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lieber psychische Zeitmessimg.

Von Dr. Karl Fricke.

In unsern Tagen, in denen von sehr verschiedenen Standpunkten
und mit ebenso ungleicher Berechtigung der Einfluss der Naturforschung
und insbesondere auch der Biologie auf die gesamte Wissenschaft und

ihren Charakter errtert wird, hat es ein hervorragendes Interesse

im Einzelnen diesem Einflsse an wichtigen oder gradezu entscheiden-

den Punkten nachzuspren und seine grundlegende Bedeutung fr den

gegenwrtigen Stand unserer Weltanschauung hervorzuheben. Eine

tiefgreifende Umgestaltung sowohl im Gange der philosophischen Unter-

suchungen wie auch in der Eichtung und dem Inhalte des philosophi-
schen Denkens nachzuweisen, wrde keineswegs schwer werden;

schwieriger drfte es uns schon vorkommen und zwar namentlich

allen denen, welche auf dem Gebiete der Naturforschung ihre Lebens-

aufgabe gefunden haben uns in eine Anschauung zurckzuversetzen,
welche Fr. Pauls en^) mit den Worten Fichte's aus dessen Grund-

riss des Eigentmlichen der Wissenschaftslehre" kennzeichnet, welche

schlechterdings nicht nach der Erfahrung fragt und auf sie schlechter-

dings keine Ptcksicht nimmt. Sie msste wahr sein
,
wenn es auch

gar keine Erfahrung- geben knnte"
;
oder wenn er die malose Ver-

blendung- eines Schellin g durch einige Stze aus dessen Ideen zu

einer Philosophie der Natur" veranschaulicht: Mit der Naturphilo-

sophie beginnt nach der blinden und ideenlosen Art der Naturforschung-,
die seit dem Verderben der Philosophie seit Bacon, der Physik durch

Boyle und Newton allgemein sich festgesetzt hat, eine hhere Er-

1) F. Paulsen, Ueber das Verhltnis der Philosophie zur Wissenschaft.

Vlerteljahrsschr. f. wisseusch. Philos., I. Band, S. 33 u. fg.
*
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kenntiiis der Natur; es bildet sich ein neues Organ der Anschauung
und des Begreifens", Es erscheint uns fast sagenhaft, dass solche

Ideen jemals den Ueberzeugungen ernsthafter Denker angehrt haben.

Der Philosoph ist, wie Pauls en weiter anfhrt, gegenwrtig eben

nicht mehr der berlebte Metaphysiker, der hinter der Natur mit

Entitten und Krften sich zu schaffen macht, sein Gebiet ist dieselbe

Erfahrungswelt wie die des Historikers und Zoologen, nur insofern

ihm die Schlachttage, die Geburts- und Todesjahre nicht den wesent-

lichen Inhalt der Wissenschaft bilden und ihm die Wissenschaft nicht

mit Abzhlen A^on Zhnen und Wirbeln abschliet; er ist zurckge-
kehrt zu dem Platonischen Begriff: 6 (Tvi^omixoc dialexrixc, er sttzt

sich auf dieselben Thatsachen der Erfahrungswissenschaften, indem

er gewisse allgemeine Probleme zu seiner Aufgabe macht.

Dieser Entwicklungsgang hat nun auf die Stellung einer Wissen-

schaft einen besonders wichtigen Einfluss ausgebt. Eben weil wir

die Erfahrung als die einzig feste Grundlage fr alles Wissen aner-

kennen, so ist die Kritik dieser Erfahrung fr die Sicherheit unseres

Erkenneus unentbehrlich geworden, die eigne Natur des mensch-
lichen Geistes und ihre Gesetzlichkeit ist es, von welcher

auch die Auffassung und Erkenntnis der Natur sich immer mehr als

abhngig erweist". Mit diesen Worten findet sich das Schlusswort

einer kleinen krzlich erscliienenen Schrift von Gtz Martins^) zu-

sammen mit den Ausfhrungen von R. Avenarius in einer Unter-

suchung ber die Stellung der Psychologie zur Philosophie^). In

dieser Abhandlung, welche neben andern Artikeln zur Einfhrung und

Rechtfertigung des bis dahin meist unbekannten, ja noch heute in

gewissen Kreisen bestrittenen Begriffes einer wissenschaftlichen

Philosophie" bestimmt ist, kommt der genannte Herausgeber zu dem

Ergebnis, dass die Psychologie nach einer langen Bewegung inner-

halb des philosophischen Denkens ihre Stellung vllig verndert

habe. AVhrend sie im Beginn der Entwicklung an der Peripherie
stand und das fertige philosophische System im Zentrum, so hat die-

selbe gegenwrtig ihren letzten Schritt gethan und ihre Stellung inner-

halb unseres idealen Wissenschaftskreises in dessen Zentrum selbst

errungen. Sie ist es, um weiter mit Avenarius zu reden, welche

uns auf den subjektiven Faktor hinweist, der in unserer Erfahrung-

verborgen liegt, und uns an eine Schranke unseres Erkennens erinnert,

ber welche wir mgen wir es noch so sehr bedauern ebenso-

wenig hinauszutreten vermgen, Avie es uns je gelingen mchte ber

den eignen Schatten zu springen. Nicht einmal die Wahrnehmung,
welche nach der gewhnlichen Meinung unser sicherstes Erkenntnis-

mittel bildet, gibt uns das Objekt so, wie es an sich ist, sie ber-

1) Ueber die Ziele luul Ergebnisse der experimentellen Psychologie. Bonn

1888. S. 23.

2) Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos., I. Bd., 1877.
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niittelt uns weder alles, was das Objekt enthlt, noch ist alles, was

sie scheinbar erkennen lsst, im Objekt selbst wirklich enthalten.

Ist daher die Kenntnis dieser Eigenart unseres psychischen Getriebes

fr den Naturforscher mindestens ebenso unentbehrlich, wie die Kenntnis

der Eigenheiten seiner Instrumente und sonstigen Hilfsmittel, so hat

der Biologe noch ein ganz besonderes Interesse an der jngsten Ent-

wicklung der Psychologie, welche sowohl durch den Gang ihrer

Forschungsweise unter Benutzung des planvoll angelegten Versuches

wie auch durch ihre inhaltliche Verknpfung mit den Ergebnissen

der Nerven- und Gehiruphysiologie sich unter der Bezeichnung einer

experimentellen und physiologischen Psychologie als eine echte Tochter

der allgemeinen Wissenschaft vom Leben zu erkennen gibt. Mit Recht

sieht Gtz Martins in seiner oben erwhnten Schrift in dieser Ent-

wicklung alte kantische Grundgedanken, welche in neuer Form

sich Anerkennung zu verschaffen suchen. Er erkennt dabei sehr

richtig als bezeichnendes Merkmal dieser Bewegung nicht den ber-

wltigenden Einfluss der Naturwissenschaft berhaupt, sondern eines

bestimmten Zweiges derselben. Nicht mehr die mathematisch-mecha-

nischen Einsichten sind es, wie im 17. uad 18. Jahrhundert, welche

die Anschauungen beherrschen, sondern vor allem die biologischen
Wahrheiten und Entdeckungen, welche fr unsere Auffassung bestim-

mend zu werden versprechen. Schon vor zehn Jahren konnte

B. Erdmann schreiben^), dass es in der Tliat kein allgemeineres

psychologisches Problem gibt, das gegenwrtig noch die Hilfe der

biologischen Disziplinen entbehren knnte, ohne seine Lsung zu ge-

fhrden.

