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Vorwort. 

Dieses Buch enthalt einen Teil der Vorlesungen, die ich im 
Wintersemester des Jahres 1910/11 an unserer Universitat gehalten 
habe, namlich die Einleitung und die Kapitel iiber das Wesen, 
die Entstehung und Verhiitung der Nervositat. Diese Teile 
konnen auch ohne die Symptomatologie, Diagnostik und Therapie 
als einheitliches Ganzes betrachtet werden. 

Obwohl V orlesungen Vollstandigkeit erfordern und des
halb auch viel Bekanntes enthalten miissen, sind diese deshalb 
doch nicht bloBe Zusammenstellungen. lch weiche ofters von 
allgemein angenommenen Ansichten abo Der wichtigste 
Punkt meines Buches ist der Beweis, daB die Nervositat 
keine Krankheit, sondern eine bis zu einem gewissen 
Grade normale ererbte Charaktereigenschaft ist und, 
wenn sie einen hoheren Grad erreicht hat, eine Heredo
anomalie, oft, aber nicht immer eine Heredodegene
ration des Charakters darstellt. 

lch muBte aus diesem Gesichtspunkte auch den Cha
rakter im allgemeinen untersuchen. Diese Untersuchung 
fiihrte mich zu einer Auffassung, nach der die Charaktereigen
schaften der organischen und anorganischen Lebewesen mitein
ander.vergleichbar und verbunden sind. So wurde es mir klar, 
daB der Charakter im allgemeinen eine physikalisch
chemische Eigenschaft, der Charakter des Menschen 
und die Nervositat physikalisch-chemische ererbte 
Eigenschaften des Nervensystems sind. 

lch habe die Gelegenheit benutzt, im Rahmen dieser Vor
lesungen einige Untersuchungen iiber diese hereditaren Verhaltnisse 
und Hilfsbedingungen der Nervositat, iiber Nervositat unserer 
Universitatsjugend und iiber das Alter, in dem dieses Ubel auf
tritt, zu veroffentlichen. 



IV Vorwort. 

Meine Vorlesungen hangen in vielen Punkten mit jenen 
Untersuchungen zusammen, die mein hochverehrter Lehrer Herr 
Hofrat Prof. Ernst J endrassik 1) an unserer Klinik angestellt 
hat, und an denen auch ich mit mehreren Veroffentlichungen teil
genommen habe 2). 

Davos-Platz, Herbst 1911. 

Dr. J. Kollarits. 

') Jendrassik, {Tber Paral. spastica und liber die vererbten Nerven
krankheiten im allgemeinen. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd.58. -
Zweiter Beitrag zur Lehre von den vererbten Nervenkrankheiten. Deutsch. 
Arch. f. klin. Med., Bd. 61. - Beitrage zur Kenntnis der hereditaren Krank
heiten. Deutsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. 1902. - Az oroklott idegbajok. 
Belgy6gyaszat kezi konyve, Bd. 6. - Gber neurasthenische Neuralgien. 
Deutsch. med. Wochenschr. 1902. -Neurasthenie. Volkmanns Vortrage. -
Dber den Neurastheniebegriff. Deutsche med. Wochenschr. 1910 und 
Comptes rendu du XVI. Congr. intern. de med. - Die hereditaren 
Krankheiten. In Lewandowsky, Handbuch der Neurologie. - Warum 
werden mehr Knaben geboren, als Madchen, und liber andere hereditare 
Probleme. (In ungarischer Sprache.) 1:ngar. Archiv f. Medizin 1911. 

2) Meine Arbeiten: Beitrag zur Kenntnis der anatomischen Grund
lage der Muskeldystrophie. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. 70. - Bei
trage zur Kenntnis der v.ererbten Nervenkrankheiten. Deutsch. Zeitschr. 
f. N ervenheillc, Bd. 30. - Weitere Beitrage zur Kenntnis del' Heredo
degeneration. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., Bd. 34. - Die heredo
degenerative Krankheit. Heilkunde 1907. - Torticollis mentalis (hystericus). 
Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1905. - Weitere Beitrage zur Kenntnis 
des Torticollis mentalis (hystericus) mit Sektionsbefund. Deutsche Zeitschr. 
f. Nervenheilk. 1908. - Zur Diagnostik der neurasthenischen Schmerzen. 
Nervoses Herzklopfen und Angina pectoris. Deutsche med. Wochenschr. 
]910. 
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Erste V orlesung. 

Der Zweck der Vorlesungen. - Die normalen und anormalen Lebens
erscheinungen. - Qualitative und quantitative Abweichungen. -
Gesteigerte Funktion. - Die Definition des Krankheitsbegriffes von 
Ri b bert. - Die Bedingungen der normalen· Lebenserscheinungen. -
Die Auffassung von Verworn iiber Konditialismus und Kau
salismus. - Die spezifische Bedingung der normalen Lebenserschei
nung. - Anwendung des Konditialismus in der Pathologie. - Die 
nneren (endogenen) und auJ3eren (exogenen) Bedingungen der normalen 
und anormalen Lebenserscheinungen. - Strenge Trennung der endogenen 
und exogenen Schadlichkeiten. - Die Einheitlichkeit der endogenen 
Veranderung. - Krankheit. - Heredoanomalie. - Heredodegeneration. 
Heredoamelioration. - Der Sinn des Wortes Nervositat. - Das For
schungsgebiet des Neurologen. - Zusammenfassung. - Die Aufgabe der 

folgenden Vorlesung. 

Meine Herren! Wir werden uns in den nachsten V ortragen 
mit der Nervositat befassen. Wir miissen also zunachst den Be
griff dieses W ortes umgrenzen, um dann die Bedingungen kennen 
zu lemen, die die Entstehung dieses Ubels moglich: machen. Sind 
wir damit fertig, so haben wir die Faktoren erkannt, deren Ver
hiitung den Ausbruch der Nervositat vereiteln oder wenigstens 
die Unannehmlichkeiten des Leidens abschwachen kann. Ich 
muB aber gleich hier bemerken, daB die Nervositat auch manche 
gute Seiten hat, was ich noch spater weiter ausfiihren werde. 
Wir verfolgen eben deswegen nicht den Zweck, aIle Nervositat 
auszurotten, wir haben auch gar nicht die Macht dazu. 

Zuerst mochte ich fragen, ob die Nervositat iiberhaupt eine 
Krankheit ist. Doch wir miissen vorerst wissen, was unter "Krank
heit" zu verstehen ist. 1st jede anormale Lebenserscheinung eine 
Krankheit 1 Welches sind die Bedingungen der normalen und 
der anormalen Lebenserscheinungen 1 Erst nach Beantwortung 
dieser Frage konnen wir die gewonnenen Resultate auf die Ner
vositiit iibertragen. 

Kollarlts 1 



2 Normale und anormale Lebenserscheinungen. 

Es ist nicht meine Absicht, den Begriff der Krankheit in 
allen Einzelheiten zu erortern. lch will mich nur auf das be
schranken, was unumganglich notwendig ist. 

Nach der allgemein angenommenen Betrachtungsweise unter
scheidet sich der kranke Mensch yom gesunden dadurch, daB 
seine Lebenserscheinungen von denen der gesunden Menschen 
abweichen. Dieser Unterschied kann groB sein; er ist aber manch
mal auch so klein, daB er gar nicht au££allt. 

