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MEINER FRAU 



Vorwort. 
Was bedeutet die Vererbungsforschung fUr die Lehre vom Charakter- und 

Personlichkeitsaufbau ~ Das ist die Frage, die diese Arbeit sich zum Ziele setzt. 
Es ist ein Versuch, der zeigen solI, wie der Erbbiologe charakterologische Pro
bleme ansieht, wie auch er von seiner Forschungsrichtung her zur Vertiefung 
der Personlichkeitslehre sein Tell beizutragen vermag. DafUr hoffe ich den Be
weis erbringen zu konnen. Ich habe mich bemiiht, ein Blld zu entrollen von den 
mannigfachen Aufgaben und Fragestellungen, die durch die erb biologische 
Personlichkeitsanalyse ihrer Losung nahergefUhrt werden sollen. Diese 
Methode wird nicht nur die Blldung "normaler" Charaktere beleuchten, sondern 
auch zur Erklarung psychopathologischer Erscheinungen dienen konnen. 

In mancher Hinsicht decken sich meine Gedanken mit der Auffassung, die 
E. UTITZ in seiner neuen Charakterologie (Pan-Verlag, Charlottenburg, 1925) 
entwickelt hat. Es ist mir eine gewisse Genugtuung, daB ich unabhangig von 
ihm (ich bekam sein Buch erst nach AbschluB meines Manuskriptes in die Hand) 
und unter ganz anderen, eben gerade erbbiologischen Gesichtspunkten, die 
UTITZ nur kurz streift, zu ahnlichen Ergebnissen gekommen bin. Diese Tat
sache kann dem Ganzen nur niitzen. 

Der Sinn meiner Arbeit ist dann erfiillt, wenn sie sowohl in psychiatrischen 
und psychologischen als auch in erbbiologischen Kreisen als Anregung auf
genommen wird. 

Tii bingen, Juli 1926. 
HERMANN HOFFMANN. 
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Einleitung. 
Zum Eingang bin ich eine Begrundung schuldig, warum ich dem Haupt

ab3chnitt des Buches: "Erbbiologische Personlichkeitsanalyse" zwei kleinere 
Kapitel: ,;tTher Personlichkeitstypen" und "Der Aufbau der Personlichkeit" 
voranstelle, in denen ich einen Uberblick gebe einmal uber die einzelnen Versuche 
einer Typenordnung, zum anderen uber die verschiedenen Systeme des Aufbaus 
menschlicher Oharaktere. 

Was hat die Typenforschung, was haben die Oharakteraufbausysteme mit 
unseren erbbiologischen Fragestellungen zu tun ~ 

1. Zunachst hielt ich es ganz allgemein fur nutzlich, all die vorhandenen Ein
teilungen seelischer Eigenart einmal in Form einer referierenden Ubersicht zu
sammenfassend zur Darstellung zu bringen; denn, wenn man Personlichkeits
analyse treiben will, ist es notwendig zu wissen, wie bisher andere Autoren 
an dieses Problem herangetreten sind. Ich glaube damit einem dringenden Be
durfnis entgegenzukommen. Manchem Leser und manchem Forscher mag diese 
Zusammenstellung eine willkommene Erleichterung sein, wenn er sich daruber 
orientieren will, was bisher an Varianten menschlicher Oharaktergestaltung be
obachtet wurde. - Dabei lag mir besonders am Herzen, den wesentlichen Unter
schied zwischen einer Typenordnung und einem Oharakteraufbausystem heraus
zuarbeiten. Sind doch beide in ihrer Art wertvoll, aber nicht fUr alle Frage
stellungen gleichermaBen zu verwenden. 

2. Es muB dem Erbbiologen daran gelegen sein, ein handliches charaktero
logisches Rustzeug zu besitzen, mit dem er sein Material, d. h. die Quellen seiner 
Untersuchungen fassen kann. So muBte im speziellen die Frage auftauchen, 
ob fUr diesen Zweck die vorhandenen Mittel genugen. Und auch in dieser Hin
sicht konnte die Ubersicht nur nutzlich sein. Jede Typenordnung, jedes Oharakter
system zeigt wertvolle Gesichtspunkte, die nach meiner Meinung im Rahmen 
unseres Themas fUr die zukunftige Forschung wichtig sind. Sie sollen zum Nach
denken anregen, sie sollen dem weiteren Ausbau der "erbbiologischen Person
lichkeitsanalyse" fOrderlich sein. Doch ist keine Typenordnung, kein charaktero
logisches System imstande, als einziges den Erbbiologen fur alle Fragen voll und 
ganz zu befriedigen. 

3. Es wird sich im Laufe unserer Darlegungen zeigen, daB die Erbbiologie 
keineswegs nur dazu verdammt ist, die von der Oharakterologie dargebotene Er
kenntnis bedingungslos hinzunehmen. Vielmehr ist das Verhaltnis auch ein um
gekehrtes; denn die Erbbiologie ist in der Lage, ihrerseits die charakterologische 
Erkenntnis sehr wesentlich zu fordern und zu vertiefen. Vergessen wir nicht, daB 
jedes Einzelindividuum ein Kind seiner Eltern, ein SproB seiner Ahnen ist. Es 
kann auch der Oharakterologie nur Gewinn bringen, wenn sie diese Tatsache als ge-

Hoffmann, Charakteranfbau. 1 



2 Einleitung. 

wichtigen Faktor in ihren Gedankenkreis einbezieht. Und auch um dies zu 
zeigen, war die lJbersicht des 1. und 2. Kapitels not'Wendig . 

.All diese Griinde 'Waren fiir mich maBgebend, als ich auf die ersten beiden 
Kapitel nicht verzichten zu diirfen glaubte, obwohl ich mir dariiber klar bin, 
daB nicht aIle Leser ihnen das gleiche Interesse entgegenbringen werden. Dieser 
Einsicht habe ich Rechnung getragen. Die Anordnung des Stoffes ist so gehalten, 
daB man auch ohne griindliche Kenntnis der ersten beiden Kapitel den Haupt
teil· des Buches in Angriff nehmen und verstehen kann. Wer also die Typenord
nungen und die Charaktersysteme iiberspringen mochte, der beginne sogleich 
mit der Lektiire des 3. Kapitels. 



1. tIber Personlichkeitstypen. 
Weml wir die Ergebnisse der psychologischen Typenforschung an unserem 

Auge voriiberziehen lassen, so erkennen wir eine ganze Anzahl von verschiedenen 
Einteilungsprinzipien, die immer wieder verschiedene Seiten menschlicher Eigen
art zum Kriterium einer Typendifferenzierung erheben 1). 

Wir betrachten zunachst die Weltanschauungstypen von DILTHEy2). Sie 
waren urspriinglich nicht als Personlichkeitstypen gedacht, wie SELZ 1) mit 
Recht betont, sie soUten vielmehr typische Unterschiede der Weltbilder be
zeichnen, wie sie in Metaphysik, Religion,und Dichtung objektiv in Erscheinung 
treten. DILTHEY kam jedoch zu dem SchluB, daB die typischen Unterschiede 
der Weltanschauung in typischen Unterschieden der Personlichkeiten ihre Ur
sache haben miiBten. Hier liegt nach seiner Meinung auch der Grund, weshalb die 
Anhanger verschiedener Weltanschauungen zueinander in Sympathie oder Anti
pathie leben, weshalb jede Weltanschauung stets nur in beschranktem MaBe 
Anerkennung finden kann. 

1. Der sinnliche, dem GenuB irdischer Giiter hingegebene Mensch strebt zum Naturalis
mus und Determinismus. Er halt den Willen fUr gebunden durch physische Kausalitat. Sein. 
Standpunkt ist allgemein gekennzeichnet durch sensualistische Erkenntnistheorie und mate
rialistische Metaphysik. 

2. Anders der heroische Mensch, bei dem nicht die sinnliche Sphare des Seelenlebens, 
sondern die Willenssphare vorherrscht. Er findet seine hochste Befriedigung in der aktiven 
Uberwindung vorhandener Widerstande. Er ist von souveranem FreiheitsbewuBtsein ge
tragen. Daher hangt er dem Indeterminismus an, und seine Ethik griindet sich auf den' 
autonom handelnden Willen, wie er in dem allgemein anerkannten Sittengesetz zum Aus
druck kommt. Seine Auffassung von der Gottheit ist die einer nach verniinftigen Zwecken 
frei schaffenden und gestaltenden Person. 

3. Der dritte Typus des kontemplati ven Menschenist charakterisiert durch das Vorherr
schen der Gefiihlssphare. Er fiihlt sich in sympathischer Verschmelzung eins mit dem von 
ihm belebten Universum. Er glaubt an die universelle Harmonie alIer Dinge. Seine Meta
physik gipfelt im Pantheismus. Er reprasentiert die Weltanschauung des objektiven Idealis
mus, nach dem ein immanentes Prinzip die Weltordnung beherrscht. 

Eine andere Typenordnung, die ebenfalls nach verschiedenen Wert- und 
Interessenrichtungen orientiert ist, hat SPRANGER 3) aufgestellt. Er beniitzt 
dabei als leitenden Gesichtspunkt die verschiedenen selbstandigen Kulturgebiete, 
in denen menschliche Wertrichtungen zum Ausdruck kommen: Die Wirtschaft, 

1) Eine iibersichtliche ZusammenstelIung gibt O. SELZ: Uber die Personlichkeitstypen 
und die Methoden ihrer Bestimmung. Jena: Gustav Fischer. 1924. Meine DarstelIung der 
Personlichkeitstypen und auch der Charakteraufbausysteme (II. Kapitel) ist rein referie
rend. Am ScWuE jeder einzeInen Ubersicht sind jeweils kurze kritische Bemerkungen an
geschlossen. 

2) W. DILTHEY: Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphy
sischen Systemen. Weltanschauung, Philosophie und Religion. Herausg. von M. Frischeisen
Kohler, Berlin. 1911. 

3) E. SPRANGER: Lebensformen. 3. Aufl. Halle. 1922. (1. Auf!. 1914.) 

1* 



4 Uber Personlichkeitstypen. 

die von der okonomischen Wertrichtung getrieben ist; Wissenschaft, Kunst 
und Religion, denen die theoretische, asthetische und religiose Wertrichtung ent
spricht; Staat und Gesellschaft, in denen die auf Macht gerichtete politische und 
die auf Liebe gerichtete soziale Wertrichtung ihr Geniige findet. Danach kon
struiert SPRANGER sechs Idealtypen, in denen jeweils eine der genannten Wert
richtungen als vorherrschend gedacht wird. AuBer diesen Grundtypen erkennt 
er auch Mischtypen an, bei denen u. U. mehrere Wertrichtungen urn die Fiihrung 
streiten konnen. 

1. Der okonomische Mensch will freien Ellenbogenraum. Er stellt in allen Lebensbezie
hungen den Niitzlichkeitsgesichtspunkt voran. Man konnte ihn daher auch den praktischen 
Menschen nennen, da der Hauptwert seines Tuns nicht im Handeln selbst liegt, sondern in 
dem daraus folgenden Nutzeffekt. Er beurteilt alles nur nach wirtschaftlichen Gesicht
punkten, nach seiner Anwendbarkeit und Verwertbarkeit. Dabei ist er durchaus egoistisch 
eingestellt. Sein Leben zu erhalten ist ihm die wichtigste Angelegenheit. An seinen Mit
menschen hat er nur reines Niitzlichkeitsinteresse. Er wertet sie nach ihrer Arbeitskraft, 
nach Kapital- und Kaufkraft, nach ihrer Leistungsmoglichkeit fiir seine Zwecke. 

Sein durchaus reales Verhaltnis zur Wirklichkeit befahigt ihn dazu, gestaltend in den 
Lauf der Dinge einzugreifen. Das Ziel seiner Wiinsche ist Reichtum; denn Reichtum ist 
Macht. 

Entartungen des okonomischen Typus sind Menschen, die das wirtschaftliche Verhalten 
bis zur Sinnlosigkeit iibertreiben. So der Verschwender als unwirtschaftlicher Verbraucher 
und der Geizhals als unwirtschaftlicher Erwerber und Sparer. 

2. Der theoretische Mensch. Sein Sinnen ist auf reine Objektivitat gerichtet. .AIle 
Beziehungen der Gegenstande auf Gefiihl und Begehren, auf Zuneigung und Abneigung, 
auf Furcht und Hoffnung sind fiir ihn bedeutungslos. Er kennt nur die eine Leidenschaft 

..des objektiven Erkennens. Er verzweifelt am Nichtwissen, jubelt aber iiber jede theoretische 
Entdeckung. Es ist in ihm eine Wahrhaftigkeit, die alles andere nicht achtet. Darunter 
miissen die iibrigen Seiten des Daseins notwendig leiden. So steht er meistens den praktischen 
Aufgaben des Lebens hilflos gegeniiber. Er strebt einzig und allein nach Wahrheit und sucht 
das Erkennen von allen subjektiven Beimischungen zu reinigen. Aile Dinge betrachtet er 
mit dem Auge des rationalen Forschers. 

In seinem universalen Erkenntnisdrang strebt er darnach, auch das Letzte mit seinem 
Geist zu durchdringen. Das ist sein Ehrgeiz und darin sieht er die Befriedigung seines 
Machtbediirfnisses. Seine objektive kiihle Geisteshaltung fiihrt ihn zum Individnalismus. 
Er kennt keine teilnehmende Sympathie fiir andere. FUr ihn gibt es nur Uberzeugungs
gemeinschaften. 

Seine Auffassung "Von den Menschen hat ihre Grenzen. Er ist geneigt, ihnen vorwiegend 
intellektuelle Motive zu unterschieben. Denselben rationalen Geist erkennen wir auch in 
seiner Religion, die nur rationale Metaphysik sein kann. 

Seiner praktischen Unfahigkeit sucht er durch feste Grundsatze zu begegnen. Er zwingt 
sich in seinem Verhalten zu strenger Gesetzlichkeit, die vielfach zur Pedanterie fiihren muB. 

Es gibt verschiedene Varianten. Der Empiriker ist abhangig von seinem Stoff. 
Er muB gute Beobachtungsgabe besitzen. Es fehlt ihm vielfach an intellektueller Bemeiste
rung. Er bleibt leicht in der Fiille des Stoffes stecken. Der spekulierende Theoretiker 
baut aus reiner innerer Konstrnktionstatigkeit Begriffsgebaude auf, denen die Beziehung 
zur Realitiit fehlt l ). Er ist eingemauert in seine Begriffswelt. Ein unbefangenes Verhalt
nis zu konkreten Tatsachen ist ihm meistens nicht moglich. Seinen Untersuchungen droht 
die Gefahr bloBer Schematisierung, wahrend die fruchtbare Erkenntnis allein in der Ver
bindung von Empirie und begrifflicher Verarbeitung liegen kann. SPRANGER unterscheidet 
Analytiker, die die Gabe zum Bemerken von Unterschieden besitzen; ferner Syn thetiker, 
die mehr die Fahigkeit zur Beachtung von Identitaten haben. Es gibt Denkspezialisten, 
die ihre ganze Lebensarbeit einem Spezialproblem widmen (z.B.RoBERT MAYER) und um-

1) HEGEL sagte, als man ihm die Inkongruenz seiner Spekulationen mit der Wirklichkeit 
entgegeuhielt: "Um so schlimmer fUr die Wirklichkeit." 
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fassende Denker mit der Tendenz, das Ganze und seine allgemeingiiltigen Zusammen
hange zu erforschen. Erstere sind vieHach analytisch, die zweiten synthetisch gerichtet. 

3. Der asthetische Mensch lebt das Dasein mehr aus zweiter Hand. Er beriihrt sich 
nicht unmittelbar mit der Wirklichkeit, ihrem Begehren und Handeln. Er schaut 
vielmehr dem wechselnden Spiel des Lebens genieBend zu, frei von theoretischen Re
flexionen. Diese Menschen hegen ihre Erlebnisse und Gefiihle in besonderem individuellen 
Sinne. SPRANGER nennt sie die Impressionisten, die sich den Eindriicken des Lebens in 
erlebsnishungeriger, rein passiver Einstellung zuwenden und von allem gleichsam den Duft 
einatmen. Ihnen stehen die Expressionisten gegeniiber; subjektive Naturen mit starker 
Innerlichkeit, die jedem Eindruck aus ihrem eigenen Besitz eine subjektive Farbung geben. 
Ihnen fehlt die objektive Hingabe an das Geschaute, an die Gegenstandlichkeit des Lebens. 
AIle Eindriicke werden mit bildender und umbildender Phantasie umschlungen und zu einem 
Ausdruck seelischer Bewegtheit umgeformt. Die ganze Seele erscheint als eine formende 
Kraft, die allen Impressionen Farbe, Stimmung und Rhythmus gibt. Beide Formen zu
sammen geben den klassischen Menschen, bei dem Eindruck und eigene Gefiihlswelt 
sich im Gleichgewicht befinden. Von dem innerlich asthetisch organisierten Menschen unter
scheidet sich wieder der Kiinstler, der die produktive Fahigkeit besitzt, nach auBen zu 
schaffen und zu gestalten, sich in einem hochsten Werk ganz auszudriicken. 

Der Asthetiker steht dem praktischen Leben ebenso gleichgiiltig und hilflos gegeniiber 
als der theoretische Mensch. Er kann die Wirklichkeit nur durch seinen Phantasieschleier 
betrachten. Auch er neigt zum Individualismus. Seine Geselligkeit tragt den Charakter 
leichter, fliichtiger Bindung, bei der wieder nur die fremde Art des Sichgebens und Sich
darstellens als interessant genossen wird. Er umgeht alle fesselnden Forderungen und Ver
pflichtungen, die der gesellschaftliche Organismus an ihn stellen konnte. Seine Religion 
gipfelt in der einfiihlenden Verschmelzung mitder Harmonie des allbeseelten Kosmos. 

SchOnheit ist fUr die asthetische Lebensform die letzte SinnerfUllung und das eigentlich 
Lebenswerte des Lebens. Das Ziel des Asthetikers ist Selbstvollendung und Selbst
genuB. 

Der Asthetiker kann einen realistischen und einen idealistischen Stil verwirklichen. 
Beide unterscheiden sich nur nach dem MaBe subjektiver Umbildung, die die Eindriicke 
des Daseins beim Hindurchgehen durch die Seelenstruktur erfahren. 

Den Lyriker begeistert die asthetische Momentwirkung kleinster Einzelheiten. Die 
Epiker betrachten und genieBen das Leben in seiner ganzen Breite. Die Dramatiker 
sind in ihrem Schicksal zwischen die beiden Pole der Losung und Spannung gestellt. Die 
Tragiker betrachten den LebensprozeB als den Kampf des Lichtes mit dem Dunkel, in dem 
zwar das Licht untergeht, aber mit asthetischem Glanze nachleuchtet. Die Humoristen 
lacheln tiber das Leben mit leichter Wehmut, die Satiriker mit herber Uberlegenheit. 

4. Der religiose Mensch. Der Kern der Religiositat liegt in dem Suchen nach dem hoch
sten Werte des Daseins. Wer tiber den hochsten Wert noch schwankt, ist zerrissen und heimat
los. Wer das Hochste in sich gefunden, fiihlt Seligkeit und Erlosung. Der vVeg zu diesem 
Ziel fiihrt tiber die "Offenbarung". Es sind verschiedene Typen zu unterscheiden. Die Reli
gion des immanenten Mystikers ist auf absolute Lebensbejahung gerichtet. Er findet in 
allen positiven Werten des Lebens Keime des Gottlichen. Er ist voll unendlicher Sehnsucht, 
von kosmischem Enthusiasmus erfiillt. Er umschlingt mit seiner Liebe aIle Menschen und 
huldigt der Sympathie mit allem Lebendigen. Er ist der lebensbejahende Gottessucher, 
der den Totalsinn der Welt zu erfassen sucht. Anders der transzendente Mystiker, 
der alle Lebenswerte zu dem hochsten Werte des Daseins in negative Beziehung setzt. Er 
findet den hochsten Wert auf dem Wege der auBersten Weltverneinung. Sein Geist ist gleich
sam unmittelbar dem Gottlichen zugewandt. Und er erfaBt dieses umso reiner, je weniger 
sein Sinn durch immanente Werte getriibt wird. Er sucht sich von allem Irdischen zu be
freien. Wissenschaft und Kunst verachtet er. Er will sein Herz an nichts ketten. Durch 
vollige Abtotung aller Sinne bereitet er sich auf das Ubersinnliche vor. Er kultiviert die 
Fahigkeit zur Ekstase, durch die er mit Gott, dem letzten Weltsinn, auf eine ganz besondere 
tibernatiirliche Weise verkehrt. Dabei erlebt er Dinge, die nicht mitteilbar sind; eine selt
same Er hohung seiner Seele, etwas unendlich Wertvolles. Er kann Philosoph oder Asthet 
sein. Auf jeden Fall ist er Asket, der das Leben verneint, um hoherer Giiter und Geniisse 
teilhaftig zu werden. 
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Die beiden Extreme des immanenten und transzendenten Mystikers sind selten. In der 
Regel liegen Kombinationen aus beiden vor. 

Die Beziehung zu den Tatsachen der Erkenntnis kann verschieden sein. Entweder wird 
das Wissen durch Skepsis herabgewiirdigt, damit die religiose Weltdeutung freie Bahn hat. 
Oder Wissen und Glauben sind durch eine.Art doppelter geistiger Buchfiihrung hinsichtlich 
ihrer spezifischen Leistungssphare abgegrenzt. Endlich kann iiber dem niederen Wissen 
eine hohere Form des Wissens, eine hohere religiose Logik errichtet werden. Es wird die 
Wirklichkeitserkenntnis abgebrochen und eine spekulative Logik eingefiihrt, die aile schmerz· 
lichen Widerspriiche des gewohnlichen Erkennens durch einen grandiosen Einheitswillen 
iiberwindet. 

Selbst die wertverneinenden Religionen haben immer noch die Beziehung zur Welt, 
die durch das Band der Liebe unter den leidenden Menschen gekniipft wird .. Das Gesellig. 
keitsbediirfnis wird sich in vielen Fallen auf die Gemeinschaft der "Helligen" beschranken. 

In Manchen vollzieht sich der religiOse ProzeB kontinuieriich, in anderen als Durchbruch 
und plOtzliche Wiedergeburt. Einige sehen alles in religiosem Lichte, auch den AIltag, die 
Mehrzahl pflegt den Sonntag als eine besondere Zone neben dem sonstigen Leben. 

Den traditionsglaubigen rezeptiven Naturen stehen die schopferischen Prophetentypen 
gegeniiber, die eine neue Offenbarung des hochsten Wertes in sich erlebt haben und sie in 
anderen zu entziinden' stre ben. 

5. Der Machtmensch drangt nach MachtbewuBtsein und MachtgenuB. Er will herrschen 
und gebieten. Er will sich selbst als Macht fiihlen und erfiillt nur darin seinen eigentiimlichen 
Lebenssinn. Er strebt nach erhohtem Lebens· und Siegeswillen. Das ist Selbstbejahung 
des eigenen Wesens in kraftbewuBter Form. 

AIle Wertgebiete des Lebens stellt er in den Dienst seines Machtwillens. Erkenntnis 
ist ihm nur ein Mittel zur" Herrschaft (Wissim ist Macht). Auch die Kunst dient ihm allein 
zur Entfaltung seines Machttriebes. Er denkt rein realistisch und nimmt die Menschen, wie 
sie sind. Sein Verhaltnis zur Gemeinschaft kann nicht auf warmherzige Sympathie gestimmt 
sein. Meistens ist er Menschenverachter. "Wer selbst gelten will, ist nicht geeignet, fiir andere 
zu leben". "Wer wirklich herrschen will, kann sich nicht hingeben und seiner selbst ent· 
auBern". Und doch ist er selten reiner Unterdriicker und Herrenmensch, der die andern 
als sein Eigentum nimmt, sondern immer zugleich "Fiihrer", der begliicken und fordern will, 
indem er herrscht. Ja, der echte Fiihrergeist zeigt eine enge Verflechtung mit der sozialen 
Lebensform; das Gefiihl einer ethischen Verpflichtung gegeniiber den Gefiihrten. Der wahr· 
haft Herrschende muB lernen sich selbst zu iiberwinden. Der Weg zum Herrschen fiihrt iiber 
das Gehorchen. 

Der Machtmensch ist nicht mit dem okonomischen Menschen zu verwechseln. Er folgt 
nicht den Gesetzen der Wirtschaft (Sparsamkeit und .Arbeitsamkeit), vieImehr geht er durch 
Diplomatie oder Verhandlungen vor, durch Eroberung oder Zwang. Sein Ziel ist nicht 
nur Herrschaft iiber materielle Giiter, sondern Herrschaft iiber Menschen. Er will sich selbst 
gegen andere durchsetzen und seiner Sache zum Sieg verhelfen. 

Dem aktiven Machttypus, der nach Aufstieg, EinfluB und Fiihrung strebt; stellt SPRAN· 
GER den resignierenden Machtmenschen gegeniiber, der in der Einsamkeit das berauschende 
Gefiihl seiner GroBe, seines UnverstandenseiJ+S und seiner Unabhangigkeit genieBt. Letzteres 
ist eine Kombination mit asthetischem SelbstgenuB. 

6. Der soziale Mensch. Soziales Verhalten ist Hinwendung zum fremden Leben, hin· 
gebende Verschmelzung mit der Gemeinschaft. Auf tierischer Stufe auBert sich diese Tendenz 
in der Gatten· und JungenIiebe und im Herdeninstinkt. In hochster Entfaltung ist die soziale 
Geistesrichtung Liebe; gerichtet auf den einzelnen, auf einen begrenzten Kreis oder all· 
umfassende Liebe. Sie findet in der Forderung anderer Menschen den letzten Wert des 
eigenen Lebens. 

Die Liebe kennt weder Wahrheit noch Gerechtigkeit. Sie ist blind, weil sie stets das 
Positive betont, das Negative aber iibersieht. Sie begehrt nichts aIs zu helfen und empor· 
zuheben. Sie denkt nicht und berechnet nicht. Zum okonomischen Prinzip steht sie in 
schroffem Gegensatz. Wer fiir sich etwas will, kann nicht den andern leben. Der Selbst· 
erhaltung steht hier SelbstentauBerung und Verzicht gegeniiber. 

Der rein soziale Typus, fUr den die fremde S(lele das Hochste ist und alles Sachliche erst 
in zweiter Linie kommt, ist sehr selten. Meist ist das soziale Motiv mit Tendenzen der ande· 
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ren Wertgruppen verflochten. Es ist nicht immer leicht zu sagen, ob der Drang zu helfen 
der erste ist. Sicherlich ist auch das echte soziale Verhalten nicht nur al8 eigene Wertent
auBerung zu deuten. Jeder Akt seelischer Hingabe wird zugleich al8 Steigerung des Eigen
wertes erlebt. Er ist zugleich ein Akt der Selbstliebe, freilich in einem hoheren Sinne al8 der 
okonomische Egoismus. 

Ein sozialer Charakter liegt dann vor, wenn die Liebe zur dauernden Seelenrichtung 
wurde; nicht etwa bei gelegentlich aufblitzendem Mitleid. 

Die hochste irdische Erscheinungsform des sozialen Typus ist die Mutter. In ihr werden 
die Liebesinstinkte zu einem die ganze Personlichkeit organisierenden Lebenswillen. Das 
Weib ist zum Aufgehen in einem andern am urspriinglichsten veranlagt, zum Dienen und 
zum Helfen. Auch der wahre Freund findet darin seine Befriedigung. Andere, die Phil
anthropen und Kosmopoliten, sind so gerichtet, daB sie aIle Menschen lieben miissen. 

Wie schon gesagt, sind diese SPRANGERSchen Typen konstruktive Ideal
typen, bei denen eine der verschiedenen kulturellen Wertrichtungen als extrem 
pravalierend angenommen ist. Die empirischen Individuen sind ihnen immer 
nur in hoherem oder geringerem Grade angenahert. In der Regel finden wir 
mehrere Wertrichtungen in einer Person gegeben, die sich z,u jeweils ganz ver
schiedenen individuellen Einheiten zusammenschlieBen. Die empirischen Indi
viduen konnen, so sagt SPRANGER selbst, zugleich mehreren Typen angehoren. 
So kann etwa ein Mensch in einer Beziehung dem einen, in anderer Beziehung 
einem anderen Typus entsprechen. 

Wir miissen uns dariiber klar sein, daB kein Typenbegriff eine Personlich
keit ganz zu decken vermag. Kommen die Typen doch jeweils dadurch zustande, 
daB die verschiedensten Individualitaten nach gleichen dominierenden Eigen
tiimlichkeiten zusammengeordnet sind. Dieser Tatsache sucht nun MULLER
FREIENFELS 1) dadurch gerecht zu werden, daB er seine Typenaufstellung nach 
fundamentalen psychologischen GrU:ndfunktionen orientiert. Dabei 
vertritt er die Auffassung, daB jede Individualitat als eine Kreuzung (Kom
bination) verschiedener psychologischer Kategorien (Eigenheiten) dargetan wer
den konne. Auch er strebt eine Analyse der inneren Beziehungen an, in denen 
der kiinstlerische Stil, die religiose und die philosophische Weltanschauung 
eines Menschen zu seiner psychologischen Eigenart stehen. 

MULLER-FREIENFELS unterscheidet Typen des emotionalen Lebens und 
Typen des geistigen Le bens. 

A. Die Typen des emotionalen Lebens. 
Die Untergruppen lehnen sich z. T. an TH. RIBOT2 ) an. 
1. Der Mensch des herabgesetzten Ichgefiihls (Depressiver Typus). Er fiihlt die 

AuBenwelt al8 iiberlegen, al8 iibergewaltig im Vergleich mit dem eigenen Konnen. Seine 
Gesamthaltung ist unsicher, unfrei und gedruckt. Duster erscheint ihm die Welt, ohne Licht. 
Er ist beherrscht von den Affekten der Furcht, des Schreckens und Grauens. Infolgedessen 
richtet sich seine Lebenshaltung auf Schutz und Sicherung, auf die Verteidigung gegen 
ichfremde Machte. 

Das Gefiihl der inneren Schwache wird gern in Icherhebung umgewandelt. So k5ri.nen 
z. B. die Unlustgefiihle dadurch gebrochen werden, daB sich der depr. Typus eine angesehene 

1) R. M ULLER-FREIENFELS: Personlichkeit und Weltanschauung. 2. Auf I. 1923. (1.Aufl. 
1918.) 

2) TH. RIBOT: Psychologie des sentiments. 1895. - 1. Affekte des herabgesetzten Ich
gefiihls. - 2. Affekte des gesteigerten Ichgefiihls. - 3. Affekte der agressiven Instinkte. -
4. Affekte der sympathischen Instinkte. - 5. Affekte des, Sexuallebens. 
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Position, Macht, Reichtum und Ehre verschafft, daB er die innere Unsicherheit durch stolze 
Selbstsicherheit nach auBen verdeckt. Andere unterwerfen sich mit Demut und Resignation 
unter ihr Schicksal; ja ihnen wird das diistere Leiden zu lustvoller Selbstverneinung. Manche 
tragen die Schwiiche mit ethischer Wiirde, sie empfinden sie als Vorzug, als Verdienst. Wie
der andere, bei denen sich das Gefiihl der Minderwertigkeit mit aggressiven Tendenzen ver
bindet, suchen dem herabgesetzten Ichgefiihl durch Schmiihen und Tadeln, durch Ent
wertung der AuBenwelt zu begegnen (Ressentiment). 

Die Weltanschauung des' depr. Menschen ist entweder Ausdruck oder Ausgleich seines 
Gemiitszustandes. Religion und Kunst sind ihm Mittel, sich von seinen Qualen zu befreien. 
Der Ausdruck bringt Entladung und Befreiung von seelischen Spannungen. Oder sucht 
er sich auf dem Wege des Ausgleichs eine Welt zu schaffen, die seine Schwache brechen 
und vergeistigen kann. Die depressive Kunst ist auf Leiden und Sterben, auf Unheimliches, 
Grausiges und Schreckhaftes gestimmt. Oder erhebt sie sich mit titanischer Kraft iiber 
den eigenen Schmerz Empor, und man spiirt nur hinter dem oft allzu Gewaltsamen den ge
qualten depressiven Unterton. Die depressive Phil osophie zeigt miide, kraftlose Lebens
verneinung oder krampfhaft zynische Weltverachtung. Die Giiter der Welt werden gering 
geschiitzt. In LoslOsung von der Welt und in innerer Heiligung sucht man sich frei zu machen. 

2. Der Menscb des gebobenen Icbgefiibls (Euphorischer Typus). Er fiihlt sich der 
AuBenwelt gewachsen, ja iiberlegen. Er besitzt eine starke iiberschiiumende Vitalitiit. Er 
gestaltet sein Leben nach eigener Kraft und eigenem Willen. Sein gehobenes Selbstgefiihl 
strebt danach, sich in der AuBenwelt zu spiegeln, sich als Herr zu fiihlen; denn nur dadurch 
wird er seiner selbst ganz bewuBt. Er geht sicher durch die Welt. Seine Gesamthaltung 
zeigt lebensvolle Frische. Er ist beherrscht von den Affekten der Freude und Heiterkeit, 
von Stolz, "Ubermut und Kraftgefiihl. Erschiitterungen konnen auf die Dauer seine kon- " 
fliktslose seelische Verfassung nicht storen. Sein SelbstbewuBtsein befiihigt ihn, auf Konige 
herabzusehen. Das stolze Lebensgefiihl verquickt sich oft mit Kampfbegier, urn im Kampf 
der eigenen Kraft erst ganz inne zu werden. Der euphorische Typus ist daher vielfach aben
teurerlustig; er sucht Gefahren. 

Das Weltbild des euphorischen Typus unterscheidet sich wesentlich von dem des de
pressiven. Wiihrend dieser seinem Gotte"nur in knieender Demut sich zu nahen wagt, tritt 
der IchbewuBte ibm stolzerhobenen Hauptes gegeniiber. Unbefangen und schreckenlos 
schaut er die SchOnheit der Natur. Die Religion des Euphorikers ist Diesseitsreligion. Hat 
er den "Wunsch nach Ewigkeit, so geschieht es nur, weil die Zeitlichkeit schon ist; die Tran
szendenz ist nur eine Erweiterung der Erdenwelt. Der Depressive sehnt sich nach Ewigkeit, 
weil sie eine Ausgleichswelt ist im Gegensatz zur triiben Zeitlichkeit. Stolz und selbstbewuBt 
ist auch die Kunst dES Euphorikers; sie symbolisiert das gesteigerte Ichgefiihl. Wir haben 
die Doppelform: einerseits prunkende Majestat und erhabene Pracht, andererseits anmutig 
tiinzelnde lebensfrohe Leichtigkeit und Grazie. Lebensbejahend ist die Philosophie des eupho
rischen Menschen. Er sieht eine Welt des Wahren, Schonen und Guten. Aile Unvollkom
menheiten schwinden vor seinem begeisterten Auge. Seine Lehre verkiindet die All
harmonie. 

S. Der Typus des aggressiven Menscben. Er ist beherrscht von aggressiven Affekten 
wie HaB, Zorn und Grausamkeit. "Gehassigkeit", "Zornmiitigkeit", "Galligkeit" und "Ver
iirgerung" gehoren zu den Dauerpositionen seiner Seele. Er steUt sich zur Welt feindselig ein. 
Er ist streitfreudig, und der Spott gehort zu seinen Waffen. AuBerlich ist er zu erkennen 
an der scharfen, polternden, zuweilen schneidenden Sprechweise, an den lauernden, stechen
den Augen und an dem Gesichtsausdruck hiimischer Verbitterung. Der aggressive Mensch 
tobt sich keineswegs nur in robuster Tiitlichkeit aus. Oft scheint die Tendenz auf Vernichtung, 
auf Herabsetzung und Brandmarkung des Gegners in mannigfacher Weise vergeistigt; 

"so beim ideeUen Angriff, in dessen AuBerungsform (Spott, Ironie, Hohn) die offene Wut des 
Kampfes wenigstens scheinbar gemildert ist. Diese Sublimierung ist gleichzeitig eine Bre
chung des Unlustcharakters, der dem aggressiven Affekte anhaftet. Zorn und HaB konnen da, 
wo sie sich offen auBern diirfen, mit sadistischer W oUust verbunden sein. Oft aber konnen 
auch edle Motive zum Kampf veranlassen. 

In der Religion sind die aggressiven Affekte selten von schopferischer Bedeutung. In 
den Kiinsten haben sie den Kampfstil der Satire und Karikatur entwickelt. Spott und 
Hohn treiben hier ihre geistreichen Bliiten. Das aggressive Weltbild ist getrankt mit HaBlich-
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keit, GEmeinheit und Niedrigkeit. Ein typischer Philosoph von kriegerischer Art ist SonOPEN
HAUER. Sein Werk zeigt einen ailseitig gehassigen Grundcharakter. Sein Pessimismus 
ist nicht der eines angstlichen, unsicheren, vielmehr der eines verbitterten, galligen Men
schen, der diEse Verbitterung nach ailen Seiten fiihlen laBt. Dem aggresaiven Menschen muB 
die Welt erscheinen ala AusfluB eines blindwutenden, stets unbefriedigten Lebenswillens. 
der nur in, der Aufhebung seiner selbst Frieden finden kann. Nur selten wachst er uber sich 
hinaus zu dem Ideal der Sehnsucht, des Friedens und der Liebe. 

4. Der Typus des Sympathiemenschen. Sein ganzes Erleben ist von Sympathiegefiihlen 
erfullt. Sein warmes, uberstromendes Herz umfangt ailes mit Liebe, Teilnahme und Freund
schaft. Er ist ronde, wohlwollend, zartlich und giitig. Sein Auftreten zeigt Verbindlichkeit 
und Entgegenkommen. In ihm sind die Gemeinschaftsgefiihle hochentwickelt. Er hat die 
Fiihigkeit, mit anderen Menschen mitzuleben und mitzuerleben. Eine der starksten Formen 
der Sympathie ist neben der Mutterliebe das Mitleid. Gerade am Leiden entziindet sich die 
€chte Sympathie. 

Oft kann das Mitleid zum GenuB, zur Wollust werden, ja es kann soga;r einen Einschlag 
von Grausamkeit haben. 

Das Christentum ist die edelste Auspragung einer Sympathie-Religion: Liebet eure Feinde. 
segnet, die euch fluchen ... Aile Menachen sind Kinder Gottes, der die Liebe ist. Die auf Sym
pathie begrundete Frcmmigkeit sieht in Gott vor allem MiIde, Barmherzigkeit und Gnade. 
Sie sucht und findet GottES Gute auch im Ube1. Der Syropathiemensch begeistert sich fiir 
gefUhlswarme, stimmung(>volle Kunst. Er schatzt behagliche Milieus, die er in Liebe ver
kriirt. Er hat eine VorJiebe fUr weiche, zarte rundende Liniengebung. Er sieht in der Welt 
keinen Kampfplatz, sondern einen idyllischen Tempel des Friedens und der Harmonie. 
Uberall sieht er GUtES und hofit sogar das Bose durch Liebe zu besiegen. Selbst im HaB
lichen findet er noch Schones, auch in tiefer Verderbnis noah ein menschliches Herz. Und in 
der Bebung dES Guten liegt fiir ihn der Sinn dES Daseins. 

5. Der Typus des erotischen Menschen. Der Sexualaffekt, die "Liebe", ist von der 
unsexuellen Sympathie zu trennen. Er kann sogar bei ausgesprochener Antipathie, ja bei 
HaE besteh€ll. Manche Individuen sind so stark von ilrrer Sexualitat beherrscht, daB sie 
ihr ganzEs Denken und Trachten erfiillt und beeinfluEt. 1m Mittelpunkt des Universums 
steht fur sie die sexuelle Polaritat. Ihr Interesse konzentriert sich auf den Gegensatz der 
Geschlechter und ihre sexuellen Beziehungen. Alles, was mit dem Sexualvorgang zusammen
hiingt, ist iiberstark betont. Man glaubt diese Menschen wohl an einem bestimmten Blick. 
an gewissen lockenden Gesten und Sprechgewohnheiten zu erkennen. Der Volksmund 
hat sie in dem Typus des "Don Juans" und der "Kokette" festgehalten. 

Auf kulturellem Gebiete priigt sich der Sexualtypus fast niemals in seiner rohen Form 
aus. In seinem Gerichtetsein auf physischen GenuE kommt er fiir das Geistige ebenso wenig 
in Betracht wie der Erniihrungstrieb. Erst in der sublimierten Form der Erotik tritt er auf 
kuIturelIem Gebiete hervor. In dieser Veredelung finden wir seinen Ausdruck allenthalben 
in Religion, Kunst und Weltanschauung. Die Erotik ist eine zentrale Triebkraft der Welt. 

B. Die Typen des geistigen Lebens. 
Sehr wichtig ist das Verhaltnis der Emotionalitat zum geistigen Leben. Je nach 

dem die emotionale Stellungnahme starker oder schwacher hervortritt, unterscheidet MULLER
FREIENFELS subjektive und objektive Menschen (besser gesagt subjektivere und ob
jektivere). Die Frau gehort nach der herrschenden Meinung mehr dem subjektiven, der 
Mann dem objektiven Typus an. Unter den Subjektiven sind passi ve Naturen, die sich in 
Stimmungen und Gefuhlen ausleben (Gefiihlsmenschen) und aktive Willens- und 
Ta tmenschen. Diesen beiden subjektiven Typen steht der objektive Verstandesmensch 
gegenuber, der sich in allen Lebenslagen vorwiegend theoretisch verhalt. Es besteht eine 
gewisse Korrelation zwischen dem Gefiihlstypus einerseits und dem depressiven bzw. Sym
pathiemenschen andererseits, ebenso zwischen dem Willenstypus und dem aggressiven-Men
schen. Beiden subjektiven Typen gegeniiber wirkt der Verstandesmensch ruhig, kiihl, be
herrscht und zuriickhaltend. Das Gebaren des GefiihIsmenschen ist unbeherrscht und un
gleichmaBig. 

Die Eigenart dieser Typen driickt sich wiederum auch auf kulturellem Gebiete aus. 
Die eigentlich religiosen Naturen sind GefUhlsmenschen. Ihre Religion wurzelt in Gemiits-
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bediirlnissen. Sie verwerfen jede verstandesmaBige Theologie. Ganz anders steht der Willens
mensch zur Religion. Ihm ist sie Leiterin und Helferin in seinem Tun und Wirken. Die 
gute Tat erscheint ihm als der beste Gottesdienst. Fiir den Verstandesmenschen ist dagegen 
das Gottliche etwas Objektives, eine auBerhalb des Ichs existierende Realitat, die sich er
kennen und beweisen laBt. 

Auch in der K uns t pragt sich dieser Gegensatz deutlich aus. Der Subjektive erlebt vor 
allem sein Ich im Kunstwerk; er will sich einfiihlen. Beirn Objektiven tritt das Ich zuriick; 
erscheint ausgeloscht im Horen oder Schauen. Er ist "Zuschauer", nicht "Mitspieler". 
Und in extremen Fallen wird ihm die Kunst zum Verstandesspiel. Bei den Produktiven, 
Schaffenden ist der gleiche Unterschied. Dem Subjektiven ist Kunst "Ausdruck" seines 
Ich. Alles Gegenstandliche soIl Gefiihle und Stimmungen symbolisieren. Dem Objektiven 
ist Kunst "Gestaltung"; er ist bestrebt, eine objektive Gegenstandlichkeit nachzuahmen 
oder eine Architektonik, die ~on immanenten Gesetzen beherrscht ist. Darnach ist zu unter
scheiden eine Objektivitat des Inhalts und eine solche der Form. AIs Dichter will z. B. der 
Subjektive sagen, was er leidet oder was ihn entziickt. Der Objektive will eine moglichst 
"wahre" Wiedergabe des Lebens oder ein reines Sprachkunstwerk. Seine Gefahr liegt in 
der Niichternheit und Trockenheit. Jeder KiinstIer pflegt bis zu einem gewissen Grade 
Ausdrucks- und Gestaltungskiinstler zugleich zu sein, nur mit verschiedener Betonung des 
einen dieser beiden Pole. 

Die Philosophie ist kein Feld" ffir den Gefiihlsmenschen. Er bringt es selten zu einem 
ausgebauten System. Ihm ist die Philosophie nur gedanklicher Ausdruck ffir sein Gefiihls
leben. Auch der Willensmensch ist nicht eigentlich Philosoph. Er setzt an Stelle der be
weisenden Logik das herrische Pathos des KraftbewuBtseins. Er will nicht iiberzeugen, er be
fiehlt gewissermaBen und verlangt unbedingte Unterwerfung. Der Objektive aber bemiiht 
sich, aIle Subjektivitat zuriickzudrangen. Er will wahre Erkenntnis. Sein Werkzeug ist der 
Intellekt, mag dieser sich mehr in der objektiven Wiederspiegelung der AuBenwelt oder in 
Form des kombinierenden Denkens betatigen. 

So fiihrt die Verschiedenheit im Gleichgewicht von Emotionalitat und Intellektualitat 
zu tiefgreifenden Verschiedenheiten des Weltbildes. 

AuBerdem aber zeigen auch die geistigen Funktionen an sich groBe individuelle Verschie
denheiten in ihren Beziehungen zueinander. Es sind drei wichtige Grundfunktionen zu unter
scheiden: die sinnliche 'Vahrnehmung, die Phantasie (Vorstellungsleben) und das 
a bstrakte Denken (die in Begriffen, Urteilen und Schliissen sich betatigende Arbeit des 
Verstandes). Je nach dem Uberwiegen einer dieser drei Funktionen spricht MULLER-FREIEN
FELS von Sinnesmenschen, Phantasiemenschen (diese beiden sind konkrete Typen) 
und abstrakten Denkernaturen. 

Der Sinnesmensch lebt in Umgebung und Gegenwart; nur sie sind ffir ihn WirkIich
keit. Der Phantasiemensch flieht dagegen aus dem Alltag in raumliche und zeitliche 
Ferne, in Vergangenheit oder Zukunft. Der abstrakte Mensch lebt in einer "Welt von 
Begriffen und Ideen, die ihm allein die wahre WirkIichkeit bedeuten. Jeder dieser Typen 
verschafft sich auf geistigem Gebiete seine Geltung in seiner Weise. Der Sinnesmensch 
durch starke Betonung aller sinnfalligen Momente, durch konkrete Darstellungen von reicher 
Mannigfaltigkeit und lebendiger Fiille. Der Phantasiemensch durch weltfliichtige Imagi
nationen und Spekulationen. Der Denker durch abstrakte Formgestaltung, durch logische 
Klarheit und Geschlossenheit. 

MULLER-FREIENFELS weist auf eine Reihe von Modifikationen dieser beiden Grund
typen des konkreten und abstrakten Erlebens hin. Mit dem Vorherrschen des konkreten 
Denkens verbindet sich vielfach der Sinn fiir die Besonder heit und Mannigfal tigkei t 
des Seins. Der Abstrakte beachtet mehr die Gemeinsamkei ten und die jenseits alier 
Verschiedenheiten bestehende Einheit des Gegebenen. Darnach unterscheidet MULLER
FREIENFELS einmal den "Speziellseher", der mit detaillierten, aber wenig typisierten In
halten arbeitet; er sieht bier eine deutliche Beziehung zum Sinnesmenschen. Auf der ande
ren Seite steht der "Generelldenker", dessen Material wenig detailliert, aber stark typi
siert ist; diese Generalisierung gehort zum abstrakten Denken. Dem Spezieliseher entgeht 
keine Einzelheit seiner Umgebung, wahrend der Generelldenker stets nur ein vages, schema
tisches Gesamtbild bekommt. Der konkreten, speziellsehenden Eigenart entspricht ein 
lebhafter Sinn ffir Vielheit und Mannigfaltigkeit. Diese Menschen (Pluralisten) konnen 
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nicht genug Einzelheiten bekommen; sie betatigen sich oft durch Sammeln und Anhaufen 
von Material. Der abstrakte Generelldenker (Simplificist) mochte dagegen alles verein
heitlichen, die Mancigfaltigkeit des Seins in ein System pressen. Er ruht nicht eher, als bis 
er das Allgemeine, die letzte Einheit gefunden hat. 

Diese Korrelationen sind jedoch vielfach durchbrochen. Auch die Speziellseher konnen 
Simplifizisten sein, wie umgekehrt die Generelldenker Pluralisten. 

Mit diesen Unterscheidungen ist jedoch die Vielfaltigkeit der geistigen Veranlagung 
noch nicht erschopft. Es konnen im Vorstellungsleben bestimmte Sinnesgebiete vorherr
schen. Dominieren die Gesichtsvorstellungen, so spricht man von visuellen Typen. 
Uberwiegen die Gehorvorstellungen, so haben wir den akustischen (audi torischen) 
Typus. Und die Pravalenz der Bewegungsvorstellungen ergibt den motorischen Typus. 
Der rein Visuelle halt sich an den asthetischen GenuB der Farben; seine Welt ist ein unend
liches Farbenpanorama. Fiir ein feines Raum- und Formempfinden ist eine besonders aus
gebildete motorische Veranlagung notwendig. In ihr liegt auch der Sinn fiir Rhythmus 
begriindet. Fiir den Akustischen macht das reine Klangmaterial allein schon Reiz und Schon
heit aus. Zwischen diesen drei Typen kommen verschiedene Kombinationen vor. Und zwar 
kann die motorische Veranlagung mit der visuellen und mit der akustischen verbunden sein. 

Die Bedeutung des Motorischen erschopft sich aber nicht allein in der Koordination 
mit diesen Sinnestypen. Es spielt auch fiir die nichtsensorische Geistesbetatigung eine Rolle, 
ganz besonders fiir einen bestimmten Typus, den MULLER-FREIENFELS "Dynamiker" 
nennt. Ihm steht der "Statiker" als Extrem gegeniiber. Hierbei handelt es sich urn Unter
schiede im Bewegtheitsgrad des Erlebens. Dem Statiker erscheinen aIle Wahrnehmungen 
als ruhend, seine Vorstellungen fiigen sich zu festen Gebilden, sein Denken begreift die Welt 
als etwas Substantielles, Statisches. Fiir ihn ist der Kosmos ein ruhendes Sein. Aller Wechsel, 
alles Werden ist nur Erscheinung, nur Ubergang. Der Dynamiker aber erlebt jede Wahr
nehmung als belebt, bewegt und handelnd. Selbst in ruhenden Gegenstanden sieht er poten
tielle, im Ubergang zur Aktualitat begriffene Bewegung. Die ganze Welt erscheint ihm 
erfiillt von Strebungen, Tatigkeiten und Kraften. Ihm ist Handlung alles; das Sein, alles 
Ruhende ist fiir ihn nur Ubergangszustand, nur Tauschung. 

Der Statiker neigt meistens zur Vereinheitlichung, zur scharfen Grenzsetzung. Der 
Dynamiker denkt pluralistisch; er sieht auch die Ubergange zwischen den Einzeltatsachen. 
Doch auch diese Korrelationen sind nicht absolut. 

Die Bedeutung der Typenaufstellung von MULLER-FREIENFELS ist in erster 
Linie darin zu sehen, daB er versucht hat, der charakterlichen Mannigfaltigkeit 
durch eine groBere Zahl von Typengliederungen gerecht zu werden. Einen wesent
lichen Nachteil diirfen wir jedoch nicht verschweigen. Die an sich berechtigte, 
sogar notwendige Herausarbeitung von seelischen Grundelementen oder Grund
funktionen krankt daran, daB diese "Kategorien" ohne innere strukturelle Be
ziehungengedacht sind, gewissermaBen unvermittelt nebeneinander stehen. Wir 
werden auf diese Frage im zweiten Kapitel naher eingehen. MULLER-FREIENFELS er
wahnt nur, daB es gewisse mehr oder weniger haufige Korrelationen von seelischen 
Eigenschaften gibt, die aber haufig durchbrochen seien. Man sehe nicht nur Ver
bindungen zwischen der affektiven Anlage des einen und der intellektuellenAnlage 
des anderen Typus, sondern es konnten auch mehrere Affektanlagen und mehrere 
intellektuelle Fahigkeiten in einem Individuum gleich stark ausgepragt sein. 

Gewisse haufige Eigenschaftskombinationen, die in typischer Form immer 
wiederkehren, bilden die Grundlage fur andere Typengruppierungen, die nach 
zwei gegensatzlichen Polen orientiert sind. 

Hierher gehort zunachst der Versuch von WEININGER l ), der die Menschen 
nachdem Gehalt an mannlicher und wei blicher "Su bstanz" einteilen mochte. 

1) WEININGER, 0.: Geschlecht und Charakter. 25. Auf I. Wien und Leipzig: W. Brau
miiller 1924. 
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Seine AusfUhrungen sind z. T. von einem lebhaften RaE gegen das weibliche 
Geschlecht getragen. 1ch lasse die krassen Unrichtigkeiten und "Ubertreibungen 
von vorneherein bei Seite, da sie fUr eine wissemchaftliche Betrachtung be
langlos sind!). 

Grenztypen sind der ideale Mann und das ideale Weib, die in der Natur nur selten vor
kommen. Selbst beim typischen Mann sind immer noch feminine Einschlage zu entdecken, 
wie auch das typische Weib in der Regel virile Ziige an sich tragt. Es gibt zwischen dem 
"reinen" Mann und dem "reinen" Weib flieBende Ubergange, eine Fiille von Zwischenstufen. 
Die Zwischenstufen betreffen nur sehr selten die primaren, die eigentlichen Geschlechts
charaktere. Diese, nach denen entschieden wird, ob ein Individuum dem weiblichen oder 
mannlichen Geschlecht angehort, zeigen die groBte Konservativitat. Der Hermaphroditis
mus ist eine relative Seltenheit. Daher laBt sich eine Bestimmung des eigentlichen Gehaltes 
an M (Mannlichkeit) und W (Weiblichkeit) erst nach Feststelhing der iibrigen Geschlechts
merkmale stellen. Bei den sekundaren Geschlechtscharakteren treten die Ubergangs
stufen schon viel haufiger in Erscheinung. So z. B. bei den mageren muskelkraftigen Wei
bern mit scharf en , strengen Gesichtsziigen, starkem Bartwuchs, tiefer Stimme, flachen 
Briisten und schmalem mannlichen Becken. OdeI' bei den Mannern mit rundlichen, weichen 
Gesichtsformen, mit Taille, weiblichem Becken und Briisten, mit fehlendem oder sparlichem 
Bartwuchs. Meistens sind nur einzelne dieser Symptome mit dem entgegengesetzten pri
maren Geschlechtscharakter verbunden. Noch viel deutlicher aber werden die intersexuellen 
Zwischenstufen bei den tertiaren (psychischen) Geschlechtscharakteren. Hier finden wir 
Ubergangsstufen in reichster Mannigfaltigkeit. 

1m allgemeinen ist nach WEININGER das Verhaltnis folgendermaBen. M und W sind zwei 
Substanzen, die in verschiedenem Mischungsverhaltnis auf die lebenden lndividuen ver
teilt sind, ohne daB je del' Koeffizient der einen Substanz Null wird. Beim Mann setzen 
sich nun leichtere Grade von W (% M u. 1:1 W) allein in den tertiaren Geschlechtscharak
teren durch. Bei hoherem Quantum von Femininitat hat W die Tendenz, sich auch in den 
fekundaren Geschlechtscharakteren zu verraten. Steigt del' Grad von W noch hoher, so 
offenbaren auch die primaren Geschlechtscharaktere gewisse Veranderungen. 

Uns interessieren hier die tertiaren (psychischen) Geschlechtscharaktere in erster Linie. 
Augenfiillige Differenzen der beiden Geschlechter bestehen in der Emotionalitiit und In
tellektualitiit. Beim Weib ist das emotionale Leben reiner ausgepragt, wiihrend beim 
Mann meh!' die intellektuelle Seite betont ist. 

Das Gefiihlsleben des Weibes ist unmittelbarer, urspriinglicher als das des Mannes. 
Denken und Handeln ist fast ausschlieBlich von der stark sichtbaren Emotionalitiit beherrscht. 
Daher ist das Denken in hohem MaBe Beeinflussungen unterworfen. Es verliert an Objektivi
tat durch die dauernden Einwirkungen des Gefiihls- und Affektlebens. Die kritischen Fahig
keiten sind infolgedessen gering entwickelt. Die Resultate des Denkens und Urteilens ent
sprechen inneren Wiinschen und Bediirfnissen. Statt dessen aber ist die Fahigkeit zu intui
tive!' Erkenntnis oft in erstaunlichem Grade ausgebildet. Der lnstinkt der Frau ist in der 
Regel ein sicherer FUhrer auch durch die kompliziertesten Situationen. Aber zur wissen
schaftlichen Arbeit ist das Weib nicht brauchbar. Hier bedarf es des streng logischen, niich
ternen miinnlichen Geistes, del' imstande ist, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu tren
nen, wozu W im allgemeinen unfahig ist. Wiihrend das Erleben des Weibes hiiufig nur einen 
niederen Grad von BewuBtsein zeigt, ist del' DenpkrozeB des Mannes entwickelter, klarer 
und vollkommener. WEININGER spricht daher von einer hoheren Stufe del' psychischen 
Entwicklung. Del' Mann sucht sich in seinem Denken, Urteilen und Handeln von affektiven 
Bediirfnissen frei zu machen. Er fiihlt sich zu klarer Logik verpflichtet. 

Wissenschaftler, die gern den gesicherten Boden wissenschaftlichen Denkens verlassen 
und mit groBer Phantasie ihre Theorien ausbauen, sind nach WEININGER immer feminin. 
Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Die Resultate ilires Denkens entsprechen 
ihren Bediirfnissen. Der Wunsch ist der Vater der Theorie. Mannliche Charaktere streben 

1) S. die kritische Darstellung von APFELBACH (Der Aufbau des Charakters. Braumiiller 
1924). WEININGER bezeichnet das Weib als amoralisch, ohne SchuIdbewuBtsein, ohne Reue 
und ohne Schamgefiihl. 
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mit objektiver Wahrhaftigkeit darnach, den Kern einer Sache zu ergriinden. Dar feminine 
Geist bleibt gern an der Oberllache der Probleme. Er gibt keine Erklarungen, er begniig~ 
sich vielmehr mit Bildern und Vergleichen. Er gleitet und huscht zwischen den Problemen 
hindurch; es ist nur ein Kosten und Naschen. So lassen Essayisten, R:>manschriftstelIer, 
Novellisten und lyrische Dichter in der Regel ein Pravalieren von W-Substanz erkeunen. 

Wenn W sich wissenschaftlich betatigt, so geschieht dies nicht aus Interesse, aus Selbst
zweck, sondern ala Mittel zum Zweck. Vielfach liegen erotische Motive zugrunde. Uberhaupt 
geht W im Geschlechtsleben auf, in der Sphare der Begattung und Fortpflanzung, d. h. im 
Verhaltnis zu Mann und Kindern. AuBergeschlechtliche Dinge tut sie nur fiir den Mann, 
den sie liebt oder urn des Mannes willen, von dem sie geliebt sein mochte. Der Mann dagegen 
kennt auch ein Interesse fiir auBersexuelle Dinge an sich. Mit der einseitigen Bewertung 
des Sexuelien bei W hangt auch die Vorliebe fiir das Kuppelu zusammen. Da,s echte Weib 
macht gern den Vermittler, wenn es sich darum handelt, zwei geschlechtsreife Menschen 
zusammenzubringen, das gegenseitige Sichfinden herbeizufiihren und zu begiinstigen. Jeder 
wahre Mann wendet sich widerwillig von dem heiratsvermittelnden Treiben der Frauen 
ab, selbst wenn er seine eigene Tochter gern versorgt sehen m6chte. Dar feminine Mann da
gegen hat infolge seiner W-Substanz meistens Sinn und Verstandnis fiir die Kuppelei und 
betatigt sich nicht ungern in dieser Richtung. 

Auf dem Gebiet des Willenslebens ist Mangel an Initiative und Konsequenz eine weib
liche Eigentiimlichkeit. Es fehlt die Ausdauer, Zahigkeit und Beharrlichkeit. Der Mann 
ist energischer, resistenter und stabileI'. Das Weib suggestibel und leicht beeinfluBbar; 
es ist unselbstandig und ohne Originalitat. Wist sehr zuganglich fiir Fremdes und nimm~ 
leicht andere Ansichten an. Es will sogar passiv und rezeptiv sein; nur darin fiihlt es sich 
gliicklich. Es will sich an den Mann anschmiegen, will von ihm geformt und gebildet werden. 
Alle hypnotischen Medien beiderlei Geschlechts sind hochgradig feminin, die Refrektaren 
dagegen stark maskulin. Eine groBe Rolle spielt die Suggestibilitat bei der Frau in Sachen 
der Mode. WEININGER meint, daB der Grad der Abhangigkeit vom auBeren Milieu, von 
Umweltseinfliissen stets dem Gehalt an W parallel geht. Das Weib hat infolge der gr6Beren 
Plastizitat ihrer Psyche eine feine Einfiihlungsfahigkeit. Es hat die Fahigkeit, sich ganz in 
einen anderen Menschen hineinzuversetzen, sein psychisches Leben voriibergehend zu seinem 
eigenen zu machen. Und dies ist gleichbedeutend mit der Fahigkeit, einen anderen Charakter 
getreu und lebenswarm nachzuahmen. Daher ist feminines Wesen fiir einen Schauspieler 
unbedingt erforderlich. Jedenfalls sind hochgradig maskuline Manner dazu wenig geeignet; 
denn ihre Individualitat ist zu stabil, zu ausgepragt und laBt sich nicht verleugnen. l\hskuline 
Schauspieler eignen sich meistens nur £iir eine Rolle, d. h. sie konnen nur sich selbst dars~ellen. 

Die weibliche Eitelkeit ist gerichtet auf Festhaltung, Steigerung und Anerkennung 
k6rperlicher Schonheit. Es ist das Behagen am eigenen Korper. What das Bediirfnis, ihren 
Korper bewundert und begehrt zu sehen; eine Frau vergiBt nie, wenn ein l\hnn sie haBlich 
gefunden hat. Diese Form der Eitelkeit ist dem maskulinen Mann fremd. Aber unter den 
femininen Mannern gibt es solche, die auf die Promenade gehen, nur urn ihr Gesicht, ihre 
Figur bewundert zu fiihlen. Sie sind ungemein sorgfaltig in bezug auf ihr AuBeres. Ja, 
sie konnen ein Sklave ihrer Toilettensorgen werden (Spiegel, Parfiim, Puder). Sie wahlen 
gern auffaliende Farben und aparte Muster in ihrer Kleidung. Sie lieben helle Krawatten, 
reiche breitkrampige Riite und ein Taschentuch in der Seitentasche. Sie haben ein groBes 
Interesse fiir kunstgerechte Frisuren; sie schmiicken sich gern. Dem echten M3.nn sind Toi
lettenfragen gleichgiiltig, er will nur anstandig und gut gekleidet gehen. Und bei Mannweibern 
finden wir oft eine grobe Vernachlassigung der Toilette und einen Mangel an K6rp3rpflege. 
Sie sind rascher mit ihrer Toilette fertig als m3.ncher feminine Manu. 

Auch die Tanzlust ist eine Eigentiimlichkeit von W. Bei maskulinen Mannern kommt 
sie selten vor. Maskuline Weiber tanzen meist schlecht und ungern. 

Feminine Manner sind vielfach gute Frauenkenner, weil sie zum groBen Teil selbst W sind. 
Sie wissen die Frauen besser zu behandeln als Vollmanner, die diese Kunst erst durch lange 
Erfahrung und oft iiberhaupt nicht lernen. 

AUe beriihmten, geistig irgendwie hervorragenden Frauen weisen zahlreiche m!i.nuliche 
Ziige auf. Auch ihr Aussehen ist vielfach dem Mann angenahert. Von den m3.skulinen 
Frauentypen ist auch die Emanzipationsbewegung getragen, der die echte Frau fast feind
selig gegeniibersteht. Die maskuline Frau ist meist im Urteil klarer uud selbstandiger in der 
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Bildung einer eigenen Meinung; daftir aber einfacher und in der Regel geschmackloser in 
der Kleidung. Geschmack ist eine der wesentlichsten weiblichen Eigenschaften. 

WEININGER unterscheidet noch zwei spezielle Formen der Weiblichkeit: Das Weib als 
Mutter und das Weib als Dirne. Dirnen sind nicht nur unter den kauflichen Madchen, 
sondern auch unter anstandigen Frauen. Es handelt sich urn zwei entgegengesetzte Ver
anlagungen, die sich auf die verschiedenen Frauen in verschiedenem Verhaltnis verteilen. 
In den meisten Frauen sind beide Moglichkeiten vorhanden. Es ist keine Frau ganz ohne 
miitterliche Regungen, aber auch keine frei von Dimeninstinkten. 

Ftir den M uttertyp ist das Kind der Hauptzweck des Lebens. Sie nimmt jeden Mann, 
der ihr ein Kind verschaffen kann. Der absoluten Dime liegt nur am Mann, der ihr zum 
GeschlechtsgenuB verhilft. Der sicherste Priifstein ist das Verhaltnis zur Tochter. Die 
echte Mutter wird niemals ihre Tochter beneiden wegen ihrer Jugend oder wegen groBerer 
Schonheit; sie wird ihr die Bewunderung durch die Manner nicht miBgonnen, sondern sich 
des Verehrers ihrer Tochter freuen, als ware es ihr eigenes Erleben. Wenn das Weib vor
wiegend Dirne ist, wird es in ihrem Sohne in erster Linie dessen Mannheit wahrnehmen 
und in einem sexuellen Verhaltnis zu ihm stehen. Die Mutter fiihlt sich dem Manne stets 
iiberlegen, da sie sich als seinen Anker weiB. Sie hat Verstandnis ftir das Naive und Kind
liche, ftir die Einfalt im Mann. Die Dirne hat nur Sinnfiir Raffinement, sie niitzt den Mann 
ftir ihre Zwecke aus. Die Mutter opfert sich mit riihrender Liebe und Ftirsorge ftir ihre Fami
lie auf. Die Dirne lebt ihr eigenes Leben. Von der Mutter fiihlen sich nur solche Manner 
sexuell angezogen, die kein Bediirfnis nach geistiger Produktivitat besitzen. Bedeutende 
Manner haben in der Regel Dirnen geliebt. 

WEININGER kront seine Typeneinteilung mit dem wichtigen Gesetz del' sexuellen An
ziehung, daB immer nul' ein ganzer Mann und ein ganzes Weib zur sexuellen Vereini
gung zusammenzukommen trachten. Dabei kann die Masse von VV und M auf die zwei 
verschiedenen Individuen in jedem FaIle in verschiedenem Verhaltnis verteilt sein. Mit 
anderen Worten, ein femininer Mann begehrt eine virile Frau in folgendem Verhaltnis: ,J %M 
+ Y4 W X 'i' % W + Y4 Moder ,J Y4 M + % W X 'i' Y4 W + % M. Die Harmonie der 
Bindung unter den Geschlechtstypen ist dann gesichert, wenn von beiden Beteiligten die 
Masse an M und W einen ganzen Mann und eine ganze Frau ergibt. 

Die Typenaufstellung von WEININGER enthiiIt zweifellos wichtige Gesichts
punkte. Speziell die psychiatrische Erfahrung lehrt, daB sexuelle Zwischenstufen 
hinsichtlich del' tertiaren Geschlechtscharaktere viel haufiger sind, als man fUr 
gewohnlich annehmen mochte. Ein groBer Nachteilliegt jedoch darin, daB die 
Darstellung so viel Unrichtiges und "Widerspruchsvolles bringt. WEININGER ist 
ausgesprochen misogyn und mochte den Frauen aIle minderwertigen Eigenschaften 
andichten. Er hat keinen Blick fUr das Positive del' weiblichen Psyche. Unter 
diesel' Einseitigkeit leidet naturlich die wissenschaftliche Bedeutung seiner 
Typisierung. Immerhin :wird man sagen mussen, daB die Beachtung del' Ge
schlechtlichkeit VOl' allem bei pathologischem Material zu fruchtbaren Ergebnissen 
fUhren kann. Ob die "Geschlechtsgebundenheit" del' Eigenschaften, die WEI
NINGER als typisch W bzw. typisch M aufsteIlt, wirklich zu Recht besteht, ware 
erst durch genaue und eingehende Korrelationsuntersuchungen zu entscheiden. 
Sicherlich wird man ihm den intuitiven Blick, mit dem er das Problem gesehen 
hat, nicht absprechen konnen. 

Eine andere Kontrasttypeneinteilung finden wIT bei O. G. JUNG 1), del' ex tra
vertierte und introvertierte Typen einander gegenuberstellt. 

Nach einer vorlaufigen Mitteilung (1916) 2) setzte JUNG erstmaIs in der Psychologie 
der unbewuBten Prozesse 1) seine Typenunterscheidung eingehender auseinander. Spater 
hat er sie in dem Werk "Psychologische Typen" weiter ausgebaut. 

1) JUNG, C. G.: Die Psychologie der unbewuBtenProzesse. Ziirich: RascheI' & Cie. 1917. 
Del'S.: Psychologische Typen. Ziirich: RascheI' & Cie. 1921. 

2) JUNG C. G.: Collected Papers on Analytical Psychology. London 1916. 
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Extraversion bedeutet nach JUNG Auswartswendung der Libido (L. = psychische 
Energie). Das ist eine offenkundige Beziehung des Subjektes auf das Objekt im Sinne einer 
positiven Bewegung des subjektiven Interesses zum Objekt hin. "Jemand, der sich in einem 
erlravertierten Zustande befindet, denkt, fiihlt und handelt in bezug auf das Objekt und 
zwar in einer direkten und auBerlich deutlich wahrnehmbaren Weise, so daB kein Zweifel 
iiber seine positive Einstellung auf das Objekt bestehen kann". Es ist gewissermaBen eine 
Hinausverlegung des Interesses aus dem Subjekt auf das Objekt. Das Subjekt denkt und 
fiihlt sich in das Objekt ein. Man kann von einer aktiven Extraversion sprechen, wenn 
sie absichtlich gewollt ist, von einer passiven, wenn das Objekt die Extraversion gewis
sermaBen erzwingt, d. h. von sich aus das Interesse des Subjekts anzieht, eventuell gegen 
die Absicht der letzteren. 

Der extra vertierte Typus ist durch den habituellen Zustand der Extraversion ge
kennzeichnet". 

Introversion heiBt Einwartswendung der Libido; mit anderen Worten einenegative 
Beziehung des Subjektes zum Objekt. In diesem Zustand zieht sich das Interesse yom Ob
jekt zuriick auf das Subjekt. Dem Objekt kommt nur eine sekundare Bedeutung zu. Das 
Denken, Fiihlen und Handeln der introvertierten Einstellung laBt deutlich erkennen, daB 
das Subjekt in erster Linie motivierend ist. Die Introversion ist aktiv, wenn das Sub
jekt eine gewisse AnschlieBung gegeniiber dem Objekt will, passiv, wenn das SUbjekt 
nicht imstande ist, "die yom Objekt zuriickstromende Libido wieder auf das Objekt zuriick
zu bringen". 

Die habituelle Introversion charakterisiert den introvertierten Typus. 
Jeder Mensch besitzt beide Mechanismen; die Bewegung des Interesses auf das Objekt 

hin und die Bewegung des Interesses yom Objekt weg zum Subjekt und dessen eigenen 
psychologischen Vorgangen. Nur das relative Uberwiegen macht den Typus aus; und zwar 
stellt JUNG sich dies so vor, daB beim Introvertierten die extravertierte Einstellung sich 
in der "Verdrangung" befande, wahrend umgekehrt beim Extravertierten die Introversion 
verdrangt sei. Gelegentlich kann die eine Einstellung die andere in der Vorherrschaft ab
losen. 

1m extravertierten Falle zieht das Objekt die Tendenzen des Subjekts wie ein Magnet 
an. Ja, das Objekt bestimmt das Subjekt in hohem MaBe; es entfremdet sogar das Sub
jekt sich seIber und zwingt es zur Angleichung und zur Selbstaufgabe an die Umwelt. Bei 
der vorherrschenden Introversion ist und bleibt das Subjekt das Zentrum aller Interessen. 
Es hat den Anschein, als ob die Energie gewissermaBen yom Objekt wegflieBe, als ob das 
SUbjekt der Magnet sei, der das Objekt an sich ziehen wolle. So ordnet der extravertierte 
Standpunkt das Subjekt dem Objekt unter, nur diesem kommt der iiberragende Wert zu. 
Da.gegen sucht die introvertierte Einstellung unter allen Umstanden das Ich und den sub
jektiven psychologischen Vorgang den Objekten und ihren Vorgangen iiberzuordnen oder 
doch mindestens sich ihnen gegeniiber zu behaupten. Dieser Standpunkt gibt dem Sub
jekt eine hohere Bedeutung als dem Objekt; es steht das Objekt immer auf einem tieferen 
Wertniveau. Gelegentlich hat es nur die Bedeutung des auBeren objektiven Zeichens fiir 
einen subjektiven Inhalt; etwa als Verkorperung einer Idee oder als Gegenstand eines Ge
fiihls, wobei aber das Gefiihlserlebnis die Hauptsache ist und nicht das Objekt in seiner 
realen IndividuaIitat. 

Wir erkennen in diesen Darlegungen von JUNG eine energetische Auffassung von den 
Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt, wobei der Hauptakzent der Erlebnisweise ent
weder auf der einen, subjektiven, oder auf der anderen, objektiven Seite liegen kann. 

JUNG setzt zwei verschiedene Theorien der Psychoanalyse (FREUD und ADLER) mit 
seiner Typenauffassung in PaTallele. Das Grundschema bei FREUD ist die Sexualitat, welche 
die starkste Beziehung zwischen Subjekt und Objckt ausdriickt. Thm erscheint das mog
lichst ungestorte Ausleben der Triebe an passend ausgewahlten Objekten als das notwen
dige Heilmittel. Er mochte ein ungehindertes HerausflieBen der Triebe an we Objekte 
gewahrleisten. Diese Ansicht entspricht - wenn man neben den sexuellen auch andere 
Triebe und Tendenzen gelten laBt - im wesentlichen der Extraversion. 1m Gegensatz 
zu FREUD betont ADLER die Ichsuperioritat. Er faBt den Menschen in erster Lillie aIs einen 
Ichpunkt auf, der unter keinen Umstanden dem Objekt unterlegen sein darI. Daher tritt 
er fiir die Macht des Subjekts ein, die am wirksamsten gegen die Objekte sichert, die dem 
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Subjekt eine jede Beziehung aufhebende und unangreifbare Isolierung gibt. Diese Theorie 
deckt sich bis zu einem gewisseu Grade mit dem introvertierten Standpunkt. 

Auf die vielen Beispiele einer Typendiiferenzierung aus der Literatur, mit denen JUNG 
sich ausfiihrlich auseinandersetzt, mochte ich nicht naher eingehen. SCllILLERS Unterschei
dung von naiver und sentimentalischer Dichtung versucht er in seine Sprache zu iibersetzen. 
Die naive Einstellung sei extravertiert, die sentimentalische introvertiert. Ebenso ent
spricht nach seiner Meinung das Apollinische bei NIETZSCHE der Introversion, das Dio
nysische der Extraversion. Ferner bestehen Beziehungen zwischen Extraversion und Ein
fiihlung (WORRINGER) wie zwischen Introversion und Abstraktion; zwischen R'!.tionalis
mus (JAMES) und Introversion, Empirismus und Extraversion usw. vVir wollen uns rein 
auf die Typencharakteristik beschranken. Da erwahnt JUNG zunachst Charaktertypen von 
JORDAN 1), die sich durch die Verschiedenheit von Aktivitat und Reflexion unterscheiden. 
Bei dem einen ist die Tendenz zur Reflexion schwach und die zur Aktivitat stark ausgebil
det, wahrend bei dem anderen die Neigung zur Reflexion vorherrsCJht und der Tatigkeits
trieb schwach ausgebildet ist. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es unendliche Ab
stufungen. JUNG denkt auch bei dieser Typeneinteilung an seine Extra- und Introversion, 
und zwar solI der reflektive Typus der introvertierten und der aktive der extravertier~en 
Einstellung gleichzusetzen sein. Er gibt nach dem Material von JORDAN eine SCJhilderung 
von einigen typischen Fallen, getrennt nach GesCJhleCJhtern. 
. .Als extravertierte Frau schildert er einen in jeder Beziehung farblosen, waiblichen 
Durchschnittstypus. Rasch, aber ohne Ausdauer; ausgefiillt von vlelen kieinen Dlngen; 
iiberzeugt, daB nichts ohne sie gerat. In Gesellschaft giitig, freigebig, gastfreundlich und 
hilfreich. Ohne rlchtige Dberzeugungen, ohne tiefe Leidenschaft. In wlchtigen groBen 
Angelegenheiten autoritatsgiaubig ("Sie forsCJht nicht nach und zweifelt nicht"). In ihrer 
kleinen Welt ist alles so, wie es nicht sein sollte. Bestandiges Tadeln im hauslichen Kreise 
mit der Versicherung, daB sie nur das Beste wolle. In. der EheschlieBung stark beeinfluBt 
durch Ehrgeiz, Veranderungslust, hergebrachte Gewohnheit, Verlangen nach solider Lebens
basis oder nach groBerem Wirkungskreis. Sie liebt Wechsel und Bewegung; morgens Got
tesdienst, abends komische Oper. Geselligkeit ist ihr GenuB. Sie ist gewohnheitsgemaB 
anstandig und imitiert gern. Die Biicher, die sie liest, miissen Leben und handelnde Per
sonen enthalten. 

Die Affektivitat ist beweglich, aber oberflachlich. Kein geistiges Innenieben; es fehit 
das selbstandige Uberlegen. Aber gute Einpassung in das allgemeine Leben der mensch
lichen Gesellschaft. Ja, die extravertierte Frau fordert die Geselligkeit durch ihre Ieichte, 
unverbindliche Art. Sie schlagt in erster Linie die Briicke zum Nachsten. Oft wlrkt sie 
aufreizend durch takt- und schonungsloses Beurteilen der Menschen. Doch nimmt sie aktiv 
am vVohlergehen der andern teil; sie hat die Tendenz anderen eine Freude zu machen. 

Die introvertierte Frau ist ein komplizierter Charakter. Unter ruhiger Oberflache 
schlummert wilde Leidenschaft, deren Chaos sie kennt und fiirchtet. Da. sie iiber sich selbst 
nachdenkt, versucht sie sich nach auBen zu beherrschen. Sie versucht vom Denken her 
iiber das elementare Triebleben Gewait zu bekommen; doch wird sie nicht immer ganz Herr. 
Oft wird die Vernunft von ihren starken Leidenschaften mitgerissen. Ihre Li.ebe ist mach
tig, ihr HaB gleichermaBen. Sie kann zwar die liebevollste Mutter und Gattin sein, aber 
Eifersucht und HaB kann sie zum wilden Tier machen. Im konventionellen Milieu beherrscht 
und kiihl, zeigt sie ihre GefiiWsnatur nur im intimen Kreise. Hier allein entfaltet sie ihre 
Vorziige und Nachteile, hier zeigt sie den Reichtum ihres Herzens, ihre Sorgen und Freuden, 
aber auch ihre Leidenschaften und Fehler wie Unversohnlichkeit, Eigensinn, Zorn, Eifer
sucht oder gar Ziigellosigkeit. In gesellschaftlicher Hinsicht bIeibt sie sich in den verschie
densten Umgebungen moglichst gleich. Sie macht keine groBen Anspriiche und ist leicht 
zufriedenzustellen. 

Die introvertierte Frau versteht zu beruhigen nnd aufzumuntern. Sie hat Mitgefiihi 
mit allen Schwachen. Ihr Urteil ist milde und tolerant. Bei der Lektiire will sie den inner
sten Gedanken, das tiefste Gefiihi eines Buches erfassen. 

Introvertiert ist sie wegen ihres bewuBten Innenlebens. Sie liebt das Verstehen und 
Erfassen der Gedanken. Sie behalt ihre Gefiihle fiir sich, anstatt sie anderen aufzuladen. 

1) JORDAN, F.: F. R. C. S. Character as seen in Body and Parentage. London 1896. 
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Sie bildet sie durch tiefgehende Uberlegung zu inneren Uberzeugungen urn. Man kann 
verniinftig mit ihr reden. Sie hat selbstandige Meinungen, die sie unter Umstanden mit 
zaher Energie verteidigt. Trotzdem wfudigt sie ihre Gegner, doch laBt sie sich nicht von 
ihnen beeinflussen. Ihre Affektivitat ist schwerer und weit weniger beweglich als ihr geisti
gtil Leben. 

Der extravertierte Mann ist unberechenbar und launenhaft. Mit sich selbst zu
frieden, urteilt er iiber andere stets in abfalliger Weise . .Alles, was ihm vorkommt, ist ent
weder unwahr, oder man kennt es schon langst. Gibt es auBer ihm noch eine "Sonne", so 
fiihlt er sich als Martyrer. Er ist lieber offentlich bekannter Vorsitzender einer kleinen 
Kommission als der unbekannte Wohltater eines ganzen Volkes. Er ist iiberzeugt von 
seiner Wichtigkeit, daran hindert ihn auch mangelnde Begabung nicht. Er glaubt an sich 
und bewundert seine Tatigkeit. Wenn er in offentlichen Versammlungen nichts zu sagen 
hat, wird er sich doch irgendwo bemerkbar machen (etwa durch die Bitte, ein Fenster zu 
schlieBen). Hat er eine Versammlung versaumen miissen, so stort er sie wenigstens durch 
ein ostentatives Entschuldigungstelegramm. Er verlangt Aufmerksamkeit. Er will, 
daB die Leute in ihm den Menschen sehen, der unentwegt und schlaflos auf seines Nachsten 
Wohl bedacht ist. So kann er nicht wohl ohne Belohnung von dannen gehen. Er bewegt 
durch seine Reden, ohne selbst bewegt zu sein. Selten bringt er neue Ideen auf; er halt sich 
an bestehende Gewohnheiten und Uberzeugungen, ist sogar in der Regel moralisch und 
wahrhaftig. Er ist schnell bei der Hand; rasch findet er Wiinsche und Meinungen der anderen 
heraus. Er organisiert und unterhandelt geschickt mit seinen Gegnern. Insofern sind seine 
Qualitaten oft niitzlich fUr die Gesamtheit. Wir finden ihn stets voller Projekte, voll sen
sationeller Geschaftigkeit. Die Gesellschaft muB angenehm beeindruckt, in Erstaunen ver
setzt oder gar beangstigt und erschiittert werden. Er ist dauernd in Bewegung und zum 
Ausruhen unfahig. Nach der Arbeit treibt es ihn zum Vergniigen. 

Dieser vielgeschaftige, geltungsbediirftige Typus stellt das Extrem einer Beziehung 
zur Objektwelt, zu den taglichen Ereignissen des menschlichen Lebens dar. 

Der introvertierte Mann iiberschatzt gern die Verdienste seiner Mitmenschen. 
Er ist ohne Selbstvertrauen, ohne Selbstsicherheit. Nicht ohne Mut, doch unfahig zu einer 
absoluten Uberzeugung, zu einer unfehlbaren Wahrheit. Er hat nicht die Kiihnheit, etwa 
seiner Uberzeugung wegen andere verbrennen zu lassen. Selbst bei bedeutender Begabung 
muB er von seiner Umgebung in den Vordergrund geschoben werden. Dann erst wagt er 
sich an die Offentlichkeit. 1st seine Arbeit getan, so geht er geme. Er kann auch andere 
anerkennen. Lieber gibt er eine Sache aus der Hand, als daB er sie in der eigenen zugrunde 
gehen laBt. Er ist der Typus des Zauderers, der sich nur ungern inszeniert und lieber in Ruhe 
und Zuriickgezogenheit sein Leben verbringt. FUr ihn hat die Objektwelt nur sekundare 
Bedeutung. 

Beim extravertierten Typus findet sich zwar moglichst reibungslose Anpassung an 
das objektiv Gegebene. Er lebt so, wie es den objektiven Verhaltnissen und ihren Anforde
rungen unmittelbar entspricht. Sein ganzes BewuBtsein blickt nach auBen. Eine gewisse Ge
fahr besteht jedoch fUr ihn darin, daB er allzu sehr in die Objekte hineingezogen wird und 
sich selbst ganz verliert. Wird die Extraversion in einem gegebenen Falle derartig iiber
spannt, so kommen andere Tendenzen zu ·W ort, die sich fUr gewohnlich in der Verdrangung 
befinden. Es sind unbewuBte egozentrische Introversionstendenzen, die diesem allzu stiir
mischen Einbruch der Objektwelt entgegenarbeiten und der bewuBten Extraversion Oppo
sition machen. So kommt es zu schweren inneren Konflikten und unter Umstanden zur 
Neurose. 

FUr das introvertierte BewuBtsein hat die Objektwelt, wie wir gesehen haben, 
eine zu geringe Bedeutung. Es erwahlt allein die subjektive Determinante als ausschlag
gebend. Und doch kann vielfach die Souveranitat des Ichs nur mit krampfhafter Anstren
gung gewahrt werden. Das Subjekt sieht sich gezwungen, SchutzmaBnahmen und Sicherun
gen aufzubauen, um nicht dem iibermachtigen EinfluB, der Sklaverei des objektiv Gegebe
nen zu verfallen. Dann pflegt die unbewuBte (verdrangte) extravertierte Einstellung nicht 
selten die Machtillusionen und die Uberlegenheitsphantasie des BewuBtseins zu zerstoren, 
und das Objekt wachst zu einer angsterregenden Macht trotz bewuBter Entwertung. Hier 
liegt die Konfliktsmoglichkeit der Introvertierten. Das mit einem formlichen System von 
Sicherungen umgebene Ich ist nicht mehr fahig, sich die illusion der Uberlegenheit zu wahren. 

Hoffmann, Charakteraufbau. 2 , 
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Wider Willen irnponiert die Objektwelt anhaJtend und machtig, was die unangenehmsten 
.Affekte auslost. In extremen Fiillen steigert sich der innere ZwiespaJt zu Furcht und Mill
trauen gegeniiber der Gewalt des Objektiven, zur paranoiden .Angst, dem Einflu.B der Objekt
welt widerstandslos ausgeIiefert zu sein. Hier Iiegt die Wurzel der introvertierlen Neurose. 

Je einseitiger die bewu.Bte Einstellung entwickelt ist, desto deutIicher tritt die kom
pensatorische Funktion des Unbewu.Bten zutage. 

Au.Ber diesen dynamischen Beziehungen nimmt JUNG noch vier psychologische 
Grundfunktionen an, die z. T. in bewu.Bter und verdrangter .Antithese einander ent
gegenarbeiten kOnnen; Denken, Fiihlen, Empfindung und Intuition. 1st das Denken im 
BewuBtsein vorherrschend, so ist das Fiihlen verdrangt, ebenso umgekehrt. Und gleicher
maBen stehen sich Empfindung und Intuition als ein solches Gegensatzpaar gegeniiber. 

Das Denken ist diejenige Funktion, die gegebene VorsteliungsinhaJte in Zusammen
hang bringt. Beirn Fiihlen handelt es sich um die Bewertung eines gegebenen Inhaltes im 
Sinne des Annehmens oder Zuriickweisens. Das Empfinden ist gleichbedeutend mit Per
zeption; es bezeichnet die Funktion, die einen physischen Reiz der Wahrnehmung ver
mittelt. Und die Intuition ist eine Art instinktiven Erfassens; eine Funktion, die auf un
bewuBtem Wege Wahrnehmungen vermittelt. 

Nach dem Uberwiegen einer dieser vier Grundfunktionen stellt JUNG je vier verschie
dene Spezialtypen der Extra- und Introversion auf. Dabei stellt er sich vor, daB 
die aJIzu extreme einseitige tJberspannung einer Funktion die entsprechende verdrangte 
(vernachliissigte) Gegenfunktion aus dem UnbewuBten aufsteigen und zur Wirksamkeit 
kommen lassen kann. So erweist sich z. B. das UnbewuBte des Intellektuellen als eigentiim
Iich phantastisch; es steht in groteskem Gegensatz zu dem iibertrieben rationaIistischen 
IntellektuaIismus des BewuBtseins, der bei tJberspannung von dem phantastischen Denken 
gewissermaBen iiberrannt werden ka,nn. Diese Verdrangungsbeziehungen bleiben irn ein
zelnen unklar und verschwommen, so daB ich hier nicht naher auf sie eingehen kann. 

Die Darstellung der verschiedenen Untertypen selbst ist an manchen Stellen derartig 
konstruktiv und unplastisch, daB man sich vielfach kein rechtes Bild von ihnen machen 
kann 1). Ich mochte mich daher mit groben Umrissen begniigen. 

Der extravertierte Denktypus bringt seine gesamte LebensauBerung in die Ab
hangigkeit von intellektuellen Schliissen, die sich letzten Endes am objektiv Gegebenen, 
an Tatsachen oder ailgemeingiiltigen Ideen orientieren. Diese objektive TatsachIichkeit 
erstarrt leicht zu einer intellektuellen Formel, die mit fanatischer Unduldsamkeit, ja oft mit. 
tyrannischer Aggressivitiit (Kompensation) verfochten wird. Es finden sich unter solchen 
Menschen Reformatoren, offentIiche Anklager, Gewissensreiniger und Propagatoren, z. T. 
mit Einschliigen von norgelnder Kleinlichkeit und Enge. 

Der extra vertierte Fiihl typus pflegt sich in allgemein verbreitete Gefiihlssituatio
nen und allgemein giiltige anerkannte Wertrichtungen einzupassen. Diese Fiihlweise ist 
eine wohltatige verniinftig wirkende Macht, ohne die eine schOne harmonische Geselligkeit 
nicht denkbar ist. BewuBtes Denken kann nur aufkommen, soweit es nicht zu einem das 
Gefiihl storenden Ergebnis kommt. Dieser Typus ist sehr ausgesprochen beirn weibIichen 
Geschlecht. Er bemiiht sich, einen intensiven Gefiihlsrapport mit der Umgebung herzustellen. 
Oft erreicht die Bedeutung der Objekte einen sehr hohen Grad, daB die PersonIichkeit mehr 
oder weniger vollkommen in ihnen aufgeht. Das fiihrt leicht zur HaltIosigkeit, Wankel
miitigkeit und Unbestiindigkeit. Bei allzu straffer tJberspannung zu kompensatorischer 
Intrpversion, zu Negativismus und zur Opposition in Form von hysterischen Mechanismen. 

Der extravertierte Empfindungstypus ist durch sinnIiche Bindung an das Ob
jekt charakterisiert. Seine Absicht geht auf konkreten GenuB. Zu den Objekten fiihlt 
er sich am meisten getrieben, die stiirkste Empfindungen auslOsen. Es sind Menschen von 
lebendiger GenuBfahigkeit; oft lustige Briider, oft geschmackvolle Astheten. Sie kleiden 
sich gut, sie essen und trinken gerne gut. Je mehr die Empfindung iiberwiegt, desto roher. 
skrupelloser und raffinierter setzt sich die GenuBsucht durch. Wird die Bindung ans Objekt 
aufs A.uBerste getrieben, so entstehen (kompensatorische Introversion) pathologische 

1) In einem kiirzIich erschienenen Aufsatz (Psycholog. Typen. Zeitschr. f. Menschen
kunde Bd. I. 1925) deutet JUNG an, daB man noch weitere Untergruppen aufstellen konnte. 
So seien beim·Denktypus z. B. spekulatives, logisch-mathematisches und empirisches Denken 
voneinander zu trennen. 
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Projektionen in Form von Eifersuchtsphantasien, Angszustanden, Phobien und Zwangs
symptomen. Dies sind unbewuBte Kompensationen der moraIischen Zwanglosigkeit. 

Der extravertierte intuiti ve Typus. Auch er steht in ausgesprochener Abhangig
keit von auBeren Situationen und MogIichkeiten. Mit Intuition meint JUNG nicht bloBes 
Schauen, sondern aktiv schopferische Geistestatigkeit. Der Intuitive ist ganz besonders 
dazu befahigt, neue MogIichkeiten und Beziehungen zu ahnen. Er hat eine f~ine Witterung 
fUr Keimendes, Zukunftversprechendes. Ohne Respekt und Pietat fiir bestehende Uber
zeugungen und Lebensgewohnheiten wendet er sich stets mit Begeisterung dem Neuen zu, 
um es wegzuwerfen, sobald er es erkannt hat. Er erscheint daher oft als unmoraIischer 
und riicksichtsloser Abenteurer. Wir finden ihn in gesicherter Position unter Kaufleuten, 
Unternehmern, Spekulanten, Agenten und Politikern. Hier kann er volkswirtschaftIich 
und als Kulturforderer sehr bedeutsam wirken. Er hat einen feinen "Instinkt" fUr das 
NiitzIiche und Erfolgversprechende. Er kann Mut und Begeisterung einflOBen ffir eine neue 
Sache. Leicht verfallt er der Gefahr der Verzettelung. Dann opponiert das UnbewuBte, 
und es treten pathologische Erscheinungen in Form von intensiven Projektionen zutage 
(hypochondrische Zwangsideen, Phobien und aIle mogIichen absurden Korperempfindun
gen). Das UnbewuBte weist gewissermaBen die souverane Uberlegenheit in ihre Schranken 
zuriick. 

Der introvertierte Denktypus ist auschlaggebend beeinfluBt durch Ideen, die nicht 
dem objektiv Gegebenen entspringen, sondern dem Subjekt. Er geht in seinem Urteil kalt, 
willkUrlich und riicksichtslos iiber das Objekt hinweg. Sein Denken schafft haufig Theorien 
nur um der Theorie willen; Tatsachen werden leicht ignoriert, um der Phantasie freien Lauf 
zu lassen. Ihm geniigt ein sparIiches Tatsachenmaterial, wenn es gilt, die Glaubwfudigkeit 
und GUltigkeit seines Gedankensystems zu beweisen. Bei volligem FeWen des Zusammen
hangs mit der objektiven Erfahrung werden seine Ideen mythologisch und unwahr. Er 
schreckt beim Ausbau seiner Gedankenwelt vor nichts zuriick, selbst wenn es gefahrIich, 
umstUrzlerisch, ketzerisch oder gefiihlsverletzend sein konnte. Der enorme Mangel an prak
tischer Fahigkeit erschwert die Umsetzung seiner Ideen in die Wirklichkeit lmgeheuer. 
Er hat keine Beziehung zur Wirklichkeit. Daher benimmt er sich ungeschickt und erreicht 
meistens das Gegenteil von dem, was er will. In der Verfolgung seiner geistigen Interessen 
hartnackig, starr, eigensinnig und unbeeinfluBbar, unterliegt der weltfremde Idealist oft 
schadigenden Einfliissen seiner Umgebung. Er IaBt sich aufs schmahlichste ausbeuten und 
ausplitndern; seine Kritiklosigkeit dem Objekt gegeniiber wird ausgeni'Ltzt. Auf Fernstehende 
wirkt er vielfach borstig, unnahbar und hochmiitig. Doch die Nachsten wissen seine Intimitat 
aufs hochste zu schatzen. Auf jede auch noch so gerechte Kritik reagiert er mit Empfind
Iichkeit, ist giftig und aufs auBerste verbittert und verletzt. Damit isoliert er sich allmahIich 
in jeder Hinsicht. Sein Denken gibt ihm den erforderlichen Selbstschutz gegen die Objekte, 
die sonst seine Selbstbehauptung untergraben wiirden. 

Der introvertierte Fiihltypus (schwer rational zu fassen) strebt nach tief inner
lichem GefiiWserleben, zu dem die Objekte hochstens einen geringen Anreiz bieten. Er 
zieht sich vor der Brutalitat des Objektes mimosenhaft zuriick, um den tiefen Grund des 
Subjekts zu erfiihlen. Die GefUhle treten nach auBen selten zutage. Er ist still und schwer 
zugangIich, ohne "Auftreten", seine wahren Motive halt er verborgen. In der Regel verhalt 
er sich indifferent und kiihl bis zur GleichgUltigkeit gegen WoW und Wehe der andern. Zu 
starke Einwirkungen der Objekte werden mit schneidender Kalte schroff zuriickgewiesen. 
Gewaltig mitreiBende Erlebnisse und GefUhlssituationen erzeugen woW eine momentane 
Lahmung, gegen die jedoch dann ein um so heftigerer Widerstand einsetzt. AnmaBende 
Herrschsucht und Tyrannei ist eine haufige Begleiterscheinung der Objektscheu. In patho
logischer Uberspannung stellen sich paranoide Erscheinungen ein (man wittert iiberall Ge
meinheiten, verdachtige Beziehungen und intrigante Machenschaften). 

Der introvertierte Empfindungstypus erlebt die Objektwelt nur als Moment 
der Auslosung ffir seine subjektiven Empfindungen. Dabei wird die Sinnesperzeption schon 
in ihrem Entstehen verandert. Die Empfindung bringt anderes hervor, als nach der auBeren 
SacWage vermutet werden konnte. Es entsteht eine illusionare Auffassung der Wirklichkeit, 
von den realen Objekten total verschieden. Daher wirkt das Handeln dieser Menschen un
verstandlich und wirklichkeitsfremd. Sie werden leicht das Opfer der Aggressivitat undHerrsch
aucht anderer. Sie lassen sich miBbrauchen und rachen sich dafiir an ungeeigneter Stelle 

2* 
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durch Eigensinn und St6rrigkeit. Sie haben die Tendenz sich von der Au.Benwelt abzuschlie
.Ben. In leichterem Grade beobachten sie, urn die Objekteinwirkung in den n6tigen Schranken 
zu halten, gegen alles eine wohlwollende Neutralitat. 

Der introvertierte intui ti ve Typus ist der Typus des Kiinstlers, der Typus des 
mystischen Traumers, Sehers und Phantasten. Bei ihm richtet sich die Intuition auf die 
inneren Objekte, auf die Elemente des "Unbewu.Bten"; sie schafft Phantasien und BUder, 
die in der au.Beren Erfahrung nicht anzutreffen sind. Die Wirklichkeit hat nur untergeord
nete Bedeutung, infolgedessen ist in der Regel eine sehr mangelhafte Objektanpassung zu 
beobachten (unsicher, verlegen, zuriickhaltend). Er lebt ganz in dem Banne des weltent
riickten inneren Geschehens, das ihm selbst unersch6pfliche Reize bietet. Das innerlich 
Erschaute la.Bt sich nur schwer in rational verstandliche Form pragen. So bleibt er oft 
unverstanden, da seine Sprache nicht die ist, die allgemein gesprochen wird. Ihm selbst 
aber gibt die innere Anschauung ein unermeBlich reiches Gliicksgefiihl. 

AbschlieBen m6chte ich die JUNGsche Typenbetrachtung mit der von ihm an manchen 
Stellen hervorgehobenen wichtigen Tatsache, da.B die extremen Typen der Extra- und 
Introversion einander meistens verstandnislos gegeniiberstehen. J eder beurteilt den anderen 
nach seiner psychologischen Eigenart, und das muB notwendig zu MiBverstandnissen fiihren. 
Der Extravertierte erscheint z. B. dem Introvertierten vielfach oberflachlich und taktlos, 
wahrend umgekehrt der Extravertierte den Introvertierten fiir kalt und lieblos halt. Es 
sind zwei getrennte Welten, die nur schwer zusammenkommen k6nnen. In der Regel ist 
ihnen die Einfiihlung fUr den Gegentypus versagt. Sie denken und reden insbesondere in 
geistigen Dingen aneinander vorbei. 

Die JUNGsche Typeneinteilung hat, wie wir gleich sehen werden, manches 
mit den Typen von KRETSCHMER gemeinsam. In vieler Beziehung ist der Intro
vertierte den schizoiden Typen ahnlich; ebenso finden sich manche Ver
gleichspunkte zwischen extravertiert und zyklothym. JUNG bringt eine 
Fiille von psychologischen Einzeltatsachen, denen gute Beobachtungen zugrunde 
liegen. Wir heben einzelne wichtige Gesichtspunkte hervor. Seine Idee der 
dynamischen Beziehungen verschiedener psychologischer Grundfunktionen zu
einander weist in der Richtung der modernen Charakterforschung. Mit der 
Extra- und Introversion erfaBt er gewisse Grundunterschiede der Einstellung 
zur Objektwelt, die sicherlich fUr den Personlichkeitsaufbau wesentlich sind. 
Sie decken sich z. T. mit Begriffen wie Selbstbehauptung und Selbsthingabe 
oder Machttrieb und soziale Einfiihlung. Es besteht auch eine gewisse Verwandt
schaft mit der SCHNEIDERschen Unterscheidung 1) des triebhaften (naiven) und 
bewuBten (reflektierenden) Menschen. Verwirrend wirkt jedoch die begriffliche 
Unklarheit, die dem Verstandnis oft uniiberwindliche Schwierigkeiten in den 
Weg legt. Es ist, wie ein Kritiker 2) sagt, nicht leicht, den wesentlichen Kern 
der JUNGschen Lehre herauszuschalen, seine Grundgedanken mit sicherer Hand 
zu greifen. Ganz kann es wohl nie gelingen. Oft hat man den Eindruck, daB 
die Wirklichkeit durch gedankliche Konstruktionen ersetzt, daB dem System zu
liebe der Realitat Gewalt angetan wird. Bedenkt man, daB die Typenaufstellung 
von einem Psychiater stammt, so muB ferner die fehlende Beziehung zur Psycho
pathologie, zur klinischen Psychiatrie sehr befremden. Nirgends sehen \vir eine 
gangbare Briicke zu den bekannten psychopathischen Erscheinungen. Und da, 
wo der AnschluB gesucht wird, muB er vielfach als verfehlt oder gekiinstelt 
erscheinen. 

1) SCHNEIDER, K.: Der triebhafte und der bewuBte Mensch. Jahrb. d. Charakterologie. 
I. S.347. 1924. 

2) ALLERS, RUDOLF: im Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd.26, S. 168. 1921. 
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All die verschiedenen Typengruppierungen, die wir bisher besprochen haben, 
werden in jeder Beziehung von der KRETSCHMERSchen TypenIehre 1) weit uber
troffen. KRETSCHMER gibt lebensvolle, plastische Schilderungen. Er wahrt 
die Beziehung zur Pathologie; ja er sieht sogar Affinitaten zu gewissen Korper
bauformen. Er findet Korrelationen zwischen psychischer Veranlagung und 
Korperkonstitution. Dies mag auf den ersten Blick merkwiirdig erscheinen. 
Man konnte fragen, Was hat denn der Korperbau mit den Charaktereigenschaften, 
mit dem Temperament zu tun, mit der Art zu reagieren, zu fiihlen und zu han
deln 1 Und doch bestehen zwischen diesen beiden Erscheinungskomplexen sehr 
enge Beziehungen. Korperbau und Temperament sind durch innige feste Korre
lationen miteinander verbunden. Am ehesten konnen wir uns vorstellen, daB 
dies auf endokrin-humoralem Wege geschieht. Wir sehen z. B. bei fruhzeitigem 
Ausfall bestimmter endokriner Drusen StOrungen auf beiden Gebieten. Jugend
licher Schilddrusenmangel hat einmal eine Abstumpfung des Temperaments 
zur Folge und gleichzeitig bewirkt er ein Zuruckbleiben des Korperwachstums 
in Form des kretinen Zwergwuchses, wahrend andererseits etwa die fruhzeitige 
Entfernung der Geschlechtsdruse ein phlegmatisch-antriebschwaches Tempera
ment und in Zusammenhang damiteunuchoiden Hochwuchs verursacht. Diese 
Tatsachen sprechen unbedingt dafiir, daB die Beziehungen zwischen Korperb!lu 
und Temperament zum mindesten teilweise auf die endokrinen Dri.isen zuruck
gehen, wenn diese auch niemals als die alleinige Ursache angesehen werden 
durfen. 

Die beiden Hauptgruppender konstitutionellen, endogenen Psychosen 
(Geisteskrankheiten) geben die Krystallisationspunkte, um die sich KRETSCHMERS 
PersonIichkeitstypen gruppieren. "Das man.-depr.oder zirkulare Irresein ist 
uns dabei der krankhafte Reprasentant des groBen normalpsychologischen 
Temperamentskreises der Zyklothmiker (BLEuLER spricht von syntonen Typen), 
wahrend die schizophrenen Psychosen oder die Dem. praecox uns entsprechend 
die karikierende Verdeutlichung fiir den groBen normalen Formkreis der schizo
thymen Temperamente liefern" (KRETSCHMER). Die psychopathischen Grenz
zustande zwischen krank und gesund nennen wir alsdann zykloid bzw. schizoid. 
Wenn wir von der zyklothymen bzw. schizothymen Gesamtkonstitution spre
chen, so fassen wir in diesen Begriffen Psychose und Personlichkeitstypen zu
sammen. 

Ein dreifaches Band umschlingt die Psychosen und die zu ihnen gehorigen 
Temperamentstypen. Zunachst sind die Zirkularen in ihrer prapsychotischen 
Personlichkeit vorwiegend zyklothym, die Schizophrenen meistens schizothym 
veranIagt. Ferner uberwiegen in den zirkularen Familien die zyklothymen, bei 
den nachsten Verwandten der Schizophrenen die schizothymen Temperamente. 
Und endlich konnen wir beobachten, daB die beiden Konstitutionskreise sich 
durch Haufigkeitsbeziehungen zu bestimmten Korperbautypen streng vonein
ander unterscheiden. Unter den zirkularen Kranken und auch unter den Zyklo
thymen tritt eine Korperbauform starker hervor als andere; der sog. pyknische 
Habitus. Bei den schizophrenen Kranken und den Schizoiden bzw. Schizothymen 
finden wir dagegen Merkmale der verschiedensten Korperbauformen vertreten, 

1) KRETSCHMER, E.: Korperbau und Charakter. 4. Auf!. Berlin: Julius Springer 1924. 
(1. Auf!. 1921.) 
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von denen wir den asthenischen und athletischen Typus alsselbstandige Gruppen 
herausheben konnen. Dazu kommen dann noch mehrere dysplastische Spezial
gruppen, die zum Teil enge Beziehungen zu bestimmten dysglandularen Korper
hauformen haben: der eunuchoide Hochwuchs, bestimmte eunuchoide und poly
glandulare Fettwuchsformen, endlich noch eine Anzahl von infantilen lmd hypo
plastischen Einzelbildern. Korperbauformen des Gegentypus treffen wir in den 
heiden Kreisen nur selten. KRETSCHMER hat nachgewiesen, daB die Korperbau
beziehungen nicht nur fUr die Psychotiker, sondern auch fiir die zyklothymen 
und schizothymen Personlichkeiten zutreffen. Folgende Ubersicht giht die 
Zahlenverhaltnisse wieder, wie sie KRETSCHMER bei seinen ersten Untersuchungen 
gefunden hat (Tabelle 1). Sie sind durch Nachuntersuchungen vielfach bestatigt 
worden. 

Tabelle 1. Korperbau und seelische Anlage (nach KRETSCHMER). 

Asthenisch . . . . . . . . . 
Athletisch. . . . . . . . . . 
Asthenisch·athletisch gemischt. 
Pyknisch ...... . 
Pyknische l\1ischformen. 
Dysplastisch. . .. . 
Verwaschene BiJder . . 

Zirkulare 

4 
3 
2 

58 
14 

4 

Schizophrene 

81 
31 
11 
2 
3 

34 
13 

Der wesentliche Vorzug dieserTypenlehre besteht darin, daB sie die anscheinend 
uniiberwindbare Kluft z·wischen Pathologie und normalpsychologischer Eigen. 
art iiberbriickt. 

