehmung dagegen, ein plotzliches Erinnern an einen Befehl, den 

wir nothwendigerweise in bestimmter Zeit vollziehen sollten und 

den wir eben bei einer anderen Beschaftigung yergessen haben. 

Diese Erinnerung kann uns am lebhaftesten afficiren, obgleich 

sie fiir jeden anderen Menschen keine Bedeutuug hat. Worin 

besteht also die Starkę dieser Empfindung? Die Antwort ist 

einfach. —  Sie besteht in anderen Vorstellungen, die sich an 

den gegebenen Gedanken knilpfen, in den Vorstellungen, die 

sich auf unser Leben und Handeln beziehen, kurz in den Ge- 

f iih le n . Diese AbhSngigkeit ist von mehreren Psychologen, 

neuerdings von Ho r w i e  z nachgewiesen worden.

Die StSrke des Bewusstwerdens ist von der Association mit 

Gefiihlen abhBngig. Die Gefiihle also sind es, die zu der ge

gebenen Empfindung oder zu dem gegebenen Gedanken durch 

Association treten und den s. g. Act der unwillkiihrlichen Auf

merksamkeit ausbilden. Diese Gefiihle, diese Gefilhlsvorstellungen 

waren bis zu dem Auflauchen des gegebenen Gedankens ver- 

steckt, erst durch diesen Gedanken wurden sie zur Bewusstheit 

erhoben —  und darin besteht eben der unwillkiihrlicbe Charakter 

einer so entstandenen Aufmerksamkeit. Wenn wir dagegen 

irgend einen Act der willkiihrlichen Aufmerksamkeit betrachten, 

so erhellt in ihm eine umgekehrte Aufeinanderfolge der Auf- 

merksamkeitselemente. Dort erweckte das Object die Gefilhls- 

vorstellungen —  hier erweckt die Gefilhlsyorstellung das Object. 

W ir wollen gewisse Eindriicke entdecken und wir suchen sie in 

der Umgebung —  wir wollen uns an ein gewisses Wort, an 

eine gewisse Vorstellung erinnern und wir suchen sie in den 

Gedanken. Ais wirkende Ursache stellt sich die Gefuhlsvor- 

stellung dar, — wir wollen etwas wissen, wir fiihlen ein Interesse 

dafitr und da dieses GefUhl, diese Gefilhlsyorstellung sich ais 

genug intensive im Gehirne langere Zeit zu halten vermag, so 

kann sie in der Reihe der' unaufhorlich herbeifliessendeu Vor- 

stellungen auch die gesuchte finden. Wie lasst sich aber die 

Auffindung gerade der gesuchten Vorstellung erklaren? —  Ein

zig und allein durch den Zusammenhang der suchenden, sub- 

jectiven Gefilhlsyorstellung (die hier naturlich in ein Begehren 

iibergeht) mit der gesuchten, objectiven Vorstellung. Diese 

letztere, obwohl noch nichl erweckte, muss ihrem Inhalte nach 

mit der suchenden irgend etwas Gemeinsames besitzen. W ir
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sind nicht im Stande, uns an Etwas zu erinnern, unsere Auf- 

merksamkeit auf Etwas zu r i c h t e n w a s  uns nicht zum Theil 

bekannt und bewusst ist. Dieses theilweise Wissen, dieses 

I l a l b b e w u s s t s e i n  i r g e n d  e i n e s  v e r m i t t e l n d e n  Vor- 

s t e l l u n g s i n h a l t e s  b i l d e t  g e r a d e  den U e b e r g a n g ,  das  

V e r m i t t e l u n g s g l i e d  z w i s c h e n  b e i d e n  Y o r s t e l t u n g e n ,  

z w i s c h e n  S und 0.

Entweder also weckt S das 0 (willkurliche Aufmerksamkeit) 

oder 0 — S (unwillkuhrliche Aufmerksamkeit). Im gewohnlichen 

Leben trilt am hiiufigsten eine gemischte Form beider Pro- 

zesse ein.