Unter den Aufgaben, welche die experimentelle Psychologie sich

gestellt hat, lsst keine ihren naturwissenschaftlich-biologischen Cha-

rakter so augenfllig hervortreten, als die Messung psychischer Zeiten.

Verdanken wir doch die ersten Untersuchungen auf diesem Felde den

Astronomen, Physikern und Physiologen, welche zunchst gar nicht

an eigentlich psychologische Ziele dachten, und ist es doch auch jetzt

noch unausfhrbar, psychische Zeitverhltnisse an sich ohne jede

physiologische Zuthat zu messen; erst auf einem Umwege kann man

durch Schlussfolgerungen aus den durch Beobachtung gefundenen
Zahlen eigentlich psychische Akte absondern und mit grerer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit entscheiden, inwieweit die zeitliche

Nichtkongruenz unserer Bewusstseinsvorgnge mit dem trotzdem als

gleichzeitig vorgestellten uern Geschehen auf Rechnung der physio-

logischen Leitung oder unserer geistigen Auffassung zu schreiben ist.

Hat nun eine solche Erkenntnis ber den Ablauf dieser psychophy-

1) Zur zeitgenssischen Psychologie in Deutschland, mit besonderer Rck-
sicht auf Th. Ribot, La psychologie allemande contemporaine. Paris 1879.

Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., III. Bd., S. 388.

43'^
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sischeu Tlitigkeit einmal den Wert einer Thatsaehe, die ja doch

unter allen Umstnden das hchste ist, was wir erreichen knnen M,

so haben die zeitmessenden Versuche sich auch in einer andern rein

psychologischen Beziehung als fruchtbar erwiesen, welche W. Wundt
in seinen grundlegenden Abhandlungen mit sicherem Blick erfasst

und mit bekannter Klarheit dargelegt hat. Schon in dem einleitenden

Aufsatze zu seinen ,.rhilosophischen Studien", welcher die psycho-

logischen Methoden behandelt, hebt er als die Aufgabe der experi-

mentellen Psychologie hervor, dass sie den Inhalt unseres Be-
wusstseins in seine Elemente zerlegt, diese Elemente nach
ihren qualitativen und quantitativen Eigenschaften ken-
nen lehrt und die Verhltnisse der Koexistenz und der

Aufeinanderfolge derselben in exakter Weise ermittelt";
und gleich darauf : Die exakte Beschreibung der Thatsachen
des Bewusstseins ist darum das einzige Ziel der experi-
mentellen Psychologie, jedenfalls das einzige, was sich

direkt durch experimentelle Methoden erreichen las st" 2).

Spter hat er dann in einer Auseinandersetzung mit Job. Volkelt
ber Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung^) einer missver-

stndlichen Auffassung gegenber dargelegt, dass das Experiment uns

keineswegs der Selbstbeobachtung berhebe, sondern an jeden, dessen

Bewusstseinsvorgnge unter die Bedingungen des Experiments ge-

stellt werden, die unerl ssli che Anforderung richte, mit

aller denkbaren Schrfe sein Inneres zu beobachten".
Wenn er auch vorher zugestanden hat, dass im Allgemeinen eine

Beobachtung ohne Experiment denkbar ist, und dass die Absicht zu

beobachten nicht immer dem Ereignis vorangehen muss, so erleidet

jedoch dies Zugestndnis fr die psychische Forschung die Beschrn-

kung, dass niemals ein Gegenstand beobachtet werden kann, welcher

im Augenblick der Beobachtung selbst nicht mehr vorhanden ist",

und dass daher bei vergnglichen Erscheinungen eine vorbereitende

Spannung der Aufmerksamkeit uncrlsslich ist. Da es aber einer ge-

wissen Zeit, und zwar im Verhltnis zu vielen andern Naturerschei-

nungen einer durchaus nicht verschwindenden Zeit bedarf, die Auf-

merksamkeit auf einen Gegenstand zu richten, so ist mau gar nicht

im stnde das eigene psychische Geschehen noch zu erreichen; unsere

Aufmerksamkeit begleitet nicht etwa die psychischen Vorgnge selbst,

sondern nur die Reproduktionen derselben. Das innere Erlebnis wird

in dem Augenblick unterbrochen, wo der Gedanke entsteht: dies

1) Vergl. C. Griiig, Zur philosophischen Methode. Vierteljahrsschrift

fr wissensch. Philos., III. Bd., S. 7.

2) Philosoph. Studien, I. Band, S. 2 u. 3.

3) Philosoph Studien, IV. Band, S. '292 u. fg., veranlasst durch einen Auf-

satz von J. Volkelt ber Selbstbeobachtung und psychologische Analyse"
in der Zeitschrift fr Philosophie und philos. Kritik, Bd. 90, S. 1 u. fg.
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willst du festhalten: die dann eintretenden Erinnerungsbilder sind

aber dem Objekte keineswegs gleichwertig, sondern knnen das Wahr-

genommene immer nur einigermaen treu und genau wiedergeben.

Diese nachtrgliche Betrachtung der Erinnerungsbilder stellt er als

innere AVahrnehmung der plannuig ausgefhrten Selbst-

beobachtung gegenber und fhrt dann weiter aus, dass der

einzige Weg, die i n n e ] n Vorgnge selbst willkrlich

wieder zu erneuern in dem psychologischen Experiment
besteht. Zwar lsst sich nicht verkennen, dass, so lange physio-

logische Fragen bei der Anstellung dieser Versuche im Vordergrunde

standen, dieselben ohne Rcksicht auf psychologische Vertiefung an-

gestellt wurden; jedoch hat es der Psychologe in seiner Hand diesen

Fehler in Zukunft zu vermeiden und darf sich nicht etwa aus der-

artigen Missgrififen ein Vorurteil bilden, durch welches ihm diese

einzige Mglichkeit einer Selbstbeobachtung verschlossen wird. Wun dt

fgt zu diesen die Aufgabe des Experiments scharf und klar be-

stimmenden Ausfhrungen noch hinzu, dass er abgesehen von der mit

den Versuchen verbundenen Selbstbeobachtung in der Anwendung der

experimentellen Methode auch das beste Uebungsmittel zur Schrfung
der Aufmerksamkeit gegenber den Objekten der Innern Erfahrung

erkennt, nnd hofft trotz aller noch immer entgegenstehenden Vorurteile

und Schwierigkeiten auf eine endliche allgemeine Einrichtung psycho-

logischer Laboratorien.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die geschilderte Selbstbeobacht-

ung namentlich bei solchen Versuchen eine Rolle spielt, wo es sich

um Schtzungen handelt, sei es im Bereiche des Web er 'sehen

bezw. Fe ebner 'sehen Gesetzes, oder des Zeitsinnes und des Gedcht-

nisses, worber in neuerer Zeit sorgsame und feinsinnige Unter-

suchungen ausgefhrt wurden. Indess auch die Messung der Dauer

psychischer Vorgnge bietet auer der Feststellung an sich wertvoller

Thatsachen auch eine nicht zu unterschtzende Gelegenheit zu psycho-

logischen Analysen, die beobachteten Bewusstseinszustnde zu be-

schreiben und in ihre Elemente zu zerlegen.