Die zyklothymen Personlichkeiten. "Die Menschen im Umkreis des man. depr. 
Irreseins sind vorwiegend gesellige, gutmiitige Menschen, mit denen man auskommen kann, 
die Spall verstehen, die das Leben nehmen, wie es ist. Sie geben sich natiirlich und offen, 
man ist bald Freund mit ihnen; sie haben haufig etwas Weiches und Warmes in ihrem Tern· 
perament". Es sind ausgesprochene Gemiitsmenschen, Naturen mit tief schwingungsfahigem 
Gemiitsleben, mit denen man stets eine gemiitliche Fiihlung hat. Jeder Stimmungsreiz 
findet bei ihnen alsbald seine natiirliche Resonanz. Die Schwingungsebene ihres Tempera. 
mentes bewegt sich zwischen den beiden Polen der Heiterkeit und Schwerbliitigkeit. In ihren 
beiden ausgepragten antipolaren Typen nennen wir sie hypomanische und depressive Tem
peramente. Oft aber kann man sie weder einfach als hypomanisch noch als depressiv be· 
zeichnen. In vielen Hypomanischen steckt auch ein kleine depressiv.a Komponente und in 
den meisten Schwerbliitigen ein Einschlag von Humor. Dieses Verhiiltnis, in dem hypo. 
manische und schwerbliitige BestandteiJe in der zyklothymen Einzelpersonlichkeit zusammen· 
kommen, bezeichnet KRETSCHlI'lER als diathetische oder Stimmungsproportion. Die 
hypomanische und die schwerbliitige Halite der Zyklothymen konnen sich ablosen, "sich 
staffeln" oder "iiberschichten" in den verschiedensten l\1ischungsverhaltnissen. Ihr Gemiits· 
leben schattiert sich von dem sanguinischen Quecksilbertemperament der Hypomanischen 
bis zu der tiefen warmherzigen Empfindung der mehr schwerbliitigen Naturen in allen Uber. 
gangen. Ihr Temperament schwingt zwischen Heiterkeit lmd Betriibnis in tiefen, weichen 
und abgerundeten Wellenschlagen, rascher und fliichtiger bei den einen, voller und nacho 
haltiger bei den anderen. N ur die l\1ittellage dieser Schwingungen liegt im einen Fall mehr 
nach dem hypomanischen, im anderen mehr nach dem depressiven Pol zu. 

Sie zeigen speziell in der hypomanischen Version eine Neigung zu gewisser materieller 
Gesinnung, zum Lieben, Essen und Trinken, zum natiirlichen Hinnehmen aller guten Gaben 
des Lebens. Alles starr Systematische und Schematische, alles iiberspannt Fanatische ist 
ihnen fremd. Sie sind natiirlich realistisch eingestellt. Es sind Menschen mit fliissiger, 
praktischer Energie; tatkraftige Praktiker, temperamentvoll, umtriebig, unternehmend, 



KRETSCHMERSche Typen. 23 

anpassungsfahig und scWagfertig. Flotte Draufganger, die oft erstaunliche Erfolge zu ver
zeichnen haben; oder in ihrer sozial negativen Form oberflacWiche, unstete, waghalsige, 
geschwatzige, heitere Naturen. 

Auch unter den schwerbliitigen Naturen und in den Mittellagen sehen wir stille, behag
liche GenieBer, oft jedoch finden wir nach dem depressiven Pol zu immer mehr ethische 
Vertiefung, dabei ein warmes, nicht moralisierendes Verstehen fremder Eigenart. In ihrer 
bedachtigen, weichen, schwernehmenden Art eignen diese sich weniger zur Fiihrer- und Organi
satorenrolle, wir miissen sie vielmehr an geschiitzter Stelle suchen als solide, gewissenhafte 
Arbeiter mit ruhigem, praktischem Blick, die sich durch ihre Herzensgiite, durch ihre um
gangliche Menschenfreundlichkeit allgemeiner Beliebtheit und Achtung erfreuen. Unter 
ihnen sind nicht so selten religiose Menschen; ihre Frommigkeit aber i"t gesund, herzlich, 
gefiihlsmaBig tief erfaBt, frei von Bigotterie und Pedanterie, ohne sentimentale, pharis~ische 
oder scharf moralistische Betonung. 

Einige Einzeltypen gibt KRETSCHMER in anschaulichen Bildern wieder. Er schildert 
den liebenswiirdigen, sonnigen, beweglichen Hypomaniker als reinsten Typus dieses Tem
peramentes. Ferner den stillvergniigten, behaglichen Lebenskiinstler, bei dem schon eine 
gewisse Schwerfalligkeit und starkere Ansprechbarkeit flir die traurigen Seiten des Lebens 
durchscheint. Endlich den warmherzigen, tief empfindenden schwerbliitigen Typus, das 
konstitutionell depressive Temperament. Eine Reihe von Personlichkeiten, die uns im tag
lichen Leben immer wieder begegnen, werden wir in ihrer Zugehorigkeit zu dieser Tempera
mentsgruppe nunmehr lcicht erkennen konnen. AIle reinen Zyklothymen gehen auf in Um
welt und Gegenwart, sie haben ein aufgescWossenes, geselliges, gemiitlich gutherziges, natiir
lich-unmittelbares Wesen, ob sie nun mehr flott unternehmend oder mehr beschaulich be
habig und schwerbliitig erscheinen. 

Innerhalb der zyklothymen Temperamente gibt es flieBende tJbergange zwischen den 
Typen mit scharfer Auspragung der geschilderten Eigenart, die wir schon als pathologisch 
(zykloid) zu bezeichnen pflegen, und den normalpsychologischen Typen, welche die gleiche 
psychische Struktur in maBvoller, gesunder Pragung besitzen. In dem man.-depr. Irresein, 
das in erster Linie durch den Wechsel manischer Erregungen mit unternehmungslustiger 
Euphorie und melancholischer Verstimmungen mit verzagter Leistungsunfahigkeit charakterl
siert ist, erkennen wir daB Zerrbild der zyklothymen Temperamentsveranlagung, die Karl
katur der normalen Eigenart gesunder Personlichkeiten. 

Die zyklothymen Varianten. Wie so haufig, wenn wir klare, begriffliche Gruppie
rungen vornehmen, so miissen wir auch hier erleben, daB die Natur sich iiber die Schranken 
unseres Schemas hinwegsetzt. Nicht immer zeigen die zyklothymen Temperamente 
das typische Bild, welches von KRETSCHMER auf rein statischem Wege gewonnen wurde. 
Gelegentlich finden wir bei zyklothymen Personlichkeiten andere Eigentiimlichkeiten, die 
sich nicht ohne weiteres in den Rahmen der gegebenen Schilderung einreihen lassen . 

.Angstlichkeit und Schiichternheit ist in maBigem Grade durch die Neigung der depres
siven Naturen zu Insuffizienzgefiihlen psychologisch verstandlich. Sehen wir sie aber auch 
noch ill erwachsenen Alter, in der auffallenden Form von Menschenscheu, von eckiger Steif
heit im personlichen Verkehr, so gehoren diese Eigentiimlichkeiten nicht mehr der reinen 
zyklothymen Konstitution an, sondern sind auf andere, wahrscheinlich schizothyme Konsti
tu.tionseinscWage zuriickzufiihren. Dasselbe gilt von Fallen, wo die depressive Gewissen
haftigkeit den Charakter des Pedantischen, Engherzigen oder ZwangsmaBigen annimmt, 
wo die Frommigkeit ins Systematisch-Griiblerische, der Ideenreichtum in die Erfinderschrulle 
und das zornmiitige SelbstbewuBtsein ins konsequent Querulatorische oder Paranoide iiber
geht. Je mehr bei den konstitutionellen Depressiven sich in das Schwerbliitig-Weiche 
Ziige von humorloser Trockenheit, von hypochondrischer Welt- und Menschenfeindlichkeit, 
von Scharfe, Nervositat und unsteter sprunghafter Laune, von Affektlahmheit, von nor
gelnder Unzufriedenheit, zur Schau getragenem gramlichem Pessimismus oder finsterem, 
verscWossenem MiBmut einmischen, desto mehr entfernen wir uns von der typischen zyklo
thymen Konstitution. Auch unter den Hypomanischen sind die seltenen notorisch verbummel
ten und verwahrlosten Typen, die als haltlos, faul, arrogant, unvertraglich, querulierend 
und krakeelend geschildert werden, nicht leicht in die rein zyklothymen Temperamente 
einzureihen. Haufig haben sich in solchen Fallen fremdartige schizothyme EinscWage in 
Hereditat und Korperbau nachweisen lassen. 
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Die schizothymen Personlichkeiten. 1m Gegensatz zu den schlichten unkompli
zierten zyklothymen Naturen mit ihrer direkten, natiirlichen, durchsichtigen und unverstell
ten Fiihlweise, die von jedermann richtig beurteilt werden, haben die Schizothymen etwas 
unbestimmt Problematisches. An der Oberllache schneidend brutal, miirrisch, stumpf 
oder stachlig ironisch oder molluskenhaft scheu, schallos sich zuriickziehend. In der Tiefe 
affektive Stumpfheit, kalteste SeelenIosigkeit oder ein weiches, zartes, iiberleines Innen
leben. Sie sind autistisch, man kann nicht wissen, was sie fiihlen. Sie lassen nicht gern 
in sich hineinschauen und bieten nur immer ihre psychische Oberllache dar. Ihre zuriiek
haltende, verschlossene .Art erschwert es auBerordentlich, von ihrem Denken und Fiihlen 
ein klares Bild zu bekommen. Guten, zusammenhangenden AufschluB iiber ihr psychisches 
InnenIeben konnen wir vor allem aus den Selbstschilderungen begabter, gebildeter Person
lichkeiten geWinnen. "Die Bliiten des schizophrenen InnenIe bens kann man nicht an Laien 
studieren; Konige und Dichter sind gerade gut genug dazu". (KRETSCHMER). 

So wie die zyklothymen Temperamente zwischen den Polen heiter und traurig, so liegen 
die sehizothymen Temperamente zwischen den Polen reizbar und stumpf, zwischen psy
ehischer merempfindliehkeit und seelischer Unempfindlichkeit. Mimosenhaft sehiiehterne 
Feinfiihligkeit und habituell jahzornige Erregtheit auf der einen, Stumpfheit und vermin
derte Spontaneitat auf der anderen Seite. Den Sehliissel zu den schizothymen Tempera
menten miissen wir jedo eh darin erblicken, daB die meisten Schizothymen nicht entweder 
iiberempfindlich oder kii hl, sondern uberempfindlich und kiihl zugleich sind, und zwar in 
den verschiedensten Mise hungsverhaltnissen. Wir k6nnen eine kontinuierliehe t!bergangsreihe 
bilden von den extrem em pfindsamen, iiberzarten, bestandig verwundeten Mimosennaturen, 
die "ganz Nerven" sind, bis zu jenen kalten erstarrten, fast leblosen Ruinen der schwersten 
psychotisehen schizophrenen Verb16dung. Wir fiihlen bei den hyperiisthetischen Mimosen
naturen oft eine gewisse aristokratis che Kiihle, eine autistische Einengung des Gefiihls
vermogens auf einen bestimmten, engumgrenzten Kreis ausgewiihlter Menschen und Dinge, 
iiber deren Grenzen hinaus die affekti ve Resonanzfahigkeit erloschen ist. Der schizophrene 
STRINDBERG sagt von sieh: "leh bin hart wie Eis und doch gefiihlvoll bis zur Empfindsam
keit". Ebenso finden wir bei den vorwiegend kalten und affektarmen Temperamenten, 
sobald wir uns mit ihnen naher befassen, iiberaus haufig hinter der affektlosen, erstarrten 
Oberflache im Innersten einen krampfhaft in sich zuruckgezogenen zarten Personlichkeits
kern verwundbarster nerv6ser Empfindsamkeit. Selbst bei den schizophren psychotischen 
Typen mit tiefster affektiver Verbl6dung k6nnen wir - so hat BLEULER gezeigt -
noch Reste von iiberempfindlich en verwundbaren Komplexen nachweisen, die noch 
erhalten blieben und bei Berii hrung pl6tzliche, oft erstaunliche AffektauBerungen 
entladen. 

Das Mischungsverhaltnis, in dem sich bei den schizothymen Temperamenten die hyper
iisthetischen mit den aniisthetischen Elementen uberschichten, nennt KRETSCHMER die 
psychasthetische Proportion. 1m Gegensatz zur Stimmungsproportion der Zyklo
thymen, bei der wir von abgerundeten Wellenschlagen sprachen, pflegt die psychiisthetische 
Proportion sich zu verschieben, d. h. das Verhaltnis zwischen den hyperiisthetischen und 
anasthetischen Temperamentsanteilen iindert sich im Laufe des Lebens schubweise, ohne 
wieder zum Ausgangspunkt zuriickzukehren. KRETSCHMER erinnert an die Psychiisthesie 
mancher gesunder Durchschnittsmenschen, die nach einem H6hepunkt sentimental ge
farbter Vberschwenglichkeit und Empfindsamkeit der Pubertatsjahre allmahlich sich lang
sam bis zu einer gewissen ruhigen Soliditat der Lebensauffassung oder auch bis zu erniichternd 
platter und trockener Schwunglosigkeit abzukiihlen pflegt. Die Proportionsverschiebung 
bei den pathologischen Typen und bei den ausgesprochen psychotischen Vertretern dieser 
Konstitutionsgruppe geht dieser nicht so sehr seltenen Normalentwicklung parallel; sie 
gibt von dieser wiederum ein verzerrtes Abbild. Oft beobachten wir gerade in der Puber
tats zeit bei urspriinglich zarten, scheu nervosen Kindern eine enorm gesteigerte Reizsam
keit im Sinne elegischer Zartlichkeit oder eines gespreizt iiberspannten Pathos; allmahlich 
verschiebt sich die Stimmungsproportion nach dem anasthetischen Pol. Wir sehen der
artige Menschen spater als kiihle, schweigsame, trockene Einspanner durchs Leben gehen. 
In gesteigertem und noch scharfer karikiertem MaBe finden wir die gleiche Verschiebung 
bei den schizophrenen Psychcsen. Nur ein Teil der schizothymen Temperamente geht in 
seinem Leben den Weg vom ausgesproehen hyperiisthetischen bis zum vorwiegend anastheti-
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schen Pol, ein Teil bleibt hyperiisthetisch, ein anderer Teil ist schon vorwiegend aniisthetisch 
torpid, wenn er auf die Welt kommt. 

Die Affektivitiit der Schizothymiker, soweit sie psychisch reaktionsfiihig geblieben sind, 
ist meistens abrupt und zackig, unberechenbar und sprunghaft und steht in schroffem Gegen
satz zu den vollen abgerundeten Affektkurven der ZykIothymen. Manche Schizothyme 
neigen zu intrapsychischen Spannungen und krampfhaften Komplexbildungen. Af£ekt
besetzte Vorstellungen wirken oft in krampfhafter Verhaltung unter der Oberfliiche, um 
dann bei harmlosen Vorkommnissen in iiberraschenden Affektexplosionen abzureagieren. 
Mit dieser eigentiimlichen Form der springenden Affektivitiit ist ein weiteres, sehr wichtiges 
Symptom desschizothymenFormkreises, dieAmbivalenz(BLEULER) eng verbunden. Der 
Schizothymiker steht unter dem Zwange einer alternativen Einstellung seiner Af£ektivitiit. 
Ihm fehlt die Fiihigkeit der vermittelnden Billigkeit, des verniinftigen Abwiigens und des 
wohlwollenden affektiven Ausgleichs. Solche Menschen sind entweder schwiirmerisch hin
gerissen von einer Personlichkeit oder ihr Todfeind. Sie sehen in den Personen ihrer Um
gebung entweder Engel oder Teufel, ein drittes Vermittelndes gibt es nicht. 

Die Art der sozialen Einstellung entspricht den psychiisthetischen Verhiiltnissen. Die 
Schizothymen sind entweder absolut ungesellig oder ekIektisch gesellig in kleinem geschlosse
nen Zirkel oder oberfliichlich gesellig ohne tieferen seelischen Konnex mit der Umgebung. 
Die Abneigung gegen menschlichen Verkehr variiert von der sanftesten Angstlichkeit, Scheu 
und Schiichternheit iiber die ironische KUhle und miirrisch verbohrte Stumpfheit bis zur 
schneidend brutalen, aktiven Menschenfeindlichkeit. Autistisch, ohne natiirlichen Rapport 
mit den Lebensreizen stehen sie der AuBenwelt gegeniiber. Die Hyperiisthetischen weil 
sie das reale Leben als unschon, brutal, lieblos, ja unter Umstiinden als psychisch 
schmerzhaft empfinden, die Aniisthetischen aus Mangel an affektiver Resonanz fUr die 
Umwelt, die fUr ihr Gefiihlsleben kein Interesse hat. Die aristokratische Salonwelt, die 
weltentriickte Gelehrtenarbeit, die wirklichkeitsfremde Traum- und Prinzipienwelt, das ist 
ihr Element. 

AuBerordentlich wichtig fiir die schizothyme Personlichkeit ist die Struktur ihres sexu
ellen Trieblebens. Schon KRETSCHMER fiihrt aus, daB wir bei den Schizophrenen und 
auch bei den schizothymen Psychopathen, den sog. "Schizoiden", neben einer allgemeinen 
Triebschwiiche vielfach Mangel an Zielsicherheit und eindeutiger Fixierung der Sexualitiit 
beobachten konnen. Wir finden unter ihnen hiiufig homosexuelle Neigungen und andere 
Perversitiiten. KRONFELD hat in neuerer Zeit in "Ubereinstimmung mit dieser Beobachtung 
unter einer groBen Anzahl von Sexualpsychopathen, vor aHem bei Intersexuellen, schizoide 
Typen besonders hiiufig feststellen konnen. Auch von gyniikologischer Seite ist auf diese 
Tatsache hingewiesen worden. MATHES geht sogar so weit, daB er aIle Schizoiden als inter
sexuelle Typen im Sinne GOLDSCHMIDTS ansprechen mochte. Nach seinen Erfahrungen 
liegt die schizoide Frau bei der EntwickIung ihrer korperlichen und geistigen Persorilich
keit in stetem Kampf mit den disharmonischen Impulsen ihrer zweideutigen bzw. infantilen 
Sexualitiit. Jede Beriihrung mit sexuellen Fragen (Menstruation, Heirat, Geburt, Ehe, 
Klimakterium) fUhrt bei ihr zu den schwersten inneren Konflikten. Mit KRETSCHMER setzt 
MATHES das abnorme Haften sexueller Kindheitserlebnisse bei schizoiden Neurotikern mit 
dieser Sexualkonstitution in Beziehung. 

In dem Umkreis schizophrener Psycho sen, meistens in der niiheren Verwandtschaft 
und auch in der Charakterologie der schizophrenen Psychotiker, finden wir die verschieden
artigsten Formen von schizothymen Personlichkeiten. Die hyperiisthetischen Qualitiiten 
erscheinen empirisch vor allem als zarte Empfindsamkeit, als Feinsinn gegeniiber von Natur 
und Kunst, als Takt und GEschmack im personlichen StU, als schwiirmerische Ziirtlichkeit 
gegeniiber bestimmten Personen, als iiberleichte Verletzbarkeit durch die alltiiglichen Rei
bungen des Lebens, endlich bei den vergroberten Typen, besonders bei den Postpsycho
tikern und ihren Aquivalenten als komplexmiiBiger Jiihzorn. Bei den aniisthetischen Quali
tiiten finden wir schneidende aktive Kiilte oder passive Stumpfheit, Interesseneinengung 
auf abgegrenzte autistische Zonen, "Wurstigkeit" oder unerschiitterlichen Gleichmut. Die 
schizothyme Sprunghaftigkeit ist bald mehr indolente oder fahrige Haltlosigkeit, bald mehr 
aktive Laune; die ziih verkrampfte Affektivitiit zeigt sich charakterologisch in den verschie
densten Varianten: als stiihlerne Energie, storrischer Eigensinn, Pedanterie, Fanatismus, 
systematische Konsequenz im Denken und Handeln. 
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Eine Reihe von charakteristischen Personlichkeiten lieBen sich aufzahlen: Schuchterne, 
traumerische, stille Schwarmer; uberspannte Phantasten; miirrische, verschrobene, ein
siedlerische Sonderlinge; eigensinnige Querkiipfe; mystisch-metaphysische Prophetentypen: 
Sektierer und Okkultisten; verbohrte paranoische Erfinder; kUhle, feinsinnige Aristokraten; 
pharisaisch bigotte Betschwestern; schroffe, kalte, brutale Egoisten. Ja, ein ganzes Heel' 
von eigentiimlichen schrullenhaften, unnatiirlichen, verschrobenen und in ihrer anastheti
schen Version grauenhaft abstoBenden Typen kiinnten wir beschreiben, wenn wir allen ver
schiedenen Auspragungen del' abnormen schizothymen (schizoiden) Oharakterologie gerecht 
werden wollten. KRETSCHMER gibt einige typische konkrete Beispiele. Von den vor
wiegend hyperasthetischen Temperamenten schildert er den empfindsam-affektlahmen 
Typus, den feinsinnig-kiiblen Aristokratentypus und den pathetischen Idealisten
typus, unter den vorwiegend anasthetischen Temperamenten den kalten Despotentypus, 
den jahzornig-stumpfen Typus und den Typus des zerfahrenen, wursthaften BummIers 
und Landstreichers. Diesen ausgepragten abnormen Persiinlichkeiten entsprechen bei den 
normalen Schizothymikern die gleichen Temperamentseigenschaften in mehr und mehr ab
geschwachter Form. 

Es gelingt nul' schwer, innerhalb des schizothymen Konstitutionskreises das "Normale" 
von dem Pathologischen, von dem Psychotischen zu trennen. Die ausgesprochen patho
logischen (schizoiden) Temperamente gehen ohne sichtbare Grenze in die normalen Schizo
thymiker uber. Doch auch die Grenze zwischen den schizophrenen Psychosen und del' schi
zoiden Persiinlichkeit ist vielfach verschwommen. Dbergangsfalle lassen sich hier unschwer 
finden, wenn wir auch an del' t/leoretischen Scheidung in Schizophrenie und schizoide Tem
peramente festhalten mussen. 

Bedeutung del' Typengliederung fiir die Erbbiologie: Unsere 
Typenbetrachtung liiBt klar erkennen, daB jede Typisierung wieder nach anderen 
Einteilungsprinzipien orientiert ist. Wenn auch die KRETSCHMERSche Typen
lehre wegen ihrer engen Beziehung zur Pathologie in psychiatrischen Kreisen 
mit Recht ausschlieBlich Anerkennung und Bedeutung gewonnen hat 1), so 
diirfen wir doch die anderen Typenversuche nicht ohne weiteres ganz iiber
gehen und ablehnen. Sie weisen z. T. auf bestimmte psychologische Eigen
tiimIichkeiten hin, die im KRETSCHMERSchen Schema nicht besonders her
vortreten. Ich erinnere etwa an die Typen von SPRANGER und NluLLER
FREIENFELS. Umgekehrt arbeitet KRETSCHMER Unterschiede heraus, die wir 
bei den anderen vermis sen. J UNGS Introvertierte sind in mancher Beziehung 
verwandt mit KRETSCHMERS Schizoiden, wahrend die Extravertierten vieles 
mit den Zyklothymen gemeinsam haben. Die Tatsache der Intersexualitat 
vieler Schizoider erinnert an WEININGERS Zwischenstufen. Und auch sonst 
finden sich viele Vergleichspunkte. Doch ist eine Einigung mit dem besten 
Willen nicht zu erzielen. Es liegt in der Natur der Sache, daB dies niemals 
gelingen kann; denn, Was durch die eine TypengliederJing als wesentlich er
faBt wird, falit vielfach bei den anderen weg oder hat bei ihnen nur neben
sachliche Bedeutung. 

Dem Erblichkeitsforscher kann nun die Typenbetrachtung als solche nur z. T., 

1) Welche Bedeutung die KRETSCHMERsche Lehre in der Psychiatrie und auch in den 
Grenzgebieten gewonnen hat, das ersieht man aus del' groBenZaW von Arbeiten, die sichin den 
letzten Jahren !nit dem Problem "Kiirperbau und Oharakter" befaBt haben. Eine neuartige 
Wendung nahm dies Forschungsgebiet durch feinere Differenzierung del' Beziehungen zwi
schen Korperbau und Geisteskrankheit, insbesondere dadurch, daB prognostische Gesichts
punkte !nit herangezogen wurden (s. MAuz, F.: Dber Schizophrenie und pyknischen Kiirpel'
bau. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 86, S. 96. 1923. EYRICH, M.: Zur 
Klinik und Psychopathologie del' pyknischen Schizophrenen. Dieselbe Bd. 97, S. 682. 1925. 
GAUPP, R. U.MAUZ,F.: Krankheitseinheit und Mischpsychosen. Dieselbe Bd.101, S.l. 1926.) 
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d. h. nur fiir ganz bestimmte Fragen niitzlich seinl). Der Grund liegt im Wesen 
des psychologischen Typus begriindet (s. W. STERN; Differentielle Psychologie). 
Denn dieser ist charakterisiert durch das Vorherrschen einer bestimmten psychi
schen Eigenart, die mit ihm einer kleineren oder groBeren Gruppe von anderen 
Menschen zukommt. Dabei liWt sich diese Typengruppe niemals scharf gegen 
andere abgrenzen. Es gibt in jedem Falle flieBende Ubergange in Nachbartypen. 
Es kommen Ubergangsformen vor, bei denen die Einordnung zweifelhaft bleibt. 
Wenn wir eine bestimmte Personlichkeit irgendeinem Typus zuweisen, so ist 
damit nur eine bestimmte wichtige Seite seines Wesens hervorgehoben und 
festgelegt. Die Typenbestimmung muB daher notgedrungen fiir den Erblich
keitsforscher allzu einseitig sein. Sie sagt nichts aus iiber die sonstige psycho
logische Eigenart, die zufallig durch die betreffende Typengliederung auBer acht 
gelassen wird. Der Erblichkeitsforscher darf sich infolgedessen nicht mit einer 
bestimmten Typeneinordnung allein begniigen, wenn ihm nicht auf diese Weise 
wichtige Eigenschaften entgehen sollen. Man konnte vielleicht daran denken, eine 
Personlichkeit durch die Zugehorigkeit zu verschiedenen Typenordnungen zu 
charakterisieren; etwa schizoid, introvertiert, aggressiv, okonomisch, intersexuell. 
Dieser Weg ware gangbar, allerdings Wiirden dabei die wichtigen Beziehungen der 
einzelnen charakterologischen Eigentiimlichkeiten untereinander verlorengehen. 

So wertvoll jede Typisierung (insbesondere die KRETSCHMERSche) an sich 
sein mag, der Erblichkeitsforscher wird sich bemiihen miissen, iiber den Typus 
hinauszukommen. Er will nicht nur bestimmte Eigentiimlichkeiten eines Indi
viduums herausheben, er will vielmehr die Eigenart der betreffenden Indi
vidualitat in ihrer Gesamtheit festlegen, wobei ihn auch die mehr peripheren 
Eigenschaften interessieren; denn auch sie konnen in erbbiologischer Hinsicht von 
Bedeutung sein. 

II. Der Aufbau der Personlichkeit. 
Die Lehre yom Aufbau der Personlichkeit sucht nun im Gegensatz zur Typen

lehre ein Individuum moglichst ganz und vollstandig zu erfassen. Dazu ist not
wendig, zuerst das Ganze in seine Teile, in seine Elemente aufzulosen, wobei dann 
auch die Bezie4ungen dieser Elemente zueinander untersucht werden sollen. 
Das Studium des Charakter- und Personlichkeitsaufbaues hat eine Reihe von 
analytischen Systemen gezeitigt, die wiederum, genau wie die Typenforschung, 
ganz verschiedene Ergebnisse und Meinungen reprasentieren. 

Wir wollen die wichtigsten Versuche hier eingehender betrachten. Wir be
ginnen mit dem "vollstandigen System der Charakterkunde" von KLAGES2). 

In der Charakterologie gibt es inkornmensurable GraBen. Wenn wir -auf der einen Seite 
die intellektuellen Begabungen und Fahigkeiten (z. B. Gedachtnis), auf der anderen 

1) Z. B. fiir Korrelationsuntersuchungen, wenn man Haufigkeitsbeziehungen gewisser 
Erscheinungen zueinander feststellen will; etwa die familiare Korrelation von der schizoiden 
Eigenart zur schizophrenen Psychose. Meine friiheren Arbeiten haben sich eingehend 
mit diesen Fragen beschiiftigt. 

2) KLAGES, LUDWIG: Prinzipien der Charakterologie. Leipzig: J. A. Barth (1. Auflage 
1910). Inzwischen erheblich umgearbeitet in 4. Auflage (1926) neu erschienen unter dem Titel: 
Die Grundlagen der Charakterkunde. Da diese neueste Auflage mir.erst wahrend der Korrektur 
zuganglich wurde, konnte ich nur mehr einige Erganzungen vornehmen; so muBte ich auf eine 
va11ige Angleichung an das neue, im Grunde aber nicht wesentlich veranderte System ver
zichten. Die meisten Fremdwarter der friiheren Auflagen sind durch deutsche Worte ersetzt. 
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Seite Stre bungen (z. B. Pflichtgefiihl) betrachten, so haben wir verschiedene Regionen 
des Charakters vor uns. Das eine bezeichnet das K6nnen des Menschen, das andere sagt 
etwas dariiber aus, ob er sich dieser Anlagen auch bediene. Sehen wir doch z. B. nicht sel
ten hervorragende Gaben bei FeWen eines rechten Antriebes, einen Nichtgebrauch des Mate
rials aus Mangel an Interesse. Wenn zwei Menschen sich hinsichtlich des Strebens sehr 
ahnlich sind, so k6nnen doch die Resultate auf Grund der Verschiedenheit ihrer "Gaben" 
sehr voneinander abweichen. Und umgekehrt verbiirgt die gr6Bte Verwandtschaft der Fahig
keiten noch nichts fiir eine Gleichartigkeit des Strebens. Eine dritte Kategorie bezeichnet die 
Ablaufsweise psychischer Prozesse. Sie k6nnen rasch oder langsam verlaufen, flieBend 
oder mit Intermittenzen. Es gibt heftige oder weniger heftige Innenvorgange; so k6nnen 
z. B. die Willensfunktionen mehr oder weniger "temperamentvoll" sein. Es sollen damit 
Unterschiede der psychischen Frische, der Eile bezeichnet sein. 

KLAGES pragt fiir die genannten drei Kategorien die Begriffe: Material, Struktur und 
Qualitat der Pers6nlichkeit (in,der neuen Auflage verdeutscht: Stoff, Gefiige, Artung). 

Das Material umfaBt die individuelle Gesamtheit von Anlagen zu selektiver Aufnahme 
und Beniitzung, zur Assimilierung geistiger Inhalte. Es ist das K6nnen, d. h. das Krafte
kapital des Geistes. Die Struktur bezeichnet jenen Teil von Eigenschaften, demzufolge 
ahnliche Innenvorgange bei zwei Menschen konstante Unterschiede ihrer Verlaufsform 
zeigen. Rier handelt es sich urn Verschiedenheiten des Tempos, der Ablaufsweise psychischer 
Vorgange. Die Qualitat betrifft die psychischen Triebfedern, die pers6nliche Richtung 
des Strebens und Randelns. Sie lenkt die Entfaltung der Fahigkeiten in bestimmte Bahnen. 

A. Das Material des Charakters. 
Seine Elemente sind Vorstellungsinhalte. Rier sind individuelle Differenzen in erster 

Linie durch Verschiedenheiten der Aufnahmefahigkeit (n. A.: Eindrucksanlagen) gegeben. 
KLAGES spricht in diesem FaIle von Vorstellungskapazitat 1). 

Es sind verschiedene Eigentiimlichkeiten zu unterscheiden: 
1. Quantitative Differenzen der A ufnahmefahigkeit; einerseits Vorstel

lungsreichtum, andererseits Vorstellungsarmut. Die Kapazitat fiir Vorstellungs
inhalte ist z. B. bei einem groBen Dichter weit umfassender als beim Durchschnittsmenschen. 
Manche sind besonders empfanglich fiir Gesichtseindriicke (visueller Typus), andere mehr 
fiir Geh6rseindriicke (akustischer Typus). Fiir den visuellen Typus bedeutet die Vorstellung 
Wald eine griine Masse auf blauem Rintergrund, fiir den akustischen dagegen ein Sausen und 
Brausen der Aste, bzw. Vogelzwitschern und andere Gerausche. Demnach wird der Er
innerungsschatz bei einzelnen Menschen ganz verschieden sein. Ferner sind dadurch Unter
schiede gegeben, daB die Erlebnisse besonders gut behalten werden, die mit besonderem 
Affekt (Interesse) betont sind. Bei groBem Fassungsverm6gen wird ein neuer Inl1alt einem 
reichen und dichten Gewebe von Vorstellungen eingegliedert; ist das Fassungsverm6gen 
gering, so wird er nur der Teil eines diirftigen Gewebes. KLAGES bezeichnet daher auch die 
Unterschiede als: voll und leer. Von den quantitativen Differenzen der Aufnahmefahig
keit sind in gewissem MaBe Gedachtnisstarke, Kombinationsgabe und Phantasie abhangig. 

2. Die Deutlichkeitsunterschiede der Vorstell ungskapazitat. Abgesehen 
von der Begabung fiir bestimmte Inhaltsgattungen kennen wir Menschen mit lebhaften, 
sinnlich deutlichen Erinnerungsbildern (optisch und akustisch), ferner solche, 

1) In der neuen Auflage sind eingehende Er6rterungen dem Gedachtnis und Erinne
rungsverm6gen gewidmet. Sie diirfen nicht miteinander verwechselt werden. Es gibt 
Menschen mit starkem Gedachtnis und schwerem Erinnerungsverm6gen, anderer
seits solche mit schwachem Gedachtnis und leichtem Erinnerungsverm6gen. Bei 
vielen entsprechen beide einander in weitgehendem MaBe. Der E i n pr agung s v 0 r gang kann 
schnell oder langsam ablaufen. Bei der pers6nlichen Artung des Erinnerungsvermogens 
unterscheidet KLAGES Erlebniserinnerung und Gegenstandserinnerung. In ersterem 
sondert sich das vorwaltende Gefiihls- oder Stimmungsgedachtnis von dem vorwiegen
den Sinnes- oder Wahrnehmungs- oder Anschau ungsgedachtnis, je nachdem ob der 
Stimmungscharakter oder das Anschauungsbild entscheidend ist fiir das, was am langsten 
behalten wird. Ein starkes Anschauungsgedachtnis ist charakterisiert durch sinnliche Frische 
der Erinnerungsbilder (Scharfe, Deutlichkeit, Bestimmtheit). Von der besonderen Artung 
des Gedachtnisses sind die Eindrucksanlagen in vieler Beziehung abhangig. 
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die nur blasse Schattenbilder, und selbst kaum diese, aufzubringen vermogen. KLAGES 
nennt sie Sensualisten und Spiritualisten. GroBe sinnIiche Deutlichkeit geht oft Hand 
in Hand mit konkretem Denken, umgekebrt der Mangel an sinnIicher Deutlichkeit mit der 
Neigung zur Abstraktion. 

Diese Unterschiede bilden eine Teilunterlage des Gegensatzes von Alter und Jugend; 
letztere zeichnet sich durch das trbergewicht einer farbigen Vorstellungsfiille aus. Die sinn
lichen Naturen mit ibrer satten Bildhaftigkeit breiten die Stimmung des Warmen aus, 
wabrend die unsinnlichen mit ibrem schattenhaften Vorstellungsleben kalt wirken. 

3. Beweglichkeitsunterschiede der Vorstellungskapazitat. Bei manchen 
Menschen weicht eine Vorstellung der andern, und ein Verweilen ist nur durch Willens
anspannung moglich. Bei andern bedarf es dagegen eines Entschlusses, von der jeweils 
herrschenden Vorstellung loszukommen. Es steht der stiirmende und schweifende Geist mit 
"fliegender Phantasie" dem verharrenden und haftenden Geist gegeniiber, dessen Phantasie 
als "briitend" zu bezeichnen ware. 1m Pathologischen haben wir analoge Extreme in der 
"Ideenflucht" und der "Verbobrtheit". Die Typen mit vorwiegendem Haften der Vor
stellungsinhalte bezeichnet KLAGES als schwer, die andern mit dem flieBenden Fortgang 
der Vorstellungen als leicht. 

4. Qualitatsunterschiede der Vorstellungskapazitat. Sie sind gegeben durch 
den Grad der Mitbeteiligung des "UnbewuBten" bei psychischen Vorgangen. Das 
Mitschwingen von Erinnerungssaiten kann verschieden stark sein, es ist z. T. abhangig 
von dem Grade des Interesses und auch von der augenblicklichen Gemiitsverfassung. Die gro
Bere oder geringere Resonanzmhigkeit des BewuBtseinshintergrundes ist nicht identisch 
mit der GroBe des psyschischen Kapitals. Es gibt Z. B. groBe Gelebrte mit sebr reichem 
Vorstellungsschatz, denen ein Anklingen des UnbewuBten fehlt; sie pflegen viehnebr alles 
mit einer nackten Bestimmtheit und fehlerlosen Deutlichkeit ins BewuBtsein aufzunehmen, 
"die in der Nahe eines webenden und quellenden UnbewuBtseins nicht existenzfahig ist". 
Das BewuBtsein hat nach KLAGES gewissermaBen zwei Fronten, eine innere gegen das Un
bewuBte, eine auBere gegen die von auBen kommenden neuen Sinneseindriicke. Einer dieser 
Fronten kann es vorzugsweise zugewandt sein. So unterscheidet man eine vorherrschende 
Wahrnehmungskapazitat; sie ist eine Teilbedingung des "nach auBen gekebrten" Gei
stes. Und ferner eine vor herrschende "orstell ungskapazitat als Teilbedingung 
des "in sich gekebrten" Charakters. Das Denken des introspektiven, meditierenden, nach
denklichen Menschen ist in tensi v; es iiberwiegt bei ihm die Tiefendimension des UnbewuBten. 
Dagegen zeichnet sich der gelebrte, sowie praktisch anstellige und "frische" Kopf durch 
extensives Denken aus, dem eine nennenswerte Resonanz des BewuBtseinshintergrundes 
fehlt. Dart durchmiBt die aufsteigende Vorstellung eine breite, hier eine schmale Schicht, 
wovon sie die Farbung einerseits der Tiefe, andererseits der Flachheit bekommt (nicht 
zu verwechseln mit oberflachlichem Denken). Die Flachheit des UnbewuBtseins kann zur 
"Kurzatmigkeit" des Geistes entarten, die Tiefe aber kann Anpassungsunfahigkeit, endlich 
Verlust des Orientierungsvermogens zur Folge haben. 

Weiterhin gehoren zum Material des Charakters aIle Anlagen, die bei der apperzeptiven 
Verarbeitung der Vorstellungsinhalte wirksam sind; KLAGES nennt sie apperzeptionelle 
oder Auffassungsdisposition. Hier konnen wir drei Untergruppen unterscheiden1). 

1) In der neuen Auflage sind zwei weitere Untergruppen eingeschaltet. 
1. Vitale und geistige Auffassungsrichtung. KLAGES unterscheidet die lebens

abhangige und die geistesabhangigeAuffassungsweise, je nach der entscheidenden Be
deutung von der rein vitalen Notigung oder von geistigen Forderungen. Lebensabhangigkeit 
des Denkens hat ibre Starke im Entdecken, Geistesabhangigkeit im Unterscheiden und Be
weisen. GOETHE Z. B. war relativ vital, SCHILLER relativ geistig gerichtet. Es ist auch der 
Gegensatz yom intnitiven und spekulativen Geist. Das Denken des Mannes ist vorwiegend 
geistesabhangig, das der Frau vorwiegend lebensabhangig. 

2. Personliche und sachliche A uffassungsrichtung. Dieser Gegensatz tritt am 
deutlichsten hervor, wenn man sich den Unterschied klar macht zwischen dem vorwiegenden 
Interesse fiir die personliche Seite aller nur moglichen Sachverhalte und dem mebr sachlichen 
Interesse an den Gegenstanden (Interesse fiir Personen; Interesse fiir bloBe Sachverhalte = Staat, 
Kirche, Gesetz, Beruf, Technik, Wissenschaften, Kiinste, Politik usw.). Bei Mannern findet sich 
in der Regel eine iiberwiegend sachliche, bei Frauen eine mehr personliche Auffassungsrichtung. 
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1. Grad der apperzeptiven Tatigkeit (n. A.: Auffassungstatigkeit). Die schade 
Apperzeption (Auffassung) ist von dem Gefiilil der geistigen Aktivitat begleitet, die von den 
uns bekannten Gesetzen der Logikbeherrscht ist. Sie bedingt bei reichem Vorstellungs
schatz eine hervorragende Kombinationsgabe; auBerdem fiihrt sie zur Achtsamkeit, Um
sicht und Besonnenheit. Die Menschen mit schwacher Apperzeption (Traumer) pflegen 
mit einem Gefiihl der Passivitat in dem Strom ihrer Vorstellungen zu treiben. Sie besitzen bei 
Vorstellungsreichtum eine lebhafte Phantasie und sind (infolge ihrer mangelnden Wirklich
keitsanpassung) zur Unachtsamkeit, Sorglosigkeit und Uniiberlegtheit pradestiniert. 

2. Richtung der apperzeptiven Tatigkeit. Hier sind durch Subjektivitat 
oder Objektivitat tiefgreifende Unterschiede gegeben. Objektiv ist ein Urteil, wenn es 
im Rahmen der Apperzeptionsgesetze einfach den Gegenstand' widerspiegelt; subjektiv, 
wenn in fum personliche, unsachliche Beziehungen des Betrachters mit einflieBen. Wenn 
ein Kenner einen unstreitig mangelhaften Violinvortrag, den er eigentlich als solchen be
urteilen miiBte (wenn er objektiv ware), schon findet, weil er in die betreffende Violinspie
lerin verliebt ist, so nennen wir dies subjektiv. Wir reden demnach von einer vorherrschend 
su bjekti ven oder 0 bjekti ven A uffassungsrichtung. 

3. Formen der apperzeptiven Tatigkeit. Hier ist zu unterscheiden eine vor
wiegend konkrete oder abstrakte Auffassungsform. Es bestehen, wie schon erwahnt, 
Beziehungen zu den Deutlichkeitsunterschieden der Vorstellungskapazitat. Das konkrete 
Denken bezieht sich in erster Linie auf die Vergegenwartigung illustrierender EinzelfaIle. Das 
abstrakte geschieht im wesentlichen ohne solche Hilfsmittel, mit Hilfe von Begriffssymbolen, 
Wortern, Linien, Zahlen usw. Konkrete Kopfe konnen ein gutes Gedachtnis fiir Namen, 
Zahlen, Orter, .Anekdoten, Ratsel usw. besitzen, sie sind oft sehr geschickt in der Beurtei
lung des einzelnen FaIles, aber urteilsuniahig fiir leitende Prinzipien. Abstrakte versagen 
bei groBem Reichtum von .Allgemeingedanken nicht selten im Behalten von "Tatsachen" 
und auch bei der .Anwendung eines Grundsatzes auf den einzelnen Fall. Ein gewisses MaB 
von Konkretheit ist notwendig fiir die bildende Kunst, fiir Geschichte und .Altertumskunde; 
Abstraktionsvermogen fiir Mathematik und Philosophie. Einen Mangel an Abstraktions
vermogen zeigen Sammlernaturen und aile sonst noch am einzelnen festhangenden Kopfe. 
Bei Frauen iiberwiegt die konkrete, bei Mannern die abstrakte Auffassungsrichtung. 

B. Die Struktur des Charakters (Temperament, Mfektivitat und Wille). 
Das Reagieren ist die Resultante aus dem Verhaltnis der Triebkraft einer Zielvorstellung 

und dem von den Hemmungsvorstellungen getragenen Widerstande. Das relative GroBen-

verhaltnis dieser beiden Krafte ergibt Verschiedenheiten des Reagibilitatsgrades (~ = R). 
Die Extreme sind Leicht- und Schwerreagibilitat. Auf der einen Seite steht der plane
schmiedende, unternehmungslustige Sanguiniker, der Luftschlosser bauende Illusionist, 
ablenkbar und ohne Ausdauer; u. U. leicht erregbar, voreilig und impulsiv (bei mehr trieb
artigen Reaktionen). Das Gegenstiick zu ihm bildet der ruhige, zuriickhaltende, zogernde, 
entschluBlose Phlegmatiker mit iibermaBiger Betonung des Widerstandes. Der Sangui
niker ist gekennzeichnet durch die Eile der inneren Tatigkeit, der Phlegmatiker durch deren 
Langsamkeit. Es bestehen infolgedessen bei dem ersteren Beziehungen zu den expansiven, 
"tatigen" Affekten und Stimmungen 1); Euphorie, Freude und Zorn, aber auch Unzufrieden
heit, reizbare Ungeduld und Unstetheit. Die Schwerreagiblen neigen zu depressiven Gemiits
zustanden, zu relativ untatigen Stimmungen, wie stille Heiterkeit, ruhige Befriedigung und 
selbstgeniigsames Gliick Doch kann die Empfanglichkeit fiir triibe Stimmungen auch mit 
dem leicht reagierenden Streb en verbunden sein bei den sog. melancholischen Sanguinikern 
(lebhaft u. heite1: unter Menschen, dagegen schwermiitig, wenn es an kraftig aus16senden 
auBeren Reizen fehlt). Der Sanguiniker, der Leichtreagible, ergreift gerne die Initiative, 

1) Die Stimmung hat zwei Pole, den der Expansivitat oder Aufgeregtheit mit vom Zen
trum weggerichteter psychischer Tatigkeit und den der Depre,ssivitat oder Herabgestimmt
heit mit zum Zentrum hingerichteter psychischer Tatigkeit. KLAGES nennt die Gefiihle 
Affekte, bei denen das Moment der Tatigkeit vorherrscht; Stimmungen sind meistens 
von langerer Dauer. 
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geht aktiv vor und iiberwindet Hindernisse mit Elastizitat; das hangt mit dem Vorherrschen 
der Zieivorstellung zusammen. Die Macht der HemmungsvorstelIup.gen im Schwerreagiblen 
bedingt umgekehrt "Beschaulichkeit" und Passivitat oder Brechung der Widerstande durch 
Hartnackigkeit und Ausdauer. Der Leichtreagible ist abwechslungsbediirftig und verande
rungssiichtig, er neigt zu Sorglosigkeit und VergeBlichkeit, ja zum Leichtsinn, er ist fliichtig 
und oberflachlich. Der Phlegmatiker ist genau und gewissenhaft, in seinem Denken oft 
kurzsichtig, verbohrt, von "fixen Ideen" beherrscht. Krankhaft gesteigert finden wir die
sen Gegensatz (Verringerung einerseits des Widerstandes, andrerseits der Triebkraft) im 
manisch-depressiven Irresein. 

Der zentrifugalen Stimmung l ) ist die Leichtreagibilitat konform; beides zusammen 
fiihrt zum Bediirfnis nach Abwechslung. Bei Hinzutreten des (gieichfalls adaquaten) AuBe
rungsdranges 2 ) resultiert Geschaftigkeit, bei fehlender Selbstdisziplin Ablenkbarkeit und 
PlanIosigkeit. Mangel an instinktverankerter Zielbestimmtheit ergibt Zerfahrenheit oder 
HaItlosigkeit. 

Zentrifugale Stimmung (Expansion) mit der gegensatzlichen Schwerreagibilitat ergibt 
Unrast, Unstetheit; dazu AuBerungsabneigung = Querkopfigkeit, Unvertraglichkeit. 

Depressivitat (zentripetal) und Schwerreagibilitat (konform) = Apathie und Indolenz; 
dazu AuBerungsabneigung = Tragheit und Miirrischkeit; fehlt Selbstdisziplin = EntschluB
unfahigkeit und intelIektuelle Bedenklichkeit; fehlt Zielsicherheit = verbohrter Stumpfsinn. 

Depressivitat und Leichtreagibilitat (gegensatzlich) = Furchtsamkeit, "Schwarzseherei", 
Hypochondrie; dazu AuBerungsdrang = zornige Gereiztheit. 

Der Stimmungsherrschaft steht gegeniiber Gleichmut und Beschaulichkeit. 
Zur Struktur zahlt KLAGES weiterhin die sog. Affizierbarkeit (Eindrucksvermogen). 

1st sie aktiv (aktionsbereit), so nennt er sie HinreiBungsvermogen, bei Mangel an Selbst
disziplin Ziigellosigkeit oder MaBlosigkeit. Bei Passivitat resultiert Sensibilitat, Empfind
lichkeit; bzw. Bestimmbarkeit und Ablenkbarkeit, wenn die Selbstdisziplin fehlt. Reaktive 
Affizierbarkeit ware Irritabilitat (= gemiitliche Reizbarkeit iiberhaupt), d. h. Fahigkeit, 
mit affektiven Reaktionen zu antworten auf Eindriicke von affektiver Beschaffenheit. 
:Fehlt hier die Selbstdisziplin, so erscheint sie als launische Unberechenbarkeit und dis
poniert wie aIle iibrigen Formen der Affizierbarkeit zu Unbestandigkeit und Wankelmut, 
wenn es an dominierenden Trieben fehlt. 

Endlich noch der Willenstypus, der sich ebenfalls in einen aktiven, passiven und reaktiven 
gliedert. Der aktive Willenstypus zeigt Tatkraft, Entschlossenheit, "Willenskraft", Energie 
und Entschiedenheit. Der passive ist durch Beharrenkonnen charakterisiert: Widerstands
kraft, Festigkeit, Standhaftigkeit, Unbeugsamkeit, Beharrlichkeit, Zahigkeit, Hartnackig
keit, Unerschiitterlichkeit. Bei dem reaktiven Willenstypus erfolgen Reaktionen erst auf 
fremde Willenskundgebung hin: Starrsinn, Halsstarrigkeit. 

Der Willensbetonung steht Willensmangel, Energielosigkeit gegeniiber. 
In der neuen Auflage bringt KLAGES beim Gefiige des Charakters folgende Einteilung: 

1. PersonIiche Gefiihlserregbarkeit. Bei jedem beIiebigen Gefiihl ist die Artung 
(Farbe, Qualitat) und die Star ke (Intensitat) auseinanderzuhalten. Die Gefiihlserregbarkeit 
schwankt zwischen den Extremen auBerster Leichtigkeit und Schwere (im einen Fall ergreift 
das Gefiihlleichter und hemmungsloser von einer Person Besitz als im andern). Leichterreg
barkeit kann beruhen auf erhohter Aufgeschlossenheit fiir die Umwelt, aber auch auf ge
gesteigerter St5rbarkeit. Ein schwer erregbares Gemiit kann zusammenhangen mit be
sonderer Tiefe des Erlebens, aber auch mit Stumpfheit und Dickfelligkeit. In einer Formel 

.. . Gefiihlslebhaftigkeit 
ausgedriickt, ware Gefuhlserregbarkelt = Gefiihlstiefe. 

2. PersonIiche Willenserregbarkeit. Sie resuHiert aus dem habituellen Verhaltnis 
von Triebkraft der Regung zum Widerstand (s. oben Reagibilitat). GroBe Willenserregbar
keit ist nicht identisch mit groBer Willensstarke, schlieBt aber sie nicht aus. Erhohte Gefiihls-

1) Siehe die Anmerkung auf Seite 30. 
2) Die Tendenz nach AuBerung ist bei den Menschen sehr verschieden. Gegensatze: 

munter, ausgelassen, aus sich herausgehend, iibersprudelnd und gemessen, gelassen, behabig, 
bedachtig oder gesprachig, mitteilsam, plauderhaft, redselig und schweigsam, in sich gekehrt, 
wortkarg, einsilbig. 
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Das Charaktersystem von KLAGES. 

Tabelle 3 (nach KLAGES). 

Die personliehe Selbstbehanptung oder der Egoismus 

I. Persllnllche Icherwelterungstrlebfedem (Spontane Egoismen) 

1. Neutrale = Allgemeine Willensvorherrschaft 
a) Ohne geistige Bindungen 

Bijsartigkeit. HaD. Grausarokelt. Zerstijrungswille. Satanismus. 
b) Mit gelstigen Bindungen 

Untemehmungsgeist. Wirktrieb. Erfolgshunger. Tatendrang. 
(Ehrgelz. "Willkiir". Neuerungssucht.) 
(Selbstbestimmungswille.) 

2. Besondere 
a) Anelgnungstrieb 

Besitzwille. Spartrieb. Geldgier. (Habsucht.) 
Sammeltrieb. Knauserel. Filzigkeit. Gelz. 
(Neugier. Lembegier. WiBbegier.) 

b) Eigennutz 
Erwerbssinn. Gewinnsucht. Geschiiftsgeist. (Habsucht.) 

c) Herrschinteresse 
Dominationstrieb. 1iberlegenheitswille. Ranggefiihl. Standesbewu6tsein. Protektionslust. 

d) Ehrgeiz 
Anerkennungstrieb. Auszelchnungsverlangen. Geltungsdrang. 
Beifallsbediirfnis. Ruhmsucht. (Eiteikeit.) Geistiges Bedeutungsbediirfnis. 
In primitiver Form: Schmucktrieb des Mannes. 

e) Gemiitsegoismus 
Gefallsucht. "Koketterie". Wille zur Beliebtheit. 
In prlmitiver Form beteiligt am Schmucktrieb des Weibes. 

II. Pers6nllohe Iohbewahrungstrlebfedem (Passive Egoismen) 

1. Neutrale 
Vorsicht. Umsicht. Wachsamkeit. Berechnung. 

2. Besondere 
Furchtsarokeit. Argwohn. Ml6trauen. (Scham.) 
Schlauhelt. List. Verschlageuhelt. 
Falschhelt. Heuchelei. Scheiuheiligkelt. 

III. Pers6nllohe Ichwlederhersteilungstrlebfedern (Reaktlve Egoismen) 

1. Neutrale 
Wlderspruchsgelst. Oppositionslust. Rechthaberei. (Launlsche Willkiir. Streitsucht.) 
Elgenstnn. Starrstnn. Widerspenstigkeit. Verstocktheit. Trotz. Querkijpfigkelt. 
Unfiigsarokelt. Unbotmlt6igkeit. Unwillfahrigkeit. 

2. Besondere 
Empflndlichkeit. Krankbarkeit. 1l"belnehmerei. Nachtragerei. Unversijhnlichkeit. 
Vergeltungsbediirfnis. Rachsucht. 
Zanksucht. Handelsucht. U nvertraglichkelt. 
Spottlust. Kritiklust. Sarkasmus. 
Klatschsucht. Rankesucht. 
Neld. Mll3gunst. 1l"belwollen. "Ressentiment". 
Schadenfreude. Hamischkeit. Heimtiicke. 
(Eifersucht.) 

IV. Persiinllohe Iohaufbausohungstrlebfedern (Isollerte Egoismen) 

Absonderungsbediirfnis. Elgenbr1idelei. 
Selbstbeachtungstendenz. Selbstbeobachtungshang. 
Eigenbeziigiichkeit. Egozentrlzitat. 
Beziehungswahn. - "Idiotlsmus". 
(Sentimentaiitat. Riihrseligkelt.) 

v. Erlelehtemde Trlebfedern 

1. Mangel an geistigen Bindungen 
Parteilichkeit. Ungrilnillichkelt. Oberflachllchkeit. 
UnzuverIassigkeit. UnverlaBlichkeit. PtlIchtvergessenhelt. Gewisseniosigkeit. 
Wetterwendischkeit. Gesinnungsiosigkeit. Wiirdelosigkeit. 

2. Mangel an L1isungen 
Niichtemheit. Trockeuheit. Unsinnlichkeit. 
Kiilte. Harte. Teilnahmslosigkelt. 
Herziosigkelt. Erbarmungsloslgkelt. "Gemiitlosigkeit". 

Hoffmann, Charakteraufbau. 3 
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34 Der Aufbau der Personlichkeit. 

erregbarkeit und kraftiges Eindrucksvermogen ergeben starke Willenserregbarkeit (leicht in
flammierter Sanguiniker). Leichte Willenserregbarkeit mit schwacher Gefiihlserregbarkeit = un
rastiger Betatigungshunger, zwecklose Unternehmungsbereitschaft, flacher Abwechselungs
trieb, fade Zerstreuungssucht. Hohe Gefiihlserregbarkeit und Mangel an Fahigkeit des 
leichten Reagierens sind charakteristisch fiir die schwerbliitigen Naturen, die sich unnotig auf
regen, sich leicht verletzt fiihlen und zu groBer Gewissenhaftigkeit und Selbstvorwiirfen 
neigen. - Ein guter MaBstab fiir den Grad der Willenserregbarkeit ist der Grad der Anlage 
zur Geduld bzw. Ungeduld. 

3. Personliches AuBerungsvermogen (s. S. 31, Anm. 2). Sie steigt mit wachsender 
Antriebserregung und nimmt ab mit wachsendem AuBerungswiderstand. Letzterer (Selbst
beherrschung) dient dem Selbstschutz und dem Ehrgefiihl. Es besteht keine absolute Kor
relation zum Grad der Erregbarkeit; so kann z. B. ein wortkarger Mensch auBerst erregbar 
sein, ein geschwatziger sich jedoch durch einen Mangel an Gefiihlserregbarkeit auszeichnen. 

Neben dem AuBerungsvermogen gibt es einen AuBerungstrieb (in der Kindhei'h 
= Spieltrieb, Form- und Gestaltungstrieb). Mangel an AuBerungsfahigkeit, verbunden mit 
heftigem Ausdrucksbediirfnis fiihrt zu Uberspanntheit, Exaltiertheit, Verstiegenheit und 
weiterhin zu den Kennzeichen des hysterischen Charakters. Bei den Hysterikern 
besteht nach KLAGES gewissermaBen ein Riickschlag des Darstellungsdranges gegen das Ge
fiihl des Erlebnisunvermogens. Er ist ein scheinlebendiger Automat, der eine Darstellungs
marke tragt. Er leidet an der Passion, Passionen vortauschen zu miissen. Dem Hysteriker 
sind echte Gefiihle nicht erlebbar, darum hat er das Bediirfnis, sie vor sich selbst und andern 
darzustellen. 

C. System der Triebfedern (s. Schema, Tabelle 2). 
Jede Personlichkeit ist in ihrem bestimmenden Kern aus zwei Substanzen gefiigt; aus 

dem Selbsterhaltungstrieb und aus dem entselbstenden Drang nach Hingebung. 
Dem i::ielbsterhaltungstrieb liegt ein wollendes Streben zugrunde, bei dem das 1ch rit seiner 
Tatigkeit sich aktiv fiihlt; wahrend der Selbsthingebungstrieb auf ein fiihlendes (passives) 
Streben zuriickgeht. 1m ersteren bekundet sich der Wille nach Erhaltung der 1chexistenz, 
im zweiten die Tendenz zum Versinken, zum Sichvergessen und Sichverlieren, zum AuBer
sichsein, zur Aufhebung des ExistenzbewuBtseins. Aile Unterschiede des Charakters gehen 
nach KLAGES auf das wechselnde Mischungsverhaltnis dieser beiden Grundtriebe zuriick. 
Sie geben das Einteilungsprinzip der Triebfedern. Die schematische Ubersicht wird uns 
das Wesen des KLAGESSchen Systems am besten klar machen. 

Bei iiberwiegend "linksseitigen" Charakteren konnte man yom Vorherrschen des "Her
zens", bei den "rechtsseitigen" yom Uberwiegen des "Kopfes" reden. Bei jenen schwankt 
das Lebensgefiihl zwischen den Polen der "Freude" und "Trauer", bei diesen zwischen 
"Erfolg" und "MiBerfolg". Daraus erwachsen zwei Grundarten der personlichen Selbst
schatzung: die pathetische des Leidenschaftlichen, deren Spielraum zwischen Stolz und 
Demut, und die pathoslose des "Verniinftigen", die z"\\rischen Selbstbewunderung und Klein
mut liegt. Der koniglichste Stolz kann bisweilen des Selbstvertrauens und dieses des Stolzes 
ermangeln. 

In der neuen Auflage hat KLAGES an der Ubersichtstabelle seines Systems 
der Triebfedern manche Anderungen vorgenommen, die jedoch fur unsere Zwecke 
nicht von einschneidender Bedeutung sind. Leider war es uns nicht mehr moglich, 
das alte Schema durch das neue zu ersetzen. Wir konnen aber die Neuordnung 
ebensowenig als endgiiltig ansehen wie das System der Tabelle 2. Aus der neuen 
Auflage geben wir noch eine zweite Tabelle (Tabelle 3) uber die personliche Selbst
behauptung (Egoismus) wieder, die insofern ·wichtig ist, als sie so etwa alles ent
halt, was an egoistischen Regungen denkbar ist. Unstreitig hat KLAGES auf dem 
Ge biete der Charakterologie bah n b r e c hen d ge"TI-kt, da er es zum erstenmal 
versucht hat, die individuelle Personlichkeit in einem wohl aufgebauten System 
vollstandig zu erfassen. Die Charakterforschung verdankt ihm wertvolle 
Anregungen. Ganz besonders willkommen sind die Ubersichtstabellen uber die 
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Triebfedern. Die Grundunterscheidung der Selbsthingebung und Selbst
behauptung ist auch fUr die Pathologie von Bedeutung, 1m iibrigen fehlt eine 
enge Fiihlung mit der Psychopathologie, ohne die eine moderne Charakterologie 
mcht wohl denkbar ist. Allerdings ist besonders hervorzuheben, daB die Aus
fiihrungen iiber Hysterie in der neuen Auflage wichtige Seiten des hysterischen 
Charakters beleuchten, die bis heute in dieser Form nicht beachtet sind. Aber 
trotz vieler guter Beobachtungen ist zu sagen (das gilt auch fUr die neue Auflage), 
daB der praktische Psychologe sich diesem System nicht restlos verschreiben kann, 
da es allzu wohlgeordnet und schematisiert ist, so daB es sich an vielen Punkten 
von dem wirklichen, pulsierenden Leben allzusehr zu entfernen scheint. Das 
werden unsere spateren Ausfiihrungen zeigen. 

Eine zweite analytische Untersuchung von APFELBACH 1) lOst den Charakter in 
fiinf Grundtendenzenauf: Geschlech tlichkei t, Ps ychomodali ta t, Emotio
nalitat, Moralitat und 1ntellektualitat. Das Hinzutreten von sog. ak
zessorischen Charakterelementen gibt weitere Variationsmoglichkeiten. 

a) Die Geschlechtlichkeit. Hier schlieBt sich ArFELBACH eng an WEININGER an, 
dessen Typenunterscheidung nach dem jeweiligen Gehalt an mannlicher und weiblicher 
Substanz wir schon kennengelernt haben. Er illustriert dieses Schema durch einige erb
biologische Beispiele, und zwar findet er, daB bei maskulinen Eltern alle Kinder maskulin 
sind (auch die Tochter}, umgekehrt bei femininen Eltern aIle Kinder immer femininen Cha
rakter besitzen (auch die Sohne). Er betont mit Recht die erbkonstitutionelle Bedingtheit 
der Geschlechtlichkeit. 

Das maskuline Denken zeigt hohe logische Urteilsbildung, Erfassen des Wesentlichen 
und Objektivitat. 

Das feminine Denken Labilitat des logischen Zusammenhangs, Abirren vom Wesent
lichen, Neigung zur Bildersprache und zu novellistischer Ausschmiickung, Mangel an Objek
tivitat, Urteilstriibung, Vorherrschen eines subjektiven Kolorits. 

b) Die Psychomodalitiit. Sie umfaBt die Gegensatze des Sadismus und Masochis
m us 2 ). Diese Begriffe sollen nicht die bekannten sexuellen Perversionen bezeichnen. Viel
mehr ist ein Sadist nach ArFELBACH ein Mensch mit ausgepragtem psychischen Kraft
gefiihl; energisch, willensstark, mutig, unternehmend. Dagegen ist fiir den Masochisten 
charakteristisch: Energielosigkeit und Willensschwache, Nachgiebigkeit, Gutmiitig
keit und furchtsam-scheues Wesen. Die Unterschiede sind schon bei Kindern deutlich er
kennbar. Die einen dominieren und herrschen, geben Anordnungen und Befehle, .spielen 
immer die Hauptrolle, schaffen sich einen Kreis von Untertanen und Bewunderern, die blind 
gehorchen; aIle ungefiigigen Elemente werden bekampft und boykottiert. Die andern sind 
gefiigig und duldsam, scheu, angstlich, schutzbediirftig; sie fiigen sich den Sadisten, werden 
von ihnen geneckt und gehanselt; oft ist ihr Dasein ein standiges Martyrium. Der sad i s tis c h e 
Mann zeigt Selbstandigkeit, Kiihnheit und Unternehmungslust. Er wagt, gewinnt, kampft 
und arbeitet. Er ist aktiv und aggressiv (Grobian, Tyrann), stolz und selbstbewuBt. Gegen 
Konkurrenten mit HaB und Neid erfiillt, spielt er gerne die erste Rolle. Er ist entschlossen, 
unter Umstanden skrupellos, ohne Mitleid; ein gefahrlicher Gegner. In der Liebe ein echter 
GenuBmensch, maBlos in all seinen Wiinschen und Bediirfnissen (carpe diem). Er legt keinen 
Wert darauf, sich selbst zu erkennen; er hat kein Bediirfnis nach tieferem Begreifen und 
Verstehen. Er ist eine wirklichkeits-zugewandte Kampfnatur; im HaB starker als in der Liebe. 
Die sadistische Frau ist exzentrisch, launenhaft und inkonsequent. Sie ist bestrebt, 
aIle andern zu iibertrumpfen, immer die erste Rolle zu spielen, sich mit Glanz und Luxus 
zu umgeben. Sie sammelt eine groBe Zahl von Verehrern um sich. Obwohl diese ihr viel
bch gleichgultig sind, braucht sie eine Leibgarde zur Erhohung ihres Selbstgefiihls. Sie ist 

1) ArFELBACH, H.: Der Aufbau des Charakters. Elemente einer rationalen Charaktero
logie des Menschen. Leipzig u. Wien: W. Braunmuller 1924. 

2) Man hat diese Extreme wohl auch als Stheniker und Hypostheniker (Astheniker) 
bezeichnet. 

3* 
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~ine gewiegte Herzensbrecherin. Fehlt ihr korperliche SchOnheit, so entwickelt sie schon im 
jugendlichen Alter Schadenfreude, Boshaftigkeit und Gehii.ssigkeit. Sie scheut nicht davor 
zurUck, Gluck und Liebe anderer zu zerstoren, eine jugendliche, hubsche RivaIin bis zur Ver
nichtung zu bekampfen. Auch bei der Frau ist RaB charakteristisch fiir die sadistische 
Veranlagung. 

Der Masochist ist gekennzeichnet durch willige Ergebenheit in sein Schicksal. Er 
ist versohnlich und nachgiebig. FUr auBeres Handeln hat er keinen Sinn; er erreicht daher 
viel weniger als der Sadist. Sein Interesse ist mehr dem Innenleben zugewandt, das er gerne 
einem Tagebuch oder einer Selbstbiographie anvertraut. Er studiert und analysiert sich 
selbst und versucht, zum Verstandnis seines eigenen Ichs zu gelangen. Er spielt dem Leben 
gegeniiber eine mehr passive Rolle. Masochistische Frauen sind wenig vertraut mit dem 
Instinkte der Liebe; Eroberungen gelingen ihnen selten, sie haben nur die Fii.higkeit, sich 
erobern zu lassen. Der Masochist neigt zur Vergeistigung, zur Sublimierung erotischer 
Gefiihle. Er neigt zu schwarmerischer Verehrung und Anbetung. Er tragt sein suBes Ge
heimnis im Busen, bis er sich endlich entschlieBt, seine Gefiihle der Angebeteten (vielleicht 
durch ein lyrisches Gedicht) zuverraten. Leicht laBt er sich abweisen und einschiichtern. 
Rivalen gegeniiber zieht er meist den Kiirzeren, da er den Kampf vorzeitig aufgibt. Doch 
ist er dauerhaft und bestandig in seiner Neigung. Er ist weit mehr mit seinem SUbjekt dabei 
Eingagiert als der Sadist, dem es nur um den objektiven Erfolg zu tun ist. Er ist starker in 
der Liebe als im HaB. Bei Untreue wird er hOchst selten gegen seine Geliebte die Waffe 
richten; er wird eher zum Selbstmord schreiten als zum Mord. Wir finden Masochisten haufig 
im Seelsorgerberuf. 

Beim sadistischen Denken finden wir ein erhOhtes Interesse fiir Details, Vorliebe 
fiir alles Konkrete und Deskriptive, wenig Sinn fiir das Allgemeine und Kausale. 

Das masochistische Denken ist auf Probleme gerichtet, es strebt nach tief fundierten 
Erklii.rungen, nach dem Erfassen des Allgemeinen und Kausalen. 

Es gibt zwischen Geschlechtlichkeit und Psychomodalitat vier verachiedene Denkrich
tungskombinationen: 1. der maskuline masochistische Denker ist pradisponiert zu 
den hasten und edelsten wissenschaftlichen Leistungen. 2. Weniger erfolgreich als Wissen
schaftler ist der maskulin-sadistische Denker, da ihm der Sinn fiir die Probleme fchlt; 
er beschrankt sich meistens auf das Deskriptive. 3. Der feminine Masochist ist kein 
ernster Wissenschaftler. Wohl ist sein Denken auf tiefe Probleme eingestellt, doch wird er 
wegen mangelnder Logik leicht ein Opfer von Fehlurteilen. Er hat eine besondere Vorliebe 
fiir novellistische Bildersprache und ist daher ein guter Essayist. Er ist auch der Typus des 
Lyrikers, der SchOpfer tiefempfundener Liebesgedichte und sentimental-kontemplativer 
Novellen. 4. Der feminine Sadist kommt iiberhaupt nicht fiir wissenschaftliche Zwecke 
in Betracht. Er ist der Mensch der groben logischen VerstoBe und phantastischen Entglei
sungen. Sein Phantasieerleben stiirmt iiber jede logische Schranke hinweg mit stiirmischer 
Impulsivitat. Er ist ein Meister in bizarr und barock pointierten Reflexionen. Er liebt 
Abenteuerromane, Grotesken und Aphorismen. 

Je mehr das feminine Element zunimmt, desto mehr verschiebt sich das Interesse 
von der Wissenschaft zur schonen Literatur; ein echter Wissenschaftler ist stets maskuIin. 
Der Witz, dessen Pointe im ttberraschenden, Unerwarteten liegt, ist eine Spezialitat des 
sadistischen Geistes; denn er steht auBerhalb der Logik. In der Technik sind in erater Linie 
praktisch-reale Leistungen notwendig. Sie erfordern Initiative, Unternehmungsgeist und 
Kiihnheit, wie sie dem Sadisten eigentiimlich sind. Auch in der Weltanschauung stehen 
sich Sadist und Masochist gegeniiber. Der Masochist ist immer bestrebt, die Ereignisse 
in ihrer Abhangigkeit voneinander zu begreifen; er sieht aIle Geschehnisse vom Standpunkte 
der Ursache und Folge. Bei dem Sadisten bilden die Ereignisse kein Kontinuum, sondern 
ein punktuelles, singulares Geschehen ohne inneren Zusammenhang mit anderen Ereignissen. 
Sein geringes Kausalbediirfnis erfordert keine funktionellen Beziehungen. Er hat ein inniges 
Verhaltnis zu allem Mysteriosen, Magischen und Okkulten; er neigt zum Aberglauben, 
ganz hasonders bei femininen Einschlii.gen. Der Masochist kann sich dagegen mit dem 
Akausalen, Abrupten und Diskontinuierlichen gar nicht befreunden. 
- Der Sadist ist Empfindungsmensch mit pragnanten Sinneseindriicken, der Masochist 
Gemiitsmensch mit stark entwickeltem Gefiihlsleben. Gelegentlich findet sich eine Kom
bination mit der entsprechenden sexuellen Perversion, doch keineswegs immer. 
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Zwischen den Charakterelementen der Geschlechtlichkeit und der Psychomodalitat 
besteht kein originar bedingter funktioneller Zusammenhang. Sadistische und maskuline 
Anlage sind voneinander ebenso unabhangig wie feminine und masochistische. 

Es gibt ein erotisches Attraktionsgesetz, nach dem sich der Sadismus als Korrelat maso
chistisches Wesen sucht und umgekehrt. 

c) Die EmotionaIitiit. Diese dritte Dimension des Charakters umfaBt die psychische 
Ansprechbarkeit eines Menschen, die Intensitat und Nachhaltigkeit seiner Reaktionen auf 
auBere Reize; die Leichtigkeit, mit der bei einem Menschen Gemiitsbewegungen hervor
gerufen werden; die Wirkungen auf das gesamte psychophysische Leben. Zu den Hyper
emotionalen zahlen die Sensitiven, Impressionablen, Empfindsamen, Eindrucksfahigen, 
Sentimentalen, Melancholiker, Choleriker, Impulsiven, Reizbaren, Neurasthenischen, Ner
vasen, Exzentrischen, Neurotischen, Hysterischen, Psychoasthenischen, Psychopathischen; 
Sie sind leicht fUr etwas zu interessieren, sie weinen und lachen leichter, sie fiirchten und 
argern sich schneller als andere. Die Hypoemotionalen sind stumpf, apathisch, phleg
matisch; sie werden meist auch als nervenstark bezeichnet. 

Die Emotionalitat ist nach APFELBACH eine hereditar gegebene Reaktionsweise des 
Zentralnervensystems, abhangig von seinem Bau und seiner Funktion. 

Die Hyperemotionalitat bringt starke Schwankungen im Gefiihls- und Affektleben 
mit sich. Niedergeschlagenheit, Nervositat und LebensiiberdruB wechseln mit iibersprudeln
der Lebensfreude und ausgelassener Heiterkeit; zaher Eigensinn schlagt um in vallige Abulie. 
"Himnielhoch jauchzend und zum Tode betriibt", maBlose Freude und bodenloser Schmerz. 
Diese Naturen sind besonders zu nervasen Erkrankungen disponiert. 

Die Hypoemotionalen gehen teilnahmslos durchs Leben. Sie begniigen sich mit den 
primitiven Anspriichen des mehr praktischen Daseins, ohne hahere Zwecke und Bestrebun
gen zu kennen. Ungenial, einsilbig, wortkarg, witzlos, fad, ideenarm, ohne Esprit und Be
geisterungsfahigkeit, ohne Sinn fUr feinere Seelenprobleme. 

Die charakterlichen Eigenschaften erfahren durch die Emotionalitat erst ihre entsprechende 
Intensitat. 

Bei den Hyperemotionalen ist das Phantasieleben sehr lebhaft entwickelt. Bei im iibri
gen feminin-sadistischer Anlage resultieren romantische Naturen mit phantastischen Fabu
lationen, mit kiihnem, abenteuerliisternem Ausschweifen des Geistes (Sadist = Mangel an 
Rationalitat und Kausalitat; feminin = Schwache der logischen Korrektur). 

d) Die Moralitiit. Extreme Grade des moralischen Empfindens werden durch die hoch
moralischen, ethisch hochwertigen einerseits und die verbrecherischen, antimoralischen 
Individuen andererseits reprasentiert. Zwischen beiden gibt es eine ganze Skala von Uber
gangen. APFELBACH unterscheidet zwei verschiedene Hauptformen: den aktiven aggressiven 
(erethischen) Typus des gewalttatigen Verbrechers und den passiven (apathischen) Typus 
des initiative·schwachen Taugenichts (Veruntreuungen, Betriigereien). Bei der erethischen 
Form ist meistens neben Amoralitat noch Sadismus und Hyperemotionalitat vorhanden, 
bei der passiven Form Masochismus und Hypoemotionalitat. 

Leichtere Formen verbergen sich unter der Maske eines liebenswiirdigen, gutartigen 
Charakters; kriminelle Handlungen fehlen, soweit nicht Versuchungen locken. Vielfach 
sind es sonnige, heitere, sanguinische Temperamente, leichtsinnig und ohne viel Skrupel. 
Sie kannen nicht haushalten, machen Schulden, niitzen das Vertrauen ihrer Mitmenschen 
aus, betriigen oft sogar ihre besten Freunde. Sie versprechen alles und halten nichts, nehmen 
alles von der leichten Seite. Sie sind haItI os, ein steuerloses Schiff, das nach der starksten 
Windrichtung geht. Bei Zurechtweisung sehr findig in Ausreden, aus Widerspriichen kannen 
sie sich gewandt herausziehen. Sie haben kein Ehrgefiihl ("dickes Fell") und keine Achtung 
vor der sozialen Ordnung (Typusdes haltlosen Degenere). 

Schwerere Formen der Amoralitat ergeben je nach Kombination mit andern Charakter
eigenschaften bestimmte Verbrechertypen. Unter den aggressiven (sadistisch) Amoralisten 
finden wir bei starkem Trieb- und Affektleben (Hyperemotionalitat) und gut entwickelter 
Urteilskraft (maskulin) den raffinierten Meisterverbrecher mit dem Extrem des absolut 
gefiihlskalten Raubmarders. Der Hochstapler und Betriiger ist ebenfalls sadistisch (herrisch) 
und hyperemotional, dabei aber feminin (geringes "intellektuelles" Gewissen, lebhafte Phan
tasie). Bei den apathischen Formen unterscheidet APFELBACH Fahrlassigkeitsdeliktler und 
arbeitsscheue Spitalbriider. Erstere sind amoralisch, hypoemotional (phlegmatisch), maso-
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chistisch (unenergisch) und feminin (beeinfluBbar). Letztere mehr maskulin (unbeeinfluBbar). 
Bei den hypoemotionalen Amoralisten handelt es sich meistens um eine harmlose Defekt
veranlagung. 

e) Die IntellektuaUtiit. In den Begriff Intellekt faBt Al'FELBACHVerstand, Urteilskraft, 
Kombinationsfahigkeit, Auffassungsvermogen und Gedii.chtnis zusammen. Der Intellekt 
ist eine komplexe GroBe. Je nach dem Vorwiegen der einen oder anderen Komponente 
t'rgeben sich verschiedene Formen der Begabung. Oft besteht eine starke Disproportionali
tiit zwischen Verstand und Gediichtnis. Es gibt ja z. B. Schwachsinnige mit fabelhaften 
.Gediichtnisleistungen. Al'FELBACH unterscheidet daher Gediichtnistypen und Ver
sta.ndestypen. Die ersteren haben meistens infolge ihres "mechanischen" Gediichtnisses 
gute ~chulerfolge zu verzeichnen, die zweiten eignen sich besonders fUr die erkliirende wissen
schaf:tliche Tiitigkeit (logisches Gediichtnis). Der sadistische Geist zeichnet sich besonders 
durch Merken von Einzelheiten aus, bei ihm richtet sich die Hauptenergie auf die Gediichtnis
leistung 80n sich. Der Masochist mit seinem groBen Kausalbediirfnis findet in erater Linie 
in dem verstandesmiiBigen Erfassen des Lernstoffes seine Befriedigung; daher ist sein Inter
esse ffir das reine Gediichtnismaterial gering. Kinder haben meist ein gutes mechanisches 
Gediichtnis; im Laufe der Entwicklung bereitet das mechanische Lemen immer mehr Schwie
rigkeiten, und es steht dann das logische Gediichtnis im Vordergrund. Gewisse Gediichtnis
verschiedenheiren konnen durch Verschiedenheiten des Interesses bedingt sein. Das Ge
diichtnis wird in seiner Richtung oft affektiv geleitet. So kann folgende Disproportionalitiit 
zustande kommen: gutes Gediichtnis ffir physikalische Gesetze, aber schlechtes ffir Ereig
nisse der Weltgeschichte. Bei hohen Graden der geistigen Leistungsfiihigkeit mlissen beide 
Komponenten (Verstand und Gediichtnis) gut ausgebildet sein. Ein besonderer Faktor ist 
das Kombinationsvermogen, d. h. die Leichtigkeit und Lebendigkeit der assoziativen 
Verbindung von Denkinhalten (Ideenreichtum, Menge von Einfiillen, Esprit). Den Ideen
reichen sind Erkenntnisse und Einblicke in die Zusammenhange der Dinge leichter zugiing
lich. Die Ideenarmen (gehemmte Kombinationsfiihigkeit, geringe Assoziationsbereitschaft) 
finden nur schwer Vergleiche und Analogien, sie sind schwerfiillig und langsam in der Folge
rung und Anwendung von Denkergebnissen. Das Kombinationsvermogen hiingt von dem 
.Grad der Emotionalitiit abo Esprit ist meistens mit hyperemotionaler Anlage verknlipft, 
gefiihlstumpfe Menschen sind meist auch Gedankenstiimper. Verschiedenheiten kommen 
dadurch noch zustande, daB die assoziative Tiitigkeit einmal nach streng logischen Gesetzen 
(maskulin-masochistisch) vor sich geht, oder daB sie sich hypologisch, hypokausal abspielt 
(feminin-sadistisch). . 

Was die geistigen Leistungen anbetrifft, so kann ein Mensch mit geringer Gesamtintellek
tualitiit das gleiche Bildungsniveau erreichen bei entsprechendem Ehrgeiz und FleiB, als ein 
anderer, dessen Gesamtintellektualitiit groBer, dessen Energie aber geringer ist. 

f) Die akzessorischen Charakterelemente. Hier weist Al'FELBACH darauf hin, daB das 
tiberwiegen altruistischer (Aufrichtigkeit, Offenherzigkeit, Vertrauensseligkeit) oder 
egoistischer (Engherzigkeit, MiBtrauen, Unaufrichtigkeit, Neid, Geiz) Tendenzen sehr 
weitgehend von den Daseinsbedingungen abhiingig ist. Sind diese giinstig, so werden die 
altruistischen Tendenzen um so mehr dominieren. Die egoistische Reihe ist am auffallendsten 
entwickelt beim Sadisten. Egoistische Tendenzen bilden sich am besten, wenn sadistisches 
Wesen gewaltsam unterdrlickt. wird. Weiterhin wird der Egoismus durch hohere Grade von 
Emotionalitiit und Amoralitiit verstiirkt. Hypoemotionalitiit, Masochismus und positive 
Moralitiit lassen den Egoismus weniger deutlich in Erscheinung treten. Nicht immer sind 
Sadisten egoistisch und Masochisten altruistisch. Es gibt auch altruistische Sadisten und 
Masochisten mit verschlagenem, hinterlistigem, unaufrichtigem, neidischem Wesen. Amorali
tiit und Egoismus, feminin-masochistisches Wesen ergeben den hinterlistigen Schleicher und 
Denunzianten. 

Ausfiihrlich geht Al'FELBACH ferner auf die Tatsachen der Kompensation ein, die er 
als akquirierte Elemente des Charakters bezeichnet. Verkrlippelte und MiBgestaltete, die 
.Enterbten des Lebens, die nicht wie andere an den Genlissen des Lebens teilzunehmen ver
mogen, sehen ihre Befriedigung darin, sich liber das MiBgeschick anderer zu freuen. So 
verschaffen sie sich ihren Lustgewinn, daB sie sich durch heimtlickische Schadenfreude 
liber ihre eigenen Mangel hinwegsetzen. Es gibt Masochisten, hei denen ein iihnlicher Vor
gang zu beobachten ist. Sie (nicht aHe) flihlen sich in ihrer masochistischen Art nicht wohl 
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und bemiihen sich daher, ihre Schiichternheit und Angstlichkeit durch die Maske sadistischer 
Entschlossenheit und Kiihnheit zu verbergen. Oft gerat das pseudosadistische Arrange
ment ins Wanken. Es lauft Gefahr, in kritischen Momenten von den masochistischen 
Tendenzen iiberwaItigt zu werden (plOtzliches Durchbrechen von angstlich-ratloser Ver
stimmung). Nur die maskulinen Typen wehren sich mit allen Mitteln gegen ihren Masochis
mus, in dem sie eine Schwache erblicken. Feminine Masochisten fiihlen sich wohl in ihrer 
Raut. Sie sehnen sich nicht nach (iibertriebenem) SelbstbewuBtsein. Der Pseudosadismus 
tritt immer erst nach der Pubertat in Erscheinung, wenn allmahlich das maskuline BewuBt
sein erwacht. Der Pseudosadist beobachtet sich sehr scharf und ist immer darauf bedacht, 
miBliebige Ziige an sich zu bemerken und auszumerzen. Er wird daher leicht ZUlli Selbst
hasser. 

Eine andere Form der Kompensation tragt die Maske blasiert-phlegmatischer Gemiits
ruhe. Es sind nervos-empfindsame Menschen, die sich bemiihen, ihre Ryperemotionalitat 
nach auBen zu unterdriicken. Sie pflegen jede Impressionalitat im Keime zu ersticken, 
wodurch ihre ganze Wesensart etwas Gezwungenes bekommt. 

Ernste Melancholiker zeigen nicht selten ein heiteres Gesicht. Sie wollen um jeden Preis 
lustig sein, auch wenn ihre seelische Verfassung dieser Stimmungslage nicht entspricht. 
Sie wollen dabei nicht nur vor andern vergniigt erscheinen, sondern sich selbst aufgeraumt 
und gut aufgelegt'sehen. 

Das Milieu ist fiir die Kompensation von groBer Bedeutung. Insbesondere feminine 
(leicht beeinfluBbare) Naturen werden sich leicht an die Umgebung anpassen und dadurch 
Charaktereigenschaften akquirieren. 

Charakter und psychische Erkrankung. Eine wichtige Vorbedingung fiir alle ner
vosen Erkrankungen ist, so sagt APFELBACH, die Ryperemotionalitat. Fiir die Hysterie gibt 
die feminin-sadistische Veranlagung den besten Boden ab (geringe kritisch-logische Anlage, 
aggressiv-impulsive Motorik); fiir die Rypochondrie die maskulin-masochistische Wesensart 
(Angstlichkeit und mannliches Unsterblichkeitsbediirfnis). Auch bei Erythrophobie handelt es 
sich um maskuline Masochisten. Meistens sind es Pseudosadisten, die sich gegen ihre maso
chistische Anlage auflehnen. Es ist ihnen darum zu tun, ihr Prestige nicht beeintrachtigt 
zu sehen. Die Moglichkeit, zu erroten, ist fiir sie ein unertraglicher Gedanke, daher haben 
sie Furcht vor diesem Verlegenheitszustand. Die maskulin-sadistische Art solI zu Zwangs
zustanden disponieren, die feminin-masochistische zu depressiven Verstimmungen. 

Charaktersynthese. APFELBACH schlieBt seine Charakterologie damit ab, in einer 
Reihe von Kombinationen die einzelnen Charakterelemente zu verschiedenen Personlich
keitstypen zusammenzubauen. 

Einige Beispiele: 1. Organisator, Politiker, Feldherr, Diktator, genialer Techniker = 
maskulin (klarer logischer Geist), sadistisch (energisch, mutig, nach Handlung drangend), 
hyperemotional (nachhaltige, heftige Gefiihlseindriicke), moralisch (sittenstrenges, dis
zipliniertes Wesen), intellektuell vollwertig, offen, aufrichtig, altruistisch. 

2. Schwarmerischer Idealist, Lyriker, kontemplativer Erotiker = feminin (phantasie
voll, einfiihlbares Wesen), masochistisch (weich, stark entwickeltes Gefiihlsleben), hyper
emotional, moralisch, intellektuell, offenherzig. 

3. Gewalttatiger Verbrecher (planvoll, scharfsinnig), Raubmorder = maskulin (klares, 
logisches Urteil), sadistisch (mutig), hyperemotional (stark affektiv), amoralisch, intellektuell 
vollwertiges und offenes Wesen . 

. Es ist sieher nieht zu bestreiten, daB aueh APFELBACH manehes Riehtige 
gesehen hat. So moehte ieh die ersten beiden Charakterdimensionen der Ge
sehleehtliehkeit und Psyehomodalitat unbedingt anerkennen. Allerdings wiirde 
ieh die durehaus miBverstandliehen Begriffe Sadismus und Masoehismus lieber 
dureh stheniseh und astheniseh (bzw. hypostheniseh) ersetzen. Die Konzeption 
des sadistiseh-masoehistisehen Denkens seheint mir etwas problematiseh. Die 
andern Charakterelemente sind naeh unserer heutigen Auffassung allzu grob und 
undifferenziert. Der allgemeine unseharfe Begriff der Moralitat ist vollig unbraueh
bar; dasselbe gilt fiir die Intellektualitat, die von KLAGES viel feiner analysiert 
wurde. Aueh die Emotionalitat HiBt sieh weit besser zergliedern; in der Hyper-
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emotionalitat wird so etwa alles zusammengefa.Bt, was an nervoser Exaltation 
vorkommt. 1m iibrigen enthalt die Darstellung manche Widerspriiche und viele 
Unklarheiten, die sich scheinbar bei der Personlichkeitsanalyse nur schwer ver
meiden lassen. Zeigt der Raubmorder wirklich ein offenes Wesen1 Sind Altruis
mus und Egoismus besondere Charakterelemente 1 In welcher Beziehung stehen 
sie zur Sthenie und Hyposthenie 1 Derartige Beispiele lie.Ben sich noch vermehren. 

Die Charaktersynthese ist allzu schematisch-kombinatorisch gedacht, es 
fehlen die Beziehungen der einzelnen Elemente zueinander. Der ganze Aufbau
versuch bleibt zu sehr im Groben, Oberflachlichen stecken. So werden wir auch 
von diesem charakterologischen System nur teilweise Gewinn haben. Die An
satze waren gut, doch fehlt die feine Differenzierung und der organische Zu
sammenschlu.B der Elemente zur Einheit. 

Von den beiden ersten Systemen unterscheidet sich der Personlichkeitsaufbau 
von EWALD!) durch eine streng biologische Orientierung. 

EWALD nimmt auf der einen Seite den individuell gegebenen, dureh ganz umsehriebene 
biologisehe Vorgange bedingten Biotonus 2 ) an. Dureh ihn sind auf psyehisehem Gebiet 
Intensitat, psyehisehes Tempo und Vitalgefiihle als .xuBerungsweisen des Temperamentes 
bestimmt. Sie haben zeitlebens innerhalb einer geringen Sehwankungsbreite eine konstante 
Hohe. 

Auf der andern Seite steht die individuell gegebene Funktionsbereitsehaft des Zentral
nervensystems, abhangig von der physisehen Konstruktion der nervosen Elemente 3). Sie 
bedingt die Gesamtheit der Triebriehtungen und Reaktionen, die im Rahmen der Person
liehkeit den angeborenen Charakter ausmaehen. Der Charakter entfaltet sieh erst im Laufe 
des Lebens, er bildet UDd entwiekelt sieh; bei einem Kinde kann man noeh nieht von Charak
ter reden. Er ist UDgemein abhangig von auBeren Faktoren. Daher stellt er nur eine wenig 
konstante GroBe dar. 

Der Biotonus ist EnergiesehwUDgJ einGradmesserfiir die dem Organi~mus innewohnende 
Lebensenergie. Ein guter, straffer BiotonussehlLfft geringe Ermiidbarkeit, groBe Wider
standskraft und meistens lange Lebensdauer. Der Organismus kann sieh trotz strammer 
Tatigkeit aueh bei kurzen Ruhepausen lange Zeit auf der Hohe der "Dampfspannung" 
halten. Mensehen!nit sehleehtem BiotonUS"'-zeigen miides, sehlaffes Wesen, Langsamkeit 
UDd geringen allgemeinen Turgor. Der Biotonus ist gegeben dureh die Giite und Sehnellig. 
keit des Stoffumsatzes; er kann sieh andern naeh Intensitat und Tempo. Aligemeines Wohl
beliagen, durch auJ3ere Umstande unbegriindete gute Stimmung, gesteigertes SelbstbewuBt
sein, rasehe Auffassung und Konzentrationsfahigkeit, EntsehluBkraft und Sehaffensfreudig
keit sind Anzeiehen eines guten, hoehgestellten Biotonus. Der sehleehte, tiefgestellte Bio
tonus bringt sehwaehe Lebenstriebe, Mattigkeit, Tragheit UDd niedrig gestimmte Vital
gefiihle (ernst, still, melaneholiseh), ver!nindertes SelbstbewuBtsein, mangelnde EntsehluB. 
kraft !nit sieh. 

Dem 'straffen Biotonus entsprieht das sanguinisehe oder hypomanisehe Tempera
ment, gek~:imzeiehnet dureh ein besehleunigtes psyehisehes Tempo, dureh Lebensfreude und 
Lebenselan. 

Der sehlaffe Biotonus sehafft ein melaneholisehes oder depressi ves Temperament 
!nit verlangsamtem psyehisehem Tempo, Lebensernst UDd Mangel an Sehwnngkraft. 

Der durehsehnittliehe Biotonus ist die Grundlage des besonnenen, normalen Tempera
mentes !nit durehsehnittliehem psyehisehem Tempo, ohne besonders gefarbten Stimmungs
hintergrUDd. 

1) EWALD, G.: Temperament und Charakter. Berliri: Julius Springer 1924. 
2) Angeblieh abhangig von einem besondern Gehirnzentrum im Hohlengrau UDter Mit

beteiligung des vegetativen Nervensystems, der versehiedenen driisigen Organe UDd des 
BlutgefaBsystems. 

3) Die biologisehe Basis soIl dureh die Hirnstammgegend !nit den dort liegenden vege
tativen Zentren gegeben sein, weiterhin dureh die inneren Driisen !nit ihrer Sekretion. 
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Das manisch-depressive Irresein ist eine echte Temperamentskrankheit; Manie = krank
haft gesteigerter Biotonus mit erh6hter Lebensenergie; Melancholie = erniedrigter Bio
tonus mit schlaffem Lebensschwung. 

Das psychische Tempo ist nun nicht allein durch den Biotonus bedingt. Es sind daran 
u. U. auch strukturelle charakterliche Momente beteiligt. So kann auch bei hochgestelltem 
Biotonus eine allgemeine Langsamkeit und Behabigkeit 'gegeben sein; ebenso umgekehrt 
ein iibersteigertes seelisches Tempo bei schlechtem Biotonus. 

Charakter ist psychisches Reagieren, abhangig von der Reaktionsfahigkeit des 
Zentralnervensystems. Fiir die Ausbildung von Charakter und Temperament sind z. T. 
dieselben biologischen Organelemente verantwortlich. 

Bei den altbekannten Temperamentstypen des Cholerikers und Phlegmatikers handelt 
es sich nach EWALD eigentlich um Charaktertypen. Denn ihre EigentiimIichkeit liegt auf 
dem Gebiete der affektiven Reaktion. 

In der charakterologischen Einteilung lehnt EWALD sich eng an ein Schema KRETSCHMER s 1 ) 

an. Er unterscheidet bei der Erlebniswirkung 1. die Eindrucksfahigkei t (Affekth6he: 
empfindsam - gleichgiiltig); 2. die Retentionsfahigkeit (Affektdauer: belehrbar -
unbelehrbar; Merkverm6gen: gut - schlecht); 3. die intrapsychische Verarbeitung 
oder Aktivitat (geistige Lebendigkeit: beweglich - trage; daneben aber inteIlektuelle 
Steuerung der Affektivitat und gedankIiche Eingliederung, Phantasie, Kombinationsgabe); 
4. die Ableitungsfahigkeit (affektives Abreagieren: leicht - gehemmt; daneben Willens
sphare: sich durchsetzend - nachgiebig). Diese verschiedenen Komponenten sind von 
EWALD nicht immer in der gleichen Intensitat gedacht. Dieselbe Eigenschaft kann in einem 
FaIle sehr stark, im andern nur schwach entwickelt sein. Entscheidend fiir das Charakter
bild ist nicht die absolute Intensitat einer Eigenschaft, sondern das dynamische Zusammen
spiel samtlicher Komponenten. Weitere Unterschiede sind gegeben durch Verschieden
heiten der Eindrucksfahigkeit und Retentionsfahigkeit fiir h6her gefiihls betonte Ein
drii cke oder fiir niedere Trie berle bnisse. Ferner durch Unterschiede der Triebhaftig
keit selbst, deren Gegensatze in riicksichtsloser Egozentrizitat oder aItruistischer Einstellung 
zum Ausdruck kommen. 

Die FiiIle der EWALDschen Charaktertypen, die durch die verschiedensten Kombinatio
nen der einzelnen Komponenten zustande kommen, laBt sich hier nur in groben Umrissen 
wiedergeben. Eine schematische ti"bersicht wird das Verstandnis erleichtern. Es werden 
vier groBe Gruppen unterschieden: I. Eindrucksfahige Stheniker (handelnde, aktive Naturen), 
II. Eindrucksfahige Astheniker (ausweichende, passive Naturen), III. Gefiihlskalte Sthe
niker, IV. Gefiihlskalte Astheniker. Die ersten beiden geh6ren zu den affektiv Erregbaren, 
die letzten zu den wenig Ansprechbaren. Jede der vier Gruppen ist wieder in vier Unter
gruppen eingeteilt (s. Abb.3). Bei diesen 16 Untergruppen fiihrt EWALD jeweils wieder 
eine ganze Anzahl von Pers6n1ichkeitstypen auf; verschieden nach ihrer starkeren und schwa
cheren Triebhaftigkeit, nach der Art ihrer Eindrucks- und Retentionsfahigkeit fiir h6here 
Eindriicke oder niedere Trieberlebnisse, verschieden aber auch nach der absoluten Inten
sitat (Quantitat) der einzelnen Komponenten. Es ist v611ig unm6glich, auf aIle Einzellieiten 
hier einzugehen. Ich m6chte mich darauf beschranken, fiir jede der 16 Untergruppen je 
ein Beispiel kurz anzudeuten. Die relativ "normalen" Pers6n1ichkeitstypen sind charakteri
siert durch dynamische Ausgeglichenheit der einzelnen Komponenten. 

Bei Psychopathen finden sich starke Intensitatsdifferenzen, durch die die (pathologisch) 
innere Spannung und Zerrissenheit hervorgerufen wird. 

Unter 1. (s. Abb. 3) schildert EWALD einen mehr oder weniger normalen Charakter 
von relativer Ausgeglichenheit. 

2. Durch den Retentionsdefekt (unbelehrbar; unfahig, Erfahrungen zu sammeln; un
bestandig, sprunghaft) ergibt sich oberflachIiche Haltlosigkeit (Augenblicksmenschen) mit 
(bei guter intrapsychischer Aktivitat) Neigung zu pseudologischen Phantasien, ferner Ten
denz zum Handeln (u. U. Hochstapler). 

3. Die mangelnde intrapsychische Aktivitat und Steuerung laBt bei guter Ableitungs
fahigkeit den Affekten und Trieben die Ziigel schieBen. Infolge starker Retentionsfahigkeit 
schwingen aIle Erlebnisse (angenehme und unangenehme) sehr lange nach; dies kann zu 
zaher Verbohrtheit und Einseitigkeit fiihren (iiberwertige Idee, Querulant). 

1) KRETSCHl\iER, E.: Der sensitive Beziehungswahn. Berlin: Julius Springer 1918. 
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Tabelle 4. Charaktertypen (nach EWALD). 

A. Affektiv Erregbare ("Aufgeregte", "Eindrucksfahige", "Gefiihlsmenschen"). 

I. Eindrucksfahige Stheniker (handelnde, aktive Naturen). 

1 Starke Eindrucksfahigkeit gute Retentiousfiihigkeit 

(empfindsam) (beiebrbar) 

gute intraps. Aktivitat 

(beweglichen Geistes) 

2 Starke Eindrncksfahigkeit schlechte Retentionsfiihigkeit gute intraps. Aktivitat 

(empfindsam) (unbelehrbar) (beweglichen Geistes) 

3 Starke Eindrucksfilhiskeit 

(empfindsam) 

gute Retentionsfilhigkeit 

(belebrbar) 

schlechte intraps. Aktivitilt 

(triigen Geistes) 

starke Ableitungsfiihigkeit 

(sich durchsetzend) 

starke Ableitungsfiihigkeit 

(sich durchsetzend) 

starke Ableitungsfiihigkeit 

(sich durchsetzend) 

4 Starke Eindrucksfiihigkeit schlechte Retentionsfiihigkeit schlechte intraps. Aktivitiit starke Ableitungsfiihigkeit 

(empfindsam) (unbelebrbar) (tragen Geistes) (sich durchsetzend) 

II. Eindrucksfiihige Astheniker (ausweichende, passive Naturen). 

5 Starke Eindrncksfiihigkeit 
(empfindsam) 

gute Retentionsfiihigkeit 

(belebrbar) 

6 Starke Eindrncksfiihigkeit schlechte Retentionsfiihigkeit 

(empfindsam) (unbelebrbar) 

gute intraps. Aktivitiit 

(beweglichen Geistes) 

gute intraps. Aktivitiit 

(beweglichen Geistes) 

I schlechte Ableitungsfiihigkeit 

(nachgebend oder ausweichend) 

schlechte Ableitungsfiihigkeit 

(nachgebend oder ausweichend) 

7 Starke Eindrucksfiihigkeit 

(empfindsam) 
gute Retentionsfiihigkeit 

(belehrbar) 

schlechte intraps. Aktivitiit schlechte Ableitungsfiihigkeit 

(triigcn Geistes) (nachgebend oder ausweichend) 

8 Starke Eindrucksfiihigkeit schlechte Retentionsfiihigkeit schlechte intraps. AkUvitiit schlechte Ableitungsfiihigkeit 

(empfindsam) (unbelehrbar) (triigen Geistes) (nachgebend oder ausweichend) 

B. Affektiv wenig Ansprechbare ("GIeichgiiltige", "Verstandesmcnschen"). 

III. Gefiihlskalte Stheniker (handelnde, aktive Naturen). 

9 Geringe Eindrucksfiihigkeit gute Retentionsfiihigkeit I gute intraps. Aktivitat 
(gleichgilltig) (belebrbar) (beweglichen Geistes) 

10 Geringe Eindrucksfiihigkeit schlechte Retentionsfiihigkeit gute intraps. Aktivitiit 

(gleichgilltig) (unbelchrbar) (beweglichen Geistes) 

11 Geringe Eindrucksfiihigkeit gute Retentionsfiihigkeit schlechte intraps. Aktivitiit 

(gleichgiiltig) (belehrbar) (triigen Geistes) 

12 I Geringe EindrUCkSfiihigkeit\schlechte Retentionsfiihi .. keit schlechte intraps. Aktivitiit I 
(gleichgiiltig) (unbelehrbar) (triigen Geistes) i 

starke Ableitungsfiihigkeit 
(sieh durchsetzend) 

starke Ableitungsfiihigkeit 

(sieh durchsetzend) 

starke Ableitungsfiihigkeit 

(sieh durchsetzend) 

starke Ableitungsfiihigkeit 

(sieh durchsetzend) 

IV. Gefiihlskalte Astheniker (initiativlose, passive Naturen). 

13 Geringe EindrnCkSfiihigkeit\ gute Retentionsfiihigkeit 
(gleichgilltig) (belehrbar) 

14 Geringe Eindrucksfiihigkeit!schlechte Retentionsfiihigkeit 

(gleichgiiltig) (unbelebrbar) 

gute intraps. Aktivitiit schlechte Ableitungsfiihigkeit 

(beweglichen Geistes) (nachgebend oder ausweichend) 

gute intraps. Aktivitiit schlechte Ableitungsfiihigkeit 

(beweglichen Geistes) (nachgebend oder ausweichend) 

15 Geringe Eindrucksfiihigkeit gute Retentionsfiihigkeit schlechte intraps. Aktivitiit schlechte Ableitlmgsfiihigkeit 

(gleichgilltig) (belehrbar) (triigen Geistes) (nachgebend oder ausweichend) 

16 Geringe Eindrucksfahigkeit schlechte RetentiOnSfiihigkeit!schlechte intraps. Aktivitiit schlechte Ableitungsfiihigkeit 
I (gleichgiiltig) (unbelehrbar). (triigen Geistes) (nachgebend oder ausweichend) 
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4. Primitivcharaktere, Explosive mit hemmungslosen Affektausbriichen; es £ehlt die 
Belehrbarkeit und die Ausbildung ethischer Regulationen (intrapsychische Schwache). 

5. Augstliche Psychopathen, schiichtern, be£angen zuriickhaltend (schlechte Ableitung). 
6. Naive autistische Traumer, harmlos und sorglos, Mangel an Wirklichkeitssinn (Reten

tionsdefekt); Phantasieneigung (Iebhafte, intrapsychische Aktivitat). 
7. Infolge intrapsychischer Schwache mangelnde Eingliederung der Erlebnisse (Griibel

sucht) oder Verdrangungserscheinungen, Unfahigkeit abzureagieren (u. U. Zwangsvorstellun
gen, Hysterie). 

8. Gemiitsweiche, willensschwache, lebensuntiichtige Naturen; Erlebnisse konnen weder 
verarbeitet noch abreagiert werden. 

9. Kiihle, sachliche Verstandesnaturen; bei starker Triebbetonung grausame Tyrannen. 
10. Gefiihlskalte, phantasiereiche (Retentionsdefekt, lebhafte intrapsychische Aktivi

tat) Pseudologen u. Hochstapler. 
11. Denkfaule Banausen und Alitagsphilister, gleichgiiltig, ohne intellektuelle Ver

arbeitung der Erlebnisse, aber sich durchsetzend. 
12. Aktiv torpide notorische Verbrecher, u. U. mit sadistischen Neigungen; ungehemmte 

Triebe (intrapsychische Steuerungsschwache). 
13. Zaghafte autistische Griibler und Philosophen mit scharfem Verst and (intra

psychisch lebhaft), ohne Verstandnis fiir Gefiihlserlebnisse (gleichgiiltig). 
14. Stille, gleichgiiltige Naturen, vViderstanden gegeniiber ausweichend, ohne Lebens

klugheit (Retentionsdefekt), zu weltfremden Spekulationen neigend (intrapsychisch lebhaft). 
15. Bequeme Phlegmatiker "Stumpfbolde", denkfaul und eintonig, u. U. feige und hin

terlistig (ausweichend, gefiihlskalt). 
16. Absolut stupide, gleichgiiltige, trage Gesellen, denen weder in Giite noch im Bosen 

etwas beizubringen ist; pradestiniert zum verkommenen Landstreicher. 
Eine zweite Dbersicht solI die charakterologischen Eigenschaften wiedergeben, die nach 

EWALD bei jeweils extremer Auspragung der vier verschiedenen Gegensatzpaare vorzugs 
weise auftreten. 

A. Eigenschaften bei Asthenikern. 
Ohne Triebeinschlag: 
Bescheidenheit, Zuriickhaltung, Scheu, Angstlichkeit, Furchtsamkeit, Foigsamkeit, 

Willfahrigkeit, Zauderhaftigkeit, Nachgiebigkeit, Gutmiitigkeit, Biegsamkeit, Vorsicht, 
Schiichternheit, Peinlichkeit, Unsicherheitsgefiihl, "Hemmungen", Mangel an EntschluB
kraft und Selbstvertrauen, Skrupulositat, passive Affektentladungen (Weinen, Resignation, 
Pessimismus), Anlehnungsbediirfnis, Duldsamkeit. 

Bei Triebbetonung. 
Feigheit, Listigkeit, Verschlagenheit, Hinterhaltigkeit, Heuchelei, Heimtiicke, Intri

gantentum, Hamischkeit, Abgunst (Neid), Liigen aus Angst, hysterische Verdrangung und 
Ausweichung (Zwangsneurose), Abreaktion auf Schwachere, Tiere und Gegenstande, Sensi
tivreaktionen (Beeintrachtigungsideen), angstliche Hypochondrie (Masturbation). 

B. Eigenschaften bei Sthenikern. 
Ohne Triebeinschlag: 
Mut, Tatkraft, Agilitat, Initiative, Fiihrergabe, Geistesgegenwart, Bekennermut, An

gtiffslust, Kampfesfreude, Rauflust, Explosivitat, Vorwitz, Starrsinn, Verbohrtheit, Hart
nackigkeit, Strenge, Unrast, Sportfreude, werktatige Aufopferung, Eiler, Geselligkeit. 