Im Grunde aller Phanomene eines gesteigerten Bewusst- 

werdens, also der Aufmerksamkeit uberhaupt liegen immer die 

eigentlichen Factoren derselben: die Gefiihle. Ihre Anwesenheit 

kann aber mehr oder minder versteckt bleiben. Sie ist leicht 

erkennbar, wenn die S t a rkę*)  des Reizes den Aufmerksamkeits- 

act hervorbringt —  oder wenn die Starkę der inneren Ueber- 

zeugung von der Wichtigkeit eines an sich schwachen Reizes, 

demselben fiir uns eine ungemein grosse Bedeutung giebt, und 

den Grad der Aufmerksamkeit erhebt. —  Sie ist weniger be- 

merkbar, wenn der Act des Aufmerkens durch eine blosse 

Neuhe i t * * )  des Objects hervorgerufen wird. Diese letzte Eigen- 

schaft des Objects beruht natiirlich auf dem Verhaltnisse des- 

selben zu den bekannten Vorstellungen und Begriffen. Ein 

neuer Gegenstand pragt sich unter andern heller und scharfer 

aus —  seine Merkmale treten ais U n t e r s c h i e d e  deutlicher 

hervor. Hier wird also die gesteigerte U n t e r s c h e i d b a r -  

k e it* * * )  des Objectes die Hauptrolle spielen. W enn sie aber 

allein eintritt ohne die Zugabe einer grSsseren Neuheit, dann 

wird im Allgemeinen der Grad der auferweckten Gefiihle und 

dadurch auch der Aufmerksamkeit noch schwacher. Die kleinsten, 

fast unmerklichen Unterschiede konnen zwar die Aufmerksamkeit

*) Ueber den Einfłuss der Starkę des Reizes auf die Aufmerk- 
samkeit siehe besonders Fechner II. 452, Drobisch, emp. Psych. 81, 
Uschinski I, 185.

**) Kant, Herbart, Drobisch, Bain. — Der letztere stiitzt sich 
besonders auf die Neuheit („surprising") der Objecte. The Emotions 
and the W ill 637.

* * * )  Alle Bewusstseinsprocesse hat besonders U 1 r i c i aus der 
blossen U n t e r s c h e i d b a r k e i t  abzuleiten versucht. (Gott u. d. 
Mensch 1866).
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eines Forschers sehr heftig auf sich lenken, dann aber werden 

wir in der Analyse des subjectiven Elementes, des S immer ein 

Interesse, also einen Gefiihlseinfluss finden. In diesem Falle 

wird der far andere Leute unmerkbare Unterschied von dem 

Forscher verstanden. Es wird v e r s t a n d e n ,  d. h. er wird in 

ilim bei anderen nicht vorhandene Vorstellungen und Begriffe 

erwecken. Diese stellen sich im Geiste des Forschers den 

Objectsmerkmalen entgegen —  und diese Entgegenstellung, 

welche wir immer bei jedem Bewusstseinsacte, so gut im ausse

ren, wie im inneren Wahrnehmen finden, bildet eben den Act 

der Aufmerksamkeit. Die ausseren Eindriicke werden nur durch 

Entgegenstellung des inneren, die objectiven, geistigen Zustande 

nur durch Entgegenstellung mit den subjectiven ais solche er- 

kannt und umgekehrt: S : 0 .  —  Die physiologische Aehnlichkeit 

bildet den Grund der Entgegenstellung. Diess ist der wahre 

Sinn der bei Spencer, Bain, Fechner und anderen erwahnten 

Grundprozesse der C o n t i u u i t a t  und D i s c o n t i n u i t a t .  Hierin 

liegt auch die eigentliche Bedeutung der u n t e r s c h e i d e n d e n  

T h a t i g k e i t ,  ais des, das Bewusstsein erzeugenden Prozesses 

(Ulrici). Streng genommen kann sie ais Ursache des Bewusst

seins nicht betrachtet werden, weil eine unterscheidende Thatig

keit erst im Bewusstsein stattfinden kann. So viel ist aber 

richtig, dass die Anwesenheit der Unterscliiede und ihre Ent

gegenstellung im psycliischen Leben neben anderen nicht psychi- 

schen Bedingungen das Bewusstsein erzeugen kann und erzeugt. 