Es liegt nicht in der Absicht dieser Abhandlung einen vollstn-

digen Ueberblick ber die Entwicklung der Psychometrie zu geben,

sie will vielmehr an die frhern umfassenden und durch eigne reiche

Erfahrung im psychologischen Experimentieren ausgezeichneten Be-

richte von E. Krpelin^) im I. und IlL Bande dieser Zeitschrift

anknpfen. Auer diesen bieten auch die Aufstze von W. Wun dt

ber die Aufgaben der experimentellen Psychologie^) und ber die

Messung psychischer Vorgnge^) namentlich aber auch das XVI. Ka-

1) Ueber die Dauer einfacher psychischer Vorgnge. Biolog. Centralbl.,

I. Bd.. S. 654, 72t u. 751; ferner: Die neueste Literatur auf dem Gebiete der

psychischen Zeitmessungen. Ebend. III. Bd. S. 53.

2) Essays, 1885, S. 127. 3) Ebend. S. 154.



678 Flicke, Ueber psychische Zeitmessuug.

pitel seine GrUndziige der physiologischen Psychologie^) zusammen-
fassende Darstellungen ber unsern Gegenstand, und zwar haben die

letztern deshalb einen so einzigen von andern nicht erreichbaren

Wert, weil niemand so Avie ihr Verfasser im Mittelpunkte der ge-
schilderten Entwicklung steht, und diese grade der rastlosen Thtig-
keit seiner Schule" ihre namhaftesten und zahlreichsten Errungen-
schaften verdankt. Auch mchte ich nicht verfehlen auf das 7. und
8. Kapitel aus Ri bot's Werke ber die Deutsche Psychologie" 2)

hinzuweisen, welche ausschlielich von den Arbeiten Wundt's und

ber die psychometrischen Untersuchungen insbesondere handeln, und
auf das zusammenfassende Werk des leider so frh verstorbenen

Gabriele B u c c o 1 a 3) ;
ebenso verdient die bereits in den einleiten-

den Werken erwhnte geistvolle Schrift von Gtz Martins ber

die Ziele und Ergebnisse der experimentellen Psychologie*) hier ge-
nannt zu werden.

Dass in dem Folgenden vorwiegend den aus dem psj^'hologi-

schen Laboratorium von W. Wundt in Leipzig hervorgegangenen

Untersuchungen Beachtung geschenkt ist, wird gewiss nicht als eine

Herabminderung der Verdienste anderer namentlich einiger ph3^sio-

logischer Institute und deren Leiter angesehen werden. Es unterliegt
wohl keinem Zweifel, dass das Leipziger Laboratorium sowohl in

der Vollkommenheit der Versuchstechnik als auch in der wissen-

schaftlich-psychologischen Ausnutzung der so auerordentlich sorgsam
ermittelten Ergebnisse gegenwrtig den ersten Piang einnimmt. Es

erschien mir daher unerlsslich fr eine sachgeme Beurteilung der

einschlgigen Fragen durch eigene Anschauung den Betrieb der dort

im Gange befindlichen wissenschaftlichen Arbeit kennen zu lernen,

und ich benutze mit Freuden diese Gelegenheit Herrn Prof. Wundt
fr die gtige Erlaubnis, und ebenso ihm wie auch seinem Assistenten

Herrn Dr. Ktilpe fr das liebenswrdige Entgegenkommen und die

reiche Belehrung, mit welcher sie mich whrend meines mehrwchent-
lichen Aufenthaltes in Leipzig whrend des Sommers 1888 unter-

sttzt haben, verbindlichst zu danken. In gleicher Weise ist es mir

eine angenehme Pflicht allen dort beschftigten LIerrn fr die freund-

liche Bereitwilligkeit, mir die Teilnahme an ihren im Gange befind-

1) III. Aufl., Leipzig 1S87; II. Bd., 16. Kap.: Apperzeption und Verlauf der

Vorstellungen.

2) La Psychologie allemande contemporaine. Paris 1879. Autorisierte

deutsche Ausgabe: Die experimentelle Psychologie der Gegenwart in Deutsch-

land. Braunschweig 1881
; vergl. auch die schon erwhnte Besprechung des

Buches in der Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., III. Bd., S. 377 von B. Erd-
mann.

3) La legge del tempo nei fenonieni del pensiero. Milano 1883.

4) Bonn 1888; die Ergebnisse der Psychometrie finden sich S. 1421 zu-

sammengestellt.
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liehen psychometrischen wie psychophysischen Untersuchungen zu ge-

statten, meinen Dank abzustatten.

Zunchst erscheint es mir von Wichtigkeit auch einige bemerkens-

werte fr die Genauigkeit der ermittelten Zahlen bedeutsame Vervoll-

kommnungen der psychometrischen Versuchsanordnung und Technik

einzugehen, welche seit den letzten Berichten E. Krpelin's in

dieser Zeitschrift in Anwendung gekommen sind. Whrend noch M.

Friedrich in einer kleinen kritischen Arbeit im IL Bande der

philosophischen Studien"^) den Einwrfen von Tigers tedt und

Bergqvist gegenber erklrt, dass das Gerusch der Apparate von

dem Reagierenden nicht als Strung empfunden sei, so hat es sich

doch als dauernde Einrichtung auch im Leipziger Laboratorium ein-

gebrgert, beide Personen, den Reagierenden von dem die Zeiten am

Chronoskop Ablesenden zu trennen und in verschiedenen weit von

einander entfernt liegenden Zimmern unterzubringen.
Der Verkehr zwisciien beiden wird nur durch verabredete elek-

trische Signale vermittelt, um eine Beeinflussung des Reagierenden
durch strende Sinnesreize auf ein mglichst geringes Ma zu be-

schrnken. Aus demselben Grunde wird auch auf ein mgliehst ge-

ruschloses Arbeiten aller im Reagentenzimnier befindlichen Apparate
ein groer Wert gelegt, wie die neuesten Arbeiten in den Philoso-

phischen Studien" erkennen lassen, und in noch hherem Grade von

den bevorstehenden Verftentlichungen der gegenwrtig im Gange
befindlichen Arbeiten betont werden wird.

Eine weitere Verbesserung der Methode ist darin zu finden, dass

man zu Ermittlung der Reaktionszeit, d. h. der krzesten Dauer

der Vorgnge von der Einwirkung des Sinnesreizes bis zur Auslsung
einer Willenshandluug, demjenigen Eindruck, auf welchen die Reaktion

erfolgen soll, einen schwchern und zwar in der Regel einen dem

Sinnesorgan adquaten Reiz als Signal vorangehen lsst. Diese Ab-

nderung der Versuchsanordnang, welche gleichfalls erst seit der

jngsten Zeit allgemein anerkannt ist, beruht auf der Erfahrung,
dass unerwartete Eindrcke die Reaktionszeit nicht unerheblich

verlngern. Wundt berichtet darber in seinen Grndzgen der

physiologischen Psychologie^), und fhrt folgende von ihm beobachtete

Unterschiede der Reaktionszeiten an :

Reaktionszeit Schall I (Fallhhe 5 cm)

ohne Signal 266

mit Signal 175

1) Zur Methodik der Apperzeptionsversuche. Pliilos. Stud., II.Bd., 1885, S.70.