Bei Triebbetonung: 
Herrschsucht, ;r'yrannei, Grausamkeit, Brutalitat, Strebertum, Propagandismus, Streit

sucht, Zanksucht, Trotz, Eigensinn, Unnachgiebigkeit, Widerspenstigkeit, Widerspruchs
geist, Jahzorn, Riicksichtslosigkeit (Skrupellosigkeit), Bosheit, Gehassigkeit, Rachedurst, 
Habsucht, aktive Triebhandlungen (Stehlsucht, sexuelle Aggressivitat). 

Bei absoluter Hinderung des Durchsetzens ihrer sthenischen Strebungen manchmal 
asthenisch-trie bhafte Eigenscha£ten (Listigkeit, Verschlagenheit, Heimtiicke, Heuchelei, 
Intrigen, Neid, MiBgunst). In manchen triebhaften Eigenschaften der Astheniker steckt 
iiberhaupt ein gewisser triebhaft-sthenischer Drang. Der "Hysteriker" zeigt stark trieb
ha£t-aktive Einschlage bei Realisierung seiner egoistischen vergeltungsbediirftigen Wiinsche, 
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wenn er sich ein aktives Vorgehen leisten zu konnen glaubt; er hat einen "gemischt sthe-· 
nisch-asthenischen" Charakter; die sthenische Komponente basiert aber auf dem Zuviel 
an Trieben, nicht aber auf einem Zuviel der yom hoheren Gefiihlsleben weitgehend ab
hangigen Ableitungsfahigkeit. 

la. Eigenschaften, die auf stiirkere Retentionsfiihigkeit hinweisen: 
Ohne Triebeinschlag: 
Uberwertigkeitsideen im Sinne der Aufopferungs- und Begeisterungsfahigkeit, der 

Empfindsamkeit und UnzulangIichkeit, Voreingenommenheit, Subjektivitat, Verbissen
heit, Verbohrtheit, Hingebung, Bestandigkeit, VeriaBIichkeit, Treue, Dankbarkeit, An
hangIichkeit, PfIichtgefiihl, Pedanterie, Normen- und Formentum. 

Bei Triebbetonung: 
Uberwertigkeit im Sinne der Beeintrachtigung, der EmpfindIichkeit, Angstlichkeit, 

Hypochondrie, Zwangserscheinungen, MiBtrauen, Argwohn, Nachtragerei, Vergeltungs
bediirlnis, Intrigantentum, Abgunst, Schadenfreude, Ehrgeiz, Strebertum, Such ten und 
Begierden, "Gehabtwerden" (Geiz, Habsucht, Spielsucht, Medikamentensucht, Spott
sucht, Rachsucht, Ruhmsucht) Widerspenstigkeit, Starrsinn, Eigensinn, Selbstgerechtigkeit, 
geistiger Hochmut. 

lb. Eigenschaften, die auf Retentionsdefekte hinweisen: 
Ohne Triebeinschlag: 
Harmlosigkeit, Arglosigkeit, Sorglosigkeit, VertrauensseIigkeit, Unbestandigkeit, Sprung

haftigkeit, Flatterhaftigkeit, Unverstandigkeit, Leichtsinn, Unachtsamkeit, Uniiberlegtheit, 
VoreiIigkeit, Vorwitz, Unzuverlassigkeit, Unbelehrbarkeit (nicht Verbohrtheit, sondern 
Mangel an LernfiLhigkeit), Ablenkbarkeit, Abwechslungsbediirlnis; Weltferne, Mangel an 
Weltklugheit und Wirklichkeitssinn, Mangel an Lebensklugheit und Lebensgewandtheit, 
Ungeschick, "heiIige Einfalt". 

Bei Triebbetonung: 
Veriiihrbarkeit, Haltlosigkeit, "Charakterlosigkeit", Gewisseulosigkeit. 
I1a. Eigenschatten, die auf hohe oder beherrschende intrapsychische Aktivitiit 

hinweisen: 
Ohne Triebeinschlag: 
Sachlichkeit, Wirklichkeitssinn, Objektivitat, Kaltbliitigkeit, Ordnungssinn, Orga,ni

sationsgabe, PflichtbewuBtsein, kategorischer Imperativ (Wissen um das Sollen), Verant
wortungsbewuBtsein, Wahrheitsliebe, Erkenntnistrieb, Liebe zur Sache, Umsicht, Vorsicht, 
Wachsamkeit. - Phantasterei, Traumerei, Spekulationstendenz. 

Bei Triebbetonung: 
Berechnung, Verschlagenheit, Falschheit, Heimtiicke, Hamischkeit, Tendenz zu ab-

falIiger Kritik, Boshaftigkeit, Intrigen. - Hochstapelei, Pseudologia phantastica. 
I1a. Eigenschaften, die auf geringe intrapsychische Aktivitiit hinweisen: 
Ohne Triebeinschlag: 
Denkfaulheit, Stumpfheit, Banausentum, SpieBerhaftigkeit, Klatschsucht. 
Bei Triebbetonung: 
Niedrige Gesinnung. 
IlIa. Eigenschaften, die auf hohe Eindrucksfiihigkeit hinweisen: 
Ohne Triebeinschlag: 
Empfindsamkeit, Sensitivitat, Weichheit, Milde, Nachsicht, Zartgefiihl, Mitgefiihl, 

Liebefahigkeit, Bewunderungsfahigkeit, Verehrungstrieb, Begeisterungsfahigkeit, Hin
reiBungsfahigkeit, Schonheitsdurst, Schwarmerei. 

Bei Triebbetonung: 
EmpfindIichkeit, Reizbarkeit, Zornmiitigkeit, Angstlichkeit, Schreckhaftigkeit. 
Illb. Eigenschaften, die auf geringe Eindrucksfiihigkeit hinweisen: 
Ohne Trie beinschlag: 
GefiihlskaIte, Niichternheit, Trockenheit, Unnachsichtigkeit, Mitleidslosigkeit, Kalt

bliitigkeit, Strenge, Verstandesherrschaft. 
Bei Triebbetonung: 
Harte, Riicksichtslosigkeit, Erbarmungslosigkeit, Hartherzigkeit, "Gemeinheit", Nie

dertracht. 
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Die einzelnen Grundkomponenten des EWALDSchen Systems sind gelegent
lich (bei bestimmten auBern oder inneren Konstellationen) bei jedem Charakter 
zu finden. Doch werden stets einzelne vorherrschend sein. 

Es gibt bestimmte Beziehungen zwischen Temperamentsanlage und Charakter
eigenschaften. So besteht eine innere Verwandtschaft zwischen sthenischer (nach 
auBen drangender) Veranlagung und dem sanguinischen Temperament, wie um
gekehrt zwischen asthenischem Charakter und depressivem Temperament. Doch 
sind nicht alle Sanguiniker sthenisch, es gibt ja auch unter ihnen bescheidene, 
gemiitliche, nachgiebige, gutmiitige, anlehnungsbediirftige Typen. Ebenso wie 
man manchen Depressiven ZielbewuBtsein, Starrsinn und Zahigkeit nicht ab
sprechen kann, auch Herrschsucht, Widerspenstigkeit und Norgeleikommen bei 
ihnen vor. Die Retentionsfahigkeit (VerlaBlichkeit, Bestandigkeit, Treue, Pflicht
gefiihl) ist bei Depressiven im allgemeinen gesteigert, bei Hypomanischen ver
mindert (Sorglosigkeit, Unbestandigkeit, Sprunghaftigkeit, Flatterhaftigkeit, 
Schlamperei, Unzuverlassigkeit, Voreiligkeit, Ablenkbarkeit, Abwechslungs
bediirfnis). Dagegen ist die intrapsychische Aktivitat bei den Hypomanischen 
stark, bei den Depressiven schwach entwickelt. Verschiedene Grade der Eindrucks
fahigkeit sind bei beiden moglich. 

Prinzipiell kann sich jedoch mit jedem Temperamentstypus jede der mog
lichen Charakterspielarten verbinden, denn Charakter und Temperament gehoren 
nach EWALD verschiedenen Schichten des Seelenlebens an. 

Sehr wichtig scheint mir der Hinweis, daB ein Charakter in einer Richtung 
(etwa fiir egoistische Erlebnisse) retentionsstark ist, fiir andere (Gefiihlseindriicke) 
dagegen .retentionsdefekt. 

Fern~r konnen die gleichen Charaktereigenschaften - auch diese Erkennt
nis ist zweifellos von groBer Bedeutung - auf verschiedenen Wegen charakter
licher Genese zustande kommen. So gibt es' W ~ltfremdheit bei guter Reten
tionsfahigkeit infolge einer iiberwertigen Idee, die von der Wirklichkeit ent
fernt. Oder aber bei Retentionsmangel, der zu einer gesteigerten Phantasie
tatigkeit fiihrt. Daher ist es nach EWALD s Meinung falsch, Charaktere nach 
gleichen Eigenschaften zusammenzuordnen. Es kommt auf die Genese und 
Struktur der Eigenschaften an, 

Die von EWALD gegebenen Unterscheidungen Temperament und Charakter 
kann man annehmen, das ist Sache der Definition. Ob EWALD in der theoretisch
biologischen Fundierung Recht hat? Es kann sein, doch Wlssen wir dariil:iei~ ruchts 
Bestimmtes. Der Gedanke einer Strukturanalyse ist zweifellos gut und richtig. 
Auch stehe ich der dynamischen Auffassung durchaus sympathisch gegen
iiber, ja ich glaube sogar, EWALD darin unbedingt beistimmen zu konnen, daB 

·die Grundelemente des Charakters in jeweils verschiedener Intensitat anlage
maBig gegeben sein konnen (s. meine spateren Ausfiihrungen). Er versucht dies 

. durch zahlenmaBige Abschatzung der einzelnen Komponenten anschaulich zu 
machen, dadurch bekommt die Darstellung etwas Mathematisches, was sicher
lich manchen psychologischen Leser (zu Unrecht) abschrecken wird. Gewisse 
Unklarheiten sind auch in diesem System nicht vermieden. Sie liegen in erster 
Linie darin begriindet, daB EWALD in einzelnen Komponenten ganz verschiedene 
Dinge zusammenfaBt, so z. B. in der guten Retentionsfahigkeit Belehrbarkeit, 

, gutes Merkvermogen und Wirklichkeitsanpassung; und in der intrapsychischen 
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Aktivitii.t sowohl die geistige Lebendigkeit als auch die intellektuelle Steuerung, 
ferner gedankliche Eingliederung, Phantasie und Kombinationsgabe; endlich in 
der Ableitungsfahigkeit einmal das affektive Abreagieren und zum andern die 
Willenssphare. Es fehlt ferner das, was KLAGES als Qualitat des Charakters 
bezeichnet, die Triebfedern und Tendenzen. Zwar spricht EWALD von starker 
oder schwacher Triebhaftigkeit, von Eindrucksfahigkeit ffir hOher gefiihls
betonte Erlebnisse und niedere Trieberlebnisse. Aber liber die Qualitat und 
Richtung del" Triebe ist nichts ausgesagt. Und das ist nach meiner Auffassung 
ffir eine Charakterologie unbedingt notwendig, wenn ich auch die durch diese 
Forderung begriindeten Schwierigkeiten gewiB nicht verkennen will. Die struk
turelle Konstitution kann bei ganz verschiedenen Personlichkeiten eine gleiche 
oder ahnliche sein; die Unterschiede werden vielfach erst durch die Qualitat der 
Tendenzen und Triebe geschaffen.. Diese beeinflussen in hohem MaBe den sog. 
"psychischen Reflexbogen"; sie hemmen oder fordern den Durchlauf psychischer 
Inhalte. Vielleicht sind die Triebfedern viel wichtiger ffir die Aufnahme, Ver
arbeitung und Ableitung der Erlebnisse, als es nach dem EWALDSchen System 
den Anschein haben konnte. Sicherlich kommt man mit der Struktur des Charak
ters allein nicht weiter; erst die "Qualitat" gibt einer Personlichkeit die indivi
duelle Farbung. 

Eine ganz auf die Psychopathologie eingestellte "arztliche Charakterologie" 
hat uns KRONFELDl) gegeben. Er ist Anhanger der modernen psychiatrischen 
Lehre des Schichtenaufbaus der Personlichkeit, die sich in neuerer Zeit mehr 
und mehr durchsetzt. Das unmittelbar erfaBbare, bewuBte Seelenleben bildet 
gewissermaBen nur den Oberbau, die hochste und letzte Schicht seelischer Vor
gange. Unter dieser harten geformten Rinde schlummern dunkle Tiefenschichten, 
bald mehr, bald weniger faBbare Regungen, die wir als Stimmungen, Gefiihle, 
Emotionen, Triebe und Afiekte oezeichnen. In dieser Affektivitat liegen in erster 
Linie die individuelleIi Verschiedenheiten begriindet; sie beziehen sich auf Starke, 
AuslOsbarkeit und Ansprechbarkeit der einzelnen emotiven Regungen, auf ihre 
auBere Beeinflussung, ihren Wechsel, ihr Tempo, auf ihre qualitative Farbung, 
die Riickwirkung des Affektlebens auf das iibrige seelische Geschehen, und vor 
aHem auf die rationale Verarbeitung durch die Oberschicht, durch "Verstand" 
und ,~Wil1e" Neben den Affekten und Trieben, die z. T. in engster elementarer 
.tleziehung stehen zu biologischen Grundlagen bestimmter korperlicher Sonder
funktionen (Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb) finden wir in der Tiefenschicht 
noch andere psychische Verarbeitungs- und Reaktionsweisen. Sie stammen aus 
frliherem einzelgeschichtlichem oder stammesgeschichtlichem Erwerb; so z. B. 
die hypobulischen und hyponoischen Mechanismen (KRETSCHMER) oder magisch
symbolisierende Tendenzen (SCHILDER, STORCH), wie sle etwa im Traumdenken 
uns gegenwartig sein konnen. 

KRONFELD beginnt seinen Charakteraufbau mit den Dispositionen seelisoher Reak
tivitat. Es gibt bestimmte Begabungs- und Auffassungstypen. Neben der Fahigkeit, 
iiberhaupt ein gewisses intellektuelles Niveau zu erreiohen, unterscheiden wir einzelne Son
derbegabungen; etwa die Anlage zur Mathematik, zur Musik, zu spraohliohen und sonsti
gen Ausdruoksbegabungen usw. Bei manohen Mensohen sehen wir eine ausgesproohene 
rationale Verar bei tung von AuBen- und Eigenvorgangen (RationaIisierungstendenz) 
bei andern iiberwiegt dagegen das emotive Gesohehen (emotive Verarbeitungsweise)~ 

1) KRONFELD, A.: Psyohotherapie. Berlin: Julius Springer 1924. 
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Auf vorgebildeten Dispositionen beruhen ferner bestimmte Wahrnehmungs- und Auf
fassungstypen (akustisch, motorisch, visuell), die auf die Gestaltung des Erinnerungs
materials und seine Reproduktion einen spezifischen EinfluB ausiiben. Auch die In tensi ta t 
einzelner geistiger oder seelischer Fahigkeiten kann anlagemaBig vorgebildet sein (Gefiihls~ 
ansprechbarkeit, Gefiihlsstarke, Gefiihlsdifferenzierung, Gefiihlsnachwirkung, EntschluB
bereitschaft, Willensenergie). 

Dieselbe dispositionelle Begriindtmg finden wir auch bei den verschiedenen Typ en des E r
lebens und Erlebenkonnens; so z. B. allgemeine Interessierbarkeit (weiter Erlebnis
typus) und Einengung auf besondere Problemgebiete (eingeengter Erlebnistypus). Die 
Hinwendung des Interesses kann mehr auf die Gegenstande der AuBenwelt (extravertiert; 
JUNG) oder m.ehr auf das eigene Ich und seine Entwicklung (introvertiert) gerichtet sein. 
Diese vorgebildeten Tendenzen hangen eng zusammen mit andern Fahigkeiten wie Wirk
lichkeitssinn oder Phantasie, mit Rationalisierungs- und Emotionalisierungstendenz. Sie 
decken sich nicht durchweg mit den KRETSCHMERSchen Temperamentseigentiimlichkeiten 
zyklothym und schizothym. 

Weitere Dispositionen betreffen die affektive Dynamik (KRETSCHMER, EWALD), die wir 
in ihren Verschiedenheiten der Eindrucks- und Retentionsfahigkeit, der intrapsychischen 
Verarbeitungs- und Ableitungsfahigkeit schon kennen gelernt haben. Herabsetzung der 
Retention und Steigerung der Abfuhr fiihren zu affektiven Entladungsformen primitiver 
Explosivitat. Die umgekehrte Gruppierung zu affektiven Verhaltungen und Sperrungen, 
zur Konfliktsbildung. Andere Varianten haben uns die EWALDschen Darlegungen gezeigt. 

Die hypobulischen und hyponoischen Dispositionen. Sie unterschichten, 
wie gesagt, die Oberschicht des vollbewuBten seelischen Geschehens. Die hypo bulischen 
Mechanismen stehen den durch bewuBte Willensentscheidung geleiteten Handlungen 
gegeniiber. Zu ihnen rechnen wir eine Reihe von Bewegungsmechanismen, die reflexartigen 
Charakter tragen, z. B. die Instinkthandlungen (Fluchtreflex, Todstellieflex), ferner die Aus
drucksbewegungen unwillkiirlicher Art in Mimik und Gestik; auch die Dispositionen zum 
Verfall in. Zittern oder in kataleptische und katatonische Muskelzustande (striopalli
dare Motilitat) gehoren hierher. Der hypobulische Mechanismus des Sichabsperrens gegen 
aIle AuBenreize fundiert die seelische Absperrung gegen die AuBenwelt, den Autismus 
(BLEULER). In dem Begriff der hyponoischen Mechanismen fassen wir 8ehr hetero
gene dynamische Dispositionen des rein seelischen Verhaltens zusammen. Wenn sie die 
Oberschicht des zweckbewuBten Verstandeslebens durchbrechen, so liegt dies stets in der 
gesteigerten Wirksamkeit der Affektivitat und der Triebe begriindet. Die Hyponoik enthalt 
zunachst symbolisierend-gestaltende Tendenzen, die wir allen halluzinatorischen Er
lebnissen zugrunde legen miissen. Ihnen stehen andere Ftmktionsdispositionen nahe, die wir 
als "schopferische Einbildungskraft" und "Phantasie" bezeichnen. Symbolbildungen wir
ken sich im unentwickelten Denken aus (SCIDLDER). Die Neigung zu symbolisierender Ver
gegenwartigung und Darstellung im Denkerleben befindet sich bei manchen Menschen in 
besonderer Bereitschaft. Manche Neurosen und auch das Traumdenken zeigen solche sym
bolische Spiegelungen und Bilder. Dabei treten zwei wichtige Mechanismen in Tatigkeit, 
die Verdiohtung und Verschiebung (FREUD). Mehrere psychische Inhalte konnen zu 
einem Symbol verschmelzen, oder es kann ein psychischer Inhalt durch einen assoziativ 
nahestehenden symbolisch ersetzt werden.Ein zweiter hyponoischer Komplex ist in den 
magisch-katathymen Tendenzen gege~en. Mit ilmen hangen die Erlebnisse magisch
zaubrischer Einwirkungen der AuBenwelt zusammen, in denen eigentiimliche, geheimnis
volle Einfliisse des Nicht-Ich zum Ausdruck zu kommen scheinen. Auch das Erlebnis'magi
scher Bewirkung der AuBenwelt durch da~ eigene Ich gehort hierher. Magisch-katathyme 
Tendenzen sind die Grundlagen fiir die verschiedenartigsten religi6sen Ekstasen und Ent
riickungen, fiir okkultistische und spiritistische Erlebnisweisen und fitr den Aberglauben. 
1m magischen Erleben ist meistens die Trennung zwischen Ich und Nichtich aufgehoben 
(Ichverschmelzung mit Gott und Natur, Ichausweitung, Los16sung des Ich vom Leibe). 
Die Fahigkeit zur Einfiihlung hat hier ihr dispositionelles Fundament, ebenso aber entgegen
gesetzt gerichteter Erlebnis~e der Entselbstung, der Entfremdung der Umwelt, des Einbruchs 
der Umwelt in das Ich und seine Vernichtung. Eine dritte hyponoische Gruppe umfaBt die 
emotionalen Tendenzen der Fixierung, Verdrangung, Sperrung und Spaltung. 
Es konnen bestimmte gedankliche Komplexe oder bestimmte Formen des Ausdrucks, der 
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korperlichen Entladung fixiert, d. h. in erhohte Reaktionsbereitschaft gestellt werden (durch 
Affektwirkung). Andererseits sind dynamische Tendenzen dispositionell gegeben, die Er
lebnisse, Vorstellungen oder auch korperliche Funktionen ins "UnbewuBte" verdrangen 
(FREUD), sie vom BewuBtsein ausschalten. Dispositionen zur iuneren seelischen Sperrung 
bedrohen die Kontinuitat des seelischen Ablaufs (Stupor, Mutismus, Negativismen). Die 
Spaltung fiihrt zur ZwiespaItigkeit der affektiven Tonung von Erlebnisaen. Entgegengesetzte 
Gefiihle werden in raschem Wechsel oder gleichzeitig erlebt (Tendenz zur polaren Gefiihls
spaltung = Ambivalenz). An die Verdrangung kniipfen oft emotionale Wunscherfiillungs
tendenzen an, durch die auf dem Wege der Wirklichkeitsverfalschung Affekte und Triebe 
befriedigt werden sollen. 

Bei der Personlichkeitsgestaltung wirken sich auBer den Anlagen auch die Umwelts
bedingungen aus. Von ihnen (Klima, Nationalitat, Kulturschicht, Religion, Elternhaus, 
Schule, Arbeit und Beruf, auBere Situation) sehen wir hier abo Die Einstellung zur Um
welt zeigt zunachst ganz bestimmte erlebnismaBige Verschiedenheiten der Gestaltung 
des Selbstgefiihls. Typen der Unter\\ erfung neigen zu restloser Anpassung, zum Auf
geben aller eigenen Aktivitat, soweit sie mit der Umwelt in Reibung gerat (fiigsame Muster
kinder, korrekte Konventionsmenschen). Sie lassen schopferische Energie und kiihne Selb
standigkeit vermissen. Oft steckt hinter der konventionellen Form innere Weichheit und 
Verletzlichkeit oder ziellose Sehnsucht und Unbefriedigtheit oder gar eine seltsame leere 
Selbstzu.£riedenheit; letztere fiihrt im Alter gelegentlich zu despotischer Herzlosigkeit gegen 
Untergebene oder abhangige Angehorige. Die Typen der Abwendung sind schiichtern 
und hilflos der Wirklichkeit gegeniiber, ohne Fahigkeit zu aktiver Stellungnahme. Sie fIiich
ten sich statt dessen in ein Reich selbstgeschaffener Phantasien und Traume, in denen das 
lch sich um so stolzer erhebt (Traumer und Phantasten). Oft klammern sie sich an eine ein
zige Idee, mit der ihre Selbstwerterhohung verbunden ist, und dieser opfern sie ihre ganze 
Existenz. Die Typen der Auflehnung sind durch starke Tendenzen der Ichdurchsetzung 
charakterisiert. Wenn sie den Eigenwert der Umgebung nicht geradlinig aufzwingen konnen, 
suchen sie dies auf Umwegen zu erreichen; u. U. bemiihen sie sich, mehr zu scheinen als sie 
sind (Liigner, Renommist, Hysteriker, Intrigant). Manche reagieren bei den ersten Schwierig
keiten und Hindernissen der Umwelt mit MiBtrauen, mit reizbar-miirrischem oder trotzig
eigensinnigem Wesen. Die Typen der Wehrlosen finden sich in ihrem Verhaltnis zur 
Umwelt.gar nicht zurecht. Sie biiBen friih ihr Selbstvertrauen ein; ihre seelische Aktivitat 
ist vollig gehemmt. Sie neigen zu Griibelei und werden sich dadurch ihrer Minderwertig
keitsgefiihle bewuBt. Meist legen sie sich selbst die Schuld an diesen Dingen zur Last. Darin 
liegt der Keim zu depressiven Reaktionen, zur Griibel- und Zweifelsucht und zur Abulie. 

Die geistige Einstellung zur Wirklichkeit als Charaktergestaltung. Das 
Ich hat die Aufgabe, seine Beziehungen zur Umwelt geistig und willentlich zu bewaltigen 
und zwar im Sinne einer sozialen Einfiigung und Einordnung. In der Pubertat beginnen 
die ersten Losungsversuche. Eigenschaften der sozialen Einfiigsamkeit (Arbeitsausdauer, 
Selbstandigkeit, Zuverlassigkeit, Selbstbescheidung, "Gewissen") werden durch die Er
ziehung geweckt und gepflegt, u. U. aufgezwungen. Nicht allen gelingt die riickhaltlose 
Anerkennung dieser realen Verbindlichkeiten. Manche versuchen zu rebellieren,. wenn ihrer 
geistigen und willentlichen Selbstandigkeit Schranken gesetzt werden. Andere reagieren 
auf diesen Konflikt mit ratlosem Staunen, mit Zweifel- und Griibelsucht, die manchmal 
mit einer gewissen Wollust genossen wird. Wieder andere verschanzen sich hinter welt
anschaulichem Pessimismus, oder suchen sich andere Auswege, wie zynische Blasiertheit, 
asoziale Pose der Boheme, ungefiigige genuBsiichtige Triebbefriedigung oder auch anti
soziale Haltungen (Hochstapelei, Schiebungen, Abenteuer). Einen Ausweg aus dem Kon
fliktserleben gibt (bei starkersr Aktivitat) das Dogma. Die Skepsis wird durch gewisse Ideen 
und Normen iiberwunden (Religion, Philosophie, politische Bekenntnisse), die den verlorenen 
Halt zuriickgeben sollen. Oft geschieht dies allerdings nur im Sinne einer auBerlichen Maske, 
die jedoch vielen zur Erhohung des Eigenwertes geniigt. Andere versuchen eine ehrliche 
geistige Bewaltigung sei es auf idealistischem oder realistischem Wege. Die Realisten 
(extravertiert) erwarfen eine BellCbung der Unsicherheit und des Zweifels von der Versen
kung in die Dingwelt. Sie suchen in die Natur einzudringen; ihre Anschauung von der Natur 
wird ihnen Leitstern fiir ihre Weltanschauung. Sie richten ihre ganze Lebensweise ein nach 
natiirlichen Gesichtspunkten. Fiir die Idealisten (introvertiert) ist die Dingwelt nur ala 
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Bewu13tseinsinhalt wesentlich, dariiber hinaus wesenlos. Nur die Hinwendung zu den eigenen 
geistigen und seelischen Vorgangen und Zusammenhangen ergibt die Auffindung von Normen. 
Sie schaffen sich im Denken und Erleben eine Idee ihres eigenen Selbst, und die Erfiillung 
dieser Idee wird ihres Lebens sittliche Norm. Sie gestalten die Welt nur als Spiegel ihrer 
eigenen Seele, ihrer eigenen Regungen. iller liegen die WurzeIn aller idealistischen Philo
sophie, aller metaphysischen Ordnungen, aller Glaubensbediirfnisse an das Gottliche im 
Menschen und an ein Jenseits. Besondere Unterschiede konnen durch die Temperaments
grundlage gegeben sein (pessimistische und optimistische Weltbilder). 

Die Willenseinstell ung zur Wir klichkei t als Charaktergestal tung. In der Regel 
stehen Lebensanspriiche und Triebforderungen irgendwie und irgendwann einmal mit der 
Objektwelt in Widerspruch. Oft fiihrt dieser Kampf zu einem siegreichen Vberwinden der 
konkreten Milieubedingungen, ja es wird nicht emma! die Beziehung zwischen Ich und AuBen
welt als Konflikt erlebt. Selbstsichere, optimistische Naturen mit starker affektiver Anreg
barkeit empfinden die AuBenwelt als eine innere Bereicherung. Nicht selten aber fiihren 
Harten und Enttauschungen der Lebenssituation zum wiliensmaBigen Versagen, zu tiefer 
Erschiitterung der Eigenwertsgefiihle. Die Ursache der erlebten Unfahigkeit, das Leben 
zu meistern, kann emmal dem Leben zugeschoben oder im eigenen Ich gesucht werden. 
1m ersten Fall kommt es zu hilflosen, schwerbliitigen oder kalt abweisenden Einstellungen 
(Pessimismus, Menschenverachtung, Mi13trauen oder Faulheit, Bequemlichkeit, gesellschaft
liche Vernachlassigung, Eigenbrotelei, Versagen in allen Berufen). Das Ich wendet sich 
zugleich bewu13t von der Welt ab und schafft sich eine wunschbedingte Scheinwirklichkeit 
(Mystik, Kunst, Literatur, Philosophie), um fiir das peinigende Gefiihl der Niederlage zu 
entschadigen. 1m zweiten FaIle treten Selbstverwerfung und Schuldgefiihle auf, u. U. mit 
der Note des Schwelgens in der eigenen Ohnmacht oder aber in Form eines heftigen Kon
fliktes mit den vitalen Tendenzen der Selbstbejahung, der zu schweren neurotischen Sto
rungen fiihren kann. 

Schon auf der Schule erkennen wir ganz bestimmte Typen von Charaktergestaltung 
durch die Lebenssituation: Draufganger; schwerfallige, nie zu Ende kommende Pedanten; 
unverdrossene, fleiBige stille Naturen; angstlich Bescheidene, mit Einschlagen von rasch 
ergebener Resignation; zaghafte oder zynische Faule; leicht Ablenkbare, ihr Interesse auf 
Nebendinge Zentrierende; Phantasten; Typen mit starker Tendenz zur Selbsterhohung 
(u. U. auf Umwegen) wie intrigante Liigner, abenteuernde Schwatzer, trotzig Rebellische 
und geltungssiichtige Bandenfiihrer. 

In Arbeit und Beruf sehen wir Typen des Versagens; willensschwache, bequeme 
Menschen, oder stark triebhafte Naturen, die sich schwer auf sachliche Arbeit konzentrieren 
konnen. Es gibt Menschen, die ihren Beruf hassen, da er ihnen widerwillig ist; hier bildet 
falscher zielloser Ehrgeiz ebenso wie traumerisch-weiche Introversion eine Konfliktsmoglich
keit. Andere lieben ihren Beruf, da er ihnen Haltung, Wiirde und Sicherheit gibt; sie be. 
diirfen seiner als Folie ihrer Eigenliebe und Geltungssucht. Wieder andere sehen im Beruf 
nur ein Mittel des Erfolges und Gelderwerbes. 

Ein Ausweg aus der Last des Lebens, aus dem Druck des Berufs ist die Gier nach Lebens
genu13, nach rauschenden Vergniigungen, schrankenloser Verschwendung usw. Es ist der 
Wunsch nach Vergessen des Alltagselends. Andere Auswege fiihren zu neurotischen Sto
rungen. 

Die Stellung zu den Mitmenschen. Aus Ohnmachtsgefiihlen, aus Schutz- und An
lehnungsbediirfnis erwachsen die sozialen Trie be (Einfiigsamkeit, Glaubigkeit, Sugge
gtibilitat, Verantwortungsgefiihl, Vervollkommnungsstreben, Anerkennung ethischer Ver
bindlichkeiten, Anerkennung der Vberlegenheit und Autoritat). Hier liegen auch die Wur
zeIn fiir Giite, Menschenliebe, weiches Mitgefiihl und starker Erschiitterungsfahigkeit durch 
menschliches Ungliick. Ohnmachtsgefiihle konnen ferner schiichterne Angst, aber auch Trotz, 
innere Auflehnung, Neid oder gar verschlossene, abwehrende Kalte zur Folge haben. 

Sexuelles und erotisches Erleben als Charaktergestaltung. Die seJllische 
Verarbeituug der Geschlechtlichkeit ist cine besouders »o13e und langwierige Aufgabe, 
an deren Bewaltigung sich der ChMakter fromt und bildet. Hier lteger unendliche 
Konfliktsmoglichkeiten mit der konventionellen Norm (V"ersuc1lUng, Unterdriickung), aber 
auch mit der iibrigen seelischen Personlichkeit (perverse oder schillernde, ungefestigte, 
infantile Sexualitat). Anomalien der Geschlechtlichkeit ziehen Untwertsgedanken und In-
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suffizienzgefiihle naeh sieh (das Gefiihl des Andersseins). Ein Naehl!;eben gegeniiber der 
Triebhaftigkeit. bedeutet u~ U. einA Ersehiitterung des Selbstgefiihls. Unanie kann zu selbst
verneinenden und selbstverwerfenden .E:IDstellungen fiihren. Haufig Jwmmt es ZlJ Kompen
sationen (Versehlossenheit, Verhiillung des Innenlebens, Siilmebediirfnis dureh besonders 
pedantisehe Pfliehterfiillung, ethiseher Rigorismus). Wenn der Normalsexuelle sieh im er" 
waehsenen .Alter mit seiner Gesehieehtliehkeit abgefunden hat, steht der Abnorme immer 
noeh vor seiner Perversion wie vor einem .Alpdruek, von dem er sieh nieht befreien kann. 
Fiir ihn ist das BewuBtsein, pervers zu sein, eine seelisehe Last (Strafgesetzbuch). Bei schiich
ternen, gehemmten Naturen ist der Sexualverkehr eine unliisbare Aufgabe und kann alIer
hand nerviise Stiirungen im Gefolge haben. 

Die Triebhaftigkeit kann auch mit dem Erlebnisbild des andern in Konflikt geraten. 
Der geliebte l'artner ist fiir den Liebenden ein Trager hiichster Lebenswerte. Das Gefiihl 
der eigenen Wertlosigkeit kann in anbetender wunschloser Sehnsucht zum Ausdruck kommen, 
mit dem die Triebforderungen sieh nicht vereinigen lassen. Andererseits kann ein starkes 
sexuelles Abwechselungsbediirfnis Unwiirdigkeitsgefiihle nach sich ziehen. Bei fehlendem 
Verantwortlichkeitsgefiihl dienen die erotischen Beziehungen nur der Befriedigung eigen
siichtiger Tendenzen (Eitelkeit, Geltungssucht, Koketterie); es fehIt die hingebende Liebe. 
Sind konkrete Liebesbeziehungen zustande gekommen, so bildet ihre Festigung ein neues 
Problem. Unsieherheit des erotischen Eigenwertes kann hier zu sexueller Hiirigkeit fiihren 
oder auch zur Eifersucht, zu Angst und Sorge um den drohenden Verlust des Liebeszieles 
(VorbeugungsmaBnahmen gegen diese seelische Gefahrdung). Die Eifersucht ist oft versetzt 
mit Ressentiment, mit iiberreiztem, ohnmaehtigem erotischem Selbstgefiihl. Hinter der 
Eifersucht kiinnen sich ferner uneingestandene Schuldgefiihle wegen eigener erotischer 
Versuchungen verbergen (die verdrangte Beschamung wegen derVersuchung oder des Sich
versagen-miissens setzt sich in HaB gegen den geliebten Menschen um). Ebenso kann das 
BewuBtsein, den Geliebten schlecht behandelt zu haben, oder geheime Zweifel, dem andern 
nicht alles sein zu kiinnen, eine miBtrauische Einstellung zur Folge haben. Auch hier liegen 
eine Fiille von neurotischen Konfliktsmiiglichkeiten. 

Traumatische Erlebnisse als Charaktergestaltung. Hierher gehiiren p16tz
liche Schreckerlebnisse (vitale Gefahrdung durch Unfalle, Katastrophen, gewaltige Natur
erscheinungen) oder Erlebnisse, die die Grundlagen des Eigenwertes heftig erschiittern 
(eigene Unzulanglichkeit, mangelnde Anerkennung, Kranksein). Wunschtendenzen kiinnen 
die verschiedensten Formen charakterlicher Fixierung verursachen. 

Die KRoNFELDsche Charakterologie dient in erster Linie arztlichen Zwecken, 
d. h. sie will die psychologischen Aufgaben des Arztes erleichtern. Der Schichten
aufbau, den wir in groben Ziigen kennengelernt haben, ist ein notwendiges Riist
zeug zur Erklarung und zum Verstandnis psychopathologischer Erscheinungen. 
Doch wird auch die Normalpsychologie gut daran tun, ihn nicht Ullbeacbtet zu 
lassen. Die Beziehungen zWIschen Uber- und Yl'wtenschicht konnen groBe indivi
duellt Verschiedenheiten zeigen. Beide stehen in einer gewissen Uegensatzlichkeit 
zueinander. Die rationale Schicht hat die Aufgabe der Hemmung; sie solI ein 
Hervorbrechen der Tiefenschichten mit ihren TriebaffeJnen verhindern. Das 
Gleichgewicht kann dabei ein sehr verschiedenes sein. In einem FaIle ist die Ober
schicht allein herrschend, im andern reiBt die Unterschicht gern die Fiihrung an 
sich. Bald sind die hypobulischen und hyponoischen Mechanismen gut iiber
deckt, bald sind sie fUr die Eigenart der Oberschicht von entscheidendem EinfluB. 
Zwischen Trieb- und Hemmungsschicht gibt es die verschiedensten dynamischen 
Abstufungen. Uber die Qualitat der Triebe selbst erfahren wir nur wenig. Wir 
horen mehr von ihren Auswirkungen in den verschiedensten Lebenssituationen 
(komplexe Lebenseinstellungen) als von ihnen selbst. KRONFELD gibt uns in 
erster Linie komplexe Reaktionsweisen, in denen vielfach mehrere Triebe gemein
sam sich auswirken. AuBerordentlich wichtig ist der Hinweis auf daF erotische 
Moment bei derPersonlichkeitsgestattung, das bei allen andern Systemen vollig 



Charakteraufbau nach HABERLIN. 51 

vernachlassigt wird. Besonders in der Pathologie lernen wir die Bedeutung der 
Deschlechtlicfikeit fiir den Aufbau der Personliehkeit in ganz besonderem MaBe 
kennen. Wenn wir aueh nieht in den Fehler der Psyehoanalyseverfallen wollen, 
die alle Charakterologie nur von sexuellen Gesiehtspunkten aus anzufassen weiB, 
so diirfen wir doeh denSexualtrieb nieht vergessen. Wir lernen aueh in der MON

lfELD schen Charakterologie wieder die bedeutsame Tatsaehe kennen, daB gleiche 
eharakterologische Eigentiimlichkeiten ganz verschiedene genetisehe Wurzeln 
haben konnen. leh verweise nur auf die Entstehung von Minderwertigkeits
gefiihlen, die aus einer bestimmten Eigenart des I::lexualtriebes, aber auch aus 
andern Triebeinstellungen hervorgehen konnen. 

Als letztes umfassendes Aufbausystem bleibt uns noch die Charakterologie 
von HAEBERLIN 1). 

Das Individuum ist, so sagt lliBERLIN, in jedem Moment seines Daseins ein organisches 
Ganzes, das aus einzelnen organisch verbundenen Bestandteilen oder Qualitaten aufgebaut 
ist. Die geeinte Gesamtheit seiner Qualitaten ist ein strukturelies 2) System von Reaktions
m6glichkeiten, von denen eine zur andern geh6rt und keine fUr sich aliein genommen werden 
kann. Wesentlich ist nicht die Vereinigung schlechthin alier Qualitaten, sondern die besondere 
Art ihrer strukturelien Verbundenheit. Sie stehen nicht einfach nebeneinander, sie bilden 
vielmehr einen organischen Bau mit Vber- und Unterordnungen, mit gr6Berer oder gerin
gerer Bedeutung fiir das Leben des Individuums. 

Die Pers6nlichkeit ist aber nicht nur struktureli zusammengesetzt, sondern auch ein 
zeitlich "ausgedehntes" Einzelwesen mit einer bestimmten Entwicklung3). 1m Laufe des 
Lebens k6nnen sich bestimmt strukturierte Zustande abl6sen; sie k6nnen auch in peri
odischem Rhythmus miteinander abwechseln. 1m Strom des individuelien Lebens gibt es 
keine absolute Konstanz. Man darf sich nicht vorstelien, daB irgendwelche Charakterziige 
ein Individuum unverandert durchs ganze Leben hindurch begJeiten, weder einzelne Quali
taten, noch einzelne Eigentiimlichkeiten der Struktur. Der Charakter ist fortwahrend in 
Entwicklung begriffen; er verandert sich standig. Und doch ist er ohne eine gewisse relative 
Konstanz nicht denkbar. Diese Konstanz ist die Schranke der Veranderlichkeit, 
wie die Veranderlichkeit die Schranke der Konstanz ist. Relative Konstanz 
bedeutet hier nichts anderes, als daB in alier Veranderung eine gewisse Grenze nicht iiber
schritten, daB vielmehr eine gewisse Lin ie eingehalten wird. Der Grad der Veranderlich
keit kann sehr verschieden sein. Es gibt Charaktere, die relativ stark festgelegt sind, deren 
Spielraum gering ist. Dies sind die starren (konstanten), wenig variablen Charaktere. Andere 
sind durch groBe Veranderlichkeit und Beweglichkeit ausgezeichnet. Diese Inkonstanten 
und Variablen haben eine weite Schranke ihrer Veranderlichkeit. Sie k6nnen in ihrem 
Verhalten groBe Spriinge machen. Man ist bei ihnen nie vor Vberraschungen sicher. 
Man glaubt ein ganzes Biindel verschiedener Charaktere, in einer Person vereinigt, vor sich 
zu haben. 

Die Interessenrichtung. Das Individuum befindet sich (kraft seiner besonderen 
Ichheit) stets im Zustand der Auseinandersetzung mit den Objekten, mit der ganzen 
objektiven Wirklichkeit. Es stelit sich mit seinem Sonderinteresse den Interessen des Ob
jektes gegeniiber, und diese Gegeniiberstellung aktiviert sich im Handeln. Sie kann einmal 
orientiert sein nach vorwiegender Durchsetzung oder Bewahrung des eigenen Soseins gegen
iiber dem Objektinteresse (Selbstbehauptung), zum andern nach vorwiegender Selbst
veranderung gegeniiber dem fremden Objekt, im Sinne der Angleichung, Eingliederung 
oder Identifikation. Stets sind beide Tendenzen vorhanden, und jeder von ihnen ist durch 
die Gegenwart der andern ein MaB gesetzt. 

1) HABERLIN, PAUL: Der Charakter. Basel: Kober, C. F. Spittlers Nachfolger, 1925. 
- Ders., Der Geist und die Triebe. Eine Elementarpsychologie. Basel: Spittler. 

2) Struktur-Aufbau; strukturelle Beziehungen = Beziehungen der Aufbau
elemente zueinander. 

3) s. auch HOFFMANN, H.: Die individuelie Entwicklungskurve des Menschen. Berlin: 
Julius Springer 1922. 
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Bei Selbstbehauptung und Selbstveranderung handelt es sich um eine interne Gegen
satzlichkeit in der individuellen Interessenrichtung. Daneben nimmt IliBERLIN eine ext erne 
Gegensatzlichkeit an zwischen Subjekt und Objekt. Sie ist einerseits gegeben durch die 
absolute "Sel bstigkei t", durch den Eigen willen (Prinzip der Zersplitterung) und anderer
seits durch die absolute "Solidaritat", durch den Gemeinschafts- oder Einheits
willen des Individuums (Prinzip der Einheit). Dieser Gegensatz in der Lebensrichtung 
darf nicht verwechselt werden mit dem ersten, der innerhalb des Eigenwillens zwischen den 
Tendenzen der Selbstbehauptung und Selbstveranderung besteht. Jedes Individuum 
ist also primar charakterisiert durch ein Mehr oderWeniger von Solidaritats
willen und Eigensucht, ferner sekundar (in bezug auf letztere allein) als 
so oder so heschaffe ner Auseinandersetzungswille (Selbstbehauptung oder 
Selbstveranderu ng). Vielfach ist nun der Eigenwille samt der damit gegebenen Aus
einandersetzung vom Individuum selbst in den Dienst des Gemeinschaftswillens gestellt. 
Die Auseinandersetzung (im Sinne der Bearbeitung des Objektes = Selbstbehauptung, 
oder im Sinne der eigenen Angleichung an das Objekt = Selbstveranderung) wird sekundar 
gewollt als Mittel im Namen der Solidaritat. 

Stellung und Einstellung. Als Stellung im Leben bezeichnet RXBERLIN die pri
mare (faktische) Lebensfiihrung, in der sich die Richtung des individuellen Interesses (Trieb
organisation und Lebensrichtung) offenbart. Einstellung zum Leben ist prinzipielle, 
bewuBte Stellungnahme zur primaren Lebensfiihrung. Diese sekundare Stellungnahme -
sie kann mehr geistig (fiir Solidaritat und Einheit) oder mehr ungeistig (fiir Subjektivitat 
und Eigensucht) sein - ist Grundsatz fiir die zukUnftig maBgebende Raltung (personliches 
Ideal). Sie hat den Sinn, die vorgefundene Stellung zu zensieren und die zuktinftige Stellung 
zu inszenieren. Faktische Stellung und grundsatzliche Einstellung konnen sehr weit von
einander abweichen. Doch ist das Ideal in bestimmtem MaBe an die vorhandene Beschaffen
heit der Stellung gebunden. Nicht von jeder Stellung aus ist jede beliebige Einstellung 
moglich. 

1. Die Interessen, welche den Inhalt der primaren (faktischen) Lebens
fiihrung oder Stellung ausmachen: 

Wir haben die beiden Moglichkeiten der Auseinandersetzung mit dem Objekt: die Selbst
behauptung und die Selbstveranderung. Jedes Individuum wird nun zeitweise mehr 
der einen oder der andern Triebrichtung zuneigen. Oft halten sich dann beide im Laufe des 
Lebens das Gleichgewicht, d. h. diese Menschen gehoren nicht ausgesprochen dem einen 
oder andern Typus an. Andererseits aber gibt es Menschen, bei denen die eine Triebrichtung , 
vorherrscht; es sind dies mehr oder weniger ausgesprochene Selbstbehauptungs- oder Selbst
veranderungscharaktere. 

Vorwiegende Selbstbehauptung finden wir hei jenen "tragen" oder bequemen 
Naturen, denen jede Veranderung zuwider ist, da diese sie veranlassen wiirde, sich selbst 
zu verandern. Den Veranderungssiichtigen ist es nur wohl in der Selbstveranderung. 
Sie suchen die Gelegenheit dazu auf, sind aktionsbereit, neugierig und abenteuerlustig. Sie 
strauben sich gegen feste Gewohnheiten und Lebensformen, zu denen die Tragen neigen. 
Der Unterschied kommt besonders auch zur Geltung in der Sorgfalt oder Sorglosigkeit 
in bezug auf die Erhaltung der eigenen Existenz. Wenn der Trage sich zur tJberwindung 
seiner Beharrungstendenz anschickt, so geschieht es gewiB aus Sorge um seine Existenz 
oder um die Mittel, die zu ihrer Sicherung dienen sollen. Die Beharrungsnatur sorgt eingehend 
fiir Gesundheit und okonomische Sicherung. Sie lebt, um am Leben zu bleiben. Der Ver
anderungssiichtige lebt, um zu "leben". Ruhe, solide Verhaltnisse, eigene Existenz, all 
das achtet er gering im Verhaltnis zur Aktion und der damit zusammenhangenden Verande
rung. Beharrung ist Ruhe, Stabilitat, Sicherheit; Veranderung ist Unruhe, Verwandlung, 
"Umsatz", lebendiges Leben. N\¥ der Beharrungssiichtige schatzt die Macht, als Mittel 
zur eigenen Sicherheit. Der Veranderungssiichtige will sie nur, wenn sie ihm Unabhangigkeit 
von festen bindenden Verhaltnissen und die Erfiillung seiner "Neugier" ermoglicht. 

Die Selbstveranderungstendenz wird in der Auseinandersetzung mit dem fremden 
Objekt zur Liebestendenz, im Sinne der triebhaft verstandenen Erotik. Der Beharrungs
trie b dagegen zum Egoism us. 

Jeder Trieb nimmt im Objekterlebnis (nach der Art des Objektes) eine bestimmte 
"Ton ung" (Modali tat) an. Die Liebe zum Freunde ist z.B. eine andere als die Liebe zur Ge-
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liebten, obgleich die Triebrichtung dieselbe ist. Die Wirklichkeit zeigt, daB stets eine gewisse 
(mehr oder weniger) Fixierung auf bestimmte Triebmodalitaten gegeben ist. Man ist auf gewisse 
Arten der Liebes- oder Selbstbehauptungstendenz festgelegt. Der Liebestrieb eines bestimm
ten Individuums ist z. B. im wesentlichen sexuell gewendet; es ist nur fahig, in diesem 
Sinne zu lieben. Ein anderes Individuum ist bez. des Beharrungstriebes auf die Macht
Modifikation dieses Triebes fixiert. lliBERLIN unterscheidet nun verschiedene Grade der 
Beweglichkeit (relativ beweglich oder unbeweglich), je nach der relativen Fixierung 
der Triebe auf bestimmte Modalitaten. Stark fixierte einseitige Charaktere stehen als Extrem 
den beweglichen Naturen mit Vielseitigkeit des Triebinteresses gegenuber. Es gibt Menschen, 
die sich gewissermaBen fUr alles interessieren, wahrend andere sich nur nach wenigen Seiten 
hin einigermaBen energisch engagieren konnen. Einer bestimmten Triebfixation entspricht 
in der Regel eine bestimmte Form der Begabung im Sinne der erfolgreichen Auseinander
setzung mit bestimmten Objektarten; ein bestimmtes Talent, eine bestimmte Fahigkeit 
der motorisch-technischen Organisation. Die Begabung setzt eine bestimmte Interessen
Modifikation voraus und schlieBt sie in sich ein. 

Mit der modalen Fixation der Triebe hangt die Bildung von Affekten eng zusammen. 
Affekte sind gestaute Komplexe unerledigter Triebe. Die Neigung zur Affektbildung ist 
um so groBer, je geringer die Beweglichkeit. "Enge" Triebna'j;uren sind in der Erledigung 
ihres Triebwunsches auf wenige Moglichkeiten angewiesen. Sie sind nicht ohne weiteres 
imstande, anderswo Ersatz zu finden, sie bleiben vielmehr bei ihrem bestimmt modifizierten 
Wunsche hartnackig stehen. Je enger der Triebhorizont, desto schwieriger wird diese Be
friedigung, desto eher kann es zu Affektstauungen kommen. GleichermaBen fiihrt die aus
gesprochene Einseitigkeit (erotisch oder egoistisch) der Triebrichtung aus demselben Grunde 
leicht zur Affektbildung. Die Art der Mfekte ist wiederum von der Art der Triebrichtung 
und ihrer Modalitat bestimmt. So wird ein ausgesprochen sexueller Erotiker andere Affekte 
zeigen als ein Mensch, dessen Eros nach der geselligen Seite oder nach der "kosmischen" 
Liebe hin orientiert ist. 

Das Auseinandersetzunginteresse kann sich auch auf das eigene Selbst beziehen. Die 
Fixation an das eigene Selbst ist nur ein Spezialfall der eingeschrankten Beweglichkeit. 
Derartig "autistische" Menschen sind der Mfektivitat ebenfalls in besonderem MaBe aus
gesetzt. 

Uber aile Triebstruktur baut sich die Lebensrichtung der Person auf. Wir unter
scheiden nach den beiden Lebensprinzipien (Ichheits- oder Eigenwille bzw. Einheits
oder Gemeinschaftswille) subjektive, selbstsuchtige (exzentrische) Naturen einer
seits und zen trale Naturen andererseits, die ihre Interessen in den Dienst der Einheit oder 
Harmonie des universalen Lebens stellen. Das Vorherrschen eines Prinzips ist stets nur relativ; 
Schwankungen der Exzentrizitat im Wandel des Lebens sind selbstverstandlich. Die Zen
tralitat kann insofern affektbegiinstigend wirken, als die Absicht besteht, nicht durch eine 
momentane Gefiihlsaufwallung Gemeinschaftswerte zu gefahrden. So konnen auch mehr 
zentral gerichtete Naturen zur Mfektbildung kommen. Es gibt groBere oder geringere 
Exzentrizitat im egoistischen wie im veranderungssuchtigen Sinne, und innerhalb jeder 
dieser Triebrichtungen wieder aIle moglichen Modalitaten. 

Was als groBere oder geringere Ichbetontheit in der Lebensauffassung erscheint, kann 
auch reziprok als geringere oder groBere Ubereinstimmung mit der Lebensrichtung des 
Ganzen aufgefaBt werden. Letzteres, d. h. die mehr oder weniger ausgesprochene Zentrali
tat einer Person (die Ubereinstimmung des individuellen Interesses mit dem Lebensinteresse 
uberhaupt) nennt H.A.:BERLIN ihre Geistigkeit (= Prinzip der Einheit im Leben, der Ganz
heit des Seienden und der Harmonie des Einzelnen). AIle Phanomene des Geisteslebens 
entspringen aus antisubjektivistischem, einheitsorientiertem Interesse; alles Ungeistige, 
Nur-Vitale, Animalische hat seine Wurzel in der Subjektivitat und Eigensucht oder Exzen
trizitat. Es gibt primare, faktische Zentralitat der Stellung (ein Nahesein beim Zentrum) 
und virtuelle (grundsatzliche) Zentralitat der Einstellung im Sinne des Gerichtetseins auf 
Zentralitat (man mochte, man will). Der geistige Mensch will Einheit, Ganzheit, Harmonie. 
Dafur arbeitet er. Sein Wollen geht in der Richtung dessen, was er als Organ des Ganzen 
schafft. Er ist nur in geringem Grade Sonderwesen. Er steht in inniger Gemeinschaft mit 
dem Lebenszentrum; versteht daher seinen Gang und Willen, weil er ihn in sich tragt. Die 
hiichste Stufe der Geistigkeit nennt lliBERLIN "Genialitat". Es gibt eine Genialitat des 
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moralischen, asthetischen, logischen, politischen, wirtschaftlichen und technischen Ver
haltens. Dieser Begriff der Genialitat hat natiirlich mit dem Talent, mit der Begabung nichts 
zu tun. In der Geistigkeit des Individuums wurzelt alle Kultur; der geistige Charakter ist 
kultureller Charakter. In erster Linie ist Religiositat mit Geistigkeit identisch. Je geisti
ger ein Mensch, desto frommer ist er. Es gibt zwei verschiedene Arten von Religiositat: die 
"gelebte" Religiositat und die des grundsatzIichen Wollens (der Sehnsucht und der Ein
stellung). Uns interessiert hier nur die erste, die primare Frommigkeit; sie ist "Vberwunden
heit der Subjektivitat, Erlostheit yom Ich, Yom selbstsiichtigen Sonderwillen und dariiber 
hinaus Eingehen des Individualwillens in den Einheitswillen. 

Es erhebt sich die Frage, wie die Geistigkeit sich mit den verschiedenen 
Triebrichtungen und Triebfixationen kombinieren kann? 

Der Einheitswille kann sich z. B. mit der selbstbehauptenden Tendenz 
verbinden. Dann steht die Triebneigung im Dienste der geistigen Richtung. Die Selbst
behauptung ist nur ein Mittel zur geistig geforderten Aktion. Sie kann dazu £tihren, durch 
Bewaltigung (Umgestaltung, Veranderung) des Objektes dessen fehlende Eignung zur Ganz
heit des Lebens herzustellen. Das nennen wir eine sittliche Tat. Der ihr zugrundeliegende 
Charakter ist moralisch gerichtet; und zwar urn so moralischer einerseits, je mehr er bei 
vorhandener Zentralitat zur Selbstbehauptung (Selbstdurchsetzung) geneigt ist. Die Hohe 
(Reinheit) der Moralitat ist andererseits abhangig von der Reinheit seiner geistigen Rich
tung. Je geringer die Zentralitat, desto unmoralischer ist der Mensch. 

Auch die Selbstveranderungstendenz kann im Dienste der Geistigkeit stehen. Es ist 
sehr wohl mogIich, daB bei vorwiegender Selbstbehauptung die Selbstveranderung gesucht 
wird zur besseren Selbstbehauptung und besseren Objektveranderung. So kann die Selbst
veranderung der geistgeleiteten (also moralischen) Selbstbehauptung dienen; der Eros 
als Spezialfall der Selbstveranderungstendenz ist z. B. moralisch als Mittel zur Anbahnung 
und Erhaltung des Verkehrs mit den Menschen, wenn man auf diese Menschen moralisch ein
wirken mochte. 

Was ergibt sich nun, wenn die vorwiegende Selbstveranderungstendenz 
sich mit dem Einheitswillen kombiniert? 

Selbstveranderung ist einfach Streben "iiber sich selbst hinaus", "ins absolut Andere", 
rein um der Veranderung, um der Bewegung (Aktivation) willen (Gegenteil der Beharrung, 
der Selbstbehauptung). In der Auseinandersetzung mit dem Objekt kommt es ihr nicht auf 
Bewaltigung oder Bearbeitung des Objektes an, sondern nur auf Selbstveranderung. Es 
ist der Wille zum Sichverandern-Iassen durch das Objekt, zur "Angleichung" oder Anpassung 
an das Objekt; Identifikationstendenz oder Tendenz des Sichverlierens in das Objekt. Diese 
Tendenz fiihrt dazu, durch sich selbst das andere zu reprasentieren, es "darzustellen". Das 
Objekt kann ein auBeres oder "inneres" sein. In beiden Fallen haben wir den gleichen 
Vorgang. 

Die Hingabe an das eigene Ich fiihrt zur "Selbstidentifikation", zur Selbstimitation, 
zur "Selbstverliebtheit", d. h. Selbstdarstellung nur urn der Darstellung willen. Das Gefiihl 
ist dabei reines "Gefallen" am Objekt bzw. am eigenen Selbst. Bei auBerdem vorhandener 
geistiger Richtung will die Selbstveranderungstendenz (der es stets auf Darstellung des Ob
jektes durch eigene Aktion ankommt) objektdarstellende Aktion im Sinne der Einheits
idee. Das aber ist ein HandeIn, bei dem durch Darstellung eines Objektes dem Einheits
willen Ausdruck gegeben werden solI. Und diese Definition kennzeichnet das asthetische 
Verhalten, d. h. durch ~<\ktion des Subjektes wird Einheit, Harmonie in der Objektdar
stellung zum Ausdruck gebracht. Das Dargestellte wird damit zum Symbol der Einheit. 
Aus dem geistbestimmten (einheitsgerichteten) Darstellungsinteresse stammt das asthetische 
Gefiilil ferner alle asthetische Phantasie, alles asthetische Bilden und die asthetische Emp
fanglichkeit. 

Ein Charakter ist urn so ausgesprochener asthetischer Charakter, je mehr bei vorhan
dener Geistigkeit die Selbstveranderungstendenz iiberwiegt. Die "Reinheit" der Asthetizitat 
ist aber um so groBer, je geistiger der Charakter ist. Andererseits ist ein Mensch urn so weniger 
moralischer Charakter, je mehr er asthetischer Charakter ist. Doch kann auch ein vorwiegend 
asthetischer Mensch in seiner Moral sehr hoch stehen. Jeder hat seine Moralitat und Astheti
zitat, beides in bestimmter Hohe. Der asthetische Charakter ist nur vorwiegend asthetisch 
und dane ben relativ weniger moralisch interessiert. 
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Auch in die asthetische Lebensrichtung konnen selbstbehauptende Tendenzen eingreifen; 
wenn z. B. der Kiinstler zur Durchfiihrung seines Werkes Objektwiderstande zu iiberwinden 
hat. Auch moralische Selbstbearbeitung kann im Dienste asthetischer Zwecke stehen. In 
keiner Weise schlieBt Asthetizitat in einem bestimmten Charakter Moralitat aus. 

Wie gestaltet sich weiterhin die Geistigkeit bei vorhandener Trieb· 
beweglichkeit bzw. Triebfixation? 

Fiir gewobnlich ist immer eine gewisse Fixierung an die eine oder andere Triebrichtung 
vorhanden, ferner aber auch an eine bestimmte Modalitat der Triebe (Gebundenheit an be
stimmte Objekte oder Objektarten). Demnach unterscheidet lliBERLIN Einseitigkeit oder 
Vielseitigkeit bei (vorwiegend) asthetischen und (vorwiegend) moralischen Charakteren. 
Innerhalb der Moralitat gibt es Verschiedenheiten modaler Fixation: padagogische, politische. 
okonomische und technische Naturen. Auch innerhalb der Asthetizitat fiihrt die modale 
Fixation zu den verschiedensten Spezialformen. 

Eine besondere Stelle nimmt unter den modalen Vereinseitigungen die Vorliebe fiir inneres 
oder auBeres Handeln ein (Hinwendung zur AuBenwelt oder zum Selbst). Das ergibt fiir 
die Asthetizitat den Unterschied der l!remd- und Selbstdarstellung; fiir die Moralitat den 
Gegensatz der moralischen Arbeit an sich selbst und der moralischen Gestaltung der AuBen
welt (intro- und extravertierte Triebvereinseitigung nach C. G. JUNG). Die Moralitat mit 
einer Fixation auf das eigene Urteil (als Objekt) ist Erkenntnisstreben, logisches oder Wahr
heitsinteresse (Urteilsfahigkeit frei von aller Subjektivitat). Dies ware ein SpezialfaIl der 
Moralitat kombiniert mit der Vorliebe fUr inneres Handeln, was ganz allgemein in dem Inter
esse an der eigenen Vergeistigung zum Ausdruck kommt. 

Die Charaktere konnen sich noch in anderer Beziehung unterscheiden; 
namlich durch Verschiedenheit ihrer Kraft. Kraft ist Energie des moglichen Han
delns, Starke der Triebe, Machtigkeit des Lebensinteresses. Es gibt starke Personlichkeiten 
und schwache Individuen. Dabei ist zu bedenken, daB eine machtige Person nicht in jeder 
Hinsicht machtig, eine schwache nicht in jeder Beziehung schwach sein muB. Ferner ist zu 
bedenken, daB der Grad der inneren Kraft oft bei auBerer Betrachtung schwer feststellbar 
ist, bei den Menschen, die ihre Energie nur im Geftihl oder in der Phantasie, nicht aber in 
der motorischen Tat ausleben, oder bei denen, die ihre ganze Energie im inneren Kampf 
verbrauchen. Dann kann das Individuum nach auBen den Eindruck machen, als besitze es 
iiberhaupt wenig Energie. 

Verschieden von der Kraft ist die groBere oder geringere Konstanz des Charakters, 
die durch den geringeren oder groBeren Spielraum der Veranderlichkeit bestimmt ist [wenig 
variable (starre) und unbestandige (unstarre) NaturenJ. Der Grad der Konstanz hangt 
nicht direkt mit der Veranderungs- und Selbstbehauptungstendenz zusammen. Ein Mensch 
kann konstant veranderungs- oder konstant beharrungssiichtig sein; er ist eben nach einer 
bcstimmten Richtung hin beharrlich, unveranderlich, sich gleichbleibend (in Lebensrichtung, 
Interesse und Triebpraponderanz). Immerhin unterstiitzt die Inkonstanz die Veranderungs
sucht, ebenso gelingt bei Konstanz die Selbstbehauptung besser. Der inkonstante Charakter 
kann hin- und herschwanken zwischen starkem und schwachem Beharrungs- oder Selbst
veranderungswillen; beim konstanten Chal'akter wird dauernd die eine Triebrichtung vor
herrschen. Es gibt Konstanz in der Ungeistigkeit oder in der Geistigkeit. Nicht aIle Seiten 
der Personlichkeit miissen von der gleichen Konstanz betroffen sein. 

Die relative Inkonstanz kann sich gleichmaBig durch das ganze Leben hinziehen oder abe! 
auch in periodischen Schwankungen zur Geltung kommen. Es erfolgen dann von Zeit 
zu Zeit relativ starke Umschlage, wahrend innerhalb der Perioden eine verhaltnismaBig 
groBe Konstanz herrscht. Die Ubergange konnen starkere oder schwachere Anderungen 
bringen, die Periode von kiirzerer oder langerer Dauer sein (manisch-depressives Irresein). 
Der periodische Wechsel kann die verschiedensten Seiten des Charakters einzeln betreffen; 
etwa die Triebrichtung oder die Lebensrichtung. 

Weitere Unterschiede sind durch die verschiedenen Grade der Differenziation ge
geben. Es gibt einfache und komplizierte Naturen. Die ersteren besitzen wenig 
Moglichkeiten verschiedenartigen Handelns. Der komplizierte Charakter ist in dieser Be
ziehung reicher ausgestattet. Er hat mannigfache Moglichkeiten des Urteilens und 
Handelns. Nicht jede Seite des Charakters muB in gleicher Weise differenziert sein. Es 
kann jemand reich sein in seiner Gefiihlsorganisation, arm dagegen in seiner Urteilsmoglich-
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keit; oder differenziert in seiner Phantasie, dagegen undifferenziert in seiner motorisch
technischen Organisation. 

Ferner kann die Organisiertheit (= Einheitlichkeit) verschieden ausgebildet sein. 
Jede Person steUt eine funktioneUe Einheit dar, aber nur relativ genommen. Denn die geein
ten Bestandteile fiihren bis zu einem gewissen Grade ein Eigenleben u. streben immer auch 
partiell auseinander. Die Zusammenfassung geschieht nie ganz ohne innere Reibung. Nach 
verschiedenen Graden dieser inneren Einigtingsarbeit unterscheiden wir einheitliche und 
weniger einheitlich gebaute Charaktere. Einheitlichkeit gibt immer Festigkeit, 
gewissermaBen "geordnete innere Verhaltnisse". Derartige Menschen sind widerstandsfahig, 
fur Wille ist zentriert; sie haben die Moglichkeit, iiber die eigenen Krafte relativ reibungslos 
zu verfiigen. Ungeniigend straffe Organisation bringt Krankheitsmoglichkeit mit sich. 
Sie kann die verschiedensten Seiten der Personlichkeit gesondert betreffen; den Intellekt, 
die Phantasie, die zentrale Gefiihlsorganisation oder die peripheren Apparate sensorischer 
bzw. motorischer Art. Der gut organisierte Charakter ist harmonisch, ausgeglichen. Augen
fallige Symptome der uneinheitlichen Organisation sind Erregbarkeit undErmiidbar
keit; ein Mangel an inneren Ausgleichs- und Sammlungsmoglichkeiten. 

Eine auBerordentlich wichtige Seite des Charakters ist die Form des 
Handelns; d. h. die Art, wie sich die organisatorische Eigenart einer Personlichkeit im Han
deln auswirkt. 

Die Handlung beginnt normalerweise mit dem Erlebnis und schreitet iiber die zentrale 
Phase des Gefiihls zur motorischen Endphase fort. Sie kann ihr normales Ziel nur erreichen, 
wenn die Energie des Interesses sich vom Beginn bis zum Ende gleichbleibt. Vereinsei tigte 
oder gebundene Handlungscharaktere zeichnen sich dadurch aus, daB die Energie
entfaltung bei Erlebnis und Gefiihl oder bei Gefiihl und Tat verschieden ist; entweder hyper
trophisch oder verkiimmert. Durch ein Nachlassen der Energie in der Tatphase sind die 
unpraktischen Naturen gekennzeichnet. Entweder ist bei ihnen das Tatinteresse iiber
haupt vermindert; lliBERLIN nennt sie apraktisch. Oder drangen sie wohl mit normaler 
Energie zur Tat, vermogen sie aber nicht adaquat durchzufiihren, weil die Organe der Tat 
(nach Energiekapazitat, Differenziertheit, Beherrschtheit) den Dienst versagen (Dyspraxie). 
Zwischen beiden besteht ein gewisser Zusammenhang; denn der Mangel an Tatenergie be
fordert die Ungeschicklichkeit, die wiederum zur Apraxie disponiert. 

Die motorischen Charaktere ("Kraftmeier der Tat") schieBen dagegen iiber das Ziel 
hinaus; bei ihnen ist die Tatphase iiberbetont (Hyperpraxie). Die Energie der Tat iiber
trifft hier die zentrale Gefiihlsreaktion. 

Auch das Gefiihl kann relativ zu stark oder zu schwach betont sein. Affektbeladene 
Charaktere zeichnen sich immer durch ,;Uberbetontheit" des Gefiihlslebens aus (konstitutio
nelle Uberempfindlichkeit). Hier pflegt vielfach die Energie der Tat im Gefiihl zu ertrinken. 
Der umgekehrte Fall ware die Gefiihlsatrophie; nicht immer echt, oft nur scheinbar als Sym
ptom verborgener Uberempfindlichkeit. Entweder ist das Individuum auBerstande, peri
phere Reize adaquat zur zentralen Stellungnahme hinzuleiten, oder geht die zentripetale 
Reaktion (Erlebnis) ohne Gefiihlsanteilnahme direkt in die motorische Reaktion iiber (Reflex, 
eingefahrene Gewohnheit). Der Mangel an Gefiihlsenergie kann auch durch einen Mangel an 
Neigung, an Triebbediirfnis zustande kommen. 

Endlich die Erlebnisphase. Hier haben wir rezeptiv iiberempfindliche Naturen 
mit Hypersensibilitat der zentripetalen Reaktionen; oft bedingt durch innere Uberreiz
barkeit; oft durch groBere periphere Erregbarkeit. Andererseits rezeptiv stumpfe Natu
ren mit Mangel an Energie der Reizaufnahme. 

Der Empfindungsmensch ist hypernormal beziiglich seiner peripheren Sensibilitat. 
Bei Gefiihlsreaktion tritt die Gefiihlssphare unverhaltnismaJ3ig stark hervor. Beim Tat
menschen tritt auBer der Uberbetontheit der Tatphase noch die vorwiegende Hinwendung 
auf das auBere Objekt dazu (im Gegensatz zum inneren Handeln). Ausdrucksfahigkeit 
ware Eu- oder Hyperpraxie im asthetischen Sinne. 

Als notwendige Phase kommtzu der normalen Handlung noch die Wissensphase (Fahig
keit des ObjektbewuBtseins) hinzu. Sie ist erste Etappe des zentrifugalen Handlungs
astes, d. h. Vorbereitung der Handlung. Dem Normalfall der vollkommenen BewuBtseins
fahigkeit (abhangig von der Gesamtenergie, von Beweglichkeit, von Ausbildung und Diffe
renziertheit der· Wissensorganisation) steht die habituelle UnterbewuBtheit gegeniiber. 
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Durch sie wird die berechnende ZweckmaBigkeit der Tatphase beeintrachtigt (impulsives, 
instinktives, intuitives Handeln). Es fehlt die Fahigkeit der klaren, genauen Vorstellung. 
Man handelt aus dem Gefiihl heraus. Dabei braucht Gefiihlspravalenz nicht notwendig 
gegeben zu sein. Asthetische Naturen mit Selbstveranderungstendenz neigen mehr als die 
moralisehen zur UnterbewuBtheit, d. h. UnzweekmaBigkeit und Weltfremdheit. Die Ein
mischung des BewuBtseins kann geradezu ein Hindernis sein fiir asthetisehes Leben. BewuBte 
Charaktere gehen mehr auf Erkenntnisse aus. VberbewuBtheit tritt als Zwang zur "wissenden 
Rechenschaft" in Erscheinung. Das Individuum kann nieht mehr instinktiv oder naiv 
handeln; jede Handlung muB immer den Weg uber die klare Vorstellung n,ebmen. Viele 
Klinstler leiden unter dieser Eigentumliehkeit. Sie ist ein Organisationsmangel, eine fixierte 
Vereinseitigung in Form des Erkenntniszwanges. 

Die Uberbetontheit der Wissensphase verbraucht vielfach fiir sieh so viel Energie, daB 
fiir die eigentliche Tat niehts mehr uhrig bleibt. Es fehlt das Konnen. Je naeh der Verein
seitigung auf versehiedenen Seiten des Wissens unterseheiden wir die Planemaeher oder 
Traumer yom Beobaehter oder Forscher, die sich ahnlich sind dureh ein einseitiges Verharren 
bei der BewuBtmachung der Objekte bzw. Ziele. Die BewuBtseinsfahigkeit kann auf die ver
sehiedenen AIten des Wissens ungleich verteilt sein (Objektbeschaffenheit, Objektwert, 
Objektziel usw.). 

BewuBtheit in bezug auf das Ziel einer Handlung nennen wir Phantasie. Sie ist voraus
sehauende BewuBtheit, die sieh mit einer gewunschten Tat beschiiftigt. Angstliehe Phanta
sien sind nieht etwa anderer AIt. Sie bedeuten angstliche Erwartung eines Unheils, die aus 
einem GefUhl der Strafwiirdigkeit entspringt; Wunsch, daB etwas geschehen moge, das einer 
Strafe gleiehkommt. Wir unterscheiden visuelle, motorisehe, logische Phantasie; ferner 
Phantasie in bezug auf auBere oder innere Objekte; moralisehe, asthetische, religiose, ego
istische, erotische Phantasie. Phantasiezwang mit Ersehopfung der Energie vor der Tat 
kennzeiehnet die Traumer. Ein (unwirklicher) Phantast ist charakterisiert dureh Unter
bewuBtheit im Sinne des Objektwissens (gestorte Objektschau oder gesteigerte Phantasie). 

Eine bestimmte _t\rt der BewuBseinsfahigkeit ist das Gedachtnis, das ferner noeh ab
hangig ist von dem Grad der Perseverationstendenz des Gefiihls. Je starker beide, desto 
besser das Gedachtnis. Einseitigkeiten des Gedachtnisses sind durch bestimmte Modalitaten 
der BewuBtheit bedingt. Da die Perseveration des GefUhls bei Konstanz und groBer Energie 
des Charakters besonders ausgepragt ist, unterstutzt auch diese Eigenart das Gedachtnis. 
Fixation der Gefiihle und Interessen hat ebenfalls Einseitigkeiten des Gedaehtnisses zur 
Folge. Je energischer die BewuBtheit, desto treuer das Gedachtnis. Starke Erlebnisse 
konnen die Reproduktionstreue truben. Ferner wird durch Verdrangungsinteresse die 
Reproduktion lahmgelegt. Das verdrangende Individuum hat zunachst den Wunsch, be
stimmte (peinliche) Vorstellungen zu "vergessen". Das fiihrt oft zu einer aHgemeinen Ab
neigung gegen die "Erinnerung" uberhaupt, zur Verkummerung des Gedachtnisses. Ge
dachtnis ist niemals an Intelligenz gebunden. 

Betrifft die BewuBtheit das eigene Selbst, so wird ObjektbewuBtheit zur SelbstbewuBt
heit. Hier betrifft das Interesse die SteHung zum eigenen Leben, die Kritik des eigenen Ver
haltens. Dieses "Zuruekkommen auf sich selbst" kennzeiehnet den Reflexionscharakter. 
Als Reflexion im engen Sinne bezeichnet IliBERLIN die Bearbeitung des eigenen Wissens 
(Vberwindung der Subjektivitat, Streben naeh Wahrheit und Erkenntnis oder auch egoistisch 
berechnende Verbesserung). 

Intelligenz ist bewuBte Einsicht in die Objekte; naturwissensehaftliehe, empi
risehe = seharfes FeststeHen von (oft unverstandenen) Tatsaehliehkeiten und Zusammen
hangen; psychologische, verstehende = Eindringen in seelisehe Strukturen und Moti
vationen der Objektwelt. Ein engerer Intelligenzbegriff bezieht sich auf die sekundare, reflek
tierende Objekt-Erkenntnis (Denken); im Gegensatz zu der primaren intuitiven Wissensfahig
keit. Wissenschaftliche Begabung ist geistbestimmte Denkfahigkeit; reflektierendes Erkennen 
unter der Idee der Richtigkeit und Wahrheit (logisehes Denken). Es setzt primares, intuitives 
Wissen voraus und beschaftigt sich damit, die Beobachtungen und Tatsaehen zu priifen, 
dann zur Wahrheit synthetisch zusammenzufassen. Vereinseitigungen der logischen Intelli
genz sind gegeben durch die Richtung auf "Tatsaehen" -Wahrheiten oder auf Wertwahr. 
heiten (empirisehe bzw. wertwissensehaftlich-philosophische Begabung). Die Denkfahig 
keit braueht nieht unbedingt von besonders hoher Geistigkeit getragen zu sein; sie kann 
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auch der zweckmii.BigenBearbeitung derObjekte dienen (ohne Wahrheitsidee), der ungeistigen 
Durchsetzung des Individuums gegeniiber dem Objekte. 

2. Die Einstellung zum Leben im Sinne des Ideals zukiinftiger Beschaf
fenheit und Lebensfiihrung. 

Die Bildung einer Einstellung fallt ganz allgemein unter den Begriff des inneren Han
deIns. Sie ist besonders ausgesprochen bei "nach innen gewendeten" Naturen. Einstellung 
ist Stellungnahme zu sich selbst unter mehr oder weniger geistiger Direktion und zwar in 
moralischer Hinsicht. Einstellungsbildung ist Sache des moralischen Zuriickkommens 
auf sich selbst. Sie kann nur da entstehen, wo moralisches Interesse, wo ein Wille zum Grund
satz vorhanden ist (feWt den vorwiegend asthetischen Naturen). Diese moralische Ideal
bildung kann sehr verschieden sein nach ihrer Bedeutung fiir das individuelle Leben. Sie 
ist nur schwach vorhanden bei naiven Naturen, die ihr Leben £tihren, ohne es moralisch 
zu belenchten und dirigieren zu wollen. Dagegen leben die Einstellungsnaturen fast 
nnr in ihren Idealen. 

Prinzipiell schwankende, inkonstante Naturen sind besonders zur Idealbildung geneigt. 
Relativ konstante Naturen pflegen im Moment der Beurteilung auf dem gleichen prinzipiellen 
Standpunkt zu stehen wie beim Primarverhalten. Die relativ Inkonstanten mit stark wechsel
vollem Verhalten liegen dagegen bestandig mit sich selbst im Kampf. Idealbildung setzt 
Erleben des Gegensatzes voraus, ist urn so starker, je groBer die Gegensatze. Dabei ist gleich, 
ob das beurteilte oder das beurteilende Subjekt moralisch "hoher" steht; wenn wir auch im 
allgemeinen nur die Grundsatze Ideale nennen, die hoher einzuschatzen sind als das Primar
verhalten (Gegenteil: du bist ein Dummkopf, das nachste Mal wirst du schlauer sein). Sind 
Ideale fiir das Individuum nicht realisierbar, so haben sie starke Perseverationstendenz. 

Jedem Individuum sind fiir die "Reinheit" seiner Ideale Schranken gesetzt durch die 
beschrankte Weite seiner Moglichkeit zur Geistigkeit. Das Ideal kann immer nur in beschrank
tern MaBe von der "durchschnittlichen" Geistigkeit abweichen. 1st die Spannung gering, 
so ist nur geringe Einstellungsbildung vorhanden. Durch groBere Spannung sind die ge
spaltenen, zerrissenen Naturen gekennzeichnet, die entweder wesentlich besser oder wesent
lich schlechter sind als ihre Ideale. 1m allgemeinen ist das Ideal der Wirklichkeit iiberlegen, 
weil die Reflexion fiir gewohnlich die Subjektivitat mehr auszuschalten vermag als das 
primare Verhalten. Mit der Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit hangt das Gewissen 
zusammen. Es ist besonders ausgepragt bei den Naturen, die mit sich selbst im Kampf 
liegen (Gewissensnaturen); und zwar nur fiir den Fall, daB das Ideal eine hohere Geistig
keit reprasentiert. Gewissensnaturen sind nicht in jedem Fall bez. ihres Primarverhaltens 
besser (geistiger, moralischer) als "gewissenlose" Menschen, die von hoher Geistigkeit getragen 
sein konnen und wegen charakterlicher Konstanz keine Ideale bilden. Alie Menschen, die zu 
"hoherer" Idealbildung neigen, sind Pflichtmenschen (kategorischer Imperativ). 

Die Ideate konnen getriibt sein durch ungeistige, selbstsiichtige Wiinsche (Macht
ideale, ehrgeizige, sentimentale, erotische, abenteuerliche Ideale). Nicht selten lehnt sich 
das Ideal an Vorbilder an, denen eine erotische Fixation zugrunde liegt; diese Ideal
bildung ist unfrei und unecht. Bei negativer erotischer Bindung kommen dann revolutionare, 
negativistische, antitraditionelle, atheistische Ideale zustande. Es ist demnach von dem 
autonomen ein unfreies heteronomes Ideal zu unterscheiden. Beim zweiten Fall ist das 
Ideal der Individualitat meistens unangemessen; es ist "iiberhoht", das autonome Ideal 
ware bescheidener. 

Das Ideal als solches ist eine moralische Angelegenheit. Sein Inhalt braucht jedoch 
nicht unbedingt der moralischen Sphare anzugehoren. Es kann in der Richtung allgemeiner 
Geistigkeit (Religiositat, Wille zur Heiligung bei Gefiihl der Siinde und Unreinheit) liegen, 
aber auch asthetisch gerichtet sein. Es kann sich auf das praktische Handeln, auf Gefiihl, 
Wissen, Phantasie oder Intellektualitat beziehen. Auf die Idealbildung an sich wird eine 
bestimmte Energie verwendet; es ist die Energie des prinzipiellen Zuriickkommens auf sich 
selbst. Davon ist nun aber die Energie des Ideals selbst, d. h. der grundsatzlichen Absicht 
einer Selbst-Veranderung zu unterscheiden. Jemand kann sich auf die Idealbildung mit 
groBer Energie verlegen, ohne daB sein Ideal eine besondere Starke oder Wirksamkeit haben 
miiBte. Es kommt darauf an, wie viel oder wie wenig das zukiinftige Verhalten durch das 
Ideal bestimmt wird. Demnach sind zu unterscheiden idealschwache und ideal starke 
Charaktere. Die letzteren werden fiir gewohnlich Idealisten genannt; sie sind stark 
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in ihren Grundsatzen und Vorsatzen. Ihre starken Ideale wirken immer auch nach auBen 
hin durch Suggestionskraft, die jeder .Art von Starke innewohnt. So pradestiniert Ideal
kraft zum ethischen FUhrertum (dabei kann die Ethik gut oder schlecht sein). Die Energie 
des Ideals ist Lenkenergie zunachst im Sinne eigener Disziplinierung, die desto mehr 
Selbstiiberwindung verlangt, je hOher, d. h. geistiger das Ideal ist. Dann aber auch im Sinne 
der Disziplinierung anderer. Auch hier wird ein FUhrer um so h5here Anspriiche bez. 
der Selbstdisziplin an die Gefiihrten stellen, je reiner sein Ideal ist. Je wichtiger der FUhrer 
sich selbst nimmt, um so weniger rein werden seine Ideale sein. 

Mit der Energie hangt zum Teil auch die Konstanz des Ideals zusammen, d. h. die 
relative Beharrung des einmal gebildeten Ideals. Sie deckt sich nicht mit der Konstanz 
bzw.Inkonstanz des faktischen Verhaltens. Idealkonstanz ist Konstanz des Anspruches 
an sich selbst. Sie kommt sehr ausgesprochen bei affekti ven heteronomen Idealen zur 
Geltung, die durch bestimmte Objektgebundenheiten (Vorbilder) bedingt sind. Das reine 
Gewissensideal schlieBt dagegen die moralische N otwendigkeit standiger Veranderung und 
damit eine relative Inkonstanz in sich. - Eine andere Form der Inkonstanz betrifft die 
Pluralitat der Ideale (verschiedene, nicht miteinander zusammenfallende Ideale). Sie be
deutet prinzipielle Zerrissenheit, weil es sich um Grundsatze handelt. Den Gewissensnaturen, 
die nach Einheit streben, ist die Pluralitat unertraglich. Die Charaktere konnen daher bez. 
der Lebensideale relativ einheitlich oder relativ zerrissen sein. Bei letzteren steht von 
den verschiedenen Lebensidealen bald das eine, bald das andere im Vordergrund. Die Ideale 
konnen autonom sein, oder aber wird neben autonomen Idealen auch ein heteronomes Ideal 
gebildet. Besondere Konfliktsmoglichkeiten sind gegeben, wenn ein Individuum durch posi
tive bzw. negative Bindung an ein Vorbild mit dem "eigenen Gewissen" in Zwiespalt gerat. 

Ideale sind gefiihlte Grundsatze. Sie brauchen nicht unbedingt bewuBt zu sein; denn 
die Neigung zur BewuBtheit der Ideale ist verschieden. Manche wissen wohl zu sagen, was 
sie tun, aber nicht, nach welchen Grundsatzen sie handeln. Unter Umstanden leugnen sie 
iiberhaupt, daB sie Grundsatze haben. Andere wissen iiber ihre Grundsatze besonders gut 
Auskunft zu geben; besser als iiber die.Art, wie sie wirklich leben. Sie sehen das Ideal gerne, 
weil sie darin ihr "besseres" Ich erkennen. In beiden Fallen sind Verdrangungsmechanis
men wirksam. Die relative BewuBtheit bedeutet einen Idealkonflikt zwischen gefiihltem 
und bewuBtem Ideal, zwischen Kopf und Herz, zwischen Gemiit und Verstand. Das eigent
liche Ideal wird verdrangt, wahrend an seine Stelle im BewuBtsein ein anderes tritt. Die 
Losung kann nur durch vol1ige BewuBtmachung erzielt werden. Bei Inadaquatheit des 
bewuBten Ideals besteht die Gefahr der Verfalschung; das heiBt das Subjekt nimmt fiir 
sein bewuBtes Ideal gegen das eigentliche Gefiihlsideal Partei, halt jenes fiir wahr und be
kampft das letztere. Immer da, wo Ideale verkiindet werden, sind sie meist mehr oder weniger 
gelogen. 

Der auf das eigene Verhalten gerichtete Grundsatz wird immer zugleich Lebensgrundsatz 
schlechthin und ist damit gleichbedeutend mit Weltauffassung und Weltanschauung. Alle 
Charakterologie der Lebens-Einstellung ist zugleich Charakterologie der Weltanschaung. 

Von der primaren Lebenseinstellung unterscheidet HABERLIN ferner noch die 
sekundare Einstellung, die aus allgemeiner Unzufriedenheit oder Enttauschung beim 
MiBlingen der Idealverwirklichung entsteht. Sie ist Stellungnahme aus dem erlebten Wider
spruch zwischen Ideal und Wirklichkeit; Beurteilung des faktischen Verhaltens im Verhalt
nis zum Ideal. In dem Arger iiber das Versagen (von der Warte hoherer Geistigkeit aus) 
liegt ein wichtiges Dauerproblem des Lebens, das um so tiefer geht, je groBer der Konflikt 
ist zwischen Ideal und Wirklichkeit. Schlechtes Gewissen, Schuldgefiihle sind die Folgen. 
Je hoher ein Individuum steht, desto empfindlicher ist sein Gewissen; je tiefer es faktisch 
sinkt, desto schwerer empfindet es die Schuld. 

Das schlechte Gewissen muB normalerweise zu neuer Anstrengung fUhren. Jede Nie
derlage wird Ansporn zu einem neuen Versuch. Das Individuum kampft gegen die eigene 
"Stellung" im Sinne hoherer Geistigkeit. Bei den a bnormalen Gewissenscharakteren 
wird dieser Versuch nicht bis zum volligen Siege des Grundsatzes durchgefiihrt; der Kampf 
wird vielmehr aufgegeben und endet in miider Resignation. Der allgemeine Grund hier
fiir ist mangelnde Energie des Ideals an sich oder ein Idealkonflikt durch bestimmte auBere 
Bindungen. Das Individuum verliert den Mut, ist schlieBlich iiberzeugt, daB es nichts taugt 
und nimmt den Kampf gar nicht mehr auf. Es rechnet von da ab mit dem Fehler als mit 
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etwas Gegebenem und nimmt das schlechte Gewissen auf sich, d. h. es schlieBt einen Kom
promiB, wobei das Ideal durchaus weiterbesteht. Der Preis, um den der KompromiB er
kauft wird, ist das permanente, chronische schlechte Gewissen (chronische Schuld
gefiihle, moralische Minderwertigkeit, moralische Depression), das eine chronische Unheils
erwartung (Siihne, Strafe, BuBe) zur Folge hat. Diese Erwartung kann sich bis zur Sehn
sucht nach BuBe und Strafe (durch sich selbst oder andere) steigem . .Am haufigsten aber 
tritt sie als stimmungshafte Angstlichkeit in Erscheinung, wobei die .Angst vielfach in das 
Schicksal, in die Zukunft hinausprojiziert wird. .Andererseits kann die moralische Unzulang
lichkeit zu allgemeiner Mutlosigkeit, zu zogemder EntschluBlosigkeit und Energielosigkeit 
fiihren. Ferner kann das MiBtrauen gegen sich selbst leicht zum MiBtrauen gegen andere 
werden. Der Schuldbeladene fiihlt sich der guten Meinung anderer unwiirdig; er wittert 
iiberall Geringschatzung, Spott und Verachtung (auch eine Art von Damonisierung der 
Welt). 

Jede KompromiBbildung bedeutet Leiden, das zu neuer Stellungnahme drangt, mit dem 
Zweck, es irgendwie zu iiberwinden. In einem Falle wird das Leiden willig hingenommen 
und ertragen (mit dem Lacheln der Toleranz fiir das Menschliche-.Allzumenschliche) und 
darin eine .Art von Entsiihnung gesucht. Dies setzt voraus, daB das Individuum sich selbst 
nicht allzu wichtig nimmt. 1m zweiten FaIle wird versucht, das Leiden irgendwie abzuschaffen, 
entweder durch Flucht oder Abwehr. Ein wirksamer Fluchtversuch ist die Verdrangung 
ins UnbewuBte; man will sich nicht zugeben, daB man sich minderwertig fiihlt. Dieser Ver
such ist, gemessen am Erfolg, untauglich, doch tut er voriibergehend den Dienst des Selbst
betruges, bis sich das Verdrangte wieder mit Wucht im BewuBtsein durchsetzt. Die Ver
drangung fiihrt auch andem gegeniiber zu Unaufrichtigkeit und Verstocktheit. Derartige 
Menschen sind sehr empfindlich, da sie durch jede Kleinigkeit an ihren dunklen Punkt er
innert werden. Sie lassen nicht an sich riihren. Sie konnen die Wahrheit nicht ertragen, 
da sie in ihr den Feind der inneren Ruhe ahnen. .An die allgemeine Lebensliige schlieBt sich 
Po~e und schauspielerische Neigung an. Sie sind Schauspieler vor sich und vor andem. 
Sie berauschen sich an der Darstellung irgendwelcher moralischer Hochwertigskeitsphanta
sien. Zur inneren Pose gehort auch die Hoffnung auf irgendein Wunder, das Erlosung und 
Begnadigung bringen soll. 

Verschmaht das Individuum die Fluchtversuche des Verbergens und der Pose, so bietet 
sich zunachst die Moglichkeit der Betaubung; entweder durch Gifte oder durch mystische 
Hochwertigkeitssuggestionen (Okkultismus usw.). Eine andere Form sucht alle Situationen 
(Examen, Beruf, Ehe) zu vermeiden, in denen Leistungen verlangt werden. Man sehnt 
sich nach einer "seligen" Insel, nach einem freien, goldenen Urzustand. Oder versucht man 
sich an l\finderwertigen, Verworfenen und Verachteten zu messen, um so die Selbstverurteilung 
zu beruhigen. 

Eine dritte Gruppe sucht die Schuld auf andere abzuladen. Die Unzufriedenheit 
mit sich selbst erscheint als Unzufriedenheit mit der Umwelt. Diese Menschen regen sich 
iiber jeden kleinen Fehler bei andern unverhaltnismaBig stark auf, sie sind rigoros, intolerant 
und lassen nichts durchgehen. Die vorgestellte Unzulanglichkeit der andem dampft das 
eigene Minderwertigkeitsgefiihl. Es ist ihnen nicht wohl, wo es nichts zu kritisieren und zu 
tadeln gibt. Sie sind unduldsam gegen fremde Kompromisse, da sie es gegen die eigenen 
sein sollten~ J ede Entriistung iiber fremde Unzulanglichkeit bringt ihnen Lustgewinn. .Andere 
schieben die Schuld auf die Welt, das Schicksal, auf Vergangenheit oder Vererbung. Es 
tut wohl, die Welt als bOse und verderbt taxieren zu konnen (Pessimismus, Misanthropie). 
Es wird Verantwortungslosigkeit gesucht. Eine pathologische Variante ist die hysterische 
Flucht in die Krankheit und die Hypochondrie; denn von Kranken kann Leistungsfahigkeit 
nicht verlangt werden. 

Die Abwehr versucht durch Leistung und .Anstrengung eine Kompensation im Sinne 
der Voll- und tJberwertigkeit, so daB dem schlechten Gewissen ein "moralisches Plus" gegen
iibersteht. Die erste Form mochte die vorausgesehene Siihne oder Strafe abwehren. Diese 
Menschen kampfen gegen Schicksal, gegen Gott und Damonen; sie suchen diese fiir sich zu 
gewinnen, in ihre Gewalt zu bekommen (Mantik, Zaubem, Opfer, Zwangshandlungen). 
Andere suchen die dunklen okkulten Schicksalsmachte zu durchschauen und durch Erkennt
nis zu beherrschen; denn Erkenntnis zerstort die Unheimlichkeit. Individuen von hoherer 
Geistigkeit gehen direkt auf das Schuldgefiihl seIber los. Sie erzielen dadurch eine Abwehr, 
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daB sie Leistungen vollbringen, die als solche Selbstiiberwindung kosten. Man opfert in Form 
von Teilzahlungen, damit auf dem Hauptgebiet weiter gesiindigh werden kann. Man miichte 
durch eine Art Selbstbestrafung die gefiirchtete "objektive" Strafe vorwegnehmen. Selbst
ankiage, BuBhandlungen und "gute Werke" gehiiren auch hierher. Die radikalste Art ist 
die Askese, der Kampf gegen die "Triebe" mit dem Zwecke ihrer Abtiitung. 

Die kompensatorische Abwehr besteht darin, daB auf nicht moralischem Gebiete starke 
Anstrengungen gemacht werden. Am beliebtesten siri.d die Leistungen, die auch von andern 
geschatzt werden, weil sie zugleich Anerkennung und BeifaH einbringen. Es wird in irgend
einer Beziehung Vollkommenheit angestrebt, da ja der eigentlichen moralischen Vollkommen
heit ausgewichen wird. Das moralische Ideal gleitet auf relativ "indifferente" Gebiete abo 

Je mehr die Abwehrreaktion eine tatsachliche Leistung bedeutet, und je mehr sie der 
eigentlich vom Gewissen verlangten Leistung adaquat ist, um so eher kann der KompromiB 
iiberwunden werden. Dann hat der Charakter die siitliche Reifung erlangt. 

Das lliBERLINsche charakterologische System ist deswegen bedeutungsvoll, 
weil es die strukturellen (aufbauma13igen) Beziehungen verschiedener Personlich
keitsbestandteile zueinander· ganz besonders hervorhebt. HXBERLIN geht darin 
noch uber KRONFELD hinaus. Mit Recht betont er, daB die Charakterelemente 
nicht einfach nebeneinanderstehen, daB sie sich zu einem organischen Aufbau mit 
mer-, Unter- und Nebenordnungen zusammenschlieBen. Es handelt sich in 
jedem individuellen Fall um eine besondere Art struktureller Verbundenheit. Ein 
anderer wichtiger Gesichtspunkt ist die Veranderlichkeit des Charakters. auf 
die wir in einem besonderen Abschnitte noch zuriickkommen werden. Das Werk 
HABERLIN s ist ein groBzugiger charakterologischer GesamtumriB, der zweifellos 
eine Fiille von Spielarten menschlicher Charaktere in sich aufzunehmen vermag, 
wenn auch ein gewisser konstruktiv-schematisierender Grundzug uicht zu leuguen 
ist. Die Anerkennung von primar aufs "Geistige" gerichteten Lebenstendenzen 
steht mit manchen psychologischen Auffassungen, insbesondere mit der Psycho
analyse, in Widerspruch. Mag sie auch auf den ersten Blick als allzu "meta
physisch" anmuten, so wird man doch primare Tendenzen in Form von sozialen 
Strebungen oder yon kosrnischen Verschmelzungstendenzen nicht bestreiten 
durfen. Im ubrigen ist die moralische Seite der Cba,rakterbildung (vor allem bei 
der Idealbildung) zu sehr in den Vordergrund gestellt. Sie ist aber mit solch 
feiner ~sycholo~ EjufjjhlnJ;lg herausgearbeitet, daB man wohl schwerlich 
tiber die ",moralischen" Charaktere in der Literatur etwas "Resseres finden wird. 
Weiterhin ware zu sagen, daB die charakterologischen Tendenzen (Selbstver
anderung, Selbstbehauptung; Eigenwille; Gemeinschaftswille) zu allgemein ge
halten sind. Es fehlt die nahere Spezialisierung der Fixationen und Modalitaten, 
die in der Regel doch konstitutionell bedingt zu sein pflegen; denn gerade sie 
tmngen eine ungeheure FUlle charakterologischer Varianten hervor. Im Ganzen 
genommen bringt uns auch diese Charakterologie viel wertvolle Einzeltatsachen, 
die fUr die Normalpsychologie wie fUr die Psychopathologie von Bedeutung sind. 

Betrachtung: Die einzelnen Aut oren haben sich, jeder in seiner Weise, 
redlich bemiiht, die seelische Gesamtverfassung des Menschen in ihre Elemente 
zu zerlegen. Dabei sind ganz v~rschiedene "charakterologische" Systeme ent
standen, die sich nur schwer zur Deckung bringen lassen. Jedes System geht 
an seine Aufgabe mit anderen V oraussetzungen heran. J edes hat seine V orleile 
und Nachteile. Jedes hebt bestimmte Seiten der Personlichkeit besonders hervor 
und vernachlassigt andere. Jedes weist Lucken auf . .AIle kranken an dem Fehler, 
daB dem System zuliebe manche schematisierende Verschiebungen mit in Kauf 
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genommen werden. Keine Charakterologi.e kann - wenn wir ehrlich sind - voll 
und ganz hefriedigen, so wertvoll sie im einzelnen sein mag. Selhstverstandlich 
wird es dem Psychologen moglich sein, mit jedem dieser Systeme zu arheiten. Es 
wird jederzeit leicht gelingen, hestimmte, in der Realitat gegehene Charaktere 
jeweils in die verschiedenen Bysteme einzuordnen, die wesentlichen Unterschiede 
einzelner Charaktere in die Sprache des Systems zu iihertragen. Doch miissen 
wir uns unwillkiirlich fragen, oh wir auf diese Weise zu wahrer Erkenntnis vor
dringen konnen 1 Zunachst wird es so hleihen, daB der eine sich diesem, der andere 
sich jenem S'ystem anschlieBt, daB aher eine Einigung und Ubereinstimmung 
nicht erzielt wird. Man konnte auch daran denken, die verschiedenen Systeme zu
sammenzufassen und zu einer ,wirklich hrauchharen" Charakterologie syn
thetisch zu verarheiten. Dann hatten wir gliicklich ein neues System, waren aher 
damit an Erkenntniswert kaum reicher geworden. Kurzum, wir hahen genug 
Systeme und konnen nur dringend wiinschen, daB uns die Zukunft VOl' weiteren 
hewahren moge. 

Dieselhe Auffassung finden wir hei UTITZl) vertreten. Auch er hetont nach
driicklich, daB um neue Charaktersystemekejnen GewiDn bringen konnen. Daher 
vermeidet er es geflissentlich, seiner Charakterologie den Rahmen eines Systems 
zu gehen. Was UTITZ hringt, ist etwas ganzanderes. Er weist darauf hin, und fiihrt 
dies auch an einer Unmenge von fein beohachteten charakterologischen Einzel
tatsachen naher aus, was uns die Charakterforschung lehrt, wenn sie tiefer in die 
Geheimnisse des Charakteraufhaus einzudringenversucht. Sein interessantes 
und in vie1eLHinsicht grundlegendes Werk. in dem er einefeinere Differenzierung 
charakterologischer Nuancierungen anstreht, laBt gewisse Parallelen zu meinen 
Ausfiihrungen des nachsten Kapitels erkennen. Wir werden auf seine Gedanken 
noch ofter zuriickgreifen miissen. 

Das eine ist sicher. Wir entnehmen unserer Ubersicht iiher die verschiedenen 
Charaktersysteme, daB es dem Empiriker auf die Dauer nichts niitzen kann, die 
Natm:t&tsa.chen immer wieder nach anderen begrifflichen Gesichtspunkten zu 
gruppieren und umzugruppieren. Er will wissen, wie die N aturtatsachen zustande 
kommen und wodurch sie genetisch gerade so gehildet wurden, wie sie gegeben 
sind. Dazu hedarf es in der charakterologischen Forschung nach meiner Mei
nung einer hiologischen Grundlage, die zu einem wesentlichen Teil in der Ver
erhungsforschung zu such en ist. 

III. Erhhiologische Personlichkeitsanalyse. 
Die Bedeutung der Erhlichkeitsforschung, der erhhiologischen 

Methode fUr die Charakter analyse hesteht darin, daB es uns mit ihrer Hilfe 
im Laufe der Zeit gelingen soll, zu psychischen Elementen oder Kategorien 
vorzudringen, die hiologische Selhstandigkeit hesitzen. Die erbhiologische Per
sonlichkeitsanalyse macht es sich zur Aufgahe, bestimmte genotypische Anlagen 
("genische Radikale") zu isolieren, die in stets wechselnder struktureller 2) 

1) U TITZ, E.: Charakterologie. Charlottenburg: Pan-Verlag Rolf Heise 1925. 
2) iller und auch in den folgendenAbschnitten umfa13t der Begriff Struktur die inneren 

Beziehungen der Charakterelemente zueinander (s. HABERLIN). Bei KLAGES und EWALD 
hat Struktur eine andere Bedeutung. 
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Verbindung die seelische Eigenart der Individuen aufbauen. Es solI sich dabei 
um Anlageelemente handeln, die sich selbstandig und unabhangig voneinander 
vererben, ohne mit anderen Anlageelementen in fester Korrelation zu stehen. 

So konnte sich etwa, um ein paar grobe Beispiele zu nennen, die Anlage zum 
Jahzorn als erbbiologisch unabhangig erweisen von der Anlage zu sozialen Ten
denzen oder zu aktiver Gefiihlskalte; unabhangig ferner von der Anlage zu vor
wiegend heiterer oder mehr depressiver Grundstimmung. Der Geltungsdrang 
konnte sich im Erbgang verbinden mit den verschiedensten intellektuellen An
lagen; ferner mit zaher Energie oder mit Haltlosigkeit usw. So solI die erb
biologische Personlichkeitsanalyse allmahlich Einzeleigenschaften und Einzel
tendenzen herausarbeiten, denen selbstandige, nicht weiter aufspaltbare geno
typische Anlagen entsprechen. 

Das Wesen der Methode liegt in dem Vergleich der psychischen Veranlagung 
von Einzelprobanden mit ihren Aszendenten. Wir werden darauf spater noch 
genauer eingehen. Dem Vergleich muB natiirlich die Typisierung der individuellen 
seelischen Eigenart vorausgehen. Wir miissen die charakteristischen Eigentiim
lichkeiten der Individuen herausheben, die erbbiologisch miteinander in Be
ziehung gesetzt werden sollen. Dies hort sich zunachst ganz einfach an, und doch 
liegen schon bei der psychologischen Wesenserfassung der individuellen Person
lichkeit groBe Schwierigkeiten verborgen. Was ist die psychische Veranlagung 
eines Menschen ~ Was heiBt es z. B., wenn wir von einem Menschen sagen: "er 
ist ein riicksichtsloser Despot und Gewaltmensch"? Da miissen sogleich 
allerhand Fragen auftauchen. 1st er ein Despot in allen Lebenssituationen, 
oder nur unter bestimmten auBeren Bedingungen? Raben bestimmte 
Erlebnisse bei der Entwicklung dieser Eigenart einen entscheidenden Ein
fluB gehabt? Wann sind die, ihm eigentiimlichen Charakterziige zum erstenmal 
in Erscheinung getreten ? War er schon als Kind so, kam seine Gewaltnatur erst 
im Laufe der biologischen Reifung zur Geltung oder wagte sie sich erst dann 
hervor, nachdem eine bestimmte berufliche Position erreicht wad Hielt seine 
riicksichtslose Art auch schwerep Schicksalschlagen stand? Versagte sie im Alter 
bei zunehmender Schwachung der allgeme~nen Vitalitat? Verscharfte sie sich 
etwa bei absteigender Lebenskurve oder trat sie mehr in den Hintergrund ~ 

Kurzum, wir haben das Bediirfnis, iiber den allgemeinen Entwicklungs- und 
L eben s gang einer Personlichkeit Naheres zu erfahren. Es kann uns nicht geniigen, 
wenn wir durch die relativ konstante Entwicklungsperiode des reifen Erwachsenen 
einen Querschnitt legen und auf diese Weise nur einen statischen Charaktertypus 
aus einer bestimmten Zeitphase festlegen. Auf diese Weise geht uns unter Um
standen allzuviel Wichtiges verloren. Das Individuum ist ja in seiner biologi
schen Existenz keine ab ovo unveranderlich allzeit konstante GroBe. Vielmehr 
liegt der Erscheinungsform eines jeden Menschen (jedes Organismus iiberhaupt) 
ein dynamisches Geschehen zugrunde, das im Laufe der Zeit vielfachen Wand
lungen unterworfen ist. Die individuelle Personlichkeit entwickelt sich allmah
lich yom Kind zum Erwachsenen und kann auf diesem Reifungsgang die ver
schiedensten und widersprechendsten Bilder zeigen. Dafiir ist ja vor allem die 
Pubertatszeit bekannt. Dann kommt bei den meisten Menschen im mittleren 
Lebensalter eine Phase relativer Konstanz der psychischen Eigenart. An 
diese schlieBen sich auf der absteigenden Lebensbahn prasenile oder senile Ver-
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.anderungen an, die nicht immer als Krankheitssymptome, sondern als "normale" 
(physiologische) Alterserscheinungen zu werten sind. Fast mit denselben Worten 
hebt UTITZ die Bedeutung der Entwicklungserscheinungen hervor, wenn er sagt, 
daB wir uns nicht mit dem Querschnitt des Charakters begnugen, vielmehr auch 
den Langsschnitt ziehen miissen. Neben dem Sichgleichbleibenden sei auch das 
Sichverandernde zu beachten. Der Charakter sei kein ruhendes Bild, sondern ein 
bewegtes Drama voll Handlung, Geschehen und Entwicklung. 

Die Art des Entwicklungsablaufes, der, wie wir jederzeit beobachten konnen, 
bei den verschiedenen Menschen durchaus verschiedene Wege geht, ist natiirlich 
fiir den Konstitutions. und Erblichkeitsforscher von hoher Bedeutung. Einmal 
hinsichtlich der Frage der Abhangigkeit konstitutioneller Entwicklungen von 
bestimmten Milieumomenten. Daneben aber auch im Hinblick auf die ver
schiedenen Anlagequalitaten, die im individuellen Lebensgang vielfach nur vor· 
ubergehend oder phasenweise zur Geltung kommen und infolgedessen bei der 
statischen Typisierung nicht mit erfaBt werden konnen. Gerade diese sind fur 
die Erbbiologie unter Umstanden von groBer Wichtigkeit 1). 

Wir werden daher in der Konstitutionsforschung immer mehr unser Interesse 
dem individuellen Entwickelungsgang, der individuellen Lebenskurve2) zu· 
wenden mussen. 1m Laufe der Zeit wird es dann gelingen, auch hier bestimmte 
typenmaBige Unterschiede herauszuar beiten . 