Die physiologische Aehnlichkeit ist dazu nothig, um die ver- 

schiedenen, psychischen Zustande miteinander zu verbinden. 

Es ist aber noch immer kein vergleichender Process, welchen 

Bain neben dem Unterscheidungsprozess ais den Bewusstsein- 

erzeugenden betrachten will; es ist nur eine unbewrsste Associa- 

tion, die ihr Bewusstwerdens der Entgegenstellung der objec- 

tiven und subjectiven Unterschiede und den iibrigen, nicht 

psychischen Bedingungen verdankt. Eine vergleichende Thatig

keit aber, ebenso wie eine unterscheidende, im Sinne einer 

intellektuellen Arbeit kann nur ais eine schon bewusste begrilfen 

werden. Diese beiden Thatigkeiten sind nicht Ursachen, sondern 

nur Methoden der bewussten Denkentwickelung iiberhaupt. 

Ebensowenig kann die Aufmerksamkeit (wie es Fichte, Horwicz 

und andere tliun) ais Ursache des Bewusstseins betrachtet 

werden. Die Aufmerksamkeit ist ein Grad des Bewusstwerdens, 

ist also vor dem Bewusstwerden undenkbar. Fichte gerath
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nothwendigerweise in Widerspruch mit sich selbst, indem er an 

einem Orte die Aufmerksamkeit ais „die nachste Q u e l l e  des 

Bewusstseins" (173) betrachtet und an einem anderen nachweist, 

dass „Bewusstsein und Aufmerksamkeit in Wahrheit eins und 

dasselbe sind“ (192). Nichts kann doch ais seine eigene Quelle 

erscheinen! Ebenso ungenau ist der Ausdruck Horwicz’s, dass 

die Aufmerksamkeit „ein Bewusstsein im statu nascendi" ist.*) 

Bonatelli definirt besscr „una  relazione, alla relazione cive tra 

la coscienza in generale e il suo obbietto presente.**) Doch 

kann man, wie ich denke, die Aufmerksamkeit am besten a is  

e in  g e s t e i g e r t e s  u n d  d a u e r n d e s  B e w u s s t w e r d e n  be- 

zeichnen. Denn nie darf man aus den Augen lassen, dass die 

eigentliche Aufmerksamkeit erst auf dem Grunde des allgemeinen 

Bewusstseins sich entwickeln kann.

Zu der oben dargestellten Auffassung des Bewusstseins 

nothigen uns alle empirischen Untersuchungen. Aber auch alle 

griindlicheren Hypothesen, welche iiber Bewusstsein aufgestellt 

waren, finden in ihr ihre partielle Bestatigung. Die Theorie 

der Starkę des psychischen Seins (Hamilton, Herbart, Benecke, 

Czolbe, Weber, Pechner, Borner) wird in ihren berechtigten 

Grenzen anerkannt. Die Starkę des O oder des S spielt, wie 

wir gesehen haben, eine sehr wichtige Rolle in der Ausbildung 

der zur Entstehung des Bewusstseins nothwendigen Entgegen- 

stellung von ausseren und inneren Elementen, von objectiven 

und subjectiven Zustanden. Da aber im sonambulischen Schlafe 

die Starkę des psychischen Seins vorkommt, ohne das eigent

liche Bewusstsein hervorzurufen, so ist Sie keineswegs ais einzige 

Bedingung des Bewusstseins zu betrachten.

D ie  T h eo r i e  d e r  g e h e m m t e n  T r i e b e  (J. H. Fichte, 

Fortlage, Hartmann) ist insoferne berechtigt, ais sich in dem S 

die psychischen subjectiven Zustande ais Triebaussetungen be- 

zeichnen lassen, die durch die Entgegenstellung des objectiven, 

yerschiedenen Inhalles gehemmt werden. Daraus erklart sioh 

auch die wirkliche Bedeutung der Theorie der O p p o s i t i o n  

v e r s c h i e d e n e r  M o m e n t e  im  U n b e w u s s t s e i n  (BOhme, 

Schelling) u n d  des Geg-en e i n a n d e r w i r k e n s  d e r g e b e n d e n  

u n d  e m p f a n g e n d e n  K r a f t w e s e n  ( D r o s s b a c h ) .  Der Ge-