Deswegen ist keine scharfe Grenze zwischen normalen und 
anormalen Lebenserscheinungen zu ziehen; man kann oft nicht 
sagen, wo die normale Lebenserscheinung aufhort und die anormale 
beginnt. 

Der Unterschied kann quantitativ und qualitativ sein. Dabei 
ist eine Veranderung der Quantitat ohne jeden qualitativen Wechsel 
moglich. Bei der qualitativen Veranderung ist das Wesen der 
Lebenserscheinung geandert, eine Funktion tritt an Stelle der 
anderen. So ist z. B. die einfache Polyurie eine quantitative 
Veranderung der Nierenfunktion, die Albuminurie dagegen eine 
qualitative. 

Ein gesteigerter Reflex kann eine quantitative Anderung in 
der Funktion eines Teiles des Nervensystems sein. 1st aber die 
Art des Reflexes verandert, wie z. B. bei Babinskis Zehen
phanomen, so liegt eine qualitative Veranderung der Funktion 
vor. Die quantitative Abanderung pflegt meist auch gleich
zeitig eine qualitative zu sein. So ist bei der Polyurie nicht nur 
die Tagesmenge des Harnes, sondern auch sein spezifisches Ge
wicht anormal. AuBerdem ist die qualitative Veranderung ge
wohnlich auch quantitativ, da dabei die normale Funktion ver
lorengeht. Beim Babinskischen Sohlenreflex ist die Plantar
flexion der Zehe verloren gegangen. Eine Abnahme der Funktion 
wird also meist auch von einer qualitativen Veranderung be
gleitet. 

Eine Vermehrung der Urinabsonderung, ein gesteigerter 
Reflex wird also als eine Krankheitserscheinung angesehen werden 
mussen. Wir kommen aber in Verlegenheit, wenn wir nicht an 
die Funktion der inneren Organe, sondern an eine gesteigerte 
Tatigkeit des Gehirnes denken. Ein Genie ist jedenfalls eine 
anormale Erscheinung. Es widerstrebt uns aber, die Arbeit des 
Genies als krankhaft zu bezeichnen. Dieser Widerspruch wird 
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nicht aufgelost, wenn man annehmen wollte, daB nur die schad
lichen anormalen Funktionen krankhaft seien; denn danach 
miiBte eben ein Genie krank sein, wenn es in einen Konflikt mit 
der Weltordnung gerat. 

Das Wort Krankheit ist, wie auch andere Worter, nicht von 
Gelehrten erfunden worden. Es ist ein Produkt des V olksge
dankens und hat keine sicher umschriebene Tragweite. Der 
genaue Sinn eines Wortes wird oft erst durch eine Definition 
sichergestellt. Aber auch dadurch gelangen wir nicht immer 
zum Ziele; denn wenn jeder Autor eine andere Definition vor
schlagt, so wird das Wort dadurch nicht einsinnig. Am Ende 
gelangt man zu einem vVortstreite. So geht es auch mit dem 
Krankheitsbegriff. Sagt man, "die Krankheitserscheinung ist eine 
Veranderung der Lebenserscheinungen", so ist ein Genie ein kranker 
Mensch. Ribbert 1 ) schreibt: "Der kranke Mensch ist 
unter allen Umstanden weniger leistungsfahig. Das ist 
er aber selbstverstandlich nur deshalb, weil die Funktion der
jenigen Teile, die durch den auBeren nachteiligen 
Eingriff getroffen wurden, herabgesetzt ist, und 
weil sich daran eine Verminderung der Tatigkeit 
anderer Teile anschlieBt. Nicht leicht wird jemand auf 
den Gedanken kommen, daB die Abnahme der Leistungsfahigkeit 
auf einer Zunahme von Lebenserscheinungen beruhen konnte." 

Somit sind anormale Lebenserscheinung und Krankheit 
keine identischen Begriffe. Wichtig ist, daB Ribbert hier 
von auBeren Schadlichkeiten spricht. Nach Rib bert entsteht 
aber eine Krankheit nur dann, wenn die Funktionsverminderung 
eines Organs im Haushalte des Gesamtorganismus eine Storung 
erzeugt. Eine solche St6rung kann aber auch von einer Hyper
funktion herriihren, so daB dann die Hyperfunktion eine Krank
heitsursache ware. Etwas Ahnliches liegt vor, wenn die Hyper
funktion in Ermiidung ausgeht, und dadurch eine Verminderung 
der Funktion entsteht. Ribbert meint also, daB die Hyper
funktion eine Ursache der Krankheit sein kann, wahrend die 
Krankheit selbst eine Verminderung der Funktion ist. 

Wir wollen nun diese Begriffe auf das Nervensystem iiber
tragen. Wir halten einstweilen fest, daB die Funktion des Nerven-

') Ribbert, Das Wesen der Krankheit. Bonn 1909. S. 36. 
1* 
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systems im Sinne der Hyper-, Hypo- und im Sinne der veran
derten Funktion anormal sein kann. In der Nervositat miissen 
wir dieselben anormalen Erscheinungen aufsuchen. Die Be
sprechung dieser Frage miissen wir aber auf spater verschieben, 
wenn wir iiber das Weren der Nervositat schon im klaren sein 
werden. 

Es muB nun die Frage beantwortet werden, wie die Ver
anderungen der Lebenserscheinungen im allgemeinen und be
sonders bei der Nervositat entstehen. 

V erworn 1) sucht in der letzten Ausgabe seiner ausge
zeichneten Physiologie eine Erklarung der Naturerscheinungen 
und weist darauf hin, daB die GesetzmaBigkeit die Grundlage 
alles Seins und Geschehens sei. "GesetzmaBigkeit bedeutet 
nichts weiter als die Tatsache, daB jeder Zustand oder 
Vorgang eindeutig bestimmt ist durch die Summe 
seiner samtlichen Bedingungen. Uberall, wo die gleichen Be
dingungen gegeben sind, findet sich auch der gleiche Zustand oder 
Vorgang." Sobald samtliche Bedingungen einer Erscheinung vor
handen sind, muB diese Erscheinung ins Leben treten. Diese 
Bedingungen sind diejenigen, die man gewohnlich als "Ursachen" 
zu bezeichnen gewohnt ist. "Sind diese Bedingungen sam t
lich erkannt, so ist der Zustand oder Vorgang auch 
wissenschaftlich erklart. Eine weitere Erklarung existiert 
nich t." Die Aufgabe der Wissenschaft ist es nun, diese gesamten 
Bedingungen zu ermitteln. 

V e r w 0 r n bezeichnet diese seine Auffassung als Konditio
nalismus und stellt sie scharf dem Kausalismus gegeniiber. Man 
soIl also nicht die Ursache der Erscheinungen suchen. Dabei 
ist schon der erste groBe Fehler begangen, wenn das Wort Ursache 
in der Einzahl gebraucht wird: denn es gibt keine Naturerscheinung, 
die nur eine Ursache hatte. Das Wort "Ursache" ist ein Volks
ausdruck. Am Gesetze der Kausalitat haftet noch iInmer etwas 
Mystisches. "Bringe ich Salzsaure auf kohlensaures Natron, so 
entweicht gasformige Kohlensaure. Was ist ,die Ursache' der 
Kohlensaureentwicklung: die Salzsaure oder das kohlensaure 
Natron? In Wirklichkeit sind beide notwendige Bedingungen. 

