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V o r w o r t.

Das vorliegende Schriftchen ist die Wiedergabe eines Vor- 
trags, der am 15. Dezember 1893 zum Besten des Heidelberger 
Frauenvereins gehalten wurde. Die wissenschaftliche Grundlage 
desselben bilden vor allem eigene, langjahrige und ausgedehnte, 
nur zum Teil veróffentlichte Untersuchungen iiber die geistige 
Leistungsfahigkeit zahlreicher Personen. Ais Anhang habe ich 
einige Arbeiten aufgefuhrt, in welchen eingehendere Begriin- 
dungen der von mir in knappster Form vorgetragenen Satze zu 
finden sind. Hauptzweck dieser Veróffentlichung ist es, die Auf- 
merksamkeit weiterer Kreise auf die hier beriihrten Fragen hin- 
zulenken.

Selbstverstandlich wird meine Auffassung der Dinge aus- 
gebreiteten und heftigen Widerstand finden. Vermag sich dieser 
Widerstand auf wissenschaftlich unanfećhtbare Untersuchungen 
zu sttitzen, so werde ich selbst ihn am freudigsten begrussen. 
Wie mir scheint, wird es vieler Kopfe und vieler Hande, des 
Zusammenarbeitens der Besten bediirfen, um in der folgenschweren 
Ueberbiirdungsfrage wirkliche Klarheit und Beruhigung zu er- 
reichen. Gerade deshalb richte ich an alle Diejenigen, denen es 
ehrlich um die Sache zu thun ist, namentlich an die Gegner der 
hier vertretenen Anschauungen, die dringende Bitte, mir ihre An- 
sichten und Einwande nach Móglichkeit zuganglich zu machen. 
Nur aus dem Streite wird die Wahrheit geboren !

E. Kraepelin.





Vorwort zur dritten Auflage.

Die Frage nach den Bedingungen der geistigen Arbeit ist 
seit dem ersten Erscheinen des vorliegenden Vortrages nach sehr 
verschiedenen Richtungen hin weiter geklart worden. Mehr oder 
weniger umfangreiche Versuche liegen jetzt iiber den Einfluss 
der Nahrungsaufnahme, des Hungerns und des Schlafes auf die 
geistige Leistungsfahigkeit vor, ferner iiber die unwillkurlichen 
Schwankungen der Arbeit und iiber die Bedeutung, welche der 
Wechsel der Thatigkeit ftir die Grosse der Ermudung besitzt. 
Sehr wichtige Aufschliisse iiber die persbnliche Eigenart des 
Arbeitens haben auch die Untersuchungen iiber Ablenkbarkeit 
Gewóhnungsfahigkeit geliefert, und endlich sind durch Pausen- 
versuche wertvolle Aufschliisse iiber die Schnelligkeit gewonnen 
worden, mit der sich die Arbeitsermiidung wieder ausgleicht. 
Wollte ich alle diese Fortschritte unserer Erkenntnis in der 
jetzigeh Auflage geniigend beriicksichtigen, so miisste ich sie 
fast vollkommen neu niederschreiben. Ich habe indessen ge- 
glaubt, an dem Wortlaute des kleinen Vortrages lieber nichts 
Wesentliches andern zu sollen, da durch die neuen Versuchser- 
gebnisse das frilher entworfene Bild wohl eine weitere Aus- 
fiihrung, n-icht aber eine nennenswerte Berichtigung erfahren 
wiirde. Einige literarische Hinweise habe ich fur Denjenigen, 
der sich genauer unterrichten will, am Schlusse angefugt.

Was uns leider noch immer fehlt, ist ein ftir Massenunter- 
suchungen geeignetes Verfahren, die Ermudung zu messen. 
Alle meine Bemiihungen, diesem Ziele naher zu kommen, haben 
mir gezeigt, dass die Losung der Aufgabe uberaus schwierig 



ist. Jedenfalls habe ich mich davon tiberzeugen miissen, dass es 
ganz unmoglich ist, aus den von Griesbach vorgeschlagenen 
Raumschwellebestimmungen oder, wie es Kemsies gethan hat, 
aus einzelnen Ergographencurven irgendwie zuverlassige Schliisse 
iiber den Grad der Ermiidung zu gewinnen. Nach meiner Ueber- 
zeugung sind vielmehr alle bis jetzt vorliegenden Angaben iiber ' 
die verschiedenartige Ermiidungswirkung einzelner Lehrgegen- 
stande einfach ais wertlos zu betrachten. Allerdings ist eine 
wissenschaftlich einigermassen befriedigende Messung des Er- 
miidungseinflusses und weiterhin der persónlichen Ermiidbarkeit 
heute schon erreichbar, wenn auch nur auf einem ganz anderen, 
sehr umstandlichen und muhsamen Wege. Ich móchte es auch 
nicht fur ausgeschlossen halten, dass wir bei besserer Kenntnis 
des ganzen Gebietes einmal rascher und beąuemer zum Ziele ge- 
langen werden. Ist das aber moglich, so werden uns dahin 
nur griindliche und geduldige wissenschaftliche Vorarbeiten fuhren, 
nicht aber ungentigend vorbereitete und vieldeutige Massenunter- 
suchungen.

Heidelberg, 26. October igoo.

E. Kraepelin.



Wenn heute ein Schiff seine Probefahrt macht oder der 
Plan einer elektrischen Beleuchtungsanlage entworfen wird, so 
pflegen wir mit der Befriedigung des Kulturmenschen in den Zei- 
tungen zu lesen, wie viel indicierte Pferdekrafte der neue Panzer 
zu entwickeln vermag, oder wie gross die Zahl der Bogen- und 
Gliihlampen von bestimmter Lichtstarke sein wird, welche voraus- 
sichtlich in Betrieb erhalten werden konnen. Selten und nur 
innerhalb verhaltnismassig enger Grenzen geht die Rechnung 
fehl. Bei solider Arbeit halt die Maschine genau, was ihr 
Erbauer versprochen hat, und er ist sogar an der Hand gewisser 
Erfahrungen im Stande, zu sagen, in welchem Maasse sich all- 
mahlich ihre Arbeitsieistung verandern, wann eine Erneuerung 
einzelner Teile nótig sein wird und wie hoch sich der Yerbrauch 
an Betriebsmaterial belauft. Nur in dieser letzteren Beziehung 
sind den Erzeugnissen unserer Technik jene Maschinen eben- 
biirtig, welche Cartesius im Tiere und De la Mettrie im 
Menschen erblickten. Wir wissen zwar ziemlich genau, welche 
Menge von Nahrungsstoffen dieser oder jener Organismus ver- 
braucht, aber wir sind nur wenig im klaren dariiber, wie viel 
derselbe leistet und namentlich, wie viel er zu leisten im Stande ist.

Freilich wird ein erfahrener Militararzt mit ziemlich śicherem 
Blicke erkennen, ob der vor ihm stehende Mann den Anstrengungen 
des Dienstes gewachsen ist. Der Kassenarzt giebt den Grad der 
Erwerbsfahigkeit eines Halbkrtippels in Prozenten an, und wir 
kóAnen an den Kraftmessern der Jahrmarkte leicht ersehen, wie 
hoch wir durch die Kraft unserer Arme das Laufgewicht empor- 
zuschnellen vermógen. Sobald es sich aber darum handelt, die 
Hohe unserer geistigen Kraftleistungen abzuschatzen, ein 
Maass fur die sittliche oder Yerstandesarbeit zu finden, sehen wir 
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uns vergebens nach dem Maassstabe um, den wir anlegen, und 
nach der Einheit, in welcher wir die geistigen Werte ausdriicken 
sollen. Ganz. im groben zwar vermógen wir immerhin die 
geistige Leistungsfahigkeit verschiedener Menschen mit einander 
zu vergleichen. Wir sprechen von ihrer grosseren oder geringeren 
„Arbeitskraft", und wir schatzen diese letztere ungefahr ab nach 
der Menge und Grosse der Aufgaben, welche der Einzelne im 
Laufe kiirzerer oder langerer Zeitraume gelost hat. In der That 
hat auch das praktische Bediirfnis schon lange dazu gefiihrt, 
nicht nur im Alltagsleben, sondern namentlich im staatlichen 
Betriebe Einrichtungen zu treffen, die mit einiger Sicherheit iiber 
die geistige Beschaffenheit derjenigen Personen Aufschliisse geben 
sollen, welchen nach irgend einer Richtung hin eine Berechtigung 
zugestanden oder eine Verpflichtung auferlegt wird. Wie vom 
Schiffe eine Probefahrt, so verlangt man von dem Menschen, der 
eine Verantwortung zu iibernehmen hat, die Ablegung einer 
Priif ung.