*) H o rw ic z ,  Psychologisehe Analysen. S. 234.
**) Bo n a t e l l i ,  La coscienza e il meccanesimo interiore. Padova, 

1872. S. 126.
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danke Drossbach's, dass das Bewusstsein beim Kinde durch einen 

Widersland seitens des Leibes auf das psychische Leben ent- 

sleht, findet hier auch seine partielle Berechtigung. Auch die 

Theórien der unterscheidenden und vergleichenden Thatigkeiten 

(Ulrici, Bain, Spencer, Murphy, Uschinski) in der oben erlauterten 

Bedeutung miissen zum grossten Theile anerkannt werden. Je 

scharfer die Unterschiede des S und O sind, desto genauer ist 

das Bewusstseinsphanomen im ganzen Ihierischen Leben. Dross

bach sagt mit Recht: „W ir wiirden Uberhaupt ohne die Ver- 

schiedenheit der Eindrticke nicht zur Wahrnehmung der Unter

schiede, d. h. nicht zum bewussten Denken gelangen, wir wiirden 

gar nicht zum Zweifeln kommen, wenn wir zuvor keine Ver- 

schiedenheit der Eindriicke erfahren hatten, und wir wiirden 

ferner gar nicht wissen, dass wir bewusst s ind, wenn es nicht 

verschiedene Grade des Bewusstseins gabe; wir wiirden gar kein 

bewusstes Leben kennen, wenn es nicht auch ein unbewusstes 

gabe und also auch uns unseres Zweifels nicht bewusst werden." 

Der Grad des bewussten Lebens ist bei niederen Trieben der 

schwSchste, beim Menschen der hochste, eben deshalb, weil bei 

ihm die Entgegenstellung des Ich und des Nicht-Ich (S— O) den 

scharfsten Gegensatz bildet. Die vergleichende Thatigkeit, soferne 

man sie ais Bewusstseinerzeugende neben der unterscheidenden 

ansehen w ill, kann in diesem Sinne nur eine Assimilation, 

Association der ahnlichen Zustande bezeichnen; ais eigentlicli 

vergleichende Thatigkeit ist sie nur im Bewusstsein denkbar. 

Dieser Assiinilations- oder Associationsprocess ist aber eine noth- 

wendige psychische Bedingung des Bewusstseins. W ir haben 

schon gesehen, dass die Entgegenstellung von S und O nur da

durch moglich ist, dass sie ausser dem Unterschiede auch ein 

gewisses (physiologisch) ge.meinschaftliches Element besitzen, 

welches die Association bedingt. Ueberall, wo ein Bewusstseins

phanomen stattfindet, trifift man auch jenen Verbindungsprocess. 

Dfô se allgemeine Beobachtung wollen wir ais Gese t z  d e r V e r -  

b i n i ^ u n g  bezeichnen. Neben diesen ist jedoch immer noch ein 

zweiteą thatig, namlich das G ese t z  der E n t g e g e n s t e l l u n g .  

Beide bilden nur zwei verscliiedene Seiten des Causalit&tsgesetzes. 

Alles, w is entsteht, ist eine Folgę des friiher Vorhandenen; ais 

Folgę ist es aber zum Theile dem vorhergehenden ahnlich, zum 

Theile von diesem verschieden. Die erste Eigenschaft bedingt 

die V e r b i n d u n g  mit den frtiheren Erscheinungen und einen 

Uebergang von ihnen; die zweite die E n t g e g e n s t e l l u n g  beider
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in der Verbindung. Das Neue entwickelt sich aus dem Alten, 

das Eine geht in das Andere allmfthlich, aber unaufharlich durcli 

Opposition Uber. Dieser zusammengesetzte Process findet in 

der ganzen Natur statt und er bedingt jedes Werden, jedes Ent- 

wickeln, jeden Fortschritt. Er steigert sich aber umsomehr, 

je verschiedener die milwirkenden Elemente sind.