. 1. Dynamische (Entwickelungs-) Typen. 
Es gibt eine Psychologie des Kindesalters, eine Psychologie der Jugendlichen 

und eine Psychologie des erwachsenen ausgereiften Menschen. Und doch ist es 
noch niemals versucht worden, bestimmte charakteristische Einzeltypen der ver· 
schiedenen Altersphasen durch den Entwicklungsgedanken miteinander in Be· 
ziehung zu setzen. 

Wir sind im allgemeinen recht gut orientiert uber die allmahliche Entfaltung 
der kindlichen Psyche. Die Kinderpsychologie hat hier einen gewissen durch· 
schnittlichen Entwickelungsrahmen herausgearbeitet, der mehr oder weniger fiir 
aIle Individuen zutrifft (s. Ubersicht bei STORCH3 ), an die ich mich im wesent· 
lichen anlehne). Das kleine Kind ist zunachst ein reines Trieb· und Instinkt· 
wesen mit ungezugelter Ausdrucksmotorik und hemmungsloser Affektivitat. 
In stufenweisem Fortschritt wird allmahlich eine verfeinerte Anpassung und 
MaBigung der GemutsauBerungen erreicht. Eine der fruhesten Gemutsregun. 
gen ist die Furcht. Sie tritt zunachst in der primitiven Form der Furcht vor 
Neuem und Unbekanntem auf und ist wohl biologisch als Selbstschutzreaktion 
zu deuten gegen die Gefahren, in die Wissensdrang und Neugier das Kind hinein· 

1) Sehr nett ist die Verschiedenheit der Entwickelungskurve in einem Aphorismus von 
LICHTENBERG zum Ausdruck gebracht: 

"Ich habe die Bemerkung gemacht, daB der Charakter fast jedes Menschen einem Lebens
.alter vorzugsweise angemessen zu sein scheint, so daB er in diesem sich vorteilhafter ausnimmt. 
Einige sind liebenswiirdige Jiinglinge, dann ist's vorbei; andere kraftige, tatige Manner, 
denen das Alter allen Wert raubt; manche stellen sich am vorteilhaftesten im Alter dar, 
.allwo sie milder, weil erfahrener und gelassener sind". 

2) HOFFMANN, H.: Die individuelle Entwicklungskurve des Menschen. 
3) STORCH, A.: Der Entwicklungsgedanke in der Psychopathologie. Ergebn. d. inn. Med. 

u. Kinderheilk. Bd.26, S.774. 1924. (s. auch hier ausfiihrl. Literaturangabe.). 
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zufiihren vermogen. Die Willensvorgange des Kindes zeigen vor der einheit
lichen Zentrierung auf feste Ziele, die erst auf spaterer Stufe erreicht wird, einen 
durchaus uneinheitlichen Charakter. Sie schwanken zwischen den beiden Ex
tremen der Gefugigkeit und Suggestibilitat einerseits, der Opposition und 
des negativistischen Eigensinns andererseits. Eigensinn und Trotz sind 
eine der primitivsten Manifestationen des Selbstbehauptungstriebes, der sich 
auflehnt gegen Schwache und Hilfsbediirftigkeit, der nicht auf ein bestimmtes 
Ziel gerichtet ist, sondern in der Tatsache des eigenen Willens sein Geniige findet 
(W. STERN). 

Das Weltbild des kleinen Kindes entwickelt sich aus einer primitiven Vor
stufe, in der noch keine scharfere Trennung von Ich und AuBenwelt besteht. 
In einem differenzierteren Stadium werden geformte Eindruckskomplexe auf
gefaBt und unterschieden, deren erkennungsmaBige Aneignung unter starker 
affektiver und motorischer Mitbeteiligung vor sich geht. Dann differenziert sich 
allmahlich eine selbstandigere Erkenntnis, die sich vom Instinkt- und Affektleben 
freizumachen sucht. Auf dieser Stufe heben sich von der Gegenwartswahr
nehmung selbstandigere Erinnerungsbilder abo Von groBer Bedeutung fiir die 
geistige Entwicklung des heranwachsenden Kindes sind die sog. "Anschauungs
bilder" (eidetischer Anlagetypus nach JAENSCH). Darunter verstehen wir 
die Fahigkeit, unmittelbar oder auch langere Zeit nach Wahrnehmungen An
schauungsbilder (Gedachtnisbilder von sinnlicher Lebhaftigkeit) zu reproduzieren. 
Sie sind wahrscheinlich die Ursache fUr die groBe Lebendigkeit und Farbigkeit der 
fiir das kindliche Alter so charakteristischen Wachtraumereien und Phantasie
spiele. Die Phantasien des Kindes unterscheiden sich dadurch von den Wach
traumen des Erwachsenen, daB bei ihnen noch keinerlei scharfere Unterscheidung 
zwischen Schein und Sein gegeben ist. Alles, was intensiv und hingebungsvoll 
erlebt wird, ist ihnen Wirklichkeit (Stuck Holz als Puppe). Erst nach und nach 
bekommen die Dinge bestimmte Bedeutungen und Eigenschaften, unabhangig 
von dem augenblicklichen Erleben. Es sondert sich das Objektive vom Subjek
tiven. Dabei konnen im Spiel noch lange Ubergangsstadien bestehen bleiben, 
in denen ein seltsamer Wechsel zwischen Ernstnehmen und einsichtsvollem 
Dariiber-Erhabensein zu beobachten ist. Immer mehr nehmen die Dinge feste 
Gestalt mit bestimmten charakteristischen Eigenschaften und Wirkungen an. 
Zu einer abstrakt begrifflichen Erfassung der AuBenwelt kommt es allerdings 
-erst langsam, da das Denken nur ganz allmahlich von anschaulichen und affek
tiven Erlebnisbestandteilen entkleidet werden kann. 

1st die Lebensform der friihen Kindheit durch die Einigung mit der Umwelt 
,charakterisiert, so pflegen sich in der weiteren Entwickelung Ich und AuBenwelt 
mehr und mehr zu trennen. Neben der "Kinderwelt", in der das Kind ungehemmt 
frei schaffen und walten kann, bildet sich die "Erwachsenenwelt" heraus, die 
ihm mit allerhandForderungen und Beschrankungen entgegentritt. Dieser Welt 
muB sich jedes Kind allmahlich anpassen, Wenn es sich zu einem vollwertigen 
Individuum entwickeln will. 

Dies ware in kurzen Ziigen ein N ormalkanon der kindlichen Entwick
lung. So etwa haben wir uns die Grundlinien der psychischen Entfaltung in diesel' 
Altersperiode zu denken. Und doch wird jeder, der einmal heranwachsendeKinder 
zu beobachten Gelegenheit hatte, durch dieses Entwicklungsschema nicht ganl. 

Hoffmann, Charakteraufbau. 5 
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befriedigt sein. GewiB wird man bestimmte in allen Lagen wiederkehrende Ent
wicklungsprinzipien ohne weiteres zugeben miissen. Daneben sind aber schon auf 
dieser relativ primitiven und undifferenzierten Altersstufe deutliche individueUe 
Unterschiede zu bemerken. Entweder in der Form, daB die einzelnen Phasen der 
Entfaltung in verschiedenen Fallen zeitliche Differenzen aufweisen. So mag viel
leicht in einem Fall eine gewisse partielle oder allgemeine Verzogerung der 
Entwickelung vorliegen, in einem anderen Fall dagegen ein iiberraschend 
schnelles Tempo des gesamten Entwickelungsablaufes, so daB man von 
Friihreife und Altklugheit spricht. Oder aber treten uns Verschiedenheiten 
anderer Art entgegen, in Form einer starkeren oder schwacheren Auspragung 
bestimmter Entwicklungserscheinungen. So kann bei verschiedenen Kindern 
das Dauerverhaltnis von Furcht und Selbstbehauptung, von Gehassigkeit und 
Oppositionslust ein ganz verschiedenes sein. In einem Fall kann mehr das eine, 
im anderen mehr das gegensatzliche Einstellungsphanomen iiberwiegen. Unter
schiede konnen auch die Lebhaftigkeit der Phantasietatigkeit betreffen, die 
durchaus nicht bei allen Kindern gleich stark entwickelt zu sein braucht usw. 
Wir kennen ferner Verschiedenheiten der Geschlechter, die sich lange vor der 
Geschlechtsreifung bemerkbar machen; in manchen Fallen scheinen sie iiber
kreuzt zu sein (zahme Buben, wilde Madchen). Kurzum, wenn wir scharf be
obachten, so sehen wir schon beim heranwachsenden Kinde ganz ausgepragte 
Typenverschiedenheiten im intellektuellen und affektiven Gesamtverhalten, die 
keineswegs zu unterschatzen sind. 

Ein kleines Beispiel mage dies illustrieren. Zwei Briider (7 und 5 Jahre alt) hatten zu 
Weihnachten Zigarretten aus Schokolade geschenkt bekommen. Fritz, der jiingere selbst
sichere, bietet davon seinen erwachsenen Geschwistern an und wiinscht ihnen, sie solIten 
sich das Rauchen recht schmecken lassen. Er lacht dabei recht spitzbiibisch und freut sich, 
daB der groBe Bruder darauf "hereinfallt". Dies beobachtet Max, der altere, gewissensangst
liche. Aufgeregt kommt er hergesprungen und sagt in fast angstlichem Ton: "Gelt, Ihr werdet. 
doch nicht glauben, was der sagt. Die sind ja aus Schokolade, die kann man nicht rauchen. 
Gelt, ihr glaubt nicht, daB man sie rauchen kann. Er hat euch ja ganz furchtbar angelogen,. 
das ist nicht recht von ihm." 

Wir sehen zwei ganz verschiedene EinsteUungen (selbstsicher und lebens
angstlich), die nicht durch den Altersunterschied bedingt sind; denn sie waren 
von klein auf charakteristisch fiir die beiden Buben. Mancher mochte wohl ein
wenden, daB ich hier allzuviel Miihe auf bekannte Tatsachen verwende. Bekannt 
sind diese Typenverschiedenheiten sicherlich, doch sind sie von der Forschung 
bisher recht vernachlassigt worden. Vor allen Dingen hat man gar keinen Uber
blick iiber das spatere Schicksal derartiger Kindertypen. Man weiB nicht mit 
Bestimmtheit zu sagen, daB ein bestimmter Typus auch spater die gleiche Eigen
farbung voU und ganz bewahrt. Kennzeichnend fiir diese Unsicherheit ist die 
weitverbreitete und gut begriindete Volksmeinung, daB man nie wissen konne, 
wie das heranwachsende Kind sich spater weiter entwickeln wird. lVIit Recht 
wird immer wieder betont, daB die Pubertat manche Uberraschungen bringen 
kann. Und mit einer gewissen Besorgnis sehen oft die Eltern den Dingen ent
gegen, die da kommen sollen. 

Weit besser sind uns die eigenartigen individuellen Verschiedenheiten der 
Pubertat bekannt. Auch hier mochte ich zunachst gewisse Richtlinien geben, 
die Allgemeingiiltigkeit besitzen. 1m Beginn der Pubertat iiberwiegen meist un-
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lustvolle Zustande; Unruhe, Unrast und seelisches Unbehagen, das in Trotz und 
Wildheit, im Drang zum Abwegigen und Verbotenen, in lautem larmendem Ge
baren, in der Sucht sich zu produzieren, in Geltungsdrang und Putzsucht seinen 
Ausdruck finden kann (CR. BUHLER). Sehr leicht pflegt dieses Gesamtverhalten 
in lebensfeindliche und selbstqualerische Stimmungen der Schlaffheit und Ver
zagtheit umzuschlagen. Besonders kraB sind die motorischen Umwandlungen. 
Die kindliche Grazie geht verloren. Statt dessen werden die Bewegungen plump, 
unebenmaBig, ungeschickt und ausfahrend, bald ist die Haltung iibermaBig 
steif, bald iibermaBig schlaff. Gebarden und Mienenspiel nehmen unnatiirliche, 
iibertrieben bizarre Formen an [HOMBURGER1)]. 

Auf allen seelischen Gebieten zeigt sich ein sprunghafter Wechsel zwischen 
Extremen, zwischen Ausgelassenheit und Schwermut, Weltfreudigkeit und Welt
ekel, Aufdringlichkeit und schiichternem Wesen, gemiitvoller Tiefe und Selbst
ironie, selbstverleugnender Hingabe und schroffer Selbstbehauptung [SPRAN
GER2)]. Ebenso uneinheitlich ist auch das Willensleben. Die Begeisterungsfahig
keit ist groB. Bald wird der Wille von diesem, bald von jenem Antrieb mitgerissen, 
oder er verkrampft sich in trotzige Ablehnung und Verneinung alIer Traditionen. 

Der Sexualtrieb erwacht, oft von lebhaften Protesteinstellungen gegen Eltern 
und Angehorige begleitet. Er kann sich in liisternen Traumen Luft machen, 
noch Ofter wird in der Onanie eine rein korperliche Befriedigung erfolgen. Trieb
perversionen bes. homosexueller Art sind haufige Erscheinungen dieser Ent
wicklungsstufe. Neben der korperlichen Sexualitat geht ein rein seelisches Schwar
men und Idealisieren einher, das zu den bittersten Enttauschungen fiihren muB. 
Das Bild der Verehrung und Verheiligung schwindet, wenn sich die mensch
lichen Schwachen des Umschwarmten enthiillen. 

Weiterhin brechen in der Pubertat andere Triebe hervor, die Z. T. mit dem 
Sexualtrieb innig verflochten sind. Das Bediirfnis nach Kampf (Kam pftrie b) 
sucht seine Befriedigung; wir finden hier aIle Abstufungen von der rein korper
lichen Rauflust bis zum geistigen Radikalismus, der mit allem Bestehenden auf
raumen mochte. Der Trieb zur Selbstdarstellung; man mochte gefallen, 
man renommiert, man schwelgt in Bekenntnissen des eigenen Erlebens. Ihm 
wirkt der antagonistische Trieb der Scham, Scheu und Schiichternheit 
entgegen. Oft vereinigen sich beide zu einem Spiel des Anlockens und AbstoBens, 
wie es der Koketterie und ahnlichen Erscheinungen zugrunde liegt. 

Gleichzeitig erwacht im Jugendlichen ein Wissen um das eigene Ich, das als 
fiir sich bestehend und begrenzt erlebt wird. Selbstreflexion und Selbstanalyse 
setzen ein, sie konnen scheue Empfindlichkeit und herbe Verschlossenheit zur 
Folge haben. Die erwachende Innerlichkeit und Introversion fiihrt sehr rasch zu 
einer Art Doppelleben. Die AuBenwelt mit ihrer verletzenden Niichternheit und 
kalten Tatsachlichkeit wird gern in weite Ferne geriickt. Dafiir gewinnen innen 
phantastische Traumereien und heimliche GroBenwunsche mehr und mehr Raum. 
Das neue Ichgefiihl drangt nach Selbstandigkeit, nach Geltung und Kraftentfal
tung. Expansive Sehnsuchtsstimmungen, kosmische Ekstasen, Weltbegliickung 

1) HOMBURGER, A.: tiber dieEntwicklung der menschlichenMotorik und ihre Beziehung 
zu den Bewegungsstorungen der Schizophrenen. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. 
Bd. 78, S. 332. 1922. 

2) SPRANGER, E.: Psychologie des Jugendalters. 1924. 

5* 
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und phantastische Umstiirzlerplane; all das kann in wildem Gefiihlsrausch durch
einander spielen. 

Erst allmahlich reift der Mensch zu einer geschlossenen Personlichkeit, die 
alle extremen Triebe und Tendenzen des Jugendlichen zur festen Einheit zu
sammenfaBt und dadurch die Spannung zwischen Ich und AuBenwelt ausgleicht. 

Neben diesem allgemeinen Rahmen der Pubertatsentwicklung konnen wir 
eine kaum iibersehbare Fiille von Variationen beobachten, in denen indi vid uell e 
Verschiedenheiten des Reifevorganges zum Ausdruck kommen. 

SPRANGER hat flir das mannliche Jugendalter eine Reihe von verschiede
nen Grundfarbungen der seelischen Entfaltung beschrieben. 

Wir konnen zunachst verscniedene Grundrhythmen der Pubertatsentwicklung 
unterscheiden. Der stiirmischen Jugendentwicklung steht die Erschei
nungsform des langsamen, stillen Wachstumsgegeniiber. Eine dritte 
Moglichkeit ist durch bewuBte Selbstzucht, durch kraftvolle Selbstgestaltung 
charakterisiert; hier geht die Entwicklung stetig, energisch und zielsicher 
ihren Weg. Aus den plastischen Schilderungen von SPRANGER und ELSE 
CRONER!) (letztere fiir das weibliche Geschlecht) habe ich eine Reihe von Puber
tat s t yp e n herausgear beitet, die natiirlich keinerlei Anspruch auf V ollstandigkeit 
machen konnen. 

1. Der n iichterne Typus zeigt einen ruhigen Entwicklungsverlauf. Er kennt keine 
problematischen Gefiihlserschiitterungen, keine hochfliegenden Wiinsche und schwiirme
rischen Ideale. AIle Konflikte und Reibungen bleiben ihm erspart. In seinem Gefiihlsleben 
gibt es keine Hohen 'und Tiefen, keine ekstatische Seligkeit und keine miide Resignation, 
weder jauchzendes Gliick noch ungliickliche Liebe. Von Menschen mit groBem Schwung 
fiihlt er sich abgestoBen. Sein Denken ist praktisch, klar und realistisch. In der Arbeit 
zuverliissig und pflichtgetreu geht er dem Ziele zu, das sich ihm hietet. Er verabscheut 
sensationelle Erlebnisse, und Poesie ist fiir ihn Verschwendung. 

Hier gibt es die verschiedensten Ubergiinge zwischen dem korrekten musterhaften Stre
ber und dem praktischen machthungrigen Realisten, dessen Veranlagung in der Geschiifts
welt ein erfolgreiches Fortkommen verspricht. 

2. Der Typus der Uberm iitigen, Kraftvollen, Abenteuerl ustigen ist in erster 
Linie durch bliihende, gesunde Gesamtvitalitiit bestimmt. Sie sehnen sich nach Taten und 
Entdeckungen. Die Welt der Heimat ist ihnen zu eng. Sie stiirmen ins Ferne, Ungemessene. 
Sie diirsten nach Gefahren, nach entsagungsvoller Arbeit. Sie wollen ihre Kraft erproben, 
sie wollen sich austoben; sie mochten die Welt aus den Angeln heben. 

Diese wilde, hochgespannte Energie hat schon oft zu groBen Erfolgen gefiihrt; manchmal 
aber ist sie den tatsiichlichen Gefahren in raschem Versagen unterlegen. 

3. Der intellektuelle Typus ist ganz auf das Geistige gerichtet. Er ist anregungs
bediirftig und vielseitig interessiert. Er hat Freude am Denken und Reflektieren, er hat Sinn 
fiir Abstraktion und Synthese und zeigt eine ausgesprochene Neigung fiir Philosophie und 
Psychologie. In bewuBter Selbstzucht sucht er sich von Stimmungen und Affekten frei
zumachen. Er liiBt sich nur von dem Drang nach Bildung und Wissen leiten. Alles Auf
genommene wird gewissenhaft systematisch verarbeitet und, wenn moglich, mit schopferischer 
Kraft gestaltet und geformt. 

4. Der empfiinglich-haltlose Typus zeichnet sich durch starke und universelle 
Resonanz aus. Bei diesen Jugendlichen klingen aIle Erlebnisse lebhaft mit; alle iiuBeren 
Reize versetzen sie in Schwingungen. Sie genie Ben alles, sie verstehen alles, sie leben alles 
mit und durchdenken alles. Doch fehlt ihnen die Kraft der einheitlichen Zentrierung ihres 
Innenlebens. Haltlos zerflieBen sie im Strom ihrer vielseitigen Gefiihlsregungen. Sie sind 

1) CRONER, ELSE: Die Psyche der weiblichen Jugend. Schriften zur Frauenbildung. H.6. 
Langensalza: H. Beyer & Sohne 1924. 
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wie ein schwankendes Rohr im Winde. Es fehlt ihnen der Ernst und der feste Wille zur Ge
staltung; zur Gestaltung ihres Inneren und zur Gestaltung nach auBen. 

5. Die Pro blematiker. Sie vermogen nichts mit frischer Hand anzupacken. Alles 
wird zum Problem. Das All und die Welt, Leben und Tod, die Schicksale anderer und das 
eigene Sein sind ihnen Ratsel, die nicht durch plastische Tat und Entscheidung, sondern 
auf dem Wege der bloBen Reflexion gelOst werden sollen. Allein durch Nachdenken mochten 
sie die Welt iiberwinden. So entspricht es ihrer unkraftigen, energieschwachen Lebenshaltung. 
Sie sind in Gefahr, ihr eigenes Denken selbst zu zerfasern und zu zermiirben, bis sie schlieB
lich in miidem Skeptizismus oder blasiertem Nihilismus versinken. Es sei denn, daB sie 
sich aus dem unfruchtbaren Denkzwang mit einem kraftigen Ruck zu einer mehr tatkraftig 
realistischen Einstellung durchringen. 

6. Die oberflachlich GenuBsiichtigen und Erotischen. Sie nippen an jeder 
Bliite. Sie genieBen alles, was sich ihnen Angenehmes bietet. Sie suchen Zerstreuung in 
Geselligkeit, Tanz und Gelage. Sie taumeln von einer Sinnenfreude in die andere. Ihre 
Seele folgt ganz dem Bediirfnis nach amiisanten und prickelnden Sensationen. Die wachsende 
Phantasie ist hauptsachlich von Liebesdingen erfiillt und das Flirten scheint ihnen ein be
sonders reizvolles Spiel. lhre Sinne hungern nach "Erlebnissen". Bei dem Madchen ist dieser 
Typus durch Koketterie und Gefallsucht gekennzeichnet. Es mangelt ihnen die madchen
hafte Scheu und Zuriickhaltung. Alle ihre Handlungen sind auf eine bestimmte Wirkung be

rechnet; sie wollen als erotisches Objekt beachtettsein. 
Oft fehlt diesem Typus die Leidenschaft eines kraftvollen Auslebens; es geniigt ihm 

allein das Erlebnis des prickelnden Sinnenreizes. 
7. Die Sentimentalen und 'Schwermiitigen. Bei den Sentimentalen haben wir 

einen Zustand schmerzhafter Gefiihle, in denen alles Leid als lustvoll genossen wird. Sie 
schwelgen in wehmutsvollen Traumen. Sie versinken ganz in dem Gliick leiden zu konnen. 
Hier wird die Schwermut rauschartig erlebt. Es ist eine Antithese von Lust und Schmerz 
zugleich, in der alles urn so starker doppelt ausgekostet wird. 

Ganz anders die Schwermiitigen. Hier kann sich keine Freude entwickeln, sie wird 
im Keirn erstickt. Alle Erlebnisse meBen im tiefsten Dunkel dahin. Selbst freudige Stunden 
finden keinen Widerhall. Alles ist ihnen wie Todesahnung. Die Aktivitat ist schwer gelahmt. 
Sie verfallen meist einer diisteren Verachtung der Welt und einer Verneinung ihres eigenen 
Selbst. Sie werden leicht zu Nihilisten, denen alles unwert erscheint. 

8. Die Enthusiasten und Schwarmer. Ihr schwungvolles Temperament unterliegt 
gefahrlichen Schwankungen. Sie werden von wilden Gefiihlswirbeln hin- und hergeworfen. 
Auf j eden Wellengipfel folgt ein Wellental, auf Flut folgt Eb be. Ekstatische Seligkei t wechselt 
ab mit leidvoller Selbstzerknirschung. Sie schwanken zwischen helltonendem Jubel und triiber 
Traurigkeit, zwischen hingebungsvoller Begeisterung und einsamer Selbstbesinnung. Sie 
sind wirklichkeitsfern und verabscheuen den niichternen Alltag. Sie dichten die Welt urn, 
ehe sie sie entdeckt haben. Sie schwelgen in poetischer Verklarung und schwarmerischer 
Vergotterung. Sie leben von ihren Illusionen. 

Sie erscheinen als religiose, aufs Transzendente gerichtete Mystiker, als ethische 
Enthusiasten mit iiberquellendem Drang zur Vollkommenheit und hochgespanntem 
sittIichen Rigorismus, als schwungvolle Astheten und Romantiker. 

Einzelne Typen sind besonders charakteristisch fUr das mannliche Geschlecht; 
so z. B. die Niichternen, die tatendurstigen Abenteurer, die Intellek
tuellen, die Pro blematiker. Sie kommen vereinzelt auch bei jungen Madchen 
vor, sind dann aber ein Symptom fiir virile Beimischungen. Empfanglich
Labile, GenuBsiichtige, Sentimentale und romantische Schwarmer 
sind beiden Geschlechtern wesenseigentiimlich. Bei den Madchen jedoch mehr 
im Sinne eines passiven Erlebens, bei den Buben vorwiegend in Form expansiver 
Aktivitat. Auch in dieser Beziehung konnen tTberkreuzungen der Geschlechts
eigentiimlichkeiten gegeben sein. 1m ganzen kann man sagen, daB die seelische 
Reifung des Knaben durch kraftvolle Neugestaltung, durch Kampf und Selbst
behauptung, durch trotziges Sichdurchsetzen charakterisiert ist, wahrend die 
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Madchen sich durch passives Nachgeben, durch gefiihlsmaBige Hingabe der 
AuBenwelt anzupassen suchen l ). 

Ein besonderer Typus der weiblichenEntwicklung ist von einer ausgesprochen 
miitterlichen Einstellung erfiillt. 

9. Der miitterliche Typus wird in seinem individuellen Dasein ganz von der hingeben
den Kraft der Miitterlichkeit beherrscht. Es sind Madchen, die vielfach schon als Kinder 
Miitter sein wollen, die anderen Kindern instinktiv ihre Hilfe angedeihen lassen, die fiir sie 
sorgen und sie pflegen. Die miitterliche Hinwendung ist fiir sie der eigentliche Sinn des 
Lebens. Alles IntellektueIle und Rationale, aIle abstrakte Wissenschaft wird von ihnen 
abgelehnt. Sie gehen auf in dem sehnsiichtigen Gefiihl der groBen Mutterliebe und sehen 
darin die ihnen entsprechende Lebensaufgabe. 

Es ist ohne weiteres klar, daB wir mit diesen neun Typen das wirkliche Leben 
in seiner reichhaltigen Fiille der· Erscheinungen nicht voll erfaBt haben. Die 
Typen sind Grenztypen. Es sind charakteristische EinzelfaIle, die der Wirklich
keit nicht ganz gerecht werden. Die Pubertatsentwicklung zeigt uns vielmehr 
eine groBe Zahl von Typenmischungen und schillernden Ubergangsformen, von 
Intensitatsabstufungen und phasenmaBigem Wechsel der verschiedensten Typen
einstellungen. Die uniibersehbare FiiIle von individuellen Variationen geht z. T. 
auf spezifische Milieugestaltungen zuriick. Wir diirfen sogar in der Formung 
durch die AuBenwelt ein wesentliches inhaltliches Moment erblicken. Die Trie b
krafte der pubertaren Umwelts- und Wirklichkeitsiiberwindung sind jedoch in 
der Hauptsache durch die Anlage gegeben. Sie fiihrt je nach ihrer Zusammen
setzung aus einzelnen Anlagekategorien (rationale Einstellung, Gefiihlsleiden
schaft, Reizbarkeit, Kampftrieb, Hingebungsbediirfnis, Unsicherheit, Egozentri
zitat, Wirklichkeitsanpassung, phantastische Neigungen, Aufnahmefahigkeit, 
Verarbeitungs- und Gestaltungskraft usw.) und je nach der Intensitatsbeziehung 
dieser einzelnen Faktoren unter sich zu ganz verschiedenen Bildern. Einzel
komponenten setzen so die Variabilitat der Erscheinungsform zusammen2). 

Die konstitutionelle Grundlage der Pubertatsentwicklung wird uns be
sonders deutlich, wenn bestimmte Farbungen dieser Phase als familiare Eigen
tiimlichkeiten auftreten. Die Familie SCHILLER ist hierfiir ein Beispiel. 

Fr. v. SCHILLERS Vater, JOHANN CASPAR SCHILLER3 ), der in diirftigen Verhaltnissen 
aufwuchs, sich trotzdem mit groBem Eifer reiche Kenntnisse aneignete und schlieBlich die 
Wundarzneikunde erlernte, ging im Alter von etwa 20 Jahren - getrieben von Abentem·er
lust, von dem inneren Drang, die Welt zu sehen - unter die Soldaten. Anfangs war er Feld
scher. Er machte manche Irrfahrten mit, kam auch voriibergehend einmal in franzosische 
Gefangenschaft. Da er vielfach durch seine Berufsgeschafte nicht geniigend ausgefiillt war, 
iibernahm der unternehmende, kiihne und unerschrockene junge Mann regularen Frontdienst 
als Wachtmeister. In dieser Eigenschaft geriet er mehrfach in unerquickliche und bedroh
liche Situationen; er lieB sich aber dadurch nicht beirren. Nach einem mehr als 5jahrigen 
erlebnisreichen Kriegs- uud Abenteuerleben heiratete er. Er blieb als Fahnrich beim Heer 

1) Eine prozentuale HaufigkeitsaufsteIlung der verschiedenen Pubertatstypen fiir beide 
Geschlechter fehlt noch. 

2) In den ausgezeichneten "Vorlesungen iiber Psychopathologie des Kindesalters" von 
A. HOMBURGER werden wir iiber die a bnorme kindliche Entwicklung orientiert, die in 
erster Linie durch eine starke Unausgeglichenheit der Aufbauelemente zustande kommt. 
Als wichtigste pathologische Pubertatstypen schildert HOMBURGER die N ervosen, die 
Angstlichen (Selbstunsicheren), die Willens schwa chen und Haltlosen, die Gemiit
losen und Gemiitsarmen, die Reizbaren, die Disharmonischen. 

3) BROZIN, OSKAR: Schillers Vater. Leipzig: B. Schlicke 1879. 
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und lebte einige Jahre in der Garnison. Auch in den folgenden J ahren machte er noch mehrere 
Kampagnen mit, bis er endlich mit 38 Jahren die Ruhe eines biirgerlichen Daseins fand, 
zunachst als Werbeoffizier, spater als Leiter der Ludwigsburger Baumschule. 

Sein Bruder JAKOB SCHILLERl) machte einen ganz ahnlichen Entwicklungsgang durch. 
Auch er war eine kraftvolle, derbe Natur. Er zog als "Bakerpursch" in die Fremde - doch 
sein Handwerk sagte ihm nicht recht zu. Statt als Backergeselle sein kargliches Brot zu 
verdienen, lieB er sich bei den hollandischen Soldaten anwerben. Hier hat er in fast Hj ahriger 
Dienstzeit sich zu einer angesehenen Offiziersstellung heraufgedient. Mit einem hiibschen 
Verm6gen und nicht geringem Silbergeschmeide kehrte er dllcnn in seine wiirttembergische 
Heimat zuriick. Er lebte fortan als SchultheiB einer kleinen Gemeinde in Wohlstand und 
Ansehen. 

Und auch Fr. v. SCHILLER zeigt in den 20er Jahren dieselbe rastlose Unruhe eines aben
teuerlustigen, sturmgepeitschten Feuergeistes. Ehemals angstlich, schiichtern und verschlos
sen, entwickelte er sich nach Entlassung aus der Karlsschule in entgegengesetztem Sinne. 
Er schwelgte' in dem Gefiihl aufsteigender Kraft; er liebte derbe, mutwillige Scherze; keck 
und voll Trotz lehnte er sich gegen die bestehende Ordnung auf. Nach dem langjahrigen 
Zwang einer allzu straffen militarischen Zucht brach bei ihm die gesunde Frische der Jugend 
durch. Ein wildes burschikoses Treiben hob an, dem kein Hindernis etwas bedeuten konnte. 
War kein Geld da, so wurden Schulden gemacht. Als er eines Tages seine Tiire verschlossen 
fand, sprengte er sie mit einem gewaltigen FuBtritt ein. Seine jugendliche Kraft hatte etwas 
Derbes und Rohes, so sagt sein- Freund PETERSEN. Leidenschaftlich war sein Naturell, 
eigensinnig sein Wille. Aus diesem damonischen Freiheitsbegehren, in dem wir selbstver
standlich nur eine Seite seines Wesens erblicken diirfen, wuchs auch sein Konflikt mit dem 
Herzog heraus. Er muBte seine Heimat verlassen und jahrelang ein unstetes Wanderdasein 
fiihren, bis auch er sich endlich zu einer festen Position durchgerungen hatte. 

Trotz mannigfacher Verschiedenheiten zwischen Vater und Sohn in der spate
ren Entwickelung, ist beiden die kraftstrotzende, erlebnishungrige Nachpuber
tatsphase gemeinsam. 

Unsere bisherige Schilderung hat die individuellen Verschiedenheiten der 
Pubertat keineswegs erschopft. Wir haben vielmehr noch andere wichtigeMomente 
zu beachten. Beginnen wir mit der zeitlichen Ordnung des Entwicklungs
ablaufes. 

Obwohl die somatische Seite des Problems fUr uns hier nur indirekt wichtig 
ist, mochte ich nicht ganz daran vorubergehen. Wir nehmen fur gewohnlich 
einen allgemeinen zeitlichen Entwickelungsrahmen an. Den E in t ri t t der Pub er
tat (gemessen an dem erstmaligen Auftreten der normalen Geschlechtsfunktion) 
pflegen wir fUr unsere klimatischen Verhaltnisse auf das 13.-15. Lebensjahr fest
zulegen. In sudlicheren Gegenden setzt sie in der Regel noch fruher ein. AuBer 
den Umweltseinflussen spielen anscheinend auch rassebiologische Momente eine 
gewisse Rolle. Bei den Romanen und vor allen Dingen bei den Juden ist ein 
fruher Beginn der Pubertat das Normale, wahrend bei den germanischen Stammen 
eine relative Verzogerung zu beobachten ist. Abgesehen von diesen allgemeinen 
Grundregeln sind innerhalb der originaren und rassenmaBigen Gruppenverbande 
wieder deutliche individuelle Verschiedenheiten nachweisbar. So ist z. B. auch 
bei uns ein relativ fruhes Einsetzen der Geschlechtsfunktion durchaus nichts sehr 
Seltenes. Wir sprechen dann von Fruhreife oder Pu bertas praecox, die in 
extremen Fallen als ausgesprochene Entwicklungsanomalie anzusehen ist. 
J. BAUER2) fUhrt ein charakteristisches Beispiel an: e-ine Familie, in der die 

1) WELTRICH, R.: Friedr. Schiller. Stuttgart: Cottas Nachfolger 1899. 
2) BAUER, J.: Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. 3. Auf I. Berlin: 

Julius Springer 1924. 
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(25jahrige) Mutter ihre Menses mit 7 Jahren bekommen hatte; bei der (7jahrigen) 
Tochter war die Menstruation schon mit 2 Jahren aufgetreten, ohne daB sonstige 
Zeichen einer Friihreife vorhanden gewesen waren. Derartige Erscheinungen 
beruhen wohl darauf, daB partielle Organe oder Organsysteme (nicht immer 
liegt die Ursache bei den Keimdriisen) der Gesamtentwicklung vorauseilen 
(partielle Friihreife). Natiirlich kann auch die Entwicklung des Organismus ins
gesamt in allen seinen Qualitaten eine (generelle) Friihreife zeigen. Umgekehrt 
kommen FaIle einer verspateten somatischen Pubertat vor, die im ganzen fiir 
die Pathologie von groBerer Bedeutung sind als die Fruhreife. 

Ahnliche Differenzen konnen nun auch die zeitliche Dauer des Entwick
lungsvorganges betreffen. Fiir gewohnlich ist die volle Geschlechtsreife mit 
18 Jahren spatestens erreicht. Damit ist aber die Entfaltung des Organismus 
keineswegs abgeschlossen. Bei ihr wirken ja auBer der Keimdrusenfunktion eine 
Fiille von anderen Wachstums- und Entfaltungsvorgangen mit. Man kann etwa 
sagen, dl1.B in der Halfte oder zum mindesten gegen Ende des 3. Lebensjahr
zehntes der Gipfel des vollreifen Erwachsenen erreicht ist, an den sich nunmehr 
ein langeres Stadium relativer somatischer Konstanz anschlieBt. Das allmahliche 
Ansteigen zur vollen Reife geht nun bei den einzelnen Individuen durchaus nicht 
mit stetiger einheitlicher Geschwindigkeit vor sich. Vielmehr haben wir hier mit 
einer groBen individuellen Variabilitat zu rechnen. Zunachst einmal pflegt die 
Frau in der Regel friiher auszureifen als der Mann. Aber auch innerhalb der 
Geschlechter finden wir starke Ablaufsdifferenzen. Der eine' steht schon am 
Anfang des 3. Jahrzehntes auf der somatischen Stufe eines Erwachsenen, die der 
andere erst einige Jahre spater erreicht. Es gibt phasenmaBige Schwankungen 
in der Ablaufsgeschwindigkeit, die sich entweder partiell oder auch generell aus
wirken. Ich mochte darauf im einzelnen nicht naher eingehen. Die uns heute 
bekannten Tatsachen der korperlichen Entfaltung hat L. R. MULLERl ) in uber
sichtlicher Form zusammengesteHt. MIT liegt hier nur an dem Hinweis, daB es 
zeitliche Unterschiede im Ablauf des korperlichen Reifungsvorganges gibt. Fiir 
die Pathologie sind die Entwicklungshemmungen (Infantilismen) be
sonders wichtig. Wir erklaren sie uns durch die abnorme Persistenz eines be
stimmten, fiir gewohnlich rascher voranschreitenden Entwicklungsstadiums 
einzelner Organe (oder Organsysteme) bzw. des Organismus in seiner Gesamtheit. 
Wir mussen demnach partielle und generelle Verzogerungen unterscheiden. 

Wie verhalt es sich nun mit der psychischen Seite des Problems~ Zu
nachst ware die Frage wichtig, ob die psychische Entfaltung und Reifung stets 
mit dem somatischen Wachstum gleichen Schritt halt. Das trifft sicherlich nur 
bedingt zu; denn wir wissen, daB Perioden eines gesteigerten somatischen Wachs
tums mit einem Zuruckbleiben der psychischen Entwicklung Hand in Hand 
gehen konnen. Es ist ja eine bekannte Tatsache, daB vor aHem die Phasen der 
Korperstreckung oft ein vornbergehendes psychisches Versagen zur Folge haben. 
Man konnte meinen, daB bei diesem Vorgang der Organismus von der korper
lichen Seite her zu stark in Anspruch genommen wird, so daB fiir das psychische 
Wachstum keine Kraft mehr ubrig bleibt. In anderen Fallen scheint jedoch die 
korrelative somatische und psychische Zuordnung gewahrt zu sein. Ein korper
lich friihreifer Organismus zeigt vielfach auch eine psychische Fruhreife, um-

1) MULLER, L. R.: tl"ber die .Altersschiitzung beim Menschen. Berlin: Julius Springer 1922. 
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gekehrt scheint oft die psychische Verzogerung mit korperlichen Infantilismen 
parallel zu gehen. Wir wissen iiber die Entwicklungsbeziehungen von Soma und 
Psyche noch allzu wenig. Dnd nicht zuletzt liegt dies darin begriindet, daB sich 
die psychische Entfaltung in all ihren Feinheiten viel weniger leicht fassen laBt 
als die korperliche Seite des Vorgangs. Das eine aber ist sicher, daB auch auf 
psychischem Gebiete zeitliche Differenzen des Entwicklungsrhythmus 
nachzuweisen sind. 

Dies erfahrenwireinmaldaraus,daB bestimmte intellektuelle Fahigkeiten 
und Talentbegabungen bei einzelnen Individuen zu ganz verschiedenenZeiten 
zur Entfaltung kommen. G. REVESZl) hat ein psychologisches Grund
gesetz aufgestellt, daB zunachst ganz allgemein die verschiedenen Fahigkeiten 
und Begabungen bei einem Individuum nicht gleichzeitig, sondern sukzessive 
aufzutreten pflegen, daB sie sich diskontinuierlich zu ganz verschiedenen Zeit
abschnitten entwickeln. Manche Talente konnen sich z. B. erst dann auBern, 
wenn die Entfaltung und Vertiefung des Gefiihlslebens eine gewisse Hohe erreicht 
hat. So falit die Offenbarung des Talentes fiir die bildende Kunst meistens in 
das Ende der Pubertat (17.~20. Lebensjahr). Wissenschaftliche Talente zeigen 
sich erst in einem spateren Stadium, wenn die allgemeine geistige Entwicklung 
eine gewisse Hohe erreicht hat. Anders verhalten sich die musikalische Anlage 
und das mathematische Talent, ferner die technischen Fahigkeiten, die schon auf 
einer viel friiheren Entwicklungsstufe zum V orschein kommen konnen. Es 
lassen sich zweifellos auch hier gewisse Entwicklungsnormen aufstellen, die 
jedoch im Einzelf all wieder durch zei tliche Verschie bungen durchbrochen 
werden. So ist es z. B. eine Ausnahme, wenn sich die mathematische Begabung 
erst nach dem 16. Lebensjahr entwickelt. Dnd doch war dies bei 15 unter 93 
ausgezeichneten Mathematikern der Fall. Nur bei einer kleinen Zahl von ihnen 
kommen die ersten grundlegenden wissenschaftlichen Ideen erst nach AbschluB 
der Jiinglingszeit zur Gestaltung. Auch hier gibt es, ebenso wie bei anderen Be
gabungen, eine Friihreife und eine relative Verzogerung der Entwicklung. 

Die Talentbegabung hangt in ihrer Entfaltung sehr eng mit dem affektiven 
Reifungsvorgang zusammen. Hier auf dem Gebiet der Entwicklung des Gefiihls
lebens, bei dem ReifungsprozeB der willensmaBigen Uberwindung, Durchdringung 
und Bewaltigung der AuBenwelt lassen sich ebenfalls starke zeitliche Verschieden
heiten aufzeigen. Ich erinnere. nur daran, daB manche jugendliche Personlich
keiten sich schon auffallend friih zu einer verniinftigen und sachlichen Lebens
einstellung durchringen, die andere sich erst in jahrelangen heiBen Kampfen zu 
erobern wissen. 1m ersteren Falle handelt es sich um Jugendliche, die einen vor
zeitig gesetzten und gereiften Eindruck machen, die in ihrem ganzen Denken und 
Fiihlen den Erwachsenen schon stark angenahert scheinen. Man schatzt ihr 
Lebensalter dementsprechend meistens zu hoch ein. Das andere Extrem betrifft 
die Menschen, die sich im Verhaltnis zum Durchschnitt viellanger die jugend
liche Elastizitat und Frische, oder aucl:J. die iiberschaumende Sturm- und Drang
einstellung bewahren (infantile Charaktere). Die letzte Gruppe, die man vielfach 
nur ungern mit dem Begriff der Entwicklungshemmung bezeichnet, ist fiir die 
Pathologie von besonderem Interesse. 

1) REVESZ, GEZA: Uber das friihzeitige Auftreten der Begabung. Zeitschr. f. angew. 
Psycho!. Bd. 15, S.34l. 1919. 
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Ein lehrreiches Beispiel fiir eine solche verspatete Pubertat ist DOSTOJEWSKI. 
Von ihm schreibt seine eigene Tochter1), daB er mit 20 Jahren ein schiichterner 
Schuljunge gewesen sei, daB er erst mit 40 J ahren jenen jugendlichen Taumel 
durchmachte, den fast aile jungen Manner durchleben. Mit 20 J ahren hatte er 
enthaltsam gelebt wie ein Heiliger, mit 40 Jahren beging er Torheiten in seinem 
Liebesabenteuer mit der Pauline N., die andere in diesem Lebensalter Hingst 
iiberwunden haben. Die Tochter Dostojewskis erklart sich diese eigentiimliche 
Erscheinung bei ihrem Vater durch eine Anomalie in der korperlichen Entwick
lung. SieweistaufdasalteSprichworthin: "Wer mit 20 Jahren keine Tor
hei t macht, begeh t sie mit 40" 'und betont dabei, daB diese merkwiirdige 
Verschiebung der Altersstufen offenbar nicht so selten sei, wie man fiir gewohn
lich glaube. 

In der Psychiatrie sind uns vor allen Dingen bei Psychopathentypen eine 
Fiille derartiger Entwicklungsverzogerungen bekannt, die bald mehr partiell, bald 
mehr genereil zu sein scheinen. Ich greife aus der Arbeit von STORCH hier nur 
einzelne Beispiele heraus. Mangelnde Ausreifung zu einem zielbewuBten einheit
lichen Wollen, Unfahigkeit zur Selbstdisziplinierung, Mal3losigkeit und geringe 
Ausdauer der Willensimpulse sind bekannte psychopathische Grundziige, die wie 
ein Uberrest aus kindlicher Zeit die Geschlossenheit des erwachsenen Menschen 
storen. Ein ahnliches partielles Persistieren von kindlichen bzw. jugendlichen 
Eigentiimlichkeiten finden wir etwa bei den Landstreichern, deren Freiheitstrieb 
in der kindlichen Neigung zum Umherschweifen und Streunen vorgebildet ist 
(KRAEPELIN). Die pathologischen Schwindler und Abenteurer erinnern in ihrer 
pseudologischen Liigenhaftigkeit an die egozentrischen Wachtraume und Gro13en
phantasien der Vorpubertatszeit. N ur ist diese von einer primitiveren Stufe iiber
kommene Eigenart (wie es auch fiir andere Infantilismen gilt) durch andere 
Wesensziige in ganz erheblichem Ma13e umgeformt. Die harmlos-spielerische Art 
des kindlichen Verhaltens ist durch eine nur dem erwachsenen Menschen mogliche 
Fahigkeit zu raffinierter Anpassung und Ausniitzung der au13eren Situation er
setzt. Dadurch kommt ein charakterologisches Gesamtbild zustande, das sich 
von dem kindlichen Denken und Fiihlen wesentlich unterscheidet. Die Psycho
pathen sind unentwickelte Menschen, bei denen gewisse Reaktionsformen des 
primitiven kindlichen bzw. jugendlichen Trieb- und Affektlebens nicht bis zu 
einer vollstandigen Ausreifung gediehen sind. Abgesehen von diesen (partieilen) 
Infantilismen konnen sie in ihrer iibrigen seelischen und geistigen Struktur durch
aus die Entwicklungshohe anderer erwachsener Durchschnittsmenschen erreicht 
haben. Dies gilt in hohem Ma13e auch fiir aile Neurosen und psychogenen Krank
heitszustande, besonders fiir die Hysterie [(so GAUpp2)]. Eine ausfiihrliche Dar
stellung dieses fUr die Psychiatrie au13erordentlich wichtigen Problems finden 
wir bei STORCH. Ich mochte mich mit dem kurzen Hinweis begniigen. 

Interessanterweise finden wir ganz ahnliche Erscheinungen auch auf dem Ge
biete der Begabungsanlage; vor ailem bei der sog. eidetischen Anlage 
(JAENSCH). Sie ist eine Jugendeigentiimiichkeit und nimmt fiir gewohnlich mit 

1) DOSTOJEWSKI: Geschildert von seiner Tochter A. Dostojewski. Miinchen: E. Rein
hardt 1920. 

2) GAUPP, R.: tJber den Begriff der Hysterie. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. 
Bd.5, S.457. 1911. - Ders., Munch. med. Wochenschr. 1906. S. 1250 u. 1310. 
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steigendem Alter ab1). In vereinzelten Failen laBt sich aber die fiir uns bedeu
tungsvoile Tatsache nachweisen, daB die eidetische Anlage beim Erwachsenen 
noch erhalten geblieben ist. Auch hier bildet sich die Eigenart einer friiheren 
Entwicklungsstufe zum Dauercharakter aus. 

Fassen wir zusammen, so sehen wir, daB die zeitliche Ordnung des 
Reifungsvorganges groBen individuellen Verschiedenheiten und 
Schwankungen unterworfen sein kann. Der Entwicklungsgang vom 
Kind zum Erwachsenen ist ein auBerst kompliziertes Geschehen, 
bei. dem mannigfache Entwicklungstendenzen durcheinander spie
len. Friihreife und verzogerte Entwicklung - mogen sie nur mehr 
partiell einzelne Tendenzen oder den Gesamtverlauf betreffen 
- fordern eine bunte Fiille von individuellen Variationen zutage, 
die fiir den Konstitutionsforscher keineswegs unwichtig sind. Wir 
erkennen die Bedeutung derartiger Verschiebungen im Entwick
lungsrhythmus vor allem an ihren iibersteigerten pathologischen 
Auswirkungen. 

Ein zweites wichtiges Problem der individuellen Reifung umfaBt die 
Qualitatsbeziehungen der verschiedenen Altersstufen zu einander. Wir hat
ten bei der kindlichen Entwicklung schon darauf hinge wiesen , daB man heute 
nicht voraussagen kann, welcher Typus der psychischen Pubertat einem 
bestimmt gearteten Kinde vorbehalten ist. Und doch miiBte sich bei Kennt
nis samtlicher einschlagiger Faktoren dies Ziel erreichen lassen. Es scheint mir 
durchaus nicht unmoglich, daB wir spater einmal bestimmte Haufigkeitsbeziehun
gen zwischen kindlichen Typen und Pubertatstypen zu erkennen vermogen, daB 
wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einem bestimmten Kindertypus einen 
charakteristischen Pubertatsablauf zuordnen konnen. Vorerst liegt die Losung 
dieses Problems allerdings noch in weiter Ferne. 

Dieselbe Unsicherheit beherrscht die Beziehungen zwischen der Puber
tatsentwicklung und den Personlichkeitstypen des erwachsenen 
Alters 2). Auch hier ist es vielfach unmoglich, dem Jugendlichen eine auch nur 
einigermaBen sichere Prognose zu steilen, wie sich seine Anlagen weiterentwickeln 
werden. Er selbst wird es am wenigsten fiihlen. Und doch sind dem Erkennen 
bestimmter gesetzmaBiger Entwicklungsbeziehungen durchaus keine uniiber
windlichen Schranken gesetzt. Man hat nur bis heute diese Frage noch gar nicht 
naher ins Auge gefaBt. 

Wenn wir einen bestimmten Erwachsenentypus vor uns haben, so gelingt es 
zweifellos in vielen Fallen, aus dem psychischen Gesamthabitus einen gewissen 
RiickschluB zu ziehen auf den bisherigen Entwicklungsgang. Wir beobachten 
im Charakterbild einzelne Richtungsdispositionen, von denen wir annehmen, daB 
sie schon von Jugend auf in irgendeiner Form wirksam gewesen sind. So ware 
es z. B. denkbar, daB die lebhaften Kampfinstinkte eines Erwachsenen sich bis 

1) JAENSCH, E. R. eiTher den Aufbau der Wahrnehmungswelt und ihre Struktur im 
Jugendalter): "Wie innerhalb der Menschheitsgeschichte, so haben auch in den Phasen 
des Einzelwesens gewisse Strukturen ihre hochste Bliite, gewissermaBen ihre klassische Zeit, 
wo ihre Bildungsgesetze am reinsten erscheinen." 

2) mer die Gestaltung der Korperbautypen im Laufe des individuellen Entwicklungs
ganges siehe E. KRETSCHMER: Lebensalter und Umwelt in ihrer Wirkung auf den Konsti
tutionstypus. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 101, S. 278. 1926. 
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in seine Kindheit zuriickverfolgen lassen. Wir werden vermuten, daB die Pubertat 
bei ihm kaum im Zeichen eines lebensfernen asthetischen Schwarmertums ver
laufen ist, daB er in dieser Phase eher als tatendurstiger Abenteurer erschien, der 
dem problematischen Skeptizismus, dem ethischen Enthusiasmus anderer Alters
genossen kein Verstandnis entgegenbrachte. Vielfach werden wir durchaus das 
Richtige treffen. Doch konnen wir groBe Uberraschungen erleben. Oft sind wohl 
die Kampfinstinkte erst in der Pubertat erwacht, und vorher bei dem Kinde stand 
eine furchtsame Lebenseinstellung im Vordergrund. Aus dem angstlichen, schiich
ternen Knaben wuchs erst allmahlich eine kraftvoll mannliche Personlichkeit 
heraus. Diese FaIle sind gar nicht so selten. 

Bis zu einem gewissen Grade hat BISMARCK l ) eine derartige Umwandlung ge
zeigt. Als Kind war er zwar nicht eigentlich schiichtern, aber doch "recht lenk
sam, anstandig, hoflich und wohlgesittet, dabei offen, frisch, freimiitig und von 
groBer Wahrheitsliebe". Er wird bezeichnet als "feiner Knabe mit weichem, 
bildsamem Gemiit". In der Pubertat schoB allmahlich ein starker Drang nach 
Selbstandigkeit empor. Mit 25 Jahren lebte er in wildester Ungebundenheit; 
er schaumte vor Ubermut und strotzte vor Kraft. Er galt als gefiirchteter Schla
ger; "Achilleus, der Uniiberwindbare". Der forsche und etwas verwilderte junge 
Mann war tonangebend in seinem Landjunkerkreise. 1m Hintergrund lauerte 
allerdings das weiche verwundbare Gemiit, das zu dieser Zeit verdeckt war und 
erst spater wieder ans Licht trat. 

In der Pathologie kennen wir ahnliche Umwandlungen der Personlichkeit vor 
allem bei dem sogenalmten moralischen Schwachsinn. Wieofthoren wirvon 
riicksichtslos brutalen, gefiihlskalten Typen, daB sie erst in der Pubertat so ge
worden, daB sie vorher als angstliche, streberhafte Musterknaben aufgefallen waren. 
Die urspriingliche (einseitige) Anpassungsfreudigkeit wird von kraftbewuBter, 
triebhafter Egozentrizitat iiberwuchert und totgedriickt. Manchmal sehen wir 
auch eine umgekehrte Entwicklung, wenn ein frisches, selhstbewuBtes Kinder
gemiit im Laufe der Reifung einer mehr selbstunsicheren energieschwachen Lebens
einstellung Platz macht. Bei Madchen ist die Umwandlung desselben Kinder
typus zu einem ungraziosen, pedantisch-engen "Blaustrumpf" keine Seltenheit. 

Hierher gehoren auch die psychasthetischen Verschie bungen (KRETSCH
MER) der Personlichkeit, wie sie uns im schizothymen Formkreis begegnen. 
Eine groBe Gruppe von begabten, meist zarten, scheu en und nervosen Schizoiden 
zeichnet sich dadurch aus, daB sie nach einer iibermaBig stiirmischen Pubertats
entwicklung, nach einem allseitigen kurzen Aufbliihen ihrer Fahigkeiten und 
Gefdhlsmoglichkeiten sich gerade noch als leidliche Durchschnittsbiirger halten 
konnen. Dem Pubertatssturm folgt die Ermattung. Als kUhle, schweigsame, 
trockene Einspanner gehen sie fortan durchs Leben. 

Andererseits sehen wir haufig auch einen auffallenden Wechsel der Erschei
nungsform zwischen Schizothymie und Zyklothymie. So ist vielleicht das 
Personlichkeitsbild in der ersten Lebensphase mehr von der zyklothymen Anlage 
beherrscht, wahrend sich spater eine vorwiegend schizothyme Farbung durch
setzt, oder umgekehrt. BLEULER2) gibt folgende Selbstschilderung: N ach meiner 

1) LOMER, G.: Bismarck im Lichte der Naturwissenschaft. Halle: Marhold 1907. 
2) BLEULER: Die Probleme der Schizoidie und Syntonie. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. 

Psychiatrie. Bd. 78, S. 373. 1922. 
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eigenen Pubertat hat man in der Familie und bei meinen Kameraden oft von 
einem merkwiirdigen Umschlag von der Syntonie (Zyklothymie) meiner Mutter, 
zum Schizoid meines Vaters gesprochen. Ferner erwahnt BLEULER noch einen 
anderen Knaben, der schon im zweiten Lebensjahr so schizoid reagierte in affek
tiver Beziehung, daB man Besorgnis fUr seine Zukunft hegte; e1 wurde in der 
Pubertatszeit mehr zyklothym. Ein Bruder von ihm zeigte einen ganz extremen 
Wechsel in umgekehrtem Sinne im 5. Lebensjahr. Die Mutter dieser beiden 
Knaben war bis gegen die Pubertat vorwiegend autistisch, nachher leicht hypo
manisch; der Vater bis zur Pubertat synton, nachher schizoid. Ich selbst erinnere 
mich an eine ahnliche Familie. Der Sohn eines vorwiegend schizoiden Vaters und 
einer vorwiegend zyklothymen Mutter war bis zur Pubertat ein scheues, autisti
sches Kind mit auBerordentlich empfindsamer Psyche. Dann setzte ein Um
schwung ein. Allmahlich kamen mehr zyklothyme Seiten im Personlichkeitsbild 
zum Vorschein; die autistische Schiichternheit und Hyperasthesie wurde von 
einer aufgeschlossenen, derbhumoristischen Frohlichkeit zugedeckt. Auch im 
korperlichen Habitus, der anfanglich schwachlich asthenisch war, setzten sich 
nach Ablauf der Pubertat deutliche pyknische Komponenten durch. Bei einem 
Bruder war der Entwickiungsgang ein umgekehrter. Hier schuf die Pubertat ein 
vorwiegend schizothym-asthenisches Bild in Korperbau und Psyche bei einem 
vorher in der Hauptsache syntonen, korperlich wohlgebildeten Knaben. Natiir
lich verschwindet in diesen Fallen die einmal vorhandene Farbung nicht ganz; 
sie tritt aber von ihrer Vorherrschaft zUrUck und wird durch andere Seiten iiber
wuchert. Und daraus geht hervor, daB in den Fallen eines solchen z y klo -schizo
thymen Erscheinungswechsels1) beide Komponenten in der Anlage gegeben 
sein miissen. 

Jede tiefgreifende Personlichkeitsumwandlung im Laufe des Entwicklungs
ganges laBt darauf schlie13en, daB kontrastierte Anlagetendenzen in einem Indi
viduum vereinigt sind. Fiir den Durchschnittstypus Mensch spielt die Verander
lichkeit wohl keine sehr groBe Rolle. Immerhin sind natiirlich auch hier gewisse 
Umwandiungen durch den Entwicklungsvorgang an sich bedingt. In der Puber
tatszeit werden wir bei den meisten Menschen irgendweiche Unausgeglichenheiten 
wohl kaum vermissen. Bei dem einen sind sie sehr ausgepragt, bei dem andern 
nur schwach angedeutet. Ich erinnere an die Unterschiede der beiden Pubertats
typen der Niichternen und der schwarmerischen Enthusiasten. 

1m Laufe der weiteren Entwickiung pflegt die jugendliche Begeisterungs
fahigkeit abzunehmen. Die Wogen der "Sturm- und Drangperiode" glatten sich. 
Die ungeziigeiten maBlosen Ausschlage des Gefiihls- und Empfindungslebens 

1) E. FISCHER hat an seinen Reho bother Bastarden ahnliche Erscheinungen fest
gestellt. Diese Kreuzungsprodukte zwischen Europaern und Hottentotten wiesen in den 
verschiedensten Merkmalen phanotypische Umwandlungen auf. Die Bastarde sahen in der 
Jugend europaischer aus als im erwachsenen Alter. Kleine hiibsche Bastardmadchen von 
europaischem Habitus entwickelten sich zu alten Frauen mit hottentottischer HaJ31ichkeit. 
Ferner zeigten die Haarfarbe, die Haarform, die Nasenriickenform oft eine Anderung des 
Aussehens im individuellen Lebensgang, die sich durch einen Wechsel des Uberwiegens 
der beiden verschiedenen Rassenmerkmale im juvenilen und erwachsenen Alter erklaren 
lieB. Hierher geh6rt wohl auch die in manchen Familien beobachtete Tatsache, daB Kinder 
in jungen Jahren der Familie des einen Elters nachschlagen, um dann im spateren Alter 
den Charakter der anderen Elternseite auszubilden. 
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werden allmii..hlich durch eine ernstere, ruhigere und niichtern rationale Lebens
auffassung eingedammt. Die ganze Personlichkeit stellt sich auf ein zielbewuBtes 
einheitliches Wollen ein, das die Schwierigkeiten des auBeren Lebens klar erkennt 
und sich in realistischer Form mit ihnen auseinanderzusetzen sucht. Del' Mensch 
steckt sich bestimmte Ziele, denen er mit mehr odeI' mindel' starkem Kraft
aufwand, unter Umstanden mit hochster Leistungsanspannung, zustrebt. Andere 
besitzen von vorneherein weniger Ehrgeiz und gehen mit mehr Gleichmut und 
Behaglichkeit durchs Leben. Der erwachsene Mensch entwickelt den ihm vor
gezeichneten Individualcharakter. Er fiihrt sein Leben, wie es seinen Anlagen 
entspricht. Der eine energisch und leidenschaftlich, der andere lahm, behabig 
und beschaulich. Der eine meistert das Schicksal, der andere wird von ihm ge
meistert. Der eine stellt sich mit niichterner Uberlegung auf die Wirklichkeit 
ein, der andere schwelgt in weltfremden Traumgebilden. Die Widerstandskraft 
der Erwachsenen ist auBerordentlich verschieden, die Belastungsfahigkeit bald 
mehr bald minder groB. Das KraftmaB der Vollreife halt aber keineswegs das 
ganze Leben an. Es ist charakteristisch fiir den Hohepunkt des Lebens, der 
vielfach zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr angenommen wird. Doch macht 
sich das N achlassen der Vitalitat im Einzelfall zu ganz verschiedenen Zeiten 
bemerkbar. Bald bewegt sie sich schon friih - bald spater erst - in absteigender 
Richtung. Die anfanglich noch regen jugendlichen Kampfbediirfnisse blassen 
im Laufe der Jahre abo Man wird bequemer und gleichgiiltiger, man will 
seine Ruhe haben 1). Man scheut sich, unangenehme Konsequenzen zu ziehen, 
man neigt zur Vermittelung und zu Kompromissen. Es stellen sich schon die 
ersten Anzeichen der absteigenden Lebenskurve ein, die vielfach ganz charakte
ristische Anderungen des Personlichkeitsbildes mit sich bringen. Der Interessen
kreis beschrankt sich auf bestimmte Gebiete; die geistige Beweglichkeit laBt 
nach, Gedanken und Gefiihle bewegen sich in gewohnten Bahnen und fallen so 
von Jahr zu Jahr einer zunehmenden Einengung und Erstarrung anheim. 

Dieser V organg ist bei der F r a u schon relativ friih zu beo bachten. Hier 
setzt nach dem Stadium der hochsten Reife zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr 
im Laufe des dritten Lebensjahrzehntes ein gewisser geistiger Stillstand ein. Ein 
weiterer Aufstieg ist in den meisten Fallen nicht mehr moglich. MOBIus2 ) hat 
diese Tatsache in der Form des "physiologischen Sch wachsinns" auf den 
Begriff gebracht, obwohl es sich dabei weniger um eine intellektuelle als um 
eine affektive Erscheinung handelt. Der einzige Fehler seiner anregenden 
Schrift liegt vielleicht darin, daB er diesen Vorgang des abnehmenden seelischen 
Turgors nur bei dem weiblichen Geschlecht zu sehen glaubt. Er ist vielleicht, das 
wird man zugeben miissen, bei der Frau starker ausgepragt als beim Mann und 
pflegt bei ihr friiher zu beginnen. Dem Verbliihen del' weiblichen Schonheit, fiir die 

1) Wichtige Beispiele fUr die mehr ruhige Ausgeglichenheit des reifen Alters bringt 
KRAPELIN in seinem Lehrbuch der Psychiatrie (8. Auf!. Bd. IV). Die Neigung zu Erregungs
zustanden, ebenso Haltlosigkeit, Gesellschaftsfeindlichkeit und Pseudologia phantastica 
sind Erscheinungen, die in erster Linie im Alter von 15-30 Jahren aufzutreten pflegen. 
Spater nimmt die Haufigkeit mit steigendem Alter sukzessive abo Nach dem 40. und 50. 
Lebensjahre treten sie fast ganz zuriick. Es sind also diese Erscheinungen vielfach nichts 
anderes als eine Durchgangsstufe der Personlichkeitsentwicklung. 

2) MOEBIUS, P. J.: Uber den physiologischen Schwachsinn des Weibes.ll. Auf!. Halle a. S.: 
Carl Marhold 1919. 
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es keine bestimmte zeitliche Norm gibt, pflegen vielfach auch psychische Verande
rungen zu entsprechen. Das junge Moochen zeigt im allgemeinen geistige Frische 
und Lebendigkeit. Es interessiert sich zum Teil ernstlich, zum Teil allerdings nur 
scheinbar, fiir aile moglichen Dinge; es erscheint oft geistvoll in seinem Urteil; 
es hat Feuer, Temperament und Witz; es ist vor allen Dingen dazu befahigt, sich 
mit mehr oder minder groBem Geschick im Liebeskampfe durchzusetzen. Und 
nach der Heirat wird oft, nicht immer, das Bild ein ganz anderes. Mit der fehlen
den Jungfrauschaft scheinen geheime Krafte zu schwinden. Man konnte den 
Eindruck gewinnen, als ob das Aufbliihen nur den Zweck gehabt hatte, den Mann 
anzulocken. Aus dem feurigen Madchen wird in vielen Fallen eine schlichte harm
lose Frau. Der Horizont wird zunehmend kleiner. Die typische weibliche Un
fahigkeit der Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen Dingen 
macht sich starker bemerkbar. GroBes und Kleines wird mit demselben Eifer 
behandelt. Der Geist erstarrt in Engherzigkeit. Die Scharfe des eigenen Urteils 
erlahmt. Sie wird nur oft durch die Anlehnung an eine fremde Meinung verdeckt. 

Die hier geschilderte Umwandlung, deren AusmaB nach MOEBIUS an man
chen Punkten zweifellos aIlzu pointiert gefaBt wurde, ist wohl z. T. auch auf die 
veranderten Bedingungen der ehelichen Situation zuruckzufiihren. -
Ich mochte mir an dieser Stelle ein Beispiel nicht versagen, das uns - allerdings 
in etwas anderem Sinne - zeigt, welch schroffe Verschiebungen, und zwar 
charakterlicher Art, durch die eheliche Umstellung bedingt sein konnen. Es 
handelt sich um eine degenerative Hysterika, die sich vor der Ehe durch 
ihr heiteres und liebenswnrdiges Wesen, durch ihr lebhaftes Temperament 
einer gewissen Beliebtheit erfreute. Sie war wohl etwas reizbar, doch storte dies 
nicht sehr. Sie besaB organisatorisches Talent und hatte sich in der Kriegszeit 
auf sozialem Gebiete recht niitzlich gemacht. Mit einem gewissen (aber keines
wegs iibertriebenen) Raffinement verstand sie es, sich in die Gunst ihres spateren 
Ehemanns einzuschleichen. Doch schon am ersten Tage der Ehe anderte sich 
ihr Gesicht, und nach kurzer Zeit war das Ungliick da. Sie stellte hoheAnforderun
gen an den Geldbeutel des Mannes, der nur in bescheidenen Verhaltnissen lebte. 
Nach Wegfall des Ansporns kam ihr wahrer Charakter zutage. Sie war mit nichts 
zufrieden; qualte ihren Mann mit allerhand unerfiillbaren Wiinschen; war unleid
lich, Wenn sie abgewiesen wurde. Sie entwickelte sich mehr und mehr zu einer 
rechthaberischen, gehassigen und rachsiichtigen Xanthippe, mit der auch beim 
besten Willen ein Zusammenleben nicht mehr moglich war. Das erreichte Ziel (mit 
seinen erhohten Anforderungen) deckte eine Seite ihres Charakters auf, die vorher 
niemand bei ihi- vermutet hatte1). Das Interessante an diesem Faile war, daB 
fiir die beiden grundverschiedenen Erscheinungsbilder ihres Wesens klare erb
biologische Quellen nachgewiesen werden konnten. Vor der Ehe glich sie mit 
geringen Abweichungen der Natur des Vaters, in der Ehe kam die von der Mutter 
ererbte moralische Minderwertigkeit zum Vorschein. 

1) Vielfach liegt die Ursache ffir bestimmte Personlichkeitsumwandlungen direkt ihn 
der Sexualsphare. Bei manchen Typen wirkt die unbefriedigte Sexualitat neurotisierend. 
sie sWrt die innere seelische Harmonie. Es andert sich das psychische Bild bei entsprechender 
Triebbefriedigung. Andere reagieren umgekehrt auf sexuelle Anforderungen mit kompli
zierten Personlichkeitsreaktionen, da sie im Grunde sexuell erlebnisunfahig sind (entweder 
iiberhaupt oder in bezug auf einen bestinlmten Partner). Die "auBere" Situation fiihrt zur 
Dauermanifestation bestimmter, bisher mehr oder weniger latenter Charakterseiten. 
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Dieser Fall einer relativ extremen Umwandlung des AuBenbildes gehort gewiB 
nicht in den Bereich der Norm. Fiir·den Pathologen ist er nichts Ungewohnliches. 
Und in milder Form konnen wir auch sonst ahnliche Erscheinungen beobachten. 
Der Wechsel in der auBeren Situation pflegt vielfach andere bisher latente Charak
terziige herauszubilden. lch erwahne hier nur den Typus des angenehmen, kon
zilianten, liebenswiirdigen und bescheidenen, aber korrekten Beamten, der von 
einer untergeordneten Position plotzlich zu einer Machtstellung aufriickt und nun 
die Rolle eines unnahbaren, kiihlen Despoten spielt. Die Anderung des Milieus 
zieht hier gewissermaBen ein anderes Personlichkeitsregister. Aus dem Bestand 
der vorhandenen Anlagen wird eine andere Seite ans Licht gebracht und dadurch 
das psychische Gesamtbild in wesentlichen Ziigen umgeformt. 

So wirkt vielfach auch die neu errungene Situation der ehelichen Gemeinschaft 
auf die Frau. Das Bild des Jungmadchentypus wird normalerweise ersetzt durch 
die rein miitterliche Einstellung des vollreifen Weibes, und das kann eine wesent
liche Umwandlung im Sinne eines allgemeinen Verblassens der reizvollen Frische 
up.d Lebendigkeit zur Folge haben. Zweifellos sehen wir aber nicht in jedem 
FaIle diesen zu Unrecht als "Versimpelung" bezeichneten Vorgang. Oft weiB 
auch die Frau sich ihre geistigen Interessen und Bediirfnisse zu wahren und er
freut sich trotz Kinder und Kiiche noch lange Zeit eines erhohten psychischen 
Turgors. Die Ehe kann ungeahnte Gefiihlskrafte bei der Frau zur Entfaltung 
bringen, die man vielleicht in dem Jungmadchentypus niemals .. iirde vermutet 
haben. Hier liegt ja die eigentliche Bestimmung der Frau. 

Abgesehen aber von dieser situationsbedingten Umwandlung wird man doch 
an der Tatsache eines "physiologischen Schwachsinns" festhalten miissen, 
der von auBeren Umstanden mehr oder weniger unabhangig bleibt. ELSE 
CRONER gibt auch fiir die unverheiratete Frau, die im Berufsleben steht, einen 
geistigen Stillstand im dritten Lebensjahrzehnt zu. Sie weist darauf hin, 
daB in dieser Zeit fiir gewohnlich die weibliche Intellektentwicklung ihren 
Hohepunkt erreicht hat. Bei wissenschaftlich strebenden Frauen kann diese 
Einsicht zu erheblichen Krisenstimmungen fUhren, die in der bitteren Erkenntnis 
ausmiinden, daB weltschopferisches faustisches Ringen nur dem Manne vor
behalten ist. Ein Teil sucht nun die vorhandenen Krafte in einer ihnen zusagenden
Berufstatigkeit niitzlich zu verwerten, ohne ehrgeizigen mannlichen Zielen nach
zujagen. Bei anderen bleiben lebhafte InsuffizienzgefUhle als ein Rest aus dieser 
Hemmungskrise zuriick und konnen aIle moglichen Kompensationserscheinungen 
im Sinne einer betonten Mannlichkeit zur Folge haben. Burschikoses Auftreten, 
bewuBte Vernachlassigung der auBeren Erscheinung, hartnackiges Zuriickdrangen 
aller weichen Gefiihlsregungen, krampfhafte Energieanspannung und pointierter 
Rationalismus geben eine unproduktive Fassade, fiir die allzu viel Kraft auf
gewendet werden muB. Sie deutet bei einigermaBen gelungenem Rollenspiel auf 
mannliche Einschlage in der Gesamtanlage hin. Nur bei einer geistigen Elite 
unter den Frauen wird diese zweite Pubertat in produktiver Form iiberwunden. 
Sie schwingen sich oft erst in den 30er Jahren (relativ spater als der MaIm) un
gehindert zu einer Entwicklungshohe auf, die von der Mehrzahl der Durch
schnittsmanner nicht erreicht wird; (dem produktiven Manne ist sie allerdings 
wesentlich friiher beschieden). ELSE CRONER faBt diese bei Frauen relativ seltene 
Entwicklung so auf, daB die weibliche Psyche hier Zeit und Kraft braucht, um 
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"Auch" Mann zu werden, um die mannliche Seelenseite voll zur Ausbildung zu 
bringen. Die Seele der produktiven Frauen umfaBt auch das "Mannliche"; ohne 
mannliche Einschlage sind weibliche schOpferische Leistungen nicht moglich. 
Und diese mannlichen Einschlage lassen sich ohne eine bestimmte anlagemaBige 
Begriindung nicht verstehen. Die wirklich produktive Frau ist eine psychische 
Zwitterbildung in besonders gUnstiger Anlagekonstellation. Sie braucht nicht 
zu kompensieren, da ihrer Konstitution eine kraftvolle Uberwindung der Hem
mungskrise gegeben ist. 

Besonders einschneidend sind dann wieder die Umwandlungen, die vielen 
Frauen das Klimakterium bringen kann. Dieser AbschluB der vollreifen Ge
schlechtstiichtigkeit ist ein psychologischer Faktor von ganz besonderer Be
deutung. Mit elementarer Gewalt muB sich in dieser Zeit die Erkenntnis auf
drangen, daB die ureigenste Natur und Bestimmung des Weibes unwiderbringlich 
geschwunden ist, daB es nun mit unvermeidlicher GesetzmaBigkeit dem Alter 
("dem Abgrund") entgegengeht. Verzagtheit oder hoffnungslose Resignation 
werden bei manchen die Folge sein; oft nur so lange, bis die Umstellung auf die 
neue Situation gelungen ist, bis sie sich vielleicht zu einer um so schoneren ab
geklarten Harmonie durchgerungen haben. Jedoch wird dies nicht allen gelingen; 
manche kommen gegen ihre MiBstimmungen, gegen angstliche Verzagtheit und 
Hypochondrie ihr ganzes Leben lang nicht mehr auf. Eine andere Variante lebt 
die Unzufriedenheit mit sich selbst in streitbarer Ressentimentstimmung aus. 
Mit kleinlich-engherziger Zanksucht, mit Schwatzhaftigkeit, Klatschsucht und 
Schadenfreude werden hier die lieben Nachsten iiberschiittet. Wir konnen eine 
reichhaltige Fiille derartiger Situationsreaktionen beobachten, wenn wir genauer 
darauf achten. Meistens handelt es sich nur um kaum merkliche Einstellungs
verschiebungen. Die krassen Falle sind seltener. 

O. KANT!) hat eine Reihe von psychischen Erkrankungen bearbeitet, die in 
dieser Auseinandersetzung mit der psychologischen Situation des Klimakteriums 
ihre Wurzel haben. Fiir sexuell triebunsichere Naturen, die in ihrem bisherigen 
Dasein keine rechte Befriedigung gefunden haben, bedeutet das Klimakterium eine 
schwere psychische Belastung, zumal diese Lebensphase meist mit einer letzten 
Steigerung des Sexualtriebes (sog. "Johannistrieb") einherzugehen pflegt. An
gesichts der absteigenden sexuellen Lebenskurve spitzt sich der Konflikt zwischen 
verstarktem Bediirfnis und sexueller Erlebnisunfahigkeit bzw. ethischen Hem
mungen zu mancherlei psychotischen Manifestationen melancholischer Art zu, die 
im einzelnen Falle nach kiirzerer oder langerer Zeit bei Nachlassen des Liebes
bediirfnisses iiberwunden werden. 

DaB auch der reife Mann gewissen Umwandlungen seiner Gesamtperson
lichkeit auf die Dauer nicht entgehen kann, hatten wir schon angedeutet. Der 
sog. "physiologische Schwachsinn" bleibt auch ihm nicht erspart. Nur pflegt 
hier die Alterserstarrung, die Vitalitatsschwache fiir gewohnlich viel spater ein
zusetzen. Auch scheinen haufig die Veranderungen weniger tiefgreifend als bei 
der Frau. Man mochte glauben, daB die mannliche Kraft und Geschlossenheit 
den Stiirmen des Lebens hartnackiger die Stirn bietet und sich den jeweiligen 
Situationen zweckmaBiger und leichter anzupassen vermag. 

1) KANT, 0.: Zur Strukturanalyse der klimakterischen Psychosen. Zeitschr. f. d. ges. 
Neurol. u. Psychiatrie. 1926. 

Hoffm'1nn, Charakteraufbau. 6 
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Einen sehr interessanten Fall finden wir in der alteren Vererbungsliteratur bei LOCHER
WILD 1). Er erwahnt zwei Bruder, Sohne eines Geistlichen, die sich in den Charakter ihres 
Vaters geteilt hatten und zwar in der Weise, daB der eine das ernste zugeknopfte Wesen, 
der andere die joviale, heitere, scherzhafte Art des Vaters offenbarte. Diese beiden gegen
satzlichen Eigentiimlichkeiten waren in der Natur des Geistlichen vereinigt und zwar hatte 
er in den verschiedenen Epochen seines Lebens eine geradezu entgegengesetzte Haltung 
der AuBenwelt gegeniiber beobachtet. Nach und nach war aus einem ungemein auf
geraumten und mitteilsamen Gesellschafter ein iiberaus ernster verschlossener Charakter 
geworden. 

Dies ist ein Erseheinungsweehsel, den man gar nieht selten sieht. Mit dem 
Naehlassen der Vitalitii.t sehwindet die selbstsieher-iiberlegene heitere und lebens
zugewandte Einstellung und es kommt eine ganz andere Seite des Charakters 
zum V orsehein. Bald ist es ernste Versehlossenheit und paranoider Autismus, bald 
iibertriebene Pedanterie und Angstliehkeit in allen Berufsangelegenheiten; bald 
beobaehten wir hypoehondrisehe Verzagtheit und Lebenssehwaehe, bald morose 
finstere Verbissenheit gegen aIle, die zufrieden sind. Diese Eigentiimliehkeiten 
bilden sieh allmahlieh heraus und formen so die alternde Personliehkeit um. An
dere kampfen mit heroiseher Kraftanstrengung; sie geben sieh Millie, jung und 
elastisch zu bleiben, ihr Ehrgeiz vertragt die Sehwaehe nieht, sie biirden sieh 
allzu groBe Lasten auf, denen sie auf die Dauer nieht gewaehsen sind. Das maeht 
sie nervos, hastig und zappelig, sie finden keine Ruhe mehr und fallen mit ihrer 
zerfahrenen Umtriebigkeit der Umgebung auf die Nerven. Wieder andere blillien 
erst im Alter auf. lhre Selbstsieherheit beginnt erst spat sieh zu entfalten. So 
kann man von manehen griesgramigen Pessimisten sagen, daB sie im Alter milder, 
harmoniseher und vielfaeh aueh frohlieher geworden sind. Ein klassisehes Bei
spiel fUr diesen Typus ist der Philosoph SCHOPENHAUER, der, wie MOBIUS sehreibt, 
im Gegensatz zu fruheren Zeiten im Alter heiter und frisch wurde, und gelegent
lich einen vergniigliehen Humor zeigte. Triibsinn, Angst und die hypoehon
drischen Neigungen, die ibn frillier nur selten verlassen hatten, waren nunmehr 
von ihm gewichen. "Und wie die pessimistisehe Auffassung seinem Gefiihl all
mahlieh fremd wurde, so wurde es aueh die idealistisehe. Je alter er wurde, um 
so realistischer daehte er." 

1m ganzen sohnen sieh die wenig aktiven Naturen eher mit der Untatigkeit 
und Sehwaehheit des hoheren Alters aus, im Gegensatz zu den sthenisehen Charak
teren, denen die Alterssehwaehe ein unertraglieher Gedanke ist. 

leh brauehe nieht zu betonen, daB durch den Vorgang der Involution und 
des Seni ums niemals eine psyehische Umwandlung gesehaffen wird, dureh die 
etwas grundsatzlich Neues entsteht. Stets kann es sieh nur darum handeln, daB 
latente Reaktionen, sehlummernde Eigenschaften mobilisiert werden, daB ur
spriinglieh periphere, weniger bedeutsame Einzelziige zur Herrsehaft gelangen 
und die bisher gewohnte Grundeinstellung umbiegen. Der Weehsel in der Pra
ponderanz baut gewissermaBen die Struktur der Personliehkeit um. 1m all
gemeinen pflegen die Altersveranderungen viel weniger stiirmiseh zu sein als die 
Pubertatsumwandlungen. 

leh moehte den Gedanken des Erseheinungsweehsels auf den versehiede
nen Altersstufen nieht weiter ausspinnen. leh habe nur einzelne Beispiele 
herausgegriffen, um auf die Tatsaehe naehdrueklieh hinzuweisen. Es kam mir 

1) LOCHER-WILD, H.: TIber Familienanlage und Erblichkeit. ZUrich: Orell FiiBli 1874. 
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nicht darauf an, einen vollstandigen Uberblick iiber die Fiille der Umwandlungs
tatsachenzu geben. Es geniigt uns zu wissen, daB nicht aIle Menschen 
den gleichen Entwicklungsgang durchlaufen, daB vielmehr in der 
Reifung und im Alter ausgepragte individuelle Unterschiede nach
weisbar sind. Die Wandlungen sind oft unmerklich, oft deutlich 
faBbar und klar ausgepragt. Bald treten bestimmte Wesensziige 
intensiver hervor, bald werden bisher unerkannte Eigentiimlich
keiten geweckt, andere verschwinden in der Versenkung. Wohl 
sind stets gewisse Richtungsdispositionen gegeben, doch konnen 
diese sich in der Vorherrschaft gegenseitig ablosen. Es sind dyna
mische KriHte, Stre bungen und Tendenzen vorhanden, deren 
wechselnde Beziehungen zu einander aIle moglichen Anderungen 
der Erscheinungsform zur Darstellung bringen konnen [Struktur
verschiebungen]1). In eiuzelnen Fallen kann die psychologische Um
wandlung sich derart in den Gesichtsziigen (im auBeren Habitus iiberhaupt) 
auspragen, daB es nur schwer gelingt, Jugend- und Altersbildnisse (von Men
schen, diewir nicht kennen bzw. nicht gekannt haben) richtig zusammenzuordnen. 

Die dynamische Betrachtungsweise legt uns noch eine gauze Reihe von Fra
gen vor. 

Wir hatten erwahnt, daB nicht alle Menschen tiefgreifende Entwicklungs
umwandlungen durchmachen. Ich erinnere an die Pubertat der niichternen 
Realisten, denen meistens die stiirmischen Erlebniswirbel anderer Jugendlicher 
erspart bleiben. Sie gehen unbelastet durch innere Schwierigkeiten auf ein be
stimmtes Ziellos. Oft sind es Menschen, die auch im spateren Lebensgang immer 

1) K. KOFFKA (Die Grundlagen der psychischen Entwickelung) spricht in ahnlichen 
Fallen von "Umstrukturierung". - Auf die theoretische (mogliche)' Fundierung der 
Entwicklungsumwandlungen kann ich hier nicht naher eingehen. Ich verweise auf meine 
Schrift "Die individuelle Entwickelungskurve des Menschen". Nach meiner 
Auffassung sind im Lebensgang eines jeden organischen Lebewesens bestimmte Entwicke
lungskrafte wirksam, die verschieden stark potenziert sind. Jede folgt einem bestimmten 
ihr eigentiimlichen zeitlichen Ablaufsmodus bis zur Erschopfung. Die einzelnen Entwicke
lungskrafte unterscheiden sich nicht nur I1ach ihrer Qualitat und Quantitat, sondern auch 
nach ihrer zeitlichen Einordnung im Gesamtentwickelungsverlauf, der durch das Zusammen
wirken der Einzelkrafte gegeben ist. Denn zwischen den einzelnen Entwickelungsreihen, 
wie ich sie nannte, bestehen vielseitige korrelative Beziehungen. Verwandte Gedanken fin
den sich bei JURGEN W. HARMS (Individualzyklen als Grundlage fUr die Erforschung des 
biologischen Geschehens. Schriften der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft. 1. Jahrg. 
Naturwissenschaftl. Klasse. H. 1. 1924). Jedes Einzelwesen stelIt, nach HARMS, wahrend 
seines Daseins ein System von Gleichgewichtskomponenten dar, die in jeder Phase wieder 
verschieden unter einander sind. In jeder Lebensphase ist ein bestimmtes Gleichgewicht 
vorhanden, das sich durch die kontinuierlich sich verschiebenden korrelativen Verkniipfun
gen alIer LebensauBerungen stets andert. Der gesamte Lebensablauf eines Organismus geht 
kurvenmaBig vom Nullpunkt aus, erreicht eine ziemlich gleichbleibende Hohe, um dann 
wieder zum Nullpunkt zuriickzukehren. Die einzelnen Lebensvorgange sind in vielen sich 
iiberschneidenden Kurven darzustellen, die in jedem Lebensabschnitt ein bestimmtes Gleich. 
gewicht ergeben usw. - Man konnte den Lebensgang eines l\;Ienschen wohl auch ver
gleichen mit dem Spiel eines Orchesters, das zunachst insgesamt in Klangfarbe, Rhyth. 
mus, Tempo und Tonstarke wechseln kann. Storungen des harmonischen Ablaufs wiirden 
gegeben sein durch falsches Einsetzen, durch falsches Notenspiel, durch zu schwaches oder 
zu lautes Intonieren, Aussetzen an verkehrter Stelle oder Abweichungen in Rhythmus und 
Tempo usw. der einzelnen mitwirkenden Krafte. 

6* 
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dasselbe Gesicht zeigen, die sich selbst im Alter relativ wenig verandern. Es gibt 
zweifellos bestimmte Gruppen von Menschentypen, die keine schroffen Um
wandlungen erleben. Sie werden vielfach von einer vollsaftigen Vitalitat durchs 
Leben getragen. Hierher gehoren alle, die ewig jung erscheinen, deren ganzes 
Leben ein harmonisches Entwickelungsbild bietet, ein allmahliches flieBendes 
Geschehenohne disharmonische Verschiebungen. Oft sehen wir bei ihnen eine 
allgemeine· Entwicklungsverzogerung. Sie steigen nur langsam zur Hohe des 
Erwachsenen auf, erhalten sich aber ihre Lebensfrische urn so langer. Sie bleiben 
im wahrsten Sinne des W ortes irnmer jung; Altersveranderungen treten bei ihnen 
erst spat auf und machen sich nur relativ wenig bemerkbar. Ihnen kann man 
auf allen Altersstufen begegnen,. ohne daB sie sich wesentlich verandert zeigen. 
Sie: sind irnmer die gleichen. Wir glauben hier ein gewisses Entwicklungsgesetz 
feststellen zu konnen, das von wesentlicher Bedeutung ist, ohne gerade absolute 
Gultigkeit fur sich beanspruchen zu konnen. 

Langsame oder gar allgemein verzogerte Entwicklung in der 
Jugendzeit (ohne krisenhafte Storungen) ist in vielen Fallen von 
einer relativ langen Persistenz der allgerneinen Lebenskraft und 
Lebensfrische gefolgt1). Ein stiirmischer voreiliger Pubertatsverlauf zieht 
dagegen meistens fruhzeitigen Verfall nach sich. Der zweite Typus pflegt sich 
dadurch auszuzeichnen, daB man ihn bei der Altersschatzung fiir alter halt, als 
er wirklich ist. Der erste Typus erscheint im Verhaltnis zu seinem standesamt
lichen Alter biologisch j unger 2) . 

Kniipfen wir nunrnehr an unsere Erwagungen beirn zyklo-schizothymen 
Erscheinungswechsel an. Dort hatten wir darauf hingewiesen, daB ein solcher 

1) Dies Entwieklungsgesetz kann selbstverstandlieh dureh allerhand andere exogene 
und endogene Momente (Situationssehadigungen und Krankheitsanlagen) durchkreuzt 
werden. DaB der Satz: Friihe Reife -friihes Altern; spate Reifung - spates Altern seine 
Berechtigung hat, das geht aus Beispielen der somatisehen Entwickelung bei J. BAUER 
(Konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. Berlin: Julius Springer) hervor. 
Ludwig II. von Ungarn, der mit zwei Jahren gekront wurde, hat z. B. im 14. Lebensjahr die 
sexuelle Reife erlangt und einen Bart bekommen; er heiratete mit 15, hatte graues Haar mit 
18 und starb mit 20 Jahren. Man hat den Eindiuek, als ob hier der gesamte LebensprozeB 
sieh schneller vollzogen hatte, als es bei Normalen der Fall ist. Ieh erinnere ferner an das 
rasehe Aufbliihen und friihe Altern bei orientalisehen Frauen. Organismen, die sich rasch 
entwiekeln, pflegen naeh kurzer Bliitezeit zu verfallen; dagegen hat eine langsame Entwick
lung meistens einen erheblieh langeren Bestand der Gesamtvitalitat zur Folge (s. individuelle 
Entwickelungskurve ). 

Wenn man naher darauf aehtet, so findet man (als Stiitze dieser Auffassung) in langlebigen 
Familien Konstitutionstypen, die sieh auffallend lang ihre jugendliehe Frisehe wahren. 
Bei ihnen seheint sieh der organisehe LebensprozeB langsamer abzuwiekeln als bei der 
Norm. 

2) ALICE SPERBER CUber die seelischen Ursachen des Alterns, der Jugendliehkeit und 
der SehOnheit; Imago, Bd.11, S.84. 1925) glaubt die Ursaehe der verzogerten Reifung 
in anderen Momenten eriaBt zu haben. Es sind: hoehgradig narzistische Veranlagung; der 
feste EntschluB, nieht zu resignieren; Anspruchslosigkeit in bezug auf reale sinnliche Ge
niisse; Fahigkeit in erotischen Phantasien dafiir Ersatz zu finden; starke Bindung an den 
Vater- bzw. Mutterkomplex, wodurch das betr. Individuum bis zu einem gewissen Grade 
Kind bleibt. Das sollen die Geheimnisse sein, mit denen man dem friihzeitigen Altern be
gegnen kann. Es erscheint grotesk, die Symptome einer verzogerten Reifung zu Ursachen 
derselben umzustempeln. Mit demselben Recht konnte man behaupten, der Blitz sei die 
Ursache des Gewitters. 
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Weohsel nul' dann eintreten kann, Wenn beide Anlagen (die zyklothyme und die 
sohizothyme) als leioht anspreohbare Meohanismen neben einander in einer Person 
vereinigt sind. Und damit ist uns auoh die eine wesentliohe Vorbedingung del' 
Personliohkeitsumwandlungen gegeben. 

Wir gehen von dem heuristisohen Grundsatz aus, daB im Individuum niohts 
zur Entfaltung kommen kann, was nioht irgendwie anlagemaBig begriindet.ist. 
Diese Ansohauung wird durch die Tatsachen weitestgehend gestiitzt. Aile Men
schen, bei denen keine wesentlichen greifbaren Veranderungen des psyohisohen 
Gesamthabitus zu beobachten sind, zeigen eine gewisse harmonisohe Einheitlioh
keit und Einfaohheit, eine einseitige Stabilitat ihres Charakteraufbaus. Ihre 
Anlage ist frei von Kontrasten, frei von gegensatzliohen und widerspruohsvollen 
Strebungen. Ganz andel'S die Mensohen mit komplizierter disharmonisoher Ver
anlagung, bei denen stark kontrastierte oharakterologische Tendenzen 
nebeneinander liegen. Sie sind ganz besonders fiir den Ersoheinungsweohsel 
disponiert, da ihnen die versohiedensten Moglichkeiten psychischer Reaktions
formen gegeben sind. 

Wir fragen uns weiterhin, durch welche ursachlichen Momente die Per
sonlichkeitswandlungen letzten Endes hervorgerufen werden. 

Hier gibt es zwei Moglichkeiten, von denen die eine sog. endogene im Organis
mus selbst gelegen ist, wahrend die andere sog. exogene auf die Einwirkung 
auBerer Momente hinweist. Einmal kann del' LebensprozeB als solcher psychische 
Umwandlungen mit sich bringen. In diesen Fallen erkennen wir meistens eine enge 
Verbindung mit kritischen Lebensphasen wie Pubertat, Involution und 
Senium. Andererseits konnen abel' auch exogene (auBerhalb des Individuums 
gelegene) Ursachen in Betracht kommen. So sehen wir Z. B. die verschieden
artigsten Wesensverschiebungen naoh schweren Schicksalsschlagen odeI' bei 
niederdriickenden Dauersituationen. Ich erinnere an die auBerst unerfreuliohen 
Verhaltnisse del' Naohkriegszeit in Deutschland, die manche heiteren, froh
sinnigen Naturen voriibergehend zu morosen, ewig unzufriedenen Querulanten 
gemacht haben. Die durchgreifende Umstellung in del' auBeren Situation zog 
eine Seite del' Personlichkeit ans Licht, die friiher so gut wie gar nicht zu be
merken war. Ahnliche Wirkungen beobachten wir bei lebensunsicheren, an
lehnungsbediirftigen Menschen, denen durch Zerstorung eines festen auBeren 
Haltes (Ehe, Freundschaft) gewissermaBen del' Boden unter den FiiBen weg
gezogen wurde. Das Fehlen von Anerkennung kahn kleinmiitige Unsicherheit 
hervorrufen, die bei giinstigem Milieu vollig verschwindet. Ferner gehoren hierher 
auoh all die Umwandlungen im Sinne eines gesteigerten Lebensgefiihls durch die 
Tatsaohe einer verantwortungsvollen, einfluBreichen Position. Wir konnten noch 
eine Unzahl von Beispielen dafUr anfiihren) daB die Anderung del' auBeren Situa
tion p16tzlich anscheinend neuartige Charakterziige formt, die vorher gar nicht 
odeI' nur schwach zu erkennen waren. Vielfaoh werden exogene und endogene 
Faktoren durcheinander spielen, so daB es nur schwer gelingt, eine del' beiden 
Komponenten zu isolieren. 

Was gehen abel' diese ganzen Betrachtungen, so wird mancher fragen, den 
Erblichkeitsforscher an. Warum interessiert er sioh fUr Probleme, die dooh 
in erster Linie den Psyohologen beschaftigen sollten. Die Antwort liegt sehr nahe. 
Aile Personliohkeitsumwandlungen, mogen sie mehr exogen odeI' mehr 
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endogen bedingt sein, zeigen uns bestimmte Anlagequalitaten an, die in del' 
Personlichkeit vorgebildet sind. Die Lebenskurve eines Individuums gibt uns in 
ihrer phanotypischen Mannigfaltigkeit einen Vberblick iiber die verschiedenen 
Seiten del' psychischen Konstitution. Das gelingt bei einer Querschnittsbeobach
tung hur selten vollstandig. Wenn wir abel' das gauze Leben iibersehen, werden 
uns charakteristische Wesensziige kaum entgehen konnen. Wie oft konnen wir be
obachten, daB bestimmte Eigenschaften, die beim Vater nur in del' Periode del' 
senilen Involution sichtbar werden, beim Sohn in del' Vollkraft del' Jahre die 
Fiihrung haben. Wir wiirden uns viel wertvolle Erkenntnis entgehen lassen, 
wollten wir in diesem Falle auf die senile Umwandlung verzichten. In einem 
anderen Falle sehen wir, daB ein Mensch bis zu seinem 30. Lebensjahr dem Wesen 
seiner Mutter nachfolgt, wahrend er spateI' sich im Sinne des Vaters zu ent
wickeln scheint. Bei einer reinen Querschnittsbetrachtung wiirden wir auch hier 
zu falschen erbbiologischen Schliissen kommen. 

Del' Entwicklungsgedanke ist fiir den Erbbiologen auBerordentlich wichtig. 
Er wird sich ihm auf die Dauer nicht verschlieBen konnen. Die statische muB 
durch die dynamische Konstitutionsbetrachtung ersetzt werden1). Doch 
hat es dalnit noch lange Wege. Es bedarf dazu einer Umstellung unseres For
schungsinteresses bei del' Erhebung des empirischen Materials. Schon aus auBeren 
Griinden wird sich diese Forderung erst allmahlich und lnit groBen Schwierig
keiten durchsetzen konnen. Fiirs erste werden wir uns vielfach noch lnit del' vor
wiegend statischen Betrachtungsweise bescheiden miissen. 

2. Bisherige Versuche der erbbiologischen Analyse. 

Ehe wir uns den bisherigen Versuchen einer erbbiologischen Isolierung von 
Eiuzeleigenschaften (die wir ja zu Beginn des III. Kapitels gefordert hatten) 
nahern, wollen wir klll'Z noch einmal das Wesen del' erbbiologischen Personlich
keitsanalyse ins Auge fassen. Wir greifen zu einem Beispiel aus dem Gebiet del' 
Botanik. 

Wir kreuzen zwei verschiedene Lowenmaulrassen (Antirrhinum), die in mehr
facher Hinsicht voneinander verschieden sind. Das Exemplar del' einen Rasse 
hat Lowenmaulbliiten in charakteristischer normaler Form, elfenbein
farbige Bliiten und Hochwuchs. Das Exemplar del' anderen Rasse zeigt 
sog. pelorische d. h. voUig radial' geba-ute (abnorme) Bliitenform, 
rote Bliitenfarbung und Kleinwuchs. Bei den Produkten aus diesel' 
Kreuzung bekommen wir stets eine intermediar.e blaBrote Bliitenfarbe. 
Mit diesel' Eigenschaft konnen sich die andel'll Eigentiilnlichkeiten in del' 
verschiedensten Form kombinieren. Bei bestimmter Keimbeschaffenheit del' 
Elternrasse verbindet sich die blaBrote Bliitenfarbe einmallnit normaler 
Bliitenform und Kleinwuchs, das andere Mallnit pelorischer Bliiten
form und Hochwuchs. Die Eltel'lleigenschaften sind hier gewissermaBen 
unter sich vertauscht und zu neuartigen Kombinationen lniteinander ver
bunden. 

1) Die psychoanalytische Schule hat von Beginn an auf die dynamische Betrachtung 
<(allerdings in auBerst einseitiger Form) groBen Wert gelegt, doch 1st ihr die zu geringe Be
wertung des konstitutionellen Momentes im Gegensatz zum Erlebnis zum Vorwurf zu machen. 
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FUr den erbbiologisch geschulten Leser fiihre ich noch die mendelistische 
AuflOsung dieser Kreuzung an: 
R = rote Bliitenfarbe . . . . . . . 
r = elfenbeinfarbene Bliite • . . . 
N = normale Bliitenform . . . . . 
n = abnorme pelorische Bliitenform 
H = Hochwuchs . . . . . . . . . 
h = KIeinwuchs . . . . . . . . . 

Kreuzung: R R n n h h 
Rot 
Pelorisch 
KIeinwuchs 

RrnnHh 
BlaBrot 
Pelorisch 
Hochwuchs 

x 

: } Intermediarverhaltnis 

:} Dominanz-Rezessivitatsverhaltnis 

:} Dominanz-Rezessivitatsverhaltnis 

rr N n H h 
Elfenbeinfarben 
Normal 
Hochwuchs 

Rr Nn hh 
BlaBrot 
Normal 
KIeinwuchs 

Wir schlieBen aus diesem Beispiel, daB die Anlagen fUr Bliitenform, Bliiten
farbe und GroBe der Lowenmaulpflanze sich beim Vererbungsvorgang voneinander 
unabhangig verhalten. Wiirden etwa die Bliitenform und die Art des Wuchses 
auf eine gemeinsame Anlage zuriickgehen, so waren diese beiden Eigenschaften 
standig miteinander gekoppelt, d. h. wir wiirden niemals eine Kombinations
vertauschung erwarten diirfen. Nach den Kreuzungsresultaten lassen sich die 
genannten drei Qualitaten als genotypisch selbstandig isolieren. 

Dieses einfache Beispiel aus der Botanik fiihrt uns das Wesen der erbbiologi
schen Person1ichkeitsanalyse klar vor Augen. Das Ziel der Forschung ist die 
genotypische Isolierung von psychischen Eigenschaften bzw. Eigenschafts
komplexen (Anlagenkanon). Die Grundlage der Untersuchung ist ein erb
biologischer Vergleich zwischen Eltem und Kindem bzw. Vorfahren und Nach
kommen, in derselben Form, wie wir es bei dem Antirrhinumbeispiel kennen
gelemt haben. Beobachten wir, daB bestimmte Eigenschaften stets als gekoppelte 
Eigenschaftskomplexe miteinander verbunden sind, so diirfen wir eine gemein
same (genotypische) Anlage annehmen. Es mag sich in diesem Faile wohl um 
psychologisch "sinnvoll zusammenhangende" W esenseigentiimlichkeiten handeln, 
die niemals getrennt vorkommen konnen, sondern stets miteinander verbunden 
sind. Ihnen muB jeweils auch eine gemeinsame psychologische Wurzel 
zugrunde liegen (In dem Anhang seines Buches "Handschrift und Charakter" 
geht KLAGES naher auf diese Frage ein: welche Eigenschaft ist notwendig mit
gegeben, wenn eine bestimmte Eigenschaft A vorhanden ist?). Sind aber einzelne 
Eigenschaften immer wieder mit den verschiedensten anderen Eigenschaften 
in standig wechselnder Form kombiniert, so wird uns dadurch die Vermutung der 
erbbiologischen Selbstandigkeit nahegelegt. Auf diese Weise muB es allmahlich 
gelingen, zu selbstandigen Anlageelementen (R a dik ale n) vorzudringen, aus denen 
sich die psychologische Eigenart der Individuen aufbaut. 

Weiterhin Ware zu untersuchen, welche erbbiologisch selbstandigen 
Eigenschaften haufig miteinander in Korrelation stehen. So wiirden wir 
zu bestimmten, immer wiederkehrenden Charaktertypen gelangen. 

Die erbbiologische Untersuchung wird uns stets wieder dieselbe Erscheinung 
zeigen. Von der Eigenart des Vaters oder der Mutter finden wir nur bestimmte 
partielle Eigentiimlichkeiten bei den einzelnen Kindem wieder, d. h. die Eigenart 
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der Eltern zerfiillt jeweils in ihre strukturellen Elemente, die sich getrennt auf 
die einzelnen Kinder verteilen. Mit anderen Worten stellen wir fest, daB eine 
Rellie von Einzeleigenschaften des Vaters und der Mutter sich bei den Kindern 
in wechselnder Kombination zu verschiedenen Neuschopfungen vereinigen. 

Man werfe mir nicht vor, daB ich hier einer "Atomistik der Seele" das Wort 
reden wolle. Ich halte diese Gefahr fiir sehr gering, wenn man sich dariiber klar 
ist, daB die individuelle Eigenart sich nicht aus der Summe der Elemente zu
sammensetzt, daB vielmehr die Elemente sich zu einer individuellen Struktur 
aufbauen, in der hierarchische Beziehungen, Teilzusammenfassungen, 
.Uber- und Unterordnungen wirksam sind!). Die erbbiologischen Elemente 
gehen in jedem individuellen FaIle eine neuartige Verschmelzung2) ein. 
Daran mochte ich allerdings, vielleicht im Gegensatz zu manchen andern Psycho
logen, festhalten, daB sich aus dieser Struktur gewisse element are Gebilde, besser 
Funktionen (Radikale), isolieren lassen. Die "Ganzheit" leidet darunter nicht, 
ebensowenig wie bei einem pflanzlichen Organismus, den man in seine erb
biologischen Elemente zerlegt. 

Wenn man, wie wir es zu tun beabsichtigen, die Errungenschaften der bio
logischen Vererbungsforschung fiir die psychologischen VerhaItnisse beim Men
schen nutzbar machen will, so sind noch zwei wichtige Momente zu beachten. 

Jede Eigenschaft eines tierischen oder pflanzlichen Organismus, so lautet die 
Theorie MENDELs, ist durch eine paarige Anlage in der Keimmasse (antago
nistische Erbfaktoren) fundiert. Bleiben wir bei unserem Beispiel aus der Botanik, 
so wiirden wir bei jeder Lowenmaulpflanze ein Anlagepaar z. B. fiir die Bliiten
form annehmen miissen. Der eine Anlagepaarling stammt von der einen, der 
andere von der andern Elternseite. Die Anlagepaarlinge konnen gleich (homo
zygot) oder verschieden potenziert (heterozygot) sein. So kann z. B. das Anlage
paar fiir Bliitenform sich aus einem Paarling fiir normale und einem antagonisti
schen fUr pelorische Bliiten zusammensetzen. Oder konnen beide entweder die 
pelorische oder die normale Anlage in sich tragen. 

Bei heterozygoter Anlage ist fiir die Erscheinungsform die Beziehung der 
beiden antagonistischen Anlagepaarlinge zueinander auBerst wichtig. Sie stehen 
vielfachim Intermediarverhaltnis, d. h. der ihnenentsprechende Phanotypus 
nimmt eine Mitteistellung ein, wie wir es z. B. bei der heterozygoten Anlage 
zu roter und elfenbeinfarbiger Bliite gesehen haben (blaBrote Bliite). Haufiger 
noch finden wir das Dominanz-Rezessivitatsverhaltnis, bei dem ein An
lagepaarling den antagonistischen Partner in der auBeren Erscheinung nicht zur 

1) Aufspaltung in Teilfunktionen, so sagt UTITZ, heiBt nicht Zerstaubung der Atome, 
sondern Deutung von komplexen Erscheinungen durch das Zusammenwirken verschiedener 
Strebungen der gleichen Personlichkeit. Dabei handelt es sich nicht urn die Bauklotze allein, 
sondern auch darum, ihre Baugesetze zu erkennen. 

2) lch roochte an dieser Stelle ein einfaches Beispiel aus der Chemie anfiihren: 

K2 Cr20 7 X PbCl2 = 2 KCI + PbCr20 7 

Rote. Kalium- WeWes WeWes Cbromgelb 
chromat BIeichlorid Kaliumcblorid 

Auch hier entstehen durch Umgrllppierung der Elemente aus zwei bestimmt gearteten 
Substanzen zwei andersgeartete Stoffe. Letztere sind bis zu einem gewissen Grade neuartige 
Verschmelzungen, deren Elemente sich jedoch aus den "Eltern" = Substanzen ableiten 
lassen. 
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Wirksamkeit kommen HiBt. Tritt z. B. die Anlage fiir normale mit der Anlage 
fiir pelorische Bliitenform zusammen, so setzt sich im Phanotypus nur die erste 
Anlage durch. Die Anlage zur normalen Bliitenform ist dominant (herrschend), 
die Anlage zur peloristischen Bliitenform verhalt sich rezessiv (zuriickweichend). 

Diese Theorie diirfen wir unbedenklich auf den Menschen an'Wenden; und 
z'War nicht nur auf die somatische, sondern auch auf die psychische Vererbung. 
Dabei ergeben sich wichtige Konsequenzen. Wir mussen, so eigentiimlich es 
klingen mag, damit rechnen, daB auch den psychischen Eigenschaften (ebenso 
wie et'Wa der Bliitenform beim Antirrhinum) eine Doppelanlage zugrunde liegt, 
die homo- bz'W. heterozygot aufgebaut sein kann. 