') Verworn, Allgemeine Physiologie. 5. Ausgab~. Jena 1909. 
S. 36 fl. 
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Aber es gibt noch mehr Bedingungen, die ebenfalls notwendig 
sind fiir das Zustandekommen der Kohlensaureentwicklung, wie 
z. B. Wasser, eine gewisse Temperatur und ein bestimmter Druck. 
1st eine von diesen Bedingungen nicht erfiiilt, dann tritt keine 
Kohlensaureentwicklung ein. Diese Bedingungen sind also samt
lich gleichwertig, weil sie samtlich notwendig sind fiir den Vor
gang. Mehr als notwendig aber kann keine Bedingung sein." 
Wenn wir aile diese Bedingungen nennen, bleibt kein Platz fiir 
die Ursache. Wollten wir aIle die Bedingungen Ursachen nennen, 
so miiBten wir den bisherigen Begriff der Ursache abandern. 

Diese auBerst interessante Auf£assung von Verworn be
sagt also, daB die Lebenserscheinungen nicht eine Ursache, sondern 
mehrere Bedingungen haben, die gleich wichtig sind. 

Es steht auBer Zweifel, daB aIle Bedingungen einer Er
scheinung ermittelt werden miissen. Sehr bestechend ist die Auf
fassung der Gleichwertigkeit dieser Bedingungen, da wlrklich keine 
wichtiger als unbedingt notwendig sein kann. Dennoch kann 
man einen wichtigen Unterschied zwischen diesen Bedingungen 
au£stellen und denke, daB die Auf£assung von V e r w 0 r n in 
dies em Punkte eine Erganzung finden kann. 

Dieser Unterschied besteht darin, daB die Verbindung der 
Salzsaure und des kohlensauren Natrons ausschlieBlich die Be
dingung der Kohlensaureentwicklung ist, und daB die Kohlen
saure sich nur aus diesen oder aus verwandten Stoffen bildet. 
Dagegen sind eine bestimmte Temperatur, ein bestimmter Lu£t
druck auch gleichzeitig die Bedingungen vieler anderer Erschei
nungen. Die Verbindung der Salzsaure und des kohlensauren 
Natrons oder die Verbindung verwandter Stoffe ist also eine 
spezifische Bedingung, wahrend die anderen Bedingungen nicht 
spezifisch sind. Dagegen konnte man zwar einwenden, daB die 
Salzsaure keine spezifische Verbindung vorstellt, da sie bei der 
Kohlensaurebildung auch durch eine andere ersetzt werden kann. 
Das ist aber kein wesentlicher Einwand, da die zu diesem Zwecke 
brauchbaren Sauren als Arten verwandter 1ndividuen betrachtet 
werden konnen, die sich dem kohlensauren Natron gegeniiber 
gleichmaBig verhalten, ebenso wie es sich auch nicht urn einen 
Grad Temperaturunterschied oder 1 cm Luftdruckdifferenz handelt, 
sondern urn wesentliche Schwankungen dieser Bedingungen. Der 
Umst'1nd, daB die Au£gabe der Salzsaure von anderen Sauren 
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iibernommen werden kann, andert nichts an der Tatsache, daB 
die Salzsaure und das kohlensaure Natron ausschlieBlich Kohlen
saure produzieren. Somit kann unter den gleich notwendigen 
Bedingungen im Beispiel Verworns doch ein gewisser Unter
sehied, der Spezifizitat, der Bedingungen gefunden werden. Es 
ware nur ein Wort streit urn den Sinn des Wortes "Wichtigkeit", 
wenn die spezifischen Bedingungen wichtiger erschienen als die 
nieht spezifischen. Die spezifischen Bedingungen werden ge
wohnlich als Ursachen, die nicht spezifischen als Hil£s- oder 
Gelegenheitsursachen bezeichnet. 

Sehen wir nun zu, wie dieser Konditionalismus auf die Patho
logie iibertragen werden kann. Das Beispiel der Salzsaure und 
des kohlensauren Natrons verandert sich in der Anwendung auf 
die menschliehe Pathologie folgendermaBen. Dazu, daB die Er
seheinung des an Tuberkulose leidenden Menschen entstehe, ist 
in erster Reihe ein Mensch und der Tuberkelbazillus notwendig. 
Danaeh kommen auch noch andere Momente in Betracht, z. B. 
die Virulenz des Bazillus, die Widerstands£ahigkeit des Organis
mus usw. Nach der konditionalen Auffassung sind die Bedin
gungen des an Tuberkulose leidenden Menschen: der Mensch, 
die virulenten Tuberkelbazillen, der Mangel an WiderstandskraH 
usw. Die Erscheinung entsteht nicht, wenn auch nur eine dieser 
Bedingungen fehlt. Auch hier ist jede Bedingung gleich wichtig, 
weil jede unbedingt notwendig ist. 

Die Frage kann aber auch in anderer Weise gestellt werden. 
In der Pathologie des Menschen fragen wir nicht, unter welchen 
Bedingungen die Erscheinung des tuberkulOsen Menschen ent
steht, sondern: unter welchen Bedingungen entsteht am Menschen 
die Tuberkulose? Dieselbe Frage wiirde in dem besprochenen 
ehemischen Beispiel lauten: unter welchen Bedingungen entsteht 
aus dem kohlensauren Natron gasformige Kohlensaure: In der 
Pathologie des Menschen ist namlich bei der Fragestellung eine 
Bedingung, der Mensch, gegeben. Die iibrigen Bedingungen sind 
zwar aUe notwendig, aber auch hier besteht der Unterschied, 
den ich bei der chemischen Reaktion erwahnt habe. So kann 
der Mangel an Widerstandskraft im Organismus die Bedingung 
mancher Krankheit sein, wahrend der Tuberkelbazillus ausschlieB
lich die Bedingung einer einzigen Krankheit ist, der (Haut-, 
Knochen-, Lungen- usw.) Tuberlmlose, und keiner anderen. Der 
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Tuberkelbazillus ist also die spezifische Bedingung del' Tuberkulose, 
wahrend die iibrigen Bedingungen nicht spezifisch sind. Das 
Hervorheben diesel' spezifischen Bedingung ist gerechtfertigt, denn 
wir kennen also auch hier spezifische und nicht spezifische Be
dingungen. 

Zwischen spezifischen und nicht spezifischen Bedingungen 
besteht in del' Pathologie noch ein weiterer \Vichtiger Unterschied. 
Die nicht spezifischen Bedingungen konnen allein ohne jede andere 
Bedingung gar keine Krankheit hervorbringen, wahrend die 
spezifische Bedingung selbst ohne Hilfe nicht spezifischer Krank
heiten erregen konnen. So kann z. B. del' Typhusbazillus ohne 
fremde Hilfe am gesillldesten Menschen den Typhus hervorrufen. 
Die spezifische Bedingung del' Friedreichschen Ataxie ist 
die Hereditat, die ohne Hilfe jedel' andel'en Bedingung, speziell 
auch ohne jeden Nervenabbl'auch1), dieses Leiden hervorbringen 
kann. 