Fast alle Priifungen, welchen wir in unserem Gemeinwesen 
begegnen, haben ais erstes und oft ais alleiniges Ziel die Fest- 
stellung der Kenntnisse, welche sich der Priifling auf dem in 
Betracht kommenden Gebiete erworben hat. Aus der Aus- 
dehnung, welche diese Kenntnisse erreicht haben, glaubt man 
allgemein ein annahernd zutreffendes Urteil iiber die geistige 
Fahigkeit des Gepriiften ableiten zu konnen. Allerdings hat die 
Erfahrung gezeigt, dass diese von vornherein berechtigte Er- 
wartung in gar nicht seltenen Fallen griindlich getauscht wird. 
Ais die tiichtigsten Arbeiter bewahren sich durchaus nicht immer 
diejenigen, welche in der Priifung die glanzendsten Kenntnisse 
aufwiesen. Bisweilen fehlt ihnen die Fahigkeit zu praktischer 
Verwertung des rein gedachtnismassig Erlernten; bei Anderen 
wird die Leistungsfahigkeit durch Unstetigkeit, haufigen und 
auffallenden Wechsel der Arbeitslust, Mangel an Ausdauer oder 
grosse Abhangigkeit von ausseren Bedingungen empfindlich 
beeintrachtigt. Zum Teil hat man versucht, solche Eigentiimlich- 
keiten durch Einfiihrung von praktischen Priifungen, Erstreckung 
derselben iiber langere Zeitraume, Clausurarbeiten u. dergl. auf- 
zudecken, aber trotz alledem wird heute kein tiefer blickender 
Examinator mehr dariiber im Zweifel sein, dass er durch die 
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Prilfung allein allenfalls einen gewissen Einblick in die Kennt- 
nisse, schwerlich aber ein sicheres Urteil iiber das Kónnen 
eines Menschen zu gewinnen vermag.

Es hat daher bekanntlich nicht an Versuchen gefehlt, die 
Priifungen wegen ihrer Unzulanglichkeit ganzlich zu beseitigen 
oder Anderes an ihre Stelle zu setzen. Ueberall, wo der Prufung 
eine genaue persónliche Kenntnis des Prtiflings auf Grund 
langerer Beobachtung vorhergeht, wie z. B. auf der Schule, hat 
die einfache Abschaffung jener Marter ohne Zweifel sehr viel fur 
sich. Die Abschatzung der allgemeinen geistigen Reife wird 
sich weit sicherer auf die andauernden Erfahrungen beim Unter- 
richt grilnden, ais auf die Ergebnisse der hochnotpeinlichen Ab- 
schlusspriifung. Muss es nicht geradezu ais eine Satire betrachtet 
werden, dass einer meiner Mitschiiler lediglich deshalb nicht reif 
fur die Universitat befunden wurde, weil er in dem lateinischen 
Prufungsaufsatze aus Versehen dreimal „ut“ mit dem Indicativ 
construiert hatte! Allerdings erschien es uns Allen damals ais 
die gerechte Ahndung fur den schweren Frevel.

Leider ist eine genauere Kenntnis der ganzen Persónlichkeit 
bei allen spateren Entscheidungen uber die Befahigung des 
Einzelnen- so gut wie niemals mehr gegeben, und es wird daher 
auf die Prufung des vorhandenen Wissens um so weniger ver- 
zichtet werden kónnen, ais eben dieses Wissen, wenn auch nicht 
die einzige, so doch immer eine recht wesentliche Grundlage 
fur das Urteil iiber die Brauchbarkeit zu irgend einer bestimmten 
Thatigkeit bildet. Der „Entdecker der Seele“, Gustav Jager,
hat zwar in einem sehr ergótzlichen Buche vorgeschlagen, kurz- 
weg an Stelle der Priifungen die Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes zu setzen und auch Freunde oder Dienstboten nach 
dem spezifischen Gewichte auszusuchen, allein es ist bis jetzt, wie 
es scheint, wenig Aussicht auf staatliche Anerkennung seiner 
Vorschlage. Andererseits ist der verdiente engliche Forscher 
Francis Gal ton, wie er mir vor einigen Jahren erzahlte, 
bemiiht, ein Verfahren zu finden, welches die Leistungsfahig- 
keit der Staatsbeamten, abgesehen von ihren Kenntnissen, zu 
bestimmen gestattet, jedoch, soviel mir bekannt ist, bisher ohne 
praktisches Ergebnis.

I
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Es ist aber auch begreiflich, dass einer wirklich brauchbaren 
Messungder geistigen Befahigungschier unuberwindliche Schwierig- 
keiten entgegenstehen. Wir werden wohl nie im Stande sein, 
die Hóhe des dichterischen Scliwunges zu bestimmen oder das 
Genie mit Scheffeln zu messen. Trotzdem giebt es auch heute 
schon die Moglichkeit, innerhalb ganz enger, bescheidener 
Grenzen mit Leichtigkeit gewisse beachtenswerte Aufschliisse 
iiber die geistige Leistungsfahigkeit zu erhalten, wie sie selbst 
eine langere personliche Kenntnis des Menschen nicht zu liefern 
vertnag. Was wir mit sehr grosser Genauigkeit zu bestimmen 
vermogen, ist die Arbeitskraft des Einzelnen bei ganz ein- 
fachen geistigen Leistungen. Ais Maass derselben kann namlich 
ohne weiteres die Menge von kleinen gleichartigen Einzelauf- 
gaben benutzt werden, welche in einer bestimmten Zeit von ihm 
gelost wird. Solche Einzelaufgaben sind z. B. das Zahlen von 
Buchstaben, das Lesen, das Auswendiglernen von Zahlen- oder 
Silbenreihen, das fortgesetzte Addieren einstelliger Zahlen und 
ahnliches. Alle diese langst von mir eingehend untersuchten 
Arbeiten haben ihre besonderen Eigentumlichkeiten; wir aber 
wollen uns der Einfachheit halber in den folgenden Betrachtungen 
ausschliesslich auf die Ergebnisse beschranken, welche das Addieren 
einstelliger Zahlen liefert,.

Die Versuche werden in der Weise angestellt, dass die Ver- 
suchsperson in eigens dazu gedruckten Heften ohne Unter- 
brechung langere Zeit, nach Umstanden mehrere Stunden lang, 
die untereinander stehenden Ziffern addiert. Wenn die Summę 
bis iiber hundert gestiegen ist, werden die Hunderter einfach 
fortgelassen, und zu dem Ueberschuss an Einern wird weiter 
hinzuaddiert. Alle fiinf Minuten ertónt ein Glockensignal. Sobald 
dies geschieht, macht die Versuchsperson einen Strich hinter der 
zuletzt addierten Zahl. Nach Ablauf des Yersuches lasst sich 
dann sehr leicht feststellen, wie viele Zahlen in je fiinf Minuten 
von den einzelnen Personen addirt wurden.

Die erste Thatsache, welche sich auf diese Weise ergiebt, 
ist die verschiedene Geschwindigkeit, mit der ver- 
schiedene Menschen arbeiten. Von io Personen z. B., welche 
in einer Gruppe untersucht wurden, addierte die langsamste 
zunachst nur etwa 140, die schnellste dagegen 384 Zahlen in 
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je fiinf Minuten. Diese Letztere leistete also iiber 2x/2 mai so 
viel, ais jene. Das ist um so uberraschender, ais der Bildungs- 
grad samtlicher Versuchspersonen sehr annahernd der gleiche 
war. Fast alle waren Studenten oder Assistenten; auch im 
Lebensalter standen sie einander nahe. Es muss daher ange- 
nommen werden, dass die Geschwindigkeit des Rechnens in 
recht bedeutendem Maasse der einzelnen Person eigentilmlich ist, 
zumal sich die einmal vorhandenen Unterschiede bei spateren 
Versuchen immer wiederfanden. Leider ist damals von einer 
gleichzeitigen Priifung der Richtigkeit des Gerechneten abge- 
sehen worden; sonst wurde sich móglicherweise ein umgekehrtes 
Verhaltnis zwischen „Fixigkeit“ und „Richtigkeit“ des Rechnens 
herausgestellt haben.

In ahnlicher Weise wie fur das Rechnen kann natiirlich ftir 
eine Reihe anderer einfacher Arbeiten die persónliche Leistungs
fahigkeit ermittelt werden. Dabei ergiebt sich, dass die Arbeits- 
geschwindigkeit einer Person fur verschiedene Aufgaben eine 
sehr verschiedene Stelle einnehmen kann. Wer schnell rechnet, 
mag vielleicht langsam auswendig lernen oder lesen und umge- 
kehrt. Diese Beobachtung, welche vollstandig den Erfahrungen 
des taglichen Lebens entspricht, lasst es nicht ausgeschlossen 
erscheinen, dass uns die weitere Fortbildung der Arbeitsmethoden 
einmal gestatten wird, aus dem Yersuche genauere Aufschliisse 
iiber die eigenartige Begabung der einzelnen Persbnlichkeit ab- 
zuleiten.

Allerdings begegnen wir hier schon im ersten Anfange 
einer bedeutenden Schwierigkeit. Der Ablauf jeder geistigen 
Arbeit wird namlich in hohem Grade durch die Uebung beein- 
flusst. So sehen wir auf unserem Gebiete regelmassig von Ver- 
such zu Versuch die Schnelligkeit des Addierens steigen. Der 
urspriinglich Langsame kann daher durch haufige Wiederholung 
der Arbeit allmahlich den zunachst schneller Rechnenden ein- 
holen und iiberflilgeln. Bei einer meiner Versuchspersonen stieg 
die Arbeitsgeschwindigkeit allmahlich auf das i^fache, ais an 
drei verschićdenen Tagen mit einwóchentlichen Zwischenpausen 
je zwei Stunden hintereinander gerechnet worden war. Diese 
Thatsache erlaubt nicht, die Hohe der jew7eiligen Leistung ohne 
weiteres ais Ausdruck der personlichen Eigenart zu betrachten,
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da wir nicht wissen kónnen, mit welchem Maass von Uebung der 
Einzelne infolge zufalliger fruherer Einfliisse an die Lósung der 
gestellten Aufgabe herantritt.