Es besteht also, nach der erbbiologischen Theorie, die Moglichkeit, daB fUr 
eine bestimmte psychische Qualitat im Faile der Heterozygie, zwei verschiedene 
ja gegensatzlich potenzierte Anlagepaarlinge gegeben sind. Um ein 
hypothetisches Beispiel anzufiihren, konnte vieileicht die Anlage zu heiterer mit 
der zu melancholischer Grundstimmung in einem Individuum vereinigt sein. Die 
Bedeutung dieser Uberlegung wird uns spater noch klar werden. Selbstverstand
lich werden auch auf psychischem Gebiete Beziehungsverschiedenheiten zwischen 
antagonistischen Anlagepaarlingen sich im Phanotypus auswirken, wie wir sie 
in dem Intermediarverhaltnis und dem Dominanz-Rezessivitatsverhaltnis kennen
gelernt haben. 

Eine andere Erfahrungstatsache aus der biologischen Vererbungsforschung ist 
ebenfails fiir unsere Betrachtung von Wichtigkeit. Die Botaniker und Zoologen 
stehen auf dem Standpunkt, daB gleichartige phanotypische Erscheinungen 
nicht immer durch dieselbe genotypische Ursache bedingt zu sein brauchen. 
So kann z. B. der Hochwuchs einer Pflanze in dem einen Fail durch diese, im 
anderen durch eine andere Anlage (Erbfaktor) hervorgerufen sein. Zwei ver
schiedene Erbfaktoren konnen in der Wirkung gleichartig sein. Auf die psy
chische Eigenart des Menschen iibertragen, wiirde diese Tatsache bedeuten, daB 
ein und dieselbe Eigenschaft bei verschiedenen Individuen eine ganz ver
schiedene erbbiologische (konstitutionelle) Genese haben kann. Diese 
Auffassung laBt sich auch fUr den Menschen bis zu einem gewissen Grade wahr
scheinlich machen. Es ist ja bekannt, daB die psychische Energie eines Men
schen sehr vielfach mit der funktionssicheren und funktionstiichtigen Sexualitat 
aufs engste zusammenhangt. Mit der absteigenden Kurve der Geschlechtlichkeit 
pflegt dann vielfach der psychische Turgor zu erlahmen. Wir haben aber auch 
Beispiele dafiir, daB trotz mangelnder oder funktionsunsicherer Sexualitat sich 
eine starke psychische Energie entwickeln kann. Dieselbe psychische Eigenschaft 
muE in diesem Faile offenbar auf eine andere Triebursache und damit auch auf eine 
andere genotypische Grundlage zuriickgehen. Wenn auch die moglichen geno
typischen Verschiedenheiten bei gleichartigen Phanotypen sich beim Menschen 
nicht immer leicht in exakter Form werden nachweisen lassen, so wollen wir doch 
diesen Gesichtspunkt bei der weiteren Betrachtung im Auge behalten. 

Diese kurze Ubersicht moge als erbbiologische Einleitung zunachst ge
niigen. 

Wie wir sagten, setzt die erbbiologische Personlichkeitsanalyse sich 
das Ziel, die Einzelpersonlichkeit gewissermaBen in ihre erb biologischen Bau
s t e i n e zu zerlegen. 
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Als erster hat R. SOMMER!) derartige Versuche unternommen. Er ging der 
Frage nach, inwieweit sich die Eigenart einiger hervorragend begabter Persan
lichkeiten durch das Zusammentreffen verschiedener Familienbegabungen er
kIaren lasse. 

So fand er ffir die Fahigkeiten eines GOETHE drei charakteristische Erbmassen, 
die durch fortschreitende Auslese im Laufe von Jahrhunderten zu geschlossenen 
Komplexen angewachsen sind. Der psychische Charakter der einzelnen, nach 
SOMMERS Meinung wichtigen Ahnenfamilien wird von ihm zum Teil aus dem 
Gesellschaftsstande und der vorwiegenden Berufsart der Familienvertreter ge
schlossen; eine Methode, die wir nicht voll und ganz billigen konnen. Die drei 
hauptsachlichsten Erbquellen sind die Familie GOETHE, die miitterliche Familie 
TEXTOR und die Familie der miitterlichen GroBmutter ANNA MARGARETHE 
LINDHEIMER. Die vaterliche Familie gehorte seit mehreren Generationen dem 
Handwerkerstande an und stieg erst bei GOETHES Vater in eine hahere biirger
liche Schicht auf. Mit ihr verband sich die Familie TEXTOR, deren Vertreter seit 
einer Reihe von Generationen dem Stande der Juristen und Verwaltungsbeamten 
angeharten. Endlich die Familie LINDHEIMER, die in ihren weiteren Ahnen
verzweigungen viele Namen von geistig hochstehenden PersonIichkeiten, Schrift
stellern und Kiinstlern aufweist. Unter ihnen sind besonders die Kiinstler
familien SOLDAN und CRANACH hervorzuheben. SOMMER halt es mit Recht ffir 
sicher, daB GOETHE gewisse ffir seine kiinstlerische Tatigkeit wesentIiche Eigen
schaften von seinen miitterIichen Vorfahren (besonders von der FamiIie LIND
HEIMER und von den miitterlichen Ahnen der ANNA MARGARETHE LINDHEIMER) 
geerbt hat. Auch das elementare Talent zum sprachIichen Ausdruck bei GOETHES 
Mutter gehort hierher. Bemerkenswert ist, daB in einer Abzweigung der Familie 
LINDHEIMER, die weit in das 19. Jahrhundert hineinreicht, ein bedeutender 
Naturforscher auf tritt, der hinsichtIich der Schadelbildung, wie auch der psy
chischen Eigenart, vor allem in seiner vorherrschend visuellen Begabung (s. LUKAS 
CRANACH) sehr an GOETHE erinnert. Mit diesen kiinstlerischen Fahigkeiten, aus 
denendie impulsive Gefiihls- und Phantasietatigkeit entsprang, bildet nach 
SOMMERS Meinung der mehr rationale und systematische Geist der Familie 
GOETHE und TEXTOR die hervorragende Synthese. Nur durch die Vereinigung der 
gestaltenden Phantasietatigkeit mit einer starken Gedankenarbeit (rationale 
Begabung) und einem groBen Reichtum an Begriffen will SOl\'lMER sich GOETHES 
Eigenart in seinem kiinstlerischen Schaffen erkIaren. 

In ahnIicher Weise versucht SOMMER die Personlichkeit FRIEDRICHS DES 
GROSSEN in gewissen Einzelziigen naher zu analysieren. Fiir die schriftstelle
r i s c h e Beg a bun g dieses einzigartigen PreuBenkonigs finden wir Belege in den 
Ahnenfamilien Braunschweig-Liineburg und Pfalz. SOPIDE v. D. PFALZ (seine 
Vatersmuttermutter, gleichzeitig seine Muttervatersmutter) offenbart in ihren 
literaturgeschichtlich bedeutenden Memoiren und Briefen eine hervorragende 
schriftstellerische Begabung mit bedeutender Darstellungskraft. Sie zeigt darin 
ein ausgepragtes Interesse am geschichtIichen Geschehen und eine lebhafte Anteil-

1) SOMMER, R.: GOETHE im Lichte der Vererbungslehre. Leipzig: Ambrosius Barth 1908. 
- Ders., Friedrich der GroBe vom Standpunkt der Verer bungslehre. Klinik f. psych. u. nervose 
Krankh. X, 1. Heft, S.1. 1916. - Ders., Familienforschung und Vererbungslehre. 2. Aufl. 
Leipzig: Ambrosius Barth 1922. 
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-nahme an den geistigen Bewegungen der Zeit. Eine ahnliche, durch elementare 
Sprachkraft ausgezeichnete Begabung findet sich auch bei ihrer Nichte, der be
kannten LISELOTTE V. D. PFALZ; bei ihr gewiirzt mit herzerfrischender kerniger 
Derbheit und Offenheit. Eine dritte Manifestation der schriftstellerischen Be
gabung weist das Haus Braunschweig-Liineburg auf. In dieser Familie, deren 
Stammvater WILHELM DER JUNGERE in der V. Ahnengeneration FRIED
RICHS D. GROSSEN dreifach erscheint, tritt uns in dem Neffen des Ahnherrn, 
Herzog AUGUST, ein tiichtiges Schriftstellertalent entgegen. Er verfaBte .unter 
dem Pseudonym "GuSTAV SELENUS" ein Buch, in dem er sich mit der Ubermitt
lung geheimer Nachrichten durch scheinbar harmlose Geheimzeichen beschaftigt. 
SOMMER vermutet, daB dieser GUSTAV SELENUS auf LEIBNIZ einen gewissen Ein
fluB ausgeiibt habe. LEIBNIZ wurde 1691 bei ihm als Bibliothekar an der von 
ihm begriindeten Wolfenbiittler Bibliothek angestellt. Nach SOMMER solI der 
Grundgedanke von LEIBNIZ, namlich sprachlich schwer oder gar nicht formulier
bare V organge durch eine wissenschaftliche Zeichensprache gewissermaBen 
symbolisch zu ersetzen, auf dem Boden erwachsen sein, den GUSTAV SELENUS 
durch seine Schrift schon vorbereitet hatte. Viel ungezwungener erscheint mir 
die erstgenannte Beziehung zum pfalzischen Hause, des sen elementare Sprach
begabung sich ohne Zweifel bei FRIEDRICH DEM GROSSEN wieder durchsetzt. 

Eine andere Eigentiimlichkeit FRIEDRICHS DES GROSSEN, der paranoide 
. Grundcharakter (MiBtrauensneigung) seines Wesens, scheint aus dem Hause 
Hannover zu stammen. Der miitterliche GroBvater, GEORG r. von Hannover, 
war ein verschlossener, zu MiBtrauen geneigter Psychopath, der sich aus para
noiden Griinden gegen seinen Sohn abstoBend feindselig verhielt. Dieser Zug 
des MiBtrauens spielt in dem Verhalten FRIEDRICHS DES GROSSEN eine hervor
stechende Rolle und erklart eine ganze Reihe von kleinen Episoden in seinem 
Leben. Nicht zuletzt ist nach SOMMERS Meinung seine Einstellung gegen die 
Arzte von dieser Eigentiimlichkeit sehr wesentlich mit bestimmt. Vielleicht liegt 
hier auch die Wurzel fUr seine vorsichtige, allzeit besonnene Lebenseinstellung. 

Ein dritter, fUr seine ganze Lebensgestaltung wichtiger Anlagekomplex be
trifft die hervorragenden militarischen und organisatorischen Fahigkeiten, 
die auf das Haus HOHENZOLLERN und ORANIEN hinweisen. Fiir sie diirften FRIED-' 
RICH WILHELM, der GROSSE KURFURST, mit seiner glanzenden Fiihrerbegabung 
und andererseits Prinz FRIEDRICH HEINRICH VON ORANIEN (Vatersvaters
muttervater FRIEDRICHS DES GROSSEN) die wesentlichsten Blutquellen sein. 
Letzterer war einer der fahigsten Manner seiner Zeit, ein ausgezeichneter Feldherr 
und gewiegter Diplomat, ebenso sein Vater WILHELM 1. VON ORANIEN, der als 
einer der gr6Bten Politiker aller Zeiten bezeichnet wird [so STROHMAYER1)]. 

Die Arbeit von STROHMAYER gibt ebenfalls an manchen Stellen wichtige Bei
trage zur erbbiologischen Analyse, wenn sie auch im Grunde andere Gedanken-
gange verfolgt. Darauf werden wir spater noch zuriickkommen. . 

SOMMER hat zweifellos das Ziel im Auge, bestimmte Anlagen einer Personlich
keit auf einzelne Ahnenfamilien zuriickzufiihren. Wir diirfen in seinen Versuchen 
die ersten Ansatze zu einer erbbiologischen Personlichkeitsanalyse erblicken. 

1) STROHMAYER, W.: Psychiatrisch-genealogische Untersuchung der Abstammung 
Konig Ludwigs II. u. Ottos I. v. :Bayern. Grenzfragen des Nerven- u. Seelenlebens. H.83. 
lVIiinchen: J. F. :Bergmann 1912. 



92 Erbbio1ogische Personlichkeitsana1yse. 

Eine spezielle Begabungsanlage haben sich HAECKER und ZIEHENl) aus
gesucht. Sie haben mit ungeheurer Grfindlichkeit an einer analytischen Zer
legung der musikalischen Begabung gearbeitet. 

Auf Grund umfangreicher erbbiologischer Erhebungen unterscheiden sie 
fiinf Komponenten der musikalischen Anlage, die sensorielle, retentive, 
synthetische, motorische und ideative Begabung. 

Die sensorielle Komponente bezieht sich auf die Differenzierung und Unter
scheidungsfahigkeit der Tone hinsichtlich ihrer Qualitat, Intensitat und Dauer. 

Die retentive Komponente umfaBt das Gedachtnis von Tonen, Tonkom
plexen bzw. Reihen von Tonen und Tonkomplexen. 

Die synthetische Komponente wird von anderer Seite auch als Gestalts
wahrnehmung bezeichnet. Hierfiir kommt alles in Betracht, was man als 
Melodie, Motiv, Thema usw. bezeichnet, einschlieBlich der r hythmischen 
Gliederung. So hort z. B. der eine leicht, der andere schwer die Melodie aus einer 
Bachschen Fuge heraus. 1m Melodiengedachtnis ist im allgemeinen auch das 
rhythmische Gedachtnis enthalten (aber nicht umgekehrt). 

Unter der motorischen Komponente verstehen HAECKER und ZIEHEN die 
Ubertragung des Klangbildes auf Stimme und Instrument, wobei auch wieder 
die rhythmische Begabung eine selbstandige Rolle spielen kann. 

In der ideativen Komponente endlich haben wir die Fahigkeit der Ver
kniipfung zwischen Tongebilden und irgendeiner nicht akustischen Idee (z. B. 
Idee des "transzendentalen Heldentums" in BEETHOVENS Eroika). 

Es hat sich nun gezeigt, daB bei einem Individuum eine oder einzelne Kom
ponenten besonders stark ausgepragt sein konnen, wahrend andere dagegen an 
Bedeutung erheblich zuriicktreten. 

Bei einer Reihe von Fallen wurde z. B. eine gute sensorielle, aber eine schlechte 
motorische Begabung beobachtet (die umgekehrte Kombination kam nicht vorl. 
Wir finden dann meistens die Angabe, daB zwar eine gute musikalische Begabung 
im Hinblick auf Unterschiedsempfindlichkeit und auf Erinnerungsbilder, aber 
mangelnde Gesangsfahigkeit vorhanden ist. Einmal war schlechtes Singen sogar 
mit gutem Ton- und Melodiegedachtnis und kompositoriseher Begabung ver
bunden. 

Das Gedachtnis fiir Tonhohe (retentive Komponente), das fiir gewohnlich 
als "absolutes Tongedachtnis" bezeichnet wird, geht durchaus nicht immer mit 
dem Gedachtnis fiir Melodien und Akkorde Hand in Hand. Beim absoluten Ton
gedachtnis kann das Melodiegedachtnis sogar schlecht sein; ebenso haufig ist der 
umgekehrte Fall. Dabei ist nieht sieher, ob die instrumentelle oder gesangliche 
Ubung bei der Ausbildung des Tongedachtnisses eine Rolle spielt. Einmal finden 
wir die Angabe, daB das absolute Gehor, das nur im Umfang der Singstimme 
bestand, als Folge von Ubung aufgefaBt wurde. 

Bei schlechtem Melodiegedachtnis kann die Unterschiedsempfindlichkeit gut 
sein, wahrend die umgekehrte Kombination nur selten vorkommt. Letzteres 
ist leicht verstandlich, wenn wir uns iiberlegen, daB beim Melodiegedachtnis auch 
die synthetische Funktion (Gestaltsauffassung) eine wesentliehe Rolle spielt, die 
unbedingt von der Empfindungsscharfe abhangig ist. 

1) HAECKER, V. U. TH. ZIEHEN: Uber die Erblichkeit der musikalischen Regabung. 
Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Abt. 1, Rd. 88, S. 265 u. Rd. 90, S. 204. 1922. 
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Die rhythmische Begabung kann bei hervorragend begabten Musikern fehlen. 
So gab z. B. eine Berufssangerin an, daB sie nur wenig Sinn fiir Takt und Rhyth
mus habe. Haufig ist auch, erklarlicherweise, der Mangel an rhythmischem 
Gefiihl mit schlechtem Melodiegedachtnis verbunden. Andererseits gibt es gute 
rhythmische Begabung bei mangelhafter Entwicklung oder gar volligem Fehlen 
der sensoriellen Komponente. 

Endlich finden sich hervorragende kompositorische Begabungen (prod uk
tive synthetische und ideative Komponente) verkniipft mit schlechtem musika
lischem Gedachtnis oder mit schlechter Ausbildung der motorischen Kom
ponente. Die schopferische musikalische Betatigung ist keineswegs durch die 
Summe samtlicher Einzelkomponenten bedingt. Es bedarf dazu auch noch 
anderer Eigenschaften (reiches Gefiihlsleben, rege Phantasie und geistige Ge
staltungskraft), die die Begabungsdispositionen in bestimmte produktive 
Bahnen lenken. . 

Wir sehen, daB die einzelnen Komponenten sich zu verschiedenen Gesamt
komplexen verbinden konnen. Wichtig Ware es nun nach unserer Meinung, die 
erbbiologische Selbstandigkeit der einzelnen Komponenten (und ihre evtl. Koppe
lung mit andern Eigenschaften) durch die Hereditatsforschung noch exakter 
nachzuweisen, was HAECKER und ZIEHEN, begreiflicherweise, zunachst nur bis 
zu einem gewissen Grade gelingen konnte. 

Eine andere schone Untersuchung nach erbbiologisch-analytischen Gesichts
pUnkten hat REISS!) bei Verbrechertypen (Zuchthausinsassen) durchgefiihrt. 
Er fand unter ihnen die mannigfachsten Verschmelzungen einzelner Charakter
komponenten der elterlichen Veranlagung. 

In einzelnen Fallen lieB sich zeigen, wie das vaterliche epileptoide Tem
perament (charakterisiert durch erhohte gemiitliche Reizbarkeit und 
motorische Entladungsbereitschaft) im Zusammenhang mit Haltlosig
keit von der Mutterseite in einer bis dahin unbestraften Familie eine Ver
brechergeneration entstehen lieB. Die kriminelle Betatigung bezog sich auf 
Eigentumsdelikte mit schweren Angriffen auf Leib und Le ben der Neben
menschen. 

Eine andere Kombination setzte sich aus der rohbrutalen und ge
nuBsiichtigen Art des Vaters und einer eitlen, zu phantasievollen 
Spielereien neigenden, selbstiiberheblichen Mutter zusammen. Das Pro
dukt War ein unverschamter, auffallend roher Einbrecher, der sich 
-durch GroBenwahn, Eitelkeit und krankhafte Schwindelneigung aus
zeichnete. 

Ein aufgeregter, j ahzorniger, geldgieriger Vater und eine gem iitlos 
harte Mutter - beide unbestraft - zeugten die scheuBliche Mischung von 
leidenschaftlicher Rachsucht, schlauer Gewinngier und kalter 
Gefiihllosigkeit, die zu iiberlegtem Meineid aus Habsucht und Rache 
fiihrte. 

Die schwachliche Gutmiitigkeit des soliden Vaters verband sich 
mit der groBenwahnsinnigen Eitelkeit der Mutter zum Typus des halt
losen Schwindlers und pathologischen Liigners. Andere Geschwister, 

1) REISS, E.: tiber erbliche Belastung bei Schwerverbrechern. Klin. Wochenschr. 1. Jhrg., 
Nr. 44, S. 2184. 1922. 
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teils mehr der vaterlichen, teils mehr der miitterlichen Art nachgeartet, gingen 
ebenfalls mehr oder weniger ausgesprochen asoziale Wege. 

Ein unzuverlassiger, reizbar schwieriger, verlogener Dieb und 
Landstreicher setzte sich zusammen aus einer liignerischen, bettelhaften 
Mutter und der krankhaften Reizbarkeit und Unzulanglichkeit eines 
psychopathischen Vaters. 

Endlich noch der Typus des leichten GenieBers und Heiratsschwind
lers, der das Ie bensfrische und heitere miitterliche Temperament mit 
der etwas sentimentalen Eitelkeit eines nachauBeren Ehren strebenden 
Vaters in sich vereinigte. 

Dieser wertvolle analytische Versuch - der einzige, der bisher bei Kriminellen 
vorgenommen wurde - laBt ganz bestimmte Einzeleigenschaften erkennen, die 
fiir die Entstehung der Kriminalitat als wesentlich in Betracht kommen1). An 
erster Stelle steht Gemiitlosigkeit, Harte, Roheit und Brutalitat; riick
sichtsloses Verfolgen egoistischer Triebe und Tendenzen (GenuB
sucht, Geldgier). Ein zweiter Komplex umgreift die Reizbarkeit und Explo
sivitat. FernerkommtHaltlosigkeit, Mangel an innerer Festigkeitund 
Willensenergie als wichtiger Defekt fiir das Versagen der sozialen Steuerung 
in Betracht. Endlich scheint ein vierter Eigenschaftskomplex von Bedeutung 
zu sein, der in selbstiiberheblicher Eitelkeit und ilirer Befriedigung durch 
phantasievolle Schwindeleien wurzelt. 

Wenn auch damit die zur Kriminalitat disponierenden Grundeigenschaften 
nicht erschopft sein sollen, so ist doch durch die Aufspaltung in psycho
logische "Einheiten" der Kriminalpsychologie ein fruchtbarer Weg 
gezeigt. 

Neuere Arbeiten iiber die Zwangsneurose 2) sind ebenfalls von diesem 
analytischen Gedanken durchsetzt. Die Grundlage der Zwangsneurose wird 
von mannlich-sadistischen und weiblich-masochistischen Personlichkeitskompo
nenten gebildet, wobei das rein sexuelle Moment nicht immer primar-genetische 
Bedeutung zu besitzen scheint. Man wiirde vielleicht besser von mannlichem 
Machttrieb und femininer Leidenssucht (Selbstqualerei) reden. Beide 
Komponenten verbinden sich in einer merkwiirdigen VerschIingung und in gegen
seitiger Durchdringung zu den Zwangssymptomen. Wir werden darauf spater 
noch zuriickkommen. Sehr haufig scheinen auch gewisse perverse Partialtriebe 
des Sexuallebens eine Rolle zu spielen, die jedoch niemals sich recht auszuleben 
vermogen, da sie durch skrupulOse Gewissensangstlichkeit in ihrer Entfaltung 
erstickt werden. Die erbbiologische Begriindung der einzelnen Komponenten 
ist in diesen Arbeiten nur angedeutet. 

Ein erster bescheidener Versuch der erbbiologischen Analyse "normaler" 
Personlichkei tstypen ist in meiIier Arbeit "tJber Temperamentsvererbung" 3) 

1) HOFFMANN, H.: Phanomenologie und Systematik der Konstitution und die dispositio
nelle Bedeutung der Konstitution auf psychischem Gebiet. Handbuch der Physiologie. Bd. 17. 
Berlin: Julius Springer. 

2) STROHMAYER, W.: Vber die Rolle der Sexualitat bei der Genese gewisser Zwangsneu- -
rosen. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd.45, S.167. 1919. - HOFFMENN, H.: Die· 
konstitutionelle Struktur und Dynamik der "originaren" Zwangsvorstellungsneurose. Zeitschr._ 
f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd.80, S.117. 1922. 

3) HOFFMANN, H.: Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. H. 115. 1923. 
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niedergelegt. Hier habe ich drei verschiedene erbbiologisch selbstandige Eigen
schaftskomplexe unterschieden, wo bei ich mir der V orlaufigkeit dieses Erge b
nisses durchaus bewuBt war. 

1. Die Gemiitsanlage, die sog. Gefiihlseigenschaften; einerseits Ge
miitskalte und Weichherzigkeit, andererseits Empfindsamkeit, Reiz
barkeit und gemiitliche Stumpfheit. Wahrscheinlich gehoren die beiden 
letzteren Gegensatze wieder zu einem selbstandigen Komplex der "Erregbarkeit" 
zusammen. 

2. Die Lebensgrundstimmung, die wir auch mit dem Begriff des Vital
gefiihls (positiv und negativ) bezeichnen konnen. Auch hier zwei Gegensatze: 
die heitere, frohliche, gehobene und die depressive, gedampfte bzw. 
miBmutige Grundstimmung. 

3. Die Willensveranlagung; auf der einen Seite Tatkraft und Energie, 
auf der andern Willensschwache und Haltlosigkeit. 

Mit Recht kann man diese Differenzierung als unfertig bezeichnen. Die ihr 
zugrunde gelegten Untersuchungen stellen in gewissem Sinne eine Vorstudie 
dar, in der die wesentlichsten Grundgedanken unserer heutigen Bearbeitung der 
Probleme schon enthalten sind. 

3. Analyse einzelner FamiIien. 

Wir wollen nunmehr eiJlZelne Beispiele einer er b biologischen Person
lichkeitsanalyse geben, denn ich bin zunachst noch den Beweis schuldig, 
daB diese Betrachtungsweise iiberhaupt zu brauchbaren Ergebnissen fUhren 
kann. 

Wenn wir einzelne seelische Anlageelemente (oder Anlagekomplexe) zu iso
lieren versuchen, so gelingt dies fUr den Anfang am leichtesten, wenn das erb
biologische Material zwei bestimmte Eigentiimlichkeiten aufweist. Die erste 
Vorbedingung ware eine stark kontrastierte Wesensart der Eltern
typen, so daB man bei den Charaktereigenschaften der Kinder nicht im Zweifel 
sein kann, bei welcher Elternseite die erbbiologische Wurzel zu suchen ist. Weiter
hin ist als zweite erleichternde Vorbedingung eine groBe Kinderzahl von 
gewisser Bedeutung. Wir konnen dann weit besser die verschiedenen Kombi
nationsmoglichkeiten der elterlichen Veranlagung1) studieren als bei ein oder 
zwei Kindern. Und das ist die Grundlage fUr die Erfassung von erbbiologisch 
selbstandigen Anlageelementen; das endgiiltige Ziel der erbbiologischen Person
lichkeitsanalyse1). Selbstverstandlich werden wir uns in praxi nicht auf die 
Eltern allein beschranken. Oft treten bestimmte Eigenschaften und Tendenzen 
bei andern Angehorigen deutlicher in Erscheinung als gerade bei den Eltern. 
Wir werden als(l immer einen moglichst weiten Kreis von Familiengliedern zu 
Rate zieL.en. Dabei wird sich nach meiner Erfahrung herausstellen, daB wir in 
der Regel die Eigentiimlichkeiten der Kinder bei den Eltern wiederfinden, oft 
augenfallig sichtbar, oft nur mehr oder weniger latent, doch meistens fUr eine 
tiefgriindige psychologische Untersuchung greifbar. 

1) AuBer der Frage, welche Kombinationsmoglichkeiten der elterlichen Eigenart bei den 
Kindern vorkommen, ware auch fiir spaterhin die Frage wichtig, welche Kombinationen 
unter den Kindern bestimmt gearteter Eltern nicht vorkommen. 
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Um die Methode der erbbiologischen Personlichkeitsanalyse theoretisch noch einmal 
klarzulegen, mochte ich sie durch ein schematisches Bild illustrieren. Wir haben vor uns 
zwei Eltern, bei denen wir der Einfachheit halber vier selbstandige Eigenschaften oder Ten
denzen annehmen. Bei unserer erbbiologischen Untersuchung kennen wir ihre Selbstandig-
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keit noch nicht, wollen sie vielmehr erst aus der Eigenart der Kinder isolieren. Wir sehen bei 
Kind II vorwiegend vaterliche Eigenschaften, die mit einer bestimmten miitterlichen Eigen
tiimlichkeit D verbunden sind; im iibrigen fehlen miitterliche Eigenschaften. Daher diirfen 
wir der Anlage zu D erbbiologische Selbstandigkeit zuerkennen. Weiterhin konnen wir dann 
auf Grund dieser Erkenntnis (da D isoliert) bei Kind I die miitterliche Eigenschaft 0, bei 
Kind III die Eigenschaft B und schlieBlich auch A als in ihrer Anlage selbstandig isolieren. 
Dasselbe muB umgekehrt bei den vaterlichen Eigentiimlichkeiten der Kinder gelingen. 
Kind IV besitzt nur eine vaterliche Eigenschaft 4; sie muB daher anlagemaBig selbstandig 
sein, denn sonst finden wir bei ihm nur miitterliche Ziige. Die Anlagen zu 1, 2 und 3 lassen 
sich durch vergleichende Betrachtung von Kind I und III erfassen. Der vaterliche Eigen
schaftskomplex 1 und 2 kann nicht anlagemal3ig selbstandig (nicht weiter aufspaltbar) sein, 
da bei Kind III 1 mit 3 verbunden ist, wahrend 2 fehlt. Aus der Kombination 1 und 2 bzw. 
1 und 3 laBt sich die Isolierung der Anlagen ablesen. Damit hatten wir auch den vaterlichen 
Anlagekomplex in seine Elemente zerlegt. 

Eine wichtige Frage wird sich dem erbbiologisch geschulten Leser fast zwangslii.ufig 
aufdrangen, wie sich die MENDELsche Theorie mit unserer Betrachtungsweise in Einklang 
bringen laBt. 

Wir werden bei unaerern Versuchen der erbbiologischen Personlichkeitsanalyse von der 
Tatsache absehen, daB jeder (phanotypischen) Eigenschaft genotypisch ein allelomorphes 
Anlagenpaar zugrunde liegt. Wenn wir davon reden, daB ein Kind diese Eigenschaft von 
der einen, jene von der andern Elternseite geerbt hat, so stimmt dies hinsichtlich der geno
typischen Anlage nicht. Denn wir wissen, daB fiir jede Eigenschaft ein vaterlicher und 
ein miitterlicher Anlagenpaarling angenommen werden muB. In Wirklichkeit liegen die Dinge 
so, daB wir bei unserer Betrachtung immer nur die erbbiologische Rerkunft des einen Anlage
paarllngs feststellen, der sich im Phanotypus durchsetzt. Die Anlagenisolierung ist nichts 
anderes als eine Isolierung von nicht weiter aufspaltbaren alielomorphen Anlagenpaaren, 
die sich im Erbgang zu anderen allelomorphen Anlagenpaaren unabhangig verhalten. Wenn 
wir ein Beispiel aus der Botanik heranziehen, so wiirde unaerer Untersuchung folgende 
Feststellung gleichkommen: eine bestimmte Pflanze hat ein (oder mehrere) allelomorphes 
Anlagenpaar fiir Bliitenfarbe, ebenso fiir Bliitenform, Blattform, Behaarung, Wuchs usw., 
die sich voneinander unabhangig vererben, also nicht miteinander gekoppelt sind; das An
lagenpaar fiir Bliitenfarbe ist erbbiologisch selbstandig und hat nichts zu schaffen mit dem 
fiir Bliitenform usw. 

Vber die allelomorphen Anlagepaarlinge im Psychischen wissen wir noch nichts. Was 
haben wir una z. B. unter den antagonistischen Anlagen des Machttriebes (analog dem 
Anlagenpaar zur roten und zur eHenbeinfarbigen Bliite bei Antirrhinum) zu denken? 
Vielleicht kommen wir noch am ehesten durch mit der Annahme, daB sich der Genotypus 
des:Machttriebes aus zwei Paarlingen zusammensetzt, die verschiedene Wertigkeit besitzen. 
Raben wir eine Elternkreuzung vor una, von der ein Partner einen starken, der andere nur 

"-
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einen schwachen Machttrieb besitzt (das ist ja ein Fall, der in Wirklichkeit sehr oft vorkommt), 
so wfu'de man sich folgende mendelistische Formel denken konnen: d'Mm X '? mm, wenn M 
die (dominante) Anlage fiir starken Machttrieb ware, m die (rezessive) Anlage fiir die gleiche 
Eigenschaft in sehr schwacher Auspragung. Bei den Kindern wfu'de man unter Umstanden 
solche finden mit starkem (M m) und solche mit schwachem Machttrieb (m m). Rein phano
typisch gedacht wfu'den wir sagen, die einen haben ihren starken Machttrieb vom Yarer, 
die anderen ihre Schwache dieses Triebes von der Mutter geerbt. So diirfen wir uns unbedenk
lich ausdriicken, wenn wir uns iiber die Unterschiede im Phanotypischen und Genotypischen 
jederzeit klar sind. - In einer anderen Kreuzung ware der starke Machttrieb vielleicht 
homozygot angelegt: d'MM X '? mm. Dann wiirden wir nur Kinder mit starkem Machttrieb 
(Mro) zu erwarren haben. 

Moglicherweise gibt es beim Menschen eine gauze Reihe von Anlagen zum Machttrieb 
(dies trifft natiirlich auch fiir andere Eigenschaften zu), die gauz verschiedene Wertigkeit 
besitzen und aIle im Verhaltnis von Allelomorphen zueinander stehen konnen (multiple 
Allelomorphe). 

Der Mendelismus ist ein Weg, der uns noch bevorsteht. Wir sehen, daB eine mogliche 
mendelistische Fundierung unseren Versuch in gar keiner Weise erschiittert. Wir stecken ge
wissermaBen noch in den Vorstudien zu mendelistischen Untersuchungen, die selbstverstand
lich statistisch zu erfolgen haben. DaB auch diese groBen Schwierigkeiten begegnen werden, 
brauche ich nicht ausdriicklich zu betonen. Bei den Beispielen, die ich bringe, bin ich ab
sichtlich nicht auf die mendelistische Fundierung eingegangen, da sie einmal fiir viele Leser 
das Verstandnis erschweren wfu'de, da wir uns zum andern nur in Vermutungen ergehen 
konnten, weil wir nichts Sicheres wissen; damit aber ware nicht viel gewonnen. Trotzdem 
aber wollte ich die MENDELsche Theorie nicht ganz iibergehen. Man konnte mir sonst 
den Vorwurf machen, ich hatte gar nicht an sie gedacht. Ich bin mir auch dariiber klar, 
daB die mendelistischen Verhaltnisse wohl noch wesentlich komplizierter liegen, als ich 
sie hier dargelegt habe. 

Wenn wir es nunmehr wagen, unsere theoretischen Anschauungen hier durch 
einige Beispiele zu illustrieren, so mochte ich bitten, die Erwartungen nicht allzu 
hoch zu spannen. Es kann sich nur urn Versuche handeln, die zunachst nur den 
Zweck haben sollen, die Brauchbarkeit der Methode zu erweisen. Der Weg ist 
schwierig. Es werden eine Unzahl von grtindlichen Einzelanalysen notwendig 
sein, ehe wir auch nur zu ganz bescheidenen Endergebnissen gelangen konnen. 
Diese schon heute zu fordern, ware verfrtiht. 

Als erstes Beispiel wahle ich die Familie NAPOLEONS DES GROSSEN, die in 
hohem MaBe den erwahnten Bedingungen gentigt. - Wir sind uns dartiber klar, 
daB sich stets nur die Anlage zu einer bestimmten Eigenschaft vererbt, d. h. 
der Genotypus, der fUr die Entwickelung dieser Eigenschaft verantwortlich ist. 
Der Einfachheit halber rede ich aber von der Vererbung der Eigenschaften 
selbst, d. h. des Phanotypus, wobei man selbstverstandlich tiber dieser Aus
drucksweise nicht die tatsachlichen Verhaltnisse vergessen darf. Eigentlich sollte 
man Phanotypus und Genotypus nicht einander gleichsetzen. Wir tun das 
trotzdem in dem BewuBtsein, daB damit das Wesen unserer Untersuchungen 
nicht beeintrachtigt wird. 

Die Eltern NAPOLEONS!) stammen aus Familien mit ganz verschiedenem 
Sippschaftscharakter. Die BUONAPARTES (vaterlich) besaBen einen hoch
entwickelten Familiensinn. Die Idee der Familie war die Grundlage all ihrer ehr-

1) MASSON, FRli;DERIc: Napoleon et sa famille. Bd. I u. ff. Paris: 1897. - LUDWlG, 
:EMIL: Napoleon. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag 1925. - KLEINSCHMIDT, ARTH.: Die 
EItern und Geschwister Napoleons I. Berlin 1878. - FOURNIER, AUG.: Napoleon I. Eine 
Biographie. I. Bd. Leipzig u. Wien: 1904. - GOURGAUD, G. de: Napoleons Gedanken und 
:Erinnerungen. Stuttgart: Robert Lutz Verlag. 10. Auf!. 
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geizigen UnternehrilUngen und die Rechtfertigung wer mannigfachen, oft wilden 
Abenteuer. Die RAMOLINO (miitterlich) lebten dagegen in geordneten ruhigen 
Verha,ltnissen. Ihre Eigenart ist durch Mildtatigkeit und soziale Fiirsorge ge
}rennzeichnet. 

Der Vater, CARLO BUONAPARTE, war ein unruhiger Charakter, der sich nir
gends wohl fiihlte und mit keinem Amt zufrieden war. Alles war ihm zu wenig. 
Sein Blick war stets auf die Zukunft gerichtet, sein Denken von hochfliegenden 
ehrgeizigen Planen erfiillt. Er traumte von erfolgreichen Unternehmungen; von 
Missionen, die ihm Ruhm und materiellen Gewinn einbringen; von ehrenvollen 
Positionen, die seinen Sohnen eine sichere Zukunft gewahren konnten. Dabei 
scheute er keine Miihe und keine Intrige, um seine Idee zu verwirklichen. In 
stiirmischer Ungeduld wollte .er alles auf einmal erringen. Mit groBem diploma
tischem Geschick und zaher konsequenter Energie, bald bescheiden und demiitig 
bittend, bald souveran anmaBend (wenn er sich im Recht fiihlte) verfolgte er sein 
Ziel. Er triumphierte iiber aile Widerstande. War jedoch ein Wunsch erfiillt, so 
jagte er einem neuen Phantom nach und vernachlassigte das Erworbene. Er be
tatigte sich auf politischem Gebiete, desgleichen aber auch in seinem eigentlichen 
Beruf als Jurist. So fUhrte er unzahlige Prozesse, und zwar nicht nur um des eige
nen Rechts willen, sondern auch fUr V erwand te, deren Angelegenheiten er mit 
Eifer betrieb. Er war immer in Bewegung, immer in Unruhe (standig auf Reisen, 
bald hier, bald dort, nur selten daheim bei der Familie); stets voller Hoffnungen 
und Plane; dabei von ungeahnter Anpassungsfahigkeit. Als Corsica an Frank
reich gekommen, hat er die Eigenart des franzosischen Volkes sofort erfaBt. Er 
sah, daB es nunmehr auf den Adel ankomme. Er war der Erste von seinen Lands
leuten, der die notwendigen Dokumente herbeischaffte zur Bestatigung seiner 
adligen Abstammung; der Erste, der die in Frankreich vorhandenen Einrich
tungen fiir den armen Adel zur Ausbildung seiner Sohne auszuniitzen verstand; 
der Erste, der einsah, was man erreichen konnte, wenn man sich der Macht des 
Degens und der Kirche beugte. Er war ein tapferer Soldat, liebte aber das Kriegs
handwerk nicht. Er legte groBen Wert auf reprasentatives Auftreten. Als Student 
soli er sich "Graf Buonaparte" genannt haben. Er lebte gern gut, bewirtete vor
nehm, War leichten Sinnes, vergniigungssiichtig und nicht frei von GroBsprecherei. 
Napoleon selbst sagt von ihm, er hatte die Sucht, den groBen Herren zu spielen. 
'Om seine Finanzen kiimmerte er sich wenig, er selbst gab das Geld mit vollen 
Randen aus, wahrend die Familie unter weiser Fiihrung der Mutter ein spar
sames und zuriickgezogenes Leben fiihrte. Sein unruhiger Geist konnte nicht 
seBhaft werden. Der GroBvater, der die Verschwendungssucht seines Sohnes 
kannte, hinterlieB sein Vermogen einem der Briider, einem Geistlichen, so daB 
es auf diese Weise der Familie erhalten blieb. In wilder genuBsiichtiger Hast durch
raste er das Leben, bis er im Alter von 38 Jahren anlaBlich einer ernsten Magen
erkrankung plotzlich fromm wurde und im Beisein von mehreren Priestern und 
Kapuzinern ein so "gottseliges" Ellde fand, daB manche ihn fUr einen "Heiligen" 
hielten. 

Versuchen wir einzelne charakterologische Grundeigenschaftell (die wich
tigsten) aus dieser kurzen Personlichkeitsschilderung herauszuheben, so scheint 
CARLO BUONAPARTE in erster Linie von hochgespanntem Ehrgeiz, von dem 
zwillgellden Bediirfnis llach G€;ltung und Macht beherrscht. Ehrgeiz ist die Trieb-
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feder all seiner .Handlungen, die ihn zu unermudlicher Aktivitat, zu zaher Energie 
und Kiihnheit aufpeitschte; Eigenschaften, die in diesem AusmaB ohne eine 
gewisse Freude an der Tatigkeit, an der Leistung nicht denkbar waren. 
Er war ein unruhiger Geist, d. h. seine ehrgeizigen Bestrebungen richteten 
sich nicht auf eine umfassende, einheitliche, in sich geschlossene Leitidee. Dazu 
war er allzu unbestandig und ungeduldig (Mangel an Beharrlichkeit). Seine 
ungeheure geistige Beweglichkeit, sein Abwechselungsbedurfnis lieBen 
es nicht zu, eine groBe Sache zum Siege zu fiihren. Seine Phantasie war stets 
mit einer Fulle von Entwiirfen, Projekten und Unternehmungen beschaftigt, die 
er mit rascher Hand erledigte, ohne sie immer zur vollen Reife gedeihen zu lassen 
(hypomanische Zuge1). Er hatte etwas vom ewig projektierenden Dlu
sionisten, der sich jedoch niemals allzusehr von der Wirklichkeit entfemt. Er 
verstand es, mit berechnender Schlauheit sich den gegebenen Situationen 
anzupassen und mit meisterhafter diplomatischer Gewandtheit seine 
Vorteile herauszufinden. Die GroBsprecherei, teilweise auch die halt
lose Lebensfuhrung (Verschwendungssucht) ist erklart durch das ehr
geizige Verlangen, eine groBe Rolle zu spielen (Eitelkeit). Diese Tendenz 
war,so stark, daB er sich uber die Ruchsicht auf seine Familie, insbesondere auf ihr 
leibliches Wohlergehen, unbedenklich skrupellos hinwegsetzte; ihm fehlte 
offenbar uberhaupt die Fahigkeit zu echten Sympathiegefiihlen. Die Fiirsorge fiir 
seine Angehorigen spielte bei ihm nur eine sekundare Rolle. Allerdings horen wir, 
daB er um die Ausbildung seiner Sohne, ja auch um das Gedeihen anderer Ver
wandten sich bemuhte. Dabei sind aber in erster Linie eigensuchtige Ten
denzen wirksam gewesen; in der Regel setzte er sich nur so weit ein, als sein 
eigener Ehrgeiz dabei befriedigt wurde. Der Grund seines Wesens zeigt eine aus
gesprochen egoistische Einstellung. Die religiose Umwandlung gegen Ende 
seines Lebens tragt den Charakter pa thetisch -sch w armerischer Sen timen
talitat (unechte Bigotterie). 

Der maBlose Ehrgeiz gibt dieser Personlichkeit eine hochgradige neuro
tische Spannung, durch die sie gewissermaBen sich selbst zu Tode hetzte. 

Die Mutter, MARIA LATITIA RAMOLINO hat zwolf Kindem das Leben 
geschenkt; eine Tatsache, die sie selbst durchaus natiirlich fand. Sie fiihrte ein 
stilles, bescheidenes Dasein als ergebene Magd des Mannes, wie es in Corsica Sitte 
war (eine Kritik an seinem Verhalten gab es nicht). Sie trug ihr schweres Joch 
(rucksichtslose Verschwendungssucht und Haltlosigkeit des Mannes) mit Geduld, 
ohne unter seinem Gewicht besonders zu leiden. Nie kam ein Wort der Klage 
uber ihre Lippen. Mit fester, umsichtiger Hand leitete sie ihren Haushalt; von 
Dienstboten und Kindem verlangte sie unbedingten Gehorsam. Ihre Bildung 
stand auf tiefem Niveau ; ihre Kenntnisse im Lesen und Schreiben wiesen empfind
liche Lucken auf, nicht einmal ihre Sprache war gebildet und korrekt. Frei von 
jeglicher Traumerei und Sentimentalitat, war sie ganz auf das Praktische ein
gestellt. Sie war sparsam, ja fast geizig, und muBte es sein. Mit einer gewissen 
Pedanterie pflegte sie aufmerksam auch die kleinsten Details zu beachten. Mutter
liche Fiirsorge lieB sie vor allem den kleinen Kindem angedeihen. In der Er
ziehung war sie streng, aber gerecht. Ungezogenheiten trieb sie durch hand
greifliche Zuchtigung aus. Sie wuBte sich Respekt zu verschaffen und bemuhte 
sich, ihren Kindem den Geist der Solidaritat und der Wahrhaftigkeit einzugeben. 

7* 
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Sie verabscheute die Luge und alles, was den Schein einer niedrigen Gesinnung 
an sich trug. Schon war sie, stolz, fromm und sittenrein; ganz Mutter und Ehe
frau; eine Schonheit, die man bewundern muB, ohne Koketterie und Verfuhrungs
kunst. Einfach lmd bescheiden blieb sie auch, als ihr Sohn die hochste Wiirde 
seines Reiches erklommen hatte. Obwohl ihr groBe Summen zur Verfugung 
standen, lebte sie sparsam und zuruckgezogen wie fruher. Sie miBtraute allem 
Glanze. Sogar der Kronung des Sohnes blieb sie fern. Mit instinktiver Scheu 
wich sie diesem ehrenvollen Feste aus; dem hochsten wohl, das die Welt einer 
sterblichen Mutter bieten kann. Sie konnte sich in die hohe Rolle einer Kaiserin
Mutter nicht schicken; das hofische Zeremoniell war ihr zuwider. Nur im engsten 
Freundeskreise war es ihr wohl, hier fiihlte sie sich sicher, hier vermochte sie aus 
sich herauszugehen. Fremden gegenuber blieb sie schweigsam. Mit groBer Sorge 
und innerer Angst verfolgte sie das Schicksal ihres Sohnes; sie zitterte um ihn 
und witterte allenthalben Verrat. Trotz alledem laBt sich eine gewisse GroBe an 
ihr nicht verkennen. Handelte es sich um Ehre, Gluck lmd Freiheit der Kinder, 
so konnte sie alles opfern. Drohte ihnen Gefahr, so setzte sie sich mit bewunderns. 
werter Selbstlosigkeit und Energie fiir sie ein. Sie litt unsagbar unter den spateren 
Zerwiirfnissen der Kinder und bemuhte sich immer wieder, Frieden zu stiften. 
Dabei stellte sie sich gerne auf seiten der Partei, die sie unglucklich glaubte; wie 
sie uberhaupt allen Schwachen, Kranken und Ungliicklichen ihr giitiges, mild· 
tatiges Herz zuwandte. Der Sturz des Sohnes war fiir sie der tiefste Schmerz 
ihres Lebens, doch trug sie das Schicksal mit der ihr eigenen, stolzen Ergebenheit. 

1m Gegensatz zu CARLO ist LXTITIA ein ernster bestandiger Charakter 
mit praktisch.niichternem Sinn, gutig, sittenrein und von groBer Wahr· 
heitsliebe. Wenn auch nicht ohne Stolz und SelbstbewuBtsein, so fehlt ihr 
der triebmachtige Ehrgeiz des Gatten ganz und gar. Sie liebt schlichte Ein· 
fachheit, Bescheidenheit und Stille. 1m engsten Kreise ihrer Hauslichkeit 
fiihrt sie ein strenges und weises Regiment; eine ech te Mutter, die mit 
wahrer Hingabe ihre Pflich t erfiillt. Nur ungern und mit Zagen wagt sie sich 
in die groBe Welt hinaus. Fern von dem allgewohnten Milieu, wird sie von Angst, 
U nsicher hei t und U nheimlichkei tsgefuhl befallen. Sie vermag der auBe
ren GroBe ihrer Kinder nur schwer zu folgen. Fast empfindet sie die Macht
stellung ihres Sohnes als eine Herausforderung des Schicksals, die zu keinem 
guten Ende fiihren kann. Es ist bei ihr eine gewisse Neigung zu angstlichem 
MiBtrauen nicht zu verkennen. Und doch entfaltet sie ungeahnte Kraft, sobald 
es gilt, ihre Kinder zu beschutzen. Sie opfert alles, wenn deren Gluck auf dem 
Spiel steht. Dann bringt der allmachtige Mutterinstinkt alle anderen 
Gefiihle zum Schweigen. Der Stimmungshintergrund ihrer Personlichkeit neigte 
wohl dem Depressiven zu. 

Die Kinder von CARLO und LATITIA (Geschwister NAPOLEONS). 
1. JOSEF (geb. 1768), zuerst Konig von Neapel, spater in Spanien, wo er dem 

Widerstand des V olkes in kurzester Zeit weichen muBte. Er besaB den leichten 
beweglichen Sinn des Vaters; ein Weltmann, gewandt und diplomatisch geschickt. 
Ein wichtiges Moment seines Wesens war die Eitelkeit. Er gefiel sich darin, wie 
sein Vater, als groBer Herr aufzutreten. Er spielte gerne die Rolle des Konigs 
und soIl sich ffir einen gottgesandten, geborenen Monarchen gehalten haben; nach 
der Abdankung fiel es ihm recht schwer, auf diese Wurde zu verzichten. Doch 
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fehlte ihm die unermiidliche Aktivitat, die Unternehmungslust, die wir am Vater 
bewundern miissen. JOSEF begniigte sich mit Traumen und Wahrscheinlichkeiten; 
er war illusionist ohne Freude an der aktiven Bemeisterung des Schicksals. J a 
angstlich fast und unsicher; er verstand nicht zu herrschen, ihm fehlte die Kiihn
heit, um den Gefahren einer Schlacht zu trotzen. Schwierigen Verhaltnissen 
(Spanien) War er nicht gewachsen. Er hatte keinen Sinn fiir die Uberwindung 
von Hindernissen. Hier scheint die Welt- und Schicksalsangst der Mutter durch
zuschimmern. JOSEF war keine Kampfnatur, die sich um jeden Preis ihre Position 
schafft. Dem stand sein sanftes, friedliebendes Gemiit als Hemmung entgegen. 
Es heiBt von ihm, daB er mehr Herzens- als Verstandeseigenschaften besessen 
habe (obwohl er nicht dumm war). 1m engsten Verkehr war er treu, offen und 
herzensgut, dem Volke gegeniiber leutselig und liebenswiirdig. Er hatte den ern
sten Willen, fiir seine Untertanen zu sorgen. Er wollte von ihnen nicht gefiirchtet, 
sondern geliebt sein. So schaffte er als Konig von Neapel von sich aus eine wohl
tatige soziale Gesetzgebung und begiinstigte gelehrte und mildtatige Unter
nehmungen. Er dachte zu human, um Freude am Krieg haben zu konnen. Er 
solI etwas von einem kontemplativen philosophischen Griibler an sich gehabt 
hab'(m. Doch verstand er trotzdem, gut ja verschwenderisch zu leben. Auch 
spater schuf er sich sein Dasein so angenehm wie moglich. 

Wir sehen in JOSEF Eigentiimlichkeiten von beidenEltern vereint. S anftm u t, 
Herzensgiite und Hilfsbereitschaft (d. h. die starken sozialen Tenden
zen), sowie die schicksalsangstliche Unsicherheit weisen auf die Mutter 
hin; ebenso das Fehlen der Aktivitat im Kampf mit dem Schicksal (Leistungs
ehrgeiz). Doch vermissen wir den miitterlichen praktisch-niichternen Sinn 
(Illusionist). Dazu gesellen sich beweglicher Geist, diplomatische Ge. 
wandtheit, Eitelkeit und genuBfreudige Lebensart des Vaters (hypo
manische Ziige?). Diese Kombination laBt vor uns das Bild eines geistvollen, 
schwachen, aber anstandigen, gutmiitigen und sozial denkenden 
Herrschers entstehen. 

2. LUCIAN (geb.I775). 
Er ist am meisten NAPOLEON ahnlich, ein guter Organisator und fahigerFiih

rer, rasch von EntschluB, energisch und kiihn, allen schwierigen Situationen ge
wachsen; unter Umstanden auch Gewalt nicht scheuend; ein glanzender Redner, 
der die Menge begeistert; ein auBerst geschickter Demagoge, der aIle mit sich 
fortreiBt. Er war es, der bei Ausbruch der Revolution den BUONAPARTES die erste 
Stelle erkampfte, der fiir NAPOLEON die Situation rettete, als er spater vom Rat 
der 500 geachtet wurde. So fiihlte er sich als der Konigsmacher seines Bruders, 
dachte im stillen wohl, er sei ihm im Grunde iiberlegen. Nur ungern fiigte er 
sich der Macht des sechs Jahre Alteren, in dem er stets den Konkurrenten sah. 
Von Jugend auf hatte er den Ehrgeiz, ibn zu iiberfliigeln. Sein hochgespanntes 
Geltungsbediirfnis war durch den glanzenden Aufstieg NAPOLEONS aufs tiefste 
verletzt; er haBte ihn mit aller Kraft seines heiBbliitigen Herzens. Doch war er 
zu verwegen, zu skrupellos, zu unbestandig, zu maBlos in seinem Ehrgeiz und 
seiner Kampfeslust, urn aufbauen und neue Werte schaffen zu konnen. Seine 
Unternehmungslust wagte alles und schreckte vor nichts zuriick. Ihm fehlte der 
kiihl abwagende Verstand des Staatsmannes, der die Grenzen des Moglichen zu 
erkennen weiB. Er spielte zu sehr die Rolle des wilden aufriihrerischen Feuer-



102 Erbbiologische Personlichkeitsanalyse. 

geistes, der vor lauter Projekten und PHinen nicht zu einer kraftvollen, geordneten 
Gestaltung der Wirklichkeit kommt. Er lebte verschwenderisch anstatt zu ar
beiten, spekulierte in Getreide, gab iiberladene Feste, spielte Theater und machte 
Verse. Er verglich sich mit Homer und kampfte fiir seinen dicbterischen Ruhm. 
Ein wenig mehr rationale "Hemmung" und ein Grad weniger Abenteuerblut, 
dann ware er fast mit NAPOLEON identisch gewesen. 

LUCIAN ist in jeder Beziehung ein Ebenbild seines Vaters; miitterliche 
Ziige lassen sich nach unserer Schilderung bei ihm nicht erkennen. 

3. ELISA (geb. 1777), Fiirstin v. LUCCA. 
In jungen Jahren sehr wohlerzogen und pedantisch ohne Charme und Kokette

rie, blieb ihr auch spater die weibliche Bliite versagt. NAPOLEON spricht von ihren 
mannlichen Ziigen. Sie wurde im Laufe der Jahre immer unansehnlicher und 
haBlicher, vernachlassigte ihre Kleidung; diese Dinge waren ihr gleichgiiltig. 
Zwar lieB sie sich nicht ungern von Mannern den Hof machen, doch mehr aus 
,Geltungssucht als aus erotischen Bediirfnissen. Sie behandelte ihre Liebhaber 
herzlos und schlecht, etwa wie ihr Bruder seine Maitressen. Ihr "Gefiihl" hestand 
nur in Ehrgeiz, fiir einen Konigsmantel hatte sie jede Dummheit begangen. Ihr 
Geist war fast mannlich zu nennen; rasch von EntschluB, energisch und willens
kriiftig im Handeln; ein aufrechter unbeugsamer Charakter, der NAPOLEON ge
legentlich mannhaft Widerstand leistete. Sie lieB sich auch im Ungliick nicht 
entmutigen. Schien es ihr niitzlich, so konnte sie ergeben und folgsam sein; nicht 
selten hat sie NAPOLEON durch einschmeichelnde Liebenswiirdigkeit fiir sich 
gewonnen. Ihren Mann, einen unbedeutenden Menschen, beherrschte sie voll
kommen; sie regierte unter seinem Namen. Arbeit war ihr das hochste, das 
oberste Lebensgesetz. Sie hatte groBe Freude am Regieren und Verwalten. Sie 
forderte ihr Land in jeder Beziehung, sie pflegte Kunst und Wissenschaft, ver
breitete Zivilisation und feine Sitte und hatte stets das Wohl ihrer Untertanen 
im Auge. Sie schuf eine neue Verfassung und hielt selbst Truppenparaden abo 
An ihrem Hof herrschte strengere Etikette als bei ihrem kaiserlichen Bruder. 
Auch sie hatte einen gewissen Hang zu rauschenden Vergniigungen und Festen. 
Dazu brauchte sie Geld, was sie durch Hebung von Handel und Industrie aus 
ihrem Lande zu gewinnen verstand. Sie 'War nicht eigentlich verschwendungssiich
tig. Denn, wie sie selbst einmal sagt, konnte sie sparen wie ihre Mutter, ebenso 
aber auch das Geld mit vollen Handen hinaus'Werfen, wie es ihre Briider zu tun 
pflegten. 

ELISAS Charakterbild schillert in allen moglichen Nuancen. Sie 'War eitel 
und geltungssiichtig wie ihr Vater, auch konnte sie herzlos sein wie er. Sie 
besaB seinen raschen beweglichen Geist und verstand es immer, auf diese 
oder jene Art ihren Willen durchzusetzen (schlau, gewandt; unter
nehmungslustig, Leistungsehrgeiz); dabei scheute sie nicht vor harten 
Kampfen zuriick. Sogar die vaterliche GenuBfreudigkeit und Verschwen
d ungssuch t ist bei ihr angedeutet. In diesen vater lichen Personlichkei ts
komplex (dem die unruhige Veranderungssucht und die Neigung zu 
sentimentaler Schwarmerei fehlte) greifen miitterliche Komponenten 
modifizierend ein. Sie sorgte fUr das Wohl ihrer Untertanen und forderte sie, 
soweit sie es vermochte. Sie erkannte also bestimmte soziale Pflichten fiir 
sich an, die sie mit einem gewissen ernsten Interesse durchfUhrte. Sie ging 
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bei dieser Aufgabe mit klarer n iich terner Uber legung, mit derselben inneren 
Festigkeit und Bestandigkeit zu Werke, wie es die Mutter in ibrem haus
lichen Pflichtenkreis getan hatte. Diese Pflichteinstellung den Untertanen gegen
iiber wurde gelegentlich durch die yom Vater ererbte Vergniigungssucht durch
brochen. Und in ihren personlichen Beziehungen herrschte yjelfach die mehr 
skrupellose und herzlose Art des Vaters vor. Sicherlichfehlte ihr dieangst
liche Le benseinstellung, die fiir die miitterliche Art so charakteristisch ist. 

4. LUDWIG (geb. 1778), Konig v. Holland. 
NAPOLEON bezeichnet ihn anfangs als tatig, geschickt und gefallig; er sei ein 

guter Kerl mit Geist und Talent, zuverlassig, voll Warme und Herzensgiite. In 
jungen Jahren war er seinem Bruder treu ergeben und blind gefiigig. WasNAPO
LEON verlangte, wurde von ihm un bedingt ausgefiihrt. Er hatte ein sanftes Gemiit; 
seine Menschenfreundlichkeit grenzte an Schwache. Auch er legte (wie JOSEF, 
mit dem er manches gemeinsam hatte) besonderen Wert darauf, von seinen hol
landischen Untertanen nicht gefiirchtet, sondern geliebt zu werden. Er begnadigte 
fast alle Verbrecher und dachte daran, die Todesstrafe abzuschaffen. Er wollte 
immer die Lasten des Landes (Heer und Steuern) vermindern, auBerdem gab er 
vie} Geld an Arme und Lumpen. NAPOLEON spricht von Humanitatsmanie. Ihm 
fehlte die durchgreifende Energie eines fahigen Staatsmannes. NAPOLEON nennt 
ibn spater eine "Kramerseele" mit "diirftigen Ideen", "nicht groBziigig", "ohne 
Kraft und Charakter". Die Rolle des Monarchen stand ibm schlecht; er war 
allzu skrupulos, zu wenig selbstbewuBt und iibertrieben nachsichtig; dabei sich 
der eigenen Unzulanglichkeit wohl bewuBt. Er besaB keinen Ehrgeiz; der Drang, 
sich hervorzutun, war ihm fremd. Er sehnte sich nach Ruhe, damit er ungestort 
seinen literarischen und kiinstlerischen Interessen nachgehen konnte (schrieb 
selbst Romane, Memoiren und historische Aufsatze). 

Zweifellos, darin sind sich aIle Schilderungen einig, neigte er zu melancho
lischen Verstimmungen. Von Jugend auf hatte er nur wenig Freunde (meist arm 
und dunkler Herkunft), denen er seine Verse und seine ethisch-philosophischen 
Ideen vortrug. Dabei sah er eifersiichtig darauf, daB sie nur mit ibm verkehrten. 
Er war begeistert von deutscher Literatur (vor allem von GOETHES Werther) und 
neigte zu sentimentaler Gefiihlsschwarmerei. Zeitweise lebte er me ein Eremit, 
da er sich unsicher und verfolgt fiihlte; er solI sich auch ofters mit Selbstmord
gedanken getragen haben. Anders ist das Bild nach seiner Ernennung zum Konig. 
P16tzlich tritt, wie es heiBt, ein "GroBenwahn" zutage. Er fiihrt eine glanzende 
Hofhaltung; sie sollte, wenn moglich, glanzender sein als bei seinem kaiserlichen 
Bruder. Es erfaBte ihn eine krankhafte innere Unruhe. Jeden Augenblick hatte 
er eine andere Residenz. Er konnte sich zum Diner in drei und vier Stadten an
sagen, urn schlieBlich in einer fiinften zu speisen. Er versuchte, die Hollander 
zu sich heranzuziehen, wurde aber dauernd von einem dumpfen MiBtrauen ge
qualt. Selbst in den einfachsten Situationen wuBte er sich nicht zu helfen. Ais 
er schlieBlich wegen seiner Unfahigkeit, nach dem Willen NAPOLEONS, abdanken 
muBte, machte er diesem bittere Vorwiirfe, daB er ibm seinen von Gott iiber
gebenen Pflichtenkreis genommen habe. Uberspannt und pathetisch wirkt 
seine AuBerung, Gott habe ibm den Thron iiberantwortet, daher miisse er auch 
ihm folgen und nach seinem Gewissen Politik treiben. HaBerfiillt sagte er in 
einem Briefe, der Bruder habe ihm sein Leben vergiftet. 



104 Er bbiologische Personlichkeitsanalsye. 

Gewisse Eigentiimlichkeiten weist aueh sein Liebesleben auf. In jungen 
Jahren unterhielt er langere Zeit ein platonisches Verhaltnis zu einem unbekann
ten jungen Madchen. Seine Ehe mit HQRTENSE BEAUHARNAIS war ungliicklich. 
In spateren Jahren erwaehte in ihm.eine neue Liebe, doch lebte sie sich mehr in 
iiberschwenglichen Gediehten aus, als daB er intime Beziehungen mit der Ge
liebten gesucht hatte. - Seinen Kindem war er in riihrender Liebe zugetan. 

1m Alter stellten sieh Lahmungen ein, er litt unter Kongestionen und 
klagte iiber Abnahme der geistigen Leistungsfahigkeit, daB er "die Gedanken 
verliere" . 

LUDWIGS Charakter ist wohl in erster Linie dureh m ii tter liehe Er bmassen 
zu erklaren. Ihre Warme und Herzensgiite, die hilfreiehe Unterstiitzung 
von Schwaehen und Kranken wird in uns lebendig, wenn wir die riihrenden, fast 
weiehlieh anmutenden Humanitatsbestrebungen des holUi.ndisehen Konigs ins 
Auge fassen. Er ist zu skrupu16s, er sehnt sich naeh Ruhe (kein Leistungs
ehrgeiz, Tatendrang); ihn geliistet im Grunde nicht nach Ehre und Ruhm. 
Wenn wir uns ausmalen, die Mutter LXTITIA ware p16tzlich aus ihrem hauslichen 
Milieu heraus auf einen Thron gesetzt worden, so hatte sie vielleicht ein ahnliches 
Bild der Unfahigkeit und Hilflosigkeit gezeigt wie ihr Sohn LUDWIG. Denn als 
nichts anderes ist seine verzweifelte Unruhe, seine ungliiekliche Unstetheit, 
seine iibersteigerte Prunksucht und sein krankhaftes MiBtrauen in der 
Regentenzeit zu werten (In der inneren Unruhe, in GroBenwahn und eitler 
Selbsterhohung kommt ein Stiick vaterlieher Veranlagung zum Ausdruck, das 
bei LUDWIG allerdings psyehologisch anders zu werten Ware als beim Vater, nam
lich im Sinne der Kompensation). Er war den Aufgaben des Monarchen in keiner 
Weise gewaehsen, was wir mit Sieherheit auch von seiner Mutter annehmen 
diirfen. Doch in einer Beziehung ist er von ihr wesentlich verschieden. Statt 
ihres niichtemen praktisehen Sinnes sehen wir bei LUDWIG iibersteigertes 
Pathos, siiBliehes Sehwarmertum, dessen erbbiologische Quelle vermut
lich auf den Vater zuriiekgeht (s. dessen iiberspannte sentimentale Religiositat 
am Ende seines Lebensn. Fast mochte man an feminine Einsehlage denken, 
womit auch sein distanziertes erotisches Verhalten gut iibereinstimmen wiirde1). 

Sein MiBtrauen hangt z. T. fraglos mit dem miitterliehen Erbteil der (bei 
ihm noch gesteigerten) allgemeinen Lebensunsieherheit und Sehieksals
angst zusammen, die mit einer extrem selbstkritisehen Einstellung verbunden 
ist. Die Neigung zum MiBtrauen erinnert uns an einen kleinen Zug der Mutter, 
die iiberall Verrat und Gefahr fiir ihren Sohn N.APOLEON witterte; doch ist 
diese paranoide Eigentiimlichkeit bei ihr nur angedeutet. Wir diirfen ihr im 
ganzen wohl ein wenig mehr limere Sicherheit zuerkennen, als LUDWIG sie be
sessen hat. Ihr emstes Wesen tritt bei ihm als ausgesproehene Sehwerbliitig-

1) Es liegt der Verdacht nahe, daB bei LUDWIG gewisse Abwegigkeiten des Sexual
lebens vorhanden gewesen sind, die allerdings fiir uns nicht mehr recht faBbar sind, fiir die 
wir auch keine erbbiologische Wurzel nachweisen konnen. Oft ist das Paranoide eine Folge 
von Schuldgefiihlen, von ethischer Insuffizienz, die ihrerseits wieder aufs engste mit einer 
abnormen Sexualitat in Zusammenhang steht. So konnte es bei LUDWIG sein. ""Vir 
wollen auch bedenken, daB bei der Schwester ELISA von mannlichen Ziigen die Rede war. 
Von den Eltern ist uns in sexueller Beziehung zu wenig bekannt. Der Komplex des Para
noiden ist zweifellos bei der Mutter vorgebildet gewesen. Ob auch sexuelle Abwegigkeiten 
bei ihr vorhanden waren, steht dahin. 
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keit in Erscheinung. Psychiatrisch gesprochen, ware er ein kompIizierter Typus 
depressi v -paran oider Psychopa thie. 

5. PAULINE (geb. 1782), Fiirstin BORGHESE. 
Sie war kaprizios und kokett, schlecht erzogen, gem lachend, immer lustig, 

verschwenderisch und leichtsinnig. Ihr Leben floB in Saus und Braus dahill. 
Liebe war ihr Ziel. Sie wollte den Mannern gefallen, um sie zu verfiihren. Sie 
bewunderte sich selbst und betete ihren eigenen Korper an. Zur Erhaltung ihrer 
Schonheit gab sie unendIiche Summen aus; sie belud sich mit Brillanten und 
Perlen. Sie erfand neue Moden, um auf sich aufmerksam zu machen. Ihre reiche 
Phantasie verwandte sie zu nichtig eitlen Zwecken. Ernste Arbeit war ihr zu
wider. Sie entziickte die Mannerwelt. Doch war sie unbestandig in ihrer Liebe, 
sie brauchte Abwechslung. Ihres Mannes, dessen alter Fiirstentitel ihrem 
Stolz schmeichelte, wurde sie bald iiberdriissig. Sie stellte sich sterbenskrank, 
um von ihm fortzukommen. Auch sonst brauchte sie standig neue Reize. Sie 
hielt es nicht lange an einem Ort aus, gleich empfand sie Langeweile. Sie hatte 
unendlich viele Launen und Wiinsche. Doch konnte ihr niemand gram sein, da 
sie im Grunde herzensgut und liebenswiirdig war. Ihrem Bruder NAPOLEON war 
sie in abgottischer Verehrung zugetan. Als er Geld brauchte, gab sie bereitwillig 
all ihren Schmuck fiir ihn hin. Uberhaupt konnte sie gelegentlich wohltatig und 
freigebig sein, wenn auch die meisten Ausgaben ihre eigene Person betrafen. 
Allen Gefahren gegeniiber zeigte sie heroische Entschlossenheit; sie befriedigten 
gewissermaBen ihre Sensationslust. So lieB sie es sich nicht nehmen, ihren Mann, 
der am gelben Fieber erkrankt war, bis zum Tode selbst zu pflegen. Sie suchte 
ein Abenteuer, um iiber das Schicksal zu triumphieren. 

Viel ist von ihrer chronischen Erkrankung die Rede (Fieber, Schmerzen, Ab
magerung). VieIleicht hat es sich um ein Lungenleiden gehandelt. Sie starb 
"mit einem Spiegel in der Hand". 

PAULINE ist im wesentlichen ein Kind des Vaters, die weibliche Version 
seiner Veranlagung. MaBlos eitel und gefallsiichtig, leichtsinnig, ewig 
reizhungrig, stets unzufrieden, unbestandig, dabei von einer gewissen 
Kiihnheit, heiter, ausgelassen; nicht ohne Herzensgiite (Andeutung 
eines miitterlichen Einschlags), doch iiberwiegt bei ihr die egozentrische 
Le benseinstellung. Eine haltlose, kapriziose Kokette mit gewissen ethischen 
Defekten. Ihr fehlte der vaterliche Leistungsehrgeiz; der Trieb, selbst
gesteIlte Aufgaben gegen aIle Schwierigkeiten mit zaher Energie zur Losung zu 
fiihren. Sie hatte keine Interessen, nur die des erotischen Geltungsdranges. Allein 
ilITem Bruder gegeniiber bewies sie aktive Selbstlosigkeit und Fiirsorge, die zu 
ihrem iibrigen Wesen nicht recht. passen will. Er war der einzige Mensch, der ihr 
wirklich imponierte; ihr Abgott, dem sie ihr Letztes opferte. In psychiatrischem 
Lichte erscheint sie als hypomanisch-degenerative Personlichkeit. 

6. KAROLINE (geb. 1782), Konigin beider Sizilien. 
Sie interessierte sich nur fUr Dinge, die ihr Gewinn bringen konnten. Ehrgeiz 

und Intrige standen ihr hoher als die "Liebe". Sie konnte freundlich sein auch 
gegen Menschen, die sie haBte. Sie wurde Matresse des Gouverneurs von Paris, 
weil sie hoffte, ihn fiir ihre Plane dienstbar zu machen. Auch scheute sie nicht 
davor zuriick, die Ehe ihres Bruders LUDWIG zu stOren um eigener Vorteile willen. 
Ihren Mann MURAT beherrschte sie vollkommen. Er hatte sich geme von ihr 
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getrennt, doch wagte er es nicht, da er ihr die Konigswiirde verdankte. Sie war 
eine eitle kokette Dirne mit geschmeidigem, listigem Sinn; charmant und an
mutig, geistvoll, mit iiberlegenem Verstand begabt, sehr riihrig und geschaftig, 
immer lustig und guter Dinge, auBerordentlich gewandt und geschickt in der Ver
folgung ihrer Ziele. Sie trat ihrem Bruder NAPOLEON mit diplomatischer Uber
legenheit entgegen; sie verstand ihn zu nehmen, wie keines ihrer Geschwister. 
Er hielt vid von ihr: sie sei vollkommen fahig, an der Spitze einer Regentschaft 
zu stehen. 

Wir erkellllen bei' KAROLINE in dem maBlosen Ehrgeiz die Eigenart des 
Vaters wieder. Auch sie setzt sich mit kalter Riicksichtslosigkeit iiber 
alle Schwierigkeiten hinweg, ohne das Wohl ihrer Mitmenschen zu achten. Bei 
all ihren Unternehmungen geht sie mit durchtriebener Schlauheit und Ge
wandtheit zu Werke. Sie hat ihr Ziel fest im Auge und fiihrt ihre Sache mit 
riihriger, energischer Hand zur Vollendung. Sie ist im wesentlichen ein 
Eben bild ihres Vaters, vielleicht noch ein wenig skrupelloser, sicherlich aber 
zielbewuBter und bestandiger als er (letzteres ein miitterlicher Einschlag). 

7. JEROME (geb. 1784), Konig von Westfalen. 
Er glich im Wesen, auch im AuBern am meisten seiner Schwester PAULINE. 

Ein gutmiitiger, aber maBlos leichtsinnger Bonvivant, der sich nicht nur in der 
Jugend durch allerhand tolle Streiche hervortat. Er heiratete mit 19 Jahren 
in Amerika die Tochter eines einfachen Mannes. Diese Ehe wurde von NAPOLEOK: 
!iir ungiiltig erklart. Und nachdem der erste Rausch voriiber war, sah er selbst 
seine Unbesonnenheit ein. Auch spater noch gebardete er sich oft wie ein iiber
miitiger leichtfertiger Springinsfeld. In der Krone Westfalens sah er die er
sehnte Gelegenheit, zu schlemmen und zu prassen. Er war ein eleganter liebens
wiirdiger Kavalier mit natiirlicher Ritterlichkeit und Grazie; ein Freund lustiger 
Gesellschaft. Seine wiirttembergische Gemahlin betrog er mit zahllosen Matres
sen, doch war er stets galant gegen sie und lebte trotz allem mit ihr in gliicklicher 
Ehe. Er machte iiberall Schulden, denn er brauchte unsillllige Summen fiir seine 
glanzvolle Hofhaltung. Sein Land muBte dafiir bluten. So amiisierte er mehr 
sich als seine Untertanen. NAPOLEON sagte von ihm, er miisse streng gehalten 
werden. Er aber verlachte alle Ermahnungen des groBen Bruders. Es war eine 
rasende Leidenschaft in ihm, durch theatralischen Glanz und Pomp zu impo
nieren. 

Haltlos war er, doch nicht eigentlich schlecht. Er konnte selbst mild und 
groBmiitig sein. Zum echten Tyrallllen war er nicht geboren. Sein Fehler war, 
daB er selbst wichtige Dinge nicht ernst nahm. So faBte er den russischen Feld
zug als ein Kinderspiel auf und hat dadurch mehr als einmal seinen Bruder 
verargert. Doch konnte auch NAPOLEON ihm nicht ernstlich gram sein; immer 
wieder wuBte er durch sein angenehmes, liebenswiirdiges Wesen zu versohnen. 
Gerne legte er sein militiirisches Kommando nieder, denn er verstand nichts 
von der Kriegfiihrung. Feig war er nicht, ihm fehlte nur Exaktheit und 
Festigkeit. 

Doch sind auch einige positive Eigenschaften nicht zu verkennen. Er besaB 
ein klates und gesundes Urteil. Trotz seiner haltlos-leichtsinnigen Lebensfiihrung 
hat er seinem Reiche manchen Nutzen gebracht; er gab neue Gesetze, baute 
StraBen und Briicken und hat auch die Armen seines Landes gefordert. 
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JEROME unterscheidet sich vielleicht darin noch von PAULINE, daB er mehr 
Gutmiitigkeit und Herzlichkeit besaB, die allerdings neben der haltlos
unbestandigen, genuBfreudigen, Lebenseinstellung zeitweise zu ver
schwinden,drohten. 1m iibrigen ist er ein getreues Abbild seiner Schwester. 

Auf NAPOLEON selbst mochte ich hier nur kurz eingehen. Wir kommen spater 
noch einmal auf ihn zuriick. Wir horten, daB LUCIAN ihm sehr ahnlich war. 
Zweifellos hatte NAPOLEON auBerordentlich viel yonder W esensart seines Vaters. 
Vor allem bestand auch .bei ihm eine ungeheure neurotische Spannung als Aus
fluB des rasend iibersteigerten Geltungsdranges. Durch sie ist in erster 
Linie s,eine Empfindlichkeit eigenen Schwachen gegeniiber und seine Steigung 
zu maBlosen Wutausbriichen bedingt. 1 ) NAPOLEON ist durch und durch Macht
typus, riicksichtslos, kalt, unbedenklich, gewissenlos, wenn es sich um die 
Durchfiihrung seiner Plane handelt; von unermiidlicher, zahester Energie und 
wilder Kiihnheit seiner Entschliisse; geschickt, gewandt und anpassungsfahig; 
ein Schauspieler mit groBer Kraft der Selbstdarstellung. Die ungeheure geistige 
Beweglichkeit, die fast phantastische Fiille der Projekte und Unternehmungen 
hat er ebenfalls mit seinem Vater gemeinsam. Auch von Sentimentalitat und 
iiberspanntem Pathos ist er nicht ganz frei. Als wichtige "Steuerung" dieser 
vaterlichen Eigenart fungierten miitterliche Komponenten; in erster Linie 
die Tendenz zur Beharrung und Bestandigkeit, ferner die Fahigkeit zu niich
terner, praktischer Uberlegung. Ohne sie ware er wohl friihzeitig an der MaB
losigkeit der Projekte gescheitert; tatsachlich hat ja spater dieser Konflikt ihn 
zugrunde gerichtet. Er war gerecht und oft in Geldangelegenheiten von be
rechnender Genauigkeit. Ein gewisser Hang zum Aberglauben scheint auBer
dem noch auf die miitterliche Schicksalsangst hinzuweisen. - NAPOLEON ist 
die gliicklichste Kombination aus der Veranlagung seiner Eltern, was die Moglich
keit eines auBeren Erfolges anbetrifft. Seine eigene Meinung geht dahin, daB 
er seiner Mutter am ahnlichsten gewesen sei. Dies trifft nur bedingt zu. 
Die Natur seines Vaters war fiir ihn gleichermaBen bedeutungsvoll. Die Art 
seiner intellektuellen Fahigkeit miissen wir iibergehen, da hieriiber bei den Eltern 
zu wenig bekannt ist. 

Ehe wIT uns nun einer eingehenden Erorterung der erbbiologischen Verhalt· 
nisse in der Familie BUON AP ARTE zuwenden, mochte ich einzelne Einwande vorweg
nehmen: Ungenaue, vielleicht auch oberflachliche Personlichkeitsschilderungen; 
Gefahr der ungewissen Konstruktion; Unm6glichkeit eines sicheren Arbeitens, 
da sich kein Charakter rational begreifen laBt; unsinniges Verlangen, mit bio
logischen Hilfsmitteln nach Aufbauelementen des Charakters zu suchen usw. 
Mancher mag vielleicht noch darin eine besondere Gefahr sehen, daB man bei 
erbbiologischen Untersuchungen allzu leicht das in die untersuchten Familien
glieder hineindeutet, was man zu finden wiinscht. Kurzum, man kann, Wenn 
man es will, Vieles aussetzen. Alle Einwande sind bis zu einem gewissen Grade 

1) AuBerlich fiel Napoleon durch eine starke motorische Unruhe und durch lebhaftes 
Gestikulieren auf (s. F. DUMSTREY: Der erste Napoleon. O. Wigand, Leipzig 1908). 
Sein Habitus war gedunsen - fett. Er hatte in seiner Korperfiille etwas, das an die 
weibl. Form erinnerte, woriiber er selbst gern scherzte. AuBerdem war er am Korper 
fast ganzlich haarlos. So sehen wir auch bei ihm wieder feminine Einschlage (s. LUDWIG). 
1m Sexuellen ging fum jegliche Hingabefahigkeit ab, trotzdem er sehr sinnlich war. 
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schon berechtigtl). GewiB wird man viele Fehler machen konnen. Und diese Er
kenntnis soll uns zur Vorsicht mahnen; doch nicht so sehr, daB aus iibergroBer 
V orsicht schlieBlich sterile Krittelei wird. 

Wenn wir NAPOLEONS Geschwisterserie unbefangen betrachten, so ergibt 
sich ohne weiteres - wir fiihlen das intuitiv heraus, ohne daB wir uns zunachst 
begrifflich dariiber ganz klar werden -, daB die verschiedenen Typen sich immer 
wieder in ganz verschiedener Form aus der Veranlagung beider Eltern zusammen
setzen. Es ware vermessen, dies bestreiten zu wollen. Dann aber miissen sich 
auch - und das ist die zwingende logische SchluBfolgerung - die einzelnen 
erbbiologischen Aufbauelemente isolieren und begrifflich fassen lassen. Diese 
Uberzeugung steht bei mir unwandelbar fest. Allerdings wird man nicht verlangen 
diirfen, daB wir dieses Ziel heute schon in vollendeter Form erreichen konnen. 
Fiir mich war es an dieser Stelle wesentlich, die Methode und ihre Durch
fiihrung anzudeuten. Sie wird weder dadurch erschiittert, daB die einzelnen 
Personlichkeitsbilder eventuell unvollstandig sind, noch dadurch, daB die im 
folgenden herausgestellten erbbiologisch selbstandigen Eigenschaften als solche 
spater nicht bestehen bleiben. 

Zunachst stellen wir als wichtiges Ergebnis unserer Untersuchung fest, 
daB sich fiir die charakterologische Eigenart jedes der Kinder erbbiologische 
Quellen bei den Eltern aufzeigen lassen; vielfach in eindeutiger, absolut ein
leuchtender Form. Dabei ergibt sich die interessante Tatsache, daB Charakter
ziige der Eltern ihre "Aufbaubedeutung" bei den Kindern anderri konnen 
(Strukturverschie bung). Eigentiimlichkeiten, die bei den Eltern gewisser
maBen im Zentrum, im Kern der Personlichkeit stehen, haben fUr die Kinder 
nur periphere, nebensachliche Bedeutung; umgekehrt konnen nebensachliche 
Eigenschaften der Eltern bei den Kindern ins Zentrum der Personlichkeit riicken. 
Dieser Vorgang gibt zu allen moglichen Verschiebungen der Eigenschaftsnuancen 
im Personlichkeitsbild bei den Kindern AnlaB. 

Einige Beispiele: Die Mutter wird geriihmt wegen ihrer selbstlosen Herzens
giite und miitterlichen Fiirsorge, die sie allen Schwachen und Kranken angedeihen 
lieB; dieser Zug hat fUr sie eine gewisse zentrale Bedeutung. Bei manchen Kin
dern (PAULINE, JEROME) kommt diese Eigentiimlichkeit nur schwach oder zum 
mindesten nur in bestimmten Lebenskreisen (etwa den Untertanen gegeniiber; 
ELISA) und nur zeitweise (soweit nicht andere GefUhle vorherrschen) zur Geltung. 
Sie hat fiir sie mehr peripheren Charakter. 

Die Mutter zeigt in bestimmten Lebenssituationen, wenn sie das ihr ge
wohnte hausliche Milieu verlaBt, gewisse angstliche Unsicherheits- und Unheim
lichkeitsgefUhle, die zu einer angedeuteten paranoiden Einstellung fUhren. Dieser 
Zug steht bei LUDWIG, dem depressiv-paranoiden Psychopathen im Vordergrund 
seines Wesens. 

Der Vater erscheint in seinen ehrgeizigen Bestrebungen egozentrisch und riick
sichtslos. Und doch ist diese Eigenschaft bei ihm nicht so vorherrschend wie etwa 
bei KAROLINE, der kaltberechnenden Dirne; und wohl auch bei NAPOIJEON selbst. 

Die vaterliche haltlos-unbestandige Art steht bei PAULINE und JEROME weit 
mehr im Vordergrund; ja sie ist fUr diese fastpersonlichkeitsbeherrschend, jeden
falls in hoherem MaB~, als es beim Vater der Fall war. 

1) Sie lassen sich auch auf spatere Beispiele anwenden. 
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Wir fragen uns, wiediese erbbiologischen Strukturverschiebungen zu 
erkHiren sind 1 Entweder dadurch, daJ3 gewisse Eigentumlichkeiten, die bei den 
Eltern mit wirksam waren, bei den Kindern wegfailen; etwa gewisse moralische 
Hemmungen (Uberdeckung) beim Vater, die einer ailzu expansiven Ausdehnung 
der egozentrischen Rucksichtslosigkeit entgegengewirkt haben. Oder konnten 
andrerseits hinzukommende Eigentumlichkeiten von der andern Elternseite da
fiir verantwortlich zu machen sein; so z. B. bei der selbstlosen Herzensgiite 
!ler Mutter, die sich bei manchen der Kinder infolge des vaterlichen Geltunga
dranges nicht recht zu entfalten vermag. Es gibt noch andere ErkHirungs
moglichkeiten; z. B. homo- oder heterozygote Anlage usw. Fur die Erklarung 
dieser Strukturverschiebung ist jedenfails die erbbiologische Betrachtung in 
hohem MaJ3e geeignetI). Ich mochte noch einmal ausdrucklich betonen, 
daB natiirlich die phanotypische Strukturverschie bung nicht ohne 
weiteres mit der genotypischen identifiziert werden darf. Die Verschiebung 
des phanotypischen Bildes kann jeweils ganz verschiedene genotypische Ur
sachen haben; und zwar Ursachen, die man im Laufe der Zeit wird erkennen 
konnen. 

J)ie Tatsache, daB die mehr peripheren (oder teilweise latente) Eigentum
lichkeiten der Eltern bei den Kindern plotzlich zentrale Bedeutung bekommen 
konnen, ist fur aile die Erbfalle wichtig, in denen gewissermaJ3en unvorbereitet 
im Erbgang Oharaktertypen auftreten, die in gleicher Form bei den Aszendenten 
nicht deutlich nachweisbar sind. 

Noch wichtiger und der eigentliche Zweck unserer Betrachtung ist die 
Isolierung erbbiologisch selbstandiger Oharakterelemente. Auch auf 
diese Frage gibt uns die Familie BUONAPARTE eine in gewisser Hinsicht brauch
bare Antwort (s. auch Tabeile 5). 

Wir fassen zunachst eine Eigentumlichkeit des Vaters ins Auge, seinen E hr
geiz. Diese 1:endenz richtete sich bei ihm nicht nur darauf, den groBen Herrn 
zu spielen, sondern auch auf die Verwirklichung seiner Plane und Projekte. Wir 
miissen diese beiden Versionen der Geltungssucht voneinander unterscheiden; 
die reine GroBmannssucht oder Eitelkeit einerseits und den Leistungs
ehrgeiz andererseits, der ohne einen gewissen Tatigkeitstrieb (Freude am 
Wirken) nicht denkbar ist. Bei den Kindern ist vielfach (PAULINE, JEROME) nur 
die erste Eigenschaft vorhanden; d. h. es hat sich von der komplexen Eigen
tumlichkeit des Vaters nur eine Komponente auf diese Kinder ubertragen. Da
durch wird die erbbiologische Selbstandigkeit der beiden Aufbauelemente des 
vaterlichen Geltungsdranges nahegelegt. 

KAROLINE ist, wie wir festgestellt hatten, im wesentlichen ein getreues Abbild 
des Vaters; nur besaB sie mehr Bestandigkeit und Beharrlichkeit als dieser. 
Die vaterliche (sehr starke) Veranderungssucht ist bei ihr gewissermaBen 
ausgetauscht durch ein deutliches Beharrungsvermogen, das vermutlich als 
isolierte Eigentumlichkeit von der Mutterseite zu werten ist. So wiirden auch 
Beharrungstendenz und Veranderungssucht als erbbiologisch selbstandige Eigen
tiimlichkeiten aufzufassen sein. 

1) Durch Strukturverschiebungen ist es auch zu erklaren, daB periphere oder teilweise 
(mehr oder weniger) latente Eigentiimlichkeiten eines Probanden bei nahen Verwandten oft 
personlichkeitsbeherrschend sind. 
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Dieselbe Erbsituation zeigen die folgenden Beispiele: 
JEROME, ebenfalls in der Hauptsache ein Kind des Vaters, weicht insofern 

von diesem ab, als die vaterliche, ausschlieBlich egozentrische Einstellung 
bei ihm durch miitterliche Einschlage von Gutmiitigkeit und Treuherzigkeit 
(Mutter giitig und wahrheitsliebend) modifiziert erscheint. JEROME ist erheblich 
weniger egozentrisch, riicksichtslos und berechnend als der Vater. 

Noch ein weiterer miitterlicher Komplex tritt bei JEROME auf in Form der 
niichtern-praktischen '(rationalen) Art des Denkens und Urteilens. Der 
Vater war im Gegensatz zu ihm weit mehr phantastischer Projektenmacher und 
Illusionist. 

Bei LUDWIG, der im iibrigen der Mutter sehr ahnlich ist, finden wir statt 
ihres praktisch- niichternen Sinnes Einschlage des vaterlichen schwarme
risch-phantastischen Illusionsdenkens. 

JOSEF zeigtneben vielfachen Eigentiimlichkeiten der vaterlichen Wesensart 
zwei miitterliche Eigenschaftskomplexe; einmal Herzensgiite und Hilfs
bereitschaft, zweitens die schicksalsangstliche Unsicherheit, die ihn 
zum aktiven Eingreifen in schwierigen Situationen unfahig macht. Davon Ware 
wieder die sog. Bescheidenheit, das Fehlen groBmannssiichtiger Eitel
kei t -zu trennen; denn diese miitterliche Eigentiimlichkeit besaB er nicht. 

Fassen wir kurz zusammen, so hatten wir in der Familie BUONAPARTE ffir 
folgende charakterologische Elemente (oder Komplexe) die erbbiologische Selb
standigkeit wahrscheinlich gemacht. 

Vaterliche Eigentiimlichkeiten: GroBmannssiichtige Eitelkeit 
- Leistungsehrgeiz und Tatigkeitstrieb (Freude am Wirken) - Reiz
hunger, Veranderungssucht - Egozentrische Lebenseinstellung -
schwarmerisches Illusionsdenken, Begeisterungsfahigkeit. 

M ii tter liche Eigen tiimlichkei ten: Bestandigkei t, Beharrlichkei t 
(Beharrungstendenz) - Herzensgiite, Hilfsbereitschaft - Schicksals
angstliche Unsicherheit - Mangel an Eitelkeit und Ehrgeiz (Be
scheidenheit) - Niichtern, praktischer Sinn (rationale Einstellung). 

Wir beobachten, wie diese Charakterziige sich bei den Kindern zu jeweils ver
schiedenen Kombinationen verbinden. - DaB eine restlose Analyse zunachst 
unmoglich ist, brauche ich nicht ausdriicklich zu erwahnen. Selbstverstandlich 
miissen wir noch weitere erbbiologisch selbstandige Eigenschaften annehmen, 
die sich jedoch in diesem Falle nicht recht isolieren lassen. Die Beantwortung 
mancl;'er Fragen scheitert vorerst an der Unzulanglichkeit des Materials. Wenn 
wir einmal eine groBe Zahl von Einzelanalysen iiberschauen, werden wir in vieler 
Beziehung klarer sehen. 

Als zweites Beispiel wahlen wir die schwedische Bauernfamilie PEHR 
PEHRSSON [so LUNDBORG l )]. 

PEHR PEHRSSON (Vater), der Sohn eines rechthaberischen schwedischen GroB
bauern, lebte in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts als GroBbauer, Gerichts
beisitzer und Reichstagsabgeordneter in der Provinz Blekinge. Er War iiber den 
Durchschnitt begabt und galt als sehr heftig und herrschsiichtig. Streitig
keiten und Prozesse waren bei ihm an der Tagesordnung. Einmal stand er vor 

1) Fam. la, I in LUNDBORG, H.: Medizinisch-biologische Familienforschung imIerhalb 
eines 2232 kopfigen Bauerngeschlechts'in Schweden. Jena: G. Fischer 1913. 
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Gericht sogar seinem eigenen Sohn PEHR PEHRSSON gegeniiber, wegen einer 
groben Priigelei, bei der es sehr "hitzig und boshaft" zuging. PEHR (Vater) 
schlug bei einer Besprechung, gereizt durch den Widerspruch des Sohnes, mit 
einem Holzschuh auf diesen ein. Del' Sohn wich aus, wurde aber vom Vater 
"in seiner Bosheit" immer mehr in die Enge getrieben. Das Ergebnis der Priigelei 
war eine Handverletzung auf seiten des Vaters, derentwegen sich der Sohn vor 
Gericht zu verantworten hatte. Die Gerichtsverhandlung verlief im Sande, da der 
Vater spater seinen Strafantrag zuriickzog. Sehr bezeichnend ist ein Brief des 
PEHR (Vater), der sich bei den Gerichtsakten findet: "Als Herr in meinem Hause 
und Vater meiner Kinder glaube icb. das unumschrankte Recht zu haben, obwohl 
ohne Gewalttatigkeiten, zu tun und zu lassen, was mir beliebt. - Ich, der ich 
beide diese Personen vorstelle, namlich sowohl Hausherr wie Vater, habe wohl 
mit der Autoritat, die dem Alter zukommt, bei der erwahnten Gelegenheit mit 
meinem Sohne, dem Schoffen PEHR PEHRSSON, einen Wortwechsel gehabt, glaube 
aber wohl die ganze Welt fragen zu diirfen, wen das etwas angehen sollte, oder 
ob mil' jemand diese angeborenen und natiirlichen Rechte nehmen kann; denn 
ein Vater und ein Sohn, die taglich zusammenwohnen, konnen ja oft, ebenso wie 
Eheleute, mit mehr oder weniger riicksichtsvollen Worten miteinander iiberlegen 
und beraten." - Bei dieser "Beratung" hatte del' Vater dem Sohn seine Ansicht 
einpriigeln wollen, Was ihm jedoch miBlungen war. 

Aus den kernigen, markigen Worten des alten PEHR PEHRSSON (Vater) erkennen 
wir die harte, zahe, eigensinnige, riicksichtslose Gewaltnatur, die auBer 
der Autoritat keine andern Menschenrechte gelten laBt und selbst vor rohen MiB
handlungen der Kinder nicht zuriickschreckt. SelbstbewuBt, streitbar, 
willensstark, heftig und skrupellos egozentrisch. 

KERSTA PEHRSDOTTER (Mutter) war im Gegensatz zu ihrem Mann eine zart
liche, sanftmiitige Frau, die iiber die in der Familie waltende Uneinigkeit sehr 
betriibt war. Sie besaB offenbar eingutes, warmesHerz; eineEigenschaft, die 
wir bei ihrem Manne vergeblich suchen. 

Wenn wir PEHR (Vater) als sthenische, egozentrische Kampfnatur 
bezeichnen, so gehort KERSTA zu den asthenischen, duldsamen, schwa
chen, gemiitsweichen Charakteren, die nur zum Dienen und nicht zum 
Herrschen geboren sind. 

Bei den Kindern schlagt mehr oder weniger die vaterliche Eigenart durch. 
1. KNUT PEHRSSON (GroBbauer, Gerichtsbeisitzer, Reichstagsabgeordneter 

und Mitglied der Reichsschuldenkommission) war ein angesehener und in seiner 
Art bedeutender Mann. Sehr friih zeigte er eine groBe WiBbegierde. Er vereinigte 
eine in seinem Stande hochst ungewohnliche Biichergelehrsamkeit mit Liebe und 
Geschick fiir die Landarbeit; denn er gehorte zu den harten kraftbewuBten 
Naturen, denen die korperliche Arbeit nicht als Miihe, sondern als Erquickung 
gilt. Trotz seiner rauhen und heftigen Art erfreute er sich einer groBen Beliebt
heit, so daB er mit 41 Jahren einstimmig zum Reichstagsabgeordneten gewahlt 
wurde. Nun entfaltete er eine rege politische Tatigkeit. Er arbeitete in den ver
schiedensten Kommissionen und Ausschiissen. Binnen kurzem war sein Ansehen 
in der Heimatgemeinde derart gewachsen, daB er vielfach als "Vize-Regierungs
prasident" bezeichnet wurde. Dieser glanzende Aufstieg erweckte bei vielen 
MiBgunst und Neid. In erster Linie traten die eigenen Geschwister gegen den 
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machtigen Bruder auf. Es gab allerhand wiiste Streitigkeiten. In seiner heftigen 
Art lieB KNUT sich mehrfach zu Beleidigungen und.Drohungen hinreiBen, die er 
regelmaBig mit groBen und kleinen Gerichtsstrafen biiBen muBte. Darunter litt 
sein Ruf, so daB er bei der Neuwahl trotz StimJ;llenmehrheit vom Reichstag als 
Kandidat nicht mehr anerkannt wurde. Die Familienstreitigkeiten - in dem 
geschwisterlichen Komplott war Bruder PEHR der Hauptanfiihrer - nahmen kein 
Ende. Und als spater PEHR zum Abgeordneten gewahlt war, verlieB KNUT ver
bitterten Herzens seine Heimat. Aber selbst am fremden Ort hatte sich seine 
iiberlegene Personlichkeit in kurzer Zeit durchgesetzt; er wurde wieder 
einstimmig zum Abgeordneten gewahlt. Doch hatte ihn der Reichstag auch dies
mal, wegen der Angaben und Bemerkungen, die von friiher her gegen ihn vor
lagen, vom Stande ausgeschlossen. Gegen das Urteil gab es keinen Appell. Er 
muBte sich darein finden, dem politischen Leben fiir aIle Zeiten fernzubleiben. 
Daraufhin schaffte er sich in der neuen Gemeinde einen Wirkungskreis und hat 
fiir allerhand soziale Einrichtungen mit unermiidlicher Aufopferung seine Kraft 
eingesetzt. Er war, so sagt ein Biograph, eine Wikingernatur, er liebte es, 
sich mit machtigen Widerstandskraften zu messen, Streit zu suchen, um des zu 
erwartenden Sieges willen, der Gefahr zu trotzen und allen Feinden auf einmal die 
Spitze zu bieten. 

In seinem Hause sah KNUT auf peinliche Ordnung. Er fiihrte ein strenges 
Regiment. Seine Gewalttatigkeit schreckte selbst nicht vor seiner in jeder Hin
Bicht ausgezeiohneten Gattin zuriick. Es heiBt von ihm, daB er ihr unter anderem 
oft mit dem Stocke in der Hand die Wichtigkeit seiner V orschriften eingescharft 
habe. 

Und doch diirfen wir einen Zug nicht vergessen, der uns eine ganz andere 
Seite seiner Personlichkeit enthiillt. Als 74jahriger Mann hat er beim Tode seiner 
Frau, die wegen ihrer seltenen Eigenschaften als Hausfrau und Gattin iiberall 
geriihmt wurde, ein riihrendes Trauergedicht verfaBt. Auch bei verschiede
nen anderen Gelegenheiten hatte KNUT Trauergesange drucken lassen (so schreibt 
der Chronist), die auf ein Warmes Mitgefiihl, auf ein fiir poetische Eindriicke offe
nes Gemiit und lebhaft schaffende Einbildungskraft hindeuten. 

Nach LUNDBORGS Schilderung scheint KNUT PEHRSSON im Laufe der Jahr
zehnte offenbar ruhiger und milder geworden zu sein. Von den poetischen Trauer
gesangen, die ein ernstes, tiefes Gemiit verraten, wird auch erst im spateren Alter 
berichtet. Vielleicht konnten die zweifellos von der Mutter ererbten weichen 
inneren Regungen erst dann durchbreehen, als die rauhen Kampfinstinkte 
bei Nachlassen der jugendlichen Frische an Energie verloren hatten. Auf der 
Hohe seiner Kraft bietet KNUT das Bild einer unbeugsamen Gewaltnatur 
(vaterliches Erbteil), die sich nicht davor scheut, ihren Standpunkt unter Um
standen auch mit roher Gewalt zu vertreten. Er war ein reizbarer, streit
siich tiger, hera usfordernder Charakter; von unersch ii tter lichem Sel bst
vertrauen und ungeheurer Energie. 1m ganzen genommen war er zweifellos 
weniger hart und lieblos als der Vater. Bemerkenswert ist vor allem das durchaus 
uneigenniitzige Sicheinsetzen fiir soziale Ziele, das Aufgehen in der Arbeit 
fiir die Gemeinschaft. Er verwandte seine Kraft fiir das Gemeinwohl, 
wahrend der Vater in egozentrischer Weise seine Energie in kleinlichen Streite
reien und unfruchtbaren Prozessen erschopfte. Die gerichtlichen Konflikte hatte 

Hoffmann, Charakteraufbau. 8 
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KNUT in erster Linie seiner heftigen, reizbaren Gemiitsart zu verdanken. Nie
mals unternahm er, etwas, das gegen Recht und Gerechtigkeit verstoBen hatte. 
Sogar seine Feinde muBten zugeben, daB er ein gegebenes Wort stets einloste, 
selbst Wenn es gegen seinen ei~enen Vorteil ging. 

2. BENGT PEHRSSON (GroBbauer, Gerichtsbeisitzer) hatte keinen guten 
Oharakter. Sein ganzes Leben war mit Streit und HaB ausgefiillt. Er war unter 
den Geschwistern der Hauptgegner seines Bruders KNUT. Mit allen nur mog
lichen Mitteln versuchte er, ihn offentlich bloBzustellen und dadurch seine an
gesehene Stellung zu untergraben. Seine Gehassigkeit ging so weit, daB er sich 
nicht scheute, KNUT auf offener LandstraBe wie ein Rauber zu iiberlallen. Er 
brach allerhand kleinliche Streitereien vom Zaun, urn KNUT zu reizen und Ge
walttaten bei ihm zu provozieren. Spater lag er sich mit seinem Bruder PEHR in 
den Haaren, nachdem er vorher mit diesem zusammen gegen KNUT intrigiert 
hatte. Er behauptete einmal vor Gericht, aller Schaden, der ihm mit Willen 
und Gewalt angetan sei, komme von dem rachsiichtigen PEHR. Das ganze Land 
wisse, wie er jahrelang unter den Verfolgungen dieses Bruders habe leiden 
miissen. 

Die charakterologische Reizbarkeit und Gewalttatigkeit wurde durch un
verbesserliche Trunksucht noch mehr gesteigert. Mit Drohungen und Gewalt
taten War er rasch bei der Hand. Seine Lust an Zwietracht und an Prozessen 
hat, wie es heiBt, die Familie in Scham und Schande gebracht. HaB, MiBgunst, 
Neid und Rachsucht waren bei ihm die hervorstechendsten Oharakterziige. Sein 
eigenes Wohl opferte er auf, um andern Schaden und Nachteil zu schaffen. Vor 
allem konnte er nicht vertragen, daB sein Bruder KNUT tiichtiger war als er. Er 
ruhte nicht eher, als bis er diesen zu Fall gebracht hatte. Und als er KNUT nichts 
mehr anhaben konnte, wandte er sich gegen PEHR, von dem er sich nunmehr be
eintrachtigt und verlolgt glaubte. Trotz alledem war er ein tiichtiger Landwirt, 
der allerdings in der Begabung weit hinter KNUT zuriickstand. 

BENGT PEHRSSON ist der Typus eines rachsiichtigen, ewig gehassigen 
Querulanten, der seine eigene Schwache und Unzulanglichkeit in Form 
der Beeintrachtigung durch andere kompensatorisch umdeutete. Riick
sichtslos-egozentrisch, ohne Verantwortungsgefiihl; eine reizbare 
Kampfnatur, doch ohne SelbstbewuBtsein und innere Sicherheit. 
Er ist eine ins Minderwertige verzerrte Karikatur des Vaters mit absolut 
egoistisch gerichtetem Kampfeswillen, in die asthenische Einschlage 
(Neigung zu Insuffizienzgefiihlen) eingestreut sind (miitterliches Erbteil). 
Letzt~re geben ihm die Farbung des ressentimenterfiillten Querulanten. 

3. ELSA PEHRSDOTTER war ein kluges, aber boses Weib, die verkorperte 
Zwietracht und Gehassigkeit, auBerordentlich stolz und herrschsiichtig. Wehe 
dem, der ihr, auch ohne seinen ausdriicklichen Willen, ein Unrecht oder eine 
kleine Krankung zufiigte. Er hatte es bitter zu biiBen. Sie war verheiratet mit 
einem sehr friedlichen Manne, den sie voll und ganz in der Hand hatte. Sie diri
gierte bis zu einem gewissen Grade ihre Briider BENGT und PEHR; sie schiirte den 
Streit mit KNUT, dessen Ansehen auch ihr ein Dorn im Auge War. 

ELSA ist in ihrer egozentrischen Riicksichtslosigkeit, in ihrem un
beugsamen Herrscherwillen das leibhaftige Ebenbild des Vaters. Miitter
liche Oharakterziige treten bei ihr nicht hervor. 
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4. PEHR PEHRSSON (Sohn), GroBbauer und Gerichtsbeisitzer war, wie wir 
horten, einst aus der Wahlkonkurrenz mit seinem Bruder KNUT als Reichstags
abgeordneter hervorgegangen. Der Chronist schreibt: "das War der Sieg der 
Dummheit iiber das Genie, der Unbrauchbarkeit iiber die Tauglichkeit". "PEHR 
fehlte die Macht der Rede vollig und er War auch nicht durc4 irgendwelches An
sehen oder Vertrauen gestiitzt." Er war das Haupt der Verschworung gegen KNUT 
und ist nur auf dem Wege der Verleumdung und Verhetzung seines Bruders zu 
der Wiirde des Volksvertreters gelangt. Er ist in vieler Beziehung ein Ebenbild 
von BENGT, nur scheint dessen Eigenart bei ihm erhebIich gemildert zu sein. 

Die PEHRSSONS (s. Tabelle 6) zeigen uns, wie der iibersteigerte Kampf
trie b eine Familie durch Zwietracht und Uneinigkeit zersetzen kann; insbesondere 
dann, Wenn er sich mit egozentrischer Skrupellosigkeit verbindet. Diese 
Kombination finden wir beim Vater und bei allen Kindern mit Ausnahme von 
KNUT. 

Der asthenische Charakter der Mutter bringt jedoch in die Geschwister
serie gewisse individuelle Variationen hinein. Der Querulant BENGT ist ohne 
Einschlag von Insuffizienz- und Ohnmachtsgefiihlen nicht gut denkbar. 
Diese Eigentiimlichkeit kann nur von der Mutter stammen, denn der Vater 
zeichnet sich gerade durch ein gefestigtes SelbstbewuBtsein aus. Bei BENGT 
scheint die N eigung zu Insuffizienzgefiihlen als einziger miitterIicher Cha
rakterzug wirksam zu sein. Wir sehen daher in ihr einen Anlagekomplex von 
relativer Selbstandigkeit. Andere miitterIiche Eigenschaften fehlen. 

KNUT hat mit dem Vater das streitbar-heftige Gemiit und das geho bene 
SelbstbewuBtsein gemeinsam. Doch ist bei ihm die egozentrische Skrupel
losigkeit durch miitterliche Einschlage von Gemiitsweichheit und sozi
alen Tendenzen gemildert. Er ist der einzige unter den Geschwistern, der 
uneigenniitzig zu denken und handeln weiB. Die miitterIiche Schwache und 
Insuffizienz tritt bei ihm nicht wesentlich hervor. 

So konnen wir die Veranlagung der beiden PEHRSSON-Eltern erb
biologisch in folgende selbstandige Komplexe aufspalten: 

Beim Vater - starkes Kampfbediirfnis und egozentrische Skru
pellosigkeit; gehobenes SelbstbewuBtsein. 

