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Zur Lehre von den psychophysisclien Gefiililsziistanden

mit besonderer Bezugnahme auf die Arbeiten von Dr. Eugen Krner:

1) Das krperliche Gefhl. Breslau 1887. Verlag von Ed. Trewendt.
210 Seiten

2) Gemeingefhl und sinnliches Gefhl. Vierteljahrsschrift fr wissen-

schaftliche Philosophie herausgegeben von R, Avenavius. XL Jahr-

gang. 1887. S. 153-176.

Von Dr. Karl Fricke.

Whrend die Untersuchung des menschlichen Verstandes schon

mit den ersten Anfngen der griechischen Philosophie begonnen hat,

haben sich die Gefhlszustnde unseres Bewusstseins und die fr
dieselben giltigen Gesetze der wissenschaftlichen Erforschung verhltnis-

mig lange entzogen. Dem Erkenntnistriebe lag ja von vornherein

die Prfung der Denkgesetze nher, auerdem aber ist das Reich der

Gefhle aus verschiedenen Grnden einer theoretischen Betrachtung
schwerer zugnglich, namentlich schon deshalb, weil die Gefhle unser

Bevvusstsein gnzlich einnehmen knnen, ohne einer beobachtenden

Denkthtigkeit gleichzeitig Platz zu lassen^). So erklrt es sich,

dass nach Cesca^) erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das

Vorhandensein eines Gefhlvermgens berhaupt anerkannt wurde.

Die auch gegenwrtig noch herrschende Unklarheit tritt nicht nur

darin hervor, dass der gewhnliche Sprachgebrauch ganz allgemein

die Empfindung des Hautsinnes als Gefhl" bezeichnet, sondern

vor allem auch in dem unsichern Gebrauche der Worte Gefhl und

Empfindung und in der oft unberechtigten Verknpfung der Gefhle mit

Vorstellungen und Strebungen, welche auch in wissenschaftlichen

Abhandlungen nicht immer vollstndig vermieden ist. Die neueste

Richtung der Psychologie, welche sich durch ihre Annherung an die

Methode der Naturwissenschaft und durch ihre Anlehnung au die Er-

gebnisse der Biologie auszeichnet, hat sich wiederholt mit diesem

Gegenstande beschftigt, und zwar liegt fr ihre Untersuchungen be-

sonders ein Gebiet des Gefhlslebens nahe, welches wir als das

psycho physische in der Ueberschrift gekennzeichnet haben, weil

wir hier die Gefhle in ihrer Abhngigkeit von krperlichen, physio-

logischen Zustnden und in Wechselwirkung mit diesen beobachten

knnen. Dasselbe ist unter dem Namen krperliches Gefhl, sinn-

liches und Gemeingefhl wiederholt in nicht stets gleicher Bedeutung der

1) Vergl. Horwicz, Psychologische Analysen auf physiologischer Grund-

lage. Halle -Magdeburg 187278. L Band. S. 168; Spencer, Principles of

Psychology, IV. T., VIL C, 211.

2) Inbetreff der geschichtlichen Entwicklung dieses Gegenstandes vergl.

G. Cesca, Die Lehre von der Natur der Gefhle. Vierteljahrsschr. f. wias.

Phil., X. Jahrg., 1886, S. 137-165.
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g-enannten Bezeichnungen behandelt und ist u. a. auch von Dr. Eugen
Kruer in neuester Zeit zum Gegenstande eingehender Untersuchung-

gewhlt. In seinem unter 1) angefhrten Hauptwerke behandelt er

die hierher gehrenden Erscheinungen, welche er als krperliches
Gefhl zusammenfasst und als Gemeingefhl und sinnliches Gefhl

unterscheidet, mit groer Ausfhrlichkeit nach verschiedenen allge-

meinen Gesichtspunkten, whrend die kleinere Abhandlung 2) der

Begrndung der letzterwhnten Unterscheidung gewidmet ist. Schon

hier mssen wir aber gegen eine Behauptung des Verfassers Einspruch

erheben, welche sich im Eingange beider Arbeiten findet, wenn er

die Prioritt der Trennung von Gemeingefhl und sinnlichem Gefhl
fr seine Untersuchungen in Anspruch nimmt; dieselbe Unterscheidung
findet sich bereits in einer Abhandlung von A. Horwicz aus dem

Jahre 1876 Zur Naturgeschichte der Gefhle", und zwar werden auf

Seite 11 dieser kleinen in der bekannten Sammlung gemeinverstnd-
licher wissenschaftlicher Vortrge von E. Virchow und Fr. von
Holtzendorff erschienenen Schrift die Sinnesgefhle genau durch

dasselbe Merkmal von den Gemeingefhlen getrennt, wie bei E. Kr n er,

nmlich dadurch, dass dieselben deutlich lokalisiert sind, whrend die

letztern sich durch ihre allgemeine Verbreitung zu erkennen geben.

Ebenso wenig wrde Horwicz zugeben, dass, wie E. Krner S. 4

seines Hauptwerkes behauptet, ein Gegensatz in der methodischen

Behandlung der beiderseitigen Untersuchungen insofern besteht, als

Krner glaubt im Gegensatz zu Horwicz die naturwissen-
schaftliche Seite der Behandlung verwertet und die synthetische
Methode in Anwendung gebracht zu haben. Auch A. Horwicz be-

ansprucht seine psychologischen Analysen auf physiologischer
Grundlage ausgefhrt zu haben und betont in seiner Polemik gegen
die Kritik von W. Wundt wiederholt und entschieden, auf induk-

tivem Wege zu seinenEesultaten gelangt zu sein').

Es mag hier unerrtert bleiben, ob die Ausfhrung diesem Be-

streben berall entsprochen, oder ob, wie W. Wundt behauptet,

allgemeine Gesichtspunkte die Ergebnisse zu stark beeinflusst haben.

Aber wir werden auch bei Besprechung der Arbeiten Krn er 's wieder-

holt gentigt sein den Wunsch zu uern, dass der Verfasser das

naturwissenschaftlich induktive Verfahren etwas mehr auf kosten des

deduktiv -metaphysischen hervorgekehrt htte. Nachdem die Natur-

wissenschaft der spekulativen Philosophie ein so jhes Ende bereitet

hat, dass man von einer philosophielosen Zeit sprechen konnte, ist

bekanntlich in ihrem eignen Lager eine spekulative Richtung erwachsen,

1) A. Horwicz, Das Verhltnis der Gefhle zu den Vorstellungen und

die Frage nach dem psychischen Grundprozesse. Vierteljahrschrift f. wiss.