Die einzige spezifische Bedingung einer Kl'ankheit ist del' Grund
stein, auf die K 0 c h die Umgrenzung einer Bakterienkrankheit als 
Kl'ankheitseinheit gegriindet hat. Nach diesel' Auffassung gehoren 
alle pathologischen Erscheinungen, die von einer spezifischen Be
dingung hervorgerufen werden, in das Gebiet einel' Krankheits
einheit. Jendl'assik hat diesen Begriff auf die Herddegeneration 
iibertragen. Tubel'kulose ist die Krankheit, del'en Ursache del' 
Tuberkelbazillus ist, Pneumokokkuskrankheit (Pneumonie) die 
Krankheit, die yom Pneumokokkus hervorgerufen wird. Heredo
anomalien sind die Erscheinungen, die auf hereditarem Wege 
entstehen. Sie bilden eine atiologisch eben so sichel' umschriebene 
Einheit wie die Tuberkulose odeI' del' Typhus. Neben diesel' einzig 
spezifischen Bedingung sind die nicht spezifischen oft eben so 
wichtig. W 0 gegen die spezifische Bedingung nichts zu tun ist, 
konnen wir oft wenigstens gegen die nicht spezifischen Bedin
gungen erfolgl'eich kampfen. 

'} Ich habe in meiner Arbeit: Weitere Beitrage zur Kenntnis der 
Heredodegeneration (Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., Bd. 34) geschrieben: 
"Ich muf3 endlich noch bemerken, daf3 Edinger und sein SchUler Bing 
die Friedreichschen Symptome als Abnutzungskrankheit betrachten. 
Diese Autoren meinen, daf3 das Ruckenmark klein ist, und daB in diesern 
die meist gebrauchten Fasern aufgebraucht werden. Eduard Mu11'er 
hat dieser Ansicht mit guter Kritik widersprochen. Ich will seine Beweis-



8 Die inneren und aulleren Bedingungen der 

Die Bedingungen der normalen Lebenser&cheinungen lassen 
sich in zwei Klassen teilen. Es gibt innere und auBere. Die innere 
Bedingung ist die Konstruktion der lebendigen Substanz, die 
andere ist die Einwirkung des Milieus, die meist in einem Reiz 
besteht. 

Die lebende Substanz antwortet auf den auBeren Reiz, man 
sagt, sie reagiert. Die Eigenart einer Reaktion ist von der Eigen
art ihrer Organisation bestimmt. Die Reaktion selbst besteht 
darin, daB die potentielle Energie der lebenden Substanz in 
kinetische umgewandel t wird. Sie hangt auch von der Art des Reizes 
ab, da der Organismus auf mechanische, thermische usw. Reize 
verschieden reagiert. Die auBeren Lebensbedingungen miissen 
nicht in jedem FaIle Reize sein. So ist z. B. Mangel an Nahrung 
kein Reiz, da das ein negativer Faktor ist, wahrend man unter 
Reiz doch etwas Positives versteht. 

Die Bedingungen der anormalen Lebenserscheinungen des 
Menschen sind gleichfalls innere und auBere. Die inneren Be
dingungen der anormalen menschlichen Lebenserscheinungen sind 
die Folgen d.er Organisation des Menschen, die auBeren hingegen 
gehen von der AuBenwelt aus. 

fiihrung nicht wiederholen, doeh hebe ich aus dieser den treffenden Ge
,danken hervor, daJ3 nicht die meistgebrauchten Fasern des kleinen Riieken
marks aufgebraucht werden, sondern daJ3 in jeder Familie die Schwaehe 
-eben eines Fasersystems vererbt wird. Benutzen doch aIle Kinder bei
lii.ufig dieselben Fasern am meisten. Es ware somit gar nicht verstandlich, 
wie in ainer Familie Friedreiehsche Ataxie, in einer anderen Spinal
paralyse, in einer dritten Dystrophie entstehen konnte, wenn das Riieken
mark in seiner Entwicklung zuriiekgeblieben ist." . . . . . 

"Wenn man dennoch iiber Aufbrauch sprechan will, kann man keines
falls sagen, daJ3 der Aufbrauch die Fasern auswahlt, welche degeneriaren 
miissen, sondern daJ3 die schlecht entwickelte Bahn am schnellsten auf
gebraucht wird." 

Herr Prof. Edinger macht mich darauf aufmerksam, da/3 ich seine 
Ansicht miJ3verstanden habe, und er ganz derselben Meinung ist wie ieh. 
lch bekenne gerne, daJ3 ich in lrrtum iiber die Edingersche Auffassung 
war, darf mich aber damit verteidigen, daJ3 auch Bing, sein SchUler, und 
E. Miiller seine Aussagen im selben Sinne miJ3verstanden haben. leh 
muJ3 nun noeh meine Ansicht erganzen, daJ3 die Heredodegeneration 
auch ohne Verbraueh, z. B. in vollkommener Bettruhe, fortsehreitet, 
daJ3 also der Aufbrauch nicht eine Conditio sine qua non ist. Der Auf
braueh ist hier keinesfalls eine spezifische Bedingung. 
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Hiermit gelangen wir zu einem wichtigen Punkte. Die innere 
spezifische Organisation des Menschen ist eine von den Ahnen 
vererbte Eigenschaft, die im miitterlichen Ei und in der vater
lichen Spermazelle enthalten ist. Wenn in dieser inneren Orga.ni
sation eine Abweichung von der Norm enthalten ist, so ist die 
so entstandene Anomalie eine vererbte. Uber die richtige An
wendung des Wortes "vererbt" werden wir spater noch zu 
sprechen haben. 

Die auJ3eren Lebensbedingungen konnen die normalen Lebens
erscheinungen auf chemischem und mechanischem Wege beein
flussen. Ein chemischer Reiz ist z. B. ein Gift wie der Alkohol; 
mechanische Reize bestehen z. B. in Traumen. Die Veranderungen 
der auJ3eren Bedingungen konnen nach langerer Zeit die Organi
,sation selbst dauernd so schadigen, daJ3 ihre normale Reaktions
weise abgeandert wird. Das geschieht z. B. nach Hinger andauern
,dem Mangel von N ahrung, bei langer andauernder Gifteinwirkung 
(Alkohol), nach gewissen Infektionen, z. B. Syphilis, da dabei die 
Widerstandskraft des Organismus sinkt. Wenn der so erworbene 
Mangel an Widerstandskraft die Einwirkung einer auJ3eren Schad
lichkeit erleichtert, stehen wir scheinbar einer inneren Bedingung 
,der anormalen Lebenserscheinungen gegeniiber, die aber ihrer 
Entstehungsweise nach doch von auJ3en gekommen ist, also als 
auJ3ere Bedingung aufgefa13t werden muJ3. 

Die anormalen Lebenserscheinungen des Menschen entstehen 
.aus: 

1. inneren, 
2. auJ3eren Lebensbedingungen. 

Sie sind also: 
1. ererbt oder elldogen, 
2. erworben oder exogen. 

Die exogenen Bedingungen sind: 
a) chemische: 

IX) anorganische (Quecksilber usw.) Gifte, 
~) organische (Pflanzen-, Bakteriengifte, Toxine) Gifte, 

b) physikalische: Traumen. 