2) IL Band S. 288; als Einheit ist hier wie berall im Folgenden a = 0,001

Sekunde angenommen. Vergl auch G. Martins a. a. 0. und die frhern Unter-

suchungen von Hirsch in Neufchtel bei Rosenthal, Allgem. Physiologie
der Muskeln und Nerven. Leipzig 1877. S. 284; s. f. Lazarus, Das Leben

der Seele, 3. Aufl., 1885, IL Bd., -S. 51.
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Von (lieser betrchtlichen Verlngerung- abgesehen hat sich aber

auch gezeigt, dass Keaktionszeiten auf unerwartete Eindrcke bedeu-

tend gro er n Schwankungen ausgesetzt sind, wodurch ihre Ver-

gleichbarkeit mit andern wesentlich beeintrchtigt werden muss. Ihren

wissenschaftlichen Abschluss haben diese Erfahrungen namentlich

durch die Untersuchungen von Nikolai Lange ^) ber die periodi-
schen Schwankungen der Aufmerksamkeit gefunden, welche in dem
Satze gipfeln: Die Schwankungen der aktiven Apperzeption sind

durch die allgemeine Relativitt der psychischen Erscheinungen be-

dingt und bilden ihrerseits die Ursache aller andern Periodizitt im

Bewusstsein, wie dieselbe in den SchAvankungen der sinnlichen Auf-

merksamkeit beim Zeitsinne und in den periodischen Erscheinungen
des Gedchtnisses ausgedrckt ist" 2). Dem von ihm gefundenen Ge-

setze entsprechend, lsst man das Signal dem Haupteindruck in einem

Zwischenraum von 13 3) Sekunden vorangehen, weil erfahrungsmig
innerhalb dieser Zeit die Spannung der Aufmerksamkeit ihren Hhe-

punkt erreicht. Ja es lsst sich leicht beobachten, dass die vorbe-

reitende Aufmerksamkeit selbst dann ihren Dienst bis zu einem ge-

wissen Grade versagt, wenn innerhalb der genannten Grenzen der

Haupteindruck schneller auf das Signal folgt, als er erwartet wurde;
auch in diesem Falle ist die Eeaktionszeit einer Verlngerung und

namentlich auch grern Schw^ankungen ausgesetzt.

Aus hnlichen Grnden hat man, um gewisse Unregelmigkeiten
wie vorzeitige Reaktionen zu beseitigen, namentlich aber um dem

Reagierenden Zeit zu lassen sich ber den vorangegangenen Versuch

Rechenschaft zu geben"*) und fr die folgende Beobachtung zu sam-

meln, den Zwischenraum zwischen je zwei aufeinander folgenden
Versuchen derselben Reihe, die sogenannte Versuchsperiode, auf die

Dauer von 30 Sekunden ausgedehnt.
Von nicht geringerer Wichtigkeit ist ferner die Beseitigung einer

andern mehr elektrotechnischen Schwierigkeit, auf welche das Augen-
merk der Forscher schon seit langer Zeit gerichtet war. Es liegt auf

der Hand, dass Ungleichmigkeiten des galvanischen Stromes auf

den Gang des zur Zeitmessung gewhnlich benutzten Hipp'schen

Chronoskops nicht ohne Einfluss bleiben knnen, da das Uhrwerk
desselben durch einen oder in der neuern Konstruktion durch zwei

Elektromagnete angehalten oder losgelassen wird^). Bei zu schw^achera

1) Beitrge zur Theorie der sinnlichen Aufmerksamkeit und der aktiven

Apperzeption. Philos. Stud., IV. Bd., S. 390 u. fg.

2) a. a. 0. S. 422; vergl. W. Wundt, Phj-s. Psycho!., 3. Aufl., II. Bd.,

Seite 288.

3) s. Ludwig Lange, Neue Experimente ber den Vorgang der einfachen

Reaktion auf SinneseindrUcke. Philos. Studien, IV. Bd., S. 492.

4) s. L. Lange a. a. 0. S. 486.

5) Eine vollstndige Beschreibung dieses zuerst von Hirsch zu seinen

Messungen benutzten Instrumentes wrde hier zu weit fhren; eine solche findet
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Strome wird der Elektromagnet entweder g-ar nicht oder erst nach

einiger Zeit im stnde sein, die Kraft der Feder 7A\ berwinden,
welche den x\nker in der entgegengesetzten Lage festhlt; ist dagegen
der Strom zu krftig, so wird wieder einige Zeit verflieen, bis auch

nach Unterbrechung desselben der zurckgebliebene remanente Magne-
tismus von der Federkraft des Ankers berwunden wird '). So erwies

sich die von E. Krpelin bei seinen Untersuchungen ber die Ein-

wirkung medikamentser Stoffe auf die Dauer psychischer Vorgnge
zuerst benutzte St hrer 'sehe Zinkkohlebatterie, welche von Hipp
selbst seinem Apparate beigegeben war, nichts weniger als bestndig;
nach mehrwchentlicher Benutzung gaben sich derartige Unregel-
keiten zu erkennen, dass man keine fnf Minuten ohne Kontrole fort-

arbeiten konnte 2). Gegenwrtig sind nun im Wundt'schen Labora-

torium fr diesen Zweck ausschlielich Elemente nach dem M ei-

din ger 'sehen System^) in Gebrauch, welche nach lngerer Prfung
sich am besten bev>'hrt haben und in der Regel das ganze Semester

hindurch in Betrieb bleiben. Freilich ist eine absolute Gleichmig-
keit auch von dieser wie wohl berhaupt von keiner Konstruktion

zu erwarten und man musste daher auf Kontroiapparate bedacht sein,

mit deren Hilfe es gelingen konnte die vom Strome verschuldeten

Schwankungen von denen der Reaktion selbst zu unterscheiden und
in Abzug zu bringen. Whrend noch Krpelin zu diesem Zwecke
den Hipp'schen Fallapparat und spter Cattell ein nach seinen

Angaben gebautes Fallchronometer verwandte, haben diese Instrumente

gegenwrtig einer andern Einrichtung weichen mssen
,

welche sich

durch grere Gleichmigkeit des Falles auszeichnet und mit einigen

Abweichungen bereits von G. 0. Berger bei seinen Untersuchungen
ber den Einfluss der Reizstrke auf die Dauer einfacher psychischer

Vorgnge angewandt wurde*). Ein von einem Elektromagneten in

erhobener Stellung gehaltener Fallhammer muss nach Unterbrechung
des hierzu gehrigen Stromes zunchst den Uhrstrom schlieen und
nach einer unvernderlichen Zeit beim Aufschlagen wieder tfnen.

Durch eine einfache Abnderung wurde die ursprngliche zu groe
Fallgeschwindigkeit dieses Kontroiapparates so geregelt^), dass die

sich in Wundt's physiol. Psychologie. 3. Aufl., II. Bd , S. 274; ber die ltere

aber noch immer verbreitete Form vergl Hirsch in Moleschott's Unter-

suchungen IX, S. 188, eine ausfhrliche Beschreibung der neuen Form ist in

Wiedemann's Annalen, Bd. II, 1875, S. 618 gegeben.
1) Vergl. S. M. Cattell, Psychometrische Untersuchungen I. I'hilos. Stud.,

III. Bd., S. 306 u. fg.

2) s. Philos. Stud , I. Bd., S. 425.

3) Vergl. W. Wuudt, Physiol. Psych, 3. Aufl., II. Bd., S. 276 und die

Abhandlung von L. Lange in den Philos Stud., IV. Bd., S. 481.

4) Philos. Stud., III. Bd., S. 45.