Bei der Mutter - Neigung zu Schwache -und Insuffizienzgefiihlen; 
Gemiits'Weichheit und soziale Einstellung. 

Wir 'Wollen anschlieBend noch kurz aus der dritten Generation einen Sohn 
des KNUT PEHRSSON betrachten. 

KNUT (reizbare, streitsiichtige Herrennatur, riicksichtslos, unbeugsam und 
gemiitsweich, uneigenniitzig zugleich) war verheiratet mit HANNA LARS
DOTTER. Sie wird als sanfte duldsame Frau mit freundIichem Wesen, als fiirsorg
Iiche Hausfrau und treue Gattin geschildert; ein ungewohnlich guter Charakter. 

Der alteste Sohn, PER KNUTSON, 'Wurde Jurist (Rentamtmann), muBte 
jedoch wegen vielfacher Nachlassigkeiten im Dienst schon bald sein Amt 
quittieren. Er fiihrte ein derart wlistes Leben (Raufereien, Trunksucht und 
Vollereien), daB er alimahIich vom Verkehr mit der besseren Gesellschaft aus
geschlossen wurde. Eine Zeitlang noch versuchte ibn die Behorde in einer unter
geordneten Sekretarstellung zu halten, doch erwies er sich auch in ihr als vollig 
unbrauchbar. Nach dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst zog er sich in seine 
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Heimat zuriick, wo er als Schenkwirt sein Leben fristete. Es wurde ihm in spate
ren J ahren manchmal vorgeworfen, daB er gerne unredliche Leute bei sich be
herberge. 

Zweifellos ist PER in seiner streitsiichtigen und stark egozentrischen 
Art ein echter SproB seines Stammes und in gewisser Hinsicht auch ein Sohn seines 
Vaters. Doch unterscheidet er sich von diesem in wichtigen Punkten. Ihm 
fehlte einmal die uneigenniitzig-soziale Einstellung, vor allem aber der 
eiserne, unbeugsame Wille, der den Vater hochgebracht hatte. Er lieB 
sich in willensschwacher Passivitat gewissermaBen yom Schicksal und 
seinen eigenen Trieben leiten, anstatt mit aktiver Energie selbst das Steuer in 
die Hand zu nehmen._ Die erbbiologische Wurzel flir diese Eigenart der Willens
veranlagung konnte vielleicht in der miitterlichen Veranlagung zu suchen 
sein; denn sanfte Naturen zeichnen sich in der Regel durch einen Mangel an 
Willensturgor aus. 

Abgesehen von der Eigenschaftsisolierung gibt uns auch die Familie PEHRSSON 
Beispiele fiir die erb biologische Strukturverschie bung einzelner Charak
tertendenzen. Ich erinnere nur an die Gemiitsweichheit bei KNUT PEHRSSON, die 
bei,ihm von der harten und unbeugsamen Tyrannennatur mehr oder weniger zu
gedeckt wurde, wahrend sie bei der Mutter im Zentrum der Personlichkeit stiilid: 
Oder an die Willensschwache des Enkels PER KNUTSON, die seine Personlichkeit 
voll und ganz beherrschte, bei der Mutter wohl nur eine mehr periphere und von 
anderen Ziigen modifizierte Rolle spielte. Auch hier kommen durch die Struktur
verschiebung bei den Kindern ausgesprochene Verzerrungen der elterlichen 
Eigenart zustande. 

Ausdriicklich mochte ich noch einmal betonen, daB unsere Versuche flirs 
erste roh und psychologisch simplifizierend anmuten miissen. Doch wird daran 
die Brauchbarkeit der Methode nicht scheitern. 1m letzten Kapitel werde ich 
darauf hinweisen, was fiir Schwierigkeiten (vor allem begrifflicher Art) zu iiber
winden sind, ehe wir absolut einwandfreie Ergebnisse erwarten diirfen. 

Wenn wir bisher in unserer Analyse die Beziehungen der einzelnen Anlage
elemente zueinander nur gestreift haben (s. erbbiologische Strukturver
schie bungen), so kann uns doch gerade hier die Erbbiologie manche interessante 
Einblicke gewahren. Ganz besonders zeigt die Untersuchung komplizierter Per
sonlichkeiten, wie gegensatzliche Tendenzen sich in einem Individuum zu
sammen finden konnen, und was fiir psychologische Mechanismen und charak
terologische Eigentiimlichkeiten auf diese Weise zustande kommen. Diese 
Charakterantinomien und zunachst ihr besonderer Fall - die Kompen
sation - sollen uns in den folgenden Kapiteln beschaftigen. 

4. Die Kompensation. 
Wir haben einen schiichternen, autistisch-weltfremden Traumer und Schwar

mer vor uns, der sich selbst als "ungliickliche Figur" fiihlt und nur mit Angst 
und Zagen den Mitmenschen gegeniiberzutreten wagt. Wenn es diesem Men
schen im Lauf der Zeit etwa gelingt, die Welt zu verachten, sich hoch iiber sie 
erhaben zu fiihlen und diese MiBachtung deutIich zur Schau zu tragen, so nennen 
wir diesen Vorgang mit ADLER eine Kompensation. Das peinliche Gefiihl 
der eigenen UnzulangIichkeit, der eigenen Insuffizienz wird durch die Steigerung 
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des Selbstwettbewu13tseins uberwunden. Dies kallll mehr oder weniger plOtzlich 
geschehen, aber auch in Form eines allmahlichen Entwicklungsprozesses. Vor
bedingung fUr den Kompensationsmechanismus ist das beschamende GefUhl 
der eigenen UllZulanglichkeit, der Schwache und Unsicherheit in irgendeiner 
Beziehung. Erst auf der Basis dieses inneren Erlebnisses kOllllen die Antriebe 
erwachsen, die sich eine Erhohung d. h. Sicherung des PersonlichkeitsgefUhles 
zum Ziele setzen. Es ist dabei prinzipiell gleichgilltig, ob dieser Vorgang sich 
voll bewu13t oder mehr weniger unbewu13t vollzieht. Letzten Endes ist es stets ein 
Sichhinwegtauschenwollen, fUr das der Bewu13theitsgrad gallZ unwesentlich ist. 

ROUSSEAU l } ist ein typisches Beispiel. Er schreibt selbst uber die Zeit seiner 
philosophischen Erweckung: "Ich war innerlich umgewandelt; meine Bekannten, 
meine Freunde erkallllten mich nicht wieder. Ich war nicht mehr jener schuch
terne, eher verlegene als bescheidene Mensch, der sich weder zu zeigen noch zu 
reden wagte, den ein mutwilliges Wort aus der Fassung brachte und dem der 
Blick einer Frau alles Blut in die Wangen trieb. Kuhn, stolz, unerschrocken 
zeigte ich uberall eine urn so festere Sicherheit, als sie schlicht war und mehr in 
meiner Seele als in meinem Au13eren herrschte. Die Verachtung, welche mir 
eine tiefdringende Betrachtung fUr die Sitten, Grundsatze und Vorurteile meines 
Jahrhunderts eingeflo13t hatte, machte mich unempfindlich gegen die Spotterei 
derer, die sie teilten, und ich zermalmte mit meinen Ausspruchen ihre Wortlein, 
wie man ein Insekt zwischen seinen Fingern zerdruckt. Welche Wandlung!" 
Damit hatte er seine Verlegenheit und Schuchternheit uberwunden. Er gewann 
einen herrlichen Sieg uber die ode Scheinkultur seiner Zeit. Seine Weltanschau
ung bedeutete fUr ihn die Kompensation seiner MinderwertigkeitsgefUhle. 

Dieser Kompensationsmechanismus spielt in der menschlichen Psychologie, 
insbesondere beim differenzierten Kulturmenschen, eine gro13e Rolle. Wir kennen 
die verschiedensten Formen. 

So sind z. B. Menschen mit schwerblutiger Lebensauffassung oft kaum als 
Depressive zu erkennen [SCHNEIDER2)]. Sie sind nach au13en hin durchaus nicht 
immer still und gedruckt. Sie steigern sich vielmehr oft in eine ubertriebene Heiter
keit und Betriebsamkeit hinein, in der ihnen gar nicht wohl ist (Angst- oder 
Fluchtmanie). Die lebensunfrohe Stimmung, Grubelsucht und Skrupulositat 
versteckt sich hinter einer Maske anscheinend unkomplizierter Frohlichkeit. 
N ur wer diese Menschen naher kennt, sieht ihre Achillesferse. 

Nicht selten entwickelt sich auf dem Boden des depressiven Temperamentes 
eine andere Kompensation in Form der Neigung zur SelbstUberhebung und 
Selbstuberschatzung. Namentlich kulturell hoherstehende Depressive vergleichen 
sich gern mit denen, die es innerlich leicht und gut haben, die meistens einfachere, 
schlichte und auch wohl flachere Menschen sind. Sie sehen auf diesen Durch
schnittstypus herab. Und so wandeln sie fUr ihre Person den eigenen Defekt in 
etwas Erstrebenswertes urn. Es bedeutet dallll das Ansichleiden etwas Vor
nehmeres; sie empfinden sich als differenziertere, als aristokratische Menschen 
und geben dies auch au13erlich durch eine entsprechende Gesamthaltung kund. 

1) HEIDENHAIN, A.: J. J. Rousseau. Personlichkeit, PhiIosophie und Psychose. - Grenz
fragen des Nerven- u. Seelenlebens. H.117. Mtinchen: J. F. Bergmann 1924. 

2) SCHNEIDER, K.: Die psychopathischen Personlichkeiten. Handbuch d. Psychiatrie von 
Aschaffenburg. 1923. 
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AIle selbstunsicheren Naturen, die nach Geltung streben, neigen in hohem 
MaBe zur Kompensation. Vermoge ihres Ehrgeizes, eines mehr oder weniger star
ken Machtstrebens, versuchen sie, dem Gefuhl der eigenen Minderwertigkeit 
auszuweichen oder wenigstens die Unsicherheit nach auBen zu verbergen. Die 
innere "Selbstwertleere" und "Selbstwertsuche"l) drangt nach einer 
mehr oder weniger eindrucksvollen Fassade, die die Mitmenschen tauschen oder 
gar abschrecken SOll2). So kann sich die innerlich gefiihlte Schwache verschanzen 
hinter stolzem, anspruchsvollem oder gar herausforderndem Auftreten (Schuch
ternheit - Frechheit). Lautes Prahlen und Renommieren, Besserwissen und Recht
haberei verdeckt die Angst, nicht anerkannt und nicht beachtet zu werden. Die 
Leistungen anderer mussen ehtwertet werden, um die eigene Insuffizienz zu uber
tauben. Muhsam und auBerst beschwerlich schwingt sich der ungestillte Ehrgeiz 
an einer unduldsamen, gehassigen Lebenseinstellung empor, wie sie fiir den 
Ressentimenttypus charakteristisch ist. Mit rucksichtsloser Herrenmoral wehrt 
sich der zarte Hyperasthet gegen die rauhe Wirklichkeit, der er sich sonst nicht 
gewachsen fiihlt3). GroBenwahnsinnige Eitelkeit und mude gonnerhafte Blasiert
heit sind gleichermaBen Heilmittel fiir den bohrenden Schmerz der eigenen 
Sc4wache. 

Bei Menschen mit verfeinerter ethischer Einstellung formt sich das 
kompensierende Selbstwertgefiihl einen Idealtypus, mit dem man in Ehren be
stehen kann. Es wird eine Rolle gespielt, vor der sich das lch nicht zu schamen 
braucht. Konfabulatorische Tendenzen (Neigung zum Schwindeln) werden ein
gehiillt durch eine an Fanatismus grenzende Wahrheitsliebe. Aggressive Macht
geluste verstecken sich nicht selten hinter der Maske ubertriebener Gewissens
angst und Skrupulositat. Antimoralische Tendenzen werden durch hoch
geschraubtes ethisches Pathos, durch pharisaische Bigotterie und moralischen 
Fanatismus zum Schweigen gebracht. Wilde, leidenschaftliche Triebe drohen 
die Seele in den Abgrund zu stoBen; da schafft sich das lch wirksame Sicherungs
tendenzen, die der reiBenden Flut einen festen Damm entgegenstellen. Welt
verneinende Askese, lebensfeindliche Selbstzerfleischung sollen die Stimme des 
Blutes ubertOnen. So findet der ethische Ehrgeiz seine Befriedigung 
vor sich selbst und vor den Menschen ("Nur wer die Sunde kellllt, fiir den gibt 
es ein Paradies"; HABERLIN). 

Ein anderer Idealtypus setzt sich hochwertige Leistungen zum Ziel. 
Auch hier begegnen wir vielfach dem gleichen Kompensationsmechanismus. 
Der Aufwand eines tatkraftigen energischen Wirkens und Schaffens wird keines-

1) STORCH, A.: Zur Psychologie und Pathologie des Selbstwerterlebens. Arch. f. d. ges. 
Psycho!. Bd.37. 1918. 

2) Selbstverstandlich konnen auch korperliche Momente (Schwache, Plumpheit, 
Zwergwuchs, Verkriippelung usw.) die Wurzel der Kompensation bilden. Die physische 
Schwerfalligkeit soll durch geistige Beweglichkeit iibertont werden. Der Buckelige gleicht 
seine Schwache aus durch gehassiges Ressentiment. UTITZ geht naher auf die Frage ein, 
wie der Korper zu einem Moment der Charaktergestaltung werden kann. 

3) SCHUBARTS Leben und Gesinnungen. Von ihm selbst im Kerker verfaBt. (Biicherei 
deutscher Autobiographen. Bd.1. Liibeck: Antaeus-Verlag). "Eine der unbegreiflichsten 
Erscheinungen ist mir diese, daB, so wie es unter den Menschen Leute gibt, die das Bose unter 
einer heuchlerischen Maske verbergen, auch Heuchler von der entgegengesetzten Art er
scheinen, die das Gute verstecken und das SchlinIme herauskehren. Ein Phanomen, das ich 
mir nie zu erklaren imstande war." 
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wegs immer von unkomplizierten, robusten Kraftnaturen geleistet. Oft sind es 
selbstunsichere, nervose, sensible Personlichkeiten, deren Ehrgeiz extravagante 
Bluten treibt. Eine ahnliche Kontrastierung beobachten wir auch bei Naturen, 
die besonders unerschrocken und wagemutig erscheinen. Es gibt Menschen mit 
furchtsamer, angstlicher Lebenseinstellung, denen die eigene Feigheit zur un
ertraglichen Qual wird. Ihr Ehrgefuhl zwingt sie dazu, die innere Beschamung 
durch heldenmutige Tapferkeit, ja durch verbohrte Herausforderung des Schick
sals zu betauben. 

Nicht selten stehen sich mystische und rationale Einstellung in kompen
satorischer Antithese gegenuber. Vielfach ist iibersteigerte rationale Begrifflich
keit eine Sicherung gegen das drohende Versinken in eine mystische Innenschau. 

Dnter Dmstanden kann del' Kompensationsmechanismus zu einer aus
gesprochen antisozialen, gesellschaftsfeindlichen Einstellung fiihren. 
lch entnehme der Verbrechersammlung von A. v. FEuERBAcn1) einen sehr 
instruktiven Fall. 

ANNA MARGARETHE ZWANZIGER war klein von Wuchs, hager, schlef und verwachsen: 
kurzum ein Bild von HaBlichkeit mit bleichem, magerem, durchfurchtem Gesicht. Das ist 
zu viel lVIiBgeschick fiir ein eitles, gefallsiichtiges Weib. Je alter sie wurde, desto heftiger 
und leidenschaftlicher drangte das Geltungsverlangen nach Befriedigung, die ihr nicht be
schleden sein sollte. Von Haus aus kalt und gefiihllos veranlagt, wurde diese Seite ihres 
Wesens mehr und mehr zugespitzt. Ihr inneres Ungliick trieb sie zu Harte und Boshaftigkeit, 
zu MenschenhaB und Menschenverachtung. Immer wieder versuchte sie als Hausfraulein 
oder Haushalterin hochfliegende ehrgeizige Heiratsplane zu verwirklichen. Unter der Maske 
demutsvoller, schlichter Vertraulichkeit und Redlichkeit wuBte sie sich die Herzen ihrer 
Umgebung zu gewinnen. Doch wehe den Menschen, die ihre Kreise storten. Gegen sie ging 
sie mit riicksichtsloser Grausamkeit vor. Gift war ihr Machtmittel, mit dem sie kiihl berech
nend und geschlckt aIle Personen aus dem Wege raumte, die ihr unbequem wurden. War 
ihr Dienstherr verheiratet, so wurde die Gattin aus der Welt geschafft. Bemerkte sie bei 
einem ledigen Hausherrn, daB er zarte Bande anzukniipfen suchte, muBte das Liebesobjekt 
bei einem zufalligen Besuch den Gifttrank schlucken. Oder sie versetzte den Hausherrn in 
einen gelinden, aber anhaltenden Giftrausch, so daB die Verlobung infolge chronischen 
Siechtums des Brautigams zur Aufliisung kam. Wollte er auch dann nicht parieren, gab 
sie ihm den TodesstoB. Sie zog von einem Schauplatz ihrer grauenhaften Machtgier zum 
andern. In jeder Stelle wiederholten sich dieselben merkwiirdigen Begebenheiten; ihr Ab
gang war stets mit gewissen Krankheiten oder Todesfallen der Beteiligten verbunden. Bis 
ihr endlich nach jahrelanger "fruchtbarer" Tiitigkeit das Handwerk gelegt wurde. Dann 
kam ihre heimtiickische Falschheit und Verlogenheit, ihre unmenschliche Grausamkeit und 
Brutalitat erst in vollem Umfange zutage. Sie leugnete hartnackig und verleumdete Un
schuldige. So blieb sie bis zu ihrem Henkerstode, obwohl der Beweis in jeder Beziehung alB 
geschlossen gelten konnte. 

Die Psychologie dieses Falles ist durchsichtig. Das Gefuhl del' korperlichen 
Minderwertigkeit war fUr sie, die eitle, geltungssuchtige Frau, unertraglich. Sie 
sehute sich nach Erlolg, nach einer Machtposition, die sie jedoch mit allen er
laubten Mitteln nicht eITingen konnte. Sie griff zum Gift, mit dem sie ohue viel 
Federlesens uber das Leben ihrer Mitmenschen entschied, soweit sie ihr lastig 
waren oder sich ihren Planen ostentativ widersetzten. J a, im Laufe del' Zeit liebte 
sie dieses Gift, wie etwa del' FeldheIT seine Soldaten; das Gift, das ihr die Moglich
keit gab, uber das Schicksal ihrer Mitmenschen zu verfugen wie uber Schach
figuren. Es war ihre Rache an del' Mitwelt, die ihr das ertraumte Gluck versagte. 

1) FEUERBACH, A. v.: AktenmaBige Darstellung merkwiirdiger Verbrechen. 3. Auf!. 
Frankfurt a. M. 1849. 
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E. SCHMIDT!) hat vor kurzem ausgefiihrt, daB diese Kompensationspsycho
logie die Leitlinie fUr viele Verbrechertypen darstellt. Minderwertigkeits
gefiihle, oft ungewohnlich stark entwickelt, treiben das Individuum zum er
sehnten Ziel der tJberlegenheit. Dieses Machtstreben richtet sich aber auf 
Grund eines erheblichen Mangels an Mitgefiihl in riicksichtsloser Brntalitat gegen 
die Gemeinschaftsinteressen, die als hinderlich und storend empfunden werden. 

Die Uberlegenheit wird auf drei verschiedenen Wegen erreicht. Zunachst 
durch Trotz und negativistisches Verhalten gegeniiber Institutionen, 
welche Anerkennung verlangen; Beschimpfung religioser Gemeinschaften, scham
lose unziichtige Handlungen als Vergehen gegen die Sitte; Anarchismus und 
Aufruhr als Verneinung des Staatsgedankens (s. MAx HOLz). Ein zweite Moglich
keit der Machtgewinnung ist die Entwertung des Mitmenschen, so z. B. 
Freiheitsberaubung, Totung des Nebenbuhlers oder der ungetreuen Geliebten, 
Mord an lastigen unbequemen Personen, Bedrohung, Erpressung und endlich die 
Notzucht (hervorgehend aus einer gewissen Unsicherheit dem Weibe gegeniiber 
mit dem Versuch, eine Situation zu schaffen, in der der Mann durch seine phy
sischen Krafte der unbedingt Uberlegene ist). Ein dritter Typus ist der Rauber 
als,Held und Herr (der volkstiimliche RINALDO RINALDINI), der durch Ver
brechen Ruhm und Ansehen erwerben mochte. Hierher gehoren auch die po
litischen Verbrechen unreifer Jugendlicher. 

Diese Beispiele mogen geniigen, um die vielen Moglichkeiten der Kompen
sation zu zeigen. 

Man fiihlt sich versucht, zu fragen, welcher einigermaBen differenzierte 
Mensch etwa nicht kompensiert. Tatsachlich ist denn auch dieser Mechanismus 
auBerordentlich weit verbreitet. Selbstverstandlich miissen wir uns aber vor 
einer lJbersteigerung des Begriffes hiiten. Wir diirfen nicht ohne weiteres jedes 
charakteristische "AuBenbild" (MULLER-FREIENFELS) eines Menschen kurzer
hand als Kompensation deuten. Es gibt selbstbewuBte, energische, eitle, aggres
sive Menschen, bei denen wir vergeblich nach Minderwertigkeitsgefiihlen suchen, 
deren Eigenart einfach und unkompliziert aufgebaut erscheint. Die Diagnose 
der Kompensation laBt sich haufig nur mit Rilfe der psychologischen Selbst
schilderung stellen; und zwar in all den Fallen, wo der Beobachter nicht ohne 
weiteres die iibersteigerte Selbstwerterhohung als Kompensation fiihlen kann, 
wo wir also (nach dem harmonischen Gesamteindruck) von einer gutgelungenen 
(gut ausbalancierten) Kompensation reden konnen. In der Mehrzahl der FaIle 
aber wird sich die Tatsache der Kompensation dem geschulten Beobachter ohne 
weiteres aufdrangen. Man hat den Eindruck einer maskenartigen Scheinbildung, 
einer Attrappe. In der oft bizarren, iibertrieben pointierten AuBenfassade liegt 
etwas Unsicheres, Ralbes und Unechtes. Man hat das Gefiihl, daB der Betreffende 
sich trotz aller Bemiihungen in seiner Raut nicht recht wohl fiihlt, daB er nur mit 
krampfhafter Anstrengung das innere Gleichgewicht halten kann. 

So ist es auch zu erklaren, daB man die kompensierenden Eigenschaften nicht 
als eigentliche Personlichkeitsbestandteile gelten lassen mochte. Man spricht 
von "nur Fassade", "nur Oberflache" und will damit sagen, daB der Kern des 
Charakters ein ganz anderer ist. Diesen muB man kennen, so heiBt es, man muB 

1) E. SCHMIDT: Individualpsychologie und Strafrecht. Internationale Zeitschrift fiir 
Individualpsychologie. Jahrgang 2. 1923. S. 40. 
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die unechte Maske abreiBen, Wenn man einen Menschen richtig beurteilen will. Die 
kompensierenden Eigenschaften werden damit als etwas Unwesentliches beiseite 
gesehoben. Man betraehtet sie wohl als einen nebensaehlichen Befund. Und da 
mogen viele mit diesem Gedankengang die Vorstellung verbinden, daB die Art 
der Kompensation mit der Anlage des 1ndividuums nichts zu tun habe, daB man 
sie unter allen Umstanden dureh eine bestimmte Erziehung und Sehulung lernen 
("sich anqualen") kanne. Diese Auffassung halte ich nur fiir bedingt riehtig. 
Auch UTITZ sprieht davon, daB wir beim Charakter keineswegs nur die tiefste 
Schicht beriicksiehtigen sollen. Das gibt nur ein verzerrtes Bild. Aueh die so
genannten "belanglosen" AuBerlichkeiten sind wichtig. Fiir die Kompensation 
laBt sich diese Auffassung direkt beweisen; denn bei auBerordentlich vielen Fallen 
- und dit;lse mochte ich zunachst allein ins Auge fassen - ist die Riehtung 
der Kompensation durch anlagemaBig gegebene Momente pradestiniert. Das 
laBt sich zunaehst einmal durch die Betraehtung mancher Einzelindividuen 
stiitzen. 

Ein Beispiel moge dies erlautern: Ein junger Mann pflegt das Gefiihl der 
inneren Schwache und Minderwertigkeit durch ein robustes, heiteres, burschi
koses, iiberlegen-sarkastisches Wesen zu iibertrumpfen. Er spielt diese Rolle 
mit einer gewissen sehlagfertigen Geschicklichkeit ohne Riicksicht darauf, daB 
er oft verletzend wirkt. Er will um jeden Preis imponieren, er will Eindruek 
machen und beachtet sein. So sieht ihn der fremde Beobachter. 1m kleinen Kreis 
bei guten Freunden und Bekannten fallt diese rauhe auBere Riille von ihm abo 
Da lernt man iiberraschenderweise einen Menschen kennen, der unter mancherlei 
Noten, unter verzweifelten Stimmungen zu leiden hat, der die ruhige kraftvolle 
Sicherheit dem Leben gegenuber durchaus vermis sen laBt. Rier sehen wir, so 
konnte man sagen, sein wahres Gesicht. Die Rolle der Selbstwerterhohung ist 
"nur" eine miihsam aufgebaute "Fassade", mit der er die Mitmenschen und viel
leicht aueh sich selbst tauschen mochte. Und doch werden wir anders 
denken, wenn wir den Entwicklungsgang naher betrachten. Als Kind, 
etwa bis zur Reifezeit, sehien dasselbe AuBenbild robuster Frohlichkeit und 
iiberlegener Frechheit durch keinerlei komplizierte Mechanismen gestOrt, was 
ja iiberhaupt in diesem Lebensalter selten ist. Er machte den Eindruck eines ge
sunden, natiirlichen, kraftstrotzenden Lausbuben. Erst allmahlich in der Puber
tatszeit wuchs die Depressionsneigung, das Gefiihl der Unsicherheit, der inneren 
Unzulanglichkeit in die selbstsicher-expansive jugendliche Personlichkeit hinein. 
Diese 1nsuffizienz formte dann die ursprungliche Eigenart zu einer iibertrieben 
pointiert anmutenden Maske um. - Wir sehen also, daB die spatere kompen
sierende Eigensehaft schon auf einer fruheren ontogenetischen Stufe vorhanden 
war, ehe iiberhaupt eine Kompensation notwendig wurde. Diese Eigenschaft, 
an deren anlagemaBiger Bedingtheit wir kaum zweifeln konnen, wird spater zur 
Kompensation, d. h. zur Ubertaubung der geringen Lebenstiichtigkeit beniitzt. 
Mit andern Worten, die Kompensation geht hier den Weg einer bestimmten, in 
der individuellen Anlage gegebenen Eigenart. 

Ganz besonders deutlich wird nun aber die konstitutionelle Begriindung 
der Kompensationsrichtung, wenn wir erbbiologische Beispiele zu Rate 
ziehen.1) 

1) s. auch HOFFMANN, H.: Uber Temperamentsvererbung. 
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1. Ein junges Madchen mit iiberaus zarter hyperasthetischer, sensibler 
Innenstruktur, die sehr leicht durch den rauhen Alltag ins Wanken gerat, pflegt 
ihre verwundbare Seele hinter der Maske naiv-harmloser Frohlichkeit, hinter 
einem frischen, muntern, natiirlichen Wesen zu verbergen. Sie ist begeistert fiir 
humanitare und soziale Probleme, fiir die sie sich trotz ihrer schwachen Krafte 
mit riihrender Energie aufopfert. 

Ihr AuBenbild - wir wiirden sagen: ihre Maske, mit der sie Fernstehende 
unabsichtlich "tauscht" - entspricht in groben Ziigen der Veranlagung ihrer 
Mutter. Diese ist eine frische, bewegliche, geistig regsame, tatige Frau von 
selbstverstandlicher, unkomplizierter innerer Festigkeit, gemiitvoll, weich und 
natiirlich, wie wir es bei echten zyklothymen Naturen finden. Das miitterliche 
Erbteil gibt der Tochter die Fassade. 

Der innere Kern sensibler Empfindsamkeit weist dagegen auf den Vater 
zuriick, der nun seinerseits wieder in anderer Weise sich sein AuBenbild formte. 
Er deckte seine hyperasthetische Verletzbarkeit durch vornehm.steife, aristo
kratische Gemessenheit, durch kiihlen gesellschaftlichen Formalismus zu, der 
sich niemals etwas vergibt. 

Elo ist gewissermaBen der Kern, d. h. die vom Vater ererbte Eigenart von der 
miitterlichen Anlage sorgsam umhiillt. 

2. Ein Sohn spielt die Rolle seines Vaters. Er m6chte sein wie dieser, ein 
Eisenkopf, mit breitem, selbstbewuBtem Auftreten, originell, voll lustiger Ein
falle und Schnurren, ein angenehmer Gesellschafter mit urwiichsigem Humor. 
Doch gelingt dem Sohn diese Selbstdarstellung nur schlecht. Trotz einer gewissen 
Ahnlichkeit hat sein Auftreten etwas Verzerrtes, Karikiertes. Er wirkt als 
;,komische Figur"; bizarr, steif, lappisch, albern. Es fehlt ihm die Urwiichsigkeit, 
das Feste, Selbstsichere und Geschlossene der Personlichkeit des Vaters. Dafiir 
ist ein von der Mutter ererbter Defekt an innerer Kraft und Selbstbehauptung 
verantwortlich zu machen, so daB die vom Vater iiberkommene Eigenart zur 
hohlen Maske herabgewiirdigt wird. 

3. Stolz, unnahbar, kiihl und gemessen erschien das AuBenbild der Tochter, 
mit dem sie eine versteckte innere Unsicherheit zu kompensieren vermochte. 
Ihre im Grunde schiichterne und verzagte Wesensart stammte vom Vater, der 
sich nur miihsam im Lebenskampf behauptete. Gegen dieses Erbteil wehrte 
sich das Blut der Mutter, die selbstbewuBt erhobenen Hauptes ihren Weg ging, 
ohne sich durch bose Nachbarn darin st6ren zu lassen. So hatte denn die Tochter, 
der diese miitterliche Anlage zur Verfiigung stand, einen festen Wall aufgebaut, 
hinter dem sich die innere Schwache verschanzen konnte. 

Man warde noch eine Unmenge von Beispielen finden k6nnen, um unsern 
Grundgedanken zu erharten. Immer wieder wiirden wir feststellen, daB die 
Kompensation vorhandene Anlagen, ererbte Dispositionen sich zu 
nutzen macht. 

Wir werden auf Grund unserer Betrachtung nunmehr die Kompensation mit 
ganz andern Augen ansehen. Wir werden bei einem bestimmten AuBenbild eines 
Menschen nicht mehr davon reden, daB es sich "nur" um eine unwesentliche 
Fassade handelt, die man bei der Charakterbeurteilung ruhig beiseite stellen 
kann. Vielmehr werden wir auch die kompensierende Eigenart als einen echten 
Pers6nlichkeitsbestandteil auffassen miissen, neb en dem allerdings noch andere 
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wichtige Momente sich Geltung verschaffen mochten. Die Art der Kompensation 
eines Menschen gehort zu seinem innersten Wesen, trotzdem sie uns vielfach als 
unecht und gewaltsam vorgeschoben erscheint. 

Das Problem ist nun keineswegs mit der Feststellung einer konstitutionellen 
Basis der Kompensationsrichtung zu Ende gefiihrt. Unwillkiirlich muB man sich 
fragen, wodurch denn iiberhaupt die Ursache der Kompensation anlagemaBig 
begriindet ist, welche Bedingungen gegeben sein miissen, daB der Kompensations
mechanismus verwirklicht werden kann. Es ist ja eine bekannte Tatsache, daB 
es genug selbstunsichere, insuffiziente, hyperasthetische Menschen gibt, die nie
mals in ihrem Leben einen Kompensationsversuch unternehmen. Sie erscheinen 
nach auBen gleichermaBen so, wie sie auch inn en aufgebaut sind. Sie bemiihen 
sich nicht, den Mitmenschen imposanter und selbstsicherer zu erscheinen. Sie 
sind frei von dem Ehrgeiz, vor ihrem eigenen Ich etwa kraftvoller und energischer 
dazustehen, als sie "in Wirklichkeit" sind. Ihr Charakter liegt auch fiir den Fern
stehenden offen und klar zutage. Was fehlt bei diesen Menschen, daB sie gar 
nicht an eine Kompensation denken 1 Welche Eigenschaft miiBte man ihnen 
zugeben, damit eine Kompensation zustande kame 1 Zunachst einmal - das 
ist psychologisch ohne weiteres klar - muB eine bestimmte Schwache, irgend
eine Minderwertigkeit in bestimmter Richtung vorhanden seinI). Ferner muB 
diese Schwache subjektiv als unangenehm, als etwas Beschamendes und Ver
werfliches empfunden werden. Und das ist, wie WEININGER2) nachdriicklich 
betont hat, nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung moglich. Die Selbst
erkenntnis, die zur Aufdeckung unserer eigenen Fehler notwendig ist, pflegt in 
der Regel den komplizierten, vielseitigen, stark antinomisch aufgebauten Men
schen am besten zu gelingen, wesentlich schlechter meistens den sog. unkom
plizierten, d. h. den einfachen, einseitig orientierten Personlichkeitstypen. Um 
sich selbst (bzw. die eigene Wesensart bei einem andern) zu erkennen, muB man 
auch anders sein. Die Zweiheit ist die Bedingung des Bemerkens und Be
greifens. Wenn man eine Schwache bei sich selbst erkennen solI, so muB man auch 
deren Gegenteil in sich haben. Von dem entgegengesetzten Pol aus kann man 
sie so recht studieren und betrachten; man kann sie auf diese Art auch am leich
testen verachten lernen. So kannte ZOLA den Impuls zum Lustmord deswegen 
so gut, weil in ihm selbst noch vieles andere war. Und SHAKESPEARE zeigt eine 
solche ausgezeichnete Einfiihlung in die Gemeinheit des Falstaff, in die Schurken
haftigkeit des Jago, weil auch noch gegenteilige charakterologische Tendenzen 
in ihm entwickelt Waren. Je mehr menschliche "Typen" und deren Gegensatze 
ein Mensch in sich vereinigt, desto groBere Selbst- und Menschenkenntnis 
besitzt er. Dieser Gedanke WEININGERS ist auBerst einleuchtend; er laBt 
sich auch mit unseren erbbiologischen Beispielen in Einklang bringen. Bei 
der anlagemaBig fundierten Kompensation finden wir in der Regel gegensatzliche 
Strebungen in einein Individuum vereinigt, die zu einander in einem bestimmten 
Kampfverhaltnis stehen. Ein solches Gegensatzpaar ware Z. B.: Aggressiv-

1) Die Wurzeln der Minderwertigkeitsgefiihle konnen in den verschiedensten Personlich
keitselementen stecken. Eine sehr wichtige Rolle spielt hier die sexuelle Veranlagung, 
deren Abwegigkeiten (s. KRONFELD in Kap. II) im Sinne unertraglichen Leidens sich mannig
faltig bei der Charaktergestaltung auswirken konnen. 

2) WEININGER, 0.: Geschlecht und Charakter. 25. Auf I. Wien u. Leipzig: W. Braumiiller. 
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sadistische Schadigungstendenzen und andrerseits starke Sympathie
gefiihle oder intensive soziale Tendenzen. Die Minderwertigkeit kann 
erst dadurch gefiihlt werden, daB ein Personlichkeitsteil den andern gewisser
maBen beurteilt. Ohne Antinomie kommt keine Insuffizienz und a,uch keine 
Kompensation zustande. Der Sinn der Kompensation liegt in der Regel darin, 
daB das niitzliche, erstrebenswerte (nicht immer das "gute", hoherwertige) Extrem 
zur Umhiillung des Gegensatzes dient. Und dies geschieht durchdie Kraft eines 
weitverbreiteten menschlichen Triebes, der auf Selbstachtung oder Fremd
achtung, auf GroBe, Selbsterhohung, Macht und Geltung gerichtet ist. Dieser 
Trieb muB eine gewisse Starke, eine gewisse Potenz haben, damit die zur Kompen
sation erforderliche Aktivitat (Antrieb) aufgebracht werden kann. Trifft das 
nicht zu, so bleibt der Kompensationsmechanismus latent. Mit andern Worten 
kann auch dann, wenn ein bipolarer Personlichkeitsaufbau vorhanden ist, die 
Kompensation ausbleiben, Wenn der Geltungsdrang zu schwach, zu wenig nach
haltig ist. Welche von zwei gegensatzlichen Tendenzen im AuBenbild Ver
wendung findet, das hangt einmal ab von dem gegenseitigen Kraftverhaltnis der 
Kontraste, zum andern von der bestimmten Richtung des Ehrgeizes, d. h. von der 
vorwiegenden Interesserichtung des Individuums. Diese greift dirigierend in 
den Kompensationsmechanismus ein. - Es ist eine sehr merkwiirdige Tatsache, 
daB sich die Gegensatze der Kompensation gelegentlich auch imauBeren Habi
tus ausdriicken. Ich denke dabei z. B. an die Menschen, deren Profil herbe 
Energie und Strenge zeigt, wahrend das Gesicht (en face) zart, weich und gemiit
voll erscheint. Ahnliche Disharmonien konnen bestehen zwischen Augenausdruck 
(weich) und Mundform (schroff, straff, verkniffen) oder Haltung und Sprech
weise usw. Man kann dann gewissermaBen den Anlagekontrast schon auBerlich 
ablesen. Hierher gehoren im weiteren Sinne auch die Mischformen der KRETSCH
MERschen Korperbautypen (pyknischer Kopf auf asthenischem Korper usw.). 

Neben dieser vorwiegend konstitutionell 1;Iedingten Kompensation 
mochte ich noch eine andere Moglichkeit gelten lassen, die im gewissen Grade 
durch das Milieu geschaffen wird. Die Milieutheoretiker werden darin recht haben, 
daB in einer Anzahl von Fallen das Moment der Schulung, Erziehung, der Berufs
atmosphare und der allgemeinen Lebenssituation die Kompensation in eine 
bestimmte Richtung treibt. Erforderlich ist auch hier ein starker Trieb nach 
Selbsterhohung, das lebhafte Bediirfnis, vor sich selbst und bei andern Achtung 
und Geltung zu besitzen. Doch liegen bei dieser milieuabhangigen Kompensation 
andere Personlichkeiten zugrunde. Es sind Menschen mit weicher, plastischer 
Anpassungsfahigkeit, die mit einer guten Fahigkeit zur Nachahmung und Nach
bildung begabt sind. Sie sind imstande, sich in alle Situationen ohne groBe 
Schwierigkeiten einzufiigen, eine bestimmte, zufallig gegebene oder aufgezwungene 
Rolle mit viel Geschick darzustellen. Zu dieser Art der Kompensation zahlen 
auch die Menschen, die sich ein Idealbild "angequalt" haben, wie es irgendeinem 
Heros oder einer imposanten Erscheinung ihres Bekanntenkreises (moglicher
weise auch dem Vater oder der Mutter) entspricht. Ich mochte den Unterschied 
zwischen den beiden Formen der Kompensation - der anlagebedingten und der 
milieuabhangigen - in Parallele setzen mit zwei verschiedenen Schauspieler
begabungen. Der eine Schauspielertypus spielt nur die Rollen wirklich vor
ziiglich, die seiner eigenen Wesensart gewissermaBen auf den Leib geschrieben 
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sind; er ist durch einen bestimmt organisierten, in bestimmter Richtung fest
gelegten "Charakter" ausgezeichnet. Der andere Typus ist vielseitiger und an
passungsfahiger; sein Repertoire ist nicht so leicht erschopft, er ist gleich gut als 
Humorist, Liebhaber und Charakterdarsteller, wenn auch vielfach nicht in der 
uberragenden Qualitat wie der erste Typus. So sind auch die Menschen, deren 
Kompensation auf ganz bestimmte Anlageelemente zuruckgehen, selbstandige, 
anpassungsschwache Personlichkeiten mit starker Betonung bestimmter Eigen
schaften und Fahigkeiten. Dagegen der z. T. milieubedingte Kompensations
mechanismus vor allem solche Menschen betrifft, die mehr oder weniger ein 
getreues Abbild der auf sie einstromenden Umgebungseinflusse darstellen, ohne 
daB sie durch bestimmte ausgepragte, nach Unabhangigkeit strebende Anlagen 
daran gehindert wtirden. 

Wir mussen in der Psychologie mit allen moglichen Ubergangen und Schat
tierungen zwischen diesen beiden Kompensationstypen rechnen.. Wichtig ist 
fUr den Erblichkeitsforscher, daB es auch eine erbbiologisch festgelegte Rich
tung der Kompensation gibt. Das Milieu kann natUrlich auch hier in manchen 
Fallen eine gewisse Bedeutung haben. So ware es z. B. denkbar, daB je nach der 
Lebenssituation verschiedene Anlagen im Sinne der Kompensation ausgewahlt 
und aktiviert werden. Derselbe Mensch konnte bei mangelnder moralischer 
Milieuhemmung den gehassigen Ressentimenttypus spielen, wahrend er in einer 
Umgebung, die gewisse ethische Forderungen an ihn stellt, im Sinne blasierter 
gemessener Selbstgefalligkeit kompensiert. Milieu- und Anlageelemente konnen 
hier aufs engste miteinander verschlungen sein. 

5. Andere Charakterantinomien. 
Unsere Betrachtung der Kompensation hat uns gezeigt, daB im Charakter

aufbau extreme Anlagekontraste wirksam sein konnen. Raben wir doch In
suffizienzgefUhle und Gri;iBentendenzen in einem Individuum vereinigt gesehen; 
innere Leidenschaft und ruhige Vernunfteinstellung oder Feigheit und Angriffs
lust schlieBen sich keineswegs aus. Es handelt sich hier um interessante und wich
tige Tatsachen, die in der Psychologie bisher viel zu wenig beachtet wurden. Die 
Natur kann selbst schroffe Gegensatze, die eigentlich unserem GefUhl nach 
psychologisch nicht zusammengehoren soUten, "rucksichtslos" miteinander 
koppeln. Diese Erscheinung gehort zu den "unbegrenzten Moglichkeiten der 
Biologie" . 

Die Gegensatze liegen nun im Individuum keineswegs beziehungslos neben
einander. Es bleibt vielmehr auch bei extrem kontrastiertem Charakteraufbau 
- wenigstens was die Normalpsychologie anbetrifft - die Einheit der Person
lichkeit gewahrt. Eine fUr die Psychologie auBerordentlich wichtige Frage bezieht 
sich nun auf die Art der inner en Beziehungen, in denen die Charakter
gegensatze zueinanderstehen. In derKompensationhaben wireine bestimmte 
Form kennengelernt. Rier wird ein Extrem durch das andere verdrangt, dabei 
wirkt das verdrangte durch standigen Kontrastreiz im Sinne einer ubertriebenen, 
verscharfenden Pointierung der gegenteiligen Komponente. Entscheidend fUr 
die Kompensation ist stets das innere Erlebnis der kompensatorischen Beziehung, 
das allerdings nicht selten erst durch Analyse geweckt werden muB. Selbst
verstandlich sind nicht alle Charakterantinomien durch den Kompensations-
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mechanismus miteinander verbunden. Es gibt eine Fiille von Kontrasttendenzen, 
die in irgendwelchen anderen Beziehungen der Uber-, Unter- oder Nebenordnung 
zueinander aufgebaut sind. Oft ist es freilich schwer zu entscheiden, ob wir in 
einem gegebenen Falle noch eine Kompensation vor uns haben, oder ob dieser 
Begriff nicht mehr angemessen ist. 

Charakterantinomien sind eine bei Verbrechern sehr bekannte Erschei~ 
nung; sie zeigen z. T. die Struktur der schizoiden Typen (KRETSCHMER). 
ASCHAFFENBURG1) weist darauf hin, daB bei manchen kriminellen Typen die 
widersprechendsten Eigenschaften nebeneinander stehen; krasse Brutalitat 
und weichliche Gutmiitigkeit, groBte Verlogenheit und naive Offenheit, un
verfrorene Frechheit und harmlose Fiigsamkeit. Bei LOMBROS02) findenwir 
Beispiele, die uns zeigen, daB neben absoluter Gefiihllosigkeit und hochgradiger 
gemiitlicher Stumpfheit feinere Gefiihlsregungen von einer gewissen ethischen 
Qualitat erhalten sein konnen. Ein Verbrecher setzte an dem gleichen Tag, wo 
er einen Mord beging, sein eigenes Leben ein, um eine Katze zu retten, die eben 
vom Dach stiirzen wollte. Ein anderer Morder, MORO, machte sich ein besonderes 
Vergniigen daraus, seine eigenen Kinder zu was chen und anzukleiden. Der 
Morder FERoN ging, gleich nachdem er einen Mord begangen hatte, zu den Kindern 
seiner Geliebten und bewirtete sie mit Leckerbissen. Der Morder SCHUNICHT, der 
eine seiner friiheren Geliebten auf die brutalste Weise mit geradezu schauer
licher Kaltbliitigkeit ermordet hatte, zeigte direkt nach der Tat eine sehr merk
wiirdige Gefiihlsregung. Als er das Haus der Ermordeten schon verlassen hatte, 
fiel i,hm ein, daB ihr Kanarienvogel moglicherweise verhungern konnte, Wenn 
der Mord langere Zeit verborgen bliebe. Diese Uberlegung veranlaBte ihn dazu, 
umzukehren. Er streute dem Kanarienvogel reichliches Futter hin, offnete das 
Bauer und riegelte das Fenster im N e benzimmer auf, so daB der Vogel fiir die nach
sten Tage geniigend Nahrung im Zimmer fand und im schlimmsten Falle davon
fliegen konnte. In einem andern Falle hatte ein Morder einem Saugling die Flasche 
gereicht, dessen Mutter er eben ermordet hatte. 

Mogen auch die Angaben LOMBROSOS nicht immer einer strengen Kritik 
standhalten konnen, so bleibt doch die Tatsache bestehen, daB brutale, gefiihls
stumpfe Menschen oft eigentiimlich sensible Empfindungen bekunden konnen. 
Ein charakteristischer Fall kam vor Jahren zur forensischen Begutachtung in 
die Tiibinger KIinik. 

Es war ein etwa 30jahriger Mann (gebildet), der von Jugend auf seine Um
gebung mit jahzorniger Brutalitat tyrannisiert hatte. Als Student ein schwerer 
Trinker und Raufbold geriet er durch sein wildes, unbotmaBiges Verhalten mit 
Gott und der Welt in Konflikt; ein Prolet in Handlung und Gesinnung, so wurde 
er von den meisten eingeschatzt. Wiiste Alkoholexzesse steigerten diese Eigenart 
vielfach zu pathologischen Wutzustanden, in denen er z. B. auf seine Bundes
briider kaltbliitig mit einer Zimmerflinte schoB. Aber auch ohne Alkoholwirkung 
war sein Charakter von hemmungsloser Roheit beherrscht. Konnte er doch 
schon als kleiner Bub fiir andere Kinder gefahrlich werden. Er liebte es, andere 

1) AsoHAFFENBURG, G.: Das Verbrechen und seine Bekampfung. Heidelberg: C. Winter 
1923. 

2) LOMBROSO, C.: Der Verbrecher. Ubersetzt von O. Fraenkel. Hamburg 1894. 
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zu angstigen und zu qualen. Wenn er Blut roch, stellte sich bei ihm ein eigen
tiimlicher "Gefiihlsrausch" ein, wie er nur bei stark sadistischer Veranlagung 
moglich ist. Dieser Mensch hatte sich wegen Totschlags oder Mord (Tatbestand 
nicht ganz geklart) vor Gericht zu verantworten. - Auffallend war ferner bei 
ihm eine gewisse pseudologistische Renommiersucht und GroBsprecherei. Er 
erfand die unglaubwiirdigsten Vorkommnisse und war bei diesem oft recht roman
tischen .schwadronieren von der Wahrheit dessen, Was er sagte, selbst iiberzeugt. 
In merkwurdigem Kontrast zu diesen Charakterziigen stehen andere Eigenschaf
ten, die von ihm berichtet werden. Er galt nicht nur als moralisch minderwertiger 
Prolet, sondern auch als Asthet und Poet. Er besaB eine gewisse dichterische 
Begabung, und seine Gedichte lieBen auf iiberschwenglich sentimentale Gefiihls
regungen und Stimmungen schlieBen. Seinem Kind war er ein guter Vater, von 
seiner Frau sprach er mit ganz auffaHender Warme und echter Zartlichkeit. Wenn 
es die Situation verlangte, konnte er sehr korrekt und entgegenkommend sein. 
Die rohe, brutale Seite seines Wesens kam in erster Linie dann zur Geltung, 
Wenn ihm von irgendeiner Seite Unannehmlichkeiten widerfahren waren, und 
die so entstandenen Unlustgefiihle zu einer befreienden Ableitung drangten. 
Unter dem Druck der inneren Spannung lieB er seinen Trieben und Gefiihlen 
freien Lauf. In bestimmten anderen Situationen War von dem sadistisch-rohen 
Grundzug seines Wesens nichts zu bemerken. 

Ein anderes, noch weit krasseres Beispiel ist der bekannte Raubmorder 
STERNICKEL, der mehr als ein Dutzend der schwersten Verbrechen auf dem 
Gewissen hatte und dabei mit auBergewohnlicher, abschreckender Roheit zu 
Werke gegangen war. Ganz anders erscheint er uns in seiner Einstellung zu 
Tieren, die er mit inniger zartlicher Liebe hegte und pflegte. Wir sehen auch 
hier eine merkwurdige Mischung von gegensatzlichen GefUhlseinstellungen, 
von positiver und negativer Moralitat, wobei die Extreme keine fUr uns durch
sichtige Verbindung im Sinne der Kompensation eingehen. 

In vieler Beziehung den kriminellen Typen ahnlich ist unter den genialen 
Personlichkeiten NAPOLEON. Von ihm sagt LOMBROSOl) , daB er die Welt an
gesehen habe me ein groBes Bankett, das jedem offenstehe. Man musse, um 
satt zu werden, recht lange Arme mitbringen und sich zuerst bedienen, den 
andern dagegen nur lassen, Was iibrigbleibt. In seinem maBlosen Machthunger, 
seinem riicksichtslosen Egoismus sah er die Menschen so, me es ffir ibn gut war. 
Nicht als der erste Diener des Staates fiihlte er sich. In seinen Augen waren viel
mehr Flotte, Heer, Frankreich und die ganze Menschheit nur dazu da, um ihm zu 
dienen, um seine ehrgeizigen Plane durchzusetzen. Er liebte es, die Schwachen 
und Leidenschaften der Menschen zu fordern, urn sie auf diese Weise in seine 
Gewalt zu bringen. Er selbst sagte einmal von sich, daB die Gesetze der Moral 
und der Schicklichkeit nicht fUr ibn in Betracht kommen konnten. "Ich stehe 
abseits von aHem und richte mich nach niemand." Gewissensbedenken kannte 
er nicht; er hielt das Gemssen fUr eine Dummheit. Sein ethisches Empfinden 
stand auf einer auBerst niedrigen Stufe. Kiihl und berechnend verfugte er iiber 
Menschenleben, ohne mit der Wimper zu zucken. Bezeichnend ist die AuBerung 

1) LOMBROSO, C.: Genie und Entartung. Ubersetzt aus dem Italienischen von Dr. 
E. Jentsch. Leipzig: Reclam jun. 1910. 
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gegeniiber METTERNICH in Dresden, als dieser die Bemerkung fallen lieB, der 
letzte Krieg habe 200000 Mann gekostet: "Was sind mir 200000 Mann!" Seine 
Riicksichtslosigkeit iiberstieg fast die Grenzen des Menschenmoglichen. Un
niitze Gefiihle machten ihm "keinen SpaB" [TAmEl)]. Schon als Kind War er 
ein bosartiger, skrupelloser Wildling gewesen, der triebhaft seinen Machtgeliisten 
folgte. Schrankenlos tobte er auch spater seine Leidenschaft aus. Hemmungslos 
aufbrausend War er in seinem Zorn. Wenn er sich verletzt fiihlte - was sehr 
leicht geschehen konnte - trat er mit FiiBen, stiirzte sich auf die Leute, packte 
sie bei der Kehle und schlug heftig drein. Alles, was ihm Unbequelnlichkeiten 
machte, zerst5rte er. Kleidungsstiicke, die ihm nicht paBten, warf er ins Feuer. 

Dieser wilde, brutale Triebmensch hatte jedoch ungemein "reizbare Nerven". 
In jungen Jahren trug er stets seinen Werther in der Tasche. Es heiBt von ihm, 
daB er nicht selten Tranen vergoB, wenn er bewegt war. Er, der kaltbliitig Milli
onen von Menschen in denTod gefiihrt hatte, weinte und schluchzte nach der 
Schlacht bei Wagram und Bautzen am Lager einessterbenden Kameraden. Ein 
einfacher Gedanke konnte einen tiefen Eindruekauf sein Gemiit machen und 
sein kaltes Herz zu Tranen riihren. Besonders interessant ist die Nervenkrise, 
die. ihn im Jahre 1808 iiberfiel, als er sich zur Scheidung entschlossen hatte. 
Eine ganze Nacht, so schreibt TAmE, jammerte er und gebardete sich wie ein 
Weib. Er schrie laut: "Arme Josephine, ich werde dieh niemals verlassen kon
nen". Er sehloB sie zartlich in seine Arme und bat sie, bei ihm zu bleiben. Diese 
wehmiitige Augenblieksstimmung kostete er ganz aus. JOSEPHINE muBte sich 
sogleieh entkleiden und sieh neben ihm niederlegen. Er weinte und badete das Bett 
buehstablieh mit seinen Tranen. Derselbe Mensch hatte sich friiher, als J OSEPHINE ~ 
ihn zufallig bei einem galanten Abenteuer iiberrasehte, voller Wut auf die un
willkommene Storerin gestiirzt, die gerade noeh Zeit hatte, zu entkommen. 
cEinige Stunden darauf beleidigte er sie in groblichster Weise und zertriimmerte aIle 
Mobel, die ihm unter die Hande kamen, nur um sie zum Sehweigen zu bringen. 

Dem riicksichtslosen Gewaltmenschen waren feinere Gefiihls
regungen durchaus nicht fremd. NAPOLEON selbst kannte seine Empfindsam
keit sehr wohl und hiitete sieh vor ihr. Die Gegensatze sind offensiehtlieh. 
Wir haben einerseits eine krasse Unempfindlichkeit des Gemiites, andererseits 
eine aufs hoehste gesteigerte Empfindsamkeit, die immer dann durehzubrechen 
scheint, wenn der Maehttrieb mehr in den Hintergrund tritt. Solange Ehrgeiz 
und Egoismus herrschen, werden aIle sensiblen Regungen unterdriickt. 
Die Reagibilitat, die an sich vorhanden ist, wird ausgeschaltet. Erst wenn 
die triebhaften Machtgeliiste schweigen, kommen auch weiehe Regungen 
zum Vorschein, und NAPOLEON iiberlaBt sieh ihnen mit der ihm eigenen Leiden
schaftlichkeit und Hemmungslosigkeit. So etwa konnten wir uns die Beziehung 
der Oharakterantinomien verstandlich machen. Eine Kompensation im eigent
lichen Sinne liegt aueh hier wohl kaum vor. 

Wenn wir nun der Antinomie erbbiologisch nachgehen, so ist das iiber
maehtige Geltungsverlangen NAPOLEONS zweifeIlos ein Erbteil des Vaters. Die 
in Augenblieksstimmungen durchbreehenden Gefiihle von Weiehheit und Mitleid, 
yon sentimentaler Ubersehwengliehkeit sind in ihrer erbbiologischen Herkunft 
unklar. Wohl wissen wir von der Mutter, daB sie ausgesproehen gemiitsweieh 

1) TAINE, H.: Napoleon. Deutsch von L. Wolf. Berlin: Panverlag 1912. 
Hoffmann, Charakteraufbau. 9 
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war. Dnd der Vater soll zu ubersteigerter pathetischer Sentimentalitat geneigt 
gewesen sein. Doch konnen wir schwerlich zu einem sicheren Drteil kommen, 
welche Elternseite bei ihm in dieser Beziehung den Ausschlag gibt. Wir wissen 
nicht genau, inwieweit NAPOLEON bei den erwahnten Situationen von po
sierender Selbstdarstellung getrieben (vaterliche Komponente), und inwieweit 
wirkliche echte SympathiegefUhle (Mutter) bei ihm vorhanden waren. 

Mag es in diesem Falle sein, wie es will, das eine ist ohne weiteres klar: Au c h 
die nicht kompensatorisch verbundenen Charakterantinomien 
haben ihre konstitutionelle Grundlage, sind also mit der erb
biologischen Methode zu fassen; und zwar muB auch die spezi
fische Strukturbeziehung der Gegensatze zu einander durch die 
Erbmasse bedingt sein. 

Ich werde versuchen, diese Ansicht durch zwei Beispiele aus dem Hause 
HOHENZOLLERN zu belegen. Zu diesem Zwecke mussen wir uns etwas ein
gehender mit dieser Familie und ihren Blutquellen beschaftigen. Wir werden 
dabei auch eine Reihe von prinzipiell wichtigen charakterologischen 
Einzeltatsachen feststellen konnen. 

Zunachst der Vater FRIEDRICHS DES GROSSEN, FRIEDRICH WILHELM I.!) 
(s. Tabelle 7). 

Ich schicke voraus, daB die erbbiologische Analyse bei FRIEDRICH WILHELM 
nicht immer so ganz glatt von statten geht, da sich in ihm z. T. gleichartige Blut
quellen vereinigen. So mag man in manchen Punkten schwanken, welche Ahnen
familie den Ausschlag gegeben hat. 

Greifen wir zunachst den Anlagekomplex heraus, auf dem die unverkennbare 
groBe Bedeutung beruht, die FRIEDRICH WILHELM 1. als Regent gehabt hat. 

Hier steht an erster Stelle seine unermudliche Aktivitat, sein ernstes 
Verantwortungsgefuhl und sein fast pedantisch anmutender Pflicht. 
eifer. Er besaB, seinem robusten Korper entsprechend, eine ungeheure Lei
stungsfahigkeit. Er stellte hohe Anforderungen an sich. Er hat es stets 
verschmaht, sich selbst zu schonen. Auch seine Feinde kOllllten ihm nicht nach
sagen, daB er sich Luxus und Bequemlichkeit gestattet hatte. Dieses Prinzip 
der Einfachheit und Sparsamkeit hat seinem Lande viel Gutes gebracht. Die 
verschwenderische Hofhaltung seines Vaters wurde nach dessen Tode aufs auBerste 
eingeschrankt. In allen Zweigen der Verwaltung fUhrte er sparsame Wirtschaft 
und mustergUltige Ordnung ein. Er ubte in hochsteigener Person die scharfste 
Kontrolle aus. Entdeckte er irgendwelche Verfehlungen und Nachlassigkeiten, 
so ging er ullllachsichtlich streng ins Gericht. Rucksichtslos griff er gegen Schlen
<Irian, Bequemlichkeit und laxe Dienstauffassung der Beamten durch. Mit 
klarem, nuchternem Blick hat er bei seinem Regierungsantritt die Schwierigkeiten 
seiner verantwortungsvollen Aufgabe erkannt, die er mit durchgreifender Energie 
glanzend bewaltigte. Fur Kunst und Wissenschaft, fUr die ideale Seite des Lebens 
ging ihm zWar das Verstandnis abo Er sah nur auf das Praktische; das Nutzliche 
zog er dem Angenehmen vor. Statt Statuen und Ziergerat lieB er Kanonen gieBen. 

1) STROIIl\{AYER, VV.: Psychiatrisch.genealogische Untersuchung der Abstammung Konig 
Ludwigs II. u. Ottos 1. von Bayern. Wiesbaden-Miinchen: J. F. Bergmann 1912. - HOLZ
HAUSEN, P.: Die welfische Erbmasse. Ko1n. Zeitung 1925, Literatur u. Unterhaltungsblatt 
Nr. 353££. bis 383. 
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Mit Recht sagt LAVISSEl) von ibm, er habe nur eine geringe Zahl von Lebens: 
begriffen gekannt. Namlich: "ein Konig muB stark sein; um stark zu sein, muB 
er ein gutes Reer haben; um ein gutes Reer zu haben, muB er esbezahlen konnen; 
um es zu bezahlen, muB er Geld herbeischaffen". Nach diesen Grundsatzen lebte 
und handelte er. Seine Regierungstatigkeit war von praktischer Vemunft und 
systematischem PflichtbewuBtsein erfiillt. 

Wenn wir nach einer erbbiologischen Wurzel fiir diesen Eigenschafts
komplex suchen, so drangen sich uns zW'ei Personlichkeiten unter seinen 
Ahnen auf. 

Zunachst seine miitterliche GroBmutter, SOPHIE v. D. PFALZ, die GroBe Kur
fiirstin von Hannover. Von ihr schreibt der in damaliger Zeit berUhmte Freidenker 
TOLAND 2) (ein Englander), daB sie stets bei iiberaus guter Gesundheit gewesen sei. Noch 
im .Alter von 73 Jahren war sie munter und bei guten Kraften. Sie ging so fest und gerade 
als die jiingste Dame, hatte in ihrem Gesicht keine einzige Runzel, hatte aus ihrem Mund 
noch keinen einzigen Zahn verloren und las iiberdies noch ohne Brille; "wie ich denn oft 
gesehen habe, daB sie feingeschriebene Briefe noch des Abends in der Dammerung gelesen 
hat". Ferner riihmt er an ihr, daB sie eine sehr fleiBige Arbeiterin sei; "in dem Schlosse 
mag man sich hinwenden wo man will, so findet man Spuren ihres FleiBes. Die ti'berziige 
aller Stiihle im V orgemach waren von ihrer Hand gemacht. Die Zieraten urn den .Altar 
in der kurfiirstlichen Kapelle sind alle nicht minder ihre Arbeit, ebenso die in der Abtei zu 
Lockum, noch anderer tausend Beispiele zu geschweigen ... " Sie war eine Frau von auBerst 
gesunder Konstitution und urwiichsiger Vitalkraft, die mit miitterlichem FleiB 
und echt weiblicher Fiirsorge in ihrem Pflichtenkreis schaltete und waltete. Von ihrer 
Arbeitsenergie, von ihrer unermiidlichen Aktivitat undihrem praktischen Sinn 
(sie besaB noch andere Eigenschaften, auf die wiT spater zu sprechen kommen) ist zweifellos 
ein gut Teil auf ihren Enkel iibergegangen. Bei ihrer Tochter, der Mutter FRIEDRICH 
WILHELMSI., finden wiT eine ganzahnliche Pflichteinstellung. IhrWahlspruch lautete: 
"Meine Pflicht ist mein Vergniigen". 

Auf der anderen Seite ist aber der vaterliche GroBvater FRIEDRICH WILHELMS I., 
der "GROSSE KURFURST" nicht zu vergessen. Auch bei ihm sind ahnliche Anlagequalitaten 
wie praktische Klugheit und einsichtsvolle Griindlichkeit, ernstes PflichtbewuBtsein, kraft
volle Energie klar und deutlich ausgepragt. 

Eine Entscheidung fUr einen dieser beiden Aszendenten ist nicht moglich. 
Mit Sicherheit konnen wir sagen, daB die guten Regenteneigenschaften aus einer 
der beiden Quellen stammen mussen. Vielleicht haben beide sich zu ihrem Aufbau 
vereinigt. In anderer Beziehung ist FRIEDRICH WILHELM von den genannten Ahnen 
wesentlich verschieden; sie Waren ihm an Selbstsicherheit, weitschauendem 
Blick und GroBzugigkeit unendlich uberlegen. Hier ist wohl ein Zug vater
licher Geistesenge mit eingeflossen. 

Dieser einen Seite seines Wesens stehen andere Eigentumlichkeiten gegenuber, 
die seinem Personlichkeitsbild den Stempel eines pathologischen "Affekt
menschen" aufdrucken .. 

Von Jugend auf bemerkte man bei FRIEDRICH WILHELM eine ungestume 
Leidenschaftlichkeit, mit der er hemmungslos gegen alles anstiirmte, Was 
ihm nicht paBte. Rerrisch und trotzig widersetzte er sich im Anfang allen Er
ziehungseinflussen. Schon als Kind hat er mit wilder Reftigkeit gegen die Um
gebung seinen Willen durchgesetzt. Er zeigte einen hartnackigen Widerwillen 

1) LAVISSE, E.: Die Jugend FRIEDRICHS D. GROSSEN. Verdeutscht von FRIEDRICH v. 
OPPELN-BRONIKOWSKI. Berlin: Reimar Hobbing 1919. 

2) VEHSE, E.: Gescruchte der deutschen HMe seit der Reformation. Hamburg: Hoff
mann & Campe 1851ff. 

9* 
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gegen hofischen Luxus. Jede Verschwendung brachte ihn auBer sich. GroBe 
Perucken versetzten ihn in helle Wut. Einen kostbaren Schlafrock aus Brokat 
warf er ins Feuer. SoUte er schon geputzt und frisiert zu Hofe gefiihrt werden, 
so verkroch er sich in einem Kamin, aus dem er schwarz wie ein Schornsteinfeger 
hervorgezogen wurde. Einst zwang er mehrere Hoflinge, ihre schonen Periicken, 
die 200 Taler gekostet hatten, ins Feuer zu werfen. Mit ungebardigem Negativis
mus lehnte er sich gegen den Vater, gegen sein prunkvolles hofisches Treiben, 
gegen das steife Hofzeremoniell auf, weil es seiner robusten, urwiichsigen Natur 
zuwiderlief. Er hatte von klein auf eine fUr ein Kindergemut ungewohnliche 
Liebe zur Sparsamkeit; uber jede Einnahme und Ausgabe fiihrte er musterhaft 
genau Buch. "Ein Geizhals in so zartem Alter!", schreibt entsetzt seine Mutter. 
Wichtig ist uns, daB er schon als Knabe mit brutaler Rucksichtslosigkeit, 
unter Umstanden sogar mit roher Gewalt sich selbst durchsetzen, seine An
sichten der Umgebung aufzwingen wollte. Dieseungestume Gewalttatigkeit 
und Herrschsucht ist auch fur seine spatere Entwicklung charakteristisch. 
Sein Temperament entbehrte jeglicher Zugelung und Beherrschung. Frau und 
Kinder hatten unter seinen Jahzornsausbriichen viel zu leiden. In der Behandlung 
seines Sohnes FRIEDRICH, uber den er nach dem beruhmten Fluchtversuch, in 
vaterlicher Barbarei urn ein Haar das Todesurteil ausgesprochen hatte, kommt 
eine wahrhaft tyrannische Grausamkeit zum Ausdruck. Auch bei seinen Unter
tanen war er wegen seiner Brutalitat gefiirchtet. Wegen geringer Kleinigkeiten 
verhangte er drakonische Strafen. Oft geschah es, daB er harmlose, friedliche 
Burger hochsteigenhandig prugelte. Erschien er auf der StraBe, so liefen sie am 
liebsten davon. Eines Tages solI er mit einem solchen AusreiBer folgendes Zwie
gesprach gefiihrt haben: ,;Warum laufst du davon 1" - "Wei! ich mich fiirchte." 
- "Ihr soIl Euch nicht fUrchten, Ihr sollt mich lieben." Und urn ihm die Liebes
pflicht recht einzublauen, prugelte er ihn weidlich durch. 

Diese gewalttatige, brutal-jahzornige Despotennatur laBt sich als 
komplexe Erscheinung aus zwei verschiedenen Blutquellen ableiten. 

Der maJ3lose Jahzorn, der sich bei ihm bis zu pathologischen Wutanfallen steigern konnte, 
ist ein hohenzollerisches Erbteil. Dieselbe stiirmische Leidenschaftlichkeit und Erreg
barkeit des Gemiites treffen ,vir bei dem "GROSSEN KURFURSTEN" (seinem vaterlichen GroB
vater) an. Doch war dieser im Grunde beherrscht und fahig, sein Temperament zu meistern, 
wahrend FRIEDRICH WILHELM I. sich ungehemmt seinen Affekten iiberlieB und keinerlei 
Riicksichten fiir seine Umgebung kannte. Er zeigte besonders in Zeiten der Wut, aber auch 
sonst, eine Kalte und Roheit des Gefiihls, die wir als hannoverisches Er bteil ansprechen 
miissen (starke triebhafte Riicksichtslosigkeit und Egozentrizitat). Sein miitterlicher GroB
vater ERNST AUGUST VON HANNOVER, war ein Mann von kalter Berechnung, der skrupellos 
sein Land ausbeutete, um fiir seine Liebhabereien das notige Geld herbeizuschaffen. Dessen 
Sohn, GEORG I. VON HANNOVER (der Mutt~rsbruder von FR~EDRICH WILHELM I.) war ein 
auBerst schroffer, unliebenswiirdiger Herr, der nach niemand etwas fragte; storrisch, eigen
sinnig, grausam, kalt wie Eis. Durch Gefiihllosigkeit ist vor allem das Verhaltnis zu seinem
Sohn GEORG II. charakterisiert; darin offenbart sich eine merkwiirdige Parallele zu FRIEDRICH 
WILHELMI. Auch GEORGI. war gegen seinenSohn abstoBend bis zur Feindseligkeit (paranoider 
Komplex); er solI sich Ofters mit dem Gedanken getragen haben, ihn zu verleugnen und von 
der Thronfolge auszuschlieBen. Endlich finden wir diesen Zug, wenn auch in geroilderter 
Form, bei der Mutter von FRIEDRICH WILHELM, SOPHIE CHARLOTTE VON HANNOVER, 
wieder. Sie verstand es, wenn sie sich gereizt oder gekrankt fiihlte, ihre Gegner mit 
skrupelloser Riicksichtslosigkeit aus dem Sattel zu heben. Ihren Mann, FRIEDRICH I. VON 
PREUSSEN, hat sie stets auBerst kiihl behandelt, seine Schwachen sogar mit sarkastischem 
Spott verhOhnt. 
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Diese beiden Komponenten, die hannoversche egozentrische Gefuhls
kalte und die hohenzollerische gemutliche Erregbarkeit und Heftig
keit sind bei der robusten Grundnatur FRIEDRICH WILHELMS 1. zu dem Komplex 
leidenschaftlicher Brutalitat verschmolzen. 

Doch entdecken wir bei FRIEDRICH WILHELM noch andere Charakter
ziige. Seine Vorliebe fUr militarische Einrichtungen ist bekannt. Er unterhielt 
ein stets marschbereites, schlagfertiges Heer, das die fUr damalige Zeiten respek
table GroBe von 70000 Mann hatte. Seltsamerweise hat aber FRIEDRICH WILHELM 
dieses Heer kaum selbst gebraucht. Nur zweimal griff er zu den Waffen; zu 
Beginn seiner Regierung gegen Schweden und spater gegen Frankreich in dem 
Streit um die polnische Thronfolge. Bei diesen Gelegenheiten hat er sich keines
wegs als energischer, tatkraftiger Fuhrer gezeigt. Er beteiligte sich bei beiden 
Affaren nur so wenig wie moglich, nur mit Angst und Bangen. "Der Konig 
von PreuBen", so sagte der Englander, "ist nur im eigenen Schafstall ein Wolf." 
Bei den anderen Monarchen galt er als unbestandig und unzuverlassig. 
PETER DER GROSSE auBerte sich einmal uber ihn: "Er will gern fischen, aber ohne 
sich die FuBe naB zu machen". Diese Verzagtheit und Tatenscheu, mit der 
er sich auBenpolitisch vielfach lacherlich gemacht hat, scheint seinem eigent
lichen Wesen zu widersprechen, und doch war sie ein Stuck seiner Natur. Sein 
wildes derbes Draufgangertum versagte, wenn groBere auBenpolitische Aufgaben 
an ihn herantraten. Nur in seinem eigenen Bereiche lieB er seine expansive Trieb
haftigkeit spielen. Nach "AuBen" zeigte er ein anderes Gesicht. 

Wir glauben in dieser Eigenart die schlaffe, friedfertige Unentschlossenheit 
und Sel bsunsicher heit seines Vaters wiederzuerkennen, des wegen seiner Schwachheit. 
Nachgiebigkeit und Bestimmbarkeit iibel beriichtigten ersten PreuBenkonigs FRIEDRICH 1. 
Vermutlich hat das Gefiihl der eigenen Insuffizienz, das, wie gesagt, fiir gewohnlich nach 
auBenhin gut verdeckt war, seine Reizbarkeit und Heftigkeit wesentlich verstarkt. Auch 
glauben wir hier eine Wurzel fiir seine pedantische Engherzigkeit suchen zu miissen. 

Mit diesem Komplex der inneren Unsicherheit hangt nach unserer Auf
fassung auch eine andere Erscheinung bei FRIEDRICH WILHELM aufs engste 
zusammen. Er litt an Verstimmungen, die meistens im Zusammenhang mit 
Nierenkoliken und Gichtanfallen auftraten. In diesen Zeiten wurde die Fassade 
der auBeren Sicherheit umgeworfen. Es kamen Zustande schwachlicher Ver
zagtheit und Zerknirschung uber ihn. Er wurde von hypochondrischen Be
furchtungen, von nachtlichen Angstzustanden und von Verfolgungs
gefuhlen gequalt. Einmal brachen in einem solchen "Schwachezustand" An
wandlungen von bigotter Frommigkeit durch. Er lieB sich von dem Pietisten 
FRANKE aus Halle die Holle heW machen, hielt Predigten im Familienkreise, trug 
sich mit dem Gedanken, die Krone niederzulegen und sich mit bescheidenen 
Revenuen nach Wusterhausen zuruckzuziehen. Hier tritt dieselbe, fUr gewohn
lich latente Verzagtheit und Unsicherheit hervor, die wir in seinem auBen
politischen Verhalten gefunden haben. Doch sowie er sich kraftiger fUhlte, 
kam die aktive Gewalttatigkeit wieder zum Durchbruch. 

Noch ein anderes Bild sehen wir an FRIEDRICH WILHELM, wenn wir ihn in 
seinem Freundeskreise beobachten. Er gonnte sich bei seinem strengen 
PflichtbewuBtsein nur zwei Vergniigen, die Jagd und das Tabakskollegium, wo 
neben der Pfeife auch der Krug eine erhebliche Rolle spielte. Hier trat er, frei 
von Schroffheit und HerrscherbewuBtsein, als Mensch in gerader Derbheit und 



134 Erbbiologische Personlichkeitsanalyse. 

schlichter Gemutlichkeit unter seine Offiziere. Bezeichnend sind die gesellschaft
lichen Regeln, die er bei dieser Tafelrunde einfUhrte, wo er nach des Tages Last 
und Hitze den Konig ablegen und Freund unter Freunden sein wollte1). Hier 
herrschten einfache burgerliche Sitten, und es war streng verboten, ihm beim 
Eintritt oder Fortgehen durch Aufstehen Ehrerbietung zu erweisen. Er wollte 
an seiner Tafelrunde keine Standesunterschiede. Charakteristisch fUr das ganze 
Milieu ist die Tatsache, daB er sich einmal allen Ernstes mit einem Major JURGASS 
duellieren wollte, von dem er sich wahrend einer Sitzung in seiner Offiziersehre 
angegriffen fUhlte. Er schien aufzuleben, Wenn er seine Konigswiirde abstreifen, 
wenn er seinem Bedurfnis nach Freundschaft und einfach-naturlicher Geselligkeit 
nachgeben durfte. 

Bei der erbbiologischen Herkunft dieser Wesenseigentiimlichkeit kann man wieder 
geteilterMeinung sein. Einerseits konnte man glauben, daB hier ein Zug aus pfaIzischem 
Erbgut durchschimmert. Seine miitterliche GroBmutter, SOPHIE VON DER PFALZ, zeich
nete sich durch Einfachheit, Natiirlichkeit, Herzlichkeit und Giite aus. Sie hat durch ihre 
unvergleichliche Freundlichkeit sich aIle Herzen gewonnen. Dnd gleichermaBen miissen 
wir an ihre Nichte, die bekannte LrSELOTTE VON DER PFALZ, denken, mit ihrer iiberschweng
lichen Lebensfrische, der derben Offenheit und Geradheit ihres Charakters. Andererseits 
aber finden wir ahnliche Ziige von Leutseligkeit, Vertraulichkeit und derbem Frohsinn auch 
beim "GROSSEN KURFURSTEN" angedeutet. 

Mogen auch, wie wir gesehen haben, manche der angedeuteten Blutquellen 
nicht eindeutig bestimmt werden konnen, das eine geht aus unserer Betrachtung 
klar hervor, daB in FRIEDRICH WILHELM 1. ganz auffallende charakterolo
gische Kontrasteigenschaften zu einer in sich widerspruchsvollen, 
disharmonischen Einheit verschmolzen sind, die wir bis zu einem ge
wissen Grade erb biologisch aufiosen konnen. 

Wichtig ist der Nachweis, daB FRIEDRIICH WILHELM in den ver
schiedensten Situationen ein wechselndes Gesicht gezeigt hat. 

1m Freundeskreis dominiert die Tendenz zur Geselligkeit, zur Hin
wendung auf eine engere Gemeinschaft; in der er sich heimisch fUhlen kann. 
In dieser Situation schieben sich gewissermaBen bestimmte Erbmassen vor, 
die bei anderer Gelegenheit nicht zu ihrem Recht kommen konnen. 

Als Herrscher ist er ernst und pflichtbewuBt, aber auch brutal und 
gewalttatig. Seine Stellung erlaubt es fum, sich hemmungslos seinem Zorne 
hinzugeben. In rucksichtsloser Tyrannei zwingt er seine Umgebung und 
sein Yolk zur Pflicht und zum Gehorsam. Dabei stellt er auch an seine eigene 
Person die hochsten Anforderungen. Bis zu einem gewissen Grade sind also die 
egozentrischen Machttendenzen dem sozialen PflichtbewuBtsein
beide stammen aus verschiedenen er b biologischen Quellen - unter
geordnet. Doch nur bis zu einem gewissen Grade. Vielfach steht auch die 
Egozentrizitat im Vordergrund. 

Ein wieder anderes Bild kommt in seiner auBenpolitischen Stellung zum 
Vorschein. Hier zeigt er sich angstlich, verzagt und tatenscheu; er will 
nichts riskieren. Es drangen sich in diesem Lebenskreis als Gefuhle der Insuffi
zienz und Xngstlichkeit wiederum andere Erbmassen vor, die man sonst 
nur noch in Zeiten korperlicher Schwache bei ihm beobachten kann. 

1) KUNTZEL, GEORG: Die drei groBen Hohenzollern. Stuttgart u. Berlin: Deutsche Ver
lagsanstalt 1922. 
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Je nach der Situationseinstellung wechselt das Personlichkeits
bild dadurch, daB immer wieder andere Tendenzen, d. h. andere, 
von jeweils verschiedenen Ahnen ererbte Eigentiimlichkeiten die 
Oberhand gewinnen. Tendenzen, die in der einen Situation vor
herrschen, sind in der anderen mehr oder weniger bedeutungslos. 

Diese merkwiirdigen, durch die jeweilige Situation gegebenen Struktur
verschie bungen liegen in der Qualita t der einzelnen Charakterstre bungen 
begriindet. FRIEDRICH WILHELM I. ist nur insoweit ein riicksichtsloser Despot 
(diese Einstellung wird unterstiitzt durch jahzornige Reizbarkeit), als er 
nicht durch seine Pflichteinstellung und ferner durch angstliche Verzagt
heit daran gehindert ist. Diese hemmen gewissermaBen die alIzu iippige Ent
faltung despotischer Willkiir in bestimmten Lebenskreisen, die eine in inner-, 
die andere in auBenpolitischer Beziehung. Sein Bediirfnis nach gemutlicher 
Geselligkeit kommt nur dann zu Wort, wenn er den Pflichtmenschen ab
streifen kann; damit ist aber auch seine Despoteneinstellung ausgeschal
tet. Die Leitidee seines Lebens war strengste Verantwortungsfreudigkeit; 
ihr muBten sich mehr oder weniger aIle anderen Tendenzen unterordnen .. 

Wiirde eines dieser Elemente seines Ahnenblutes fehlen oder auch nur eine 
der Tendenzen abgeschwacht werden, so wiirden wir ein ganz anderes Charak
terbild, d. h. eine andere Personlichkeitsstruktur vor uns haben. 

Die Tatsache des charakterologischen Widerspruchs trifft fiir seinen 
Sohn, FRIEDRICH II., DEN GROSSEN, in noch weit ausgepragterem MaBe zu 
(s. Tabelle 7). 

Auch hier bietet uns die erbbiologische Analyse manches Interessante. 
Zwei wichtige Grundtendenzen sindfiir FRIEDRICH DEN GROSSEN, fiir seine 

Entwicklung und seinen Aufstieg von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. 
Das ist einmal das pflicht bewuBte Verantwortungsgefiihl und zum andern 
der hochgespannte Ehrgeiz, beide unterstiitzt durch robuste Leistungs
fahigkeit. 

Das PflichtbewuBtsein, das gegen sich selbst unerbittliche Verantwor
tungsgefiihl stammt, wie wir gesehen haben, von seinem Vater. Es ist in 
direkter Linie von der pfalzischen UrgroBmutter auf ihn vererbt. Seine 
vaterliche GroBmutter hatte den Grundsatz: "Meine Pflicht ist mein Ver
gniigen." Ein Ausspruch seines Vaters lautete: "Zur Arbeit sind die Fiirsten 
geboren." Bei FRIEDRICH selbst finden wir die gleiche Pflichtauffassung seines 
Berufes. Nach strengen Grundsatzen hat er gelebt und gehandelt. Mit eiserner 
Konsequenz ist er fiir seine Prinzipien eingetreten. Er sorgte fiir menschliche 
Behandlung seiner Soldaten, fiir gerechte Verteilung aller Lasten und Abgaben. 
Die soziale Idee war ihm leitender (ksichtspunkt. Dabei hat er, wie auch 
sein Vater, in weiser, verantwortungsvoller Vorsicht stets selbst das Regiment 
gefiihrt. Er War der erste Diener seines Staates. "Der Furst muB sein eigener 
Heerfuhrer und Politiker sein. Er muB das Kriegshandwerk verstehen, die 
Ordnung und Manneszucht in seiner Armee aufrecht erhalten, sie selbst fiihren, 
ihre Strapazen teilen, sie durch seine Gegenwart ermutigen" (Antimachiavell). 
Er war der All-Leiter seines Staates. Die Minister waren nicht selbstandig, 
nur seine Werkzeuge. Er verlieB sich auf niemand. Er· allein beherrschte das 
Militarwesen und die Verwaltung. Auf seinen Reisen ubte er die scharfste 
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Kontrolle aus. AIle seine Regierungsgeschafte wurden nach einer streng durch
gefiihrten Ordnung gewissenhaft erledigt. Er besaB die "Grille, nichts halb zu 
tun ... " In mustergiiltiger sozialer Fiirsorge hat er fUr sein Yolk gearbeitet. 

Erleichtert wurde fum die praktische Konsequenz seiner Ideen durch die 
yom Vater ererbte Eigentiimlichkeit einer ungeahnten Leistungsenergie 
und zaher Vitali tat. Bis zu seinem 60. Lebensjahre pflegte er morgens um 
4 Uhr aufzustehen und den ganzen Tag unausgesetzt tatig zu sein. Er verstand 
es, mit der Zeit moglichst okonomisch umzugehen und hat es auf diese Weise 
zu enormen Arbeitsleistungen gebracht. AIle seine Anordnungen diktierte er in 
die Feder oder schrie b sie eigenhandig nieder. N ach Erledigung des Dienstes 
suchte er den Schreibtisch auf aus einem inneren Trieb zum Schreiben. Er schrieb 
daheirn, im Feldlager und im buchstablichen Sinne auch zwischen den Schlachten. 
Er iibertraf an Fruchtbarkeit den schreibseligsten Schriftsteller. Er besaB die 
bewundernswerte Fahigkeit, von der einen Tatigkeit ganz unvermittelt und ganz 
gesammelt zu einer anderen, unter Umstanden v6llig entgegengesetzten iiber
zugehen. Ermiidung kannte er nicht. "Der Mensch ist" , so sagte er, "zurn 
Randeln geschaffen." AIle Strapazen und Aufregungen des Feldzuges waren nicht 
irnstande, seine Widerstandskraft lahmzulegen. Er blieb in allen Situationen 
frisch und tatenfreudig; er war es, der immer wieder seine Leute anfeuerte und 
begeisterte, Wenn sie zu erliegen drohten. Diese ungeheure Spannkraft beweist 
eine Festigkeit und Zahigkeit der korperlichen Konstitution, wie wir sie auch 
bei seinem Vater kennengelernt hatten!). 

1) Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daB die strapaziose Erfiillung seiner 
Pflicht und die wirklich erstaunliche Selbstdisziplin, die dem eigenen lch keinerlei Bequem
lichkeit und Schonung gonnte, ohne eine gewisse Sel bstschadigungstendenz (Sadis
mus) nicht recht denkbar gewesen ware. lch moehte dies um so mehr glauben, als offenbar 
bei seiner jiingsten Schwester AMALIE sadistische Einsehlage deutlieh vorhanden ge
wesen sind. Von ihr heiBt es, daB sie sieh einmal eine atzende Medizin in die Augen rieb, 
obwohl man sie ausdriicklich davor gewarnt hatte. Sie ware damals fast blind geworden. 
Ihre Stimme soIl sie sich in ahnlieher Weise dureh eigene Schuld verdorben haben. tJber
haupt bestand bei ihr die Neigung, sieh freiwillig und mit bewuBter Absicht Leiden und Ver
stiimmelungen beizubringen. Vielleieht haben ahnliche Tendenzen bei FRIEDRICH eine aus
schlaggebende Bedeutung gehabt. Jedenfalls liegt der Gedanke nahe. Man konnte meinen, 
daB er in seinen Feldziigen sich z. T. von diesem vielleicht nur dunkel bewuBten Selbstsehadi
gungstrieb habe leiten lassen. Die Alternative, die er sich selbst schuf: "Entweder glorreich
ster Erfolg oder ganzliche Vernichtung" ist ohne ZufluB aus einer derartigen Quelle nieht 
ganz zu verstehen. "Sieg oder Sterben ist mein Wahlsprueh". Oder wie er wahrend des 
sehlesisehen Feldzuges auBert: "leh will zugrunde gehen oder Ehre von dieser Unternehmung 
haben." "leh bin nieht hier, die Kanonen zu meiden." "Das Leben ist sieher nieht wert, 
daB man so sehr daran hangt." In jeder Sekunde seines Herrseherdaseins war er gewappnet, 
sich selbst den TodesstoB zu versetzen. All diese Tatsachen werden dureh die Mitbeteiligung 
von Selbstsehadigungstendenzen am ehesten verstandlieh. leh betone ausdriieklieh ,,:Mit
beteiligung". Wiehtiger noeh war zweifellos sein hoehgespannter Ehrgeiz und der durch die 
Situation gegebene Zwang, seine Rolle vor den andern spielen zu miissen. - Wenn wir in 
einem derartigen FaIle im Zweifel sind, ob unsere Vermutung riehtig ist, so konnen wir folgen
dermaBen zu einer hoehstwahrscheinliehen Losung kommen: Wir untersuchen andere Per
sonliehkeiten mit ahnlicher Charakterstruktur. Finden wir aueh bei diesen unter den nachsten 
Angehorigen diesel ben ausgesproehenen Selbstschadigungstendenzen, so muB dadureh 
unsere Vermutung ganz erheblieh an Sieherheit gewinnen. - Interessant ist in diesem 
Zusammenhang der Ausspruch einer Patientin, die mir spontan erzahlte, daB bei ihr 
wahrend der Reifezeit aus der Selbstdisziplin aIlmahlieh eine Selbstschadigungs
einstellung herausgewachsen sei. 
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Der Komplex des hochgespannten Geltungsdranges (Ehrgeiz und 
Machtgier) war die zweite wichtige Komponente, die FRIEDRICH DEN 
GROSSEN wahre:t;ld seiner Regentenzeit in seinen Unternehmungen und Ent
schlieBungen bestimmt hat. Er hat das selbst unumwunden zugegeben. Als 
19jahriger auBerte er, er hoffe, der Konig von PreuBen werde einmal eine groBe 
Rolle unter den GroBen der Erde spielen. Als Ideal schwebte ihm von Jugend 
auf ein groBer Staat vor, der seinen Biirgern Sicherheit und Wohlstand bietet, 
aus dessen Yolk groBe Geister erwachsen, die in geistiger Ebenbiirtigkeit mit 
den Nachbarn wetteifern. Er wollte unabhangig und machtig sein. Er liebte den 
Krieg um des Ruhmes willen. Aber sein personliches Ruhm- und Macht
bediirfnis war mit der Ehre des Staates untrennbar verschmolzen. Er identifi
zierte seine Person mit dem Staat und hat dadurch sein Land hochgebracht. Zu 
welch idealer Auffassung er sich durchgerungen hat, das geht aus einer '!uBerung 
des 27jahrigen hervor: "Ich will meinem Jahrhundert mindestens in allem, 
was von mir abhangt, dienlich sein; ich will zur Unsterblichkeit eines Werkes bei
tragen, das dem ganzen Erdenrunde fOrderlich ist." Und je langer, je mehr hat 
er sich dieser Aufgabe mit hinge bender Begeisterung zugewandt: "Meine letzten 
Wiinsche im Augenblick meines letzten Atemzuges werden dem Gliicke dieses 
Reiches geIten. Moge es der gliicklichste aller Staaten sein durch die Milde der 
Gesetze, der bestverwaltetste in seinem Haushalt, der am tapfersten verteidigte 
dank einem Heere, das nur Ehre und edlen Ruhm atmet, und moge dieses Reich 
bliihen und dauern bis an das Ende der Zeiten." 

Zwar war auch er anfangs nicht frei von Angst und Bedenklichkeit, die seinen Vater 
zu volliger auBenpolitischer Untatigkeit verdammt hat. So soll er z. B. in der Schlacht bei 
Mollwitz, die seinen ersten Sieg bedeutete, so schnell und so weit geflohen sein, daB die Nach
richt von seinem Siege, den er nur seiner geschulten Infanterie zu verdanken hatte, ihn erst 
am nachsten Morgen erreichte. Aber bald war er abgebriiht und wetterfest. Nie hat er 
auch in den Zeiten schwerster Bedrangnis (Siebenjahriger Krieg) seinen trotzigen Mut 
verloren. Wohl klagte er im stillen iiber das "Hundeleben", iiber die "verzweifelten 
Umstande". "Von Geschiiften und Ekel erdriickt, fiihre ich das Leben eines Wiisten
helligen." "Oft mochte ich mich berauschen, urn meinen Kummer zu ertranken." Er 
mochte am liebsten abdanken und seine Tage in Ruhe verbringen. "Der Krieg ist ein 
schreckliches Ding." Er bezeichnet sich als armen Fluchbeladenen, "den Gott verdammt 
hat, Krieg zu fiihren bis ans Ende des Jahrhunderts und zusammenzubrechen unter 
der Last seiner Miihsal". Doch lieB er sich von diesen sorgenvollen "Stimmungen" 
nicht iibermannen. Mit eiserner Energie kiimpfte er gegen die drohenden Ohnmachts
gefiihle. Von Sorgen, Zweifel und Gefahren umrlngt, litt er unendlich, aber er setzte hinzu, 
daB er seiner Seale Ratschlage gebe, auf daB sie geduldig und still werde. So peitschte 
er sich immer wieder hoch und hielt die Probe standhaft durch, auf die er selbst seine 
Nerven gestellt hatte. In zaher Selbstdisziplin stand er, wo alles wankte. Er vertrug in 
dieser Beziehung eine wesentlich hohere Belastung als sein Vater, da sein Ehrgeiz alles 
iiberWnte. 

Woher stammt diese gewaltige Triebfeder des Ehrgeizes und der 
Gel tungssuch t? 

In der naheren Aszendenz ist es vor allem FRIEDRICHS Mutter, die von Ruhmsucht 
beseelt war. Sie hatte gern eine politische Rolle gespielt, wie sie der Bedeutung ihres Hauses 
angemessen war. Sie liebte schOne Kleidung, Luxus und Prachtentfaltung. Sie hiitte gerne 
an einem Hofe gethront, wo die Etikette ihre Konigswiirde unterstrich. wo hei Ballen Hunderte 
von Paaren sich vor ihr verneigen muBten und sie am Spieltisch mit vielen Dukaten koniglich 
spielen konnte. Doch war ihr dieser Wunsch bei der kategorischen Einfachheit ihres Ge
mahls versagt. 
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Auch bei der altesten Schwester FRIEDRICHS II., WILHELMINE VON BAYREUTH, tritt 
dieses Bediirfnis nach Anerkennung deutlich hervor. Sie war besonders in jiingeren 
Jahren kokett und eitel, sie haschte nach Effekt, sie wollte jedermann bei jeder Gelegenheit 
gefallen. Sie sehnte sich nach GroBe, sehnte sich darnach, Konigin zu sein nnd eine Rolle 
zu spielen. Mit ihrem bescheidenen Los auBerst unzufrieden, lebte sich schlieBlich ihr Ehr
geiz in literarischer Betatigung aus. 

Beide, Mutter und Tochter, sind in ihrem Geltungsdrange jedoch von FRIEDRICH DEM 
GROSSEN wesentlich verschieden. Sie ertraumten sich eine Position, in der sie ihr Selbstgefiihl 
und ihre GroBe passiv genieBen konnten. FRIEDRICH II. dagegen hat mit bewundernswerter 
Energie und hochster aktiver Leistungsanspannung um Ruhm und Anerkennung seiner 
Mitwelt einen heiBen Kampf gekampft. Er hat in dieser Beziehung eine gewisse Ahnlich
keit mit seinem UrgroBvater ERNST AUGUST VON HANNOVER, dessen Ehrgeiz sich das Ziel 
gesetzt hatte, seinem Hause die Kurwiirde zu verschaffen. Er hat sich redlich darum be
miiht und mit bewundernswiirdiger Energie und kluger Berechnung diese Idee verwirklicht. 
Doch unterscheidet sich sein Ehrgeiz in seinen Konsequenzen wiederum sehr wesentlich von 
dem Machttrieb FRIEDRICHS DES GROSSEN. ERNST AUGUST muBte, um seinen Zweck zu 
erreichen, einen machtigen Staat schaffen; das Geld dazu brachte er durch riicksichtslose 
Besteuerung seines Landes auf, unter der fast aIle Teile der Bevolkerung schwer zu leiden 
hatten. Der Lohn seiner ehrgeizigen Bemiihungen blieb bekanntlich nicht aus. Ein Neben
gewinn war fUr ihn ein wohlbestelltes Heer und geordnete Finanzen, die ihm ein prunkvolles 
Dasein ermoglichten. ERNST AUGUST ging rein egozentrisch zu Werke, ohne dabei das 
Wohl seiner Untertanen zu beriicksichtigen. 

Bei FRIEDRICH wurde der Machttrieb stets dUTch die soziale Pflicht
einstell ung soweit gezugelt, daB er die eigene Ruhmsucht mit dem Wohlergehen 
seiner Dntertanen in Zusammenklang bringen konnte. Er hat nie gewissenlos 
gehandelt, nUT in der auBersten Not hochste Anforderungen an sein Yolk ge
stellt. Der reine Despot hatte unbedenklich fUr seinen Machthunger das Blut 
der Dntertanen geopfert. FRIEDRICH vertrat, und das ist charakteristisch fiir 
ihn, den Standpunkt, man konne es sich nie genug uberlegen, ehe man sich 
in einen Krieg einlasse. "Tinte kann man wohlfeiler vergieBen als Blut." 

Dnd doch war auch er nicht frei von egozentrischer Skrupellosigkeit. 
Trotz alier Anerkennung der hohen Verpflichtung seinem V olke gegenuber, hat 
er niemals das wahre GefUhl der Herzlichkeit .und War me (Sympathiegefuhl) 
fur andere Menschen gekallllt. Zeitgenossen und Biographen sagten von ihm, er 
habe keine Gute besessen. Er war nicht stark in der Liebe und im Mitfiihlen. 
Manche Begebenheiten lassen sogar eine erschreckende Schroffheit und GefUhls
kalte erkennen. 

Sehr auffallend ist in dieser Beziehung sein Verhalten gegen KATTE, der anlaBlich der 
Fluchtaffare durch ihn ins Verderben geriet. Wenige Wochen nach der Hinrichtung des 
Freundes ist er "lustig wie ein Buchfink", wie wenn gar nichts geschehen ware. Ja, er be
zichtigte sogar nachtraglich den Kameraden der Ungeschicklichkeit. GewiB hatte er in dieser 
Zeit in dem Gedanken an den Freund, besonders auch durch dessen Hinrichtung unsagbar 
gelitten. ,Doch . hat er die ganze Episode und mit ihr seinen KATTE schnell vergessen, ja 
sogar unbedenklich die Ehre des Toten mit einem Vorwurf befleckt. Eine andere Begeben
heit laBt ihn in keinem besseren Lichte erscheinen. Wahrend seiner Gefangenschaft verkehrte 
er viel in der Familie des Freiherrn VON W RECH. Dieses Haus hatte ihn gastlich aufgenommen. 
Es geschah alles, um sein hartes Schicksal zu erleichtern, um sein Leben so angenehm wie 
moglich zu machen. Er wurde von dieser Familie mit Biichern und Geld unterstiitzt (es sollen 
im ganzen 6000 Taler gewesen sein). FRIEDRICH hat dieses Geld nie zuriickgezahlt. Nicht 
genug, wahrend seiner ganzen Regierungszeit war die Familie WRECH in Ungnade, er hat 
sie niemals empfangen, niemals ihr seine Gunst bewilligt, wie iibrigens auch den Verwandten 
des ungliicklichen KATTE nicht. Sie muBten froh sein, daB sie yom Konig nicht verfolgt 
wurden. Sein Selbstgefiihl konnte die Erinnerung an jene tragische und zugleich erniedrigende 
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Zeit seiner Gefangenschaft nicht ertragen. So muBte er diese ungluckliche Episode seines 
Lebens gewaltsam verdrangen. 

Bezeichnend ist endlich auch sein unIauteres Spiel mit VOLTAffiE. Dieser gehorte zu den 
wenigen Menschen, denen er mit Vertrauen und Begeistenmg, mit neidloser, ehrfiirchtiger 
Hingabe begegnete; wir sehen davon ab, daB das Verhaltnis spater nicht allein durch seine 
Schuld getrubt wurde. Er wollte den hervorragenden Geist fiir sein Land gewinnen. Er 
kampfte um ihn wie um eine Sache. Dabei griff er zu einem wenig anstandigen Mittel. Um 
ihm den Ruckzug in seine Heimat zu erschweren, versuchte er ihn in seiner Heimat zu dis
kreditieren. Er betrachtete ihn als franzosischen Nationalbesitz, den er sich mit List aneig
nen konnte. So konnte auch FRIEDRICH rucksichtslos und kalt zu Werke gehen, wenn es 
sich um die Verwirklichung bestimmter Ziele handelte. Es will dies wenig mit seiner 
sonstigen gerechten und verantwortungsvollen Handlungsweise ubereinstimmen. 

Wohl hatte er Freunde, die er liebte, ja er fUhrte mit ihnen sogar eine merk
wiirdige Sprache heWer Zartlichkeit (homosexuelle Komponente1). Doch ist er 
nicht immer fiir sie eingetreten, wenn sie seiner Hilfe bedurften. Fiir die Frauen 
hatte er wenig iibrig, seine Einstellung ihnen gegeniiber mutet fast feindselig an, 
was wieder fUr homosexuelle Einschlage sprechen wiirde. Auch in seinem Urteil 
iiber die Frauen kommt seine Gefiihllosigkeit und Frivolitat klar zum Aus
druck. Er wollte von ihnen nichts als GenuB, nachher verachiete er sie. Sein 
Frauenideal ist fast das einer offentlichen Dirne. Er spricht iiber die Liebe wie 
ein abgebriihter Roue. 

Diese egozentrische Skrupellosigkeit - wir konnen sie negativ als Mangel an 
Herzlichkeit und Mitgefuhl bezeichnen - stammt einmal von der Mutter. Von ihr 
heiBt es, daB sie zu stolz war, um sich Freunde zu gewinnen, sich Sympathie und Anhanglich
keit zu erwerben. Sie stand ihrer Umgebung kuW, ja fast feindselig gegenuber. Sie hatte 
nur selten ZuneigungeiJ., doch zahlreiche Abneigungen. 

In noch viel starkerem MaBe war diese GefUhlskalte bei ihrem Vater, GEORG I. (FRIED
RICHS DES GROSSEN GroBvater) ausgepragt. 

Und auch beim UrgroBvater, ERNST AUGUST, konnten wir die resonanzunfahige 
GefUhlsanIage (kalter, frivoler Schizoider) feststellen. Andererseits ist aber auch bei dem 
Vater FRIEDRICHS DES GROSSEN dieselbe Eigentlimlichkeit vorhanden gewesen. Es liegt 
also doppelseitige Belastung vor. 

Ehrgeiz, Energie und PflichtbewuBtsein, die Grundanlagen zur erfolg
reichen Fiihrerpersonlichkeit, erfuhren durch die hervorragende rationale, 
praktische Klugheit eine notwendige Erganzung. Wie sein Vater war auch 
FRIEDRICH durch und durch Wirklichkeitsmensch, fern von weltfremden, schwar
merischen Verkennungen. Charakteristisch ist sein Ausspruch: ~,GroBe Fiirsten 
tun nichts fiir einander um ihrer schonen Augen willen." Sein praktischer 
Verstand schaute den Dingen auf den Grund. Trotz kiihnster Phantasie be
wahrte er stets niichternste Uberlegung. Sein Denken und Handeln fuBte auf 
scharfer Beobachtung der Realitat. Seine Regierungstatigkeit gipfelte in einer 
klaren Erfassung der natiirlichen Zusammenhange. Die unablassige Auswertung 
der Erfahrung war ihm leitender Gesichtspunkt. 1m Gegensatz zu seinem Vater, 
der in seinem Handeln gleichermaBen auf das Niitzliche und ZweckmaBige, 
Erreichbare eingestellt war, fehlte ihm dessen subalterne Geistesenge. Ihm stand 
ein reichhaltigeres Intelligenzmaterial zur Verfiigung. Hier steht an erster Stelle 
die erstaunliche geistige Beweglichkeit, die rasche Auffassungsgabe 
und miihelose kombinatorische Verarbeitung aller geistigen Dinge 
(produktive Phantasie). Zeitgenossen sprechen von einer Unerschopflichkeit 
von Eingebungen und Antrieben. 
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Diese Fahigkeiten weisen einmal auf seine hannoversche UrgroBmutter, SOPHIE VON DEB 
PFALZ, hin. Sie war eine auBerst frische, muntere Dame, bis ins hohe Alter hinein ungemein 
kraftvollen und lebhaften Geistes. LISELOTTE VON DER PFALZ, ihre Nichte, sagte einmal von 
ihr: " .... sie hatte einen angenehmen, natiirlichen, lustigen Verstand". Der zu ihrer Zeit 
als Freigeist bekannte Englander TOLAND rtihmt an ihr "tiefe Klugheit und Erfahrung". Sie 
war in der gelehrten Welt bewundert "als eine Dame von unvergleichlicher Wissenschaft und 
Erkenntnis, sowohl in der Theologie als Philosophie, in der Geschichte und in allen Arten von 
Biichern, deren sie eine unbeschreibliche Menge gelesen hat". Eine ungemein weltkluge, 
hochgebildete Frau mit glanzenden Geistesgaben. Der Schilderung nach besaB sie das Tem
perament der Hypomanischen mit der raschen Beweglichkeit und dem sprudelnden Ein
fallsreichtum dieser Menschentypen. 

Andererseits scheinen aber auch die franzosischen Erbmassen seiner miitterlichen GroB
mutter, der ungliicklichen SOPHIE DOROTHEA VON AHLDEN 1) fUr dieintellektuelle Beweglichkeit 
FRIEDRICHS DES GROSSEN nicht ohne Belang gewesen zu sein (ihre Mutter, ELEONORE 
D'OLBREUSE war eine reine Franzosin, die unter ihren Ahnen lauter tiichtige und z. T. bedeu
tende Manner aufzuweisen hat; sie muB von groBer Tugend und durchdringendem Verstand 
gewesen sein). SOPHIE DOROTHEA hatte, nach der Schilderung von Zeitgenossen, "ungemein 
viel Geist, viel Lebhaftigkeit, eine gliickliche und durch den Gewinn, den sie aus ihrer Lektiire 
gezogen hatte, auch ausgebildete Einbildungskraft". "Ein Mann, der so viel wiiBte, wie sie 
weiB, konnte gliicklich und damit zufriedengestellt sein. Sie spricht sehr richtig iiber alles 
und geht mit Feinheit auf alles, was man ihr sagt, ein und antwortet auch so". Zweifellos 
hat sie dem hannoverischen Hause hervorragende Intelligenzanlagen zugefUhrt. 

Die vor uns entstandene egozentrische, nach Ruhm und Geltung 
strebende, mit praktischer Klugheit und intellektueller Beweglichkeit 
begabte Draufgangerna tur wird nicht nur durch gewisse soziale Tendenzen 
in Schranken gehalten. Wir beobachten bei FRIEDRICH noch einen anderen Per
sonlichkeitskomplex, der seinem Tatmenschentum bestimmte Fesseln anlegt. Es 
sind das Tendenzen, die wir zunachst einmal mit dem Begriff des vorsichtigen 
MiBtrauens umschreiben wollen. Sie stammen von seiner Mutterseite, wo das 
Paranoide bei dem GroBvater, GEORG 1., sehr deutlich zum Ausdruck kommt. 
FRIEDRICH hatte die Meinung, man durfe sich auf niemanden verlassen. Er besaB 
keinen wahrenFreund und hielt sich, im Gegensatz zu seinem Vater, auch auBerlich 
von einer zu nahen Gemeinschaft mit seiner U mge bung fern. Politische Vertraute 
hat er nie gehabt. Mit seinen Ministern verkehrte er nur schriftlich. Um auBen
politisch sicher zu gehen, unterhielt er an mehreren Rofen bestochene Spione. 
Ja, er lieB sogar die eigenen Minister und Beamten des diplomatischen Dienstes 
im stillen daraufhin beobachten, wer bei ihnen aus- und eingehe, ob sie sich etwa 
durch ubertriebenen Aufwand bemerkbar machten. Er war stets auf feindselige 
Gegeneinflusse bedacht, denen er mit raffinierter tJberlegung zuvorkommen 
wollte. Daher legte er besonderen Wert darauf, seine Absichten und Plane 
niemals vorzeitig preiszugeben. "Ich verschlieBe meine Geheimnisse in mir 
selbst. " 

Es mag ihm nicht immer leicht gefallen sein, sich vor Unbesonnenheiten und 
Upbedachtsamkeiten zu huten. War doch auch das vaterliche Erbteil der 
Leidenschaftlichkeit und Reizbarkeit, die Neigung zu miBgelauntem 
Wesen auf ihn ubergegangen. Er selbst spricht von seinen "Launen". Tat-

1) Sie unterhielt langjahrige intime Beziehungen (1687-1694) mit einem Grafen KONIGS
MAReK. Dieser muBte bei Entdeckung des Verhiiltnisses den Ehebruch mit dem Tode biiBen. 
Konig GEORG I., der Gemahl der Prinzessin VON AHLDEN, lieB ihn 1694 meuchlings ermorden. 
Die Ehe wurde geschieden und die Prinzessin in die Verbannung nach SchloB Ahlden ge
schickt, wo sie noch 32 Jahre in Gefangenschaft gelebt hat. 
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sachlich konnte er haufig recht grob und ausfallend sein, me der Vater. Horen 
wir dariiber ihn selbst, was er zu CATT sagt: "Sobaldich Unliebsames sehe oder 
hore, nehme ich aIle meine Vberlegung und Selbstbeherrschung zusammen, um 
iiber den ersten Augenblick hinwegzukommen, in dem es bei mir sehr heiB 
hergeht. Solange bei mir die erste Hitze dauert, hiite ich mich weislich, eine 
Entscheidung iiber das zu treffen, was mir beim Sehen oder Horen die Galle hat 
iiberlaufen lassen. Trotz aller Sorgfalt komme ich iibrigens an dieser ersten Auf
wallung nicht immer vorbei, und dann macht der gute Herr mitunter Dumm
heiten und muB sich nachher auf den Daumen beiBen." Seine Seele konnte in 
leidenschaftliche Wallungen geraten. Diese Reizbarkeit unterscheidet sich jedoch 
von der seines Vaters dadurch, daB er sie durch "kiihles Raisonnement" zu 
ziigeln suchte. Und das gelang ihm auch in hervorragendem MaBe vermoge 
seiner eisernen Selbstdisziplin, die sich ganz der Gottin Vernunft unterordnete. 
Nur selten hat er sich in seinen Zorneswallungen gehen lassen. Die hemmungs
lose Wut und unbandige Leidenschaft, zu der eine deutliche Neigung in ihm 
steckte, vertrug sich nicht mit seinem Idealbild eines Herrschers. 