Philos. III. Jahrgang. 1879; ders., Die Prioritt des Gefhls. Ebendaselbst

IV. Jahrg., 1880.
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von welcher Prof. J. . Meyer in seiner Rede beim Antritt des

Rektorats der Universitt Bonn nicht ohne Grund behaupten konnte,

dass von ihr viel hufiger und in viel rascherem Wechsel der Ansicht

der bislang wahrgenommene Thatbestand bersprungen und vorschnell

gedacht werde als in der sogenannten Deukwissenschaft der Philo-

sophie, und dass die Philosophen der neuern Zeit gewissen Problemen

gegenber mehr wissenschaftliche Vorsicht bewiesen haben als manche

Vertreter der sogenannten exakten Naturwissenschaft ^). Auf einem

Forschungsgebiete, wie dem hier besprochenen, welches einer exakten

Prfung auergewhnliche Schwierigkeiten entgegensetzt, liegt die

Gefahr besonders nahe, dass die gewonnenen Resultate weniger ein

Niederschlag wirklicher Beobachtung als ein Reflex der allgemeinen

philosophischen Anschauungen 2) sind und mit deren Anerkennung
stehen und fallen. So will es uns schon wenig einleuchten, wie der

Verfasser des krperlichen Gefhls" von einer allgemeinen Hinneigung
zu den Anschauungen von G. Jger ^) geleitet die Bedeutung der

Bezeichnungen Seele und Geist von einander scheidet. Eine Seele

will Krn er nur auf dem rein physiologischen Gebiete anerkennen,
er gebraucht beseelt in derselben Bedeutung wie belebt und

schreibt auch unbedenklich mit dem volkstmlichen Sprachgebrauch"
den Pflanzen eine Seele zu (S. 6), wobei wir bemerken mssen, dass

uns weder dieser volkstmliche Sprachgebrauch bekannt ist, noch

dass uns die darin begriffenen Folgerungen unbedenklich erscheinen.

Auch der Verfasser fhlt das Bedenkliche sehr wohl heraus, indem
er fordert, dass der metaphysische Charakter, welcher dem Worte

Seele auch im Sprachgebrauche noch anhaftet, eben so gut entfernt

werden msse, wie es bereits mit der Bezeichnung Lebenskraft"

geschehen ist. Geist ist nach dem Verfasser das Prinzip des Bewusst-

seins; doch kann er selbst die Scheidung nicht streng durchfhren,
indem er z. B. in den Worten Psychologie und Seelenvermgen aus

praktischen Grnden" die bisherigen Namen beibehlt. Schon aus

diesem und auch aus andern allgemeinen Grnden schlieen wir uns

vielmehr der Erklrung an, welche W. Wundt in seiner physiolo-

gischen Psychologie^) gibt: Die Seele ist das Subjekt der Innern

Erfahrung mit den Bedingungen, welche dieselbe mit ihrer erfahrungs-

migen Gebundenheit an ein ueres Dasein mit sich fhrt; der

Geist ist das nmliche Subjekt ohne Rcksicht auf diese Gebunden-

heit", mit der Beschrnkung, die auch Wundt selbst einige Zeilen

1) Die Stellnug der Philosophie zur Zeit und zum Universittsstudium von

Jrgen Bona Meyer. Bonn 1886. S. IG.

2) Vergl. W. Wundt, Ueber den gegenwrtigen Zustand der Tierpsycho-

logie. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philosophie. IL Jahrgang 1878. S, 137.

3) G. Jger, Lehrbuch der allgemeinen Zoologie. III. Abt. Psychologie.

Entdeckung der Seele. Leipzig 1884. S. 101 u. fg.

4) III. Aufl. 1887. I. Band. S, 12.
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spter hinzufgt: Diese Definition lsst es vollkommen dahin-

gestellt; ob dem Geistigen jene Unabhngigkeit von der Sinnlichkeit

wirklich zukommt". Auch der dem Sprachgebrauch zu grnde lie-

genden Anschauung scheint uns diese Erklrung am besten zu ent-

sprechen.
Schon in dem ersten einleitenden Kapitel stellt Krn er fr eine

exakte Behandlung psychologischer Aufgaben die Forderung, dass

sich zwei Methoden die Hand reichen, die experimentelle (physio-

logische Psychologie oder Psychophysik) und die vergleichend gene-
tische (S. 4). Er hat den Versuch gemacht, auf das Gebiet der Gefhle
beide Methoden in Anwendung zu bringen, und zwar in seinem grern
Werke das krperliche Gefhl" die letztere und in der kleinern Ab-

handlung die erstere. Da die Untersuchungen des erstem Werkes
demnach einen genetisch vergleichenden Charakter tragen, so hat er

naturgem nicht nur die individuelle Entwicklung des Menschen, son-

dern auch die Entwicklung des Gefhlslebens der Tiere vom Stand-

punkte der Deszendenzlehre bercksichtigt. Schon in der Einleitung
widmet er diesem Gegenstande ein Kapitel: Die Entwicklungslehre
in ihrer Anwendung auf Psychologie", und zeigt schon in diesem

Titel, von welcher Seite er seine Aufgabe betrachtet. Noch deut-

licher wird dies, wenn er auf S. 14 keinen Grund einsieht, weshalb

die Philosophie sich dieser naturwissenschaftlichen Entdeckung" ab-

lehnend oder gar feindlich gegenber stellen sollte, und wenn er dann

verlangt, dass die Philosophie die von der Naturwissenschaft ber

den Darwinismus gefllte Entscheidung" ebensogut zu acceptiereu"

habe, wie jede andere wohlbegrndete wissenschaftliclie Hypothese.
Dass es sich bei der Entwicklungslehre nicht etwa einfach um die

Entdeckung einer Thatsache handelt, wird vom Verfasser selbst nach-

her durch die Bezeichnung Hypothese" klargestellt. Eine Hypothese
aber geht stets ber das Gebiet der Erfahrung hinaus, sie verlsst

den Boden der Naturwissenschaft und gehrt ihrem abstrakten Cha-

rakter gem in das Gebiet der Philosophie, wobei es freilich gnz-
lich gleichgiltig ist, ob die Frage ihrer Wahrscheinlichkeit von philo-

sophisch gebildeten Naturforschern oder von naturwissenschaftlich

gebildeten Philosophen behandelt wird. Wird aber der Wissenschaft

ein neues Gebiet erschlossen, wie in dem vorliegenden Falle, so kann

man wohl den Grundgedanken einer auch auf andern Gebieten ange-
nommenen Hypothese als leitenden Gesichtspunkt bei den Unter-

suchungen im Auge haben und prfen, inwieweit die Erfahrung die-

selbe auch hier untersttzt, aber von einer zwangsmigen Anwendung"
auf die Erfahrung, von einem bloen acceptiereu" einer auf andern

Gebieten getroffenen Entscheidung" kann niemals die Rede sein. Es

ist dies eine Aeuerung der oben gekennzeichneten spekulativ-dogmati-
sierenden Richtung in der Naturwissenschaft, gegen welche nicht nur

von der Philosophie, sondern auch von namhaften Vertretern der
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biologischen Forscliung- wie C. Claus ^) und C. Semper^) schon

vor einem Jahrzehnt Verwahrung eingelegt ist, und auf welche sich

R. Virchow's^) bis in die neueste Zeit fortgesetzten Warnungen
beziehen; es ist derselbe dogmatische Uebereifer, welcher leider der

Biologie das ihr gebhrende Vertrauen in gewissen magebenden
Kreisen bereits entzogen hat*). Krn er widerruft zwar S. 16 seine

frhere Behauptung, indem er anerkennt, dass der Darwinismus der

Besttigung durch mhevolle Einzelforschung auf dem Gebiete der

geistigen Entwicklung noch bedrfe, und dass das sogenannte bioge-
netische Grundgesetzt nicht im eigentlichen Sinne als Gesetz auf die

Geisteslehre angewandt werden knne, sondern nur den Wert eines

heuristischen Prinzips habe. Aber wir wrden uns sehr tuschen,
wenn wir des weitern eine Bethtigung der mhevollen Einzelforschuug
etwa nach dem Beispiele der Darwin 'sehen Werke erwarten wollten.