Die Verschiedenheiten sammeln sich fortwahrend in der 

Stufenleiter der thierischen Entwickelungsgeschichte an und er- 

reichen beim Menschen ihre hochste C o n c e n t r a t i o n  i n  de r  

E n t g e g e n s t e l ł u n g  der zwei moglichst verschiedenen Elemente, 

der sogenannten Materie and des sogenannten Geistes, des Ob- 

jects und des Subjects, der ausseren und inneren EindrUcke, 

des Nicht-Ichs und des Ichs in dem Acte des Bewusstseins- 

phSnomens. Je mehr die gegebenen Factoren einander ahnlich 

sind, desto weniger Bedingungen zur Entstehung des Bewusst- 

seinsphanomens. Die Aehnlichkeit ais solche und die Verbindung, 

Verschmelzuug der Aehnlichkeiten ais solche bilden noch keinen 

Grund zur Entstehung des Bewusstseins. Im Gegentheile, jede 

Einfachheit, jede Homogeneitat schliesst das Bewusstsein aus, ja 

sogar das bewusste Denken von irgend einer Identitatsformel, 

z. B. a =  a ist nur dadurch moglich, dass wir das eine a 

raumlich oder zeitlich dem anderen entgegenstellen. Ein absolut 

homogenes Denken ist undenkbar. Erst durch Auftreten der 

G e g e n s S t z e  in der A s s o c i a t i o n  und bei anderen nicht 

psychischen Bedingungen erhebt sich diese zur Bewusstheit. 

Die Starkę der Aufmerksamkeit steigt mit der Starkę des Er- 

innerns, des Vergleichens und des Unterscheidens. Mit diesen 

erhebt sich der Grad des Vers tehens ,  des W is s e n s .  Das 

Verstehen einer Empfmdung oder einer Vorstellung (O) beruht 

auf den durch sie erweckten Spuren (S). Je mehr ein Object sich 

e n t s p r e c h e n d e  Spuren (friihere Empfindungen, Vorstellungen, 

Begriffe) in uns zu erwecken vermag, desto vollstandiger ist die 

Entgegenstelłung von S und O, desto vollstSndiger der Grad der 

Aufmerksamkeit, des Verstehens, des Wissens, des Bewusstseins. 

W ir kennen einen Gegenstand um so besser, je mehr Verhait- 

nisse zwischen ihm und anderen Gegenstanden in dem Denk- 

processe ihre geistige Abspiegelung finden, je scharfer die Ent- 

g e g e n s t e l l u n g  in  d e r  V e r b i n d u n g  der Merkmale ist. W ir 

horen oft eine Uhr schlagen, oder wir sehen auf sie mit voller 

Kraft des Sinnes, ohne zu wissen, welche Zeit es ist, ohne die 

B e d e u t u n g  des Wahrgenommenen zu ve r s t ehen .  Erst nacli
O c h o r o w i c z ,  Bedingungen d. Bewusstwerdens. Q
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einem Augenblieke fallen uns die den Symbolen entsprechenden 

Vorstellungen ein und plotzlich erkennen wir, dass es spat ist. 

So ist es mir z. B. einmal vorgekommen, dass ich bei deij 

Arbeit fragte: „W ie spat ist es?“ und zur Antwort erhielt: „Es 

sind 20 Minuten auf 10.“ Ich horte die Antwort yollkommen 

deutlich; da ich jedoch mit anderen Gedanken beschaftigt war. 