5) Vergl. Ludw. Lange, Neue Experimente ber den Vorgang der ein-

fachen Reaktion auf Sinneseindrcke; ebend. IV. Bd., S. 483.
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Zeit zwischen Schlieung und Oeflf'nung- des Stromes etwa dem Mittel

der zu messenden Reaktionszeiten nahe kommt. Die Kontiolzeit wird

entweder mit Hilfe einer am Fallhammer selbst angebrachten schrei-

benden Stimmgabel von bekannter Schwingungszahl oder des von

W. Wnudt konstruierten Chronographen ermittelt^). Dieser Ap-

parat bezeichnet berhaupt einen wesentlichen Fortschritt in der

psychometrischen Technik. Er gestattet z. B. auch die negativen
Zahlen vorzeitiger Reaktionen zu messen, was bei der eigenartigen

Konstruktion des Hipp 'sehen Chronoskops unausfhrbar ist; ebenso

konnten die Untersuchungen von 0. Klpe inbezug auf gewisse
simultane Koordinationen, ber welche W. Wandt in der HI. Aufl.

seiner physiol. Psychologie, H. Bd., S. 325 eine vorlufige Mitteilung

macht, nur mit Hilfe dieses Chronographen ausgefhrt werden. Wh-
rend man frher fr derartige Zwecke auf das den psychometrischen
Bedrfnissen nicht unmittelbar angepasste Ludwig'sche Kymogra-

phion angewiesen war, spricht diese Vorrichtung allen Anforderungen
in sehr vollkommener Weise. Seine Verwendung beruht darauf, dass

zwei oder drei mit Elektromagneten verbundene Schreibspitzen auf

einer groen mit berutem Papier berzogenen Walze ihren Weg
durch je eine Linie verzeichnen, welche jede durch eine Ankerbewegung

bertragene Reaktion als eine deutliche Ausweichung nach rechts zu

erkennen gibt. Durch die Schreibborste einer feinarmigen Stimm-

gabel von 5( Doppelschwingungcn in der Sekunde werden direkt

daneben die Zeitteilchen in tausendstel Sekunden aufgezeichnet. Die

durch ungleiche Abreiungszeit der Anker etwa entstehenden geringen
Zeitfehler knnen durch einen von L. Lange konstruierten und am

angefhrten Ort beschriebenen und abgebildeten Kontroiapparat gleich-

falls genau bestimmt werden. Somit lsst sich behaupten, dass die

im Wandt 'sehen Laboratorium ausgefhrten Zeitmessungen als so gut
wie vollstndig frei von den strenden Einflssen der Stromschwan-

kungen betrachtet werden knnen und in dieser Beziehung an Zu-

verlssigkeit der Ergebnisse von keinem andern gegenwrtig erreicht

oder gar bertroften werden. Es verdient dies namentlich aus dem
Grunde hervorgehoben zu werden, weil noch immer Untersuchungen
an die Oefitentlichkeit gelangen, welche auf diese sehr betrchtlichen

Schwierigkeiten keine Rcksicht nehmen oder dies wenigstens in der

Darstellung der Versuchsanordnung auf keine Weise zu erkennen

geben.

Selbstverstndlich kann es sich an diesem Orte nur um die Her-

vorhebung einiger besonders wichtiger Fortschritte in der Versuchs-

technik handeln; eine genaue Beschreibung der Apparate bietet auer

1) Eine vollstutlige Beschreibung und Abbilrlung des Chronographen mit

allen Nebenapparaten gibt W. Wundt selbst in der 3. Aufl. seiner physiol.

Psychologie, IL Bd., S. 278 u. fg, und ebenso Ludw. Lange in den philos.

Stud., IV. Bd., S. 457 u. fg.
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den Orig'iiialai'beiten auch das .secliszelinte KapiteP) von Wundt's

physiologischer Psychologie.

I. Die einfache Reaktionszeit.

Unter den gemessenen psychophysischen Zeiten ist die einfachste

die wichtigste aber auch die am schwierigsten zu analysierende. Es

handelt sich bei der sogenannten einfachen Reaktionszeit um

diejenige Zeit, welche verfliet, bis man auf einen erwarteten und

hinsichtlich seiner Beschaffenheit und Strke vorher bekannten Sinnes-

reiz mit einer einfachen gleichfalls vorher verabredeten Bewegung
antwortet. Zweifellos knnen wir in derselben mit Krpelin im

ersten Bande dieser Zeitschrift im wesentlichen drei Akte unter-

scheiden :

1) Die Dauer der zentripetalen Leitung von den peripheren

Endapparaten den Sinnesnerven bis zum Zentralorgan.

2) Die Dauer der psychophysischen Vorgnge von der

Entstehung einer Empfindung bis zur Ausl ung einer moto-

rischen Krregung.

3) Die Dauer der zentrifugalen Leitung vom Zeutralorgan

bis zum Zustandekommen einer Bewegung.
Von psychologischem Standpunkte wrde naturgem die Aus-

scheidung der rein physiologischen Vorgngen 1) und 3) von groem
Interesse sein, indess mssen wir noch immer wie Krpelin in seinem

frhern Berichte in dieser Zeitschrift zugestehen, dass es sich bei

dem Versuch, die Dauer der Leitung in den motorischen und sensibeln

Nerven, sowie die Dauer der Latenz in den Sinnesorganen und Muskeln

einfach in Abzug zu bringen um eine sehr unsichere und willkrliche

Rechnung handeln wrde ^). Dagegen hat die psychologische Analyse
der unter 2) erwhnten Vorgnge in neuerer Zeit einen sehr erfreu-

lichen Fortschritt zu verzeichnen, durch welchen vor allem der Wert

der Selbstbeobachtung bei der Anstellung psychometrischer Versuche

in ein klares Licht gestellt, und bewiesen wird, dass zur Erzielung

brauchbarer und vergleichbarer Resultate keinesw^egs eine blo uere

Anordnung der Versuchsbedingungeu ausreicht. Durch die Versuche

von Ludw. Lange und Nikolai Lange im Leipziger Laboratorium

wurde nmlich die Mglichkeit festgestellt, die sogenannte einfache

Reaktion willkrlich auf zwei ganz verschiedene Weisen auszu-

fhren. Unter den oben erwhnten gnstigen Versuchsbedingungen,
welche namentlich infolge der langen Versuchsperiode gestatten, sich

ber den Bewusstseinsinhalt des vorangegangenen Versuches Rechen-

schaft abzulegen, kamen die genannten Beobachter zu der Vermutung,
es werde auf die Reaktionszeit einen Einfluss haben, ob man die Auf-

1) 3. Aufl., II. Bd., S. 274 u. fg.

2) Vergl. Biolog-. Centralblatt, I. Bd., S. 661; feruer AV. "Wim dt, Physiol.