Schon gleich auf der nchsten Seite finden wir wieder die Behaup-
tung, es handle sich beim Darwinismus doch nicht um eine philo-

sophische, sondern nur um eine naturwissenschaftliche Angelegenheit,
derselbe betrefle nur Thatschliches".

Wir bergehen die weiter folgende geschichtliche Einleitung, um
uns dem zweiten Abschnitt des Werkes zuzuwenden, welcher das

Gemeiugefhl behandelt. In Uebereinstimmung mit andern neuern

Untersuchungen, z.B. 0. Klpe^), betrachtet er in gewiss zutreffen-

der Weise den Schmerz nicht als Gemeiugefhl, da er stets trotz

der dabei hufig auftretenden Irradiation auf bestimmte Organe lokali-

siert werden kann; ebenso ist es bei dem Kitzel und Schauder.
Dagegen ist bei dem Gefhle des Wohlseins und Unwohl-
seins jede Lokalisation ausgeschlossen, es zeigen sich alle Teile des

Krpers davon ergriffen, am reinsten bei den Affekten, z. B. Freude,
Schwermut. Er bestimmt den Begriff des Gemeingefhls demnach so,

dass darunter zu verstehen sind alle zum Bewusstsein erhobenen

physiologischen Vorgnge des Krpers, welche erstens vom Bewusst-

sein nicht lokalisiert werden knnen, weil sie nicht ein abgegrenztes

Krpergebiet treffen und zweitens den Charakter des Angenehmen
oder Unangenehmen an sich tragen" (S. 31). Damit ist nicht aus-

geschlossen, dass zu lokalisierbaren Gefhlen z. B. Zahnschmerz auch

Gemeingefhle, also in diesem Falle das des allgemeinen Unwohl-

1) Die Typenlehre und E, Hckel's sogenannte Gastraea- Theorie.

Wien 1874.

2) Der Hckelismus in der Zoologie. Hamburg 1876.

3) vergl.: Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat. Berlin 1877,
und: Ueber den Trausfonnismus. 1887. Biolog. Centralbl., YII. Band, Nr. 18.

4) Lehrplne fr die hhern Schulen nebst der darauf bezglichen Zirkular-

verfgung des knigl. preu. Ministers der Geistlichen, Unterrichts und Medi-

zinalangelegenheiten vom 31. Mrz 1882. S. 6.

5) Zur Theorie der sinnlichen Gefhle. Vierteljahrsschrift f. wissensch.

Philos., XL Jahrg., 1887, S. 428.
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bclindens hinzutreten; dass also ursprnglich sinnliche Gefhle durch

lange Dauer oder groe Heftigkeit in GemeingefUhle berfuhren

knnen; sie mssen aber begrifflich getrennt werden, weil sie auch

selbstndig, eines ohne das andere, auftreten.

Als wichtigste Gemeingefhle werden aufgefhrt: Gesundheits-

und Krankheitsgefhl, Hunger, Durst, Appetit, Ekel, Abscheu, Er-

mdung, Kraftgefhl , Schlfrigkeit, Geschlechtsgefhle sowie die

krperlichen Begleiterscheinungen geistiger Vorgnge, insbesondere

die Affekte, wobei man mit 0. Klpe-) den Eindruck haben kann,
als ob der von Krn er angefhrte Unterscheidungsgrundsatz von

Gemeingefhl und sinnlichem Gefhl nicht berall streng genug durch-

gefhrt sei.

Indem er sich jetzt der Untersuchung dieser Zustnde zuwendet,

beginnt er mit der Prfung der Quellen, aus welcher berhaupt unsere

Kenntnisse geistiger Vorgnge geschpft werden knnen, nmlich die

Selbstbeobachtung, die Beobachtung anderer Menschen und die Er-

forschung der Tierwelt. Die Schwierigkeiten, welche uns hier ent-

gegentreten, sind besonders gro bei der Frage, auf welchem Punkte

beginnt geistiges Leben. Umfassende und vorsichtige kritische Ueber-

legungen fhren den Verfasser zu den Ergebnissen:

1) Geist ist in der Tierwelt berall da, wo sich ein Nerven-

system im eigentlichen Sinne, mit Zentralapparat und peri-

pherer Ausbreitung, findet.

2) Geistige Funktionen lassen sich weiter abwrts verfolgen,

sowohl bis zu Tieren mit Nervenapparaten, welche nicht zu

einem System zusammengefasst sind, als auch bis zu nerven-

losen Tieren.

3) Eine scharfe Grenze zwischen geistigen und nicht geistigen

Lebewesen ist nach unserer Kenntnis und wahrscheinlich

auch absolut nicht zu ziehen, sondern die ersten Anfnge
von Geist zeigen sich wahrscheinlich schon mit den ersten

Anfngen des Lebens.

4) Die Entwicklung des Geistes geht w^ahrscheinlich Hand in

Hand mit der morphologischen Entwicklung eines Nerven-

systems" (S. 41 u. fg.).

Naturgem kann es sich auf diesem Gebiete, wie auch Klpe
hervorhebt 2), nur um Vermutungen handeln, welche auf Analogie-

schlssen von oft zweifelhaftem Werte beruhen. Unter diesem Vor-

behalte scheinen uns aber die Bedenken Krner 's in dem Punkte

zu weit zu gehen, wo er glaubt, erst bei den Infusorien ein hin-

reichendes Zeugnis fr das Vorhandensein bewusster Thtigkeiten in

einer Beobachtung Engelmann's ber die Konjugation der Vorti-

1) Vierteljahrssclir. f. wiss. Philos
,
XI. Jahrg., 1887, S. 429.

2) Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., XII. Jahrg , 1888, S. 75.
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cellen zu finden (S. 38). Wir glauben uns nach eignen Anschau-

ungen den Ausfhrungen von G. H. Schneider anschlieen zu knnen,
welcher in seinen Untersuchungen ber die Entwicklung der Willens-

uerungen im Tierreich" schreibt: Das tastende Untersuchen, welches

ich sehr deutlich schon an adiolarien beobachtet habe, sowie

das Ausstrecken von Pseudopodien, Anheften und die Kontraktion

derselben zur Ortsbewegung ist nicht aus physiologischen Ursachen

allein zu erklren"^); und ferner: Sowohl das Ausstrecken zur Nah-

rungssuche als auch das Zusammenziehen zum Schutz seitens der

Khizopoden knnen wir ohne Bedenken als willkrliche Be-

wegungen betrachten, freilich nicht in dem Sinne, dass diese Tiere

eine Vorstellung vom Zwecke derselben htten, wohl aber in der

Bedeutung, dass sie einen Trieb zur Ausfhrung dieser Bewegung
fhlen" 2). Aehnlich hat sich schon frher Max Schulze geuert:
Die von mehrern Seiten erhobenen Zweifel gegen die Existenz

einer organischen Substanz, welche, ohne deutlich faserig zu sein,

ausgezeichnete Kontraktilitt besitze, empfinde, und auf die Em-

pfindungen reagieren knne, ohne dass besondere, von den Muskel-

fasern verschiedene, empfindende Orgaue in derselben differenziert

seien, werden durch die unbefangene Beobachtung des Spieles der

Gromia- und anderer Foraminifereufortstze gnzlich beseitigt"').

Die Abgrenzung solcher schon mit Bewusstsein verknpfter Be-

wegungen von den auch im Pflanzenreich beobachteten Eeiz- und

Bewegungserscheinungen, die sich den gleichfalls unbewussten Be-

wegungen der Samenfden und weien Blutkrperchen anschlieen,
ist natrlich oft mit groen Schwierigkeiten verbunden. Diese und

die auffallenden Erscheinungen der Symbiose im Pflanzenreich, welche

an Sympathie und Antipathie erinnern, fhren den Verfasser zu den

beiden allgemeinen Stzen: 1) dass in den Pflanzen sich gewisse
Zustnde finden, welche, hier unbewusst, doch die Vorbilder fr be-

wusste Vorgnge abgeben, welche bei den niedersten Tieren auftreten
;

2) dass diese pflanzlichen Vorgnge zumeist hervorgebracht sind

durch eine spezifische Aenderung der chemischen Konstitution der

Organismen, und zwar gengt eine sehr geringe Aenderung um die

bezeichneten Erscheinungen zu bewirken (S. 44). Er lenkt damit die

Aufmerksamkeit zugleich auch auf die chemischen Vorgnge im Ge-

biete des Tierreichs, welche nach ihm vor allen andern als Ursachen
des nicht lokalisierbaren Gemeingefhls anzusehen sind.

Obwohl Krner nach seinen frhern Auseinandersetzungen von

der Unmglichkeit berzeugt schien, auf einer niedern Organisations-
stufe als bei Infusorien ein Bewusstsein nachzuweisen, so werden
doch im folgenden die Wahrnehmungen der Moneren (im Hckel'-

1) Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., III. Jahrg., 1879, S. 182.

2) Ebendaselbst S. 183 u. fg.

3) lieber den Organism;;s der Polythalamien. Leipzig 1854. S. 16 u. fg.
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sehen Sinne) unter Annahme eines Bewusstseins bei diesen Tieren

errtert. Mit Recht wird hervorgehoben; dass von einer spezifischen

Energie hier nocli nicht die Rede sein knne, sondern dass die Be-

wegungen, welche durch mechanische wie chemische Reize ausgelst

werden, hchstens auf ein Gemeingefhl schlieen lassen, und

zwar gibt sich der Zustand der Lust durch Ausbreitung und lebhaftes

Spiel der Pseudopodien, der der Unlust durch Einziehung derselben

und Kontraktion des ganzen Krpers zu einer Kugel zu erkennen.

Diese Auffassung ist jedenfalls durchaus berechtigt und deckt sich

vollkommen mit der Ansicht G. H. Schneider 's, welcher in der

oben erwhnten Untersuchung^) zwei entgegengesetzte Bewegungsprin-

zipien bezw. Triebe unterscheidet, den Expansions- und den Kontrak-

tionstrieb, ersterer zum Zweck der Nahrungssuche, letzterer zum
Schutz.

Indem Krn er noch einmal wieder auf die Frage nach der

Sinnesthtigkeit der Moneren zurckkommt, fhrt er den Mangel spe-

zifischer Energien in einer vorlufig noch unverstndlichen Weise auf

die mangelnde Uebung 2) dieser Tiere und auf die Gleichfrniigkeit
der uern Reize zurck. Letzteres ist sicher unzutreffend, denn es

ist wirklich nicht einzusehen, weshalb beispielsweise, wie Krner
behauptet, die mechanischen Erschtterungen des Wassers viel zu

einfrmig" sein sollten, als dass sie Kunde von der Existenz einer

Auenwelt geben knnten", zumal diese Tiere doch auf dieselben

reagieren. Auerdem sind ja doch auch fr hher organisierte im

Wasser lebende Tiere die uern Reize die gleichen.

Auch den morphologisch weiter differenzierten Infusorien wird

mit Sicherheit nur ein Gemeingefhl zuerkannt; er fgt hinzu, wenn
aber schon hier au eine Sinnesthtigkeit gedacht werden knne, so

msse dem chemischen" Sinne, der sich noch nicht in Geruch und

Geschmack differenziert hat, die Prioritt zuerkannt werden. Weshalb

dieser aber frher auftreten sollte, als etwa ein mechanischer" Sinn,

obwohl doch die Reaktionen auf mechanische Reize mindestens ebenso

frh beobachtet werden, geht aus der Begrndung Krn er 's nicht

hervor; es lsst sich diese Vermutung wohl nur auf eine mit G. Jger
geteilte Vorliebe fr die hervorragende Bedeutung der Geruchswahr-

nehmung zurckfhren.
Nach dieser Darlegung der Grnde fr die Wahrscheinlichkeit,

dass das Gemeingefhl die erste Form der Bewusstseinszustnde in

der Reihe der Organismen darstellt, dass ihm also die phylogenetische
Prioritt gebhrt, wird die Aufmerksamkeit auf die Ontogenese des

Menschen, auf die ersten Aeuerungen des menschlichen Geistes ge-

lenkt. Aus der Thatsache, dass auch die nicht vllig ausgetragene

1) Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., III. Jahrg., 1879, S. 180 u. fg.