konnten die Worte in mir die entsprechenden Begriffe nicht er- 

wecken und obgleich ich die Antwort sehr gut gehbrt habe, 

wusste ich eigentlich gar nicht, wie spat es sei. Erst ais ich 

n a c h  e i n e r  V i e r t e l s t u n d e  durch den Eintritt einer Person 

gestort wurde, erinnerte ich mich, dass es 20 Minuten auf 10 

sei und bin erst dann zu dem V e r s t e h e n  der gehorten worte 

gelangt. Die entsprechenden Verhiiltnissvorstellungen des Abends, 

des Abendbrotes, der Aufgabe, die mir bei meiner Arbeit fur 

den Abend noch iibrig blieb, —  wurden erst dann durch den 

Ausspruch: „20  Minuten auf 10“ in mir erweckt, den Worten 

e n t g e g e n g e s t e l l  t und mit ihnen a s s o c i i r t .  Ich erwahne 

diesen Fali, weil er eine in solcher Form seiten zu beobachtende 

AbhSngigkeit von subjectiven und objectiven Bedingungen des 

Bewusstwerdens zeigt. Das Nichtverstehen anderer, obgleich be- 

kannter Worte, welche aber nicht mehr eine Zahl ausdritcken, 

kommt haufiger vor. W ir konnen sogar eine Erzahlung vorlesen, 

so laut und so deutlich, dass man uns hOrt und versteht, ohne 

dass wir selber irgend etwas von dem eben von uns Vorgelesenen 

verstanden haben. Und doch war das eine sehr einfache und 

allgemein verstandliche Erzahlung! Es wurde nur in unserem 

Bewusstsein eine ganz andere Reihe von Gedanken durch Asso

ciation erweckt, welche die von zwei Seiten herkommenden Ein

driicke (des Gesehenen und des Gehorten, also des O) zu dem 

S (die entsprechenden Vorstellungen und Begriffe) nicht zulassen 

wollten.

Die durch die Empfindung auferweckten Spuren von Vor- 

stellungen, Gefiihlen und Begriffen, sammtlich genommen, bilden 

also eine nothwendige psychische Bedingung jedes Bewusstwerdens. 

Ohne Spuren giebt es kein Bewusstsein. Dies ist die unzweifel- 

hafte Bedeutung der Bain’schen „ Retentiveness “ . Allerdings 

konnen aber diese Vorstellungen, Geluhle, Triebe u. s. w. ihrem 

Inhalte nach sehr verschieden sein und so ist also das S kein ein

faches, sondern im Gegentheile ein sehr complicirtes Phanomen. 

Eine absolute Einfachheit des Ich kann weder bewiesen, noch 

begriffen werden. F iir uns ist das Ich kein mathematischer
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Punct, aber auch keine einfache Substanz, sondern ein zusammen- 

gesetztes und stets wechselndes, obgleich auch stets in der Be- 

wusstheit vorhandenes Aggregat von subjectiven, auf inneren 

Eindriicken gesttltzten Empfindungen, Vorstellungen, Gefilhlen, Be- 

gehrungen und Begriffen. Unter „ uns “ begreifen wir einmal 

unseren Korper, ein anderes Mai unsere Seele, ein drittes Mai 

unseren Character, oder auch nnsere einzelnen Gefilhle, Vor- 

stellungen und Begehrungen, die uns im gegebenen Augenblicke 

beseelen. Wenn ich sage: „ich will essen “, so verstehe ich 

darunter keineswegs das absolute Fichtische sichselbstsetzende 

Ich, sondern einzig und allein meinen Magen. Wenn ich dagegen 

sage: „Das Ich lasst sich durch keinerlei metaphysische Hypo- 

thesen erklaren“, so verstehe ich dann unter „ Ic h “ nicht nur 

nicht meinen Leib, meinen Character, meine Gefilhle oder irgend 

etwas Besonderes, sondern ich spreche von dem Begrilfe des 

Ich iiberhaupt, abgesehen von diesem oder jenem besonderen 

Inhalte. Die Bedeutung des Wortes kann sich also ungemein 

verandern, sie kann aber nie zu einem blossen Puncte, zu einem 

unausgedehnten Atomc oder zu einem inhaltslosen Kraftwesen 

zuruckgefiihrt werden. Der allgemeinste Begriff des Ich muss 

immer einen Inhalt besitzen und zwar einen Inhalt, der aus einer 

mehr oder minder complicirten Association von Empfindungen, 

Gefilhlen und Begehrungen besteht. Ein Ich ohne dieselben ist 

nur ein Wort, nicht ein wirkendes Wesen und kann fur die 

empirische Psychologie keinen Werth haben.

