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Im taktilen hat der Verf. planm~iBig sgmtliche von Korte aufgestellten 
Gesetze nachgepriift und best~itigt gefunden. Phgnomenologisch passen 
seine Beobaehtungen gut zu denen Benussls. Der Verf. schliei~t mit Reeht, 
dab die Bewegungsphgnomene auf den drei Sinnesgebieten, optisch, akustisch, 
taktil, zusammengeh6ren und dieselbe Theorie verlangen. Da nach der 
Meinung des Verf. (der Ref. denkt anders) die Wertheimersehe Kurzschlul~- 
theorie auf akustischem Gebiete nicht haltbar sei, well es hier nicht be- 
sondere, den verschieden gelegenen Reizen entsprechende Punkte des Sinnes- 
organs ggbe, so setzt er an ihre Stelle eine ,,Aktionstheorie", die auf den 
yon jedem Reiz ausgel6sten motorisehen Impuls zurtickgeht und den Be- 
wegungseindruck auf die Kontiouit~t des motorischen Impulses griindet. 
Freilieh, wie aus der Kontinuitgt dieses Muskelimpulses der Eindruck der 
Bewegung hervorgehen soll, wird nicht dargetan. Ko/]ka. 

Edmonds, E. M., and M. E. Smith: The Phenomenological Description 
of Musical Intervals. The American Journ. of Psychol. Bd. 34, S. 287 
bis 291. 1923. 

Die Untersuchungen galten der Beantwortung der Fragen, 1. ob ein 
Zusammenklang zweier T6ne yon bestimmtenl Frequenzverh[iltnis an seinen 
besonderen Klangeigenschaften von anderen Zweikl[ingen unterschieden und 
aus einer Anzahl yon Kl[ingen hieran wiedererkannt werden kSnne, und 2. ob 
es mSglich ski, diese Klangeigenschaften" qualitativ ngher zu bezeichnen. 
In Vorversuchen wurden am Harmonium die reinen und groBen Intervalle 
im Gebiete c 1 bis c 2 dargeboten, in den Hauptversuchen diese selben Inter- 
valle an KSnigschen Gabeln im Gebiete yon c 2 bis d 4. Sobald es den Vpn. 
gelang, den Zusammenklang als einheitliches Ganzes zu hSren, fanden sie 
es nicht schwer, ihn dutch Eigenschaften n~her zu charakterisieren, die 
vorzugsweise dem Gebiete des Tastgefiihles oder des Geschmackes entlehnt 
waren; es erschien z. B. die Oktave ,,glatt wie poliertes Glas", die groBe 
Septima ,,rauh wie feines Sandpapier", die grol~e Sexte ,,wie eine reife 
saftige Frueht" usw. Die ]~bereinstimmung in der Wahl dieser Bezeich- 
nungen war bei den Versuehspersonen unerwartet groB, ein Wiedererkennen 
der Intervalle nach diesen Klangeigenschaften gelang auch Nichtmusikern 
fast ausnahmslos. Eine Verlagerung der Intervalle um eine Oktave bewirkte 
nur geringe Modifikationen der ihnen zugeschriebenen Eigensehaften, da- 
gegen braehte eine analysierende Einstellung auf die beiden Klangkompo- 
nenten die Klangqualiti~t als solche vSllig zum Verschwinden -- wie es auch 
einer Versuchsperson, welche die Zweikl~nge stets als Nebeneinander 
zweier TSne hSrte, nicht mSglich war, den Zusammenklang als Ganzes 
n~her zu charakterisieren. M. Eberhardt, Giel3en. 

Selz~ Otto: Uber die Gesetze des geordneten Denkverlaufs. II. Zur 
Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums. Bonn: F. Cohen 
1922. XXVIII, 688 S. 

Nachdem Selz im ersten Bande seines Werkes sich mit der Theorie 
des reproduktiven Denkens beschiiftigt hatte, soll in diesem zweiten mit 
der Theorie des produktiven Denkens und des Irrtums die Untersuchung 
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zu einer umfassenden, grundlegenden denkpsychologisehen Betraehtung 
gerundet werden, die wiederum als Illustration der philosophischen Auf- 
fassung des Verf. v o n d e r  Natur iiberhaupt erscheint. Das Referat soll 
nicht versuchen, der Arbeit in ihren Einzelheiten zu folgen, sondern wich- 
tige sachliche und methodische Ziige der Theorie kritisch zu behandeln. 