2) Vergl. die weiter unten folgende Besprechung ber Gewhnung und

Uebung.
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Frucht lebensfhig sein kann, wird mit Recht geschlossen, dass das

Bewusstsein nicht etwa infolge einer prstabilierten Harmonie mit

der Geburt entsteht; das Vorhandensein der Ftalbeweg-ungen wird,

da andere Keize hier ausgeschlossen sind, in der Hauptsache auf

chemische Reize zurckgefhrt, und da vor allen Dingen chemische

Reize auf das Gemeingefhl Einfluss haben", so wird deduziert, wenn

der menschliche Ftus schon ein wenn auch noch so dunkles

Bewusstsein hat, so kann sich dieses blo im Innewerden von Ge-

mein ge fhlen zeigen" (S. 52). In gleicher Weise schliet Krn er

S. 53 von den allgemeinen Bedingungen des Zustandekommens

von Sinnesempfindungen auf den einzelnen Fall, er geht von der Aehn-

lichkeit des Neugebornen mit ,.jeneu niedersten Organismen" aus,

welche vorher besprochen wurden, und sucht daraus die Unmglich-
keit herzuleiten, dass Sinnesreize schon hier der isolierten Leitung

der Nerven folgen, sich vielmehr auf einen grern Bezirk ausbreiten

und daher nur mangelhaft lokalisiert werden. Dass solche Deduk-

tionen keinen Anspruch auf naturwissenschaftliche Gewissheit

sondern nur den Wert einer metaphysischen Spekulation haben, liegt

auf der Hand. Trotzdem erscheint das Ergebnis allerdings richtig,

dass nmlich die Unterscheidung von Reizen bei Neugebornen zu-

nchst nur auf Gemeingefhlen beruht; dasselbe lsst sich im Gegen-

satz zu den Behauptungen von 0. Klpe^) auch an der Hand der

Thatsachen vollkommen aufrecht erhalten. Wenn Klpe in seiner

Polemik gegen Horwicz und Krn er zum Beweis der geringen

Entwicklung der Gefhle bei Neugebornen sich auf den Versuch

Genzmer's^) beruft, dass Neugeborne auf Nadelstiche durch keinerlei

Zeichen des Unbehagens antworten, so liee sich dies wohl aus der

noch mangelhaften Ausbildung der Endapparate oder des Leitungs-

vermgens der Nerven erklren. Dass aber der Hautsinn im stnde

ist, gleich nach der Geburt Schmerzgefhl auszulsen, wird von

Frey er 's 3) Beobachtungen beglaubigt. Bei zwei Kindern, deren

Kopf erst allein geboren war, beobachtete er Schreien, verbunden

mit dem Gesichtsausdruck der hchsten Unlust, offenbar veranlasst

durch die Kompression des Rumpfes und die unmittelbar vorherge-

gangene Kompression des Schdels. Auch Lustgefhle wurden be-

obachtet; wenn er nmlich demselben Kinde ein Elfenbeinstiftclien

oder den Finger in den Mund steckte, hrte das Schreien auf, es be-

gann zu saugen und der bisher unzufriedene Gesichtsausdruck wurde

pltzlich umgewandelt, es schien auf das angenehmste berhrt" zu

sein (S. 71; vergl. auch S. 23). Ebenso verhlt es sich mit der

1) Zur Theorie der sinnlichen Gefhle. Zweiter Artikel (Schluss). Viertel-

jahrsschrift f. wiss. Philos
,
XII. Jahrgang, 1888.

2) Untersuchungen ber die Sinneswahrnehmvingen des neugebornen Menschen.

1882. S. 10 u. fg.

3) Die Seele des Kindes. IL Aufl. 1884. S. 70 u. fg.
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Temperaturempfindlichkeit. Die Abkliluug nach vollendeter Geburt

macht sich sofort durch Aeueruug von Unlustgefhl bemerkbar,
welches erst mit dem blichen warmen Bade, in welclies das Eben-

g-cborne getaucht wird, einer angenehmen Empfindung behaglicher
Wrme Platz macht, deren Ausdruck schon in der frhesten Lebens-

zeit erkennbar ist (S. 81 u. fg.). Wenn Klpe ferner die Beobach-

tung Kussmaul's fr seine Auffassung heranzieht, dass. die Ein-

Avirkung grellen Lichtes, starker Gerche, schlechter Geschmcke und

lauter Gerusche ^) bei Neugebornen kein Geschrei veranlassen, so

darf daraus nicht geschlossen werden, dass die erwhnten Ueberreize

nicht auch schon bei Neugebornen Unlustgefhle hervorrufen. Frey er,

auf welchen sich Klpe gleichfalls bezieht, stellt grade im Gegen-
teil in Uebereinstimmung mit Kussmaul fest, dass reife ebeugeborne
Kinder die Augen rasch und krampfhaft schlieen, wenn helles Licht

einfallt; 2 4tgige Suglinge fahren zusammen, wenn ein Kerzen-

licht den Augen zu nahe kommt. Genzmer brachte Suglinge durch

wechselndes blendendes Licht zu allgemeiner Unruhe und zum Schreien,
und Frey er sah niemals ein neugebornes Kind blendend helles Licht

mit offenen Augen ruhig ertragen (a. a. 0. S. 6). Aehnlich beim

Geruchssinn; auch liier konstatiert Kussmaul^), dass schlafende

Neugeborne bei starken blen Gerchen die Augenlider fester zu-

sammenkneifen, das Gesicht verziehen, unruhig werden, Kopf und

Arme bewegen und erwachen. Genzmer brachte Suglinge durch

belriechende Stoffe zum Schreien. Frey er, welcher zwar mit der

Untersuchungsmethode der genannten Autoren nicht einverstanden ist,

besttigt aber das gefundene Resultat, obwohl er nach seinen Ver-

suchen berechtigt ist anzunehmen, dass der Geruchssinn des Neu-

gebornen noch wenig entwickelt ist. Die genannten Autoren haben

auch festgestellt, dass bei Neugebornen und auch bei 1 2 Monat zu

frh gebornen Kindern auf Einwirkung von erwrmten (um den Klte-

reiz auszuschlieen) Kochsalz-, Chinin- und Weinsurelsungen Gri-

massen als Ausdruck des Missbehagens, auf Zuckerlsung dagegen

Saugbewegungen erfolgten (Preyer a. a. 0. S. 85). Klpe will

diese Reaktionen dafr ausdeuten, dass schon Neugeborne die vier

Geschmacks qualitten des Sen, Bittern, Salzigen und Sauren

unterscheiden". Worauf er diese Behauptung sttzt, wird freilich

nicht nher ausgefhrt, er verweist einfach auf Frey er, der aber

berall nur die Unterscheidung des angenehmen von dem unan-

genehmen Geschmcke, also das Vorhandensein subjektiver Ge-

fhle, nicht aber objektiver Vorstellungen nachweist (a. a. 0. S. 87).

Ebenso verhlt es sich auch mit der Unterscheidung der Nahrung

J) Inbetreif des Gehre mag gleich vorweg bemerkt werden, dass Neu-

geborne wahrscheinlich infolge des Fehlens der Luft in der Paukenhhle un-

mittelbar nach der Geburt taub sind; vergl. Frey er a. a. 0. S. 52.