Die erste Quelle des „lchbegriffs“ bilden die i n n e r e n  

E i n d r i i c ke .  Ihrer physiologischen Aehnlichkeit nach vereinigen 

sie sich im Gehirne zu einer gemeinsamen Association, zu einem 

fortdauernden, dynamischen Zustande. Dieser' bleibt aber an 

sich unbewusst. Durch das Auftreten der ausseren Eindriicke 

stellt sich ihre eigenthiimliche Individualitat allmahlig fest. Der 

Widerstand unserer Glieder bei der Bewegung, die Zweiseitig- 

keit der Empfindung bei dem Betasten des eigenen Rorpers, 

die Bestandigkeit der inneren im Gegensatze einer grosseren 

Veranderlichkeit der ausseren Eindriicke, die Muskelempfindungen 

bei eigener, und der Mangel derselben bei einer ausseren, nicht 

von uns vollbrachten Bewegung, der Hunger, die ErmUdung, die 

Beflexbewegungen nach einem inneren schmerzlichen Gefuhle, 

die Abhangigkeit unserer Vorstellungsbilder von dem Willen, 

und die Unabhangigkeit der ausseren Sinnesbilder von dem- 

selben, und endlich das ganze Gebiet der Erinnerung —  all’

8 *
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dies trSgt allmahlig, aber unaufhbrlich bei zu der mehr und 

mehr sich ausbildenden Individualisirung des Ich- im Gegensatze 

zu dem Nieht-Ich. So lernen wir zuerst unseren Leib von 

anderen Gegenstiinden unterscheiden, dann die einzelnen Glieder 

des Leibes, dann die einzelnen, inneren GefUhlszustande von 

einander, dann endlich die psychischen ZustSnde von den korper- 

lichen flberhaupt —  und wir erheben uns allmahlig zu den ab- 

stracteren Begriffen des, seincm Inhalte nach , immer mehr 

beschrankten Ich. Der sinnlichen Wahrnehmung folgt die innere 

und erst in hochst entwickelter Stufe des Bewusstseins ist die 

vollkommene Selbsterkenntniss moglich. Ein Wissen von dem 

Erkennen, —  eine Analyse des Erkenntnissprocesses, eine Krilik 

des Erkenntnissvermogens, eine Wissensehaft von dem Bewusst

sein ist die hochste Stufe, zu der sich der menschliclie Geist 

erheben kann. Desshalb ist aber auch die Frage nach dem Be

wusstsein so vielen Schwierigkeiten unterworfen, und diese konnen 

ais Bechtferligung dienen, wenn in einer Untersuchung des Be

wusstseins heut’ zu Tage die Forderungen der wissenschaftlichen 

ErklSrung nur sehr unvollstiindig befriedigt werden konnen.

Aus der ganzen Betrachtung ergiebt s ich , dass* nicht die 

StSrke des psychischen Seins allein (Beneke), nicht die gegen- 

seitige Verdrangung der VorsteIlungen (Ilerbart), nicht die 

Schnelligkeit einer in sich selbst zuriicklaufenden (Czolbe), oder 

iiberhaupt einer psycho-physischen Bewegung (Fechner), nicht 

die unterscheidende (Ulrici) klassificirende (Spencer) oderfragende 

(Fortlage) Thatigkeit, nicht die Hemmung eines Triebes (Hart- 

mann), nicht der Antheil eines unbewussten Gefiihles (Horwicz) 

oder Schlussactes (W undt), .nich nicht jedwede materielle Be- 

dingung allein —» die Entstehung des Bewusstseins zu erklaren 

im Stande sind, —  sondern a l l e  p h y s i s c h e n ,  a n a t o m i s c h e n ,  

p h y s i o l o g i s c h e n  und  p s y c h i s c h e n  B e d i n g u n g e n  inner- 

h a l b  b e s t im m t e r  G ren z en  gegeben  werden m i i s sen ,  

u m  den e i n f a c h s t e n  B e w u s s t s e i n s a c t  i n  d i e se r  o de r  

j e n  er F o r m  z u S t a n d e  zu b r i n g e n .  Innerhalb gewisser 

Grenzen ist also wahrscheinlich die Ausbildung des Bewusst

seins den physischen, anatomischen physiologischen und psychischen 

Bedingungen direct proportional

B =  k (ph -f- an -f- phi -f- ps)