Psycho!., 3. Aufl., II. Bd., S. 26}.
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merksanikoit mehr auf den erwiirteten Siiiiiei^eindnick oder auf die

beahsielitigte Beweg'ung richtet. Dies fand sich durch die Erfahrung
Vllkonimen besttigt, so dass man seitdem zwei sowohl durch ihre

psychologische Bedeutung wie auch durch ihre Dauer vollstndig von

einander verschiedene Arten der Reaktion unterscheidet, welche nach

W u n d t als sensorielle und m u s k u 1 r e einander entgegengestellt

werden. Ludwig Lange beschreibt die Innern Bedingungen der-

selben etwa folgendermal.senM: Bei der sensoriellen Reaktion ver-

meidet man grundstzlich jede vorbereitende BewTgungsinner-
vation und wendet die ganze vorbereitende Spannung dem zu erwar-

tenden Sinneseindrucke zu, wobei man sich aber gleichzeitig vornimmt,

unmittelbar nach Auffassung des Eindruckes den Willensimpuls zur

Bewegung folgen zu lassen; bei muskulrer Reaktionsweise denkt
man gar nicht an den bevorstehenden Sinneseindruck, sondern be-

reitet so lebhaft als mijglich die Linervation der auszufhrenden

Reaktionsbewegung vor. An einer sptem Stelle seiner Abhandlung 2)

analysiert derselbe Verf. den Bewuisstseinsinhalt bei sensorieller

Reaktion in der Weise, dass zunchst deutlich ein Bewusstwerden
des Eindrucks und dann der bewuisste WMlle zu reagieren sich

einstellt; dagegen fehlt bei der muskulren Reaktion sowohl die

Apperzeption des Reizes als auch jede Beteiligung des

Willens bei Auslsung der Bewegung. Mit Recht bezeichnet er

daher die letztere Reaktionsweise als einen Hirnreflex, als einen

Vorgang, der sich von andern Reflexen nur dadurch unter-^^cheidet,

dass der Wille vorher eine vorbereitende Linervation der auszufhren-

den Bewegung veranlasst. Lifolge dessen mssen auch vorzeitige

Reaktionen und Reaktionen auf andere Eindrcke als den erwarteten

bei muskulrer Reaktionsweise und zwar nur bei dieser eintreten,

indem die durch den Willen an das Reflexzentrum bertragene Energie
durch jede hier eintreffende Sinneserregung ja auch durch die von

einer bloen Vorstellung einer solchen ausgehende Erregung in die

motorischen Bahnen geleitet wird. Dagegen ist bei der Bezeichnung
muskulr" nicht etwa an eine besonders starke Spannung der An-

tagonisten zu denken, wenn schon geringe Muskelspannungen und

ihnen entsprechende Mnskelempfindungen sekundrer Weise vor-

handen sind und das gnzliche Fehlen der letztern als ein zuver-

lssiges Kennzeichen sensorieller Reaktion angesehen werden muss.

Bei muskulrer Bethtigung macht sich daher auch nach der Ver-

1) Philos. Stud., IV. Bd., S. 487; desgl. AV. Wuiidt, Physiol. Psychologie.

3. Aufl., IL Bd, S. 265 und 273. Vergl. auch die von H. Lei tz mann in den

philos. Stud., V. Bd, S. 62 mitgeteilte Bemerkung von Le Verrier ber die

darauf bezgliche Erfahrung der Astronomen in Annales de l'observatoire de

Paris (memoires). Tome VIIL S. 7.

2) A. a. 0. S. 500.
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suclisreilie eine gewisse MuskelermduDg geltend, die bei der sen-

soriellen Form nicht beobachtet wird.

Auf diese Weise erklrt es sich, dass die Reaktionszeiten fr
dasselbe Sinnesgebiet um etwa 100 c von einander abweichen knnen,
und zwar wurde dieser sehr erhebliche Unterschied zuerst durch die

Versuche von Ludwig Lange und Nikolai Lange fr Schall -

und Tastreaktionen und spter von L. Lange und Gtz Martins
auch fr Lichtemjitindungen nachgewiesen. Wir geben hier dieselben

typischen Zahlen, welche der letztgenannte in seiner oben erwhnten
kleineu Schrift aus Wundt's physiologischer Psychologie als be-

zeichnend ausgewhlt hat:

Sensor. R. muskul. R.

elektrischer Hautreiz: 213 105

Schall: 216 127

Licht: 291 182.

Diese Unterscheidung ist vor allem als ein wichtiger Fortschritt

der naturwissenschaftlich induktiven Forschungsweise auf

dem Gebiete der Psychologie zu begren. Whrend man sich bisher

von einer gewissen Neigung zu theoretisch- deduktiver Aus-

deutung der zentralen Vorgnge leiten lie, so ist mit diesem Vor-

gehen der Grundsatz befolgt auf empirischem Wege die That-

sachen des Bewusstseins festzustellen; auch hier ist es ohne Zweifel

das Verdienst der Wundt'schen Schule durch vorurteilsfreie Unter-

suchung den induktiven Weg erfolgreich angebahnt zu haben.

Es liegt auf der Hand, dass es fr die Beurteilung aller bisherigen

Zeitmessungen von der grten Wichtigkeit ist, zu entscheiden, ob der

Beobachter muskulr oder sensoriell reagierte, und es war mir daher

bei meinem Aufenthalte in Leipzig vor allem auch darum zu thun,

mir ber die Innern Bedingungen der beiden Reaktionsweisen, nament-

lich ber die Grenzen der Mglichkeit willkrlich die Reaktions-

dauer zu verlngern oder zu verkrzen, ein selbstndiges Urteil zu

bilden. Gleich in den ersten Tagen hatte ich nun Gelegenheit mich

an den von Herrn Dr. Lei tz mann geleiteten Versuchen zu beteiligen,

bei den es sich zunchst im wesentlichen um die Feststellung der fr
den Astronomen wichtigen Zeit handelt, welche man gebraucht, um
den Durchgang eines bewegten Punktes hinter dem Faden eines Fern-

rohres zu registrieren. Es lag im Interesse der Versuchszwecke hierbei

sensoriell zu reagieren, und ich konnte mich dabei von den Schwierig-

keiten, welche diese Reaktionsweise dem ungebten Reagierenden bietet,

auf das grndlichste berzeugen. Namentlich bei der vorliegenden

Versuchsanorduung, bei welcher man den Punkt sich allmhlich dem
Faden nhern sieht, und die Spannung, den richtigen Zeitpunkt fr
die Reaktionsbewegung zu whlen, auf das Hchste gesteigert wird,

erschien es mir (y/\e brigens auch andern schon lnger mit diesen
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Versuchen beschftigten Herren) auerordentlich schwer, einerseits vor-

zeitige Reaktionen zu vermeiden, d. h. abzuwarten, bis sich Punkt

und Faden wirklich decken und nicht etwa schon auf die Erwar-

tung dieses Zeitpunktes hin den Willensimpuls fr die registrierende

Bewegung eintreten zu lassen
,

oder zu vermeiden
,
dass infolge der

durch die Spannung unwillkrlich erfolgten Innervation nach erfolgter

Deckung von Punkt und Faden ohne jedesmaligen bewussten

Willensimpuls die Eeaktion erfolgte, anderseits aber, wenn die

Bedingungen der sensoriellen Eeaktion wirklich erfllt waren, auch

die krzeste Zeit von der Erkennung des Durchganges bis zur Aus-

lsung der Bewegung inne zu halten. Die mittlem Schwankungen
bei der erwhnten Versuchsanordnung waren namentlich zu Anfang
auerordentlich groe, und sie sind jedenfalls der sicherste Mastab
fr den Grad der Sicherheit in dieser Art des Experimentierens. Erst

nach mehrern Tagen, an denen in der Regel mindestens zwei Ver-

suchsreihen mit etwa je 30 Einzelversuchen ausgefhrt waren, gelang
es mir einigermaen brauchbare, d. h. gleichmige Reaktionszeiten

zu erzielen. Etwa eine Woche spter durfte ich auch an den von

Herrn Schnbach gleichfalls daselbst ausgefhrten Reaktionsver-

suchen teilnehmen, bei denen es sich um die Ermittlung der Reak-

tionszeit auf einen vor einem Spalt erscheinenden Lichtreiz handelte,

dessen Eintritt etwa 2 3" vorher durch ein schwaches Lichtsigual

angekndigt wurde. Bei dieser vernderten Versuchsanordnung be-

durfte es selbstverstndlich wieder einer gewissen GeAvhnung, bis

grere Schwankungen berwunden wurden. Namentlich hatte die

Zwischenzeit zwischen dem Signal und Haupteindrnck einen groen
Einfluss auf die Dauer der Reaktionszeit, indem die letztere dann zu

lang ausfiel, wenn der Haupteindruck schneller auf das Signal folgte,

als es erwartet wurde, und demnach die Aufmerksamkeit noch nicht

hinreichend gespannt war. Allein schon nach verhltnismig kurzer

Zeit, etwa nach den ersten zehn Einzelversuchen wurden hier die Er-

gebnisse bedeutend gleichmiger und kamen den auch sonst fr
sensorielle Reaktionen auf Licht beobachteten Zahlen von 250270 a

sehr nahe, berstiegen in einigen Fllen 300 a, hielten sich aber doch

meist in den Grenzen einer mittlem Schwankung von etwa 15 17 c^).