2) Untersuchungen ber das Seelenleben neugeborner Menschen. 1859.
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durch den Geruch, indem Frey er auf S. 97, auf welche Klpe
in seiner angeblichen Beweisfhrung- gegen das Vorhandensein der

Gefhle unglcklicher Weise Bezug nimmt, ausdrcklich die durch

Geruchsempfindungen bedingten Lust- und Unlustge fhle hervor-

hebt, und auch nachher von Neigung und Abneigung der Sug-
linge, die doch offenbar nur auf Gefhlen beruht, redet, whrend
eine Geruchs- und Geschmacksempfindung, d. h. das Auftreten

von Vorstellungen ber die objektive Verschiedenheit der uern

Reize sich sicherlich erst spter entwickelt. Ueberhaupt thut Klpe
keinen glcklichen Griff, das frhe Hervortreten grade dieser auch

im spteru Leben noch am meisten gefhlsbetonten und subjek-

tiven Sinne dem Vorhandensein von Gefhlen entgegenzusetzen. Der

Streit zwischen der Prioritt des Gefhls oder der Empfindung,
welcher durch die bekannte unerquickliche Polemik zwischen Wundt
und H r w i c z heraufbeschworen ist

, dann sich aber auch in den

hier erwhnten Arbeiten von Cesca und Klpe auf der einen und

Krn er auf der andern Seite wiederspiegelt, luft auf den unklaren

Gebrauch des Wortes Empfindung^' und auf eine unberechtigte Ver-

wertung von Abstraktionen hinaus. In seinem Aufsatze: lieber das

Verhltnis der Gefhle zu den Vorstellungen" ^) und ebenso in der

Abhandlung Gefhl und Vorstellung" 2) betrachtet Wundt beide

nicht als verschiedene Vorgnge, sondern als Bestandteile eines und

desselben Prozesses, dessen Trennung er nicht als eine wirkliche,

sondern als ein Resultat psychologischer Abstraktion-') ansieht

und behauptet auffallenderweise als die einzige uns thatschlich ge-

gebene Einheit (!) die durchgngige Verbindung der Vorstel-

lungen und Gefhle", deren gemeinsame noch undifferenzierte Quelle

er als Empfindung *) bezeichnet. Dabei kann er freilich weder

leugnen, dass der Gefhls ton einer Vorstellung in jedem Falle

doch in einem etwas andern Verhltnis zu derselben steht, als Qualitt

und Intensitt, noch auch das Auftreten von Vorstellungen ohne

Gefhlsbetonung und von frei auftretenden Gefhlen in Abrede stellen.

In der neuesten Auflage seiner physiologischen Psychologie
(1887) erklrt er dann Band I S. 289 die Empfindung fr eine

aus den Vorstellungen abgeleitete Abstraktion, fr einen Begriff,
der lediglich aus den Bedrfnissen der psychologischen Analyse her-

vorgegangen ist. Auch schon in seiner Logik^) bringt er diese Auf-

fassung zum Ausdruck, indem er sagt, dass die einfache Empfindung

1) Vierteljahrsschr. f. -wiss. Philos., III. Jahrg , 1879, 8. 131.

2) W. Wundt, Essays. Leipzig 1885. S. 203.

3j Vergl. damit die Entgegnung von Horwicz: Das Verhltnis der Ge-

fhle zu den Vorstellungen. Vierteljahrsschrift fr wiss. Philos., III Jahrg.,

1879, S. 329 11. fg.

4) Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. III. S. 137 und Essays S. '204.

5) L Band. Erkeuntnislehre. 1880. S. 12.
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ein Betriff ist, welcher nur aus einer Reflexion ber die Beschaffen-

heit unseres Bewusstseius sich ergibt. Auch Cesca^) schliet sich

dem an, indem er aber trotzdem mit Wundt an der Prioritt der

Empfindung- festhlt. Wir htten somit nach Wundt, Cesca und

KlpC; die Prioritt einer Abstraktion, d. li. die Behauptung, dass

ein nur gedachter, aber niemals und nirgends in der Erfahrung ge-

gebener Zustand den ersten Inhalt unseres Bewusstseius ausmacht ^).

Dass von einer derartigen Behandlung der Sache niemals eine klare

Entscheidung zu erwarten ist, liegt auf der Hand. Man braucht aber

weder mit Herbart von der Prioritt der Vorstellungen auszugehen
noch mit Hr wie z alle brigen geistigen Funktionen aus der Prioritt

der Gefhle erklren zu wollen, ohne doch notwendig beide gar von

einem abstrakten dritten aus der Erfahrung nicht bekannten Zu-

stande ableiten zu mssen. Der Vergleich, welchen Wundt mit den

chemischen Elementen und ihren Verbindungen zieht ^), ist, wie er

selbst auch zu fhlen scheint, schon aus dem Grunde durchaus unzu-

treffend, weil die chemischen Elemente, wenn sie auch nicht alle frei

vorkommen, so doch frei darstellbar sind. Soll die Psychologie
sich auf naturwissenschaftlicher Grundlage erheben, so muss vor

allem der Grundsatz gelten, alle Spekulation aus den Fundamenten

fern zu halten und zunchst lediglich die Thatsachen der Erfahrung
festzustellen. Als solche drfen aber Vorstellungen und Gefhle als

durchaus und stets unterscheidbare Bewusstseinszustnde, welche auch

getrennt auftreten, ja sich unter Umstnden gradezu gegenseitig aus-

schlieen''), unbestritten gelten. Whrend bei den sogenannten hhern

Sinnen, Gesicht und Gehr, Empfindungen ganz ohne merkbaren

Gefhlston, also rein objektive Vorstellungen nicht selten sind, kann

das subjektive Schmerzgefhl bei bermiger Wrme- oder Druck-

Einwirkung die objektive Vorstellung ganz oder teilweise verdecken^).

Dass aber das subjektive Gefhl in der geistigen Entwicklung des

Menschen frher auftritt als die Vorstellung von den Objekten, drfte

nach dem oben gesagten einleuchten. Auch Wundt selbst steht

dieser Auffassung nicht ganz fern, in dem er schon in der ersten

Auflage seiner physiologischen Psychologie (1874, S. 463) wie auch

noch in der letzten (1887, S. 543) mit Bezugnahme auf Horwicz^)
zugibt, dass das Gefhl auf die Ausbildung des Bewusstseius hchst

wahrscheinlich von bestimmenden Einflsse sei". Ebenso Cesca,

1) Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., X. Jahrg.. 1886, S. 147.

2) Vergl. auch die Auseinandersetzung bei Krn er. Vierteljahrsschrift

f. wiss. Philos., XI. Jahrg., 1887, S. 163.

3) Grundzge der physiol. Psychologie, III. Aufl., 1887, I. Band, S. 289.

4) Vergl. C e s c a in vlliger Uebereinstimmung mit H o r \v i c z in der Viertel-

jahrsschrift f. wiss. Philos., X. Jahrg., 1886, S. 138.