1. Im Denken handelt es sich nach Selz um Vorgiinge zwischen psychi- 
schen Komplexen, die als unaufl6sliche Einheiten yon Bestandstiicken und 
Relationen zu gelten haben. Die Relationen sind ,,Universalien"; die Be- 
ziehung der Gleichheit ist z. B. immer dieselbe identische Beziehung zwi- 
schen Gegenstiinden, die yon Fall zu Fall wechseln k6nnen. Ein Gleichheits- 
verMltnis zwischen bestimmten Gegenstiinden verMlt sich als ,,individu- 
elles SachverhS~ltnis" zur Relation der Gleichheit als einer ,,allgemeinen 
reinen Wiebestimmtheit" so, dag neben der individuellen Bestimmtheit 
durch die Gegenst~nde eine ,,Charakteristik als ein Sachverh/iltnis bestimm- 
ter Art" steht, die als Individuation des allgemeinen Prinzips der Gleich- 
heit angesehen werden mug. Denn: ,,Sachverhitltnisse zwischen psy- 
chischen Gegenst~nden sind unselbst/indige Momente yon Bewul]tseins- 
erlebnissen" (I, S. 147); sie sind ,,unselbst~ndige Momente an der Gesamt- 
heit psychischer Gegenstiinde und damit selbst psychische Gegenstiinde" 
(I, S. 151). Wir haben also individuelIe psychische Gebilde, die in ihrer Rolle 
dutch Komponenten bestimmt sind, die realiter Universalien sind. (Vgl. I, 
S. 132ff.) 

Das unselbstiindige Moment des SaehverMltnisses wird dutch Ab- 
straktionsprozesse fiir sich bewul]t gemacht: die Wissensdispositionen sind 
die Gediichtnisspuren solcher bemerkter Sachverhiiltnisse. Es kSnnen 
schematische Wissensdispositionen gebildet werden, deren Gegenst~nde 
unbestimmt sind; es kann das in bestimmter Beziehung-Stehen irgendwelcher 
Gegenstiinde bewuBt werden. 

Das Denken besteht in Reproduktions-, Abstraktions- und Kombina- 
tionsprozessen yon Sachverhiiltnissen. Diese intellektuellen Operationen 
sind L6sungsmethoden fiir gestellte Aufgaben. zu denen sie in einem ,,Zweck- 
Mittel-Verh~Itnis" st.ellen. Die teleologisc~e Bestimmtheit ist d e r e n t ,  
scheidende Faktor fiir die Richtung der Operationen; diese sind einsichtig, 
wenn sie ,,auf Grund ihrer Erkenntnis als Mittel der Aufgabet6sung, also 
auf Grund der Abstraktion eines Zweck-Mittel-VerhS~ltnisses angewendet 
werden" (S. 374). 

])as G-~stelltsein einer Aufgabe setzt eine Richtung auf L6sung der 
Aufgabc als ZM im BewuBtsein; aber die Aufgabe, wie sie zun~chst z. B. 
dutch die Instruktion des V1. gegeben wird, ist noch allgemein, und mull 
erst dutch spezielle B,,dingungen n/iher bestimmt werden; vorher ist sie 
noch unvollstiindig. Die Aufgabe setzt sich aus allgemeineren und spezielle- 
ren Bestimmungen zusammen, und erst die vervollstgndigte Aufgabe ist die 
,,Gesamtaufgabe". ,,DIG Entstehung tines einheitlichen Zielbewul3tseins 
(oder eines ibm ~tquivalenten unbewuBten psychophysischen Prozesses)" ist 
dic Bedingung ffir das Zustandekommen der Aufgabel6sung (I, S. 194), 
und die Richtung des ZielbewuBtseins ist determiniert 1. dutch jene fort- 
laufend niibere Bestimmung yon der allgemeineren zur speziellen Aufgabe- 
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steUung, die die Zahl der m6glichen LSsungen einsehr~nkt, 2. dutch die 
Bestimmung der LSsung als Vervollst~ndigung eines Saehverh~ltnisses, in 
dem vorher ein G lied unbekannt war. Die L6sung aber wird vom Ziel- 
bewuBtsein antizipiert, und zwar in Form eines Schemas oder ~Blanketts 
des Sachverh~ltnisses. Die sehematische Antizipation ,ist mehr als eine 
blo~ teilweise Antizipation; denn es werden alle Bestandstiicke des Er- 
gebnisses irgendwie antizipiert, nut ist mindestens eines dieser Bestand- 
stficke, eben das dutch den Denkprozel~ erst aufzufindende, noch mehr 
oder weniger unbestimmt. Diese Unbestimmtheit des gesuchten Bestand- 
stiickes betrifft jedoch nut das gesuchte Bestandstiick selbst, nicht auch 
seine Beziehungen zu den anderen Bestandstiieken, die im Zielbewu~tsein 
vielmehr bereits antizipiert sind. In der Antizipation dieser Beziehungen 
~les gesuchten Bestandstiicks eines Sachverh~iltnisses zu den bereits bekann- 
ten Bestandstiieken vollzieht sich psychologisch die indirekte Bestimmung 
des gesuchten Gegenstandes im Zielbewu•tsein; denn infolge dieser Be- 
schaffenheit der Antizipation entspricht ihr nut ein in diesen Beziehungen 
stehender Gegenstand und kann daher auch nur ein solcher Gegenstand 
dutch Abstraktion als mit der Antizipation iibereinstimmend, und damit als 
LSsung der Aufgabe erkannt werden. -- Das Ausgangserlebnis eines ziel- 
bewu~ten Denkprozesses mu~ stets eine solche schematische Antizipation 
des Zieles sein" (S. 371). 