Allein die Uebungsfahigkeit hat ihre Grenzen. Mit jeder 
weiteren Wiederholung der Arbeit wird der durch sie erzielte 
Zuwachs ąn Rechengeschwindigkeit geringer. Bei der oben er- 
wahnten Versuchsperson steigerte sich die Arbeitsleistung vom 
ersten zum zweiten Versuche um 25%, vom zweiten zum dritten 
um 15%, vom dritten zum vierten um 6%. Wir werden daher 
ziemlich bald bei jedem Menschen an eine Grenze gelangen, jen- 
seits derer eine Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit durch die 
Uebung nicht mehr erzielt werden kann. An diesem Punkte 
sind daher die einzelnen Personen untereinander recht wohl ver- 
gleichbar. Von hier ab treten die grundlegenden und bleiben- 
den Verschiedenheiten in der Schnelligkeit des Rechnens deutlich 
hervor. Ausserdem aber gewinnen wir nunmehr die Móglichkeit, 
die Grosse der Uebungsfahigkeit zu messen. Dieselbe wird offenbar 
um so betrachtlicher sein, je rascher und ausgiebiger die Arbeits
leistung bei gleicher Anzahl von Wiederholungen dersełben Aufgabe 
anwachst. Bei jenen Versuchspersonen wechselte der Uebungs- 
zuwachs vom ersten zum zweiten Versuche zwischen 4 und 2 5°/0.

Die Grosse der Uebungsfahigkeit scheint eine allgemeinere 
Eigenschaft des einzelnen Menschen zu sein. Wer sich auf 
einem Gebiete ais sehr iibungsfahig erweist, pflegt auch bei 
anderen Aufgaben eine rasche Zunahme der Arbeitsgeschwindig
keit darzubieten und umgekehrt. Aehnliches durfte fur die 
Festigkeit der Uebung gelten, welche freilich bisher noch wenig 
untersucht worden ist. Die einmal erworbene Uebung bleibt be- 
kanntlich nicht durch das ganze Leben hindurch bestehen, sondern 
schwindet allmahlich wieder. Dieser Vorgang scheint sich fur 
jede Person mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vollziehen, 
so dass zwei gleich geiibte Menschen in dersełben Zeit ganz ver- 
schiedene Bruchteile ihres Uebungsgewinnes einbiissen kónnen. 
Genaueres ist daruber noch nicht bekannt. Jedenfalls verliert 
sich die Uebung im allgemeinen recht langsam. So lasst sich 
der Uebungseinfluss einiger wreniger stundenlanger Addier- 
versuche noch nach einer Reihe von Monaten deutlich nachweisen.



Die fortschreitende Steigerung der Arbeitsfahigkeit durch 
die Uebung findet einen machtigen Gegner in den noch weit 
rascher anwachsenden Wirkungen der Ermiidung. Die Er- 
miidung bedingt iiberall eine Abnahme der Arbeitsleistung, 
wenn auch diese Abnahme durch die wachsende Uebung zu- 
nachst noch fur eine gewisse Zeit ausgeglichen werden kann. 
Gewinnt aber einmal die Ermiidung die Oberhand, so erfolgt 
das Sinken der Leistungsfahigkeit rasch und unaufhaltsam. Wann 
dieser Punkt eintritt, han gt von dem Grade der bereits erlangten 
Uebung, dann aber in hohem Maasse von der personlichen Eigen- 
art, endlich von zufalligen Einfliissen ab. Je eingetibter ein Vor- 
gang ist, desto weniger wird der Eintritt der Ermiidung durch 
die nur noch geringfiigigen Uebungswirkungen verdeckt. Wah- 
rend wir daher bei einem ersten Addierversuche regelmassig 
eine ziemlich bedeutende anfangliche Zunahme der Arbeitsleistung 
beobachten, der erst spater das Sinken durch die Ermiidung 
folgt, rnacht sich in den weiteren Versuchen dieses Sinken immer 
friiher geltend; gleichzeitig wachst dabei freilich die Gesamthóhe 
der Arbeitsleistung von Versuch zu Versuch an.

Von grosstem Interesse sind die Unterschiede in der Er- 
miidbarkeit der einzelnen Personen. Jeder Mensch besitzt 
im allgemeinen einen ihm eigentiimlichen Gang der Leistungs
fahigkeit, der sich wahrend einer bestimmten Arbeitszeit regel
massig in der gleichen Weise zu gestalten pflegt. Auf der einen 
Seite stehen diejenigen Personen, welche im einzelnen Versuche 
zuerst eine Zunahme und erst nach langerer Zeit eine Abnahme 
der Arbeitsleistung darbieten; bei ihnen ist die Ermiidbarkeit am 
geringsten. Andererseits giebt es Menschen, welche schon von 
der ersten Viertelstunde an stets ein Sinken ihrer Arbeitsfahig
keit zu verzeichnen haben, und dereń Ermiidbarkeit sich dem- 
nach ais iiberaus gross erweist. Zwischen beiden Formen beob
achten wir alle Uebergange, aber jede einzelne Person pflegt, 
abgesehen von ganz besonders begrilndeten Unregelmassigkeiten, 
stets das gleiche, ihrer einmal gegebenen Eigenart entspre- 
chende Verhalten darzubieten.

Diese Thatsache einer persónlich bestimmten Grosse der 
Ermiidbarkeit ist von um so grosserer Tragweite, ais sich die 
gleiche Erscheinung auch bei allen móglichen anderen Prtifungs-
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arbeiten wieder auffinden lasst. Die Ermiidbarkeit stellt daher 
eine Grundeigenschaft der einzelnen Persónlichkeit dar, 
die sich zwar innerhalb gewisser Grenzen beeinflussen lasst, im 
grossen und ganzen aber die Leistungsfahigkeit des Menschen 
massgebend bestimmt. Je grosser die Ermiidbarkeit, desto 
kiirzer die Zeit, innerhalb dereń die Arbeitsleistung auf ihrer 
Hohe bleibt, und desto entschiedener das Sinken dersełben. 
Selbst bei grosser Anfangsgeschwindigkeit wird daher der schnell 
Ermiidende innerhalb langerer Zeitraume hinter dem langsam, 
aber gleichmassig Fortarbeitenden zuriickbleiben, ganz abgesehen 
von der qualitativen Verschlechterung, welche die Arbeitsleistung 

, zweifellos durch die Ermiidung erleidet. Dazu kommt aber, dass 
grosse Ermiidbarkeit keineswegs, wie man von vornherein denken 
kónnte, mit besonderer Schnelligkeit des Arbeitens zusammen- 
hangt. Im Gegenteil giebt es ebensoguf Personen, die langsam 
arbeiten und doch sehr rasch ermtiden, wie andererseits solche, 
die eine hohe Arbeitsleistung lange Zeit hindurch ohne wesent- 
liche Abnahme festhalten kónnen.

Ausser den bis hierher besprochenen allgemeinen persón- 
lichen Eigenschaften giebt es noch eine ganze Reihe anderer, 
welche ebenfalls mit grósserer oder geringerer Sicherheit ge- 
naueren messenden Bestimmungen zuganglich erscheinen. Wir 
werden das Bild der Leistungsfahigkeit eines Menschen vervoll- 
standigen kónnen durch die Fesstellung seiner Ablenkbarkeit, 
der Abhangigkeit seiner Arbeitsgeschwindigkeit von ausseren 
und inneren stórenden Einfliissen. Ein Maass fur die Ablenkbar
keit giebt die Grosse der unregelmassigen Schwankungen, welche 
die Arbeitsleistung innerhalb kiirzerer Zeitraume darbietet. Es 
ware aber auch denkbar, in eigens darauf gerichteten Versuchen 
aussere Stórungen zu erzeugen und die Ablenkbarkeit ver- 
schiedener Personen nach der grósseren oder geringeren Beein- 
flussung ihrer Arbeitsgeschwindigkeit durch jene Stórungen zu 
bemessen. Ferner wird es moglich sein, zur Kennzeichnung 
der einzelnen Persónlichkeit die Elastizitat seiner Leistungsfahig- 

/ keit mit heranzuziehen, die Schnelligkeit, mit welcher sich die 
Wirkungen der Ermiidung, der Ablenkung u. s. f. wieder aus- 
gleichen. Auch die Abhangigkeit der geistigen Arbeitskraft 
von der Nahrungsaufnahme, von der Schlafdauer, von
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kórperlichen Anstrengungen wird gemessen und fur die 
wissenschaftliche Menschenkenntnis verwertet werden kónnen.

Ein grosses, noch wenig erforschtes Gebiet in dem neu ent- 
deckten Lande bildet endlich das Verhalten des qualitativen 
Arbeitswertes nach allen den verschiedenen, hier aufgezahlten 
Richtungen hin. Die Untersuchungen iiber den Arbeitswert 
miissen ais notwendige Erganzung der Geschwindigkeitsmes- 
sungen bezeichnet werden. Leider sind die Schwierigkeiten der 
Priifungsmethoden hier rećht grosse, doch deuten so manche Er- 
fahrungen darauf hin, dass sie nicht uniiberwindlich sein werden.