5) Vergl. Klpe a. a. 0., XI. Jahrg., 1887, S. 445.

6) Psychologische Analysen auf physiolog. Grundlage, 1872, S. 231 u. fg.
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welcher in der mehrfach erwhnten Abhandhing ber die Natur der

Gefhle schreibt: Wir haben gesehen, dass das Gefhl ein unab-

hngiger, elementarer, psychischer Zustand ist, welcher seinen

Ursprung in der Innern Reaktion des Geistes auf uere Reize be-

sitzt" (S. 165), obwohl er vorher (S. 151) mit Wundt das Gefhl

sich erst aus dem unbestimmten Zustande der Empfindung ent-

wickeln lsst.

Wir haben an diesem wichtigen Punkte uns bemht zu zeigen,

wie man im Gegensatz zu Krner nach naturwissenschaftlichen

induktiven Grundstzen auch in psychologischen Fragen verfahren

kann und soll; ist der Weg auch umstndlicher und lnger, so wird

das Ziel doch mit grerer Gewissheit erreicht und der gewonnene
Besitz mit grerer Sicherheit behauptet. Die schlieliche Ueberein-

stimmung der durch die genialen Spekulationen Krne r 's aufge-

stellten Behauptungen mit den auf induktivem Wege abgeleiteten Er-

gebnisse Frey er 's (a. a. 0. S. 103), dass das ganze Verhalten des

Kindes wesentlich durch seine Lust- und Unlustgefhle bestimmt

wird, ist kein Gegenbeweis; beweisen doch grade im Gegenteil die

unberechtigten Angriffe Klpe's auf Krner's Aufstellungen, wie

wenig er sich gedeckt hatte.

Folgen wir jetzt wieder dem letztern, wie er sich der Beschrei-

bung der wichtigsten Gemeiugefhle zuwendet. Er teilt dieselben

nach ihrer Entstehung in drei Gruppen nmlich 1) Affekte, welche

ihren Ursprung geistigen Vorgngen verdanken, aber doch selbst

nicht zu den geistigen Gefhlen zu rechnen sind, 2) diejenigen Gemein-

gefhle, welche durch Sinnesreize erzeugt werden und 3) die bis

jetzt noch dunkeisten, die sogenannten Organ ge fhle.

Unter letztern, mit welchen er beginnt, versteht er diejenigen

angenehmen oder unangenehmen Gemeingefhlszustnde, in welche

unser Krper durch die Vernderungen in seinen Organen versetzt

wird (S. 56), wozu er von vornherein bemerkt, dass dieselben in der

Regel unangenehmer Natur sind. Auch die Organgefhle werden

weiter eingeteilt und zwar in solche des vegetativen und des animalen

Systems. Er rechnet zunchst zu erstem das nicht lokalisierbare

Gefhl der Bangigkeit, welches bei Hemmung der Atmungsthtig-
keit infolge der verminderten Abgabe der Atmungsstoffe und deren

Ansammlung im Blut und in den Geweben entsteht, wobei weniger

an die Kohlensure als an einen noch nicht genauer bekannten Stoff,

wahrscheinlich ein Alkaloid gedacht ist '), und zwar wird annhernd

dasselbe Gefhl hervorgerufen durch Hemmung des Respirations-

1) Die Giftigkeit der Atmuugsstoffe haben, wie es scheint, G. Jger
(vergl. den Artikel Lutt" der Breslaiier Encyklopdie, 1887) nud neuerdings

auch Brown-S6quard und d'Arsonval (Coniptes rendus hebdomaires des

s6ances de l'acadmie des sciences. Paris, 1888) wirklich nachgewiesen. Ver-

mutet wurde sie schon seit langer Zeit.
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mechanismiis wie durch eine Aenderug des Chemismus der Atmung-,

namentlich durch verdorbene Luft, whrend umgekehrt beim Ueber-

gange von schlechter in gute Luft ein Lustgefhl entsteht. Auf

ein gesteigertes Eespirationsgefhl versucht er auch den Witterungs-
instinkt mancher Tiere, der Schnecken, Spinnen, des Laubfrosches,
des Hundes u. a. zurckzufhren. Den Gemeingefhlen der Atmung
scblieen sich naturgem die des Verdauungsapparates an,

hier vor allem die Zustnde des Sattseins, des Appetits, des

Hungers. Auch das Gefhl des Ekels, welches verschieden be-

dingt sein kann, wird hier aufgezhlt, es tritt auf sowohl nach zu

reichlichem Genut-js von Speise und Trank oder infolge zu geringer

Abwechslung, aber auch als dauernde, angeborne Idiosynkrasie
gegen bestimmte Speisen wie auch mit gewissen Perioden (Zahn-

wechsel, Pubertt, Schwangerschaft). Die Gemeingefhle ferner, welche

zuweilen whrend der Verdauung auftreten, sind meist unangenehmer
Art Verdauuugsangst, Verdauungsfieber. Er erklrt die-

selben analog der bei gehemmter Atmung auftretenden Bangigkeit
durch Diffusion von Gasen im Krper, welche whrend der Verdau-

ung im Darme frei werden. Auch die pathologischen Erscheinungen
der Hypochondrie werden an dieser Stelle besprochen. Es folgen

die Gemeingefhle, welche durch Strungen des Blut Umlaufs und

der Blutvert eilung hervorgerufen werden, doch sind dieselben

meist pathologischer Natur, es mag hier nur an die durch Hmor-
rhoiden hervorgerufenen Strungen erinnert werden. Den Abschluss

machen die aus den Fortpflanzuugsorganen stammenden Gemeingefhle,
die Wollust, und beim weiblichen Geschlecht auerdem die Begleit-

erscheinungen der Menstruation und der Schwangerschaft
(Hysterie). Auch auf diesem Gebiete handelt es sich nicht allein um
lokalisierbare Gefhle

;
wie schon Ho rwicz schildert, kann von den

sexuellen Organen her eine gewisse dauernde erotische Stimmung
sich geltend machen, dass Alles, was auf die geschlechtliche Differenz

bezug hat, ein besonderes Interesse erhlt, gleichsam mit einem Ge-

fhlsnimbus bekleidet wird" ^).

Unter den Organgefhlen des aniraalen Systems unter-

scheidet er den Zustand der Ermdung von dem der Schlfrig-
keit. Beide versucht er physiologisch durch Ansammlung von Er-

mdungsstoffen zu erklren und zwar im erstem Falle in den peripheren

Organen, weshalb bei der Ermdung in diesen die Spannkraft erlahmt,

whrend Schlfrigkeit und Schlaf in hnlichen Vorgngen im Zentral-

organ ihren Grund haben. Als Ermdungsstoffe glaubt er alle Zer-

setzungsprodukte, nicht nur die gewhnlich als solche namhaft ge-

machten, wie freie und in Salzen gebundene Phosphorsure, Milch-

sure und Kohlensure auffassen zu mssen. Diesen Zustnden ent-

1) Zur Lehre von den krperlichen Gemeingefhleii. Vierteljahrsschrift

fr wissensch. Philos,, IV. Jahrg., 1880, S. 306.
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g-egengesetzt ist das Geflil der Erholung und zwar ist dieser

Zustand gefUhlserzeugend, so lange er noch im Werden begriffen ist,

er kennzeichnet denselben mit dem Homerischen Worte Xveip tcc

yoiwata. Bei der Beschreibung des bei vollendeter Erholung auf-

tretenden Kraftgefhls wiederholt der Verfasser im wesentlichen

das schon vorher ber das Lustgefhl bei der gefrderten Atmung
in frischer Lust gesagte.