Die schematisehe Antizipation und die von ihr bedingte Determina- 
tion bestimmen den Denkverlauf durch Wirkung auf die nerv5sen Erre- 
gungen in bewuBten und unbewul3ten Prozessen; es wird eine besondere 
Theorie der willkiirlichen Aufmerksamkeit auf dieser Grundlage aufgestellt. 
Ein ,,allgemeines Antizipationsgesetz" bestimmt: ,,Die Verwirtdichung 
eines bestimmten Operationserfolges vollzieht sich um so schneller, je mehr 
sich seine schematische Antizipation einer vollst~ndigen AntizilJation 
ann~hert" (S. 512); ~hnlich wird ein ,,exaktes Gesetz der speziellen De- 
termination" aufgestellt, das fiir derartige Beschleunigungen einen theore- 
tisehen Ansatz geben soU. 

Ein besonders wichtiges Problem ist es nun fiir Selz, wie die L5sungs- 
methoden bestimmten Auigaben ,,zugeordnet sind", wie die intellektuellen 
Ol~erationen durch die Determinierung yon der Aufgabe her ,,ausgelSst" 
werden. Eine solche Zuordnung kann eine ,,pr~zise, sein, d. h. eine ganz 
bestimmte LSsungsmethode ,,aktualisieren", wenn es sich auch um eine 
,,generelle Yerkniipfung" handelt, d. h. die Aktualisierung kann yon ge- 
wissen allgemeinen Eigenschaften der Determinationen abh~ngen; immer 
wenn diese da sind, trotzdem in anderen Hinsichten die Determinationen 
noch so verschieden sein m5gen, wird die L5sungsmethode aktualisiert 
(S. 377). Die LSsungsmethoden selbst werden nun wieder nach ihrer All- 
gemeinheit als verschieden angesetzt; das Wichtigste dabei ist ihre Zuord- 
nung~llgemeinheit ,,ira Hinblick auf den Umfang der Aufgaben (bzw. Ziel- 
determinationen), denen die LSsungsmethode genereU zugeordnet ist" (S. 525). 
,,Die Rangordnung der LSsungsmethoden nachihrer Zuordnungsallgemeinheit 
stellt daher eine Stufenfolge (Hierarchie) der inteUektuellen Operationen 
in ihrer spezifischen Funktion als LSsungsmethode dar" (S. 528). 
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Als allgemeinste L5sungsmethoden werden untersucht: 1. die Opera- 
tionen der Mittelfindung, 2. die Kombination yon LSsungsmethoden, 
3. die aUgemeinsten Operationen der Mittelanwendung. I-Iier soll nur kurz 
von den ersten die Rede sein. 

Zun~ehst wird die ,,reproduktive Aktuahsierung bereits angewendeter 
oder wenigstens erkannter Mittel" in m5gliehst weitem MaBe herangezogen; 
eine ,,reproduktive Abstraktion" erweitert noeh den Wirkungsbereieh der 
reproduktiven Faktoren. 

Ist es aber nicht mSglich, die Reproduktion wirksam werden zu lassen, 
so ,,besteht folgende GesetzmaBigkeit: Tritt ein in der Mitteldetermination 
sehematiseh antizipierter Vorgang, der einen bestimmten Erfolg herbei- 
ffihren soll (oder eine sch~matiseh antizipierte Teilbedingung dieses Vorgangs) 
sparer zuf~llig ein, so besteht eine Tendenz zur Abstraktion des Zweck- 
Mittel-Verh~ltnisses zwisehen dem zuf~llig eingetretenen Vorgang (bzw. 
der zuf~llig eingetretenen Teilbedingung) und dem Ziel der vorangegangenen 
Determination" (S. 549). Das ist das ,,Gesetz der zufallsbedingten Ab- 
straktion". ,,Alle psychologischen Untersuchungen, die den zu untersuehen- 
den Vorgang. . .  nicht naeh synthetiseher Methode im Versuch herstellen, 
sondern im t~ighehen Leben beobaehten wollen, sind gen5tigt, sieh der zu- 
fall~bedingten determinierten Mittelabstraktion als absichtlieh angewendeter 
L5sung~m3thoden zu bedienen, d. h. auf Zuf~lle zu warren, die ihnen psycho- 
logisch bedeutsame Vorg~nge gewisser Art zuffihren...  Die Verwertung 
des Zufalls wird hier zu einer regul~ren Einriehtung des procluktiven Den- 
k e n s . . .  Hierbei kann entweder sehon das Bemerken des Vorgangs oder 
aueh nut seine psychologisehe Apperzeption auf eine zufallsbedingte de- 
terminierte Mittelabstraktion zuriickzuffihren sein" (S. 560/561). 