Auf diese eine Reihe sensorieller Reaktionen folgte dann sofort eine

Reihe muskulrer, und es war mir dabei von dem grtem Interesse

festgestellt zu sehen, dass es ohne jede Uebung in dieser Reak-
tion s weise, einzig durch die v er an d erte Willensrichtung
gelang von den vorigen sehr weit abweichende Zeiten zu erhalten.

Das Chronoskop ergab Zahlen von 140170 hchstens 190 a, so dass

sich auch hier zwischen sensorieller und muskulrer Reaktionsweise

1) Genauere Angaben werden die zu erwartenden Verffentlichungen des

Herrn S c h n b a c h bringen.
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iingeflir der gleiche Uiiterseliied von 100 a zu erkennen gibt, wie er

auch von andern beobachtet wurde.

Dass infolge hufiger Wiederholung der Versuche die Eeaktions-

zeit sich bis zu einem gewissen Grade stetig verkrzt, und die mittlem

Schwankungen immer weiter ausgeglichen werden, so dass die Reak-

tionszeit schlielich eine fast konstante Gre genannt werden kann,

war bereits lange bekannt und hatte dazu gefhrt das Wesen der

Uebung namentlich in der Verkrzung der Reaktionsdauer zu er-

kennen; den hierbei in betracht kommenden psychischen Thatsachen

war dabei aber nicht in erster Linie Beaclitung geschenkt. Nun ist

es allerdings eine bekannte Folge aller Wiederholung, dass ursprng-
lich von bewussten psychischen Akten begleitete und von diesen

geleitete Bewegungen allmhlich mechanisiert werden, d. h, ohne

Mitwirkung des Bewnsstseins mehr reflexartig zu stnde kommen.

Das allmhliche Erlernen aller unserer Bewegungen bietet dafr hin-

lngliche Beispiele. Die Bewusstseinsvorgnge, welche die ersten

Versuche zu gehen, oder zu lesen und zu schreiben begleitet haben,
sind freilich dem Erwachsenen aus dem Gedchtnis entschwunden;

dagegen drften die Vorgnge bei Erlernung des Schlittschuhlaufens

oder Tanzens, des Reitens, Fechtens u. dergl., ferner des Klavier-

oder Violinspielens, der Anwendung des griechischen oder hebrischen

Alphabets sich der Erinnerung noch leichter zugnglich erweisen.

In allen Fllen handelt es sich anfangs um Bewusstseinsakte, um

gewisse Walirnehmungen oder Auffassungen von uern Vorgngen
oder Verhltnissen, auf welche dann ein bewnsster Willensimpuls

folgt, um die als zutreffend erkannte Bewegung auszulsen. Dem
virtuosen Knstler dagegen kommt der Name der gesehenen Note

und ein besonderer Willensimpuls fr den richtigen Griff gar nicht

zum Bewusstsein, er kann zu derselben Zeit mit ganz andern

Ueberlegungen beschftigt sein, wie man ja auch bekanntlich

beim Lesen eines Buches mit seinen Gedanken bei ganz andern

Dingen verweilen kann
;
der gebte Fechter gibt sich ber die Natur

der wahrgenommenen Ble des Gegners und ber die Absicht, den

unter diesen Bedingungen geeigneten Hieb auszufhren, in der Hitze

des Kampfes keine Rechenschaft, die vorgngige Innervation gengt
hier, um unmittelbar nach dem perzipierten Sinneseindrucke die

zutreffende Bewegung auszufhren. Wir haben hier somit berall

einen Uebergang von sensorieller, ja sogar zusammengesetzter
Reaktion in einfache und muskulre, aber ohne dass durch das

Wort Uebung"' an sich eine ansreichende Erklrung gegeben
wre. Im Gegenteil bedarf es zur Ausfhrung gleichmiger sen-

sorieller Reaktionen der Uebung in bedeutend hherm Grade als fr

muskulre, es gilt hierbei namentlich gewisse durch die Wieder-

holung der Versuche sich gleichsam von selbst aufdrngende Er-

leichterungen und Abkrzungen zu unterdrcken und den Ablauf der
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psychischen Vorgnge in einer vorher beabsichtigten Weise zu regehi.

Auch Ludwig Lange weist auf die groem Schwierigiceiten bei

Erlernung sensorieller Reaktionen hin ^) und verweist an einer andern

Stelle -)
mit Recht auf die stets betrchtlichen mittlem Schwankungen

derselben, welche diese Verhltnisse kennzeichnen. Aber auch dem

gewhnlichen Bewusstsein gilt es als erheblich leichter, unter gewissen
sich wiederholenden uern Bedingungen einfach in gewohnter Weise

zu verfahren, als erst nach bewusster Auffassung der Sachlage und

mit bewusster Absicht aber trotzdem mglichst schnell zu handeln^).

Wenn wnr nun von diesem Gesichtspunkte aus die Bedeutung
der einfachen Reaktionszeit der frhern Beobachter prfen, so werden

wir tinden
,

dass es sich bei ihnen niemals um rein sensorielle, da-

gegen hufig um ausgesprochen muskulre Reaktionen handelt, na-

mentlich bei Personen von groer Versuchsbung. Von Interesse ist

es dabei in einigen Fllen zu sehen, wie nahe die Beobachter einer

richtigen Deutung waren, so z. B. M. Friedrich im ersten Bande

der philosophischen Studien'^), wo er freilich es nur als einen be-

sonders hohen Grad der Aufmerksamkeit im allgemeinen bezeichnet,

wenn infolge dessen eine Spannung der Muskeln des Armes und der

Hand eintrat und die Reaktionszeit sich ungewhnlich verkrzte.

Aber auch die bei ihm unter normaler Spannung der Aufmerk-

samkeit gefundenen Zahlen entsprechen keineswegs der sensoriellen

Dauer, und ebenso wenig knnen die in einer Zusammenstellung von

W. Wundt angefhrten Zahlen lterer Beobachter als solche be-

trachtet werden. Sie besttigen nur die von Ludwig Lange ge-

machte Beobachtung, dass es auch einen Mittelweg gibt, den er so

zu deuten versucht, dass man seine Spannung so zu sagen zwischen

Hand und Sinnesorgan teilt; doch kann nach seiner Meinung diese

Reaktionsweise wegen der schwierigem psychologischen Analyse nur

ein geringeres Interesse beanspruchen^). Dem entgegen mchte ich

nun allerdings behaupten, dass grade diese Art der Reaktion Avegen

ihres hutigen Vorkommens bei zahlreichen Beobachtern unsere Auf-

merksamkeit verdient und bei zuknftigen Untersuchungen zu sorg-

fltiger Selbstbeobachtung herausfordert. Nach meiner allerdings

sich nur auf einige Wochen erstreckenden Versuchserfahrung habe

ich die Ueberzeugung gewonnen, dass der Unterschied dieser mittlem

Verkrzung nur durch den Ausfall des Willen saktes bewirkt zu

1) Philos. Stucl., IV. Bd., S. 489.