Diese fliichtigen Ausblicke mógen an dieser Stelle genilgen, 
um darzuthun, dass es thatsaęhlich moglich ist, wichtige Eigen- 
ttimlichkeiten der geistigen Personlichkeit in zahlenmassigen, all- 
gemein vergleichbaren Bestimmungen auszudrticken. Freilich 
sind wir noch weit davon entfernt, solche Messungen etwa fur 
die Bediirfnisse des taglichen Lebens verwerten zu kónnen. 
Dennoch aber giebt es ein Gbbiet, fur welches schon die jetzt 
vorliegenden sparlichen Anfange einer wissenschaftlichen Er- 
schliessung der Personlichkeit ganz tiberraschende praktische 
Bedeutung gewonnen haben. Die abgeschlosśene, verwickelte 
Organisation des Erwachsenen ist uns zunachst nur ein an- 
ziehender Gegenstand der Forschung, dessen Eigentiimlichkeiten 
und Schicksale durch das untibersehbare Zusammenwirken iiber- 
machtiger Gewalten bestimmt werden; dagegen bietet uns die 
werdende Geistesanlage des Kin des nicht nur einfachere, iiber- 
sichtlichere Thatbestande, sondern wir haben hier namentlich auch 
die Móglichkeit, die Bedingungen des Werdens zu erkennen und 
gegebenen Falles sogar entscheidend zu beeinflussen.

Die Frage, welche sich unter diesem letzteren Gesichtspunkte 
vor allem uns aufdrangt, ist diejenige nach der geistigen 
Tragkr.aft unserer Schuljugend. Die Schule stellt an 
ihre Zóglinge tagtaglich die Forderung, ein bestimmtes Maass von 
Verstandesarbeit zu leisten, ohne dass wir dariiber im klaren 
sind, ob das jugendliche Gehirn wirklich im Stande ist, diese 
Forderung ohne dauernde Schadigung zu erfiillen. Wir schicken 
das Schiff hinaus in den Dienst auf offener See ohne Probefahrt, 
ohne zu wissen, ob und wie lange es seetilchtig sein wird. Um 
uber diese Frage ein Urteil zu gewinnen, wird in erster Linie zu
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untersuchen sein: wie verhalt sich die Ermiidbarkeit der Schul- 
kinder?

Bei Erwachsenen sah ich die Arbeitsgeschwindigkeit des 
Addierens im giinstigsten Falle gegen Ende der ersten oder 
spatestens im Beginne der zweiten Stunde abnehmen. Dabei 
handelte es sich iiberall um jungę Manner, welche einen Beweis 
ihrer Arbeitskraft bereits dadurch geliefert hatten, dass sie nicht 
nur den Anforderungen der Schule, sondern zumeist auch denen 
der Universitat vollkommen geniigt hatten. Dem gegentiber 
zeigte mir ein etwa zweijahriges Kind schon nach wenigen 
Minuten der Aufmerksamkeitsspannung die deutlichen Erschei- 
nungen der Ermiidung. Ueber die Ermiidbarkeit von Schul- 
kindern liegen mehrere Untersuchungen vor, von denen diejeni- 
gen eines praktischen Schulmannes, des Oberrealschulprofessors 
Burgerstein in Wien, besonders wertvoll sind. Burgerstein 
stellte vier Reihen ganz einfacher Additions- und Multiplications- 
aufgaben zusammen, dereń schriftliche Ldsung voraussichtlicli 
jedesmal mindestens io Minuten in Anspruch nehmen musste. 
Diese vier Reihen von Aufgaben legte er, meist wahrend der 
ersten Schulstunden, Schiilern und Schiilerinnen verschiedener 
Klassen im Alter zwischen ii und 13 Jahren vor, so dass die 
Kinder viermal genau je 10 Minuten rechnen mussten. Zwischen 
den einzelnen Arbeitszeiten lagen immer fiinf Minuten Pause 
zum Einsammeln der gelosten und zum Verteilen der neuen Auf
gaben. Auf diese Weise dauerte der ganze Versuchz55 Minuten, 
also gerade die Zeit einer gewóhnlichen Schulstunde. Die Gesamt- 
zahl der beteiligten Schiller betrug 162. Die Beobachtungen 
zeigen eine so uberraschende Uebereinstimmung unter einander 
und mit anderweitigen Erfahrungen, dass an ihrer Zuverlassigkeit 
nicht gezweifelt werden kann.

Das allgemeinste Ergebnis war eine betrachtliche Zunahme 
der Arbeitsleistung in den einzelnen Versuchsabschnitten. 
Im ganzen stieg die Menge der gerechneten Zahlen im letzten 
Abschnitte gegentiber dem ersten um etwa 4O°/0. Allein bei 
genauerer Betrachtung zeigte sich, dass nicht alle Schiller gleich- 
massig an diesem Fortschritte teilnahmen, sondern dass etwa 43 °/0 
derselben gegen den Schluss dieser Schulstunde bereits ein deut- 
liches Sinken ihrer Arbeitsleistung erkennen liessen. Auch
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hier finden sich also schon die Unterschiede in der personlichen 
Ermiidbarkeit ausgepragt, denen wir frtiher bei Erwachsenen 
begegnet sind. Ein grosser Teil der ungefahr i2jahrigen Kinder 
vermag in vollig ausgeruhtem Zustande eine 40 Minuten an- 
dauernde, durch drei Pausen unterbrochene, ganz einfache Rechen- 
arbeit nicht ohne Auftreten von Ermudungserscheinungen durch- 
zufiihren.

Damit ist aber erst ein sehr kleiner Teil des wahren Sach- 
verhaltes aufgedeckt. Burgerstein hat sich der hóchst dankens- 
werten Miihe unterzogen, auch die Anzahl der von den Schtilern 
begangenen Fehier und der von ihnen angebrachten Ver- 
besserungen festzustellen, um ein Urteil iiber die Gil te der 
Arbeitsleistung in den einzelnen Abschnitten zu erhalten. Dabei 
ergiebt sich die wichtige Thatsache, dass sowohl die Fehler wie 
die Verbesserungen vom ersten Versuchsabschnitte an ganz regel- 
massig und in weit hóherem Grade zunehmen, ais die 
Schnelligkeit der Arbeit. Wenn wir die Arbeitsgeschwindigkeit 
um 40% anwachsen sahen, so steigen die Verbesserungen um 
162%, die Fehler um 177%. Aus dieser Thatsache folgt ganz 
unweigerlich, dass bei den untersuchten Kindern die Ermudungs
erscheinungen in wachsender Starkę bereits von dem zweiten 
Versuchsabschnitte an sich geltend machten, und dass sie nur bei 
der Mehrzahl der Kinder rein ausserlich durch die ebenfalls wach- 
sende Versuchsubung verdeckt wurden. Die Menge der ge- 
leisteten Arbeit erfuhr wohl noch eine Steigerung, aber der 
Wert dersełben zeigte eine unaufhaltsame Verschlechterung.

Zu ganz ahnlichen Schliissen war weit friiher schon der 
russische Irrenarzt Sikorski gekommen, der eine grossere An
zahl von Schulern zu Beginn und am Schlusse des Unterrichts 
kurze Dictate ausfuhren liess. Die Fehler vermehrten sich unter 
dem Einflusse der Ermiidung um 33 °/0. In der allerjiingsten 
Zeit hat endlich Hopfner in Berlin die Dictate neunjahriger 
Knaben untersucht, welche mit 19 Satzen etwa zwei Stunden 
beschaftigt worden waren. Da sich zwei schwerhorige Kinder 
in der Klasse befanden, musste sehr langsam gearbeitet werden, 
so dass etwa eine halbe Stunde Zeit mehr verbraucht wurde, 
ais sonst nótig gewesen ware. Trotzdem zeigte sich auch hier 
nach anfanglicher geringer Abnahme der Fehler spaterhin ein
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bedeutendes, immer rascher fortschreitendes Anwachsen der- 
selben. Auf je ioo Buchstaben berechnet, stiegen sie von etwa 
0,9 °/0 bis iiber 6,4% hinauf. Aus der sehr interessanten Einzel- 
betrachtung der Fehler ergab sich ein hiibscher Einblick in die' 
besonderen Eigentlimlichkeiten der Ermiidungswirkung auf die 
Schriftsprache.

Das gemeinsame Ergebnis der bisher vorliegenden, freilich 
immer noch viel zu sparlichen Untersuchungen iiber die Ermiid- 
barkeit der Schulkinder ist die unbestreitbare Thatsache, dass die 
Anforderungen, welche die Schule an die geistige Leistungsfahig
keit ihrer Zoglinge stellt, sehr weit iiber das Zulassige hinaus- 
gehen. Der verdienstvolle schwedische Physiologe Axel Key 
hat in seinen ungemein sorgfaltigen schulhygienischen Unter
suchungen auf Grund eines sehr grossen statistischen Materials 
festgestellt, wie viele Zeit durchschnittlich taglich die schwedischen 
Schiller verschiedener Klassen durch Schule und Haus in An- 
spruch genommen werden. Dabei hat sich ergeben, dass zehn- 
jahrige Kinder im Mittel taglich 6% Stunden, i8jahrige dagegen 
11 Stunden geistig arbeiten mussten. Es gab indessen auch 
zehnjahrige, welche bis zu 7% Stunden, und i8jahrige Schiller, 
die nicht weniger ais 14 V2 Stunden geistig beschaftigt waren.