Auf diese Weise wird die Behandlung einer neuen, natu~gegebenen 
Situation dutch das Denken erkl~rt; der Zufall ist der Faktor, der fiber die 
Reproduktion hiaausffihrt, und zwar so, dab die sehon yon frfiher bekann- 
ten allgem3inen intellektuellen Operationen durch den zaf~illig gegebenen 
neuen .Faktor etwas Neuartiges zustande bringen kSnnen. 

Nun soll abet dargetan werden, dab die zufaUsbedingte determinierte 
Mittelabstraktion auch da wirksam ist, wo es sieh um ,,willkiirtich vorberei- 
tete Reaktionen" handelt. Dazu wird auf Determinationsdispositionen 
zurfiekgegriffen, die 1. die ,,Aktualisierung der den Gegenstand der Deter- 
ruination bildenden motorisehen oder intellektuellen Operationen" leisten 
(,,Operationsdispositionen"), 2. eine Kombination yon Operationen so zu- 
stande bringen kSnnen, dal~ die neue zusammengesetzte Operation beim 
Eintreten der ,,antizipationsgem~gen Bedingungen" (S. 568) ,,geradeso 
aktualisiert wird, als wenn es sieh um eine schon frfiher ausgeffihrte Opera- 
tion handelte". Das entspricht dem ,,Gesetz der sinngem~Ben Ausffihrung 
oder Realisierungsgesetz der Determination". Uncl: ,,Die dutch eine De- 
termination begrfindete Zuordnung zwisehen einem zukfinftigen Reiz 
(Reaktionsgelegenheit) und einer motorischen oder intellektuellen Opera- 
tion zeigt eine unverkennbare u mi't den Zuordnungen, die 
als Reflexe bezeiehnet zu werden pflegen" (S. 569). Es sind ,,phylogenetische 
Zuordnungen", die aueh ohne begleitende Bewu~tseinsersoheinungen vor- 
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kommen k6nnen. Es wird demgem~B yon ,,reflexoidalen Zuordnungen" 
gesproehen und ein ,,Gesetz der determinierten Entstehung reflexoida|er 
Zuordnungen" aufgestellt. Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, sei 
nut erw~hnt, dal~ die zufallsbedingte determinierte Mittelabstraktion auch 
ohne /~ul]ere Reizwirkung eintreten kann als (in diesem Sinne) ,,innere zu- 
fallsbedingte Mittelabstraktion". Und das ist -- die Inspiration. 

SehlieBlich: ,,Unter einer Bedingung kann die determinierte Mittet- 
abstraktion eintreten, ohne da$ es der Vermittlung yon Reproduktionspro- 
zessen oder der Intervention eines Zufalls bedarf, dann n~mlich, wenn die 
Beschal]enheit der Gesamtauigabe es gestattet, die M6gliehkeit eines bestimm- 
ten Weges zum Ziel, einer zum Ziel hinfiihrenden LSsungsmethode, unmittel- 
bar aus ihrer Struktur zu abstrahieren (unmittelbare determinierte Mittel- 
abstraktion)" (S. 576). Aueh hierbei handelt es sieh um ein Zweck-Mittel- 
Verh/iltnis (S. 577). Das Wichtigste ist abet die ,,Feststellung, dab die Me- 
thoden zur LSsung einer Aufgabe aus ihrer Besehaffenheit, oder was das- 
selbe besagt, aus der Natur oder dem Wesen der Aufgabe sich ergeben 
kSnnen. Es besteht in solchen F~llen ein erkennbarer Wesenszusammenhang 
{Strukturzusammenhang) zwischen einer bestimmten Aufgabe und bestimm- 
ten, zu ihrer .LSsung anzuwendenden Methoden" (S. 127). Um zu ver- 
stehen, was hier gemeint ist, mul~ man an das denken, was von der Struktur 
der Sachverh/~ltnisse und ihrer Gegebenheit als psychiseher realer Faktoren 
gesagt wurde (vgl. oben S. 418). Diese Struktur ist es, auf die es ankommt, 
die unmittelbar das Denken leiten soll. ,,Wir miissen anne]amen, dab der 
logischen Struktur der Begriffe aus allgemeineren (abstrakteren) und spe- 
zielleren (konkreteren) Merkmalen Eigentiimliehkeiten in der psychologischen 
Struktur der Bedeutungskomplexe und der entsprechenden Komplexdis- 
positionen entspreehen" (S. 117). Und: ,,Die in den Denkverlauf eingehen- 
den Erkenntnisprozesse, welche die Logik nut nach ihrem logischen Gehalt 
analysiert, sind reale Bestandteile des Ablaufs" (S. 128). Die ,,struktur- 
gesetzlich begriindeten" L6sungsmethoden sind von ,,empiriseh begriin- 
deten" unterschieden (S. 585); fiir diese letzteren kommen nur die zufalls- 
bedingte und die reprodulrtive determinierte Mittelabstraktion in Betracht. 