Auch die Mikroben konnen physikalischen Schaden stiften, 
wenn sie z. B. ein Gumma oder einen Tuberkel hervorbringen, 
durch die das normale Gewebe selbst verdrangt und zerstort wird. 
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J endrassik und Rib bert machen darauf aufmerksam, 
daB der Ausdruck "vererbt" oft unrichtig angewendet wird, da 
auch solche Leiden zu den verel'bten gerechnet werden, die nicht 
endogen sind. So spricht man z. B. von vererbter Syphilis, also 
von einem Leiden, das aus intrauteriner Infektion herstammt. 
Aucheine vererbte Tuberkulosegibt es nicht. Ein Habitusphthisicus 
kann vererbt werden, die Tuberkulose ist abel' ohne Infektion 
nicht moglich. 

Die exogenen und endogenen Bedingungen anormaler Lebens
erscheinungen miissen nach del' Ansicht unserer Schule streng 
voneinander abgesondert werden. Die endogenen Veranderungen 
miissen schon in den Keimen endogen entstanden sein. Diese 
Ansicht findet oft Widerspruch. Viele Forscher denken, daB am 
Ende alle endogenen Veranderungen einmal VOl' mehreren Gene
rationen auf exogenem Wege in die betreffende Familie einge
drungen ist. Diese Auffassung teilen wir nicht. Unsere Gegner 
meinen, daB z. B. del' chronische Alkoholismus auf die Keim
zellen einwirkt und so AnlaB zu einer Heredoanomalie geben 
kann. So ware die exogen verursachte Keimschadigung das erste 
Glied eines spater endogenen Leidens. Nach unserer Ansicht 
wiirde das so entstandene Leiden, wenn ein solches infolge von 
Alkoholismus entstehen wiirde, zu den exogenen gehoren. Die 
endogenen Anomalien haben sich nie in die Keimzelle eines Ahnen 
von auBen eingenistet. In del' Keimzelle sind alle Eigenschaften 
des Korperbaues gegeben, so z. B. eine groBe Nase oder vorstehende 
Lippen, ohne daB diese Eigenschaften auf auBere Bedingungen 
zuriickfiihrbar waren. Auf dieselbe Weise kann auch eine andere 
UnregelmiiBigkeit des Organismus entstehen, eine UnregelmaBig
keit in del' Bildung des Nervensystems oder eines anderen Organes, 
oder selbst MiBbildung eines Organteiles, z. B. einer Nervenbahn, 
oder die Bildung eines sechsten Fingers usw. Es ist aber nicht 
notwendig, daB ein derartiger Fehler von Generation auf Gene
ration iibergeht, sondern el' kann einzelne Generationen iibel'
spl'ingen. In diesen iibel'sprungenen Generationen ist die Anomalie 
latent enthaIten. So kal1ll die groBe Nase eines Ahnen in mehl'eren 
Generationen fehlen und am Ul'enkel wieder erscheinen. Dasselbe 
kal1ll auch mit den Anomalien des Nel'vensystems del' Fall sein. 
Wenn in mehrel'en Generationen die Paarung immer mit einem 
solchen Individuum ausgefiihl't wird, dem diese Anomalie fehlt, 
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oder das eben in dieser Richtung gut organisiert ist, so kommt 
der Fehler nicht zurn Vorschein. Wenn aber der mit dem latenten 
Fehler behaftete Mann mit einer Frau zusarnrnentrifft, die den
selben Fehler latent in sich tragt, so wird das Kind den betreffen
den Fehler zeigen, z. B. eine groBe Nase oder kurze achondro
plastische Extrernitaten, ein fehlerhaftes Nervensystern oder sogar 
eine fehlerhafte Bildung einer bestirnmten Nervenbahn. Diese 
Fehler liegen seit Urzeiten latent in der menschlichen Rasse, 
ebenso wie die besonderen Nasen- oder Korperbauforrnen, in 
mannigfaltigster Reihe. Dies ist die sogenannte teratologische 
Storung. 

Es sind Versuche angestellt worden, teratologische Storungen 
am Tiere experirnentell hervorzubringen. So sind z. B. Hiihner
eier langere Zeit Alkoholdarnpfen ausgesetzt worden. Es ent
standen dadurch MiBbildungen. Das ist aber eine Schadigung, 
der in der Natur keine Keimzelle unterliegt. Nicht einmal der 
argste Alkoholiker hat es noch selbst im Stadium der akuten 
Intoxikation versucht, seine Keirnzellen solcher Schadlichkeit aus
zusetzen. 

Die endogenen Anomalien sind also spezifisch und einheitlich. 
Die exogenen Bedingungen der anormalen Lebenserschei

nungen konnen spezifisch sein, z. B. Bakterien, oder nicht spezi
fisch, z. B. ungesunde Wohnung, Mangel an Nahrung usw. 

Nachdern wir nun die inneren und auBeren Bedingungen der 
anormalen Lebenserscheinungen im allgemeinen kennen gelernt 
haben, konnen wir noch einmal zur Frage nach dem Wesen der 
Krankheit zuriickkehren. Selbstverstandlich ist nicht jede anor
male Lebenserscheinung eine Krankheit. Wir sind im Anfange 
dieser Vorlesung eben an diesem Punkte stecken geblieben. Es 
widerstrebte unserem Gefiihle, die anormalen Leistungen eines 
Genies als Krankheit zu bezeichnen. 

Krank und schadlich sind zwei Begriffe, die nach der Volks
auffassung zueinander gehoren. Niemand spricht in dem Fane 
von Krankheit, Welm die anorrnale Erscheinung fiir ihren Trager 
so zu sagen gleichgiiltig ist. Die Bildung eines sechsten Fingers 
wird nicht als Krankheit, sondern als MiBbildung betrachtet. lch 
erinnere mich an einen alten Bauer, der vor Jahren seinen dys
trophischen Enkel in die Nervenpoliklinik brachte. Auf die Frage. 
seit wann der Knabe krank sei, antwortete er; "Er ist nicht krank. 
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sondern bloB fehlerhaft." Auch das Stottern des Kindes wird 
nicht als kranke Sprache, sondern als Sprachfehler bezeichnet. 

Es besteht ein so wichtiger Unterschied zwischen den exo
genen Krankheiten und den endogenen Bildungs£ehlern, daB 
es richtig ist, nur die exogenen anormalen Lebenserschei
nungen als Krankheit zu bezeichnen und die endogenen anormalen 
Lebenserscheinungen scharf von diesen getrennt nicht als Krank
heiten, sondern als Bildungs£ehler, als Heredoanomalien, 
zu betrachten. Bei dieser Auffassung kommen wir auch nicht 
in die Lage, das Genie als krank ansehen zu mussen. Allerdings 
ist diese Auffassung seit Lombrosos Arbeit "Genie und 
Irrsinn" von vielen angenommen worden, da auch das Genie 
eine ererbte, also endogene Eigenschaft ist. 