2) a. a. 0. S. 492.

3) Vergl. Rade stock, Die Gewlmung und ilire Wichtigkeit fr die Er-

ziehung. Eine psychologisch -pdagogische Untersuchung. Berlin 188^. S. 36

und 37.

4) S. 49 ebenso spricht sich Wundt aus: Phys. Psych., 3. Aufl., II. Bd.

S. 269.

5) a. a. 0., IV. Bd., S. 490.
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werden pflegt, whrend die Erkennung- des Sinnesreizes als Be-

wusstseinsakt bestellen bleibt. Ich hatte sowohl in sensoriellen Ver-

suchsreihen, bei denen einzelne Versuche zu kurz, etwa 220 a^ aus-

fielen, sehr deutlich das Gefhl, den Sinneseindruck vor der Reak-

tionsbewegung in das Bewusstsein aufgenommen zu haben, whrend
allerdings meinem Bewusstseinsinhalte mehrfach der besondere die

Pieaktiousbewegnng veranlassende Willensimpuls fehlte. Eine Best-

tigung dieser Auffassung wurde mir durch die eigentmlichen Schwierig-
keiten gegeben, die ich nach dreiwchentlicher Uebung in der sen-

soriellen Reaktionsweise darin fand, jetzt absichtlich muskulr zu

reagieren. Whrend es mir, wie bereits oben erwhnt, kurz nach

Beginn meiner Reaktionsbungen oline groe Schwierigkeiten ge-

lang, brauchbare muskulre Reaktionen zu erzielen, wurde es mir

jetzt, nachdem icli mit dieser einen Ausnahme tglich an mehrere

Reihen ausschlielich sensorieller Versuche gewhnt war, schwer, in

einer ersten Versuchsreihe Zahlen unter 200220 zu erzielen. Wie
die wiederholte Selbstbeobachtung mir sagte, hatte ein besonderer

Willensakt nicht stattgefunden, aber es war mir fast unmglich ge-
worden frher zu reagieren, bis ich deutlich den Sinneseindruck auf-

genommen hatte. Erst bei einer dritten Versuchsreihe, welche mit

etwas strkerem weiem Licht angestellt wurde, erhielt ich Zahlen,
welche mit den etwa zwei Wochen vorher gewonnenen Ergebnissen

einigermaen bereinstimmten. Selbstverstndlich bedrfen diese Er-

faiirungen noch der Besttigung durch methodische auf diesen Unter-

schied gerichtete Beobachtungen. Indessen findet diese Auffassung
doch bereits eine gewisse Sttze in gelegentlichen Aeuerungen frherer

Beobachter. So konstatiert E. Ti scher M; dass der Willensira-

puls sich bei den einfachen Reaktionen mehr einem reflektorischen

Vorgange nhern, d. h. also als Bewusstseinsakt ausfallen knne.
Ferner spricht E. Krpelin^) bei Gelegenheit der Alkoholwirkung
von einem leichtern Uebergang der zentralen Erregungszustnde auf

das motorische Gebiet in der Weise, dass schon die Antizipation des

Reizes in der Vorstellung hierbei hufig gengt, um die Reaktions-

bewegung hervorzurufen, also wie ich diese Stelle verstehe

ohne Mitwirkung eines besondern bewussten Willensaktes. In dem-
selben Sinne erinnert Krpelin im Folgenden an die Thatsache,
dass das Volksbewusstsein wie das Gesetz eine mildere Beurteilung
von Verbrechen kennt, welche im Rausche begangen sind, eben Avegen
dieses Ausfalles der bewussten Willensthtigkeit. Dass auch bei

vllig normalen Menschen eine Neigung zu Assoziationen von Vor-

1) Ueber die Unterscheidung von Schallstiken. Philos, Stud., I. Band,
S. 538.

2) Ueber die Einwirkung einiger medikamentser Stoffe auf die Dauer
einfacher psychischer Vorgnge. Ebend. S. 598.

Vill. 44
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Stellung und Bewegung- besteht, zeigen aufs deutlichste die vor einigen

Jahren Aufsehen erregenden Versuche des bekannten Gedankenlesers

Cumberland, die man doch im wesentlichen dahin ausdeuten muss,
dass sich Bewegungsimpiilse mit einer Vorstellung ohne Mitbeteiligung

des bewussten Willens verknpfen knnen, indem der Gefhlswert

der Vorstellung direkt eine Innervation auf das motorische Gebiet

hinberleitet. Vor allem aber findet die erwhnte Anschauung auch

Untersttzung durch die Ausfhrungen von W. Wundt an der Stelle

seiner physiologischen Psychologie, wo er die Umwandlung von will-

krlichen Handlungen in Triebbewegungen schildert *).
Man erkennt

deutlich" so schreibt er hier dass einzelne ursprnglich will-

krliche Bewegungsakte allmhlich mechanisch werden, indem sie

zuerst in Triebbewegungen sich umwandeln, die auf eine be-

w u s s t e Empfindung mit mechanischer Sicherheit eintreten, worauf

sie dann, dadurch dass auch die Empfindung ans dem Bewusst-

sein verschwindet, vllig den Charakter von Keflexen annehmen

knnen." Es ist dies die Schilderung des Uebergangs von sensoriellen

in muskulre Reaktionen, und zwar ist auch hier als erste Zwischen-

stufe der Ausfall des Willens aus dem Bewusstsein anerkannt.

Wenn es gestattet ist aus der Lnge der Reaktionszeit einen Rck-
schluss auf die innere Natur derselben zu ziehen, so werden wir zu-

nchst in bezug auf die altern in dieser Zeitschrift schon angefhrten

Ergebnisse^) die Reaktionszeit von Exner (150c- fr Lichtreiz) als

die am meisten ausgesprochen muskulre anerkennen mssen,
denen sich die von Donders (188), Wittich (1861, v. Kries (193),

Auerbach (191), Buccola (168 151 172) anschlieen. Da-

gegen knnte man in den Reaktionszeiten von Hirsch (200) und

Hankel (205), namentlich aber von Wundt (222) sensorielle Ele-

mente vermuten, und diese Vermutung wird durch die Erklrung des

letztern in der angefhrten Stelle seiner physiologischen Psychologie

zur Gewissheit. Aber von den extrem sensoriellen" im Sinne Lud-

wig Lange's ist auch die Reaktionszeit des letztern noch ebenso-

weit entfernt wie von den extrem muskulren".

1) 3. Aufl., II. Bd., S. 501. Verg-1. berhaupt das XX Kap.: Der Wille,

und das XXI. Kap.: Einfluss des Willens auf die Krperbeweguugeii. Desgl.:

Ueber die Eutwickluug des Willens. Essays S. '286 und: Zur Lehre vom

Willen. Phil. Stud., I. Bd., S. 337.

2) Biolog-. Centralblatt, I. Bd., S. 665; vergl. auch W. Wundt, Physiol.

Psychol., 3. Aufl., IL Bd., S. 268.
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