Bei der vorsichtigen Berechnung, die jede Unbesonnenheit zu vermeiden 
suchte, kam ihm eine Fahigkeit besonders zustatten, die wir Verstellungs
kunst nennen wollen. FRIEDRICH besaB in hohem MaBe das Talent, durch be
wuBtes Rollenspiel, durch bewuBte Schauspielerei seine Mitmenschen 
zu tauschen. Schon der 14jahrige Prinz galt als friihreif und "verstellt". Der 
osterreichische Gesandte schreibt von ihm: "der groBte Fehler an ihm ist seine 
Verstellung und Falschheit, daher sich ihm nur mit groBter Behutsamkeit zu 
vertrauen." Auch andere altere Staatsbeamte waren sich darin einig, daB er 
meisterhaft die Kunst beherrsche, die Menschen zu betriigen. In einem Komplott 
der Mutter, das diese gegen ihren Mann in Heiratsangelegenheiten ihrer Kinder 
anzettelte, spielte er eine vollendete Rolle. Nicht allein das. Er schmiedete auf 
eigene Faust mit fremden Gesandten allerhand Ranke und vertraute ihnen Dinge 
an, die sie nicht Wiederzugeben wagten. Er stand trotz seiner Jugend in intimem 
Verkehr mit Hofen, die der Konig, sein Vater, als seine Feinde betrachtete. Nach 
der Gefangenschaft unterwarf er sich seinem Vater in devoter Schmeichelei, 
obwohl er innerlich ihm den Tod Wiinschte. Die ungesunde Umgebung hat ihn 
in der Fahigkeit zur Verstellung noch bestarkt. Sicherlich aber war er von Natur 
aus ein Meister in dieser Kunst. Sie kam ihm spater in seiner Regierungstatigkeit 
sehr zustatten. Recht interessant sind einzelne Ausspriiche: "Die Kunst, seine 
Gedanken zu verbergen oder die Verstellungskunst ist fiir jeden, der groBe Ge
schafte zu leiten hat, unentbehrlich." "Der Mangel an Verschwiegenheit, im 
biirgerlichen Leben nur ein geringer Fehler, wird beim Feldherrn zum groBten 
Laster ... " Stets hat er es verstanden, seine Gegner iiber seine wahren AI>
sichten im Dunkel zu halten. "Darin muB der Heerfiihrer me ein Schauspielel" 
sein und die Miene aufsetzen, die ihm die Rolle, die er spielen will, vorschreibt~"· 
Er zeigte sich in jeder Beziehung als schlauer gewiegter Diplomat; darin War er· 
seinem arglos vertrauenden, naiv offenherzigen Vater weit iiberlegen. Er verstand. 
sich auf das Rollenspiel. Daher auch seine Vorliebe und Begeisterung fiir das. 
Theaterspielen. Er soIl selbst ein sehr gewandter Schauspieler gewesen sein. 
Und dieses Talent hat er mit bewuBter Berechnung fiir seine koniglichen Zwecke· 
dienstbar gemacht. 
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Das Intrigieren war eine Angelegenheit des Hauses Hannover. Sein UrgroBvater, 
ERNST AUGUST VON HANNOVER, verstand es meisterhaft, seine wahren Absichten nach 
auJ3en zu verschleiern. Er pflegte sein Inneres hinter der Maske jovialer altdeutscher Bieder
keit zu verbergen. Niemand konnte ihn recht durchschauen. 

FRIEDRICHS Mutter scheute sich nicht, fremde Diplomaten zu benutzen, um Politik 
gegen ihren Gatten zu treiben. Sie intrigierte lebhaft hinter dem Riicken ihres Gemahls 
in Heiratsangelegenheiten ihrer Kinder.. Sie bildete mit ihren Kindern eine Art Verschworung, 
um ihren Willen gegen den Konig durchzusetzen. 

In hervorragendem MaBe tritt die Verstellungskunst bei der Schwester FRIEDRICHS DES 
GROSSEN, WILHELMINE VON BAYREUTH, in Erscheinung. Sie verstand sich auf "Grimassen". 
Sie glanzte in der Kunst, zur rechten Zeit in Ohnmacht zu fallen. Einmal markierte sie iiber
zeugend die Tote, daB man zum Arzt schickte. Noch deutlicher trat diese Fahigkeit bei 
einer besonderen Gelegenheit zutage. Als iiber ihre Ehe verhandelt wurde, die Familie in 
heftigsten Zwist zerfallen war, und in ihr wilde Affektstiirme tobten (auch in der Familie) 
verstand sie es, ihre Erregung derart zu meistern, daB man ihr nach auBen hin nichts an
merkte. Sie schaute ruhig und heiter drein, wie wenn nichts geschehen ware. So sehr hatte 
sie ihre A usdrucksfahigkeit in der Gewalt. Sie konnte eine "erschreckende Scheinheilig
keit" an den Tag legen. 

Die Verstellungskunst, das Rollenspiel, stand bei FRIEDRICH in engster 
Beziehung zu seiner vorsichtigen, autistischen, ja oft feindselig-para
noiden Lebenseinstellung. Diese schizoide Distanz wirkte sich auch in der 
Form der Geselligkeit, in seinen Beziehungen zu der naheren Umgebung aus 
(s. Mutter; kuhl, viel Feinde, und mutterlicher Gro.Bvater; absto.Bend, un
liebenswurdig). Sein Geselligkeitsbedurfnis war ein ganz anderes wie das seines 
Vaters. Derb-frohliche, gesellige Gemutlichkeit hat FRIEDRICH nie gekannt. Der 
Kreis, den er um sich versammelte, setzte sich aus hochgebildeten Gelehrten 
und Kunstlern zusammen. Es war eine auserlesene Gesellschaft geistvoller 
Menschen, die gemeinsame kulturelle und asthetische Ziele verband. An einer 
solchen Tafelrunde, wo philosophische und schongeistige Interessen 
gepflegt wurden, fUhrte FRIEDRICH den Vorsitz. 

Wo finden wir die erbbiologische Begrundung fUr diese von seinem 
Vater so sehr abweichende geistige Struktud 

Wir greifen einmal zuriick auf die franzosischen Erbmassen der vorher genannten Prin
zessin VON AHLDEN. Neben ihrer Klugheit und geistigen Beweglichkeit wird von ihr ge
riihmt, daB sie von Natur mit einem sehr guten Geschmack begabt gewesen sei, der 
von Jugend auf durch eine sorgfaltige Erziehung gefordert wurde. Sie war eine Frau von hoher 
Bildung und asthetischem Feinsinn; graziOs und sehr musikalisch (sie sang undspielte Klavier). 

AuBerdem miissen wir noch die hannoverschen Ahnen zu Rate ziehen. Seine vater
liche GroBmutter, SOPHIE CHARLOTTE VON HANNOVER, hieB die philosophische 
Konigin. Sie hatte sich in der Nahe von Berlin ein kleines ScWoB Liitzelburg eingerichtet, 
wo sie den groBten Teil ihres Lebens zubrachte. Dort ging es lustig und ungezwungen 
zu. Dort hielt sie geistreiche Zirkel und lieB fleiBig Balle, Maskeraden, Konzerte, Schauspiele 
und Ballette auffiihren. Sie selbst war feingebildet und besaB einen scharfen Verstand. 
Ganz besonders ist noch ihre enorme Sprachbegabung hervorzuheben. Ihre Briefe zeigen 
einen gewandten, originellen Stil, der z. T. mit ,treffenden boshaften Bemerkungen durch
setzt ist. Dieselbe hervorragende Sprachbegabung finden wir iiberdies auch bei ihrer Mutter, 
SOPHIE VON DER PFALZ. Diese beherrschte fiinf Sprachen und zwar so vorziiglich, daB 
man zweifeln konnte, welches ihre Muttersprache war (deutsch, englisch, hollandisch, franzo
sisch und italienisch). Ihre Briefe und Memoiren, die eine gewisse literaturgeschichtliche 
Bedeutung haben, lassen ein starkes schriftstellerisches Talent erkennen. 

SOPHIE CHARLOTTE VON HANNOVER war sehr m usikalisch und hatte eine groBe Liebe 
zur Musik. Sie spielte und sang mit Fertigkeit. Sie hatte im Laufe der Jahre eine groBe 
gediegene musikalische Bibliothek eingerichtet, die eine Tonne Goldes wert geschatzt wurde. 
Sie komponierte auch selbst. 
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SOPHIE CHARLOTTE liebte den Umgang mit gelehrten Mannern. Auf Reisen lieB sie keine 
Gelegenheit vorubergehen, beriihmte Manner personlich kennenzulernen. LEIBNIZ war 
ihr innigster Freund und Vertrauter. Fruhzeitig hatte sie angefangen, nach dem Grund 
und dem Zusammenhang der Dinge in der Welt zu forschen. Der Englander TOLAND bekennt, 
daB sie im Laufe der Zeit eine grundliche Kenntnis in den "schwersten Stucken" der Philo
sophie erlangt habe. In seinem ganzen Leben habe er niemanden gehort, der geschicktere 
Einwiirfe hatte machen konnen oder die Unzulanglichkeit und Sophisterei vorgebrachter 
Argumente und Schlusse schneller entdecken, die Schwache oder Starke einer Meinung 
leichter durchdringen als sie. ttber ihre Hofhaltung sagt TOLAND: "Alles, was lebhaft und 
gebildet ist, kommt an ihren Hof und sieht man da zwei Dinge, die die Welt sonst fur ein
ander ganz zuwider halt, in vollkommener Einheit beisammen, die Studien und die Lustbar
keiten." Sie hatte ebenso wie ihre Mutter sehr vorurteilsfreie Meinungen uber Religion 
und Politik. Man nannte sie daher nicht nur die philosophische, sondern sogar die republi
kanische Konigin. Sie starb im jugendlichen Alter von 37 Jahren an einer Halsentziindung. 
Kennzeichnend fur ihr tapferes Verhalten angesichts des Todes ist ein Ausspruch, der ihre 
ganze philosophische Ruhe und Abgeklartheit, zugleich aber auch ihre sarkas
tische Uberlegenheit uber ihren unbedeutenden Gemahl zeigt: "Beklagen Sie mich nicht, 
denn ich werde jetzt meiner Neugier genug tun uber den letzten Grund det Dinge, die Inir 
LEIBNIZ nie aufklaren konnte, und verschaffe dem Konig den Anblick eines Leichenbegang
nisses, das ihm Gelegenheit geben wird, aIle Pracht zu entfalten." 

Die Eigenart dieser beiden GroBmiitter hat sich in FRIEDRICH II. unver
keIillbar durchgesetzt, und es ist schwer zu sagen, welcher von beiden der erb
biologische Ausschlag zukommt. 1st doch der Sinn fUr Esprit und Geist, fUr Fein
sinn und Schonheit, Grazie und Kiinstlertum besonders fUr den jugendlichen 
FRIEDRICH SO charakteristisch gewesen. Seinem Vater zum Trotz hat er nicht 
von den "effiminierten, lasciven, weiblichen Okkupationes" lassen konnen, ob
wohl dieser sich redlich Miihe gab, ihm das "weichliche" Wesen aus dem Kopf zu 
treiben1). Friih erwachten seine literarischen 1nteressen. Heimlich legte er sich 
als Jiingling eine Bibliothek von 3000 Banden zu. Wahllos las er in seiner WiB
begierde, seinem wissenschaftlichen Anregungsbediirfnis alles durcheinander. Er 
liebte die Musik leidenschaftlich, spielte selbst Klavier, Violine und FlOte; letztere 
War sein Lieblingsinstrument. Er besaB ein feines, zartes Gemiit, dem die groben 
Vergniigungen des Vaters, ganz besonders das Soldatenwesen zuwider War. Er 
neigte von Jugend auf zum Griibeln und Nachdenken iiber die groBen letzten 
Fragen und Ratsel, iiber die Ordnung der Welt. Er 'War ein logisch-systematischer 
Geist, gleichermaBen begabt zum klaren analytischen Zergliedern \Vie auch zur 

1) Sowohl bei FRIEDRICH II. als auch bei seinem Vater, FRIEDRICH WILHELM I., 
sehen wir eine starke Oppositionseinstellung gegen die vaterliche A utoritat. 
FRIEDRICH WILHELM I. "wutete" von Jugend auf gegen die vaterliche Prunkliebe und Ver
schwendungssucht. FRIEDRICH II. widersetzte sich in jungen Jahren der kleinbiirgerlichen 
Einfachheit und pedantischen Geistesenge, die sein Vater ihm aufzwingen wollte. - Die 
Psychoanalyse erklart diese Erscheinung des Protestes durch den Begriff des "Vater
komplexes". Es soIl nicht verkannt werden, daB die FamiIiensituation fiir die Charakter
gestaltung von wesentlicher Bedeutung sein kann; aber immer doch nur so, daB sie vor
hand ene, ererbte Charakteranlagen zur Entfaltung bringt und unter Umstanden sie 
allzusehr unterstreicht. Der Protest kann ohne einen mehr oder weniger starken Macht- und 
Unabhangigkeitstrieb gar nicht zustande kommen. Seine erste und wichtigste Mani
festation ist der "Vaterkomplex". Wir mussen also die von der Psychoanalyse 
vertretene Auffassung ein klein wenig umkehren, wenn wir sie auf die Cha
rakterologie anwenden wollen. Das gilt nicht nur fur den" Vaterkomplex", 
sondern auch fur andere psychoanalytische Begriffe. Der "Vaterkomplex" 
ist die Erscheinung einer bestimmten Charaktertendenz, nicht ihre Ur
sache. 
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kunstlerischen Fabigkeit del' zusammenfassenden Synthese. Ihm War ferner 
eine tiefinnerliche Neigung zur Schriftstellerei angeboren. Er selbst spricht 
von seinem "Schreibkitzel". 1m Scherz sagt er einmal, Ware er durch seine 
Geburt nicht zum Konig bestimmt gewesen, so Wiirde er Schriftsteller und 
Gelehrter geworden sein. Die von den pfalzischen Ahnen ererbte Sprach
begabung, das Talent zum sprachlichen Ausdruck stand bei ihm in 
voller Blute. 

Besonders auffallend ist die AhnIichkeit der Lebensfiihrung mit seiner vaterlichen 
GroBmutter, SOPHIE CHARLOTTE VON HANNOVER, weun wir die ersten Jahre seiner 
Ehe in SchloB Rheinsberg betrachten. Hier schuf er sich eine Statte heiterer Lebenskunst 
und verfeinerten Lebensgenusses, die ihresgleichen suchte. Hier lebte ein kleiner Kreis 
geistesverwandter Seelen in idyllischer Einsamkeit, fern von dem Getriebe des rauhen All
tags. Man fiihrte angeregte Unterhaltungen iiber Philosophie und Astronomie, Malerei und 
Dichtkunst. Jeder suchte den anderen in geistvollen Bemerkungen und witzigen Reden 
zu iiberbieten. FRIEDRICH selbst scherzte gerne, scheute bisweilen aueh vor Spott und Sar
kasmen nieht zuriick. Man trieb musikalisehe Studien. 1m Herbst und Winter wurden 
Theaterauffiihrungen inszeniert, bei denen FRIEDRICH mit Begeisterung und viel Talent 
mitmachte. Er tanzte mit Anstand und Grazie. "Mein liebster GenuB ist die Lektiire, ich 
liebe die Musik, aber noeh viel mehr den Tanz. leh hasse die Jagd ... ", so sagt der 19jij,hrige. 
Viele meinten damals, er werde sieh zum liebenswiirdigsten, charmantesten und vergniigungs
freudigsten Fiirsten von Europa entwiekeln. Er fiihrte ein Leben, wie es seinem Vater ver
haBt sein muBte: "Er ist nichts als ein Stutzer und franziisischer Schiingeist, der mir alles, 
was ich gesehaffen habe, verderben will". 

Erst allmahlich ist er zur Verantwortung und Pflichterfiillung er
wacht. Erst allmahlich ist dieses vaterliche hannoversche Erbteil in 
ihm groB geworden: "meine Pflicht ist mein Vergnugen". In jungen Jahren 
liebte er Ruhe, Bequemlichkeit und LebensgenuB. Er War begeistert fUr auBer
liche Pracht, ging gern im Schlafrock, kleidete und frisierte sich als Stutzer. Spa
teI' befleiBigte er sich ubertriebener Schlichtheit, Genugsamkeit und Einfach
heitl). Doch bebielt er trotz des Tatmenschentums den Astheten und Philo
sophen bei. Beide Seiten seines Wesens hat er oft in sich als schroffe Gegensatze 
empfunden2). 1m Scherz nennt er sich einmal eine epikureische Natur: "Zu 
Sparta bielt ich hoch Athens gepflegte Sitten." Ein schanes Zeugnis dafiir bleibt 
seine Tafelrunde zu Sanssouci. Hier in del' Mitte seiner Tischgenossen War er 
del' Gespracbige, Muntere, Mitteilsame. Hier entfaltete er die Freude am Leben, 
den Sinn fiir Geist, Kultur und Schanheit, ohne jedoch jemals seine Wurde als 
Herr und Konig zu vergessen. Er pflegte stets eine gewisse Distanz zu wahren. 
WohllieB er auch andere Meinungen gelten, und man durfte ihm jederzeit mit 
gegenteiligen Ansichten opponieren, doch muBte dabei die hofische Form beachtet 
werden. 

Seine vielseitige Bildung, seine geistige Beweglichkeit, sein weitschauender 
Blick haben ihn iiber aUe Kleinlichkeit und Geistesenge binausgehoben. Diese 
Duldsamkei t auf geistigem Ge biete war auch fUr seine Regierungstatigkeit 
von heilsamer Bedeutung. Er trat riickhaltlos fiir Toleranz del' Meinungen bei 
seinen Untertanen ein (pfalzisches Erbteil). In seinem Staate soUte jeder nach 

1) Er trug abgetragene Saehen; seine ganze Garderobe wurde auf 400 Taler gesehatzt. 
2) "Es gibt Menschen, die Gott dazu bestimmt hat, ein tatiges Leben zu fiihren, es gibt 

andere, die er gesehaffen hat zum Denken und zum Anstellen von Betrachtungen iiber die 
Taten anderer. leh gehiire zur letzteren Klasse, was sic her MS angenehmste ist." "Wenn 
ieh nicht Fiirst ware, wiirde ieh nur Philosoph sein." 

Hoffmann, Charakteraufban. 10 
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seiner Fasson selig werden. So hat er hier, wie auch in anderen Dingen, seine 
philosophischen Anschauungen in die Tat umgesetzt. Die Tafelrunde von Sans
souci aber bleibt fiir uns das klassische Beispiel einer veredelten Geselligkeit, wo 
Geist und Witz das Regiment fiihrten. FRIEDRICH war sein Leben lang ein Quer
pfeifer und Poet, wie ihn einst sein Vater gescholten hatte, trotz Kriegsgeschrei 
und Regentenlast. 

Werfen wir einen Blick riickwarts auf die erbbiologische Ana
lyse FRIEDRICHS DES GROSSEN. 

Manche BlutqueUen bleiben zweifelhaft, doch kommt sicherlich dem UrgroB
elternpaar, ERNST AUGUST VON HANNOVER und SOPHIE VON DER PFALZ, 
ein gewichtiger ErbeinfluB zu. Beide Blutquellen flieBen durch zwei ver
schiedene Ahnenlinien in FRIEDRICH II. zusammen (Inzucht). 

Vom UrgroBvater stammt der maBlose Ehrgeiz (Mutter), die riick
sich tslose Egozen trizi ta t, Gefiihlskalte und Fri voli ta t (miitterlicher 
GroBvater, Mutter; vaterliche GroBmutter, Vater), die diplomatische Ge
wandtheit und Verstellungskunst (Mutter). 

Von der UrgroBmutter soziale Fiirsorge und PflichtbewuBtsein 
(vaterliche GroBmutter; Vater), geistige Beweglichkeit, pra1:.tische Ver
nunft (Vater), auch ein gut Teil der Talentanlagen (Sprachbegabung; s. auch 
vaterliche GroBmutter), femer die zahe Korperkonstitution mit hochster 
Leistungsfahigkeit und Frische (Vater). 

Fiir die vorsichtig miBtrauische Einstellung finden wir einen Re
prasentanten in seinem miitterlichen GroBvater, GEORG I. VON HAN
NOVER (auch in der Mutter). 

Die leidenschaftliche Reizbarkeit stammt vom Vater. 
Sehr wichtige Blutquellen sind femer die beiden GroBmiitter, SOPHIE CHAR

LOTTE VON HANNOVER und die Prinzessin VON AHLDEN. Ihnen dankt er in 
erster Lillie sein geistiges Niveau: Die Fahigkeit zu zarten Gefiihls
regungen, seine feinsinnigen asthetischen Interessen, die philoso
phischen Neigungen, seine musikalische Begabung, das Schauspieler
talent, seine Sprachbegabung, den klugen lebhaften beweglichen 
Geist mit hervorragenden logisch-rationalen Fahigkeiten, den weiten 
vorurteilslosen Blick und nicht zuletzt den leichtbeschwingten Sinn; 
kurzum all die Eigenschaften, die in der geistvollen, esprit-gesattigten Atmosphare 
ihr Geniige fanden, mit der FRIEDRICH sich in seinen Feierstunden zu umgeben 
liebte. 

Die Erbsituation ist in diesem Falle nicht giinstig fUr die Erfassung von er b
biologisch selbstandigen Eigenschaften. Dazu bedurfte es, wie wir 
friiher festgestellt haben, anderer Vorbedingungen (kontrastierte Eltemtypen 
und groBe Geschwisterzahl). FRIEDRICHS Eltem sind sich in mancher Beziehung 
ahnlich; auBerdem ist seine Ahnentafel fiir den speziellen Zweck der Anlagen
isolierung aUzusehr durch Inzuch t getriibt. Sie soUte ja auch hier nicht unsere 
Aufgabe sein. 

Trotzdem aber ist, wenn auch mit Liicken und Unsicherheiten (das liegt an 
den z. T. unvollstandigen Personlichkeitsbildem), der erbbiologische Nachweis 
des komplizierten Aufbaus der Personlichkeit FRIEDRICHS DES GROSSEN bis zu 
einem gewissen Grade gelungen. 
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Ehe wir auf die weiteren Ergebnisse unserer Analyse naher eingehen, wollen wir einen 
kurzen Vergleich anstellen. FRIEDRICH II. ist zweifellos eine kompIizierte Legierung aus 
zyklothymen und schizothymen Charakterelementen. Doch eine andere Legie:rung 
wie sein Vater, eine andere wie seine vaterliche GroBmutter, die beide auch als zyklo
schizothyme Mischformen gelten konnen. Die philosophische Konigin; SOPHIE CHAR
LOTTE VON HANNOVER, ist bei aller hypomanischen Herzlichkeit und Leutseligkeit nicht 
frei von kiihler spottelnder !ronie. Die Gefiihle warmer Sympathien ffir die Mitmenschen 
waren bei ihr nur maBig ausgepragt, vor allem hat sie ihren Mann mit seineD vielen Schwachen 
oft in harten Worten offentlich verhOhnt. Wenn sie sich angegriffen fiihlte, entwickelte sie 
eine aggressive Gehassigkeit, vor der man sich ffirchten muBte. Immerhin hatte die schizoide 
Gefiihlskalte bei ihr keine zentrale Bedeutung. Das hypomanische Temperament ihrer Mutter 
war vorherrschend. Ganz anders ist es bei ihrem Sohn, FRIEDRICH WILHELM I., dem bruta
len, tyrannischen Gewaltmenschen, der ffir gewohnIich diese schizoide Seite nach auBen 
kehrt. Er zeigt nur in seinem Freundeskreis ein zyklothymes Gesicht derb-frohIicher Gesellig
keit und Gemutlichkeit (seiner robusten Grundnatur entsprechend); und zwar so, daB 
dann von seiner Tyrannennatur nichts mehr zu entdecken ist. Bei FRIEDRICH II. steht die 
schizoide Seite gleichfalls im Vordergrund, sie wirkt sich auch im Verkehr mit seinen in
timen Freunden aus, der stets eine gewisse distanzierte Form behielt. Daneben aber sehen 
wir bei ihm gerade im Gesellschaftsmilieu die GenuBfreudigkeit, die bewegliche Sprung
haftigkeit und geistvoll witzige Heiterkeit (allerdings gewUrzt mit bitteren Sarkasmen) 
des Hypomanischen. Doch besaB er nichts von den zyklothymen Sympathiegefiihlen. 
Diese drei PersonIichkeiten sind ganz verschiedene Varianten der zyklothym-schizothymen 
Legierung. 

Unsere Analyse zeigt noch weitere interessante Einzeltatsachen. Lassen wir 
z. B. kurz noch einmal einzelne Eigenschaften im Wandel des Erbganges an 
unseren Augen voriiberziehen. Wir beobachten dann dieselbe Erscheinung der 
er b biologischen Strukturverschie bung, die wir schon im dritten Ab
schnitt dieses Kapitels (FaInilie BUONAPARTE) kennengelernt hatten. 

Die brutale Reizbarkeit des Vaters, die sich bei diesem hemmungslos 
auslebte, war bei FRIEDRICH II. durch Vernunfteinstellung, Vorsicht und Selbst
disziplin (andere Erbeinfliisse) energisch geziigelt. Sie stand nicht wie bei jenem 
im Vordergrund seines Wesens. 

Auch das soziale PflichtbewuBtsein nimmt bei beiden eine andere Stel
lung ein. Der Vater beschrankte sich in seiner angstlichen Unentschlossenheit 
darauf, im Innern seines Landes geordnete Zustande zu schaffen und fiir seine 
Untertanen in friedlicher Arbeit zu sorgen. Auch FRIEDRICH II. hatte ein starkes 
Verantwortungsgefiihl. Doch sein Ehrgeiz begniigte sich nicht damit, einfach 
die Rolle seines Vaters zu spielen. Seine Leitidee 'War, eine europaische GroB
macht zu stabilisieren. Und dem muBte sich alles andere unterordnen. Sein 
Geltungsverlangen hatte zentrale Bedeutung fiir ihn (miitterlicher ErbeinfluB), 
nicht die Pflichteinstellung; doch tonte diese stets mit, selten 'War sie ganz aus
geschaltet. 

Der von der Mutter el'erbte Ehrgeiz hatte ebenfalls bei FRIEDRICH II. 
seine Bedeutung geandert. Die Mutter war rein egozentrisch eingestellt. Sie liebte 
Prunk und Prachtentfaltung; sie lebte ganz in der Sucht eine groBe Rolle zu 
spielen; sie sonnte sich gern in ihrer koniglichen Wiirde. Dieser Zug war 
FRIEDRICH II. zweifellos nicht ganz fremd. Doch hat er sich nicht mit der 
rein passiven Eitelkeit zufrieden gegeben. Vielmehr hat er mit hochster Kraft
anspannung fiir seine ehrgeizigen Plane gearbeitet, sich mit zaher ~nergie unter 
Nichtachtung" von Krankheit und Gefahr fiir ihre Verwirklichung eingesetzt 
(vaterliches Erbteil). 

10* 
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Interessant ist endlich noch ein Vergleich mit seinem miitterlichen GroB
vater, GEORG I. VON fuNNOVER. Dieser War derart von Argwohn und MiB
trauen beherrscht, daB man ihn unbedenklich als paranoiden Psychopathen be
zeichnen darf: FRIEDRICH II. besaB wohl auch diesen Zug des MiBtrauens, doch 
hatte er fiir ihn keine so zentrale Bedeutung. Vielmehr kam er nur im Sinne 
vorsichtig-kluger Umsicht und Berechnung bei ihm zum Vorschein; wenigstens 
solange er in der V ol1kraft seiner Jahre stand. 

Wir sehen, wie bestimmte Eigenschaften ihre Bedeutung fiir 
die Gesamtpersonlichkeit im Erbgang andern, wenn sie jeweils zu 
anderen Eigenschaften in Beziehung stehen. Es ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der erbbiologischen Personlichkeitsanalyse, 
diese wechselnden Nuancierungen genetisch aufzuklaren. 

FRIEDRICH II. ist ein klassisches Beispiel fiir den antinomischen Person
lichkeitsaufbau. Er war zugleich politischer Tatmensch und feinsinniger 
Asthet, wirklichkeitssicherer Praktiker und philosophischer Griibler. Er fiihrte 
das Schwert und die Feder mit der gleichen Gewandtheit. Seinem maBlosen 
geltungssiichtigen Machthunger steht ein eisernes soziales PflichtbewuBtsein gegen
iiber. Neben tatenfreudigem Draufgangertum lebt in ihm vorsichtige Bedenklich
keit, neben vitalstarker Aktivitat der Ha:ng nach Ruhe und Bequemlichkeit. Bei 
niichterner Rationalitat ist er nicht frei von Leidenschaftlichkeit und Reizbarkeit. 

Eine Fiille von antinomischen Stre bung en und Tendenzen sind als 
wirres Biindel in ihm vereinigt. Sein Bild schillert in den verschiedensten Nuan
cen, je nach der Eigenart der Lebenssituation. Immer wieder setzen sich 
in den verschiedenen Lebenskreisen andere Tendenzen seines Ahnen
blutes durch. Uber allem schwebt der (miitterliche) Geltungsdrang (ver
bunden mit Tatendrang und praktischer Vernunft), der sein Handeln als S t a a t s -
mann und Feldherr bestimmte. Gehemmt und unterstiitzt zugleich durch 
(vaterliches) PflichtbewuBtsein und Verantwortungsgefiihl, die wesent
lich in seiner Einstellung zum Volke (zu den Schwacheren) wirksam sind. Skru
pellosigkeit und Gefiihlskalte (Vater, Mutter) herrschen dallll, Wenn er sich 
in seinem Selbstgefiihl gekrankt sieht (KATTE, Familie WRECH, VOLTAIRE) oder 
wellll er (Frivolitat den Frauen gegeniiber) seine Homosexualitat kom
pensiert. Fiir gewohnlich kommt diese Seite nur als distanzierte Kiihle und 
leicht sarkastische Aggressivitat im personlichen Verkehr zur Geltung; oder dallll, 
wellll es gilt, sich und sein Land unter hochster Willensanspannung aus Situa
tionen der Not und Gefahr zu erretten. Anders wiederum ist die Struktur im 
geselligen Kreise, wenn schongeistige und philosophische Neigungen 
(beide GroBmiitter) die Oberhand gewinnen. 

Und in der En twickl ung sehen wir ebenfalls derartige Verschie bungen 
der Struktur. Weichliche Eitelkeit und heiterer LebensgenuB der Jugendzeit 
(Mutter) muBten dem Ernst des Regentendaseins (Vater) weichen. Erst all
mahlich erwachten Ehrgeiz (Mutter), Pflicht, Verantwortung (Vater) lmd formten 
aus ihm den tatenfreudigen Draufganger, wie er uns als junger Konig erscheint. 
Und spater wird er Menschenfeind (Mutter), MiBtrauen und Autismus wachsen; 
das Leben up.d die Menschen sind ohne Reiz fiir ihn. Die Kraft erlahmt; er Spillllt 
sich ein in eine Welt iiberlegener Resignation. Doch lebt das alte PflichtbewuBt
sein bis zuletzt. 
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Es wechselt die Struktur je nach der Lebenssituation. Die ver
schiedenen antinomischen Stre bungen suchen sich das ihnen kon
forme Milieu, um sich darin auszuleben. 

UTITZ bezeiohnet diese Ersoheinungen als Sohiohtenversohiebungen, unter der Voraus
setzung, daB es tiefere (zentrale) und hohere (periphere) Sohiohten des Charakters gibt. 
Es konnen, so fiihrt er aus, die oberen Sohiohten die unteren eindriioken; d. h. sie werden 
dann nioht mehr von den unteren getragen. Sie konnen an Gewioht gewinnen, tiefer sinken, 
wahrend andere peripher werden. Er sprioht von versohiedenen Spharen (Lebenssituationen), 
in denen die Eigensohaften wirksam sein konnen. 

Selbstverstandlich konnten wIT uns eine Personlichkeit denken, bei der die
selben Anlagequalitaten in ganz anderen Beziehungen zueinander stehen; Wenn 
etwa der Ehrgeiz dem Pflichtgefiihl oder die Selbstdisziplin der Leidenschaft 
untergeordnet ware usW. Diese Uberlegung muB die Frage auslOsen, wodurch 
denn in einem gegebenen Falle die spezifischen Anlagebeziehungen zustande 
kommen. Wir wollen darauf noch keine endgiiltige Antwort geben. Doch konnen 
wir uns des Eindrucks nicht erwehren, daB dabei auBer der Qualitat auch die 
Intensitat (Potenz) der vorhandenen Tendenzen von ausschlaggebender Be
deutung ist. Waren die sozialen Pflichttendenzen starker, so wiirden sie die 
Auswirkung des Machttriebes mehr dirigieren, als es bei FRIEDRICH II. der Fall 
war usw. Wir werden auf dieses Problem im nachsten Abschnitt noch naher 
eingehen miissen. 

Ein Riickblick auf unsere Beispiele der Charakterantinomien zeigt uns, 
daB es sich in jedem FaIle um auBerst komplizierte Personlichkeiten handelt. 
Und das ist kein Zufall. Die Kompliziertheit und Differenziertheit eines 
Charakters ist in erster Linie durch seinen antinomischen Aufbau bedingt. 
Daher muB das Problem der Anlagekontraste fiir die Psychopathologie von 
groBer Bedeutung sein. Treten doch gerade bei hochdifferenzierten, in sich 
widerspruchsvollen Naturen psychische Storungen besonders haufig auf. 
Hier liegt auch die Beziehung zwischen psychopathischen Individuen und 
genialen Personlichkeiten, die in der Regel auch Psychopathen sind. 
BLEULER hat schon vor Jahren auf die Tatsache hingewiesen (Lehrbuch fiir 
Psychiatrie): "Es ist deshalb kein Zufall, daB beriihmte Manner so oft aus Ehen 
verschiedenartiger Eltern stammen, deren Tendenzen sich in cler Psyche der 
Nachkommen nicht zu einem einheitlichen Ganzen fiigen, sondern zeitlebens 
nach verschiedenen Richtungen streben. Dichter uncl Musiker miissen auch 
feiner empfinden als andere Leute; eine Eigenschaft, die fiir die alltaglichen 
Leistungen des Lebens hindernd ist und oft geradezu die Bedeutung einer Krank
heit bekommt." 

6. Die Charakterantinomien in der Pathologie. 
Es ist nach unseren bisherigen Erfahrungen ohne weiteres klar, daB die erb

biologische Personlichkeitsanalyse auch als psychopathologische 
Forschungsmethode wertvoll uncl brauchbar sein wird. Manche klinische 
Erscheinungen werden durch sie erst das richtige Verstanclnis finden. Ins
besondere laBt sich auf diesem Wege das Problem der psychopathischen 
Personlichkeiten zu einer befriedigenden Losung bringen. Denn man wird 
unumwunden zugeben miissen, daB wir bei der heutigen klinischen Einorclnung 
der Psychopathen nicht stehenbleiben konnen. Auch die Unterscheiclung von 
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zykloiden und schizoiden Typen wird der Mannigfaltigkeit psychopathischer 
Erscheinungen nicht ganz gerecht. Der Versuch K. SCHNEIDERSl), die Psycho
pathen nach den hervorstechendsten psychischen Defekteigentumlichkeiten zu 
rubrizieren, entspricht wohl den heutigen klassifikatorischen Bediirfnissen. Doch 
will die Forschung mehr; sie muB versuchen, das Wesen der Psychopathen 
aufzuklaren, die genetischen Wurzeln psychopathischer Erscheinungen zu 
erfassen. Dnd da kann die Zergliederung in konstitutionelle Einzelanlagen 
und die Erforschung der Beziehungen dieser Anlagen zueinander fruchtbare 
Dienste leisten. Ansatze zu ahnlichen Anschauungen finden wir in den Arbeiten 
von KLEIST2) und seinen Schulern A. SCHNEIDER3) und PERSCH4). 

Einige Beispiele werden die Brauchbarkeit der erb biologischen Methode 
erweisen. 

Einen interessanten Fall von psychopathischer Konstitution entnehmen wiT 
der Sammlung von GRUHLE u. WETZEL5). Der "Geliebtenmorder" EWIDruLLER, 
der bei an sich sozialer Veranlagung aus vorwiegend okkasionellen Grunden 
im Alter von 23 Jahren zu einem Verbrechen des Totschlagversuchs kam, hatte 
eine Schwester THERESE mit ausgesprochen degenerativ-hysterischem Cha
rakter. Wertvoll ist in diesem Fane besonders ein Vergleich der beiden Geschwi
ster, uber deren Veranlagung wir gut orientiert sind. 

Die Nachrichten uber die Eltern sind leider etwas durftig. Der Vater, 
urspriinglich einfacher Rheinschiffer, hat sich, offenbar durch starken beruf
lichen Ehrgeiz getrieben, zu der gehobenen Stellung eines Schiffsinspektors 
emporgearbeitet. Es heiBt von ihm, daB er erregbar und reizbar gewesen 
sei. Die Mutter war eine immer krankliche Frau, die viel an migraneartigen 
Kopfschmerzen litt und ein sehr weiches, empfindsames Gemut hatte. 

Die beiden Geschwister: 

Die Tochter, THERESE EICHMULLER, fiel schon als Kind durch ihre Unausgeglichenheit 
(einmal storrisch, eigensinnig, unlenksam, dann wieder iibertrieben gefiHlig und nachgiebig) 
auf. Sie galt als leichtsinnig und liignerisch. Spater ging sie als Dienstmadchen, Kinderfrau
lein und auch als Verkauferin in Stellung. Doch konnte sie sich nirgends lange halten. Sie 
war faul und nachlassig; sie kolportierte Klatschgeschichten und hetzte gern hinten herum. 
In sexuellen Dingen benahm sie sich sehr ungeniert. Sie hatte aIle moglichen "Verhaltnisse" 
und renommierte gern mit ihren Liebesabenteuern. Als sie einmal iiber ihren Dienstherrn 

1) SCIL."'EIDER, K.: Die psychopathischen Personlichkeiten. Aschaffenburgs Handbuch 
f. Psychiatrie. 1923. - SCHNEIDER unterscheidet: Hyperthymiker, Depressive, Selbst
unsichere (sensitiv und anankastisch), Fanatische, Stimmungslabile, Geltungsbediirftige, 
Gemiitlose, Willenlose, Asthenische, Explosible. Manche dieser Psychopathentypen sind 
wohl durch starkes Vorherrschen bestimmter charakterologischer Radikale in unserem Sinne 
gekennzeichnet (z. B. Fanatische, Gemiitlose). Andere Begriffe (etwa willenlos, explosibel) 
sind komplex und bedtirfen einer weiteren Zergliederung. Dasselbe gilt ftir viele unserer 
klinischen Begriffe (z. B. hypochondrisch, paranoid, zwangsneurotisch), die jeweils durch 
das Zusammenwirken mehrerer Radikale zustande kommen. 

2) KLEIST, K.: Die gegenwartigen Stromungen in der Psychiatrie. Zeitschr. f. Psychiatrie. 
Bd. 82, S.1. Vortrag i. deutsch. Ver. f. Psychiatrie; Sitzung am 25. IX. 1924. 

3) SCHNEIDER, A.: tiber Psychopathen in Dem. praecox-Familien. Zeitschr. f. Psychiatrie. 
Bd. 79, S. 384. 

4) PERSCH, R.: tiber die erblichen Verhaltnisse in Psychopathenfamilien. Zeitschr. f. 
Psychiatrie. Bd. 83, S. 1. 

5) Verbrechertypen. 1. Heft. WETZEL, A. U. K. WILMANNS: Geliebtenmorder. Berlin: 
Julius Springer 1913. 
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allerhand Verleumdungen verbreitet hatte, kam es bei Zurechtweisung zu einer wilden hyste
rischen Szene. Sie reagierte mit einer heftigen Erregung (Anfi1lle) und machte mehrere 
impulsive Selbstmordversuche. Dieser Zustand war der .An1aB fUr ihre Verbringung in die 
Heidelberger Klinik. iller zeigte sie das Bild einer typisch hysterischen Personlichkeit. 
Sie hetzte unter den Kranken, sie log und verleumdete, sie erzi1Wte phantastische Geschichten 
speziell iiber ihre erotischen Erlebnisse. Bald war sie freundlich und zuganglich, bald erregt 
und wiitend. Sie drangte sich in den Vordergrund und war beleidigt, wenn man sie ihrer 
Meinung nach nicht geniigend beachtete. Jede Kleinigkeit, ein Wort einer Kranken, eine 
vermeintliche unfreundliche Geste der Pflegerin, der Gesichtsausdruck des Arztes konnte 
sie in hemmungslose Wut versetzen. Von Zeit zu Zeit traten (haufig im AnscWuB an auBere 
Vorkommnisse) hysterische Anfalle auf. Da der Zustand sich nicht besserte, muBte sie einer 
Heilanstalt iibergeben werden. 

Charakteristisch fiir THERESE EICHMULLER ist zunachst das gesteigerte Be
diirfnis nach Beachtung und Anerkennung. Sie gehorte offenbar zu den Menschen, 
die sich in den Vordergrund drangen und gerne renommieren, die sich gleich be
leidigt fUhlen, wenn sie keine Rolle spielen konnen. Dieses Geltungs bediirfnis, 
das iibrigens deutlich auf den vaterlichen Ehrgeiz hinweist, suchte sie mit allen 
Mittelu zu befriedigen; mit Liigen, Hetzen, Verleumden, unter U mstanden sogar 
mit frei erfundenen Schwindelgeschichten. Warum wahlte sie gerade diesen 
'Weg 1 Sie scheute die ernste Miihe, den Leistungsaufwand, ohne den sich fUr 
gewohnlich kein Mensch Anerkennung verschaffen kann. Es fehlte ihr der Trieb 
zur Arbeit und Tatigkeit, der jeder energischen Leistung zugrunde liegen muB. In 
dieser Beziehungwar sie ein widerstandsunfahiger Schwachling, haltlos, faul 
(ohne Bediirfnis nach Betatigung) und ohne fest en Willen (erbbiologische 
Wurzel unbekannt). Dadurch ist ein st~rker Anlagenkontrast gegeben. Die 
Inkongruenz zwischen Konnen und Verlangen fUhrte zu dem untauglichen Aus
weg der Befriedigung mit "unlauteren" Mittelu, die ihrer riicksichtslosen. 
egozentrischen Art (frei von moralischen Skrupelu) kein groBes Kopf
zerbrechen bereitete. Der Erfolg war gerade das Gegenteil von dem, was sie 
ersehnte. Uberall fand sie VerachtungundAblehnung. NachArt der reizbaren 
Psychopathen (erhOhte Ableitungsfahigkeit, Reizbarkeit; Vater) lebte sie die
sen Konflikt aus. Sie machte ihren inneren Spannungen hemmungslos Luft; 
unter Umstanden sogar in Form heftigster motorischer Entladungen (Erregung, 
hysterische Anfalle). 

Der Sohn, Krahnenfiihrer EICHMULLER, hat manches mit seiner Schwester gemein
sam, doch unterscheidet er sich von ihr in wesentlichen Punkten. Er war als Kind iiberaus 
angstlich (ging nie allein in den Keller), weichmiitig und mitleidig veranlagt. Und auch 
spater bildeten .An1ehnungs- und l'I'litteilungsbediirfnis, groBe gemiitliche Weichbeit, Mitleid 
und Hingebung (sehr hillsbereit Kindem gegeniiber) einen Grundzug seines Wesens. Er 
konnte zu Tranen geriihrt sein, wenn er von ergreifenden und begeisternden Dingen horte. 
In der Arbeit war er fleiBig, eifrig und zuverlassig. Er besaB einen starken Ehrgeiz. Thm lag 
8ehr viel daran, daB seine Leistungen .Anerkennung fanden. Schon als Lehrling zeigte er 
in diesem Punkte eine groBe Empfindlichkeit. Er weinte oft, wenn er mit einem Wort ge
tadelt wurde. In seinen freien Stunden beschaftigte er sich mit der Konstruktion von Maschi
nenmodellen. Auch machte er gerne Gedichte. Er war stolz auf seine Begabung, auf das Ge
fiihl, mehr zu sein als andere. Er ging nie ins Wirtshaus und hielt sich von seinen Kameraden 
fern. Auch bei ihm finden wir Erscheinungen einer gesteigerten affektiven Erregbarkeit 
und Stimmungslabilitat. Doch kam es nie zu hemmungslosen Reaktionen nach auBen; 
nur vereinzelt traten hysterische Anfi1lle auf nach aufregenden Erlebnissen. Er fiihlte sich 
oft niedergedrlickt und sprach dann woW von Selbstmord. Durch Trost und Zuspruch wurde 
er leicht wieder iiber; diese inneren Schwierigkeiten hinausgehoben. Er neigte zu Selbst
betrachtungen und Reflexionen liber seine eigenen psychischen Phanomene. Mit 21 Jahren 
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kniipfte er ein anfangs gliickliches LiebesverhiUtnis an, das nach zwei Jahren durch Zwistig. 
keit und Eifersuchtsgedanken seinerseits getriibt wurde. Es kam, nicht zum mindesten durch 
sein aufgeregtes Gebaren, zu allerhand Auseinandersetzungen. SchlieBlich glaubte er mit 
einem gewissen Recht, das Madchen wolle nichts mehr von ihm wissen; - sie war nach einem 
Wortwechsel gereizt weggelaufen. Zuerst dachte er an Selbstmord, dann kam er auf den 
Gedanken, zuerst das Madchen zu t6ten und dann selbst aus dem Leben zu gehen. (Er 
erinnerte sich an einen Ausspruch des Madchens, sie wolle, wenn er tot sei, auch nicht mehr 
leben). In dieser ganzen Zeit litt er haufig an Anfallen. Er schritt zur Ausfiihrung der Tat, 
die er allerdings davon abhangig machte, ob seine Geliebte ihm auf seine Bitte hin Ver· 
zeihung gewahren wiirde oder nicht. Da diese offen erklarte, sie wolle mit ihm nichts mehr 
zu schaffen haben, gab er auf sie drei scharfe Schiisse ab, ohne sie jedoch zu treffen. Unmittelbar 
darauf schoB er sich in den Mund, wobei er sich eine ungefahrliche Verletzung beibrachte. 

Ziehen wir den Vergleich mit der Veranlagung der Schwester. Auch EICH· 
MULLER ist ehrgeizig; auch er hat das Bediirfnis nach Beachtung und Geltung, 
wie wir es von seinem Vater annehmen durfen. 1m Gegensatz zur Schwester steuert 
er mit zaher Energie auf das Ziellos; er HWt es sich Muhe und Arbeit kosten 
(wie derVatern. Er ringt um die Anerkennung seiner Leistungen. Dabei hat 
er im stillen eine hohe Meinung von sich, doch fehlte ihm die egozentrische Ruck· 
sichtslosigkeit, mit der die Schwester ihre Umgebung um jeden Preis zur An· 
erkennung zwingen mochte. Sein Geltungstrieb wird korrigiert durch einen andern 
fiir ihn charakteristischen Wesenszug, durch sein hinge bungsvolles, weiches 
Gemut, durch seine anlehnungsbediirftige angstliche Lebensein· 
stell ung (eine von der Mutter ererbte Eigentumlichkeit). Diese Seite seines 
Charakters bedingt eine soziale, durch Lenksamkeit und Hilfsbereitschaft 
ausgezeichnete Lebensfiihrung, die auf Extravaganzen verzichtet. Nur einmal 
bricht auch bei ihm eine stark egozentrische Denkweise durch, die im 
Wesen der Schwester ausschlieBlich dominierte. Das ist die kritische Phase in 
seinem Verhaltnis zu der Geliebten. Wie er spiirt, daB sie seinen Handen zu 
entgleiten droht, tau chen Gedanken an Selbstmord auf; bei seiner depressiven, 
angstlichen Veranlagung verstandlich, da seinem Anlehnungsbedurfnis gewisser. 
maBen der Halt entzogen war. Bald darauf aber (sie hatte einmal gesagt, wenn 
er tot sei, wolle sie auch nicht mehr leben) faBte er den Gedanken, zuerst das 
Madchen und dann erst sich selbst zu tOten; mit der psychologischen Motivierung: 
Wenn ich sie schon nicht zwingen kann, mir treu zu bleiben, dann soll sie mit 
mir sterben. An dieser Stelle setzt sich das egozentrische Bediirfnis nach Ver· 
geltung fiir die ihm zugefiigte Krankung durch und schiebt alle weichen Mit. 
leidsregungen beiseite. Die Durchfiihrung des Selbstmordes sieht sehr wenig hero· 
isch aus. Man hat den Eindruck einer theatralischen Szene, teilweise darauf an· 
gelegt, Aufsehen und Mitleid zu erregen. Bis zu einem gewissen Grade ist wohl 
seine Feigheit daran schuld, daB der Suicidversuch ergebnislos verlief. In dem 
Anlauf zu einem heldenmutigen AbschluB blieb er auf halbem Wege stecken. 
Wie bei der Schwester ist auch bei ihm die Neigung zu hysterischen Reak· 
tionen vorhanden (Anfalle), die bei aufregenden Anlassen selten fehlen. 

Fassen wir kurz zusammen, so erkennen wir bei beiden Geschwistern gleicher. 
maBen Anlagekomplexe des ehrgeizi-gen Geltungsverlangens (Vater). 
Ferner sind sich beide in der N eigun g zu hysterischen Anf allen gleich, die 
z. T. auf die Reizbarkeit (erhOhte motorische Ableitung) des Vaters, z. T. wohl 
auf die nervos-empfindsame Art der Mutter zuruckgehen mag. Grundverschieden 
wird jedoch die Charaktelentwicklung durch andere Anlagemomente, die zu 
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diesen (beiden Geschwistern gemeinsamen) Eigentiimlichkeiten hinzutreten. Bei 
del' Schwester riicksichtslose Egozentrizitat, die keine moralischen 
Hemmungen kennt und inIolgedessen mit allen Mitteln urn Geltung kii.mpft. 
Beirn Bruder ein weiches, anschmiegendes, anlehnungsbediirftiges 
Gemiit mit ausgesprochen sozialer Einstellung und geordneter 
Lebensfiihrung. Del' Schwester fehlt fester Wille und Arbeitsenergie 
(Arbeitslust), sie geht den Weg des geringsten Widerstandes, schwindelt sich 
zusammen, was ihre Sehnsucht stillt, und kommt dabei zu Fall. Del' Bruder 
ist ein fleiBiger Mensch (Tatigkeitstrieb) mit zaher Energie, del' sich durch 
ehrliche Arbeit eine Stellung im Leben erobert hat. 

Auch die hysterischen Reaktionen zeigen einen gewissen Unterschied. 
Die Schwester beniitzt die AnfiilIe als Zweckmittel, um ihre Umgebung zur 
Riicksichtnahme und zur Beachtung zu zwingen. Beim Bruder scheint diesel' 
Zweckcharakter viel weniger deutlich. 

Bei beiden Geschwistern sind offensichtliche Anlagenkontraste wirksam. 
Die Schwestel' leidet an dem starken, nicht iiberbriickbaren MiBverhaItnis 
zwischen ehrgeizigem Verlangen und Vollbringen. Del' Bruder dagegen 
ist irnstande, seinen Ehrgeiz durch entsprechende Leistungen zu befriedigen. 
Seine Antinomie ist anderer Art. Bei ihm liegt die Spannung zwischen 
Geltungssucht und angstlich - unsicherer, hilfsbediirftiger Ein
stellung, und aus ihr erwachst del' Eifersuchtskomplex. VOriibergehend 
drangen dann expansive Machtgeliiste ihre Kontrasthemmungen beiseite und 
fiihren die geschilderte Katastrophe herbei. 

Durch die verschiedene Verteilung bestimmter Einzelanlagen auf die beiden 
Geschwister kommen ganz verschiedene Psychopathentypen zustande. Die 
psychologische Analyse muB deswegen in diesen Fallen unvollstandig bleiben, 
da wir uns im wesentlichen auf Eigenschaften beschranken, die bei den Eltern 
(nach den allerdings sparlichen Nachrichten) als wahrscheinlich anzunehmen sind. 
Immerhin haben wir durch Vergleich del' Geschwister wichtige Grundtendenzen 
der Familie herausarbeiten k6nnen. 

Ein zweites Beispiel gibt die Analyse einer von WERMESCHEfR untersuchten 
Zwangsneurose 1). 

Ein hochaufgeschossener, korperlich asthenischer junger Mann, BOLT, von 18 Jahren 
(Kaufmann) mit irrfantilen Ziigen, leidet an verschiedenen Z wang s e r s c h ein u ng im, die bis 
in seine friiheste Jugend zuriickgehen. Als lOjahriger Knabe muBte er fluchen, wenn in der 
Schule der Segen gesprochen wurde. Dieser Fluchzwang tritt auch heute noch wahrend 
des Gottesdienstes auf. Waschzwang und Kontrollzwang sind fum eberrfalls aus seiner 
Schulzeit bekannt. Von klein auf angstlich, selbstunsicher und pedantisch gewissenhaft -
er war ein rechtes Muttersohnchen und hat sich auch heute noch nicht von der Mutter ganz 
losgelOst - konnte es ihm trotzdem passieren, daB er stundenlang vor seinen Schulbiichern 
saB und traurnte. Dann muBte er oft 70mal das Vaterunser beten, um das Schicksal giinstig 
zu stimmen, daB sich diese Nachlassigkeit nicht durch schlechte Leistungen rachen moge. 
Er war ehrgeizig und liebte es, sich vor seinen Kameraden auszuzeichnen, sich einen "An
strich" zu geben. Auch spater in seinem Berni drangte es ihn nach Geltung und Anerkennung. 
Er hatte das Bestreben, hochzukommen, sich eine angesehene Position zu schaffen. Er wolite 
etwas erreichen und hat sich alies mogliche ausgedacht, urn etwas zu werden, z. B. daB er 
in ein Geschaft einheiraten kOnnte. Diese ehrgeizigen Plane hielten jedoch in der Wirklich
keit nicht stand. Alie Versuche, sich durch gute Leistungen hervorzutun, wurden durch 

1) WERMESCHER, G.: Familie Bolt. Ein Beitrag zur erb- und konstitutionsbiologischen 
Analyse der Psychopathen. Diss. Tiibingen 1925. (Manuskript.) 
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"gegenteilige" Gedanken gestort. Er hatte dann das Gefiihl, er beherrsche seine Arbeit nicht 
mehr; oder alles, was er tue, sei zwecklos; oder er habe doch nicht die Kraft, seine PIane 
zu verwirkIichen. Infolgedessen war es ihm oft unmoglich, sich so zu konzentrieren, wie er 
es fiir notwendig hielt. Und doch hatte er den sehnlichsten Wunsch, ein Willensmensch zu 
sein. Dies wird sehr nett illustriert durch die Tatsache, daB er sich miihsam vor dem Spiegel 
eine bestimmte Mimik und bestimmte Gesten einstudierte, um dadurch zu imponieren. 

Dieselbe Unsicherheit und Zwiespaltigkeit zwischen Wollen und Vollbringen beobachten 
wir auch in der Sphare der Sexualeinstellung. Zunachst ist zu sagen, daB B. auffallend 
friihreif war in sexuellen Dingen. Schon mit acht Jahren will er jeden Abend Erektionen 
gehabt haben. Dabei traten dann allerhand aufregende Phantasien auf. Er sah sich z. B. 
nackt dastehen und andere Buben auf sich zukommen, um ihn zu betasten. Bald darauf 
verfiel er der Onanie, wobei ahnliche Phantasien wirksam waren. Spater traten bei der Onanie 
auch Madchen auf, die ihn beriihren muBten. Er hatte von jeher eine groBe Liebe zu seinem 
Korper. Oft stellte er sich 'unbekleidet vor den Spiegel, um seinen nackten Leib mit Wonne 
beschauen zu konnen. Sein eigenes Genitale war fiir ihn auBerst aufregend und interessant. 
Erst in den letzten Jahren ist er mehr und mehr auf die Reize des weiblichen Korpers auf
merksam geworden. Trotz dieser schwiilen Sexualatmosphare, in der B. seit der friihesten 
Jugend lebt, ist er niemals irgendeinem Liebesobjekt naher getreten. Wohl war er sehr 
leicht verliebt und rasch begeistert, doch immer von ferne. Schtichternheit und Verlegenheit 
standen ihm im Wege. Auch heute noch beschaftigt er sich lieber mit Sexualphanta
sien (etwa, daB junge Madchen zu ihm kommen und ihn ktissen)_ Zeitweise, von ethischen 
Skrupeln tiber die Onanie und auch von hypochondrischen Befiirchtungen getrieben, sucht 
er alles Sexuelle gewaltsam zu unterdrticken. Er empfindet dann das Geschlechtliche als 
tierisch, abstoBend und ekelerregend; er mochte die sexuelle Liebe ausschalten, statt dessen 
nur die Nachstenliebe gelten lasse,n. Dieser Entwertung der Sinnlichkeit stehen andere 
Triebregungen schroff gegentiber. Er mochte ein ganzer Mann sein und bei den Frauen 
etwas gelten. Vortibergehend trug er sich z. B. mit dem Gedanken, die Methoden der Sug
gestion (Hypnose) zu erlernen, um auf diese Weise tiber die Madchen Macht zu gewinnen 
und sie zu sexuellen Handlungen zwingen zu konnen. Trotz der gelegentlichen Verneinung 
des Sexuellen drangt es ihn dazu, seine Sexualphantasien auch in der vVirkIichkeit auszuleben 
Er mochte wohl, aber es fehlt ihm an Mut und an sicherer Zielstrebigkeit. 

Zweifellos handelt es sich bei BOLT urn eine Entwicklungssti:irung, die 
insbesondere auch das se xuelle Trie ble ben betrifft. Wir beobachten eine aus
gesprochen unsichere Triebeinstellung, in der narzistische, homo- und hetero
sexuelle Komponenten durcheinanderspielen. Auffallend friih schon und sehr leb
haft macht sich die Sexualitiit bemerkbar, so daB man unbedenklich von einer 
Pubertas praecox reden kann. Doch liiBt die endgiiltige Reifung lange auf sich 
warten, sie ist heute noch nicht erreicht, was in dem infantilen Gesamthabitus 
auch iiuBerlich zum Ausdruck kommt. 

Beachten wir nun die Charakteranlage, so erkennen wir zwei gegensiitz
liche Personlichkeitsanteile, die fortgesetzt miteinander in Zwiespalt ge
raten. Auf der einen Seite steht ein expansiver Komplex, den wir mit den Be
griffen Geltungsverlangen, Ehrgeiz, Machttrieb, Herrschsucht, Un
abhiingigkeitsdrang, Egoismus CUberwiiltigung des Nebenmenschen, in 
sexueller Version = Sa di s m us bzw. sexuelle Brutalitiit) charakterisieren konnen. 
Dem stehen auf der anderen Seite Selbstunsicherheit, Skrupelhaftigkeit, 
moralische Bedenklichkei t, Angstlichkei t (Mangel an Kraft), iibertriebene 
Gewissenhaftigkeit, Sel bstq uiilerei und Leidenssucht (in sexueller Ver
sion = Masochismus) gegeniiber. Beide zusammen bilden die Basis der Zwangs
neurose, wobei allerdings die friih erwachte starke und z. T. pervers gerich
tete Sexualitiit (Masochismus und Sadismus) einen wesentlichen Aufbau
faktor bildet. Das Gefiihl der eigenen Insuffizienz, die Gewissensiingstlichkeit 
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treibt Sicherungen empor, die den revolutionaren Machttrieb ziigeln sollen 
(BuB- und Betiibungen). Ja, die Selbstunsicherheit stort sogar die Entfaltung 
ehrgeiziger Tendenzen dadurch, daB sie die Minderwertigkeit der Leistungen 
(zwangsma13ige Gegengedanken) besonders unterstreicht. Die pedantische Ge
wissenhaftigkeit (Kontrollzwang) ist ein Schutz gegen den Unabhangigkeits
drang, gegen das Verlangen nach riicksichtsloser Triebbefriedigung (Leichtsinn). 
Die iibertriebene moralische Einstellung fiihrt sogar zeitweise zu einer volligen 
Negation des Trieblebens (moralische Kompensation; reine Nachstenliebe). Die 
Gewissensangst fiirchtet schicksalsma13ige Bestrafung durch Krankheit (Hypo
chondrie, Bazillenfurcht, Waschzwang, Furcht vor Ansteckung), die wieder der 
masochistischen Leidenssucht entgegenkommt. Jede Tendenz - wir mogen.. an
greifen, wo wir wollen - wird von einer gegensatzlichen Einstellung unterdriickt 
und kompensiert. Wir vermis sen einen ~inheitlich geschlossenen Personlichkeits
aufbau. An BOLT ist nichts ganz und vollstandig; er ist weder ein skrupulos
angstlicher Hypochonder, noch ist er ein energischer, nach Una bhangig
keit ringender Macht- und Willensmensch. Er ist beides zugleich, inner
lich zerrissen durch Sklaven- und Herrenmoral. Und die Zwangssym
ptome bilden die verbindende Briicke. 

Die Familiengeschichte dieses Falles ist auBerst interessant. Beginnen 
wir zunachst mit der Mutter. Fiir sie ist charakteristisch, daB sie im Haushalt 
gar nicht Bescheid wuBte und sich um nichts kiimmerte. Sie war ewig mit sich 
selbst beschaftigt, hatte hunderterlei Krankheiten und ging wegen jeder Kleinig
keit zum Arzt. Dabei machte sie sich gem iiber ahnliche Beschwerden bei andem 
lustig. Uberhaupt hatte sie die Tendenz, andere Menschen herabzusetzen und 
sich selbst bei jeder geeigneten Gelegenheit in den Vordergrund zu schieben. Sie 
wollte sich um jeden Preis zur Geltung bringen und sprach in Gesellschaft gem, 
Wenn moglichst viele Leute zuhorten. Sie war auBerst stimmungslabil, leicht 
beeinfluBbar und wechselvoll in ihren Meinungen. Emste Arbeit lag ihr nicht. 
Diese Abulie (Mangel an Tatigkeitstrieb) verband sich mit dem starken 
Geltungsdrang zu einer nur auf den Schein eingestellten ("narzistischen") 
Eitelkeit. Es waren auBerdem ausgesprochene hypochondrische Neigungen 
vorhanden. 

Dann die Familie des Vaters. Der Vater selbst war ein gewissenhafter, 
braver Kaufmann, der immer bestrebt war, das Beste zu leisten. Er griindete 
ein Geschaft mit seinem alteren Bruder zusammen, den er sein Leben lang 
vollkommen dirigierte. Eine ruhige, sachliche und im ganzen zuversicht
liche Natur. Noch deutlicher als bei ihm treten die fiir die Veranlagung unse
res Probanden wichtigen Charakterkomponenten bei Geschwistern des Vaters 
zutage. Unter ihnen finden wir mehrfach Typen, die von pedantischer Skru
pulositat und Gewissensangst beherrscht sind. Ein Bruder war iibertrieben 
angstlich in Steuerfragen, glaubte immer, er konnte gegen seinen Willen etwas 
verschwiegen haben. Eine Schwester hatte kein ruhiges Gewissen, als sie einmal 
von ihrem Bruder (Kaufmann) einen Bogen Papier entliehen hatte. Sie muBte 
ihm nach ein paar Tagen das Geliehene ersetzen; denn das Papier gehore nicht 
ihm allein, da er noch einen Kompagnon habe. 1m Gegensatz hierzu stehen 
andere Geschwister des Vaters, deren Charakter sthenisch aufgebaut ist. 
Hier ist besonders ein Bruder wichtig, der als ausgesprochener Tyrann galt 
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(Glanzender Kaufmann). Von ihm heiBt es, daB er Widerspruch nicht ertragen 
konnte. Wenn jemand sich seinem Willen nicht fiigte, mit dem war er fertig. 
Er hatte seine Firma sehr vorangebracht, in allen geschaftlichen Dingen stets 
eine zahe Energie bewiesen. In den besten J ahren entwickelte er sich zu einem 
grotesken Hypochonder, der von einer Krankheitsbefiirchtung in die andere 
fiel nnd im Laufe der Zeit eine schwere hysterische Astasie und Abasie 
ausbildete. Er ging von Bad zu Bad, von Arzt zu Arzt. Seit Jahren lebt er in 
einem nach seinen eigenenAngaben konstruierten, auBerst kompliziertenFahrstuhl, 
in dem er mehr hangend als sitzend seine Tage zubringt. So tyrannisiert er sich, 
aber noch mehr seine Umgebung, von der er aufopfernde Pflege verlangt, ohne 
auch nur die geringste Riicksicht zu nehmen. Bei ihm sehen wir eine Verbindung 
von sadistischen und masochistischen Komponenten, wie sie auch fiir 
unseren Probanden kemlzeichnend sind (Leidenssucht und brutale Tyrannei). 
AuBerdem ist zu bemerken, daB bei diesem Bruder des Vaters sich schon auBer
ordentlich friihzeitig die Sexualitat regte. Er hatte in jungen Jahren die 
ersten Erektionen am Totenbette zweier Schwestern; spater machte er sich 
lebhafte Vorwiirfe iiber Onanie und hatte eine Zeitlang die Absicht, sich kastrie
ren zu lassen. Auch sonst sind in dieser Geschwisterserie allerhand Symptome 
einer teils schwach entwickelten, teils undifferenzierten Sexualver
anlagung (auffallend viel Ehelosigkeit) nachweisbar. 

Wir sehen also, wie sich fiir die komplizierte Veranlagung des Probanden in 
beiden elterlichen Familien die entsprechenden erbbiologischen Wurzeln auf
zeigen lassen. Er hat gewissermaBen alles Pathologische aus beiden Familien 
auf sich gesammelt: den auf den auBeren Schein gerichteten Geltungsdrang, 
A bulie (Leistungsschwache) und hypochondrische N eigungen von der 
Mutterseite; skrupulose Gewissensangst, Herrschsucht, Hypo
chondrie, masochistisch-sadistische Tendenzen und gewisse andere 
Anomalien der Sexual veranlagung aus der va terlichen Familie. In 
groben Ziigen darf die erbbiologische Fundierung als gelungen gelten. 

Die verschiedenen Tendenzen sind bei BOLT in vielfacher Gegensatzlichkeit 
miteinander verschlungen. Personlichkeitsbeherrschend ist in erster Linie die 
gewissensangstliche und tatensch wache Le benseinstell ung, die alle 
andern Tendenzen nicht recht zu Worte kommen laBt. Sie dominiert iiber 
Herrschsucht und Sadismus, die beide daher nur in der "Phantasie" sich 
durchzusetzen wagen und als Hypochondrie und Zwangssymptome auf 
masochistischem Wege paralysiert werden. Die verschiedenen Konstrast
anlagen sind durch auBerst verwickelte Anlage beziehungen miteinander ver bunden. 

AIle N eurosen lassen sich auf diesem Wege er b biologisch analysieren. 
Die konstitutionelle Betrachtung bildet eine wichtige und notwendige Erganzung 
der bisher allein iiblichen "psychogenen" Auffassung. Wir miissen wissen, wie 
die Charakter anlage beschaffen ist, die bei bestimmten Situationen neuroti
sche Storungen emportreibt. 

Doch diirfen wir keineswegs bei den Neurosen haltmachen. Auch die Psy
chosen - sogar die sogenannten endogenen - bieten ein interessantes Material 
fiir die Personlichkeitsanalyse. Sehr vielfach beobachten wir, wie sogenannte 
endogene depressive Erkrankungen durch bestimmte Milieumomente 
aus der Charakterveranlagung ausgelost werden. Dafiir ein Beispiel. 
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Es handelt sich urn einen Handwerker MERZ (Miitzenmacher) aus kleindorflichem Milieu, 
der nebenher ein kleines Hutgeschaft betrieb. Er galt aIs piinktlicher Arbeiter, war peinIich 
akkurat, gewissenhaft, pedantisch genau und kam infolgedessen nur langsam voran in seinem 
Tagespensurn. Doch war er imstande, seinen kleinen Betrieb, wenn auch miihsam und mit 
schwacher Kraft im Gang zu halten. Damit war seine Leistungsfahigkeit geniigend belastet. 
Geschaftlichen Ehrgeiz kannte er nicht, den Gedanken an eine GeschaftsvergroBerung hatte 
er stets von sich gewiesen. Er war viel zu angstlich, ihm fehlte Initiative und Unternehmungs
geist. Es geniigte ihm vollkommen, in der einmal angefangenen Bahn ohne groBe Kraft
vergeudung gemachIich weiter zu wandern. Er bemiihte sich nicht sehr um die Kundschaft. 
Fiir gewohnIich bediente er anstandig und gut, hatte er zuviel Arbeit, dann wurde er gereizt 
und unfreundlich. In der Familie (Frau und mehrere Kinder) lieB er sich ohne viel Riicksicht 
nach Herzenslust gehen. Stets muBte man ihm etwas Besonderes kochen. Er aB die Lecker
bissen mit groBem Vergniigen, ohne den andern etwas davon zu gonnen. Es war fiir ihn 
selbstverstandIich, daB der Hausherr wie ein Pascha bedient werden miisse. Wenn ihm etwas 
nicht paBte, wurde er grob und ausfallend. Das Wohlergehen seiner Kinder kiimmerte ihn 
wenig; niemals sagte er ihnen ein liebes herzliches Wort. U"berhaupt war er daheim kein 
Freund von groBen Reden. Wochenlang konnte er stumm dahinleben, ohne den Mund recht 
aufzutun. Ganz anders war sein Verhalten nach auBen. Zu Hause verlangte er sparsames 
Wirtschaften. Jeden Pfennig drehte er in der Hand herum. Nach auBen trat er jedoch 
.auBerst freigebig auf. Jeden Sonntag machte er ausgedehnte Weinreisen. Er legte besonde
ren Wert darauf, im Wirtshaus vor den andern als Biedermann zu erscheinen, der ein gewisses 
Verstandnis fiir "feine Lebensart" besitzt. Am Biertisch taute er auf. Hier wurde er ge
sprachig, hier erzahlte er gern von friiheren Erlebnissen (etwa aus der Militarzeit), in denen 
er sich als den "feinen Mann" hinstellen konnte. Er hielt etwas auf sich, wollte geehrt und 
geachtet sein. Charakteristisch fiir seinen Stolz ist auch, daB er noch heute (60 Jahre alt) 
daheim beim Essen seine Hochzeitsgabel beniitzt, deren Zinken schon langst keine Spitzen 
mehr haben. Die Angehorigen bezeichnen ihn nach einem echt schwabischen Sprichwort 
aIs: "Hauskreuz und Gassenengel". 

Dieser Mann machte mit 58 Jahren eine voriibergehende Depression durch. Etwa zwei 
Jahre spater wiederholte sich der Zustand in gleicher Form. Er wurde pliitzlich verzagt 
und hoffnungslos. Sein Geschaft gehe zugrunde, alles Geld sei verloren (objektiv z. T. richtig; 
Wirkung der Inflationszeit). Die Staatsanwaltschaft suche ihn, well er zu wenig Steuern 
bezahlt habe. Er habe seine Familie schlecht behandelt, hatte friiher anders sein sollen, 
habe viele Fehler gemacht (objektiv richtig). Zeitweise war er auBerst nervos und verdrossen. 
Er zankte mit seinen Angehorigen, quengelte und schimpfte wegen jeder Kleinigkeit. Nichts 
konnte man ihm recht machen. Bald saB er untatig und vollig apathisch auf einem Fleck, 
bald lief er stundenlang von innerer Unruhe getrieben im Haus herum. Er ging nicht mehr 
ins Bett und sprach von Selbstmord, so daB er in die Klinik gebracht werden muBte. Ohne 
wesentliche Anderung des Zustandsbildes ging er nach kurzer Beobachtung an einer Sepsis 
zugrunde. 

Die Depression zeigt eine 30typische Symptomatologie, wie es seiner Ver
anlagung entspricht. Wir sehen neben einer angstlich-verzagten Grund
stimmung auch die morose, reizbar-querulatorische Art seines Wesens 
durchbrechen. Die Erkrankung ist ausgesprochen charakterologisch gefarbt. 

Eine psychologische Wurzel der Depression liegt in den schlechten wirt
schaftlichen Verhaltnissen, die in der Inflationszeit wohl keinem Handwerker 
und Kaufmann ganz erspart geblieben sind. Durch uneinsichtige Geschafts
fiihrung (ailzu billiges Arbeiten) hatte er sein ganzes Lager verloren und oben
drein noch durch ungeschicktes Einkaufen seinen Bargeldbestand vollig dezi
miert. Er konnte sich den neuzeitlichen Verhaltnissen nicht mehr anpassen und 
brach infolgedessen (nachdem er sich voriibergehend noch einmal wieder auf
gerafft hatte) in seinen "Nerven" vollig zusammen. 

Eine andere Grundlage fiir die Erkrankung ist der antinomische Charak
teraufbau, der sich in diesem Faile erbbiologisch gut analysieren laBt. 
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Der Vater, (ebenfalls Handwerker; Seifensieder) war ein stiller, ruhiger, in 
sich gekehrter, solider, "ehrenwerter" Mann, der spars am wirtschaftete und gut 
fur seine Kinder sorgte. Er schatzte Geselligkeit nicht, widmete sich ganz seiner 
Familie und liebte seine Kinder uber alles. Ein einfacher, bescheidener "Bieder
mann" von fast angstlicher Zuruckhaltung. In der Arbeit piinktlich und ge· 
wissenhaft, etwas schwerfallig und langsam, ohne groEe Tatkraft und Energie. 

Die Mutter zeigte ein ganz anderes Temperament. Sie war heiter, resolut 
energisch und schlagfertig; "sagte die Wahrheit umsonst"; lieE sich nichts ge
fallen und verfugte mit rticksichtsloser Selbstverstandlichkeit tiber ihren Mann, 
der ihr wenig Widerstand bot. Sie galt als ttichtige Hausfrau und war beriihmt 
durch ihr Weihnachtsgeback. Sie legte Wert darauf, mit der "besten Gesell
schaft" zu verkehren. Dabei kam es ihr nicht darauf an, mehr auszugeben, als sie 
besaE, wenn sie nur in den Augen ihrer Bekannten als arigesehen und hochgeschatzt 
dastand. Das war fUr sie das h6chste Ziel, dem sie unter Umstanden alles opferte. 
Die Achtung ihrer Mitmenschen stellte sie tiber das Wohl der Familie und tiber 
die Sorge fUr die Kinder. 

Wir erkennen sogleich bei unserem Pro banden MERZ die komplizierte 
Mischung der kontrastierten Veranlagungen beider Eltern. In der 
rticksich tslos -egozen trischen Gesamteinstellung, in dem lie blosen V er
halten gegen die AngehOrigen und der geltungsstichtigen Eitelkeit nach 
auEen tritt uns sehr deutlich der Charakter der Mutter entgegen. Dagegen 
kommt die Natur des Vaters in der angstlichen, energieschwachen Ge
schaftsftihrung und in einer kleinlichen, tiberptinktlichen, schwer
falligen Arbeitsweise zum Ausdruck. Wahrend die Mutter ihren Ehrgeiz 
auch auf die hausliche Arbeit ausdehnte, fehlte dem Sohn die Tatkraft auf dies em 
Gebiete vollkommen. Dagegen konnte er fUr den Ausbau seines Ansehens nach 
auEen hin groEe Energie aufwenden. Wahrend der Vater auch auEerhalb seiner 
Berufstatigkeit ruhig, bescheiden, unsicher und angstlich wirkte, sich vor allem 
auch von seiner Frau mehr oder weniger alles bieten lieE, lebte der Sohn als 
Pascha und Haustyrann, wie es die Mutter in ganz ahnlicher Weise getan 
hatte. Der Sohn spielte nur nach auEen die Rolle des gutmtitigen Biedermannes, 
die der Vater in echter Form voll und ganz reprasentierte. 

Diese erbbiologisch fundierte Charakterantinomie muEte ins Wanken 
kommen und zu der beschriebenen Erkrankung fiihren, als ungltickliche 
Milieuumstande von auEen einwirkten. Das gewohnte selbsttiberhebliche
AuEenbild, das der Familie gegentiber schroff betonte SelbstbewuEtsein sank 
in sich zusammen, als ihm der reale wirtschaftliche Boden unter den FtiEen 
schwand. Um so mehr nahmen Angstlichkeit und Lebensunsicherheit tiber hand 
und erdrtickten schlieBlich das mtitterliche Erbteil. Da kam (wenn auch nicht 
frei von egozentrischen Zutaten; oft gereizt-querulatorisch) eine angstliche 
verzagte Grundstimmung (Wesensart des Vaters) zum Vorschein, die nun 
zum Teil tiber sein friiheres Leben (AusfluE der mtitterlichen Erbmassen). 
zu Gericht saE und die genannten Selbstvorwtirfe zur Folge hatte. 

Die Art der depressiven Reaktion laEt sich nur verstehen, wenn wir die Ver
aulagung dieses Falles genauer ins Altge fassen. Und diese kapn ohne Schwierig
keiten auf ihre erbbiologischen Quellen zurtickgefiihrt werden. Die Beziehungen 
der vaterlichen und mtitterlichen Anlageelemente zeigen eine ganz spezifische-
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Struktur. Die pedantisch-angstliche Art des Vaters hinderte die Entfaltung des 
(mutterlichen) Ehrgeizes auf beruflichem Gebiete, nicht jedoch die Darstellung 
einer bestimmten Rolle nach auBen hin. In dieser Hinsicht lieB er es nicht an 
der notigen Anstrengung fehlen; vielfach konnte er dabei sogar seiner sonstigen 
Sparsamkeit zuwiderhandeln. Er war stark egozentrisch eingestellt (Mutter); 
eine Eigentumlichkeit, die er im Interesse seines Ansehens nach auBen hin wohl 
zu verbergen wuBte. Er zeigte "feine Lebensart" (Mutter) und spielte den Biede
ren, Gutmutigen (Vater). Daheim benahm er sich um so rucksichtsloser (Mutter), 
da sein Ehrgeiz von einer anderen Einstellung nichts erhoffen konnte und ihm. 
die beim Vater so sehr ausgepragten Sympathiegefiihle fehlten. 

In ahnlicher Weise wiirden sich viele andere Depressionen zergliedern 
lassen. In solchen Fallen handelt es sich stets darum, daB eine (mehr oder weniger 
starke) kontrastgespannte Anlage auf auBere Reize reagiert. Dabei 
stehen jeweils Milieureiz und Kontrastspannung in umgekehrtem Verhaltnis 
zueinander. Je starker die Spannung, desto geringere Auslosungsmomente ge
nugen, ebenso umgekehrt. Selbstverstandlich gibt es eine Unmenge von depres
siven Erkrankungen, die. wir praktisch als endogen bezeichnen mussen, doch ist 
die Zahl der reaktiven Formen groBer, als man heute fUr gewohnlich annimmt. 
Hierher gehoren auch die Reaktionen auf bestimmte Lebenssituationen wie Ver
einsamung, Klimakterium, Altern usw. Immer wird ein ganz bestimmtes Ver
haltnis von Anlagenspannung und Milieueinwirkung zugrunde liegen. 

Wir durfen an dieser Stelle unbedenklich die Anschauung vertreten, daB 
aus einer Personlichkeit nichts herausgeholt werden kann, was nicht irgendwie 
anlagemaBig begrundet istl). Das trifft insbesondere auch fUr die echten 
zirkularen Krankheiten zu. Es gibt hypomanische Temperamente, die niemals 
depressiv werden, obwohl sie in ihrem Leben dazu genugend Gelegenheit gehabt 
hatten. Bei andern Hypomanischen lauert stets eine gewisse depressive Verzagt.
heit im Hintergrund, die daml gelegentlich infolge endogener oder reaktiver 
Strukturverschiebung personlichkeitsbeherrschend wird (Depression). Wir horen 
von vielen zirkularen Depressiven, daB sie "fruher auch schon so gewesen seien", 
was dann von den Angehorigen energisch verneint wird. Keine dieser Meinungen 
ist allein richtig. Es handelt sich eben um Menschen, die so waren und auch 
anders. Der Widerspruch klart sich auf durch eine Verschiedenheit von "AuBen
bild" und "Innenbild", die beide wieder erbbiologisch bedingt sind 2). 

DaB die Farbung der depressiven Psychosen aus der Grundpersonlichkeit 
stammt, haben wir gesehen. Weiterhin hat es in vielen Fallen den Anschein, 
daB auch die Dauer der Erkrankung charakterologisch begrundet ist. Wenn 
wir die mehr chronischen Depressionen betrachten, so kommen sie in der Regel 
bei den komplizierteren Charakteren vor, bei Menschen mit starker Anlagen
spannung. Vielfach glaubt man bei diesen Fallen gewisse Eigentumlichkeiten 

1) AnlagemaBig begriindet ist auch die besondere Farbung depressiver Erkrankungen 
(Selbstvorwiirfe oder hypochondrische Ideen usw.). Nur bestimmte Charaktertypen sind in 
der Depression zu Selbstvorwiirfen fiihig, andere leiden an hypochondrischen Befiirchtungen. 
Diese Unterschiede sind charakterologisch tief verankert. 

2) SCHEFFEL (s. P. J. MOEBIUS, Uber Scheffels Krankheit. Marhold Verlag, Halle 1907) 
bezeichnet z. B. seine Lustigkeit und seinen Humor (Mutter: Frohnatur, Lust zu fabu
lieren) als die Kehrseite, als die AuBenseite seiner inneren Melancholie (Vater: ernster 
Charakter), die er selbst als den primaren Zustand betrachtet. 
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zu erkennen, die vielieicht fiir den protrahierten Verlauf verantwortlich zu machen 
sind (so z. B. psychisch masochistische Tendenzen, fanatisch-eigensinniges Sich
verkrampfen in einmal gefaBte Ideen und Grundsatze, Dnfahigkeit der Kom
plexverarbeitung). Hier ist der konstitutions-psychologischen Betrachtung noch 
ein fruchtbares Arbeitsfeld vorbehalten. 

Die Bedeutung der Kontrastspannung liegt ferner fUr alie psychologisch ein
fiihlbaren paranoiden Psychosen klar auf der Hand. 

Als Beispiel wahle ich zunachst die Paranoia des Massenmorders, Haupt
lehrer WAGNER l ). 

Bekanntlich hatte der damals 39jahrige W. aus dem Motiv einer krankhaften Verfolgungs
einstellung am 4. IX. 1913 in seiner Wohnung in Degerloch bei Stuttgart seine Frau und 
seine vier Kinder ermordet, ferner in der Nacht vom 4. auf 5. IX. in einer andern Gemeinde 
Miihlhausen, wo er friiher Lehrer gewesen war, eine AnzaW Hauser in Brand gesteckt, acht 
Menschen durch Schiisse getotet, elf andere teilweise schwer verwundet. 

Die eigenartige Personlichkeit dieses Mannes ist, wie wir spater sehen werden, 
eine ungliickselige Mischung aus bestimmten Wesensziigen seiner Eltern, die beide 
schon als pathologische Typen zu werten sind. 

Sein Vater war ein eingebildeter, unzufriedener Mann, der besser getan hatte, 
seinem Bauernhandwerk nachzugehen als hinter dem Bierglas zu sitzen. Er 
lieB das ererbte kleine Bauerngut herunterkommen, machte Schulden iiber Schul
den und lieB bei seinem friihen Tode die Familie (Frau und mehrere Kinder) 
in Not und Elend zuriick. Ein arbeitsscheuer, haltloser Saufer mit ge
steigertem Selbstgefiihl und extrem egozentrischer Einstellung, 
ohne Verantwortungsgefiihl und Familiensinn, der riicksichts
los der Befriedigung seiner Bediirfnisse Ie bte. 

Die Mutter war nervenschwach und litt an migraneartigen Kopfschmerzen. 
Sie neigte zu trii bseliger pessimistischer Le bensa uffassung; zu einem gewissen 
Teil wohl bestimmt durch die schwierige Lebenssituation. Nach dem Tode des 
Mannes blieb ihr eine driickende Schuldenlast ("Saufschulden" des Mannes), so 
daB sie das ererbte Bauerngut verkaufen muBte. Sie betrieb dann einen kleinen 
Handel, der wenig abwarf, und lebte in recht diirftigen Verhaltnissen. Oft klagte 
sie dariiber, daB bei ihnen in der Familie "eben alies schief gehe". Es setzte 
sich bei ihr im Laufe der Jahre eine paranoide Einsteliung gegen Gerichte und 
Behorden fest. Sie war der Meinung, die Schulzen und Richter wiirden den 
reichen Leuten helfen und die Armen nur qualen. Sie sah alies von der triiben 
Seite und schloB sich gegen die iibrigen Dorfbewohner abo Ein wichtiger Zug 
ihrer Veranlagung, der auch die LebensfUhrung entscheidend beeinfluBte, be
trifft ihr sexuelies Triebleben. Sie litt unter ciner gesteigerten sexuelien Erreg
barkeit. Nach dem Tode ihres Ehemannes trat sie sehr bald mit andern Mannern 
in geschlechtlichen Verkehr. Sie heiratete fUnf Monate spater einen Bauern B., 
obwohl sie damals von einem verheirateten Bahnwarter schwanger war. AuBer
dem hatte sie gleichzeitig noch ein Verhaltnis mit einem Dritten. Begreiflicher
weise lieB sich der zweite Ehemann wegen Ehe bruchs von ihr scheiden. Anschlie
Bend daran war sie eine Zeitlang schwermiitig; ihr Gewissen regte sich, sie machte 
sich berechtigte Selbstvorwiirfe iiber ihren Lebenswandel und wollte sich das 

1) GAUPP, R.: Zur Psychologie des Massenmordes. Hauptlehrer'Vagner von Degerloch. 
1. B., 3. H. der Verbrechertypen von W. GRUHLE und A. WETZEL. 



Die Charakterantinomien in der Pathologie. 161 

Leben nehmen. Doch erholte sie sich bald wieder. Ein depressives Tempera
ment, empfindsam und "nervenschwach", verschlossen und zu para
noiden Reaktionen geneigt; nicht ohne Arbeitswillen; ein Spielball 
ihrer starken sexuellen Triebhaftigkeit. 

Bei WAGNER selbst finden wir Charakterziige beider Eltern zu einer tragischen 
Neukombination miteinander vereinigt. Wir konnen an dieser Stelle keine ein
gehende Schilderung seiner Personlichkeit geben, miissen uns vielmehr darauf be
schranken, einzelne ffir die Entwicklung wesentliche Eigenschaftskomplexe her
auszugreifen. Leider laBt sich der erbbiologische Nachweis nur z. T. erbringen. 

WAGNER litt schon Jahre vor der Begehung der Mordtaten an einem Verfolgungs
wahn, dessen Entwicklung kurz folgendeist: W. hatte sich mit 27 Jahren, ohne daB jemand 
davon erfuhr, in der Trunkenheit auf dem Heimwege yom Wirtshaus mehrmals sodomitisch 
(widernatiirliche Unzucht mit Tieren; strafbar) vergangen. Er, der selbstbewuBte Mann mit 
dem hohen Ehrgeiz, der im geheimen der Meinung lebte, zu etwas Hoherem und Besserem 
berufen zu sein, der ein feines ethisches und asthetisches Empfinden besaB, unter
lag seinem wilden, durch die Alkoholwirkung unnatiirlich verzerrten Naturtrieb. Es ist bis 
zu einem gewissen Grade verstandlich, wenn dieses Vergehen, dessen Abscheulichkeit er 
selbst aufs schwerste verdammte und beklagte, in den folgenden Jahren den Hauptinhalt 
seines Denkens bildete. Nirgends fiihlte er sich mehr sicher. Stets trug er einen Revolver 
bei sich, um bei drohender Verhaftung seinem Leben ein Ende zu machen. Tiefe innere Ver
zweiflung, Scham und Schuldgefiihl ergriffen seine Seele und lieBen sie in Zukunft nie mehr 
los. Diese schweren affektiven Erschiitterungen trieben ihn in eine krankhafte Eigenbezie
hung hinein. Die angstvoll-selbstqualerische Stimmung, das schlechte Gewissen erzeugte 
in ihm das Gefiihl, daB auch andere Menschen ihn, den Gebrandmarkten und Entweihten, 
als solchen erkennen miiBten. Das MiBtrauen erwachte. Er nahm wahr, was er in seiner Angst 
glaubte wahrnehmen zu miissen, die Menschen konnten ihm seine Tat ansehen, sie wiirden 
dariiber reden und Anspielungen machen. Er fiihlte sich immer mehr als der Gegenstand 
der Beachtung, Verleumdung, Verhohnung und Verspottung, ja der Belustigung und Schaden
freude. Dieser Beziehungswahn, in dem die sexuelle Verfehlung im Sinne der beschamenden 
Insuffizienz verarbeitet nach auBen projiziert wird, hielt bis zur Tat an, nur voriibergehend 
durch einen Ortswechsel unterbrochen. Wehrlos und ohnmachtig stand er seinen Verfolgern 
gegeniiber. Er muBte schweigen, urn sich nicht zu verraten. Urn so mehr wuchs im stillen der 
HaB gegen die bose Mitwelt, und allmahlich unter schwersten inneren Kampfen reifte in ihm 
der Gedanke, die Statte seiner Tat und mit ihr seine vermeintlichen Verleumder zu vernichten. 
Vorher wollte er seine Familie, vor allem seine Kinder toten, urn ihnen den FIuch der Ver
erbung und Entartung zu ersparen, und dann zum AbschluB des Dramas seinem eigenen 
Leben ein Ende machen. 

Diese Psychose wachst ganz aus der Personlichkeit des W. heraus, deren 
Struktur schon von Beginn an eine gewisse Konfliktstellung erkennen liWt. 
WAGNER krankte von Jugend auf an iibertrieben starkem SelbstbewuBtsein, 
.das sich spater, besonders unter Alkoholwirkung, in Form von plumpen Renom
mistereien und Selbstverherrlichungen unangenehm bemerkbar machte. Er war 
selbstiiberheblich, hochmiitig und eingebildet, wie wir es auch von seinem Vater 
gehort hatten. Von klein auf bestrebt, Besonderes zu leisten, fiihlte er sich zu 
etwas GroBem und Hohem berufen. Radikal machte er gegen alles Bestehende 
Opposition und konnte u. U. mit groBer Leidenschaftlichkeit seine Ideen ver
fechten. Wir erkennen charakterologische Tendenzen im Sinne eines stark 
iiberwertigen GroBenkomplexes. 1m engsten Zusammenhang damit steht 
seine ausgesprochen egozentrische Denk- und Fiihlweise, die beim Vater 
,ebenfalls vorhanden war, sich bei diesem nur in einer andern Form auBerte 
{mangelnde Riicksicht gegen die Familie, Verschwendungssucht, haltlose Lebens-

HoHmann, Charakteraufbau. II 
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fiihrung). Der Vater war nur eingebildet und egozentrisch. Es fehlte ihm der 
ehrgeizige Wille, die zahe Energie und erbitterte Kampfesleidenschaft; Eigen
schaften, die bei WAGNER nicht zu verkennen sind (ihre erbbiologische Wurzel 
ist nicht klar). In schroffem Gegensatz zu dem kraftvollen hochgespannten 
Selbstgefiihl stehen andere Eigenschaften, die zum wesentlichen Teil von del' 
Mutter stammen. Da horen wir, daB er schon von Jugend auf zu triiben Stim
mungen neigte, daB ihn LebensiiberdruB und Selbstmordgedanken nie ganz ver
lieBen, daB er haufig ein auffallend gedriicktes, verschlossenes, stilles Wesen zeigte. 
Er konnte bescheiden, j a schiicbtern wirken; mancbe kannten ibn als gutmiitigen 
hilfsbereiten Kameraden. Er war empfindsam und auBerst zart besaitet, fiihlte 
sich leicht zuriickgesetzt, insbesondere von den Beborden zu unrecht scblecht 
behandelt (wie die Mutter). Diese empfindsame paranoide Einstellung ist ein 
Produkt der starken inneren Spannung zwischen hochgescbraubten stheniscben 
GroBentendenzen einerseits und depressiver, angstlich-zogernder Kraftlosigkeit 
andererseits. In diesen Anlagekonflikt bricbt nun mit zunehmender biologiscber 
Reifung eine starke sexuelle Triebhaftigkeit (miitterlicbes Erbteil) ein. Mit 18 Jah
ren verfallt er del' Onanie. Dieses "Ubel", das er trotz aller Willensanstrengung 
nicht iiberwinden kann, schafft in ibm ein tiefes Gefiibl del' Schuld und Selbst
verachtung um so mebr, als die hobe Meinung von sich selbst durch das "wider
natiirlicbe Laster" stark ins Wanken gerat. Angstlich acbtet er darauf, ob die 
andern ibm wohl seine geheime Siinde anmerken, ob sie Anspielungen machen. 
So entsteht erstmals del' krankhafte Vorgang del' Eigenbeziehung, dem wir in 
derselben Form nach den Verfeblungen del' Sodomie wieder begegnen. Jabr
zehntelang geht er gram- und scbuldbeladen durcbs Leben. Bis endlich die Kampf
instinkte iiber die sensitiven Tendenzen den Sieg davontragen. In del' beroischen 
Ausfiihrung seines Planes konnte man den Versuch erblicken, die eigene Scbuld 
in der Projektion nacb auBen auszulaschen. 

Wenn wir aucb keine vollstandige erbbiologische Analyse geben konnen, 
so laBt sich doch die Bedeutung del' elterlicben Veranlagung fiir dies en in 
sicb widersprucbsvoll aufgebauten Charakter im wesentlicben nachweisen. 
KRETSCHMERl) spricht davon, daB gleicbsam zwei voll ausgepragte Cbaraktere in 
einem Menschen zusammengedrangt sind; del' riicksichtslose, leidenschaftlicbe, 
expansive Kampfneurotiker und del' weicbe griiblerische Sensitivneurotiker. 
WAGNERS Charakter ist auBerst kompliziert aufgebaut. Hocbgespanntes Selbst
gefiibl (Vater) - depressive Verzagtbeit und Selbstveracbtung (Mutter); leiden
scbaftlicber Kampftrieb (erbbiolog. Wurzel~) - angstlicb-stille Bescheidenbeit 
(Mutted); moralischer Idealismus OJ - ethische Skrupellosigkeit (Vater); riick
sicbtslos-schroffer Egoismus (Vater) - liebevolle Sympatbie OJ; starke sexuelle 
Triebhaftigkeit (Mutter). Aile diese kontrastierenden Tendenzen sind in einer 
konflikts berei ten Verschmelzung miteinander vereinigt. Die innere 
Spannung erreicht ein HachstmaB, wie es sonst selten del' Fall ist. Sie findet 
bis zu einem gewissen Grade ibre Lasung in del' wilden, von HaB und Rache 
diktierten Gewalttat. 

Ich bin iiberzeugt, daB die erbbiologischen Wurzeln diesel' extrem pathologi
schen Personlicbkeit sich restlos wiirden aufdecken lassen, wenn uns eine ein
gehende Schilderung del' beiden Elterntypen gegeben ware. 1m groBen und ganzen 

1) KRETSCHMER, E.: Der sensitive Beziehungswahn. Berlin: Julius Springer 1919. 
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wird die Annahme zutreffend sein, daB die expansiven Tendenzen in der Haupt
sache vom Vater, die sensitiven mehr von der Mutter stammen. 

Einen anderen Paranoia-Fall habe ich friiher an anderer Stelle erbbiologisch 
anal ysiertl). 

BERTHA HEMPEL2), Tochter eines angesehenen Gelehrten, war von Beruf Malerin. 
Sie lemte rasch und spielend, hatte einen ungemein beweglichen Geist und war vielseitig 
interessiert. Neben einer iiberdurchschnittlichen Veranlagung zu bildnerischem Schaffen 
verfiigte sie iiber eine gute musikalische Begabung; sie hatte Freude am Reimen und an 
novellistischer Betatigung. Bei allem Talent brachte sie es nur vereinzelt zu wirklich guten 
Arbeiten, niemals jedoch zu einem recht befriedigenden wirtschaftlichen Erfolg. Ihr Tempera
ment muB als ausgesprochen hypomanisch bezeichnet werden (heiter, lebhaft, redselig, 
anregend, schlagfertig, vielfach sprudelnd, witzig und derb humoristisch, immer tatig, eifrig 
und umtriebig, dabei unstet und nicht besonders gewissenhaft, aber u. U. von groBem Eifer 
und tatkraftiger Energie beseelt). Ihre schriftstellerischen Ergiisse zeichneten slch durch 
lebhafte Anschaulichkeit, aber auch durch sprunghafte Einfalle, iiberraschende Wendungen 
und Gedankenabschweifungen aus. Ihr Wesen war gerade, offen und vertrauensselig; sie 
konnte sich nur schwer verstellen. Ihr Interesse galt vorwiegend nicht der Selbstbeobachtung, 
sondem den Mitmenschen. Sie wollte immer in die Tiefen der Menschenseele eindringen, 
ohne dafiir eigentliche Begabung zu besitzen. Oft war sie vertraumt. Wenn sie mit etwas 
lebhaft innerlich beschaftigt war, konnte sie im Gesprach ratselhaft vor sich hin sprechen, wie 
wenn sie mit sich selbst sprache, oder iiber etwas vor sich hinlachen, dessen Ursache die Um
gebung nicht kannte. Sie schamte sich dann ihrer Tra umereien. Stets hatte sie besondere 
Freude am AuBergewohnlichen, Extravaganten; sie kleidete sich gern in schmutzige, 
malerische Fetzen. Sie wollte sich zur Geltung bringen, auffallend und interessant aussehen. 
1m Grunde gu tm ii tig und warmherzig (machte andern gem eine Freude) konnte sie sehr 
erregbar, heftig und leidenschaftlich sein; doch war sie gleich wieder versohnt und 
trug nichts nacho Auf auBere wirtschaftliche Erfolge legte sie keinen Wert; ihr Ehrgeiz war 
mehr darauf gerichtet, als geistig iiberlegen zu erscheinen. Wenn sie dabei unweiblich 
wirkte, so machte ihr das nichts aus. Menschen gegeniiber, die sie gern hatte, war sie auBer
ordentlich empfindlich. Sie fiihlte sich immer leicht verletzt und war eifersiichtig 
auf die Liebe anderer. Schon als Kind von 12 Jahren erstickte sie ihre eifersiichtigen 
Wutanfalle im Kopfkissen. Und doch war sie sich meist klar dariiber, daB sie sich "solche 
Dummheiten nur einbilde". Sie neigte zu sentimentalen Stimmungen, was ihr selbst auBerst 
unangenehm war. Oft schnitt sie derartige Anwandlungen mit einem derben Scherzwort 
abo Von Jugend auf zeigte sie eine starke Einstellung auf das Erotische. Sie las gem 
anriichige Romane und suchte "Erlebnisse". Dabei war sie in erotischen Dingen ohne rechten 
Takt. ,;Sie Bchaute nie nach den Mannern, hoffte jedoch, diese willden weniger Delikatesse 
haben." Manchmal war es ihr, "als ob sie sich an den ersten besten wegwerfen konnte, nur 
urn einen Lebenszweck zu haben". Lange Zeit (Pubertat) unterhielt sie einen ziemlich 
"weitgehenden Flirt" mit einem ungewohnlich begabten Nachbarssohn, mit dem sie auch spa
ter die Beziehungen nicht ganz abbrach. Dann hatte sie mit verschiedenen Mannem zu tun, 
ohne daB es zum intimen Verkehr kam. Sie benahm sich auBerst frei, liebte derbe Anspielun
gen und lieB im Gesprach mit andem gerne einflieBen, daB sie "nicht so anstandigen und guten 
Charakters sei, als man von ihr glaube". Und doch fiirchtete sie sich im Grunde vor der 
Liebe, trotz aller Triebhaftigkeit. Dafiir ist auch ihre Ehe charakteristisch. Sie heiratete 
namlich eine "Kollegin", einen Zwitter, den sie an Bart und tiefer Stimme sofort als Mann 
erkannt batte. Es handelte sich um eine "Frau", die seit der Pubertat mannlich empfand. 
Ihrer Tatkraft gelang es, daB diese vor dem Gesetz ihr Geschlecht wechselte und als Mann 
anerkannt wurde. Die auBergewohnliche Ehe, in der es aus physiologischen Griinden nur 
zu Beischlaf ahnlichen Handlungen kommen konnte, war von Anfang an ungliicklich, schon 
bald gab es Streitigkeiten, nicht, zuletzt durch die herrschsiichtige Art der Patientin. 

1) HOFFMANN, H.: Erbbiologische Personlichkeitsanalyse. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. 
Psychiatrie. Bd. 88, S. 434. 1924. 

2) LANGE, J.: Der Fall Bertha Hempel. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 85, 
S. 170, 1923. 
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Naeh aeht Jahren wurde die Scheidung ausgesproehen. Nun wandte sie sieh wieder einem 
friiheren Geliebten zu. Es entwiekelte sieh ein herzliehes VerhiHtnis, die beiden machten 
gemeinsame Ausfliige, trafen sieh viel und unterhielten sieh immer anregend. Dabei war sie 
der aktivere Teil, denn er hatte ihre Frage, ob er sie noeh liebe, immer verneint, sie nur 
damit vertrostet, es sei nieht ausgesehlossen, daB die Liebe wiederkehre. Dann erfuhr sie -
Pat. war inzwisehen 42 Jahre alt geworden -, daB ihr Geliebter sieh verlobt habe, und zwar 
mit einer Dame, iiber die er sieh ihr gegeniiber noch vor kurzem lustig gemaeht hatte. Zu
naehst glaubte sie diese Nachrieht nieht. Sie sehrieb ihrem Geliebten einen ironisehen Brief 
und versuehte, die Braut aufzuklaren, sie "vor dieser Infamie zu warnen". Er verbat sieh 
jegliehes Eingreifen und maehte ihr klar, daB sie sich an seinen EntsehluB gewohnen miisse. 
Doeh Pat. fiihlte immer wieder Liebesbeteuerungen heraus; sie sehloB aus seinem Benehmen 
und aus seinen Gesten, daB er eigentlieh die Verlobung wieder lOsen wolite. Und diesem Ziel 
widmete sie nunmehr aIle ihr zur Verfiigung stehende Energie. Allmahlieh dammerte ihr, 
daB die Verlobung eine andere geheimnisvolie Bedeutung habe. Der Geliebte war ein intimer 
Freund des Sehwagers der Pat., der eben sein einziges Kind verloren hatte, sieh innig ein 
anderes wUnsehte, jedoeh von seiner Frau keines mehr erhoffen durfte (Klimakterium). 
Dieser Schwager woIlte ein Kind von der Braut des Geliebten und die Verlobung solite den 
Zweek haben, daB das Kind nieht iIlegitim zur Welt komme. So hatte sie eine Begriindung 
fUr die Seheinverlobung gefunden und nahm sieh vor, das Dunkel zu liehten, u. U. auf gerieht
liehem Wege. Zunaehst spraeh sie nur den Verdaeht aus. Dann sehrieb sie unzahlige Post
karten, nannte Namen, drohte aueh, die junge Frau auf der StraBe zu verpriigeln. Dieses 
Verhalten bestimmte den Geliebten, ihre Beobaehtung in der KIinik bei ihrer Familie dureh
zusetzen. Aueh hier blieb sie ihrer Idee gegeniiber uneinsiehtig, zeigte sonst ein geordnetes, 
besonnenes Verhalten von deutlieh hypomanisehem Gesamteharakter. Sie wurde naeh Haus 
entlassen, naehdem sie versproehen hatte, sieh nie mehr an ihren Geliebten zu wenden. Dafiir 
suehte sie um so haufiger dessen Reehtsanwalt auf, um von ihrem Geliebten etwas zu horen. 
Gelegentliehe Drohungen, die den Zweek haben soliten, eine Geriehtsverhandlung zu provo
zieren, fiihrten zu mehrmaligen vorubergehenden Internierungen in Klinik und Anstalt. 
Darnaeh lebte sie wieder in der Familie und verdiente sieh ihren Lebensunterhalt durch 
Heimarbeit. Sie war unermiidlieh tatig; ihre Arbeiten waren gut und gesehmaekvoIl; ihre 
SteIlung zur Familie und Umgebung im aIlgemeinen einwandfrei. In der Anstalt hatte sie 
mit einem Arzt Freundsehaft gesehlossen, an der sie aueh spater festhielt. 1m Verkehr er
sehien sie klug, sehlagfertig, witzig; sie spraeh gerne und liebte das Originelie und Derbe. 
Als krank konnte man sie nur erkennen, wenn man mit ihr iiber den Liebeswahn spraeh. 
Dieser war den auBeren Umstanden entspreehend weiter ausgebildet. Die Nebenbuhlerin 
hatte inzwisehen mehrere Kinder bekommen, die alie naeh ihrer Meinung von ihrem Schwager 
stammen solIten. Dieser hatte sieh in der Tat wieder verheiratet, um noeh Kinder zu haben. 
Nun hielt sie aueh diese Ehe fUr eine Seheinehe. In Wirkliehkeit liebe er ihre Nebenbuhlerin, 
konne sie aber nieht heiraten, wei! sie ihm von anderer Seite abspenstig gemaeht worden sei. 
AIle, die die Nebenbuhlerin hiibseh oder angenehm fanden, waren naeh ihrer Meinung "Huren
kerIe" und hatten es mit ihr zu tun gehabt. 1m Laufe der Jahre sehien der Wahn alimahlieh 
an Bedeutung zu verlieren. 

Die paranoide Psychose der B. HEMPEL baut sich auf einer hypomani
schen Basis auf. Eine wesentliche Wurzel der Erkrankung liegt in ihrer 
stark erotischen Veranlagung. Durch sie wurde die H. im Laufe ihres Lebens 
in aile moglichen sexuellen Abenteuer hineingetrieben, ohne daB sie jedoch jemals 
eine wahre sexuelle Befriedigung finden konnte; denn im Grunde war sie sexuell 
erle bnisunfahig. Es ruckte die Zeit des Klimakteriums heran. Mit kletten
hafter Zahigkeit hangte sie sich an einen fruheren Geliebten fest, der sie uber 
die Einseitigkeit ihrer Neigung nicht im ZweifellieB. Als er sich mehr und mehr 
von ihr entfernte, sogar sich mit einer andern Dame verlobte, da erwachte der 
ihr angeborene eifersuchtige Lie besegoismus. Sie kampfte von nun an 
urn ihr vermeintliches Recht mit einer Energie, die einer besseren Sache wiirdig 
gewesen ware. Sie formte dabei in romantisch-phantastischer Ausdeu-
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tung die tatsachliche Situation so um, daB vor ihrem Gewissen ein aktives 
Eingreifen gerechtfertigt erschien. So kam es zu Konflikten und zu den ver
schiedenen Internierungen. Den paranoiden Wahn hat sie ihr Leben lang fest
gehalten, ohne allerdings spater nach auBen hin noch irgendwelchen Gebrauch 
davon zu machen. 