Bei den endogenen Anomalien konnen gewisse Zellgruppen 
schlecht entwickelt sein. Die Zellgruppe kann zu wenig oder 
kleine Zellen enthalten. Eine N ervenbahn kann einen kleineren 
Um£ang haben oder zu wenig Fasern enthalten. Die Myelin
hullen'konnen schlecht entwickelt sein oder fehlen. Die Anomalie 
kann aber auch umgekehrt darin bestehen, daB die Zellgruppe 
groBer ist, mehr und ihrer Struktur nach bessere Zellen enthalt. 
Die Assoziationsfasern konnen vermehrt, ihre Verastelungen und 
Verbindungen reicher sein. Bessere und schlechtere Teile konnen 
dabei nebeneinander vorkommen. Es kann jemand z. B. eine 
ausgezeichnete Begabung fur Mathematik und damit ein in dieser 
Hinsicht besser aus6ebildete3 Nervensystem besitzen als das 
eines anderen, der wieder ein ausgezeichneter Musiker ist und fUr 
Mathematik keine Veranlagung besitzt. 

Jetzt konnen wir auf die richtige Definition der Krankheit 
iibergehen. Diese lautet: Krankheit ist j ede anormale 
Lebenserscheinung, die durch auBere (exogene) Be
dingungen entstanden ist. Ihr gegenuber steht die 
Heredoanomalie, die alle endogenen anormalen Lebens
erscheinungen um£aBt. Heredodegeneration ist jene 
Heredoanoma lie, bei der die Anomalie in einer un
zulanglichen oder scblechten Entwicklung besteht. 
Eine Anomalie mit ubernormal guter Entwicklung, wie 
sie z. B. das Genie bildet, 1st keine Degeneration, 
sondern eine Heredoamelioration. Nurwennnebender auBerge
wohnlich guten Entwicklung auch in der Entwicklung zuruck-
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gebliebene Teile vorhanden sind, kann von einer Verbindung von 
Heredoamelioration und Heredodegeneration die Rede sein. Dieser 
Fa n ist keine Seltenheit. 

Das Wort Heredodegeneration hahe auch ich bisher oft und 
nicht in dem obigen richtigen Sinne gebraucht und auch f1ilschlich 
von einer heredodegenerativen Krankheit gesprochen. Diese Be
zeichnung finde ich heute nicht mehr richtig. 

Das Ergebnis dieser e.llgemeinen Betrachtungen miissen wir 
jetzt auf die Nervositat anwenden. 

Das Wort "N ervositat" ist kein allgemein angenommener 
arztlicher Begriff, sondern ein volkstiimlicher Ausdruck. Trotz
dem ist dieses Wort gut anwendbar, und zwar in dem Sinne, wie 
es volkstiimlich gebraucht wird. Man versteht darunter die Neu
rasthenie, die Hysterie und einige nervose Erscheinungen, die 
an der Grenze des lrrsinnes stehen. lch glaube nicht, daB es 
zweckmaBig ist, mit Krafft-Ebing 1 ) die Nervositat von 
den neurasthenischen Zustanden abzusondern. 

Der Ausdruck Nervositat ist schon deswegen auf die ge
nannten Leiden gut anwendbar, weil die scharfe Trennung der 
Hysterie und N eurasthenie ohnedies ga,nz unmoglich ist. Diese 
Worte haben auch heute nicht einen so prazisen Sinn, daB zwei 
Arzte denselben Symptomenkomplex notwendigerweise mit dem
selben Namen bezeichnen miiBten. 

J endnissik 2) hat in seinen Arbeiten iiber Neurasthenic 
darauf hingewiesen, daB nicht nur der Ubergang yom normalen 
Leben zur Neumsthenie, sondern auch der Ubergang von der 
Neumsthenie zur Vesanie oder Paranoia stufenmaBig ist. 

Urn jedes MiBverstandnis zu vermeiden, muB ich gleich hier 
bemerken, daB die Angaben iiber das IneinanderflieBen dieser 
Symptome fiir den einzelnen Fall keine unbedingte Giiltigkeit 
haben. Der Zusammenhang zwischen Neurasthenie und Paranoia 
bedeutet nicht, daB die Neurasthenie mit der Zeit in Paranoia 
iibergehen wird. Die Grenzen, bis zu denen ein jeder Fall vor
schreiten wird, sind vielmehr voraus bestimmt. Die folgenden 
Vortrage werden noch die Verwandtschaft mit der Manie. Melan-

') Krafft-Ebing, Nervositat und neurasthenische Zustande. Wien 
1905. 

2) Jendrassik, Deutsche med. Wochenschr. 1910. 
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cholie, der depressiven sowie der manisch-depressiven Storung 
beweisen. 

Einstweilen miissen wir uns mit dieser Umschreibung des 
Begriffes der Nervositat zufrieden geben. Wenn wir in den weiteren 
Vorlesungen unsere Kenntnisse erweitert haben werden, werde 
ich noch zu diesem Gegenstand zuriickkehren miissen. Dann werde 
ich auch den Zusammenhang der einzelnen Nervositatsformen von 
anderen Gesichtspunkten aus erlautern. Halten wir also bis 
auf weiteres fest, daB die Nervositat verschiedene Symp
tomengruppen hervorrufen kann, welche weder gegen die 
normalen Lebenserscheinungen des N ervensystems noch 
gegeneinander scharf abgetrennt sind. 

Sie fragen nun, wodurch sich die Nervositat im allgemeinen 
kund gibt, und woraus man schlieBen darf, daB jemand nervos 
ist? Untersucht man die Reflexe, so sind sie wenigstens in den 
meisten Arten der Nervositat lebhaft. Die Diagnose wird aber 
nicht auf dem Ergebnis der korperlichen Untersuchung aufgebaut, 
sondern aus dem Benehmen, aus den Handlungen und Klagen 
des Patienten erschlossen. 

U m die Handlungen des nervosen Menschen zu verstehen, 
miissen wir vorerst auf den Mechanismus der Handlungen beim 
normalen Menschen zuriickgreifen. Die Handlung ist eine Be
wegung, die im groBen und ganzen einen den Reflexbewegungen ver
wandten Ursprung hat. Wenn wir die Wege finden, die zu den 
normalen Handlungen fiihren, werden wir auch zu den Wegen 
gelangen, die die nervosen Handlungen bestimmen. So erhalten 
wir eine Einsicht in die verschiedenen Handlungsweisen der ver
schiedenen nervosen Charaktere. 