Allerdings ist diese Arbeit iiberall keine fortlaufęnde, sondern 
sie ist durch vielfache Erholungspausen unterbrochen. Ohne 
Zweifel vermbgen solche Zeiten der Ruhe dem Fortschreiten 
der Ermudung einigermassen Einhalt zu thun. Das Ergebnis 
der Burgersteinschen und Hopfnerschen Versuche ware 
ein noch weit unerfreulicheres gewesen, wenn sich nicht die 
kurzeń Pausen zwischen die einzelnen Arbeitszeiten eingeschoben 
hatten. Von Erwachsenen liegen mir Additionsversuche vor, 
welche in der Weise ausgefiihrt wurden, dass vier halbstiindige 
Arbeitszeiten immer durch Erholungspausen von je 10 Minuten 
von einander getrennt wurden. Dabei stellte sich. die merk- 
wiirdige Thatsache heraus, dass zunachst die Arbeitsleistung 
nach der Erholungspause vielfach hohcr war, ais jem ais vorher. 
Diese Erfahrung erklart sich sehr einfach durch die verschiedene 
Geschwindigkeit, mit welcher die Einfliisse der Uebung und die- 
jenigen der Ermudung sich verlieren. Die Ermudung schwindet 
verhaltnismassig sehr rasch, wahrend der Uebungsgewinn, wie 
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friiher erwahnt, noch nach Wochen und selbst Monaten deutlich 
nachweisbar zu sein pflegt. So kommt es, dass bei Zwischen- 
zeiten von Tagen oder Wochen jede foigende Versuchsreihe 
meist mit einer Rechengeschwindigkeit beginnt, welche erheblich 
grosser ist, ais die hochste Leistung des friiheren Versuches. 
Dasselbe tritt aber auch schon nach ktirzeren Erholungspausen 
ein, so lange diese letzteren geniigen, die entstandene Ermiidung 
einigermassen zu beseitigen.

Soli daher durch Einschiebung von Arbeitspausen die sonst 
unfehlbar sinkende Leistungsfahigkeit dauernd auf annahernd 
gleicher Hdhe erhalten werden, so muss die Lange jener Ruhe- 
zeiten derart bemessen werden, dass die lahmenden Wirkungen 
der Ermiidung niemals iiber die Arbeitserleichterung durch die 
Uebung die Oberhand gewinnen. Bei Erwachsenen geniigen 
Pausen von io Minuten zwischen halbstiindigen Arbeitszeiten 
hochstens ein- oder zweimal, um eine vollstandige Erholung zu 
erzielen. Setzt man den Versuch noch weiter fort, so vermag 
die kurze PauseMie Ermiidungswirkung nicht mehr auszugleichen, 
und die Leistungsfahigkeit sinkt endgiltig herab. Aus diesem 
Gruncie miissen also Erholungszeiten, wenn sic ihren Zweck wirk- 
lich erfiillen sollen, nicht nur erheblich langer bemessen sein, ais 
das jetzt in unseren Schulen der Fali ist, sondern sie miissen 
auch in kiirzeren Abstanden einander folgen, und sie miissen, je 
langer der Unterricht gedauert hat, fortschreitend wachsen.

Das Bild, welches wir uns auf Grund der vorliegenden 
experimentellen Erfahrungen von dem Zustande der Schulkinder 
wahrend des Unterrichtes entwerfen miissen, ist ein erschreckendes. 
Da bei i2jahrigen Schillera schon eine einfache Arbeit von kaum 
viertelstiindiger Dauer die ersten Anzeichen der Ermiidung erzeugt, 
so muss ein mehrstilndiger, nur durch ganz kurze Pausen unter- 
brochener Unterricht sehr bald zu volliger geistiger Erschopfung 
fiihren. Die Anspannung der Aufmerksamkeit dauert viel zu 
lange, die Erholungszeiten sind viel zu kurz, ais dass auch nur 
entfernt die gesunde Leistungsfahigkeit aufrecht erhalten werden 
kónnte. Abgesehen vom ersten Teil der ersten Stunde befindet 
sich der Schiller dauernd in einer Ermiidungsnarkose, welche ihn 
unfahig macht, seine natiirlichen Krafte zur Erfassung des 
Unterrichtsstoffes auszunutzen. Selbstverstandlich tritt dieser Zu-

Kraepelin, Ueber geistige Arbeit. o
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stand bei verschiedenen Schillera und Altersstufen mit verschiedener 
Schnelligkeit ein, aber von den jungeren ist nahezu die Halfte 
gegen das Ende der ersten Stunde bereits derartig geistig er- 
schopft, dass auch die machtigen Uebungseinfliisse nicht mehr im 
Stande sind, die fortschreitende Abnahme ihrer Leistungsfahigkeit 
zu verdecken.

Allein — ich gestehe es frei — das hier entworfene Bild 
ist viel zu diister gemalt. So, wie ich es geschildert, ware es 
nur, wenn die Schule wirklich erreichen wurde, was sie mit 
allen Mitteln erstrebt. Zum Heile fur unsere heranwachsende 
Jugend hat die gtitige Natur ihr ein Sicherheitsventil gegeben, 
dessen Wert nicht hoch genug gepriesen werden kann — das 
ist die Unaufmerksamkeit. Nur beim Versuche, und auch 
da nur auf kurze Zeit, kónnen wir es einigermassen erzwingen, 
dass die Aufmerksamkeit sich dauernd mit voller Starkę auf 
die Lósung der gestellten Aufgabe richtet — in der Schule ist 
fast zu allen Zeiten dafiir gesorgt, dass die Sitzzeit durchaus 
nicht ais volle Arbeitszeit angesehen werden kann. Burger- 
stein hat freilich geglaubt, durch die von ihm eingeschobenen 
Pausen einigermassen das Verhaltnis zwischen Anstrengung und 
Erholung in einer regelrechten Schulstunde nachgeahmt zu haben. 
Indessen scheinen mir seine Versuche unwiderleglich zu beweisen, 
dass unsere Jugend notwendig dem geistigen Siechtum verfallen 
musste, wenn sie wirklich gezwungen ware, zum mipdesten 
40 Minuten in jeder von ihr zu erstehenden Schulstunde mit 
voller Anspannung der Aufmerksamkeit zu arbeiten. Dass that- 
sachlich nur verhaltnismassig Wenige durch die Ueberbiirdung 
in der Schule geistig schwer geschadigt werden, haben wir ledig- 
lich jenen Lehrgegenstanden und Łehrkraften zu verdanken, 
welche dem Schiller die segensreiche Gelegenheit geben, seiner 
ermatteten Aufmerksamkeit die Zilgel zu lockern und die rauhe 
Gegenwart zu vergessen. „Man kann Sitzen und Stillesein bei 
Kin dero erzwingen“. sagt Burgerstein; „man tausche sich aber 
nicht, sie werden doch in vielen Fallen geistig ausruhen bezw. 
sich selbst Wechsel schaffen und dem Gange des Unterrichts 
nicht folgen, wenn sie ermiidet sind.“ Daraus ergiebt sich die 
unerwartete Folgerung, dass bei der heutigen Ausdehnung des 
Unterrichts langweilige Lehrer geradezu eine Notwendigkeit sind. 
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Wurden alle Lehrer verstehen, bei ihren Schiilern ein hinreissendes 
Interesse fur ihren Unterrichtsgegenstand zu erwecken und wach 
zu halten, so wurden die Kinder trotz rasch wachsender Er
mudung zu dauernden geistigen Kraftanstrengungen gefiihrt, 
dereń Fol gen wir gar nicht zu ubersehen vermógen.

Bis zu einem gewissen Grade sind die Gefahren geistiger 
Ueberbilrdung schon seit langerer Zeit erkannt worden. Alle 
jene Bestrebungen, welche darauf hinauslaufen, in den Lehrgang 
der Schule Unterrichtsstunden mit kórperlicher Beschaftigung 
einzuschieben, haben mehr oder weniger bestimmt das Ziel im 
Auge, durch den Wechsel zwischen geistiger und Muskelthatig- 
keit die drohenden Schaden einseitiger Anspannung des jugend- 
lichen Gehirns zu verhuten. Das Turnen, die Bewegungsspiele, 
der Handfertigkeitsunterricht, bis zu einem gewissen Grade auch 
das Singen und Zeichnen sollen Ruhepausen darstellen, in denen 
sich die geistige Ermudung ausgleicht und die friihere Leistungs
fahigkeit allmahlich wiederkehrt. In dieser Absicht Werden 
derartige Stunden bisweilen geradezu zwischen die Beschaftigung 
mit geistig anstrengenden Lehrgegenstanden hineingeschoben.