2. Der Leser wird, selbst wenn er nut eine solche Auswahl der Selzsehen 
Thesen ansieht, reeht erstaunt sein, da$ Selz seine Untersuchung mit be- 
sonderem Naehdruck eine experimentelle nennt, seine AufsteUungen stets 
als dutch die experimentellen Ergebnisse mehr oder weniger erwiesen an- 
sieht und sieh seharf gegen andere Ansichten wendet, die konstruktiv seien. 
Und der Leser wird erst reeht verwundert sein, wenn er die Art der Experi- 
mente in Betraeht zieht, die von Selz angestellt wurden, und die zu seinen 
Thesen die Grundlage geben soUten. Aufgaben vom Typ: Fieber -- Uber- 
ordnung? Geriist --  Teil ? Verwandtsehaft --  Definition ? sollen Proto- 
kolle liefern, aus denen l~onkret fal~bar solche Falr~oren abzuleiten sind? 

Das ist, ganz gleich wie man fiber die Selzschen Thesen weiter denken 
mag, sicherlich nieht der Fall. AuBer solehen ausfiihrlichen Uberlegun- 
gen, wie den formalistisehen gegenstandstheoretisehen fiber die Sachver- 
h~Itnisse ira I. Band, die Selz in die Diskussion einfiigt, treten iiberall in der 
theoretischen Auswertung der Experimente S~tze auf, die eben nieht aus 
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den Experimenten stammen, sondern die in der metaphysisehen Auffassung 
yon Sdz veto Wesen der Natur wurzeln, und die die eigentliehen Behaup- 
tungen tragen, das, was letzten Endes erwiesen werden sell, zur deduktiven, 
nur scheinbar induktiven Ableitung von Thesen benutzen. Erwiesen wer- 
den sell aber, ,,daf~ neue Reaktionsweisen der Organismen aug den bereits 
ausgebildeten zweckm~l~igen Reaktionsweisen kausalgesetzlich hervorgehen 
und aus ihnen verstiindlich gemacht werden kSnnen. . .  In diametralem 
Gegensatz steht die hier vertretene Auffassung der geistigen Entwicklung zu 
den Lehren Bergsons und der ihm nahestehenden Philosophen, auch Speng- 
lets. Deft wird das Leben als ein Prozel~ angesehen, in dessen stetigem Flul3 
hie Gleiches wiederkehrt, sondern unaufhSrlich auf eine geheimnisvolle, 
kausalgesetzlich nicht erkl~rbare Weise Neues entsteht, ttier dagegen 
wird durch einen Sonderfall gezeigt, wie gerade die konstanten Zuordnungen 
der intellektuellen Operationen und die Wiederkehr der gleichen Ausl~sungs- 
bedingungen die Voraussetzung der Entwicklung, der Entstehung neuer Opera- 
tionen und neuer geistiger Prodlikte bilden. Das Vorhandensein yon allge- 
meinen Operationen, welehe die Neubildung spezieller Operationen unter 
gewissen AuslSsungsbedingungen kausalgesetzlich vermitteln, beseitigt 
also fiir ein Teilgebiet die scheinbare Sehwierigkeit, wie dutch konstante 
Zuordnungen nicht bloB eine ewige Wiederkehr des Gleichen, sondern Ent- 
wicklung mSglich werde" (S. XI/XII). Die Thesen yon der kausalen lind 
teleologischen Bedingtheit der Prozesse, yon der Rolle der allgemeineren 
und spezielleren Faktoren, des Zufalls, der Erfahrling, von der phylogene- 
tisch begriindeten Ausbildung und Verkniipfung yon Faktoren usw. stare- 
men alle aus der allgemeinen Grundansieht, die hier an einem Spezialfall 
,verifiziert" werden sell. Und diese Einstellung auf Verifizierung zeigt sieh 
gerade in der Selzschen Behandlung seiner Versuchsprotol~olle. Die Aus- 
sagen der Versuehsperson werden darau[hin betrachtet, ob sich an ihnen 
irgendwie einer der schon vorher geial~ten Gedanken ,,wahrscheinlich" 
machen lassen kann. Sehon die Anordnung und Mitteilung der Protol(olle 
entspricht dieser Eins~ellung, und dem konkreten Gehalt der beabsichtigten 
,,eingehenden Analysen" ist sie geradezu verh~ngnisvoll. Die Aussagen der 
Versuehsperson warden in ihren Einzelheiten dem Begriffsnetz der Selzschen 
Theorie zugeordnet; in diesem ProzeB verschwindet abet gerade das, was 
dem Laser als sachlich charakteristisch entgegentritt, was er nun recht lest 
~mgepackt sehen mSchte (soweit das in den Selzschen Experimenten, die 
.ia auf spezielle Dressurleistungen europaischer Logik gehen, mSglich ist). 
Es ist keine blol~ ~ul~ere Weitschweifigkeit des Autors, sondern eine not- 
wendige Wirkung seiner Methode, dal~ an die Stelle knapper, priignanter 
Analysen wait aufgeschwollene Auseinandersetzungen treten, in denen man 
zwar viel v'on ,,Nachweisen", yon ,,Gesetzen" hSrt, abet nicht den Ein- 
druck gewinnt, dal~ die Grundlagen dafiir nun ]flar erkennbar und iiber- 
schaubar geworden sind, dal~ die Notwendigkeit der Thesen in ihrer Ge- 
fordertheit veto Material deutlich und durchsiehtig geworden ist. 