Charakter, Bewegung, Handlung und deren Mechanismen 
miissen wir bis zum Ursprunge verfolgen, der im Fiihlen, in Er
fahrungen und in Suggestionen liegt. So kommen wir in einen 
breiten Weg der Gedanken. Urn dariiber ins reine zu kommen, 
konnen wir yom Komplizierten zum Einfachen oder umgekehrt 
yom Einfachen zum Komplizierten fortschreiten. 1ch werde 
beide Wege benutzen. Auf diese Weise wird sich das Gebahren 
des Menschen aus den Geschehnissen der einfacheren Organismen 
und der unorganisierten Welt ableiten lassen, und das Erkennen der 
menschlichenHandlungen wird seinerseits einLicht auf die einfachen 
Wesen und auf das Geschehen in der unorganisierten Welt werfen. 
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Sie werden, meine Herren, vielleicht erstaunt sein, daB eine 
klinische V orlesung iiber N eurologie sich auf Wege verirrt, die 
von ihrem Gebiete scheinbar so weit abliegen. Sie werden sich 
aber iiberzeugen, daB ein fester Zusammenhang zwischen den zu 
besprechenden Tatsachen vorhanden ist. Es sind Kenntnisse, 
deren wir bediirfen, um zu zusammenfassenden Ansichten gelangen 
zu konnen. AuBerdem finden solche Tatsachen, die von klinischen 
Forschern zutage gefordert sind, mit Recht auch in der Klinik 
ihren Platz. Das Gebiet der klinischen Forschung erstreckt sich 
iiber physiologische, anatomische und sogar philosophische Fragen. 
Die Physiologie des menschlichen Nervensystems konnte nicht 
in allen Richtungen in den meist mit Tieren arbeitenden physio
logischen Instituten ausgearbeitet werden. Die Ausfallserschei
nungen des erkrankten Gehirnes sind eine Art Naturexperiment. 
Die Funktion, die dabei ausgefallen ist, muB mit dem verletzten 
Teile des Nervensystems zusammenhangen. Damit ist uns die 
Losung einer physiologischen Frage ermoglicht, die nur am 
Menschen selbst entschieden werden kann. So wissen wir dann 
auch, ob die ebenso angestellten Tierexperimente auf den Menschen 
iibertragbar sind. Auch die andern an Tieren festgestellten physio
logischen Ergebnisse miissen erst am lebenden Menschen, wenn 
moglich experimentell, nachgepriift werden, um ihre Giiltigkeit zu 
behalten. So muBten z. B. die Gesetze der Muskelzuckungen von 
Erb 1) auf den Menschen iibertragen werden. Dann gibt es 
Funktionen, die am Tiere iiberhaupt nicht existieren, so daB ihre 
Erforschung schon deswegen groBtenteils der Klinik angehort, wie 
z. B. die Forschung iiber die Sprache. 

Die Physiologie der einzelnen Muskeln wird groBtenteils in 
den anatomischen Vorlesungen vorgetragen, da Ursprung und 
Insertion des Muskels die Funktion zu erklaren scheinen. W ohin 
kamen wir aber mit den Kenntnissen iiber diese Fragen, wenn die 
KJinik hier nicht eingegriffen hatte. Die Untersuchungen von 
Ducheuse de Boulogne2 ) und anderen Neurologen, darunter 
J endrassiks3 ), wandelten die Angaben der Anatomie iiber die 

1) Er b, Handbuch der Elektrotherapie. 2. Aufl.. Leipzig 1886. 
2) Ducheuse de Boulogne, Electrisation localisee. 
3) Jendrassik, Das Prinzip der Bewegungsrichtung des Organismus. 

Beitrage zur allgemeinen und speziellen Muskelphysiologie. Zeitschr. f. 
Nervenheilk. 1904, Bd.25, S. 347. 
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Funktion der einzelnen Muskeln ganzlieh um, ehe sie auf den 
lebenden Mensehen angewendet werden konnten. 

Die Fasernanatomie des Nervensystems ist in den letzten 
Jahren groBtenteils mit der Methode der sekundaren Degene
rationen durehgearbeitet worden, wozu das Material aus kliniscben 
Sektionen herstammte. Dadureh ist dieses Forschungsgebiet, fiir 
das aueh die pathologisehe Anatomie wenig Interesse hat, ganz 
in die Hand des Klinikers iibergegangen. In den Kliniken werden 
auch Tierexperimente zu diesem Zweeke durehgefiihrt, und die 
entspreehenden Arbeiten erseheinen aueh meist in neurologischen, 
und nicht in anatomisehen Faehsehriften. 

Das Denken ist eine Funktion des Gehirnes, sein Studium 
gehort zur Physiologie des mensehlichen Nervensystems. Die 
Wissensehaft, die sieh damit bis vor kurzer Zeit aussehlieBlieh 
befaBte, war die Philosophie. Ein groBer Teil der experimentellen 
psyehologisehen Arbeiten ist ebenfalls in den Kliniken ausgefiihrt 
worden. Erst in neuerer Zeit haben einige philosophisehe Fakul
taten psyehologisehe Laboratorien erhalten. Aus diesen psyeho
logisehen Studien haben die Forscher aueb allgemeine Betraeh
tungen abgeleitet, so daB man beute auch Psyehologie und Philo
sopbie zum Forsebungsgebiet des Neurologen reehnen darf. Dureh 
die Gedanken der Arzte erhalt die alte Schulphilosophie neues 
Leben. 

Es ist so wahrlieh ein weites Feld entstanden, an. dessen 
Bearbeitung sieh der Ehrgeiz eines Mensehenlebens geniigen lassen 
kann. Es ist sogar zu graB, um im ganzen Umfange von einem 
einzigen beherrseht zu werden. 

""Venn ieh hier noeh anfiige, daB ieh die Nervositat als 
Charakterart studieren will, so denke ieh, daB damit del' Gegen
stand der folgenden Vorlesungen entsehuldigt und moti
viert ist. 

Ieh fasse nun die Ergebnisse meiner heutigen Vorlesung kurz 
zusammen. 

Ieh habe ausgefiihrt, daB die Funktionen des Organismus 
im Sinne der Hyper-, Hypo- und Dysfunktion von der Norm 
abweichen konnen. Die Bedingungen der normalen und der 
anormalen Lebenserseheinungen sind spezifiseh und nieht spezifiseh. 
Die spezifisehe Bedingung wird gewohnlieh als Ursaehe, die nieht 
spezifisehen werden als Hilfsmomente betraehtet. 
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Diese Bedingungen konnen auBere und innere, exogene und 
endogene, sein. Die endogenen sind teratologisch und in den 
Ahnen endogen entstanden. 

Die endogene Veranderung ist spezifisch und einheitlich. Die 
exogenen Veranderungen konnen spezifisch und nicht spezifisch 
sein. 

Die Krankheit ist eine exogene anormale Lebenserscheinung. 
Die Heredoanomalie ist eine endogene anormale Lebenserscheinung. 
Die Heredodegeneration ist Heredoanomalie mit Bildungsmangel, 
die Heredoamelioration eine solche mit anormal guter Entwick
lung. 

Das Wort Nervositat umfaBt die Neurasthenie, die Hysterie, 
Paranoia, Manie, Melancholie und die depressiv-manische Starung. 
Da die Nervositat sich in den nervasen Handlungen auBert, werden 
wir die Handlungen und Bewegungen am gesunden Menschen, 
und auch auf den unteren Stufen der Organisation und in der 
anorganischen Welt studieren miissen. 

Das ist das Studium des Charakters, woraus wir die 
Nervositat ableiten. So bekommen wir Antwort auf die Frage, 
ob die Nervositat eine Krankheit ist. 