Wir versuchen auch hier einzelne wichtige Quellen der Oharakterver
anlagung nachzuweisen. Das hypomanische, leidenschaftliche Tem
perament stammt von der Mutter, von ihr auch das weiche, mitleidige 
Gemiit. Beim Vater, einem stillen, schizoiden Sonderling, treffen wir 
eine gewisse Parallele zur erotischen Veranlagung der H. Er soll unermiid
lich franzosische Literatur vorwiegend erotischen Inhalts gelesen haben. In 
seiner Lebensfiihrung kommen diese erotischen Neigungen allerdings gar nicht 
zur Geltung. Um so mehr bei seinen Tochtern, wohl unterstiitzt durch die m ii t ter
liche Aktivitat. Eine Stiefschwester der H. (vom gleichen Vater) kniipfte 
im Alter von 17 Jahren ein Verhaltnis mit einem Mann unter ihrem Stande an. 
Und die leibliche Schwester unterhielt ebenfalls lange Jahre ein Verhalt
nis mit einem wesentlich jiingeren Mann, das nicht ohne Folgen blieb. Ein nicht 
gerade gewohnlicher Fall fiir eine gebildete Familie. Den eifersiichtigen 
Liebesegoismus hatte Pat. mit einer miitterlichen Tante gemeinsam. Von 
dieser heiBt es: "will die geliebte Person stets fiir sich allein, ist eifersiichtig, was 
oft zu voriibergehenden Zerwiirfnissen gerade mit den geliebtesten Menschen 
fiihrt". Beide - Tante und Nichte - wollten sich bei den geliebten Personen 
unbedingt zur Geltung bringen. Sie verlangten gewissermaBen die Liebe kate
gorisch, sie kampften um sie, je mehr sie Unsicherheit fiihlten. In diesem eifer
siichtigen Liebesegoismus steckt eine gewisse Herrschsucht, die als in 
sich gefestigter Despotismus bei einem Bruder der Mutter einwandfrei in 
Erscheinung tritt. Auch der H. war ja die herrschsiichtige Einstellung 
nicht fremd. Eng damit verbunden ist die zah-entschlossene Energie, 
mit der sie ihre Ziele verfolgte. Hier schimmert die zielbewuBte, aktive 
Lebenseinstellung durch, die den altesten Bruder der Mutter charakteri
siert. In diesen sthenischen Komponenten liegt die Ursache dafiir, daB 
die Prob. nicht bei der erotische~ Wunschparanoia stehen blieb, sondern eine 
sehr energische Kampfparanoia entwickelte. Um aber iiberhaupt die Um
deutung der Wirklichkeit zu ermoglichen, muB noch eine andere Anlagekom
ponente mit wirksam sein, fiir die wir bei zwei Schwestern der Mutter Hinweise 
finden. Eine Schwester fabulierte leicht und nahm es nicht so genau. Eine 
andere besaB ausgesprocheneNeigung zu Wachtraumen. Sie bildete sich wieder
holt ein, Manner liebten sie. Dazu geniigten ihr geringe Anlasse. Sie schrieb 
Briefe und machte A vancen, die sich mit ihrer Stellung nicht vertrugen. Ganz 
ahnliche Ziige weisen auch zwei Basen. der H. auf (Tochter von zwei Mutter
schwestern). Sie waren schwarmerisch, wachtraumerisch veranlagt und 
voll Phantasie. Mit einem Wort, bei diesen Verwandten und auch bei der H. 
selbst, nahmen affektive Tendenzen leichter und einClringlicher konkrete Gestalt an, 
als es bei Menschen mit niichternem, realem Sinn der Fallzu sein p£legt. Eine 
trockene, phantasielose Seele wiirde niemals die Verlobung des Geliebten mit 
einem kompensatorischen Wahnsystem beantwortet haben, das in phan
tastischer Wunscherfiillung sich iiber die gegebenen Tatsachen hinwegsetzt. 
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So finden wir die wesentlichen Bausteine der Erkrankung (starke erotische 
Veranlagung, eifersiichtiger Liebesegoismus, zielbewuBte zahe Energie und die 
Neigung zu traumerischen Phantasiegebilden) bei den einzelnen Verwandten 
wieder. Die Egozentrizitat und Aktivitat bleibt im wesentlichen auf die erotische 
Sphare beschrankt. In allen andern Lebensfragen konnte sie von aufopfernder 
Gutmiitigkeit sein. Die Empfindlichkeit ist am starksten in der erotischen Ein
stellung, bei dem Wunsch nach Liebe, nachdem Besitze eines geliebten Wesens. 

Der ganze Lebensgang zeigt einen Mangel an Wirklichkeitsanpassung 
insbesondere auf sexuellem Gebiet (Realitatsunfahigkeit), der einesteils 
wohldem schizoiden Vater, andererseits den romantisch-phantastischen 
Komponenten aus der miitterlichen Familie zur Last zu legen ist. 
Gerade diese Eigentiimlichkeit schafft den Konflikt (Anlagenkontrast), aus 
dem die Psychose erwachst. Der Trieb kommt iiber der Unfahigkeit zu Fall. 
Und da mochte die H., als sie das "Leben" schwinden fUhlt (Klimakterium), 
um so zaher, das Gliick mit beiden Handen festhalten (s. die AusfUhrungen 
Kap. III, 1; O. KANT; S.81). 

Wir sehen, es gelingt auch in diesem Fall, die an tinomische Veranlagung 
der B. HEMPEL aus der Familiengeschichte einigermaBen abzuleiten, d. h. 
zu verstehen, wie sie sich aus den Familienerbmassen zusammensetzt. 

In der Paranoiafrage ist ein lebhafter Streit dariiber entbrannt, ob man 
diese Erkrankung als endogene Psychose oder als psychologisch reaktive 
Entwicklung betrachten miisse. Nach meiner Auffassung liegt in jedem Falle 
eine Personlichkeit zugrunde, deren Anlagen in einer bestimmten Kontrast
spannung (Konfliktsstellung) zueinander aufgebaut sind. Der innere Kon
flikt bleibt stets eine gewisse Zeit (bald langer, bald kiirzer) latent. Tritt das fUr 
ihn spezifische Erlebnis ein, so wird die reaktive Entwicklung manifest; 
der paranoische Stein kommt ins Rollen und in den meisten Fallen gibt es nun 
kein Halten mehr. Das Verhaltnis von Anlage und Milieu kann hier, wie auch bei 
andern Psychosen, sehr verschieden sein. Bald geniigt die konstitutionelle Grund
lage fast ausschlieBlich und der auBere AnstoB ist relativ bedeutungslos. Bald 
ist das Verhaltnis umgekehrt. Wir haben in dieser Hinsicht mit einer FaIle von 
Ubergangsstufen zwischen beiden Extremen zu rechnen. Daraus ergibt sich, daB 
die kategorische Fragy, ob endogen, ob psychogen, falsch gestellt ist. Stets handelt 
es sich um eine enge Verquickung von Milieu- und Anlagefaktoren, wo
bei die bestimmende Bedeutung bald mehr bei den einen, bald bei den andern liegt. 

Es herrscht heute vielfach noch die Vorstellung, daB \Vir einerseits kon
stitutionelle (erbbiologisch bedingte) andererseits erworbene Eigenschaften 
oder Erscheinungen bei einem Individuum zu unterscheiden haben. Man stellt 
sich gerne vor, daB das Erwor bene etwas zum Konstitutionellen Hinzugekommenes 
sei. Diese Ansicht ist falsch. Alles Erworbene ist eine neue Auspragung der 
Konstitution. Jedoch ist der konstitutionelle Anteil nicht immer derselbe. 
Einmal ist das Milieu, das andere Mal die Konstitution mehr ausschlaggebend. 
Stets aber ist die Konstitution irgendwie beteiligtl). Bestimmte Anlagen haben 
eine starke Entfaltungskraft, sie setzen sich in der Erscheinungsform durch, 
ohne daB bestimmte Milieufaktoren gegeben sein miissen ("notwendige" 
(jharakterentwickelung; UTITZ). Oft treibt das "innere Schicksal" den Charakter 

1) S. auch. P. HABERLIN (Der Charakter) .iiber die Begriffsbestimmung der Konstitution. 



Die Charakterantinomien in der Pathologie. 167 

in ein bestimmtes "auBeres Schicksal" hinein, d. h. der Charakter bildet und 
formt sich seine Umwelt so, wie es seinen Tendenzen entspricht. Manche Milieu
reaktionen sind im Grunde genommen nichts anderes als Provokationen einer 
Umweltssituation, die das betreffende Individuum sich selbst geschaffen hat, 
urn seinen Tendenzen entsprechend reagieren zu konnen. Das laBt sich z. B. 
bei manchen querulatorischen Ressentimentreaktionen deutlich nachweisen. An
dererseits gibt es natiirlich charakterologische Eigenschaften und Entwicklungen, 
die sich nur unter wesentlicher Beteiligung bestimmter Umweltsmomente mani
festieren konnen; sie waren vermutlich unter anderen Umstanden unterblieben 
(kontingente Charakterentwicklung; UTITZ). Wir miissen damit rechnen, daB 
gewisse im Individuum angelegte Eigenschaften und Reaktionsmoglichkeiten nicht 
zur Entfaltung kommen, wenn die spezifische Umweltssituation niemals gegeben ist. 

Fassen wir zusammen, so hat, hoffe ich, die Analyse der Einzelfalle gezeigt, 
daB wir mit der er b biologischen Methode weiter kommen konnen, daB sie 
mit der Zeit fiir die klinische Forschung Bedeutung gewinnen wird. Auch 
hier stehen wir noch am Anfang der Entwickelung. Bessere erbbiologische Be
funde werden zu vollkommeneren Ergebnissen fiihren. Dabei miissen wir im Auge 
behalten, daB der Vergleich der Probanden mit ihren (moglichst zahlreichen) 
Angehorigen, insbesondere mit den Geschwistern, auf die Dauer unerHiBlich ist, 
wenn wir die vorhandenen Anlagen isolieren wollen. Mehr als Versuche kann 
ich zunachst nicht bieten. 

Auf Grund unserer Betrachtungen gelangen wir nunmehr zu einer wichti
gen Theorie der Entstehung pathologischer Erscheinungen (es 1st 
nicht die einzige). Wir hatten gesehen, daB antinomische, in sich wider
spruchsvoll aufgebaute Charaktere engste Beziehungen zur Pathologie 
aufweisen. Psychopathologische Symptome treten in erster Linie bei solchen 
Individuen auf, die an einer starken Kontrastspannung ihrer Anlagenleiden. 
Bei ihnen sind durch den Erbgang charakterologische Tendenzen zusammen
geworfenen, die nicht zueinander "passen", die sich mit dem besten Willen nicht 
oder nur sehr schwer zu einem harmonischen Ausgleich bringen lassen. Es muB 
auf diese Weise zu inneren Spannungen und weiterhin zu einer mehr oder weni
ger ausgesprochenen Katastrophe kommen. Wir konnen daher mit gutem Recht 
von einer Keimfeindschaft (Genantinomie) sprechen 1). Vermutlich werden 
wir auf somatischem Gebiete mit ganz ahnlichen Verhaltnissen zu rechnen haben. 
Die Psychopathie ist nicht eine Minderwertigkeit an sich in bestimmter Rich
tung; sie kommt vielmehr erst durch spezifische Beziehungen zwischen Kon
trastanlagen zustande. Unsere Aufgabe ist es, sie im Einzelfall nachzuweisen. 
~--.--~-

1) Immer wieder bekommen wir Familien zu Gesicht, bei denen wir ohne die Theorie 
der Keimfeindschaft nicht wohl auskommen. Folgendes Beispiel: Eine hervorragend 
begabte Geschwisterserie mit Haufung psychopathologischer Erscheinungen (Schizophrenie, 
Zwangsneurose, schizoide Typen); beide Eltern normal begabt, nicht psychopathisch, 
auch keine wesentliche erbliche Belastung mit Psychosen. In derselben Geschwister
serie auffallende Haufung von schwerem Astigmatismus bei Normalsichtigkeit der Eltern 
und GroEeltern. Die Eltern sind Angehiirige fremder Rassen. Zwangslaufig muE bei 
diesem Befund der Gedanke dei" Keimfeindschaft auftauchen. Der Nachweis ist natiirlich 
in solchen Fallen nicht immer leicht zu erbringen; er gelingt oft besser auf psychologischem 
als auf somatischem Gebiete. - Wir haben zunachst einmal die phanotypische 
Charakterantinomie mit der Genantinomie in Parallele gesetzt. Es muE un
entschieden bleiben, ob dies immer den Tatsachen entspricht. 
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Weiterhin ist wichtig, daB nicht nur die Tatsache der Antinomie allein 
pathogenetisch wirkt, sondern vor allem das AusmaB der Kontrastspan
nung. Je intensiver, je starker die gegensatzlichen Tendenzen wirksam sind, 
desto groBer wird der innere Zwiespalt. Oft mussen wir uns wundern, daB in 
solchen Fallen uberhaupt noch eine einheitliche Ichzusammenfassung 
moglich ist. Unter Umstanden gelingt ja auch eine einigermaBen zulangliche 
Vereinheitlichung nicht mehr. Dieser extreme Fall trifft vielleicht fiir manche 
Schizophrenien zu l ). Es wird die Zeit lehren mussen, ob wir nicht auch dieser 
Erkrankung mit der erbbiologischen Personlichkeitsanalyse beikommen konnen. 
Zweifellos handelt es sich bei der Schizophrenie haufig um einen Mangel an 
Kraft der Ichzentrierung (Vereinheitlichungstendenz), so daB die Antinomie 
der Anlagen (Spaltung) unverhullt zutage tritt. 

Manche andere Psychologen stehen in U'bereinstimmung mit meinen An
schauungen auf dem Standpunkt, daB individuelle Verschiedenheiten des 
Charakters nicht durch die Qualitat der charakterologischen Tendenzen 
allein bedingt seien. HABERLIN sagt, jeder menschliche Zug sei in jedem 
einzelnen Menschen vertreten; doch - so fugt er hinzu - findet sich kein 
Charakterzug bei zwei verschiedenen Menschen in der gleichen Weise. Ein
mal ist in jedem Individuum ein bestimmter Charakterzug wieder in eine 
andere Gesamtstruktur eingeordnet. Zum andern sind die grundsatzlich bei 
allen vorhandenen Charaktereigenschaften im Einzelfalle verschieden stark 
entwickelt 2). Ich glaube, daB die Art der individuellen Struktur in hohem 
MaBe von der "Starke" (Potenz) der gegebenen charakterologischen Ten
denzen abhangig ist. Eine schwach ausgepragte Tendenz hat wohl fUr die Per
sonlichkeit nur periphere Bedeutung; wahrend umgekehrt die zentrale Stellung 
durch eine starkere Intensitat bedingt sein kann; schwache Tendenzen konnen 
durch starke Gegentendenzen mehr oder weniger erdruckt werden und umgekehrt3 ). 

Die Annahme der graduell verschiedenen Intensitat charakterologischer 
Stre bungen ist an sich nichts Ungeheuerliches (s. auch EWALD im II. Kap. 
S. 41); denn sie kommt bei der phanomenologischen Betrachtung subjektiv deut
lich zur Geltung und druckt sich vielfach auch im objektiven Verhalten aus. 
Man kann sie nicht messen, doch einigermaBen abschatzen. 

Jeder Trieb, jede Tendenz hat also eine bestimmte Qualitat und 
Richtung, aber auch eine bestimmte "Starke". Ohne Zweifel haben wir 
eine auBerordentlich wichtige pathogenetische Ursache in der qualita
tiven und quantitativen Keimfeindschaft zu suchen. Die Psycho
pathologie stellt uns die Aufgabe, die verschiedenen psychopathischen und 
psychotischen Krankhei tstypen in der besonderen Art ihres strukturellen 
Aufbaus aus erbbiologisch selbstandigen Anlageelementen (genische 
Radikale) zu erkennen. Nicht daB sie sich aus den Keimmassen ihrer Vor
fahren zusammensetzen, ist nunmehr die Hauptfrage, sondern wie die Ver
schmelzung in den verschiedensten Fallen erfolgt, das wollen wir feststellen. 

1) Siehe die ausgezeichnete Studie von BERZE, J.: Die primare Insuffizienz der psychi
schen Aktivitat. Franz Deuticke 1914. Er spricht von Herabsetzung der Ichpotenz, von 
Lockerung des Ichverbandes als Folge der Aktivitatsinsuffizienz. 

2) S. auch WEXBERG,E.: Ausdrucksformen des Seelenlebens. Celle: Kampmann-Verlag 1925. 
3) HOFFMANN, H.: Die individuelle Entwicklungskurve. 
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Ergebnisse und kiinftige Aufgaben. 
Wenn sich die Vererbungsforschung mit Charakteren, mit der psychologischen 

Eigenart des Menschen befassen will, so reicht die Typeneinordnung fiir diesen 
Zweck nicht ganz aus. Die Zugehorigkeit zu einem bestimmten Typus hebt nur 
einzelne wesentliche Ziige der Personlichkeit hervor und HtBt andere in bewuBter 
Abstraktion beiseite, die erbbiologisch jedoch nicht ohne Bedeutung sind. Aus 
diesem Grunde muB der Vererbungsforscher Wert darauf legen, die Personlich
keiten in ihrer Gesamtheit zu erkennen und festzulegen. Dabei kann er die vor
handenen charakterologischen Systeme sehr wohl beniitzen. Doch muB er sich 
frei halten von jeder dogmatischen Einseitigkeit. So bedeutungsvoll an sich auch 
aUe Versuche sein mogen, die sich die Zergliederung der Charaktere zum Ziel 
setzen, so diirfen wir dariiber doch die Empirie nicht aus dem Auge verlieren. Wenn 
wir bestimmte Aufbaueinheiten des menschlichen Charakters erfassen wollen, 
so litBt sich dies nicht aUein auf dem Wege der theoretischen Analyse erreichen. 
Wir miissen von dem empirischen Material unseren Ausgang nehmen und unter
suchen, aus welchen genetischen Elementen sich die Charaktere aufbauen. 
Dazu ist die er b biologische Personlichkeitsanalyse in hohem MaBe ge
eignet'. Sie solI zugleich die Rolle einer biologischen Kontrolle vertreten, damit 
wir bei dem Versuch der Zergliederung nicht uferlosen Spekulationen verfallen. 

Wir haben zu zeigen versucht, daB diese Methode bei der Erforschung des 
Charakteraufbaus wertvolle Dienste leisten kann. 

Den eigentlichen Sinn der Methode, erbbiologisch selbstandige Ein
zelanlagen (genische Radikale) im Erbgang zu isolieren, haben wir vorerst 
nur bis zu einem gewissen Grade verwirklichen konnen; doch immerhin so, daB 
die Bedeutung der ganzen Betrachtungsweise klar zutage tritt. Wenn wir einen 
Probanden ins Auge fassen, so werden wir bei ihm stets gewisse Anlage
komplexe von beiden Eltern entdecken. Die Anlageisolierung bedarf des 
Vergleichs einer groBeren Zahl von Geschwistern. Erst dadurch wird die 
Selbstandigkeit bestimmter Anlagen offenbar werden. 

Die individuelle Personlichkeit kommt nun keineswegs etwa durch die Summe 
der gegebenen Einzelanlagen zustande. Wir diirfen uns den Charakter nicht 
durch ein Mosaikbild veranschaulichen wollen, aus dem im Erbgang bestimmte 
Steine entfernt und durch andere ersetzt werden. Wir diirfen ebensowenig von 
bloBen Neukombinationen bei den Kindern reden; oder doch nur dann, wenn 
wir uns dariiber klar sind, daB es sich nicht um ein einfaches Nebeneinander
stellen von Anlagen der beiden Eltern handelt. Nein! die Einzelanlagen, die 
biologischen Anlageelemente stehen jeweils in ganz bestimmten struktu
rellen Beziehungen zueinander. Und auch das ist noch zu statisch gedacht. 
Jede einzelne Charaktel'anlage reprasentiert eine gewisse "Kraft", sie ist ein 
dynamisches Gebilde, und die Beziehungen der Anlagen zueinander sind 
dynamischer Art (wir wiirden dementsprechend besser den Begriff der Erb
faktorenmit dem der Erbpotenzen vertauschen)l). Wir haben dieverschieden
sten Beziehungsverhaltnisse kennen gelernt: Uber-, Neben- und Unterordnungen; 
hemmende und fordernde Verbindungen. Auch UTITZ weist darauf hin, daB 

1) Die ganze Betrachtungsweise lauft auf eine "psychodynamische Vererbungs
lehre" hinaus. 
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Charakterziige sich verbinden oder sich gegenseitig emporen, anfeinden, iiber
listen und knechten konnen (s. Mehrdimensionalitat des Charakters). So 
wird etwa der Unabhangigkeitsdrang unterstiitzt durch starke Vitalitat; gehemmt 
durch Hingebungstrieb oder den Trieb zur sozialen Einordnung, gehemmt auch 
durch rationale Niitzlichkeitserwagungen usw. Wir haben von zentralen und 
peripheren Charakterziigen gesprochen, je nachdem sie fUr die Personlichkeit 
groBere oder geringere Bed!1utung besitzen; ob sie im Vordergrund oder mehr 
in der Peripherie des individuellen Interesses liegen. Wir haben gesehen, daB 
fUr die Art des Aufbaus neben der Qualitat und Richtung auch die 
In tensi ta t oder "Starke" der Charakterstre bungen von hervorragender 
Bedeutung sein muB. 

Charakteristische Personlichkeitstypen kommen dadurch zustande, daB 
gewisse Korrelationen einzelner Anlageradikale haufig wiederkehren; Korre
lationen, die jeweils bestimmte Verbindungen der (bestimmt poten
zierten) Elemente mit ganz bestimmten Strukturbeziehungen dar
steIlen. Es gilt, mit Hille der erb biologischen Personlichkeitsanalyse 
im einzelnen FaIle die spezifische Aufbauformel zu ergriinden und fest
zulegen. 

Die Strukturbeziehungen haben fUr den Erbbiologen wesentliches 
Interesse. 

Wir haben festgestellt, daB bestimmte Tendenzen im Erbgang ihre Aufbau
bedeutung and ern konnen. Eigentiimlichkeiten, die bei einem der Eltern im 
Zentrum der Personlichkeit stehen, riicken bei den Kindern in die Peripherie; 
e benso konnen periphere (bzw. latente) Eigenschaften der Eltern fUr die 
Kinder personlichkeitsbeherrschend sein. Dadurch finden manche anscheinend 
unverstandliche erbbiologische Neuerscheinungen ihre Erklarung; ferner auch 
die Tatsache des "Uberspringens" einer Generation im Erbgang. Diese Struktur
verschiebung hangt mit der inneren Beziehung zu jeweils andersartigen 
Charakterziigen zusammen (Uberdeckung). Sie ist auch von der "Starke" 
(Intensitat) der einzelnen Strebungen abhangig. Eine charakterologische Ten
denz kann durch spezifische Zuordnung zu einer andern in ganz bestimmtem 
Sinne abgewandelt werden. So wird u. U. die an sich harmlose Schauspieler
begabung bei Hinzutreten von spezifischen Zwecktendenzen zur diplomatischen 
Verstellungskunst. Die reine Zwecksucht beniitzt die vorhandenen Fahigkeiten, 
um sie ihren Zielen unterzuordnen. Eigenschaftsnuancen wechseln im Erbgang, 
und es ist die Aufgabe der erbbiologischen Personlichkeitsanalyse, hierfUr im 
einzelnen FaIle eine zureichende Erklarung zu geben. - Vielfach geht der soziale 
Aufstieg (und auch der Niedergang) einer Familie auf derartige erbbiologische 
"Neukombinationen" zuriick 1). 

AuBer den er b biologischen Strukturverschie bungen haben wir indi
vid uelle Strukturverschie bungen kennengelernt. Unter ihnen sind zu
nachst die Wandlungen im Entwicklungsgang besonders wichtig. Jede Per
sonlichkeit pflegt· im Laufe des Lebens (je nach der Altersstufe und der Art 
der Lebenssituation = entwicklungsbedingte Strukturverschiebungen) 

1) Die erbbiologische Analyse von aufstrebenden Industriellen-Familien, ebenso auch 
von entartenden Verbrecherfamilien willden unter diesem Gesichtspunkt zu interessanten 
Ergebnissen fiihren. 
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ihr Bild zu andern. Wechselnde Strukturen konnen fiir einzelne Lebensphasen 
charakteristisch sein, in denen jeweils wieder andere Erbpotenzen vorherrschend 
sind. Die Ahnlichkeit zwischen Eltern und Kindern ist oft in bestimmten (nicht 
immer bei beiden gleichen) Phasen besonders deutlich. Bestimmte Tendenzen be
diirfen eines spezifischen Milieus, um iiberhaupt recht zur Entfaltung kom
men zu konnen; ohne dieses wiirden sie vielleicht latent bleiben. Andere ver
schwinden bei Milieuwechsel, d. h. sie treten weitgehend an Bedeutung zuriick. 

Es kommen auBerdem periodische Strukturschwankungen vor (siehe 
manisch-depressives Irresein), bei denen wir oft ein Alternieren von Tendenzen 
aus verschiedenen Ahnenquellen beobachten konnen. 

Als Beispiel fiir eine Strukturveranderung im Entwicklungsgang erwahne ich 
hier noch den "GROSSEN KURFURSTEN" von Brandenburg. Er war der Sohn einer energi
schen, entschlossenen Mutter und eines friedseligen, schwachen, angstlich-unentschiedenen 
Vaters. Sein Charakter war durch Mut und EntschluBkraft gekenuzeichnet. Er gilt heute 
allgemein als der stolze, selbstbewuBte Herrscher, der sein Land mit starker Hand und um
sichtiger Klugheit regierte. Und doch bekommen wir von ihm aus der ersten Zeit seiner 
Regierung ein anderes Bild. Es heiBt von ihm, daB er sich anfanglich in seinem Urteil und 
seiner Gesinnung oft allzusehr leiten lieB. Erst allmahlich hat sich, je langer, je mehr, die 
Herrschernatur in ihm klar und groB entwickelt. Man hat den Eindruck, als ob hier ein Erb
teil vaterlicher Schwache durchschimmern wiirde, dem er, der Sohn einer willensstarken 
Mutter, erst im Laufe der Zeit wirksam begegnen konnte. 

Oft liegt diesen (voriibergehenden oder dauernden) Strukturverschiebungen 
eine iiberwiegend konstitutionelle Ursache zugrunde. Oft aber kommt 
auBeren Momenten eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Hier spielen endogene 
und exogene (psychogene) Faktoren in wechselnder Form durcheinander. 

Besonders interessant sind die Falle, in denen durch eine gewisse psychische 
Uberbelastung voriibergehende (oder auch dauernde) Strukturverschie
bungen hervorgerufen werden. Sie spielen in der Psychopathologie und auch 
in der Kriminalitat eine groBe Rolle. 

Einen MordversuchsprozeB 1) mochte ich in diesem Zusammenhang kurz 
streifen, des sen psychologische Seite von allgemeiner Wichtigkeit ist (leider ohne 
er b biologische Quellenforsch ung). 

Der Angeklagte, Bauer A, aus kleindorflichemMilieu, galt als gutmiitiger, stets hilfs
bereiter, angenehmer Nachbar, der von manchen Seiten sogar als "zu gu t", als willens
schwach und unenergisch bezeichnet wurde. Er war allseitig beliebt und von allen 
Dorfbewohnern gerne gesehen. Nur ein auffallender Zug wurde von einzelnen Zeugen 
hervorgehoben, der auf eine gewisse versteckte Brutalitat schlieBen liiBt. Mit seinen 
Pferden (er war gelegentlich als Fuhrmann tatig) pflegte er nicht nur wenig liebevoll, sondern 
ausgesprochen roh umzugehen; so sagten einige ihm befreundete Fuhrleute aus. - Die Vor
geschichte des Verbrechens ist folgende: Die Schwiegereltern des A. hatten ihm bei der Hoch
zeit ihren 25 Morgen groBen Hof unter notarieller Beglaubigung iibertragen unter der Be
dingung, daB sie bis zu ihrem Tode darauf wohnen und auch einen bestimmten Anteil des 
Ertrages beanspruchen konnten. Fast vier Jahre herrschte gutes Einvernehmen in der Familie. 
A. wirtschaftete schlecht. Er lieB sich bei den Einkaufen (landwirtschaftliche Maschinen, 
Pferde usw.) mehrfach iibervorteilen ("lieB sich unnotige Sachen aufschwatzen"), so daB 
er mehr und mehr in Schulden geriet. SchlieBlich muBte er seinen ganzen Waldbesitz (etwa 
10 Morgen) wesentlich unter dem Preise verauBern, um das Defizit einigermaBen zu decken. 
Um dem weiteren Niedergang zil begegnen, wurde im Familienrat beschlossen, den Hof 
auf Frau A. iiberschreiben zu lassen. Als Grund war in erster Lillie maBgebend, daB eventuelle 
Glaubiger den Besitz des Hofes nicht mehr antasten konnten. A. war selbst mit dieser Be-

1) Verhandlung Landgericht Tiibingen 27. IV. 1925. 
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sitzanderung einverstanden. Von diesem Moment an gab es standige Reibereien und Zwistig
keiten zwischen A. und den Schwiegereltern, bei denen schlieBlich auch die Frau A. gegen ihren 
Mann Partei nahm. A. glaubte zu beobachten, daB man ihn nicht mehr achte, daB er an 
Selbstandigkeit und UnabMngigkeit eingebtiBt habe (objektiv z. T. richtig). Dies wurmte 
ihn sehr, um so mehr, als der heranwachsende Sohn der Schwiegereltern, der mit im Hause 
lebte, gegen ihn ein selbstbewuBt-trotziges, unbotmaBiges Wesen an den Tag legte. A. war 
auBerst deprimiert liber die ganze Situation. Es erwachte in ihm ein tiefer Groll gegen die 
Angehiirigen, von denen er sich schwer "gedrlickt" und beeintrachtigt fiihlte. Und eines 
Tages faBte er den Plan, seine Frau durch Gift zu beseitigen, urn sich auf diese Weise den 
Besitz des Hofes zu sichern und so seine alte Selbsmndigkeit wieder zu erlangen. Zweimal 
in Abstanden von 14 Tagen versuchte er sein Vorhaben (durch Versetzen von Brot und Kaffee 
mit Strychnin) auszufiihren, jedoch mit negativem Erfolg. Er lachte jedesmal seine Frau 
aus, wenn sie Erbrechen bekam, und weidete sich mit einer gewissen sadistischen Freude 
an dem Anblick ihres Unwohlseins. 

Der Verdacht konnte nicht ausbleiben und bestatigte sich in vollem Umfange. Die Auf
nahme des Tatbestandes ergab, daB A. mit raffinierter Uberlegung zu Werke gegangen 
war und sehr energische Vorkehrungen getroffen hatte, die bei gutem Gelingen seines Planes 
unbedingt hatten wirksam sein miissen. Durch Ausspucken bzw. Erbrechen des Giftes 
wurde ein ernstes Unheil verhiitet. Die Folgen der Tat hatte A. sich nicht in vollem Umfange 
iiberlegt. Bei der Verhaftung brach er zusammen; sparer bereute er seine Tat aufrichtig und 
ehrlich. Er blieb allerdings bei der Meinung, daB seine Angehiirigen ihn zur Verzweiflung 
getrieben hatten. Eine Affekthandlung konnte nach Art des Tatbestandes nicht in Betracht 
kommen. 

Wir sehen, wie ein Mensch, dem von allen Seiten das beste Zeugnis ausgestellt 
wird, zum Morder werden kann. Zwei gegensatzliche Charakterstrebungen sind 
in ihm vereinigt. Beherrscht wird seine Personlichkeit von ausgesprochen sozi
alen Tendenzen (hilfsbereit, "gutmiitig", iiberall beliebt), ja von einer fast 
angstlichen Unterordnung unter den Geist der Allgemeinheit. Eine ge
wisse aktive Brutalitat und Roheit kommt nur in der Behandlung seiner 
Pferde zum Vorschein, d. h. in einer Situation, wo er sich stark und iiberlegen 
fUhlt. Den Mitmenschen gegeniiber spielt dieser Zug gar keine Rolle. Er war 
fUr gewohnlich vollig verdeckt. Erst bei der fUr sein Ehrgefiihl unertraglichen 
Belastung durch eine objektiv schwierige hiiusliche Situation riickte fUr eine 
gewisse Zeit die sonst schlummernde Brutalitat ins Zentrum der Per
sonlichkeit. Und aus dieser Strukturverschiebung ergab sich der wiederholte, 
iiberlegte Mordversuch, der ihm nach erfolgter Umschaltung in die alte Struktur 
schwerste Gewissensbisse verursachte. 

Die Struktur besitzt eine gewisse (in bestimmten Grenzen schwankende) 
Plastizitat, vermoge derer sie bei bestimmter Belastung in ganz spezifischem 
Sinne umgeformt wird. J ede schon vorhandene innere Spannung kann infolge von 
Provokationen und dadurch bedingtem Anschwellen einzelner Tendenzen auBer
ordentlich verscharft werden. Die Tatsache der Strukturverschiebung gibt fUr 
manche anscheinend unverstandliche kriminelle Handlungen (doch nicht nur 
fUr solche) eine einleuchtende Erklarung 1). 

Endlich haben wir noch individuelle Strukturverschie bung kennen
gelernt, die durch bestimmte Situationseinstellungen bedingt sind (situ
ationsbedingte Strukturverschiebungen). Je nach den verschiedenen 
Lebenskreisen zeigt das betreffende Individuum oft ein ganz anderes Gesicht, da 
jeweils verschiedene Charaktertendenzen die Oberhand gewinnen. Auch hier 

1) Die Strukturverschie bungist auch die Grundlage jedes psychotherapeutischen 
Erfolges. 
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wirkt sich in der Regel das Blut verschiedener Ahnen in der Struktur
umstellung aus. 

Ein schones Beispiel mochte ich mir an dieser Stelle nicht versagen. E. T. A. 
Hoffmann l ) war in seinen privaten Angelegenheiten von genial-liederlicher 
Unordnung. Er lebte leichtsinnig und verschwenderisch, war extremster Alkoho
liker und zechte gem bis in den friihen Morgen. Diese Lebenseinstellung ist ein 
Erbteil des Vaters. In amtlichen Dingen dagegen - er war ein guter, bei den 
Behorden auBerst geschatzter Jurist - bewahrte er peinlichste Sorgfalt. Alle 
Berufsarbeiten fiihrte er piinktlich und gewissenhaft aus. Trotz seiner Abneigung 
gegen diesen Beruf hat er stets ein strenges P£lichtbewuBtsein bewiesen, das in 
seinem privaten Leben vollig ausgeschaltet war. Dieses Erbteil stammt aus der 
Familie der Mutter. 

Je mehr wir uns mit der Struktur und ihren Wandlungen beschaftigen, 
desto mehr dringen wir in die komplizierte Gegensatzlichkeit charaktero
logischer Stre bungen ein, durch die ganz besonders alle differenzierteren 
Personlichkeiten gekennzeichnet sind. Die Tatsache der Charakteranti
no mien ist bis heute in der Psychologie viel zu wenig betont worden. Um so inter
essanter ist eS l daB wir in der volkswirtschaftlichen Literatur bei A. VIERKANDT 2) 
dariiber ein Urteil finden, das einen intuitiven psychologischen Blick erkennen 
laBt. 

VIERKANDT spricht von dem wechselnden Verhaltnis der gegensatzlichen In
stinkte, Z. B. des Selbstgefiihls und des Gehorsams, des Kampf- und Hilfstriebes. 
Er nimmt auch neben der Qualitat eine Intensitat der Triebe an. Er weist darauf 
hin, daB einzelne Triebe sich je nach der Situation verschieden stark vorwagen; 
etwa im Kampf- oder in Hilfssituationen. Derselbe Mensch pflegt, so sagt er, 
in den verschiedensten Zusammenhangen oft geradezu entgegengesetzte Eigen
schaften zu entfalten. VIERKANDT erwahnt einzelne Beispiele: Das logische Niveau 
des Gelehrten in seinem Berufsgebiet und das oft absolut unkritische Verhalten 
in andern Fragen; die riicksichtslos kalte Einstellung des Kaufmanus in seinem 
Geschaft und das warme, liebevolle Verhalten im Kreise der Familie; das vielen 
Menschen eigene, schroffe, herrische Verhalten gegeniiber Schwacheren und die 
servil-demiitige Einstellung zum Starkeren. Verschiedene Verhaltnisse schaffen 
gleichsam verschiedene Personlichkeiten. Und oft mochte man zweifeln, ob man 
jeweils dasselbe Wesen vor sich hat. "In Wirklichkeit kennt man einen 
Menschen nicht eher, als bis man ihn in allen Situationen kenuengelernt 
hat. Es muB dabei in gewissen, individuell sehr verschiedenen Grenzen mit der 

1) Interessant ist bei HOFFMANN ferner das Nebeneinander von scharfsinniger, logisch
kritischer Urteilskraft und mystisch-okkultem Phantasiedenken; ein Gegensatz, der sich 
auf Grund des sparlich vorhandenen Materials erbbiologisch nicht analysieren laBt. 

Vgl. MARGIs, PAUL: E. T. A. Hoffmann. Eine psychographische Individualanalyse. 
4. Beiheft zur Zeitschr. f. angew. Psychol. u. psychol. Sammelforschung. Leipzig: Ambrosius 
Barth 1911. Diese Arbeit ist nach dem Muster des von STERN angegebenen indi vid ual
analytischen Schemas angelegt, das fiir Forschungszwecke zweifellos wichtig ist. Ein 
anderes Schema haben KEHRER U. FISCHER aufgestellt (Modell einer klinisch-experimentellen 
Pathographie. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd. 85. 1923). Leicht zu hand
haben und deshalb wohl praktisch beso.nders zweckmaBig ist das Psycho biogramm von 
KRETSCHMER (s. Anhang). 

2) VIERKANDT, A.: Gesellschaftslehre. Stuttgart: Verlag Enke 1923. 
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Moglichkeit gerechnet werden, daB der einzelne in seinem Wesen iiberhaupt 
noch nicht abgeschlossen ist, sondern in neuen Verhaltnissen immer noch neue 
Seiten zeigen wird." Jeder Mensch zeigt verschiedene Verhaltungsweisen in 
Freude, Kummer oder Arger; in Armut und Not; in Reichtum und Fiille; im 
Beruf und im Familienkreise; in leichtsinniger Gesellschaft und in Lebensgefahr 
(Krankheit und Krieg). 

Diese Gedanken liegen ganz in der Richtung unserer Betrachtungen. Und es 
folgt daraus, daB wir bei Vernachlassigung der mannigfachen Struktur
verschie bungen vielfach nur ein einseitiges, unvollstandiges Bild der 
Gesamtpersonlichkeit bekommen konnen. Wir iibersehen dann unter Umstanden 
wichtige charakterologische Tendenzen, die nur in bestimmten Situationen 
recht in Erscheinung treten. So konnen manche fiir die erbbiologische Analyse 
wichtige Tatsachen verloren gehen. 

Wir haben nun an einer Reihe von Fallen nachzuweisen versucht, daB die 
Charakterantinomien (mit ihnen die Kompensation) tatsachlich erb
biologisch bedingt sind. Charakterantinomien sind die Grundlage 
ausgesprochener Strukturverschie bungen, die sich aus dem Studium der 
Ahnentafel oft miihelos verstehen lassen. Je widerspruchsvoller ein 
Charakter in sich aufgebaut ist, desto enger sind seine Beziehungen zur 
Psychopathologie. Darin stimmen z. B. auch die Psychopathen und 
genialen Personlichkeiten (die in der Regel psychopathische Typen sind) 
iiberein, daB ihre Anlagen zueinander in starker Kontrastspannung stehen. 
So miissen wir denn ein wichtiges Moment der psychischen Pathogenese 
in der sog. Keimfeindschaft erblicken, die sich nicht nur auf die Qualitat, 
sondern auch auf die Intensitat der Anlagen bezieht. Die Qualitat der An
lagen gibt den Kontrast, die Intensitat jedoch erst den Grad der Kontrast
spannung. Und in ihr liegt eine Hauptwurzel psychopathologischer 
Erscheinungen. Man konnte einwenden, daB Charakterantinomien mehr 
oder weniger bei j edem Menschen vorhanden sind. Das ist sicherlich richtig. 
Ein wesentlicher Unterschied gegeniiber differenzierteren psychopathi
schen Personlichkeiten besteht jedoch in dem groBeren AusmaB der 
Kontrastspannung bei diesen (d. h. in einer massiveren Intensitat der anti
nomischen Tendenzen) und wohl auch in der groBeren Mannigfaltigkeit 
aktueller Kontrastbeziehungen. Eine andere Frage, die von uns bewuBt 
vernachlassigt wurde, betrifft die Phanomenologie der Charakteranti
nomien, d. h. die Art, wie bestimmte Kontrastspannungen vom Ich erlebt 
werden. Besondere Untersuchungen werden sich damit zu beschaftigen haben, 
welche dynamischen Beziehungen als Vorbedingung fiir ein bestimmtes Er
leben gegeben sein miissen. 

Was folgt nun aus diesen Ergebnissen fur die zukiinftige For
schung1 

Ganz selbstverstandlich scheint mir die Forderung, daB wir die erbbiologische 
Personlichkeitsanalyse in der begonnenen Weise weiterfiihren, daB wir sie ganz 
besonders auch fur die Psychopathologie nutzbar machen sollen. Sie muB 
zu einer exquisit klinischen Arbeitsmethode ausgebaut werden. Diese 
Forderung bedarf, glaube ich, nach meinen Ausfiihrungen, keiner weiteren Be
griindung mehr. Als wesentliche Vorbedingung miissen wir verlangen, daB je-



Ergebnisse und kiinftige Aufgaben. 175 

weils eingehende und vollstandige Charakter- (und Begabungsanlagen-) Befunde 
den .erbbiologischen Untersuchungen zugrunde gelegt werden. 

Ein Kritikerl) meiner Schrift "Uber Temperamentsvererbung" (die, 
wie gesagt, ein V orlaufer dieser Ar beit ist) hat seiner Zeit gewisse Bedenken geltend 
gemacht, die Beachtung verdienen. Er war der Meinung, daB eine Anlageniso
lierung auf erbbiologischem Wege heute schwerlich von Erfolg sein konnte, da 
uns die erforderlichen charakterologischen Begriffe fehlen. Und das trifft 
sicherlich bis zu einem gewissen Grade zu. Wir arbeiten vielfach mit Begriffen, 
die fiir unsere FragesteUung vollig unzulanglich sind. 

Dafiir mochte ich eine Reihe von Beispielen anfiihren: 
Man spricht z. B. von Phantasie, von Gedachtnis, von Visualitat. Was 

heiBt das? 1st doch dabei zu bedenken, daB wir unter Phantasie einmallebhafte 
Anschauungsbilder, das andere Mal produktive kombinatorische Leistungen ver
stehen. Hat ferner der Mensch nur ein Gedachtnis? Gibt es nicht verschiedene 
Gedachtnisanlagen? Ein Ortsgedachtnis, ein Gedachtnis fUr Namen, Zahlen, 
Farben, Physiognomien usw., die aUe wieder voneinander unabhangig sein 
konnen. Oft wird ein schlechtes Gedachtnis nur dadurch vorgetauscht, daB Ver
drangungsmechanismen der regularen Entfaltung dieser Anlage hinderlich sind. 
Wie verhalt es sich mit der Visualitat? Diese Eigentiimlichkeit kann sich 
z. B. auf Sprachvorstellungen erstrecken (Einpragung des Schriftbildes, der 
gelesenen SteUen), oder auf Gegenstandsvorstellungen, bzw. auf raumliche 
Situationen und auf farbige Elemente. Das bevorzugte Sinnesgebiet braucht 
sich nicht gleichmaBig auf alle Seiten des Vorstellungslebens auszudehnen 
[so STERN2)]. 

Wir miissen daher die im praktischen Gebrauch iiblichenBegriffe differenzieren, 
wie es Z. B. HAECKER und ZIEHEN fiir die musikalische Begabung getan 
haben. 

Was besagt es fiir unsere Zwecke, wenn es von einem Menschen heiBt, er sei 
mutig oderer besitze eine groBe Willenskraft? Gibt es doch verschiedene 
Arten von Mut, verschiedene Arten von Willenskraft. Wir reden von ph Y sis c hem 
M u t. Diese Eigenschaft ermoglicht das Aufsuchen und Bestehen von Gefahren, 
die das Leben bedrohen oder sonst bedenkliche Folgen haben konnen. Anderer
seits bezeichnen wir als moralischen M u t die Fahigkeit, seine Uberzeugungen 
und Meinungen zu vertreten; sie gegen jeden Widerstand von auBen zu ver

teidigen, ohne auf bestehende Sitten, Uberlieferungen und Gewohnheiten 
Riicksicht zu nehmen. 1ch erinnere hier an einen Ausspruch von BISMARCK: 
"Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut; aber Sie werden nicht selten 
finden, daB es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt." Tatsachlich 
beobachten wir haufig, daB die Menschen nur in einer Beziehung mutig sind. -
Mutige Handlungen3 ) konnen auf sensationsliisterne Eitelkeit zuriickgehen, auf 
den Willen, seinen "guten Ruf" zu wahren; sie konnen aus dem Affekt der Wut 
entspringen oder aus dem Mangel an voUem BewuBtsein der Gefahr (fehlende 
Einbildungskraft, Leichtfertigkeit) uSW. 

1) LANGE, J.: Miinch. med. Wochenschr. Jg. 71, Bd. 1, S.411. 1924. 
2) STERN, W.: Die differentielle Psychologie. Leipzig: Ambrosius Barth 1911. 
3) Bei KLAGES (Handschrift und Charakter) finden wir eine Reihe von Beispielen einer 

derartigen feineren Eigenschaftsdifferenzierung. 
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Auch bei der Willenskraft miissen wir zwei Formen unterscheiden. Die me c h a
nische Willenskraft ist imstande, korperliche (mechanische) Schwierigkeiten 
zu iiberwinden und sich riicksichtslos ihren Gegnern gegeniiber durchzusetzen. 
Dabei ist diese Fahigkeit der "starken Ellenbogen" nicht immer mit psychischem 
Mut verbunden. Vollig unabhangig davon au.Bert sich die geistige Willens
kraft.in der Fahigkeit, geistige Probleme zu lOsen, angestrengt geistig zu arbeiten, 
Hindernisse durch Nachdenken, Klugheit und Diplomatie aus dem Wege zu 
raumen. Diese Eigenschaft hat wiederum nichts mit dem moralischen Mute 
zu tun. 

Ganz ahnlich ist es mit der sog. "Empfindsamkeit". Bei empfindsamen 
Menschen schwebt uns in der Regel das Bild der Mimose vor, deren Blatter sich 
beim kleinsten au.Beren Reiz zusammenziehen. Dieser Vorgang zeigt eine gesteigerte 
physiologische "Reizsamkeit" und hat sicherlich Ahnlichkeit mit den psychi
schen Reaktionen eines empfindsamen Menschen. Wenn wir der Sache auf den 
Grund gehen, so liegt wenigstens bei bestimmtenFormender Empfindsamkeit 
ein innerer Konflikt zugrunde, der die verschiedensten Ursachen haben 
kann. Wir konnen die Kontrastspannung der Anlagen (oft verstarkt durch 
au.Bere Belastung), aus der dieser innere Konflikt erwachst, kurz auf folgende 
Formel bringen: Wollen und nicht Konnen - Wollen und nicht Diirfen (nicht 
Sollen) - Sollen und nicht Wollen (nicht Diirfen) - Sollen und nicht Konnen. 

Dabei handelt es sich immer um ein bestimmt gerichtetes Wollen, Sollen, 
Konnen und Diirfen. Es liegen bestimmte Tendenzen vor, die in sich wieder
spruchsvoll zueinander aufgebaut sind, deren innerer Konflikt nie ganz zu einer 
befriedigenden Losung gefiihrt werden kann. Haufig ist der Konflikt ethisch
moralischer Art. Jedes Aufriihren des Konfliktes durch au.Bere Erlebnisse 
hat eine iiberma.Bige Komplexreaktion zur Folge. Die innere Spannung ist um 
so gro.Ber, je geringer die Ableitungsfahigkeit entwickelt ist. Sicherlich abel' 
kann die Genese del' Empfindsamkeit verschieden sein. Sie fiihrt in der Regel 
zu autistischer Abkehr von der Welt, um der Komplexreizbarkeit aus dem 
Wege zu gehen. 

Diese Beispiele mogen geniigen, um zu zeigen, da.B wir auf die Dauer mit den 
heute iiblichen Eigenschaftsbegriffen kaum durchkommen werden. Sie sind in 
der Regel zu komplex, zu vieldeutig; sie konnen ganz verschiedene Wurzeln 
haben. Wir miissen daher wissen, in welcher Hinsicht bestimmte Eigenschaften 
giiltig sind l ); angstlich, reizbar, energisch in bezug auf eine bestimmte Lebens
situation; lebhaft, ruhig, warmherzig, kiihl in welchem Milieu, in welchem Lebens-

1) Schon beim alten GALL (MOBIDS, P. J.: Franz Joseph Gall. Leipzig: Ambrosius 
Barth 1905) finden wir ahnliche Gedanken. Er redet von den verschiedenen Arten des 
Gedachtnisses, von Leidenschaften in bestimmter Richtung. AuBerdem hat er 
schon einen Versuch gemacht, die verschiedenen Grundkrafte der Seele zu isolieren: 
Geschlechtsliebe, Kindesliebe, Anhanglichkeit, Mut oder Raufsinn, Wiirg
sinn, List - Schlauheit, Eigentumssinn, Stolz - Hochmut - Herrsch
sucht, Eitelkeit - Ruhmsucht - Ehrgeiz, Behutsamkeit - Vorsicht, 
Sachgedachtnis - Erziehungsfahigkeit, Ortssinn, Personensinn, Wort
gedachtnis, Spra·chsinn, Farbensinn, Tonsinn - Musiktalent, Zahlensinn, 
Kunstsinn - Ba usinn, Vergleichender Scharfsinn, Meta physischer Tief
sinn, Witz, Dichtergeist, Mitleiden, N achahmungssinn, Religiollitat, Festig
keit. Mag dieser Entwurf im einzelnen noch roh erscheinen, so stimmt doch die Tendenz 
mit unseren Bestrebungen iiberein. 



Ergebnisse und kiinftige Aufgaben. 177 

kreis (berufliche Situation, deren qualitative Verschiedenheiten; bestimmte Er
lebnissituationen, z. B. Kampfen, Helfen, Freude, Trauer; "offizielle" Situ
ationen, Feste; Familien- und Freundeskreis, Wissenschaft, Kunst, Religion, 
Vermogen usw.). Die verschiedenen Eigentiimlichkeiten eines Menschen stehen 
jeweils zu spezifischen (einer oder mehreren) Milieuformen in enger Beziehung, 
wie wir es z. B. bei E. T. A. HOFFMANN gesehen haben (milieuspezifische 
Eigenschaften). Und Wenn wir tiefer dringen, so werden wir erkennen, 
daB hinter den Charaktereigenschaften bestimmte Trie bri c h t ungen stecken 
(Strebungen, Zielrichtungen, Bediirfnisse usw.). Manche Widerspriiche und 
Begriffsschwierigkeiten werden ohne weiteres wegfallen, wenn wir uns auf eine 
dynamische Terminologie einstellen. So kommt z. B. das wechselvolle Verhalten 
von E. T. A. HOFFMANN durch ein bestimmtes Verhaltnis zweier Triebe zustande; 
des Triebes zur Ein- bzw. Unterordnung und des Triebes zur Unabhangigkeit. 
In seinem Privatleben (getrieben durch ein gewisses Ra usch bed iirfnis) konnte 
er sich die "Unordnung " , den haltlosen Lebenswandelleisten, was er im Beruf 
nicht zu tun wagte1). 

So lassen sich auch andere Begriffsschwierigkeiten leicht auflosen, wenn wir 
auf die Triebterminologie zuriickgreifen, wenn wir zu ergriinden versuchen, 

1) Wenn wir z. B. horen, daB manche Vererbungsforscher nach den MENDELschen Regeln 
bei bestimmten Charaktereigenschaften suchen, so muB dieses Unternehmen im Urteil 
des Psychologen als nutzlos und zwecklos erscheinen. Ich habe mir erzahlen lassen, daB man 
die mendelistische Fundierung der Reiselust erforschen wollte. Was heiBt Reiselust, wie 
kommt sie zustande? Sie beruht doch jedenfalls im Einzelfalle auf ganz verschiedenen Ten
denzen. Die erbbiologische Untersuchung einer so komplexen Eigentiimlichkeit ist von vorn
herein zur Erfolglosigkeit verdammt. Die Zuriickfiihrung auf dynamische Begriffe ist hier 
dringendste Forderung. 

Dasselbe gilt noch fiir manche Eigentiimlichkeiten oder Lebensgewohuheiten (stets 
komplexer Art), die sich in einer Familie mit geradezu iiberraschend getreuer Ahnlichkeit 
bei mehreren Gliedern wiederholen. Dafiir ein Beispiel: Der GroBvater (Beamter) hatte 
eine besondere Liebhaberei fiir Vogelzucht. Er richtete sich zu diesem Zweck in seiner Etagen
wohnung eine Dachkammer her, baute dort eine Unzahl von Kafigen auf, in denen er im 
Laufe der Jahre Hunderte von Vogeln aufzog. Seine ganze freie Zeit hatte er dieser Aufgabe 
gewidmet, ja auch die Familie muBte sich auf seine Liebhaberei einstellen. Wenn die Vogel 
herangewachsen waren, pflegte er sie zu verkaufen. Ein Enkel (Kaufmann), der seinen GroB
vater nicht gekannt und niemals von seiner eigentiimlichen Gewohuheit gehort hatte, be
sitzt dieselbe Liebhaberei, w.enn auch in etwas gemaBigterer Form. Er ziichtet (ebenfalls 
in seiner Wohnung) Vogel und Fische, urn Nutzen darans zu ziehen. 

Wir konnen in diesem Falle wohl sagen, daB sich die Eigenschaft der Tierzucht-Liebhaberei 
vererbt hat. Doch ist dies eine wenig befriedigende Beschreibung des Tatbestandes, genau 
wie bei der Reiselust. Wenn wir uns die charakterologischen Wurzeln klar machen, so laBt 
sich die Liebhaberei auf ganz bestimmte Tendenzen zuriickfiihren. Sie ist wohl eine Ver
bindung von Pflegetrieb und praktischer Niitzlichkeitseinstellung. 

Ein anderes B ei s pi el: In einer Familie konnte ich bei den beiden Eltern charakteristische 
Verschiedenheiten des Verhaltens bei Geschenken beobachten. Der eine Ehepartner 
wiinschte sich Uberraschungen (gleich, was es auch sein mochte), was ich mit einem gewissen 
'Trieb zum Staunenwollen in Beziehung briugen mochte; dem and ern war es lieber, wenn 
er vorher genau iiber die Geschenke orientiert war, die seiner warteten. Vielleicht ki:innte 
man darin eine Tendenz zur Abwehr von Fremd- und Unsicherheitsgefiihlen erblicken. 
Von den beiden Kindern des Ehepaares schlug in dieser Eigentiimlichkeit eins dem einen, 
das andere dem andern Elternteil nacho Wie hilflos wiirde man diesem Tatbestand gegen
iiberstehen, wenn man ilin nicht auf gewisse Strebungen zuriickfiihrt. 

In derselben Weise miissen andere Gewohuheiten ahnlicher Art dynamisch zergliedert 
werden, ehe man sie fiir erbbiologische Untersuchungen verwendet. 

Hoffmann, Charakteraufbau. , 12 
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welche Motive als treibende Krafte hinter den Eigenschaften stehen. UTITZ 
setzt sich eingehend mit dieser Frage der vieldeutigen, unklaren Eigenschafts
begriffe auseinander (s. seine charakterologischen Leitlinien). Er ist kein Freund 
der Triebterminologie, diejedoch gerade fiir viele seiner Falle wesentliche Er
leichterung bringt. 

Ein Gelehrter ist Egoist, aber nur soweit es sich urn Eingriffe in seinen 
Forschungsidealismus handelt; d. h. nur dann kennt er keine Rucksichten, wenn 
sein Erkenntnistrieb gehemmt wird. In allen anderen Lebenskreisen kann 
er rUhrend altruistisch sein. 

Ferner: wir reden gelegentlich von dem Typus der Willensmenschen. 
Dieser Typus ist durchaus nichts Einheitliches. Zu ihm gehoren alle die Menschen, 
denen das Wollen und V ollbringen an sich wesentlich ist, die durch einen starken 
Trie b zur Ta tigkei t, zum Schaffen ausgezeichnet sind. Andererseits 
solche Charaktere, die alles daran setzen, um andere zu uberflugeln (Mach ttri e b). 
Und drittens solche, die etwa rein um der Erkenntnis willen ungeahnte Willens
krafte entfalten (Erkenntnistrieb). Die Reduktion auf eine Triebtermino
logie schafft die Widerspruche aus der Welt, die sich bei dem Eigenschaftsbegl'iff 
"willenstark" nicht vermeiden lassen. 

Noch zwei weitere Beispiele: Wohltatigkeit und Hilfsbereitschaft 
konnen folgende Tl'iebwurzeln haben: 1. inneres Bedurfnis nach Hingabe an die 
Schwacheren (Hinge bungstrie b); 2. schlaue Berechnung (egoistische Ten
denzen); 3. UnheimlichkeitsgefUhle und Lebensangst (magis che Le bens
sicherung). 

Oder: FleiB und Pflichttreue konnen motiviert sein: 1. durch den reinen 
Unterordnungstrieb; 2. durch Freude an der Tatigkeit (Tatigkeitstrieb); 
3. durch Ehrgeiz und Geldgiel' (Mach ttrie b). 

Ich denke, daruber kann kein Zweifel sein, daB diese Art der Eigenschafts
analyse wesentliche Klarheit schaffen und manche Widel'spl'uche beseitigen 
kann. 

Die neue Entwicklung del' Charakterologie geht in der Richtung der dyna
mischen Betrachtungsweise. Ihr muB auch der Erbbiologe sich anschlieBen, 
trotz der Warnung von UTITZ, der darin eine gewisse Gefahr sieht, daB man he ute 
geneigt sei, die ganze Charakterologie in eine Lehre vqn den Trieben und ihrer 
Mechanik zu verwandeln. Nach meiner Meinung kann man mit einer Tl'ieb
psychologie sehr weit kommen, wenn sie auch kein Allheilmittel sein solI. Ich 
bin mit W. PETERS 1) durchaus einvel'standen, wenn er neben den Trieben, die 
er als dynamische Anlagen oder Formanten bezeichnet, noch sog. statische 
Anlagen (z. B. Visualitat, Geschicklichkeit, viele andere Begabungsanlagen; 
weiterhin alles das, was KLAGES als Ma t e r i e bezeichnet) annimmt. Diese sind 
gewissermaBen die Bausteine, deren sich die Formanten bedienen, um Eigen
schaften zu erzeugen. - Ich brauche nicht ausdrucklich zu erwahnen, daB auch 
fUr diese statischen Anlagen die Forderung zutrifft, sie auf dem Wege der 
erbbiologischen Personlichkeitsanalyse zu differenzieren und in ihre Elemente 
zu zerlegen (s. HAECKER U. ZIEHEN). - Aber did Trie bpsychologie ist ein 
auBerordentlich wichtiges Kapitel der Charakterologie:demslch-au~h die erb-

1) PETERS, 'V.: Vererbung geistiger Eigenschaften und psychische Konstitution. 
Jena: G. FISCHER: 1925. 
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biologische Personlichkeitsanalyse zuwenden muB, um ihre Zwecke wirklich er
fiillen zu konnen. Bis zu einem ge'Wissen Grade sind wir bei unseren Untersuchun
gen in diesem Sinne vorgegangen. Wir haben soziale Triebe kennengelernt, den 
Tatigkeitstrieb; den Machttrieb, den Kampftrieb usw. Dies sind zuniichst nur 
erste Ansatze 1 ). Wahrscheinlich ist es notwendig, daB die Psychologie d~r 
menschlichen Triebe dabei auf die viel elementarere Psychologie der tierischen 
Triebe zurUckgreift. Sind doch letzten Endes die Grundtriebe bei beiden die
selben. Man pflegt im allgemeinen auf die Charalrtertypen unter den Tieren 
viel zu wenig Gewicht zu legen 2). 

Ansatze zu einer brauchbaren Trie bpsychologie finden wir bei VIERKANDT 

(Gesellschaftslehre) . 
Er betont mit Recht, daB Triebe sich nicht nur betatigen als bloBe Reaktionen 

auf einen angemessenen Reiz, sie treten vielmehr auch ohne einen solchen aus 
innerem 13ediirfnis heraus in Funktion (Funktfonsbediirfnis). Der Mensch ist 

,kdn bloBer Reaktionsorganismus. 

VIERKANDT spricht zunachst von den Instinkten des Selbstgefiihls. In ihnen sind 
stets auch starke Antriebe zur Einordnung in die Gesellschaft enthalten; denn selbst der 
grausamste Tyrann braucht Menschen, um sich als Tyrann zu fiihlen. Es gibt zwei verschie
dene Formen. Einmal soIl das Ich als machtig und bedeutungsvoll nach auBen erscheinen; 
es will Furcht oder Staunen erregen. Diese Menschen genieBen das BewuBtsein ihrer 
Wirkungskraft, ihrer starken Vitalitat. Bei der zweiten Form will der Mensch in tief inner
lichem Sinne den Eindruck der tl"berIegenheit erwecken. Er will Achtung einfloBen. 
Dabei wird den Mitmenschen das Recht zugestanden, iiber Wert oder Unwert zu entscheiden. 
Der Grad der Abhangigkeit von der Gruppe kann verschieden sein. Die einen empfangen 
in erster Linie ihren Wert von der Umgebung, die andern schopfen ihn aus der eigenen Selbst
beurteilung. Demnach kann der Machttrieb drei verschiedene Hauptmotive haben: 1. Freude 
am Konnen und Verursachen, 2. Freude an der Anerkennung der andern, 3. Befriedigung 
iiber die Steigerung des eigenen Wertes, die fiir unser BewuBtsein mit dem Machtbesitz ver
bunden ist. Eine besondere Form des erfiillten Selbstgefiihls ist die Wiirde. Dem 
wiirdevollen Menschen fehIt stets das Aggressive und VerIetzende. Die Verletzung des 
Selbstgefiihles kann nach drei Hauptmotiven des Machttriebes verschiedene Wege gehen: 
BewuBtsein der Leistungsunfahigkeit; BewuBtsein, seinen Wert in den Augen der Umgebung 
oder vor sich selbst herabgesetzt zu haben. 

1) J. BERZE weist in seinem Werk iiber "Die pnmare Insuffizienz der psychischen 
Aktivitat" auf die Moglichkeit hin, auch die Affekte dynamisch aufzulosen. Wird durch 
ein Ereignis oder eine Dauersituation die Erledigung einer oder mehrerer Intentionen ge
hemmt, so entstehen Unlustaffekte. Umgekehrt wird einErlebnis als Gewinn empfunden 
(Lustaffekte), das zu einer Forderung der Intentionsbefriedigung fiihrt. Es gibt natiirlich 
auch hier wieder die beiden Moglichkeiten der vorwiegend milieubedingten und der im 
wesentlichen anlagemaBig begriindeten Triebhemmung bzw. -forderung. - "LustgefiihIe 
sind Erfolgsgefiihle, Unlustgefiihle MiBerfolgsgefiihIe" (KLAGES, L.: Die psychologischen 
Errungenschaften NIETZSCHES. Leipzig: Ambrosius Barth 1926). 

2) Betrachten wir z. B. die KOHLERschen Affen. (KOHLER, W.: Intelligenzpriifungen 
an Menschenaffen. 2. Auf I. Berlin: Julius Springer 1921.) Tschego ist phIegmatisch, 
faul, ohne Ehrgeiz (korperlich unbeholfen), aber beherzt und wagemutig; fiir die andern 
Tiere grimmig und gefiihrlich. Chica hat ein rasches Wesen, ist gewandt, aber ungeduldig; 
sehr intelligent, verliert bei MiBlingen der Versuche leicht die tl"bersicht und agiert blind 
drauflos. Sultan ist im Grunde gutmiitig, macht jedoch gern kleine Lausbubenstreiche, 
hat eine gewisse Freude daran, andere Tiere zu argern und zu qualen; ist sehr geduldig. 
von erstaunlicher Sorgfalt und laBt sich durch MiBerfolge nicht von der Arbeit abbringen. -
Wir erkennen ganz ausgepragte Personlichkeiten, die sich nicht wesentlich von menschlichen 
Charakteren unterscheiden. 

12* 
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Der Instinkt der Unterordnung ist charakterisiert durch freiwillige, blinde Hin
gabe an die Autoritat. Gehorsam gegeniiber fiihrenden Persiinlichkeiten oder respektvolles 
Unterordnen unter die Gebote der Ailgemeinheit sind zwei verschiedene Formen (persiinlich
genossenschaftlich). Die Unterordnung ist ein freiwilliges Sichfiigen. Sie fiihrt zur Selbst
erhiihung der Zugehiirigkeit zu einem Andern; durch Sicheinsfiihlen mit der autoritativen 
Petson oder mit der Idee der Gesellschaft. Denn das gibt eine griiBere Sicherheit. Der Affekt 
des Unterordnungstriebes ist die Verehrung. Er findet sich besonders bei Menschen, 
die sich unterlegen fiihlen und sich infolgedessen uneingeschrankt dem Starken fiigen. So 
ist derVerehrungstrie b oft mit dem Furchtinstinkt vermischt. Der reine Gewaltmensch 
kann nUT Furcht einfliiBen. Verehrung erweckt die wirkungskraftige, echte Fiihrernatur, 
die das Ganze zu fiirdern imstande ist. Der lediglich gute, hilfreiche Mensch ist kein Objekt 
der Unterordnung. Andererseits kann die Unterordnung rein geistigen Machten gelten; 
z. B. die Unterwerfung unter ein Gesetz, die Anerkennung bestimmter Ideen undAnschauungen. 
Die Leich tigkei t und Starke des Unterordnungstriebes ist bei einzelnen Individuen 
sehr verschieden. Jedes Gefiihl der Schwache und Minderwertigkeit begiiustigt ihn. Aus 
derselben Quelle flieBen z. B. iibertrieben eifrige Liebedienerei, pedantisch-angstliche Ge
nauigkeit in der Befolgung von Vorschriften und Sitten, iiberma.Biges Betonen der Pflicht, 
Flucht in die geistige Welt des Idealismus. Die Wirkung des Triebes ist unbedingte Folg
samkeit und selbstverstandliches Unterwerfen unter das Werturteil des Uberlegenen. Ver
letzungen des Unterordnungstriebes haben Verlegenheit zur Folge; hierher gehiiren Un
geschicklichkeiten und verpiinte Handlungen; das Sichstrauben, andern Menschen etwas 
Unangenehmes zu sagen; Lampenfieber (Niitigung vor einem Uberlegenen auftreten zu 
miissen). Uberwindung des Unterordnungstriebes bedeutet Auflehnung gegen Uberlegene. 
Schiichterne und Schwache neigen besonders zur Verlegenheit, wenn sie ihren Unterordnungs
willen gestiirt sehen oder ihn iiberwinden miissen (etwa wenn sie durch den Zwang der Verhalt
nisse sich zur Geltung bringen, sich in den Mittelpunkt stellen sollen). Die Verlegenheit ist 
ein Zeichen dafiir, daB ein Mensch der Darstellung der Uberlegenheit nicht gewachsen ist. 
Tief wurzelt der Trieb im Menschen, sich an Autoritaten anzuschlieBen, zu Heroen in ver
giitternder Verehrung aufzublicken. Er stillt das Verlangen nach Schutz und die Hoffnung 
auf Fiirderung. Er ist ein eminent sittlicher Trieb, ohne den die Moral mit ihrem Soll und ihren 
Pflichten undenkbar ware. Das BewuBtsein der Unterlegenheit ist oft nur in bestimmten 
Situationen gegeben, in anderen kiinnen bei demselben Individuum die Instinkte des Selbst
gefiihls herrschen. Ein sprechendes Beispiel ist der Typus subalterner Naturen, die nach 
oben kriechen, nach unten dafiir um so heftiger treten. Die Instinkte des Selbstgefiihls stehen 
zum Unterordnungstrieb im gegensatzlichen Verhaltnis. 

Der Hilfs- und Pflegetrie b ist besonders klar ausgepragt in Gestalt der Mutterliebe. 
Diesen Trieb kennzeichnet impulsive Hilfsbereitschaft, liebevolle Gesinnung, Zartlichkeit, 
Weichheit, Teilnahme und Wohlwollen. Speziell bei kleinen Leuten finden wir vielfach 
ein groBes MaE von gegenseitiger Hilfswilligkeit. Der Hilfstrieb ist auch bei geselligen Tieren 
vorhanden. Er regt sich beim Menschen urn so schwerer, je mehr Opfer seine Betatigung ver
langt. Die Jugend ist mehr zurn Nehmen als zurn Geben geneigt; im Alter verschiebt sich 
dies Verhaltnis im gegenteiligen Sinne. Das Funktionsbediirfnis ist um so starker, je weniger 
der Mensch mit sich selbst beschaftigt ist, und je weniger er durch andere Triebe in Anspruch 
genommen wird. Durch gegensatzliche Antriebe (egoistische Interessen, Kampf um Erfolg 
und Gewinn) wird die Hilfsbereitschaft gelahmt. Unterstiitzt wird der Trieb durch Furcht
instinkte und Unterordnungstrieb. 

Der Kampftrieb ist darauf gerichtet, die Umwelt zu schadigen. AulaE zur Aktivierung 
gibt die Stiirung eigener Absichten (Angriff) oder die Erwartung derselben; jede Beeintrachti
gung des Gliicks- oder Selbstgefiihls durch Erfolg anderer, durch Schwierigkeiten persiin
licher oder sachlicher Art. Der Wille zur Schadigung kann innere oder auBere Ziele haben; 
er kann sich auf leibliche oder seelische Schmerzen richten. In milder Form erscheint er 
als Zank- und Oppositionslust oder als allgemeine Neigung, alles herabzusetzen und zu ent
werten (Ressentiment, Krittelei). In schroffer Form als grobe Feindseligkeit, HaE, Grau
samkeit, Qualerei und Zerstiirungswut. Eine besondere Art ist die Schadenfreude und der 
Hang zur Intrige. Bei all dem ist der Schwache immer das bequemste Ziel. Die Funktions
lnst des Triebes wird oft durch nichtige Aulasse ausge16st. Gelegentlich ist der Kampftrieb 
mit dem Spieltrieb verbunden. Der ernste Wille zur Schadigung erfahrt eine abschwachende 
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Umwandlung in die Form des Spiels. UnterBtiitzend fiir den Kampftrieb wirkt das Gefiihl 
der Ohnmacht und der Schwache. Letzteres schafft Verletzbarkeit und Reizbarkeit und 
hat aggressive Haltung zur Folge. Oft flieBt in den Kampftrieb eine Freude an der Schadi
gung um ihrer selbst willen mil; ein (Sadismus). Die Schadigung des Selbstgefiihls ist ohne 
einen gewissen Unterordnungstrieb nicht denkbar. Man muB den andern ein Recht zugestehen, 
iiber das eigene lch zu urteilen. Andererseits richtet sich der Kampftrieb nur gegen solche 
Menschen, die man glaubt treffen zu konnen. 

Die Tatsachen der Sympathie. Hierher gehort einmal das dunkle, unmittel
bare Miterleben von Gefiihlszustanden eines andern Wesens vermoge einer instink
tiven (reflektorischen) Resonanz. Vorbedingung ist die Verallilchaulichung des Gefiihls 
durch lebhafte eindeutige Ausdruckbewegungen. Von dieser Erscheinung fiihren allmah
liche Abstufungen zu dem abgeblaBten Miterleben, bei dem das GefiihlsmaBige zuriick
tritt zugunsten des Wissens und bloBen Verstehens von fremden Seelenvorgangen. Hierbei 
miissen allerlei Erfahrungen und Kombinationen mitwirken. Fiir gewohnlich hat der Schwache 
ein feineres Verstandnis fiir den Herrschenden, als umgekehrt. Die Furcht errat, was der 
andere ist, kann und will. Endlich umgreift die Sympathie auch die Erscheinungen des 
Mitgefiihls (Mitfreude und Mitleid). Fremdes Gliick und fremdes Leid erfahren eine innere 
AnteiInahme. Fremdes Gliick erregt Freude, fremdes Leid erregt Schmerz. Der Mitfiihlende 
teiIt nicht mit dem Erleider das gleiche Schicksal, er steht ihm gewissermaBen als beteiligter 
Betrachter gegeniiber. Das Mitgefiihl wird durch den HiIfstrieb (Weichheit, Zartlichkeit) 
erleichtert. 1m allgemeinen ist das Mitleid starker entwickelt als die Mitfreude. Denn die 
Mitfreude wird leicht durch einen leisen Hauch beeintrachtigenden Selbstgefiihls gedampft, 
wahrend das Mitleid sich gern mischt mit einem Unterton selbstischer Befriedigung . .Aile 
Sympathie ist nur moglich, wenn engere Beziehungen im Sinne einer Gemeinschaft be
stehen. Sie kiihlt ab bei dem Eintreten eines Kampfverhaltnisses oder bei sozialer Gleich
giiltigkeit. 

Der N achahm ungstrie b. Ein Beispiel erweckt Nachahmung wegen eventuell an
genehmer Folgen. Es wird ein bestimmtes Tun nachgeahmt, da es gewisse Reize oder 
Werte in sich schlieBt, die dann zum eigentlichen Motiv werden. Viel primitiver ist die echte 
Nachahm ung, die erfolgt um der Nachahmung willen, aus einem unmittelbaren, triebhaften 
Bediirfnis nachzuahmen (rein formal ohne Riicksicht auf den lnhalt). Hier ist ein angeborener 
Zusammenhang zwischen Bewegungsvorstellung und Bewegung wirksam. Jede Wahrneh
mung einer Bewegung hat die Tendenz, die entsprechende Bewegung selbst hervorzubringen. 
Ebenso kann man sich eine Bewegung nicht lebhaft vorstellen, ohne sie wenigstellil in ab
geschwachtem MaBe zu realisieren. Dieser primitive Trieb zur Bewegungsnachahmung 
(Gebarden, Mienellilpiel, Korperhaltung) ist eine wesentliche Grundlage des schauspielerischen 
Talentes. Beim Kulturmenschen ist der Spielraum des Nachahmungstriebes in seiner Un
mittelbarkeit durch die Ratio erheblich eingeschriinkt. Er ahmt nur dann nach, wenn es einen 
gewissen Reiz hat. Der Unterordnungstrieb setzt vielfach denN achahmungstrieb in Bewegung. 
Man hat den Ehrgeiz, eine autoritative Person zu kopieren, und erhoht dadurch sein Selbst
gefiihl. 

Die Glaubigkeit. Jede ausgesprochene Uberzeugung hat die Tendenz, von den Horern 
ohne Priifung aufgenommen zu werden. Der Mensch ist von Haus aus geneigt, alles Dar
gebotene anzunehmen und zu glauben. Die Kritik entwickelt sich erst auf hoherer Stufe. 
Urspriinglich besitzt das menschliche BewuBtsein die Eigenschaft der Glaubigkeit; ihr 
Grad vermindert sich mit steigender Kultur. Erfahrung und kritisches Denken engen die 
Glaubigkeit ein; meist nur fiir ganz bestimmte Erfahrungsgebiete. Es gibt eine partielle 
Glaubigkeit bzw. Unglaubigkeit. Der Unterordnungstrieb (Verehrung) unterstiitzt die 
Glaubigkeit; ehenso der Trieb zum Staunen und Bewundern. Dagegenpflegtder Kampf
trie b die Glaubigkeit zu hemmen. Andererseits sind noch bestimmte Beziehungen vor
handen zwischen affektiven Tendenzen und dem lnhalt von Uberzeugungen. Gewisse 
Menschen pflegen ungewohnliche, phantastische Uberzeugungen leichter zu glauben als 
rationale Zusammenhange, und umgekehrt. 

Der Ausdruckstrieb auBert sich darin, daB innere Zustande ohne Zweckbedeutung 
durch auBere Vorgange kundgetan werden. Diese Ausdruckstatigkeit ist vielfach in leiden
schaftlicher Erregung gesteigert, bei ruhiger Stimmung gemaBigt. Durch sie setzt sich der 
Mellilch mit seiner Umgebung in Beziehung. Der Ausdruckstrieb sucht Kontakt mit den 
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andern Menschen. Man hat das Bediirlnis, sich auszusprechen, sein Herz auszuschiitten. 
Diese MitteiIungstendenz ist ein primitiverTrieb, ohne den ein sozialer Organimus 
undenkbar ware. Andere Triebe kiinnen in ihn eingehen. Es wird dann das Mitteilungs
bediirfnis dazu beniitzt, etwa den Kampftrieb oder den Machttrieb zu befriedigen. 

Der GeseIligkeitstrieb. Das gesellige Zusammensein wird von den meisten Menschen 
als begliickend und erhebend empfunden. Sie haben ein zwingendesBediirfnis nach freund
schaftlichem Umgang. Die Geselligkeit gibt aus mannigfachen Griinden eine Bereicherung 
des lch. Man findet Widerhall und Zustimmung, man fiihlt sich heimisch und gemiitlich, 
man kann seine Fahigkeit zeigen und sich zur Geltung bringen. Der Geselligkeitstrieb ist 
von elementarer Kraft und auf die Dauer seine Befriedigung nicht zu entbehren. Dabei 
kommen abstoBende und anziehende Wirkungen zur Geltung, je nachdem, wo man Resonanz 
findet. Wir unterscheiden zwei verschiedene Formen. Der einfache Herdentrieb, der zur 
Folge hat, daB man lieber in einer Bibliothek als in der einsamen Stube arbeitet, daB man 
lieber seine Mahlzeiten gemeinsam einnimmt als allein. Die differenziertere Form auBert sich 
in freundschaftlichem Verbundensein mit bestimmten Personen, mit denen man gemein
same Schicksale und Erlebnisse oder auch gemeinsame tJberzeugungen teilt. Hier muB 
eine gewisse tJbereinstimmung gegeben sein. AusschlieBliche Gegensatze ziehen sich 
nicht an. 

Der Trieb des Meidens. Er ist begleitet von dem spezifischen Gefiihl der Abneigung 
und Aversion. Hierher gehiirt der Widerwillen des gesunden, kraftigen Menschen gegen alles, 
was alt, krank oder anderweitig abnorm erscheint. Ferner die Abneigung bestimmten Men
schen gegeniiber auf Grund eines bloBen Eindrucks. Furcht- und Kampfinstinkte unter
stiitzen das Meiden. Man fiirchtet das Unheimliche oder setzt sich gegen vermutliche Kran
kungen zur Wehr. 

leh habe mir eine kurze Dbersieht iiber diese Triebeinteilung nieht versagen 
konnen. Nieht, weil ieh ihr in dieser Form voll und ganz zustimmen moehte, 
sondern nur deshalb, weil ieh in ihr wiehtige Ansatze erblieke, die einer weiteren 
Vertiefung und Forderung wert sind. Sie mull in maneher Beziehung [z. B. 
Sexualtriebe1)J weiter ausgebaut und vervollstandigt werden; undzwarimmer 
unter erbbiologiaeher KontroUe. Ganz besonders ist dabei die Beziehung der 
einzelnen Triebe zueinander zu beobachten. Das ist nach unsereu' friiheren 
Ausfuhrungen ohne weiteres selbstverstandlieh. 

Eine Frage mull sich dabei dem Psyehiater aufdrangen, der die Entwicklung 
der Konstitutions- und Vererbungsforschung in den letzten Jahren verfolgt hat. 
Wie liiBt sich die. Trie bpsyehologie mit der Typenordn ung KRETSCHMERS 
in Einklang bringen? leh stehe auf dem Standpunkt, daB es unbedingt not
wendig ist, zwischen beiden eine Beziehung herzustellen. Nach meiner Auffas
sung ist die Triebpsychologie sogar geeignet, diese konstitutioneUen Sammel
gruppen in bestimmte Anlagekategorien weiter zu zergliedern und zu differen
zieren 2), was ja von den Gegnern dieser Typen schon lange gefordert wird. Doch 
soUten sich die Kritiker sagen lassen, daB man nicht zuviel auf einmal verlangen 
darf. Das Geheimnis der schizoiden Typen ist zweifellos ein antinomischer 
Charakteraufbau und zwar mit starker Kontrastspannung der gegensatz
lichen Anlagen in ganz bestimmter Form; es handelt sieh, ganz allgemein gesagt, 

1) Fiir die Psychoanalyse ist der SexuaItrieb der einzige Motor. Sie will von allen andern 
Trieben nur ungern etwas wissen. Zum Teil mag das daran liegen, weil der Sexualtrieb bis 
vor kurzem von der iibrigen Psychologie fast ganz verdrangt wurde. 

2) Dabei ware auch die experimental-psychologische und graphologische Methode mit 
heranzuziehen, wie es gelegentlich schon gemacht wurde [so HORST, VAN DER: Oonstitutie
typen bij Geesteszieken en Gezonden. Zutphen (Holland): Nanta & 00.1924 U. KIBLER: 
Experimentalpsychologischer Beitrag zur Typenforschung. (Diss. Tiibingen1924.) Zeitschr. 
f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie. Bd.98, S.524. 1925]. 
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um einenKonflikt zwischen Selbstbehauptung und Selbsthingabe. Selbst
verstandlich fallen nicht alle Antinomien unter den Begriff des Schizoids; es 
gil;>t auch nichtschizoide Antinomien. 

Der erb biologischen Personlichkeitsanalyse ist die Losung noch so 
mancher Fragen und·Probleme vorbehalten. Ich wiesschon darauf hin, daB wir 
nicht bei der Analyse von Einzelfallen stehenbleiben diirfen. Wir sollten 
allmahlich zu einer systematischen Erfassung des Charakteraufbaus 
vordringen, die jedoch der standigen Kontrolle durch das empirische Material 
bedarf. Dabei wollen wir uns vor der Versuchung einer vorzeitigen Schemati
sierung hiiten und jeder Zeit bereit sein, unsere Begriffe den Erfahrungs
tatsachen anzupassen. 



Anhang. 

Psycho biogramm 
(naeh }(aETSCEOtlER) 

fill kriminologische, differentiell psychologische und psychiatrische 
Typenforschung. 

Name: Diagnose: 

Alter: a) Korpertypus: 

Beruf: b) Temperamentstypus: 

U ntersuehungstag: e) Soziologiseher Typus: 

A. Hereditat. 
(Am besten kleines Stamm ba.um - bzw. Verwandtsehaftsdiagramm mit folgenden Abkiirzungen: 

S = mannlieh, ~ = weiblieh, Rot = zyklothym, blau = sehizothym,. = Psychose (einschl. 
genuine Epilepsie), (J = Psychopathie und Nervositat, 0 = Schwachsinn, [J = kriminell. 
Spezialtypen mit Anfangsbuchstaben, z. B.: epi = epileptoid, hy = hysterisch usw.) 
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B. Lebenskurve. 

1. Stetig 2. Reaktiv labil 

3. Endogen periodisch: zyklothym, epileptoid. dipsoman. 

4. Schubweise Dauerveranderungen in Lebensphasen: Pubertat, Involution. - Erscheinungs
wechsel. 

5. Aufwartsentwicklung, Gleichbleiben, Abwartsentwicklung des Personlichkeitsniveaus. 

Kindheit: 

Pubertiit: verfriiht, normal, verspatet 

stiirmisch, normal, unebenmaBig. 

Involution: verfriiht, normal, verspatet. 

Klimakterische Beschwerden: depressive, hypochondrische, neurasthenische, hysterische, 
paranoide Andeutungen. 

Durchgemachte oder noch vorhandene Psychosen oder Neurosen 
(einschl. Haftreaktionen, path. Affekt-, Rausch- und Dammerzustande). 

Sonstige bezeichnende Lebensdaten. 

Berufswechsel (wiederholt ?), Vorstrafen, FamilienkonfIikte, Ehescheidung, Sexuelle Kon
£Iikte und Entgleisungen, Trunksucht (und sonstige Suchten), Reisen, Abenteuer usw. 

Zusammenfassung: 
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c. Allgemeine Temperamentskalen. 

Stimmung Psychisches Soziale 
und Tempo und Psychomotilitiit EinsteUung 

Psychiisthesie Spannung 

heiter erregt flotter Elan vielbeweglich) naiv selhst-
zornmiitig vielgeschaftig geschwatzig bewuBt 

ideenreich laut groBziigig 
(hzw. unter-

sonnig ver- -fliichtig) nehmend 

gniigt lebendig beweglich genieBerisch extra-
anregbar vertiert 

behaglich gemiits-
(nach 

ruhiger fliissige reiz- auBen 

Humor 
warm, Energie ad- gerich-

Zy-
gutmiitig, aquat, tet), 
gemiitlich rund, verstandig reaH-

klo- stisch, 
still ge- behahig behabig weich, vermittelnd 

thym natiir- praktisch ge-
miitsweich Hch sellig, 

offen, 
mate-

schwerbliitig schwerfalIig still rieH 
verzagt gehemmt schwerfaIIig bescheiden 

gehemmt unent-
(Bewegungs- schlossen 

Stimmungs- armut 
schwan- bei weicher 
kungen: MotiIitat) 
heiter -

traurig 

mimosenhaft zerfahren fahrig, hastig idealistisch 
zart zapplig 

feinfiihlig sprunghaft schiichtern 
reformerisch 

sensibel launisch 
revolutionar 

reizbar, auf- systematisch 
geregt, organisa-
nervos 

ernsthaft, systematisch verhalten, torisch 
konsequente aristokratisch Auti-

kiihl humorlos reiz- stisch Energie straff inad- eigensinnig 
(nach 

streng, aquat querkOpfig 
zah eckig miBvergniigt innen 

Schi- schroff gerich-
zo- zurUck- tet, 

thym kalt haltend eigen-

stumpf, pedantisch steif 
miBtrauisch lehig) 

ver-
indolent fanatisch lahm einspannig schlos-

Stimmungs-
einsilbig menschen- sen 

schwan- scheu 

kungen: menschen-ekstatisch, feindlich pathetisch Sperrungen Sperrungen 
- argerlich brutal 

nervos- antisozial 
verstimmt 
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Diagnose der 6 Haupttemperamente. 
1. Hypomanisch 

Heiter beweglich 

Zyklo- 2. Synton 
thym Praktischer Realist 

Behabiger Humorist. 

3. Schwerbliitig 

Schizo

thym 

4. Hyperasthetisch 
Zarter Innenmensch, reizbar, 
nervos, Idealist. 

5. Schizo Mittellage 
Kiihl, energisch, systematisch
konsequent, ruhig; - aristo
kratisch. 

6. Anasthetisch 
Kalt, kalt nervos, verschroben, 
Sonderling, indolent, affekt
lahm, stumpfer Bummler. 

Temperament in normaler oder in psychopathischer .Auspragung? 

Mischform: 

Degenerative Spezialtypen. 

1. Zykloide und 2. Schizoide Psychopathien s. o. 

3. Epileptoide Merkmale: 
Grob, brutal, gespannte Verstimmung, explosiver Jahzorn, Neigung zu schweren 

.Affektkrisen, zu Trunksucht, .Alkoholintoleranz, path. Rauschzustanden, epileptiformen 
Krampfanfallen, tiefen Dammerzustanden, reaktiveIJl ~W eglaufen. 

Epileptischer Charakter: Klebrig, plump vertraulich, siiBlich, bigott, umstandlich, 
pedantisch, egozentrisch. 

4. Hysterische Merkmale: 
Oberflachliche, rasche Mfektlabilitat, leichte Einschaltung von hypobulischen, 

hyponoischen, reflektorischen und vegetativ-nervosen Mechanismen (Mfektkrampfe und 
-krisen, Ohnmachten, Diimmer- und Traumzustande, Zittermechanismen, vasomotorische 
Symptome usw.). Gesteigerte Suggestibilitat - launenhafter Eigensinn, geringe Erinne
rungstreue, Neigung zum Gespielten, Theatralischen, Koketten. 

Geborenes Schwindlertum, Liigen, Projektmachen, .Aufschneiden, Phantastik. -
Intrigen. 

5. Paranoide Merkmale: 

a) Neigung zu MiBtrauen, Beeintrachtigungs-, Eifersuchtsgefiihlen. 

b) zu Querulation, zu sensitiven BeziehungsgeHihlen. 

c) zu Erfinder-, Reformer-, Sektierer-, Prophetenideen. 

d) spezielle paranoide Haftsyndrome: 

6. Hypochondrische und zwangsneurotische Merkmale: 

7. Einfache Nervositiit und Psychopathie: 
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1. Sexualtrieb: 
stark, mittel, schwach, 

friih, mittel, spat entwickelt, 

friih, mittel, spat erloschen, 

.Anha.ng. 

D. Triebleben. 

starke, mittlere, schwache, unebenmaBige Sexualhemmungen. l'riiderie, Zynismus. 

Neigung zu Impotenz, Ejaculatio praecox, Frigiditat und sonstige Aktstorungen. 

Neigung zu Verdrangung, Sublimierung, zu sexuellen Ersatzhandlungen. 

Neigung zu starker und vorzugsweiser Masturbation. Neigung zu Prostitution. 

Entwicklungshemmungen: Vberdauernde Fixierung an die Eltern, iiberdauerndes Protest-
stadium gegen die Eltern, KaIte, HaB gegen die Eltern, geringe Zielfestigkeit des Sexual
triebs, extremer Platonismus mit Neigung zu Fernliebe und Wunschtraumereien. 

Miitterlichkeit: 

.Art der Bindung an die Familie: 

Perversion en: 
Homosexualitat: total- ala verstarkte Nebenkomponente - aktiv - passiv. 

Psychosexuelle Infantilismen: Exhlbitionismus, Padophilie, Sodomie, Fetischismus. 

Narzistische Komponenten (Verliebtheit in sich selbst): Erotisch gefarbte Eitelkeit, Ge-
pflegtheit. 

Metatropismen: Feminismen (b. Mann), Masculinismen .(bei Frau), Mannweib, weibischer 
Mann. Transvestit. 

Sonstige Triebvarianten: 

2. Grausamkeitstriebe: 
a) Sadismus und Masochismus. 

b) Einfache Grausamkeit, Brutalitat, Herrschsucht kOrperlidher und psychischer .Art -
kriecherische Unterwiirfigkeit, Freude am Dulden und Leiden. 

Tierqualerei, Rohheitsdelikte, Lustmord usw. 

Triebverwandte Haltungen: Wille zur Macht, Ehrgeiz, Streberei, Ressentiment, aktive, 
passive Lebenseinstellung. 

3. Gefabrschutztriebe: 
Aggressiv, waghalaig, unbesonnen, mutig, kaltbliitig, ruhig, besonnen, angstlich, schreck

haft, feige. 

Schlau, hinterhaltig, zutraulich, vorsichtig. 

4. Nahrungstrieb und verwandte Vitalgefiihle: 
Materielle, ideelle Gesinnung. Starke, mittlere, schwache Nahrungsaufnahme, Freude am 

Essen und Trinken, Weichlichkeit, Schlemmerei, Vollerei, Luxus. Bediirfnislosigkeit. 
Gleichgiiltigkeit gegen Schmuck und materielle Annehmlichkeiten, Toleranz gegen 
Hunger, Durst, Ermiidung, Strapazen groB - mittel - gering. Suchten: 

Triebverwandte Haltungen: Erwerbstrieb, verschwenderisch, freigebig, sparsam, geizig. 
habsiichtig. 

Zusammenfassung: 
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E. Komplexer Charakteranfban nnd Lebenseinstellnng. 
I. VerhaItnis von Triebhaftem und Rationalem im Gesamtaufbau. 

1. Vorwiegen des Triebhaften: Impulsive Art. Naiver, unmittelbarer Affektausdruck. 
Neigung zu Primitivreaktionen, unbeherrschter Reizbarkeit, explosiven Affektkrisen 
und Bewegungsstiirmen (Zorn, Angst), BewuBtsemsschwankungen (Dammerzustanden, 
Stuporen, Amnesien), labilem, affektbeeinfluBtem Denken und Erinnern, zu Verdrangun
gen, Verstellungen, KurzschluBhandlungen, Triebenthemmungen (Verschwendungen, 
Suchten, Exzessen, impulsiven Racheakten, SexualdeIikten); kurze Affizierbarkeit. 

Naive bzw. primitiv-triebhafte Personliehkeit. 

2. Vorwiegen des eharakterologisehen Vberbaus. 
Neigung zum BewuBten, Reflektierten, "Oberlegten, Durchdachten, lang Vorbereiteten, 

zur Selbstbeherrschung, zum planvoll Angelegten, ZweckmaBigen; zu Retentionen und 
Verhaltungen; lange Affizierbarkeit. 

BewuBte (rational-zweekvolle) Personliehkeit. 

3. Mittelform aus beiden: a) gemischt - b) kontrastiert. 

II. Lebenseinstellung (Verhii.ltnis von leh und AuBenwelt) 

T t {Extravertiert, autistisch, gemischt, kontrastiert 
s. emperamen e Realistisch, idealistisch, " " 

a) einfach: stheniseh mittel astheniseh 
Bei sthenischer Lebensemstellung: V orwiegendes Gefiihl der "Oberlegenheit iiber die 

AuBenwelt, der Kraft, des Beherrschens und Handelns. Neigung zu Selbstiiberschatzung, 
Einbildung, Riicksichtslosigkeit, Aggressivitat, Aktivitat. 

Bei astheniseher Lebenseinstellung: Vorwiegendes Gefiihl der Unterlegenheit, des 
Erleidens, der Schwache und Unfahigkeit, der Minderwertigkeit und Niedergeschlagenheit. 
Neigung zur Selbstunterschatzung, Bescheidenheit, Nachgiebigkeit, Lebensfeigheit, Angst
lichkeit, Unsicherheit des Auftretens, Passivitat. 

b) kontrastiert: expansiv sensitiv 
Expansiv: Vorwiegend sthenisch mit asthenischem Gegenpol (verborgenen Insuffizienz

gefiihlen, angreifbaren Nerven). Neigung zu sthenisch gefarbten Komplexreaktionen, zu 
Affektretentionen, zur "Oberkompensation, zu iiberreiztem SelbstbewuBtsein, zum "Obel
nehmen, zum Auftrumpfen, zum heftigen, unerwarteten Beleidigtsein, zu bissigen Aus
fallen und schwierigen paranoiden Dauerquerulationen. Egozentrische Moral; Ressenti
ment. 

Sensitiv: Vorwiegend asthenisch· mit sthenischem Gegenpol (Ehrgeiz, Strebsamkeit, 
verletzbarem Selbstgefiihl). Neigung zu asthenisch gefarbten Komplexreaktionen, zu Ver
haltungen, zu plotzlichen heftigen lnsuffizienzgefiihlen, zur Lebensunsicherheit, zu Selbst
qualereien, zu iiberreizten Gewissensskrupeln bei kleinem AulaB, zum Gefiihl der mora
lischen Beschamung mit daran angekniipften Beziehungsideen. Moralisch feinfiihlig und 
reflektierend. 

c) Vermittelnde Lebenseinstellung: Konziliant, praktisch, anpassungsfahig, Aufgehen im 
Milieu, Kontrast zwischen lch und AuBenwelt wird nicht empfunden (s. syntone Zyklo
thymiker). 

d) Ausweiehende Lebenseinstellung: Neigung zur Unechtheit, zu Fiktionen, Selbst. 
tauschungen, Verstellungen und Rollen, zur Theatralik, zur "Flucht in die Krankheit" 
(s. bei Hysterisch). 
Neigung zur Ironie, zur lntrige. 

Zusammenfassung: 
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F. Soziologische Verhaltnngsweisen. 

1. Ethisehe Veranlagung: 
Egoistisch, altruistisch, gemischt, kontrastiert. 
Mitfiih1!md, mitleidlos, neidisch. Neigung zu Verleumdung, Klatschereien, Bosheiten. 
FleiBig, . tiichtig, willig, mittel, bequem, gleichgiiltig, faul, passiv asozial, antisozial. 
Selbstandig, unselbstandig. Entschlossen, energisch, zogernd, weich, beeinfluBbar, 
willensschwach. 
Anpassungsfahig, einfiihlungsfahig, unbeeinfluBbar, eigensinnig, stiirrisch. 
Fahigkeit - Unfahigkeit zur Einordnung (Kollegialitat) und Unterordnung (Disziplin). 
Beliebt, unbeliebt; suggestiv, Fiihrernatur. 
Familiensinn : 

Spezielle soziologische Defekttypen: 
Moralischer Schwachsinn, allgemein - speziell. 
a) Pseudologe, Schwindler, Hochstapler - Gewohnheitsdieb. 
b) Bummler, Landstreicher .. 
c) Hehler, Erpresser. 
d) Prostituierte, Zuhalter -- Gewerbsabtreiber. 

) SIb h {normale Sexualkonstitution. 
e exua ver rec er Perverser. 
f) Affektverbrecher: Krakeeler, Korperverletzung, Totschlag, Widerstand, Bedrohung. 
g) 4-ndere triebhaft-impulsive Handlungen: Triebhafter Brandstifter, Kleptomane u. dgl. 
h) Uberlegter Gewaltverbrecher: Einbrecher, Raubmorder usw. 

Gelegenheitsdelikte: Durch Milieu, Verfiihrung, spezielle Erlebnissituation, tJberzeugung. 

2. Religiose Verhaltungsweisen: Konfession: Mystisch, schwarmerisch, 
bigott, sektiererisch, aberglaubisch, pietistisch; kirchlich, korrekt, pharisaisch, morali
sierend, rationalistisch; antireligios, kommunistisch, "monistisch", simulierend. 

Rigoristisch, vermittelnd, naiv .. 
Erotische Sublimierungen und Ubertragungen in der Religionsiibung. 

3. Politische Verhaltungsweisen: 
selbstiindig denkend, AuBenseiter, "Untertan ", "Staatsbiirger", "klassenbewuBt", 

"herrschsiichtig", politisches Ressentiment. 
Individualistische, soziale, gemischte Lebensanschauung. 
Fanatisch, vermittelnd, gleichgiiltig. 
Heroisch, idealistisch, materiell, praktisch, spieBbiirgerlich. 
Traditionsgebunden, veranderlich, unruhig, revolutionar. 

4. Asthetische und wissenschaftUche Interessen: 
reproduktiv? ausiibend? 

Vorliebe fiir Musik (welcher Art?): 
" Bilder, Wandschmuck, Einrichtung, gute Kleidung. 
" Zeichnen, Malen, Basteln, Kunstgewerbe. 
" Lektiire: wissenschaftlich (welcher Art?): 

belletristisch (we.lcher Art?): 
" Schriftstellerei, ZeitungsartikeI, Gedichte, Deklamationen, Festadressen, 

Theaterspielen, Rednertalent. 
Lieblingsbeschiiftigung in der Freizeit; 

Zusammenfassung: 
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G. Intelligenz. 

Hochbegabt, begabt, mittel, debil, imbezill, idiotisch. 

Schulzeugnisse: 

Seitherige Berufsbegabung: 

Gediichtnis, l\ierkfahigkeit: 

Aufmerksamkeitstypus: 

Kritik- und Urteilsfahigkeit: 

Intelligenzalter nach Binet-Simon (nur bei Schwachbegabten): 
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Etwaige sonstige Intelligenzprfrfungsresultate (Liickentext nach Ebbinghaus, Bourdons 
Durchstreichmethode, Dreiwortmethode, Hamburger Begabtenpriifungsschema): 

Verstandes-, Gefiihls-, Willensmensch. 

Optischer, akustischer, motorischer Typus? Eidetiker? 

Bei Begabten: Anschaulich gegenstandlicher (zyklothym), abstrakt systematischer (schizo
thym), traumhaft-romantischer (schizothym) Denktypus? (evtl. experimentell mit Ror
schachs Formdeuteversuch, mit Abstraktionsversuch, mit Reaktionsversuch mit und 
ohne Ablenkung). 

Ermiidbar, ausdauernd, iibungsfahig (evtl. Arbeitskurve nach Krapelin). 

Phantasievoll, niichtern. Klarer, unklarer Kopf. 

Einseitig - vielseitig. Subjektiv - objektiv. Sachlich. 

Originell _. banal. Gewandt, findig, schlagfertig, praktisch, schwerfallig, ungeschickt, un-
praktisch, theoretisch. 

Spezialbegabungen: Sprachen, Philosophie, Mathematik, anschaulich beschreibende Facher. 

K iinstlerische Begabungen (welche?): 

Psychomotorische Begabung: Handfertigkeit, Kraft; technische Begabung . 

Organisationstalent. 

Sonstige Bemerkungen zur Begabung: 

Zusammenfassende Charakteristik der Gesamtpersonlichkeit: 
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H. Korperlicher Befnnd. 

Schadel: Umfang horizontall): 
Durchmesser sagittall): 

" frontaI2): 

" vertikal3 ) : 

GesichtshOhe4): 

Gesichtsbreite5) : 
Nasenlange und -breite6): 

I. Malle: 
KorpergroBe: 
Umfang: Brust8), 

Bauch9): 
Hiilien10): 

Liinge: Beine1S): 
Breite: SchulterI4): 

Indices: Langenbreitenindex BrustschulterindexI8): 
des SchadelsI6): 

Gewicht7): 
Vorderarm 1.11) : 
Hand 1.12): 

Wade 1.11): 

Spannweite der Arme: 
BeckenI5): 

Pignets IndexI7): Differenz zw. Brustumf. u. Huftumf.19); 
" doppelt. Beinlange u. KorpergroBeI9): 

II. Gesicht nnd Schadel: 
Kopfform: Hochkopf, phyknischer Flachkopf, kleiner Rundkopf, Turmschadel, Blasen-

schadel, uncharakteristisch. 

Profil: Winkelprofil, Langnasenprofil, hypoplastisches, pyknisches Profil, uncharakte· 
ristisch. 

GesichtsmnriB 
frontal: breite Schildform, flaches Fiinfeck, steile Eiform, verkiirzte Eiform, kind· 

liches Oval, Siebeneck, uncharakteristisch. 

Einzelbeschreibung: a) Stirn: 

b) Mittelgesicht: d) Kinn: 

c) Nase: e) Ohr: 

III. Korperbau: 
Knochen: S chultergiirtel: ExtremitlUen (bes. Lange): 

MuskuIatur (Relief?): Brustkorb: Hande u. FiiBe: 

FeU: Bauch: Beschreibung: 

Hals: Becken: 

IV. Behaarung: 
Haupthaar: Genital: Arme: 
Brauen: Achsel: Beine: 

Bart: Rumpf: BescIireibung: 

1) Glabella-Occipitalprotuberanz (u. groBter Hinterhauptsvorsprung). 2) GriiJlter liber 
den Ohren. 8) Kieferwinkel-Scheitelhohe. 4) Projektiv gemessen: a) Nasenwurzel (Nasion 
oder Brauenwinkel)-Mundspalte; b) Mundspalte-tiefster knocherner Kinnpunkt. 5) a) Joch
beinlIohe bds.; b) Kieferwinkel bds. 6) a) Nasenwurzel (Nasion oder Brauenwinkel- scharf 
einsetzen)-Nasenspitze (tiefster Punkt); b) Nasenflugel bds. 7) Nackt. 8) "(jber die Brust
warzen (bei Frauen oberhalb Mammae) a) in Ruhe; b) groBte Inspiration und Exspiration. 
9) In Weichenhohe. 10) In TrochanterhOhe. 11) GroBter. 12) "(jber die Fingerwurzeln ohne 
Daumen. 18) Oberer Symphysenrand-Boden. 14) Akromion bds. 15) a) Darmbeinkamm 
bds. ; b) Trochanter bds. 16) GroBte Breite mal 100 durch groBte Lange. 17) Index der Korper
frule = KorpergroBe minus (Brustumfang plus Gewicht). 18) Schulterbreite mal 100 durch 
Brustumfang (Diff. diagn. zwischen pyknisch und asthenisch-athletisch). 19) Indices der . 
Sexualkonstitution. 

Genaue metrische Anleitung s. Martin, Anthropometrie, Berlin, Julius Springer. Einige 
konstitutionsbiologisch wichtige MaBe finden sich dort nicht, andere dort aufgezahlte sind 
fiir unsere Zwecke .liberfliissig oder konnen metrisch vereinfacht werden. 



Anhang. 

V. Endokrine, vegetativ-nervose Befunde u. a. 
(s. auch III. und IV.) 

a) Drusen: 
Schilddriise: 
Brustdxiise: 
Lymphdriisen: 

b) Augensymptome: 

Hoden (bzw.Ovar.): 
Genitale: 
Sexuelle Anomalien: 

(Grafe, Aschner, Pupillen, Lidspaite usw.) 
c) HerzgefiiBsymptome: 

(stabil - labil, PuIs, Gesichtsfarbe, 
Akrocyanose, vagotone, basedowoide Sympt. usw.) 

d) Reflexe, Tremor: 
e) Komplexion und Pigment: 
f) Sekretorische Symptome: 

(SchweiB, Taig usw.) 
g) Hautbeschaffenheit: 

(Turgor, Glatte, Dicke usw.) 
h) Sonstige Befunde (bes. auch MiBbildungen, Defekte der Sinnesorgane u. dgl.): 

VI. Zeitpunkte: 
Eintritt d. Geistesstiirung (bzw. Krimin.): 

" Pubertiitl): 
Wachtumstempo u. -Zeitpunkt in der 

Pupertiit (rasches AufschieBen, Ianges 
Zuriickbleiben) : 

Eintritt der Involution: 

Eintritt d. Vedettung: 
" Abmagerung: 

bestimmter 
K orp erkrankheiten: 
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VII. Exogene u. ii. personlichkeitsschadigende Faktoren: 
(Symptome von Alkoholismus und Suchten, Iuetischen und metaluetischen Erkrankungen, 

Arterioskierose, traumatischer Hirnschwache, Senium usw.) 

pyknisch 
I t {kraftig hager 
ep osom asthenisch 

VIII. Diagnose: 
athletisch{ schiank, muskulos 

plump, pastos. 
Mischform: 

dysplastisch eunuchoider Hochwuchs, sonstige Hochvmchsformen, Gigantismus, eunuchoider 
Fettwuchs, intersex. (Masculinismen, Feminismen), Dystrophia adiposo-genitalis, akro
megaloid, infantil, hypoplastisch, kretinistisch, sonst. Kiimmer- u. Zwergwuchsform, rachi
tisch, einzelne, gehaufte Dysplasien u. Degenerationszeichen. 

Neuropathische Syndrome vagoton, basedowoid, epileptoid, hysterisch, einfache Neuro
pathie. 

Wichtige Einzelstigmen: 

ZusammenfasslUlg: 

1) 1. Menstruation, Pollution, Sexualtrieb, Korperwachstum, Bartwuchs, Mutieren der 
Stimme. 

Hoffmann, Charakteraufbau. 13 
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