F e h l t  i r g en d  e ine  von  den  a u f g e z a h l t e n  B e w u s s t 

se in  s b e d i n g u n g e n , s o  k a n n  das Ph ano men au f  ke ine  W e i s e
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e n t s t e h e n ;  s i n d  sie h i n g e g e n  a l l e  v o r h a n d e n ,  so muss  

es n o t h w e n d i g e r w e i s e  en t s t ehen  u n d  s ich  so l ange  

t f r h a l t e n , a l s d i e a n g e z e i g t e n B e d i n g u n g e n g e g e b e n s i n d .  

D ie  v e r s ch i e d e n e n  F o rm en  des B e w u s s t s e i n s p h S n o -  

m ens  s in d  d u r c h  die r e l a t i v e n  Verh31 tn i sse  der  B e 

d i n g u n g e n ,  du r c h  das U e be rgew ic h t  der e i nen  <iber 

die ande re  bed ing t .  W e n n  d i e  in ne r en  E i n d r i i c k e  

u n d  d i e  s u b j e c t i v e n ,  a u f e r w e c k t e n  S p u r e n  (Vorstell- 

ungen, Gefuhle, Triebe) ilber die au sse ren  und ob j e c t i v e n  

vorherrschen— so entsteht ein Act des S e l b s t b ew u s s t s e i n s .  

Derselbe s t e h t  a lso zu  dem Uebe rgew icht e  der  a u s se re n  

E i n d r u c k e  un d  d e r  i n n e r e n  ob ject iven  Zu s t and e  im 

u m g e k e h r t e n  V e rha l t n is se .

\ auss. \ subj.

ph } ps J
J inn. 7 obj.

ct T> _  Ir( , V,, , ph. inn. -f ps. subĄ
St. B  =  k I an - f phi -f- --- - |

\ ph. auss. -f- ps. ob . )

Die A u f m e r k s a m k e i t  ist der Zahl der auf einmal be

wussten Vorstellungen umgekehrt proportional, sie steht aber 

(immer bloss innerhalb gewisser Grenzen) zu der Intensitat des 

durch die gegebene Vorstellung auferweckten Gefuhls im directen 

Verhaltnisse. Ebenso muss sie immer um so intensiver sein, je 

grosser die Intensitat des sie erweckenden Objects (0 ) mit seinen 

a n a l o g e n  Spuren s, s' . . .

r :

117

Aufm. k (o + S’s'. • • + y _|_ y, + y// [+ v„,)
Das V e r s t ehen  iiberhaupt wSchst mit der Anzahl der durch 

das gegebene Objcct (Empfindung oder Vorstellung) auferweckten 

analogen Spuren:

Verst. =  k (s -j- s' -|- s" -{- s " ' +  . . .)

Zwischen der willkiihrlichen (S 0 ) und unwillkiihrlichen 

(S O) Aufmerksamkeit kann aber ein Streit entstehen, wenn 

nahmlich das durch das Object O erweckte Gefiihl ein unange- 

nehmes ist. Das Objećt drśngt sich dem Subjecte, dieses will 

sich jedoch von jenem befreien und sucht die anderen Vor- 

stellungen V 4 -  V ' -f V " . Nach dem obigen Schema wird 

dann die Resultante eines solchen Streites von den Grflssen 

G, O und V -J- V' +  V " . . . abhangig sein. Ist das O starker
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ais G und ais allc anderen Vorstellungen, die durch Association 

erweckt werden konnen, so wird das unangenehnie Gefiihl und 

mit ihm auch die unwillkiihrliche Aufmerksamkeit bestehen' 

miissen; im entgegengesetzten Falle werden die crweckten Vor- 

stellungen das erste Object aus dem Bewusstsein schneller ver- 

drangen, indem sie durch ihre Gemeinschaft mit den egoistischen 

Gefiihlen die willklihrlichę Aufinerksamkeit unterstiltzen werden.

Druck von Graichen & Riehl in Leipzig.
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