Man kann versucht sein bei einigen der hier aufgefhrten Zu-

stnde das Kennzeichen der Gemeiugefble, den Mangel der Lokali-

sation mit Wundt und Klpe zu vermissen; indess muss man
Krn er zugestehen, dass er an dieser Stelle im ganzen gleichwertige

Zustnde zusammengestellt hat. Weniger zweckmig ist vielleicht

die Abgrenzung der r g a n g e f h 1 e von den folgenden, durch Sinnes-

reiz veranlassten. Wir werden sehen, dass diese Trennung den

Verfasser zu mancherlei Wiederholungen veranlassen, die deshalb un-

vermeidlich sind, weil die Sinnesorgane nicht isoliert liegen, sondern

mit den vorher in betracht gezogenen Organen in innigem Zusammen-

hange stehen.

Von Gemeingefhlen des Hautsinnes wird nicht viel berichtet,

sie beschrnken sich auf Idiosynkrasien z. B. bei Berhrung von

Plsch und Sammt, bei Berhrung kalter und feuchter Gegenstnde,
von Amphibien und Fischen, oder bei Berhrung von Leichen; doch

mag es dahin gestellt bleiben, wie viel davon auf Rechnung geistiger

Gefhle, welche sich durch Assoziation mit diesen Berhrungen ver-

knpfen, zu setzen ist. In einem andern Falle erscheint es dem Ver-

fasser selbst begrndet auch diese Mglichkeit in Erwgung zu ziehen.

Der Schauder, welcher auch nachher beim Gehrssinn wieder er-

whnt wird, scheint dem Verfasser zwischen Gemeingefhl und sinn-

lichem Gefhl in der Mitte zu stehen, weil er der Lokalisatien niemals

vollstndig entbehrt.

Bei Aufzhlung der von den chemischen Sinnen ausgelsten

Gemeingefhlen, lie es sich, wie vorauszusehen, nicht vermeiden,

gewisse Zustnde, welche schon bei den Organgefhlen erwhnt wur-

den, zu wiederholen, so das Gefhl des Ekels, des Appetits, der St-

tigung. Eine besondere Hervorhebung findet bei Krn er der Umstand,
dass in den frhesten Jugendstadien des Menschen sowie auf den

niedersten Stufen des Tierreichs bei diesen Sinnen nicht an eine auf

das Objekt bezgliche Vorstellung zu denken ist, sondern an die

Auslsung eines Gemeingefhls. Ebenso ist die Bedeutung der

von vielen Tieren bei der Brunstzeit abgesonderten Geruchsstofife

wenn sie auch auerdem das Auffinden des andern Geschlechtes er-

leichtert doch vor allen Dingen die, gefhls erzeugend zu wirken;

es kann dies so weit gehen, dass Tiere, welche bis dahin die grte
Abneigung gegen einander zeigen, wie Wolf und Hund, zur Paarungs-

zeit einander nachlaufen. Das Sekret der Analdrsen bei den Viver-
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riden, dem Moschustier, dem Moscliusochseu und selbst bei Kalt-

bltern ist diesem Zwecke dienstbar. Aber auch abgesehen von

geschlechtlichen Beziehungen gibt es unbezweifelte Belege fr die

Vermittlung von Sympathie und Antipathie durch den Geruchs-

sinnn. Die Erkennung der Mitglieder desselben Stockes bei Bienen,
Ameisen und andern Tieren ^), und die feindliche Behandlung fremder

Tiere beruht wahrscheinlich auf einem durch den Geruchssinn ver-

mittelten Gemeingefhl. Auch die eigentmliche Thatsache der Ver-

witterung spricht dafr. Ebenso lsst das Verhalten junger noch

unerfahrener Tiere bei dem bloen Geruch von Raubtieren, wofr
sich mehrere Beispiele bei Romanes^) augefhrt finden, auf die

Entstehung von Angstgefhlen durch Vermittlung dieses Sinnes

schlieen.

Bei Besprechung der Gemeingefhle des Gehrssinnes wird zu-

nchst das unangenehme an Schauder erinnernde Gefhl erwhnt,
welches durch gewisse knirschende Gerusche (Zhneknirschen, Durch-

beissen eines unreifen Apfels, harte Bewegung eines Stiftes ber eine

Schiefertafel) bei manchen Leuten, ja selbst durch die bloe Erinne-

rung daran zu entstehen pflegt. Ferner ist der auch beim Gesichts-

sinn wiederkelirende Umstand hier bemerkenswert, dass pltzliche

und zwar nicht notwendig grade starke Reize das Gefhl des Er-
schreckens hervorrufen (unerwartetes Anbellen eines Hndchens
u. s. w.) Erscheinungen, deren genauere Behandlung der Verfasser

auf die Besprechung der Affekte verschiebt. Es erwh^it dann ferner

den Einfluss, welchen der Gesang vieler Vgel offenbar auf die Er-

regung der Geschlechtslust ausbt, obwohl man hier an einer direkten

Einwirkung auf das krperliche" Gefhl Zweifel hegen knnte.

Schon bei den Protozoen lsst sich eine gewisse Vorliebe fr
Hell und Dunkel, ja bei einigen eine Bevorzugung bestimmter

Farben beobachten, woraus in vielen Fllen auf eine Erregung von

Gemeingefhlen durch Lichtwirkungen geschlossen werden

darf. Ebenso spielt nach Darwin die Farbe bei der geschlechtlichen

Zuchtwahl eine groe Rolle, wie die Bedeutung anderer Farben, nament-

lich der gelben, als Trutzfarbe. Am bekanntesten ist die Wirkung
von Rot, sowohl als Lockfarbe wie auch um bei gewissen Tieren

(Stier, Truthahn) Zorn zu erregen, womit auch die nicht nur bei

wilden Vlkerschaften, sondern auch bei Kulturmenschen durch ge-

wisse Farben hervorgerufenen Stimmungen offenbar im Zusammen-

hange stehen.

1) Vgl. Sir J. Liibbock, Bart., Ameisen, Bienen nnd Wespen. Deutsche

autorisierte Ausgabe. Leipzig J883.

2) G. J. Ilomanes, Die geistige Entwicklnng im Tierreich. Leipzig 1885.

(Schluss folgt.)
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