Ohne Zweifel haben die aufgefiihrten korperlichen Uebungen 
einen bedeutenden Wert fur die gesamte Ausbildung der Persón- 
lichkeit, aber sie sind nur innerhalb gewisser Grenzen ais wirk- 
liche Erholungen zu betrachten. Jedenfalls ist es grundfalsch,' 
korperliche Anstrengung irgendwie ais zweckmassige Vorbe- 
reitung fur geistige Arbeit anzusehen. Ausgedelmte, unter 
meiner Leitung durchgefuhrte Versuche haben ergeben, dass 
schon ein einfacher i—2stundiger Spaziergang beim Erwachsenen 
die geistige Leistungsfahigkeit ftir langereZeit mindestens in dem- 
selben Maasse herabsetzen kann wie etwa einstundiges Addieren. 
In beschrankterem Umfange gilt das bestimmt schon fur weit 
geringfiigigere korperliche Anstrengungen. Schiilern und Lehrern 
ist es bekannt genug, dass es nach einer durch lebhafte Spiele 
ausgefiillten grosseren Pause erst langere Zeit andauert, bevor 
die nótige Sammlung fur geistige Arbeit wieder vorhanden ist. 
Aus diesen Erfahrungen ergiebt sich die Forderung, keinesfalls 
kórperliche Anstrengungen im Lehrplan ais Erholungszeiten zu 
betrachten. Nach den Turnstunden, gymnastischen Uebungen, 
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Laufspielen u. dergl. darf an den Schiller fur langere Zeit nicht 
die Anforderung geistiger Thatigkeit gestellt werden.

Das bei weitem wichtigste Mittel zum Ausgleiche aller 
Ermudungserscheinungen ist der Schlaf. Jeder, auch der geistig 
tragste Mensch entwickelt im Wachen ein Maass von Gehirn- 
leistung, welches er nicht dauernd liefern kann, ohne zu Grunde 
zu gehen. Wir bediirfen daher ganz notwendig in regelmassiger 
Wiederkehr solcher Zeiten, in denen der Verbrauch an geistiger 
Arbeitskraft weit zuriickbleibt hinter dem fortwahrend sich voll- 
ziehenden Ersatz. Je tiefer dabei die Hirnthatigkeit sinkt, desto 
rascher und vollstandiger die Erholung. Misst man die Schlaf- 
tiefe durch die Starkę des Schalles, der in den verschiedenen 
Stunden der Nacht gerade geniigt, um den Schlafer zu erwecken, 
so zeigt sich, dass diejenigen Personen gegen Morgen am 
wenigsten tief schlafen und somit am besten ausgeruht sind, bei 
denen der Schlaf nach dem Einschlafen rasch eine bedeutende 
Tiefe erreicht. Wer dagegen langsam einschlaft, gewinnt uber- 
haupt keine grosse Schlaftiefe, schlaft aber gegen Morgen noch 
verhaltnismassig tief und ist daher beim Erwachen noch mude 
und wenig frisch.

Immerhin pflegt sich wohl bei den meisten Menschen die 
geistige Leistungsfahigkeit wahrend des Vormittags am lang^ten 
auf einer gewissen Hóhe zu halten. Die Ermudungserscheinungen 
treten zu dieser Tageszeit spater ein, ais am Abend, wo der 
Kraftvorrat unseres Gehirns bereits durch die gesamte Tages- 
arbeit erheblich in Anspruch genomtnen worden ist. Bleibt die 
Erholung durch den Schlaf ganzlich aus oder ist sie unvollkommen, 
so machen sich die Folgen am nachsten Tage unfehlbar in 
einer Herabsetzung der geistigen Leistungsfahigkeit wie in einer 
Steigerung der persónlichen Ermiidbarkeit bemerkbar. Bei einer 
meiner Versuchspersonen sank die Addiergeschwindigkeit nach 
einer nachtlichen Eisenbahnfahrt mit ungentigendem Schlafe um 
etwa ein Drittel. Ein anderer Untersucher konnte die Nach- 
wirkungen einer zu Versuchszwecken vollstandig durchwachten 
Nacht noch vier volle Tage hindurch in allmahlich abnehmender 
Starkę bei sich nachweisen. Diese Beobachtung war um so 
iiberraschender, ais die Versuchsperson sich der langen Dauer 
dieser Stórung durchaus gar nicht bewusst war und erst nach- 
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traglich durch die Ergebnisse fortgesetzter Messungen auf die 
Ursache der Ermudungserscheinungen hingewiesen wurde.

Solche Erfahrungen mahnen uns, dem Verhalten des Schlafes 
bei geistig arbeitenden Menschen besondere Beachtung zu schenken. 
In erhohtem Grade gilt das fur das heranwachsende Geschlecht, 
da die Ermiidbarkeit und damit das Schlafbediirfnis beim jugend- 
lichen Gehirn noch weit grosser ist, ais beim Erwachsenen. 
Axel Key hat fur schwedische Schiller verschiedener Alters- 
stufen die thatsachliche mittlere Schlafdauer untersucht. Er fand, 
dass sie durchschnittlich von neun Stunden bei iojahrigen bis 
auf sieben Stunden bei i8jahrigen Schiilern herunterging. Es 
wurden aber bei dieser Gelegenheit auch iojahrige Kinder auf- 
gefunden, welche nur sechs Stunden schliefen, und 17 — iSjahrige, 
die mit einer Schlafenszeit von vier Stunden sich begnugen 
mussten! Diese Ergebnisse sind geradezu entsetzlich. Axel 
Key ist sicherlich im Recht, wenn er annimmt, dass die ge- 
samte schwedische Schuljugend aller Altersklassen mindestens 
1—2 Stunden taglich von dem ihr notwendigen Schlafe einbiisst, 

\ ganz abgesehen von jenen unglticklichen Kindera, welche kaum 
oder nicht einmal die Halfte der Zeit schlafen kónnen, die fur 
ihre gesunde geistige und korperliche Entwicklung erforder- 
lich ist.

Freilich ist das Schlafbediirfnis verschiedener Menschen 
recht verschieden, da es wesentlich von der Tiefe des Schlafes 
abhangig ist. Es giebt Personen, die wegen sehr grosser Schlaf- 
tiefe mit auffallend kurzer Schlafdauer auskommen. Auf der 
anderen Seite aber wissen wir, dass fur manche Naturen eine 
Schlafzeit noch viel zu kurz bemessen ist, welche fur den Durch- 
schnitt vollkommen gentigen mag. Wie es mit der Schlafdauer 
bei unsern deutschen Schillera steht, ist zur Zeit ganzlich unbe- 
kannt, aber es ware von der allergrossten Wichtigkeit, dariiber 
ins klare zu kommen. Hier liegen Gefahren, iiber dereń Trag- 
weite sich Niemand tauschen kann.

Ausser dem Schlafe, der fur eine gewisse Zeit die Mehraus- 
gaben beschrankt und den Ersatz des Verbrauchten begiinstigt, 
bediirfen wir zur dauernden Erhaltung unserer Arbeitskraft auch 
der Nahrungsaufnahme. Durch die Nahrung werden den 
Geweben die Stoffe zugefilhrt, dereń sie zu ihrer steten Er- 
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neuerung bedurfen. Der Schlaf allein kann wohl die fortschrei- 
tende Zersetzung der Organe durch die Lebensvorgange lange 
Zeit verzogern, wie bei den Tieren mit Winterschlaf; schliesslich 
aber kommt immer ein Zeitpunkt, an dem nur die Einfuhr 
frischer Ersatzstoffe den Fortbestand des Kórpers zu sichern ver- 
mag. Beim arbeitenden Menschen tritt dieses Bediirfnis rascher 
ein, ais beim ruhenden, beim jugendlichen Organismus friiher, 
ais beim voll entwickelten. Ein Saugling kann ohne schwere 
Schadigung nur sehr kurze Zeit die Nahrung ganzlich entbehren, 
ein gesunder Mann bei geeignetem Verhalten eine langere Reihe 
von Tagen.

Von der Einfuhr der Nahrung bis zu ihrer vollen Yerwertung 
im Kórper vergeht eine Zeit von mehreren Stunden. Wahrend 
dieser Zeit ist, namentlich nach kraftigen Mahlzeiten, die geistige 
Leistungsfahigkeit entschieden herabgesetzt. Spaterhin 
aber bessert sie sich allmahlich, und zugleich nimmt die Ermiid- 
barkeit ab. Mit oder nachst den Morgenstunden ist die Zeit 
3 —4 Stunden nach der Hauptmahlzeit diejenige, welche fur die 
geistige Arbeit die giinstigsten Verhaltnisse darbietet. —

Werfen wir nunmehr einen Blick zuruck auf die bisher 
bekannten Bedingungen, welche die geistige Leistungsfahigkeit 
beherrschen, so kommen wir zu dem Schlusse, dass unsere Kinder 
durch Ausdehnung und Einrichtung der Lernarbeit in der Schule 
schweren Gefahren fur ihre geistige und korperliche Entwicklung 
ausgesetzt werden. Die Fragen, welche sich uns hier aufdrangen, 
besitzen eine derartige Bedeutung, dass wir alle Ursache haben, 
ihnen unsere volle, ungeteilte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Frei- 
lich stehen wir erst am Anfange einer wirklichen Hygiene der 
geistigen Arbeit, aber schon die heute vorliegenden Ergebnisse 
gestatten es wohl, wenigstens in grossen Ziigen anzudeuten, 
an welchen Punkten vor allem einzugreifen ware, um die An- 
forderungen des Unterrichts mit der Leistungsfahigkeit des heran- 
wachsenden Geschlechts in Einklang zu bringen.