Ehe wit uns waiter mit dan aufgestellten Thesen besehgftigen, fragen 
wir deshalb zuniichst: Welches ist denn in der Seizsehen Theorie der Cha- 
rakter der Naturprozesse, von denen gehandelt wird ? 
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Die Theorie |st eine Maschinentheorie, und darin nicht wesentlich anders 
als die Assoziationstheorie. Deshalb |st die ganze Untersuchung technisch, 
und es |st wichtig, dab man sich die Termini der Auseinandersetzung in 
dieser Bedeutung klarmacht. Zuf~illig |st alles, was mehr als einen Frei- 
heitsgrad hat, in der Richtung nicht auf einen best|mint angebbaren Zwec]( 
festgelegt und berechenbar |st. Der Gegensatz dazu |st das fiir einen be- 
stimmten Zweck ,,Organisierte", das also nur einen Freiheitsgrad hat, 
kausal gestol~en und teleologisch gezogen sich nur in einer Richtung bewegen 
kann. In diesem Sinn der Festlegung sind die Termini ,,pri~zise Zuordnung", 
,,sinngem~e Ausfiihrung" zu verstehen; Ordnung des Denkverlaufs heist 
meehanisehe Ordnung: Abfolge, Versti~rkung, Hemmung von Komplexen; 
Struktur und Wesen bezieht sich auf dieselbe Art Ordnung, auf das Inein- 
anderfallen we|refer und engerer Umfi~nge, auf das Gebundensein an sich 
gleichgiiltigen Materials dutch starre Relationen; produktiv kommt yon der 
Produktion des Apparates an vorher noch nieht so gelieferten, also nen- 
artigen Ergebnissen, Entwicklung geht auf dasselbe bin. Auch dis Ver- 
bindung mit den Reflexen als dem Prototyp biologiseher Masehineneinrich- 
tungen wurzelt bier. 

Wenn diese Charakterisierung richtig |st, so hat in der Selzschen Theorie 
das Denken, das wit im vollen und sehSnen Sinne so nennen, das sachliel~e 
Eindringen in Probleme, das Vertie]en. Verbessern yon Konzeptionen tiber: 
haupt keinen Platz. Dem scheint nun zu widerspreehen, dal~ Selz yon eim~c 
Bestiitigung seiner Theorie dutch die Kghlersehen Intelligenzpriifungen all 
Anthropoiden spricht, und dab er yon seiner Theorie aus aueh die sehSpferisehc 
Geistestiitigkeit an Werken der Kunst und Wissenschaft (~rhellen will. 

3. Es geh6rt mit zu den Seltsamkeiten des Selzsehen Buches, da~ bier 
yon einer Best~itigung (lurch KShlers Versuehe die Rede |st. Gleieh zu An- 
fang der Diskfission erfahren wlr, K6hler neigt ,,zu ~dner allzu physikalisehen 
Denkweise im Zusammenhang mit einer etwas zu (dnseitigen Beriicksichti- 
gung der gewig nieht hoeh genug zu veransehlagenden Tatsaehen der Wahr- 
aehmungspsychoio(fie und der zu ihr gehSrigen Strukturph~nomene. Dem- 
gegeniiber |st die bier vertretene Theorie sieh ihres engen Zusammenhanges 
mit bewiihrten Ansehauungen der Ged5chtnispsychologie und der Physioloqi, 
der Bewegun,qe:n wohl bewu~t. Sic steht daher aueh znr 51teren Assoziations- 
psychotogie nicht nur im gegensKtzliehen, sondern zugleich in einem er- 
g~nzenden und umbfidenden Verhiiltnis" (8. 610). 