In erster Linie muss mit grósstem Nachdrucke die Notwendig- 
keit einer Verminderung der Arbeitszeit betont werden. 
Die Selbsthilfe der Schulkinder, welche mit fortschreitender Er
mudung einfach erschlaffen und teilnahmlos den Unterricht iiber 
sich ergehen lassen, gentigt nicht, um die Schaden der iiber.- 



massigen Sitzzeit auszugleichen. Ganz abgesehen davon, dass 
die sinkende Aufnahmefahigkeit der Schiller den Unterricht 
unfruchtbar macht, kann die fortgesetzte Anstrengung des Kindes, 
trotz der Ermiidung weiter zu arbeiten, fur den jugendlichen 
Organismus nicht gleichgiltig sein. Hertel in Kopenhagen wie 
Axel Key haben tibereinstimmend gefunden, dass die Zahl der 
Erkrankungen bei den Kindern mit langerer Arbeitszeit zunimmt. 
Dabei ist wohl im Auge zu behalten, dass nicht jede langere 
Ueberanstrengung offenbare Krankheit zur Folgę haben muss; 
kaum minder gefahrlich ist vielleicht die schleichende Einbusse 
an Arbeits- und Widerstandsfahigkeit.

Wie viel geistige Anstrengung man den verschiedenen 
Altersklassen iiberall zumuten darf, wird sich nur durch ausge- 
dehnte Untersuchungen feststellen lassen. Es wiirde zu prilfen 
sein, bei welcher taglichen Arbeitsbelastung ein voller Ausgleich 
der auftretenden Ermudungserscheinungen durch Ruhe und Schlaf 
nicht mehr erreicht wird. Sobald wahrend einer langeren Schul- 
periode die Leistungsfahigkeit der Schiiler dauernd sinkt und ihre 
Ermiidbarkeit zunimmt, ist der sichere Nachweis ernster Gesund- 
heitsschadigung durch Ueberbiirdung erbracht. Derartige Prii- 
fungen fehlen bisher ganzlich; ihre Ausfiihrung ware ausser- 
ordentlich wichtig, um ein klares Bild von der Sachlage zu 
gewinnen. Das Eine aber ist schon jetzt vollkommen sicher, dass 
kein Schulkind, aber auch kein Erwachsener, nur entfernt im 
Stande ist, so lange mit voller Aufmerksamkeit fortzuarbeiten, 
wie es heute der Unterricht mit mehr oder weniger Strenge 
verlangt.

An dieser Wahrheit andern auch jene Schulstunden nichts, 
in denen unerwiinschter Weise nicht alle Schiller dauernd geistig 
angespannt sind. Soweit es sich hier um ungeniigende Teilnahme 
der Kinder am Gange des Unterrichts handelt, durften solche 
Stunden aus padagogischen Grunden mehr schadlich sein, ais 
sie etwa vom hygienischen Standpunkte niitzen. Die Erholung 
von der Arbeit sollte sich nicht durch das Hinterpfortchen der 
Uhaufmerksamkeit in den Lehrgang hineinschleichen, sondern 
planmassig gefordert werden, damit in móglichst kurzer Zeit ein 
móglichst hohes Maass von geistiger Arbeit geleistet werden kann. 
Das lange, ununterbrochene Stillsitzen in der Schule ist heillose 
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Zeitvergeudung, wenn nicht dafur Sorge getragen wird, dass die 
Kinder mit voller Aufmerksamkeit dem Unterrichte folgen kónnen. 
In einer halben Stunde scharfer Arbeit auf der Hohe der geistigen 
Leistungsfahigkeit wird mehr und vor allem Besseres geschafft, 
ais in der doppelten Zeit bei vorgeschrittener Ermiidung. Wiirde 
man daher im Stande sein, durch geeignete Massregeln die 
Schiller wahrend der Unterrichtszeit im Zustande geistiger Frische 
zu erhalten, so wiirde man von ihnen die volle Ausniitzung 
ihrer Arbeitskraft erreichen und damit die Gesamtdauer des 
Lernens erheblich verringern kónnen.

Zu diesem Zwecke mtisste mindestens fur die jilngeren 
Lebensalter die einzelne Lehrstunde gekiirzt werden. Soli der 
Schiller wahrend des Unterrichts mit voller Kraft arbeiten, so 
wird man ihm beim Eintritte deutlicher Ermudungserscheinungen 
Ruhe gonnen mtlssen. Das ware nach Burgersteins Unter
suchungen fur i zjahrige Schiller spatestens nach etwa 30—40 Mi- 
nuten der Fali. Nun wird eine kurze Pause wahrscheinlich ge- 
niigen, um von neuem fiir eine gewisse Zeit die hóchste An- 
spannung der Aufmerksamkeit zu ermoglichen. Die spateren 
Erholungspausen miissten fortschreitend langer sein; sie wiirden 
am zweckmassigsten durch leichte, aber nicht anstrengende, mehr 
kórperliche Beschaftigungen, Zeichnen, vielleicht auch Singen, 
und vor allem durch den nicht hoch genug zu schatzenden 
Handfertigkeitsunterricht ausgefullt. Móglichste Ausniitzung der 
Zeit, Vermeidung miissigen Bankedriickens im Zustande geistiger 
Ermiidung, endlich hochste Steigerung der Arbeitsfahigkeit 
wahrend des Unterrichts durch zweckmassigen Wechsel von 
Anspannung und Erholung wiirden die Ziele des Lehrplans, 
genaue Untersuchungen iiber die thatsachliche Wirkung der 
einzelnen Anordnungen wiirden seine Richtschnur sein.

Die gesamte geistige Arbeitszeit ware auf zwei Haupt- 
abschnitte zu verteilen, von denen der erste, ausgedehntere 
morgens etwa eine Stunde nach reichlichem Friihstuck zu be- 
ginnen und die schwierigen Lehrgegenstande zu umfassen hatte. 
Der zweite wiirde frtlhestens zwei Stunden nach der Mittags- 
mahlzeit anfangen. Hausarbeiten waren nach Móglichkeit ein- 
zuschranken, weil die fiir sie nótige Zeit oft schwer zu schatzen 
ist und der Lehrer stets in der Lagę sein sollte, die Gesamtdauer der 
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taglichen Arbeitszeit genau zu iiberblicken. Auf diese Weise 
allein ist es moglich, wie Axel Key mit Recht betont, dem 
heranwachsenden Kinde Raum zu schaffen fur die zwanglose 
Bewegung in der Natur, ftir das Spiel, fur die freie Bethatigung 
seiner Personlichkeit in Liebhabereien wie im Verkehr mit 
Kameraden und Angehorigen. Das aber sind Seiten der Er- 
ziehung, dereń Wichtigkeit fur die sittliche Entwicklung des 
Kindes, wie es scheint, allzusehr vernachlassigt wird gegentiber 
dem einseitigen Bestreben, das Wissen desselben durch iiber- 
massige Erweiterung des Lernstoffes zu bereichern.

Unter allen Umstanden aber muss die Hausarbeit derart 
bemessen sein, dass den Schiilern eine vóllig ausreichende Schlaf- 
dauer zu Gebote steht. Es ist geradezu ein Verbrechen zu 
nennen, wenn nach Axel Keys Mitteilungen manche Schiller 
zur Ueberwaltigung der Hausaufgaben gezwungen waren, bis 
oder selbst nach Mitternacht fortzuarbeiten. Abendarbeit jugend- 
licher Personen ist wegen der grósseren Ermiidbarkeit gegen 
Tagesschluss geringwertig; sie schadigt die Schlaftiefe und erhoht 
dadurch das Schlafbediirfnis, dessen riickhaltlose Befriedigung 
dem Schiller durch den unabanderlichen Beginn der neuen Tages- 
leistung unmoglich gemacht wird. Auf diese Weise entwickelt 
sich notwendig dauernde Ermudung und Herabsetzung der 
geistigen Arbeitskraft.

Der vielfache Widerspruch, in welchem die aus den Ver- 
suchen abgeleiteten Forderungen zu den heutigen Einrichtungen 
der Schule stehen, wird vor allem zu der bestimmten Erkenntnis 
fuhren, dass die volle Beriicksichtigung der geistigen Hygiene 
nicht moglich ist ohne wesentliche Umgestaltung des Bildungs- 
ganges unserer Jugend. Natiirlich kann es nicht Aufgabe dieser 
wesentlich vom arztlich-psychologischen Standpunkte aus unter- 
nommenen Betrachtungen sein, etwa ein genaues Programm fur 
diese Abanderung aufzustellen. Nur zwei ganz allgemeine Grund- 
satze móchte ich mir gestatten, an dieser Stelle geltend zu 
machen, weil sie sich aus den besonderen Erfahrungen ergeben, 
welche unseren Erbrterungen ilberhaupt ais Ausgangspunkt 
gedient haben.