Die Selzsche Diskussion der K6hlerschen Vcrsuche soll nicht referi(~rt 
werden; man mug einen Versueh (etwa gleich den ersten, den Selz bcspricht; 
S. 611f.) be| Selz und K6hler selbst lesen. Niehts |st geeigneter, die kon- 
struktive Allgemeinheit der Selzschen Theorie und ihre deduktiven Sehliisse 
aus vorher eingefiihrten S~tzen (vgl. etwa S. 633, 636, 651,654) zu demon- 
strieren. Es |st Mar, dab Selz alles durch seine Argumentation herauszu- 
werfen sucht, was an inneren sachlichen Beziigen aus der Natur des Material~ 
und seiner Behandtung in den Versuchen folgt; seine allgemeinen Si~tze, die 
auf beliebige Gegenstiin(h~ innerhalb eines gewissen Zw~ckumfangs ange- 
wandt werden, erlauben ibm, saehlich entgegengesetzt Charakterisiertes 
miter einen Mechanismus zu werf~n. 
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Wenn Selz also von einer Best~itigung spricht, so ist das so gemeint, 
dab K6hler seine eigenen Versuche nieht riehtig interpretiert hat, dab sic 
erst durch Sdz riehtig interpretiert worden sind. Freilich seheint Selz mit 
KShler darin iibereinzustimmen, dal~ die Anthropoiden einsichtiges Verhalten 
zeigen; abet diese Ubereinstimmung ist nur seheinbar, denn einsichtig heil~t 
eben bei beiden Autoren etwas vollst~ndig Verschiedenes. 

Und nun die Behandlung der sch6pferischen Geistest~tigkeit. Selz 
scheint das Gebiet in seiner ganzen Fiille und SchSnheit betrachten zu 
wollen: ,,Die Konstruktion einer Maschine, die Komposition einer Sym- 
phonic, die Entdeckung und konsequente Durchfiihrung einer wissenschaft- 
lichen Theorie sind zweifellose Beispiele organisierter Produktion" (S. 679). 
Doch wie wird nun diskutiert ?F i i r  diese ,,organisierte Produktion" kommt 
in Betracht: 1. routinem~flige determinierte Mittelaktualisierung, in die 
z. B. alle Verwendung in der Vorzeit erarbeiteter Kunstformen (Drama, 
Sonate) einbezogen wird; 2. die determinierte Mittelabstraktion mit ihren 
drei Unteff~llen, der unmittelbaren, reproduktiven und zufallsbedingten, 
die als drei Wege bezeiehnet werden, um zu Einfallen zu gelangen (S. 682); 
3. ein Faktor, auf den SeIz offenbar besonderes Gewicht legt: ,,Die Zuord- 
hung yon Ziel und Mittel beruht auf einer der konkreten Zielsetzung voraus- 
gegangenen Abstraktion eines Wertwirkungszusammenhangs, n~mlich des Ver- 
h~ltnisses zwischen einem tats~chlichenVorgangund einem durchihn bewirkten 
unbeabsichtigten wertvollen Erfolg" (S. 683) ; d. h. also, irgendein Ergebnis hat 
zufiillig ein,,wertvolles" Ergebnis und wird als Bedingung des,,wel~vollen" Er- 
folges erkannt. ,,Richter sich nun unmittelbar oder sp~ter aus irgendeinem An- 
la13 eine Zielsetzung auf die Herstellung eines solchen Erfolges, so wird diese De- 
termination dieVerwendun gseiner friiher effai~ten Entstehungsbedingungen als 
~Iittel naeh sich ziehen." Selz gibt als Beispiel fiir,,wertvolle Erfolge, die v611ig 
unabhi~ngig von ]eder sehaffenden T~tigkeit entstehen", mithin also nach seiner 
Auffassung rein zuf~illig sind, ,,~sthetische Wirkungen yon Naturvorg~ngen". 

Das Referat kann auch hier nieht ins einzelne gehen; ich will nut aus- 
drticklich auf die letzten 10 Seiten des Selzschen Buches hinweisen, die flit 
die Theorie h6chst bezeicbnend sind. Uns geniigt die Feststellung, dal~ es 
sieh aueh bier um dieselbe M.asehinentheorie handelt wie vorher, dal] auch 
bier von den saehlieb entseheidenden Faktoren des Denkens und Schaffens 
nieht die Redo ist: Von dem Gehalt des Wertes, des Works, des Problems. 
Auf Fragen wie: Was heil~t es, ein Problem yon sachlicher Fruchtbarkeit 
sehen? eine Theorie mit innerer Konsequenz entwiekeln? mit einem Ge- 
danken ins Innere der Natur eindringen? Kurz auf die Frage nach dem 
sinnvollen Denken hat die Selzsche Theorie keine Antwort. DaB mit saeh- 
blinder Kausalit/it cbensowenig wie mit blo13er Teleologic fiir diese Frage 
irgend etwas Entscbeidendes geleistet werden kann, ist ausdriieklieh yon 
Wertheimer in den ,,Schluflprozessen ira produktiven Denken" gezeigt wor- 
den, es ist aber genau so, nur nieht explizit dargelegt, in KS]ders Versuchen 
und ihrer Diskussion enthalten, und steckt gerade im Zentrum des yon ibm, 
gegentiber dem bisherigen, verwandten Intelligenzbegriffs. 

Were es also in der Denkpsychologie vor allem auf diese Frage an- 
kommt, dam hat die Sdzsche Theorie niehts zu bieten. Abet aueh flit den: 
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der in den mehr technischcn intellektuellen Operationen das Problem sieht, 
ist dutch sie keine bcfriedigende LSsung gegeben, denn er wird eine wirk- 
lich experimentelle zureichende Aufweisung und Prfifung der Faktoren ver- 
langen, die in die Diskussion gezogen werden. 

4. Es kSnnte wiederum seltsam anmuten, daft Selz gleiehzeitig groften 
Weft darauf legt, den Zufall als einen ,,regul~ren Faktor sch6pferischer 
Geistestgtigkeit" in seine Theorie aufzunehmen, und in seiner Theorie 
zu zeigen, dal] ,,die Entstehung yon zweckm~illigen Neubildungen" nicht 
,,den Charal~er des Geheimnisvollen oder Zuf~lligen" hat (S. XI). Aber 
alas ist nut der sch~irfste Ausdruck dafiir, daft es ihm im Inhaltliehen und 
Saehlichen gar nicht auf Notwendigkeit ankommt, eben weil er mit der 
Maschineneinstellung an die Natur herangeht. Ob ihm diese Einstelhmg 
so selbstverst~ndlich seheint, dab sie ibm, trotz Bergson, gar kein Pro- 
blem ist? 

Ich mSchte dazu nut an einige Sgtze erinnern, die Simmd yon Goethe 
sagt: ,,Jene Zweckhaftigkeit, wie die Sachmenschen sie als ihren Rtthm 
empfinden, und mit der der Lebensprozell ein Gezogenwerden vom Ziel 
her statt ein Wachsen yon der Wurzel her ist, lag ihm ganz fern, und ge- 
wift gehSrt dies zu den letzten Motiven, aus denen er aueh der Natur 
gegenfiber alle teleologische Betrachtung vermied. Wenn er yon der Natur 
sagt, sic ,,w~ire zu groft, um azaf Zwecke auszugehen und h~ttte es auch nieht 
nStig," so gilt das in weitem Umfang flit ihn selbst" (Goethe, S. 4). 

Ich muB schlieftlieh auf die Gefahr hinweisen, die in der Sdzschen 
Theorie liegt, wenn sic fiir Intelligenzprfifungen oder die Untersuchung yon 
sogenannten IntelligenzstSrungen angewandt wird. Sic Ifihrt geradeswegs 
wieder zur Testprfifung, im Gegensatz zu der yon Kghler gewiesenen Rich- 
tung des Experimentierens, und zum Diagnostizieren yon mechanischen 
StSrungen, die Beliebiges bedeuten kSnnen (wie z. B. ,,StSrung der deter- 
minierten Komplexerg~nzung"). Benary, Berlin. 

Pick: Schwere DenkstSrung infolge einer Kombination perseveratori- 
scher, amnestisch-aphasischer und kontaminatorischer StSrungen. Zeitschr. 
5. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 75. 1922. 

Pick berichtet fiber F~ille mit schweren StSrungen des Denkens und 
Itandelns, bei denen seiner Ansicht naeh konkrete Anhaltspunkte daffir zu 
linden sind, daft eine StSrung des Sprechens einen maflgebenden Einflufl aut 
gas Denken und Handeln ausiibt. 

Der erste Fall betrifft einen senilen Paralytiker. Er perseveriert stark 
beim Spreehen, und diese Perseverationen leiten das Denken yon den 
Worten aus in sinnloser, von den Perseveraten fixlerter Richtung welter. 
Die Angaben des Pat. haben h~ufig keinen Zusammenhang mit den gestell- 
ten Fragen, stehen ganz sinnlos zu dem tatsachlich Vorhandenen oder 
fiberhaupt real MSglichen. Sehr oft entstehen nicht einmal sinnvoll zusam- 
menh~ngende S~ttze, sondern lang fortlaufende Perioden yon aneinander- 
gereihten Bruchstticken mit fortw~ihrenden Perseverationen. Bei einem 
Examen vermag der Pat. nicht die gezeigten Gegenst~nde zu benennen, und 
cla sieh in seinem Sprechen ,,Pausen, ganz deutlich dem Suchen nach Worten 