Der erste dieser Satze betrifft das allgemeine Ziel des 
Unterrichts. Es giebt leider noch Schulen und Lehrgange 
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genug, welche sich vorsetzen, dem Schiller in erster Linie eine 
gehórige Menge sogenannten „sicheren Wissens“ einzupragen. 
Namentlich das den Irrenarzten wohlbekannte Lehrerinnen- 
exąmen zeichnet sich in trauriger Weise dadurch aus, dass es 
Gedachtnisleistungen verlangt, wie sie unsinniger und zweckloser 
kaum erdacht werden konnen. Dem gegeniiber stehe ich nicht 
an, zu behaupten, dass die rein mechanische Aneignung 
irgend welchen Lehrmaterials ohne innere Yerarbeitung 
nicht nur unniitz und wertlos ist, sondern dass sie geradezu 
ein Hindernis ftir die hóhere geistige Ausbildung 
darstellt. Das einfache Auswendiglernen geschieht bei den 
meisten Menschen, namentlich wenn es haufig geiibt wird, mit 
Hilfe der Sprachvorstellungen. Wir ver gegen wartigen uns die 
Staaten von Nordamerika beim Hersagen nicht etwa nach ihrer 
gegenseitigen geographischen Lagę, nach den Eigentiimlichkeiten 
ihrer Bevolkerung, ihres Wirtschaftsbetriebes, ihrer politischen 
Stellung, sondern wir tiben eine Reihe von Sprachbewegungen 
ein, wie wir irgend eine Fingerfertigkeit erlernen. Und ebensogeht 
es mit allen derartigen Einpragungen. Je mehr sich die mechanische 
Verbindung der Wortfolge festigt, um so mehr werden alle iibrigen 
Vorstellungen, welche sich ursprilnglich noch mit den einzelnen 
Bezeichnungen verkniipften, in den Hintergrund gedrangt. An 
Stelle reichgegliederter, weitumfassender Sachbilder tritt das 
leicht bewegliche, aber inhaltlose Sprachsymbol. Auf diese Weise 
sind wir zwar im Stande, mit geringem Kraftaufwande weite 
Strecken menschlichen Wissens zu durchreisen, aber wir halten 
iiberall nur auf dem Bahnhofe und sehen die eigenartigen Ge- 
staltungen des Gebietes hóchstens in ganz fliichtigen Umrissen 
rasch an uns voriibereilen.

Dass ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermógen durchaus 
keine hóhere geistige Befahigung ankundigt, zeigen die erstaun- 
lichen Gedachtnisleistungen gewisser Idioten. Es zeugt daher 
von naiver Unkenntnis der grundlegendsten psychologischen Er- 
fahrungen, wenn noch immer die mechanische Beherrschung 
gewisser Satze, Namen, Zahlen u. dergl. fiir ein Zeichen von 
Bildung und iiberhaupt ais erstrebenswertes Ziel angesehen wird. 
Dank der ausserordentlichen Zahigkeit, mit welcher die arntliche 
.Weisheit an. yeralteten Yorurteilen festhalt, besitzt in fast allen

♦
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unseren Priifungen thatsachlich noch der ódeste Gedachtniskram 
eine ganzlich unverdiente Wichtigkeit gegenuber dem Nachweise 
sachlicher Beherrschung des Stoffes und Reife des 
Urteils. Sobald aber die Schule einmal klar erkannt hat, dass 
die mechanische Einpragung des Lehrstoffes nicht nur kein 
Gewinn ist, sondern zur Gedankenlosigkeit verleitet und die 
geistige Verarbeitung hindert, dann wird sie mit dem Gefiihle 
der Erleichterung eine grosse Menge Ballast iiber Bord werfen 
kónnen. Móchte man hier vor allem recht rilcksichts- 
los vorgehen! Dann wird sich namentlich die hausliche Arbeits- 
last sehr wesentlich vermindern lassen. Das ist um so wichtiger, 
ais das Auswendiglernen zu den anstrengendsten geistigen 
Arbeiten gehórt. Von zehn erwachsenen Versuchspersonen 
zeigten nicht weniger ais sechs bei dieser Aufgabe schon nach 
der ersten Viertelstunde die Zeichen rasch wachsender Ermiidung, 
trotz sehr bedeutender Uebungswirkungen.

Ausser durch grundsatzliche Beseitigung der mechanischen 
Gedachtnisarbeit wird sich eine Abkiirzung der Schulzeit, wie 
ich glaube, durch weitergehende Trennung der Schiller nach 
ihrer Arbeitsfahigkeit erreichen lassen. Die Unterschiede 
in der Ermiidbarkeit sind bei Kindern wahrscheinlich nicht ge- 
ringer, ais bei Erwachsenen. Was daher eine Gruppe ohne 
Schaden ertragt, ist fur eine andere, an sich vielleicht nicht 
weniger begabte bereits eine unzulassige Ueberanstrengung. 
Thatsachlich wird ja die Beriicksichtigung dieser Verhaltnisse 
auch heute schon nicht umgangen werden kónnen. Der Lehrer 
wird sich immer dem Fassungsvermógen der ermiideten Kinder 
anpassen miissen und darum langsamer fortschreiten, ais es bei 
voller Ausniitzung der leistungsfahigsten Arbeitskrafte móglich 
ware. Ich weiss sehr wohl, dass sich einer Bildung kleinerer 
Schillergruppen, die gewiss dem Lehrer nicht weniger erstrebens- 
wert erscheint, praktisch grosse Schwierigkeiten in den Weg 
stellen, die auch dann nur schwer tiberwunden werden kónnen, 
wenn sich die Unterrichtszeit der Schiller wesentlich verkiirzen 
lasst. Immerhin steht zu erwarten, dass mit der Zeit auch zu 
jenem Hilfsmittel gegriffen werden wird. Je hóher und unauf- 
haltsamer die Anforderungen steigen, die das Leben an die 
geistige Ausbildung unserer heranwachsenden Jugend stellt, desto
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starker wird der Zwang werden, in diesem ernsten Ringen alle 
Vorteile auszuniitzen, welche auf irgend einem Wege eine voll- 
kommenere und zweckmassigere Gestaltung des Unterrichtsbe- 
triebes versprechen. Schon jetzt sehen wir, wie sich in den 
hóheren Schulen durch Teilung der Klassen eine ganz andere 
Verwertung der Unterrichtsstunde entwickelt hat, ais etwa in der 
uberfiillten Dorfschule!

Wenn nicht alle Zeichen trugen, so stehen wir in einer 
wichtigen Uebergangszeit auch auf dem Gebiete des Schulwesens. 
Wie die nervose Leistungs- und WTiderstandsfahigkeit des Kultur- 
menschen dem Einflusse unerhorter Aenderungen in der gesamten 
Lebensfuhrung heute noch nicht gewachsen zu sein scheint, so 
ist auch die Schule hinter den Anforderungen zuriickgeblieben, 
welche unser raschlebiges Zeitalter an sie stellt. Zu schnell 
haben sich die ausseren Umwalzungen vollzogen, ais dass die 
stetigeren, geschichtlich gewordenen Einrichtungen ihnen iiberall 
hatten folgen kónnen. Allein wir werden es sicher lernen, uns 
in die veranderten Lebensbedingungen hineinzufinden. Mit Recht 
hat Erb vor kurzem die Nervositat unseres Geschlechtes ais 
eine Art Entwicklungskrankheit gekennzeichnet. Sie ist ent- 
standen dadurch, dass ein gewisser Bruchteil der heutigen Mensch- 
heit nicht die geniigende Anpassungfahigkeit besitzt, um ohne 
Schaden die Steigerung und Erweiterung unserer I.ebensarbeit 
zu ertragen. Der Untaugliche unterliegt, wahrend die Krafte des 
Ttichtigen sich erproben und bereichern, um einem neuen, leistungs- 
fahigeren Geschlechte die Bahnen zu offnen.

Auch unsere Schule sieht sich jetzt vor Fragen und Auf- 
gaben gestellt, welche aus dem Schoosse der neuen Zeit hervor- 
tauchen. Im alten Rahmen und in den alten Formen wird sie 
nicht im Stande sein, dem drangenden Verlangen der Zukunft 
zu geniigen. Schon hat sie ihren Unterrichtsbetrieb nach den 
verschiedensten Richtungen hin erweitert, aber das Maass ist 
ubervoll. Jede fernere Ausdehnung in die Breite muss not- 
wendig an den Grenzen der kindlichen Arbeitskraft scheitern. 
Darum gilt es jetzt, nicht mehr achtlos die Samenkórner des 
Wissens zu streuen, unbekiimmert darum, ob der Acker zu ihrer 
Aufnahme bereit ist oder nicht. Nicht Jenem fallt die reichere 
Ernte zu, der mit vollen Handen aussat, sondern Demjenigen,
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der sorgfaltig die Saat fur jeden Boden auswahlt, der die Erde 
zum Tragen tiichtig macht und Regen wie Sonnenschein treu- 
lich beachtet.

So muss auch die Kultur des edlen Landes, welches unsere 
Jugend darstellt, gewissermassen eine intensivere werden. Die 
Zeiten des Raubbaues sind voruber; der Acker muss sich zum 
Gartenland gestalten. Die Aufgabe der Schule hat sich dadurch 
ausserordentlich vertieft; nicht nur wie gelehrt, sondern auch wie 
gelernt wird, das ist die Frage. Wir diirfen nicht zweifeln, 
dass die ehrwtirdige Erzieherin unserer Jugend auch aus dieser 
Bereicherung ihres Wirkungskreises nur neue Kraft und Be- 
friedigung ziehen wird — ist sie doch in selbstloser Pflichttreue 
schon zahllosen Geschlechtern gewesen, was sie uns war, und 
was sie in immer hóherem und edlerem Sinne dereinst den fern- 
sten Enkeln sein wird: die Mutter der Zukunft.
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