Kollaritl. 2 



Zweite Vorlesung. 
Riickblick auf den Inhalt der vorigen VorIeslmg, Aufgabe der heutigen 
VorIesung. - Zusammenfassung des organischen und unorganischen 
Lebens. - Definition des Lebens nach Le Dantec. - Das Leben ist 
eine chemisch-physikalische Reaktion. - Die Biologie ist die einheit
liche Wissenschaft aller Erscheinungen des Weltalls, sie schlie13t samtliche 
Zweige der Wissenschaften in sich. - Beweise der Zusammengehorigkeit.
Die kiinstliche Herstellung des Eiweilles (Fischer). - Die Arbeit der 
Pflanzen bei der BiIdung organischer Substanzen aus unorganischen. -
Die unorganischen Substanzen waren in der Urzeit die Ahnen der or
ganischen. - Der Tod ist die AufIOsung des Individuums, dessen Teile 
in anderer Art weiterIeben. - Die Untersuchungen von Krompecher 
iiber Kern- und Plasmateilung. - Die geometrisch organisierten Bakterien
kolonien von Jendrassik. - Lebenserscheinungen der Kristalle. -
Die kiinstlichen Zellenbilder und osmotischen Gewiichse von Led u c. -
Die Identitiit der organischen und unorganischen Fermente (Lieber
mann). - Die Ansichten von Le Dantec, Verworn, Krompecher 
iiber denBegriff des Lebens. - Chemisch-physikalische und biomechanische 
Gesetze. Letztere sind im allgemeinen bei den Lebenserscheinungen, 
besonders auch bei den psychischen Erscheinungen, iiberfiiissig. - Der 
DoppeImensch von Pasteur. - Bewegung und Handlung. - Der freie 
Fall. - DerMagnet. - Die molekulareBewegung der chemischenReaktion. 
Taxisbewegungen (Tropismen). - Die Bewegung der Amobe. - Helio
und andere Tropismen in der Tierwelt. - Die Untersuchungen von 
Jac ques Loeb. - Photo- lmd akustische Tropismen beim Menschen. -
Die Organisation der Reizaufnahme, der Reizleitung und der Antwort 
im untersten Grade der Organisation, in der Pflanzen- und Tierwelt 
und beim Menschen. - Ubereinstimmung und Unterschiede des Denkens 
beim Menschen und bei den Tieren. - Das SelbstbewuBtsein. - Das 
Selbstbewu13tsein des Menschen und der Tiere als Epiphenonen nach 
Le Dantec. - Molekular- und Atomepiphenonene cpo - Die Zusammen
fassung der einzelnen cp zu einem Gesamt-W. - WilIkiirliche und instinkt
ma13ige Bewegung nach Le Dantec. - ZusaIlilllenfassung. - Aufgabe 

der nachsten V orIesung. 

Meine Herren! Wir sind in der letzten V orlesung zu dem 
Ergebnis gelangt, daB die normalen und anormalen Lebenser
scheinungen spezifische und nicht spezifische, innere und !iuBere, 
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d. h. endogene und exogene, Bedingungen haben, von denen die 
endogenen teratologische sind. Wir haben besprochen, daB die 
endogene Veranderung einheitlich und spezifisch ist, daB die 
Krankheit die exogene, die Heredoanomalie die endogene anormale 
Lebenserscheinung sei, daB ferner die Heredodegeneration der 
mangelhaften, die Heredoamelioration der iiberguten Entwicklung 
entspricht. Wir haben dann den Sinn des Wortes Nervositat 
bestimmt. Endlich hielten wir es fiir notwendig, vor der Er
klarung der nervosen Handlungen die Bewegungen im allgemeinen 
in der organischen und anorganischen Welt zu untersuchen. 

Die Handlung ist das letzte Glied einer Kette, die vom Sinnes
eindruck ausgeht und einen Weg zuriicklegt, den man mit einer 
gewissen Erweiterung der Auffassung Refiexbogen nennen kann. 
Die Handlung ist eine Bewegung. Bewegungen gibt es aber auch 
in der anorganischen Welt, die mit denen der organischen im 
gewissen Sinne vergleichbar sind. Damit gelangen wir auf einen 
hoheren biologischen Standpunkt, der unsern Horizont erweitert. 
Die eine Gruppe der Erscheinungen unterstiitzt die Erklarung 
der anderen. 

Vorerst muB aber bewiesen werden, daB dieser Zusammen
hang zwischen der organischen und anorganischen Welt tatsach
lich vorhanden ist, und daB wir ebendarum ein Recht zu Analogie
schliissen haben. Wenn wir aus der Einheitlichkeit der beiden 
Daseinsformen, der organischen und der anorganischen Welt, 
unsere Schliisse gezogen haben, folgt die leichtere Aufgabe, die 
Verbindung der Tierwelt mit dem Menschen herzustellen. 

Organische und anorganische Welt! Das sind die Aus
driicke, die wir gebrauchen, anstatt von einer lebenden und 
leblosen Welt zu sprechen. Denn nichts ist leblos in der Natur; 
Unterschiede bestehen nur in der Organisation bzw. im Grade 
der Organisation. 

Le Dantec 1), der ausgezeichnete franzosische Biologe, 
dessen Werke ich Ihnen sehr empfehlen mochte, hat eine derartige 
allgemeine Definition des Lebens gegeben, die das organische und 
anorganische Leben in sich schlieBt. Diese Definition lautet: 
Das Leben ist eine chemische Reaktion. Es ware vielleicht 

1) Le Dantec, Le determinisme bioIogique et Ia personalite con
sciente. Paris, AIcan, 1897. 

2* 
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noch richtiger, von einer chemisch-physikalischen Reaktion 
zu sprechen. 

Diese monistische Auffassung ordnet alle Erscheinungen des 
Weltalls in das Gebiet einer einzigen Wissenschaft, der Biologie, 
ein. Diese einheitliche Wissenschaft hat nun Zweige: die Chemie, 
-die Physik, die Physiologie, die Psychologie usw. Somit werden 
auch die moralischen Begriffe, die Geschichte, die Rechtswissen
schaft Teile der Biologie. Die Literatur, die Kunst, die Asthetik 
befassen sich mit biologischen Erscheinungen. Die Mathematik 
und Geometrie miBt biologische GroBen. Die Logik gehort zur 
Biologie der Gedanken. Einzig die leere Spekulation iiber Dinge 
die nicht auf Erfahrungen ruhen, finden in der Biologie keinen 
Platz; sie gehoren aber auch nicht zur Wissenschaft, die also 
dadurch nicht gespalten wird. Aber auch diese leeren Spekulationen 
sind Erfolge der menschlichen Denkarbeit; sie sind also biologische 
Resultate, die der biologischen Beobachtung und Kritik unter
worfen sind. Gegen diese Auffassung hat Grasset1 ) ein Buch 
geschrieben, gegen dessen Ideen ich mich schon vor J ahren aus
gesprochen habe. 

Wir werden bei der Annahme des Le Dantecschen Stand
punktes nicht vergessen diirfen, daB zwischen dem Leben des 
Natriums und dem Leben des Menschen doch ein groBer Unter
Bchied besteht, der ebensogroB ist wie der Unterschied zwischen 
der chemischen Reaktion des Menschen und der des Natriums. 

Sie haben bis jetzt nur eine Definition gehort, die die 
beiden Arten des Lebens vereinigte, und es muB erst noch be
wiesen werden, daB diese Definition auch richtig ist. 

Die Cherne hat den ersten Beweis damit erbracht, daB sie 
zwischen organischen und anorganischen Substanzen keine un
iiberbriickbare Kluft fand. Organische Substanzen bilden sich 
aus anorganischen. So hat Fischer auf synthetischem Wege 
aus anorganischen Teilen eine Substanz zusammengestellt, die die 
EiweiBreaktion gibt, also als kiinstlich hergestelltes EiweiB be
trachtet werden kann. 

Ahnliche Experimente geschehen auch taglich auBerhalb des 
Laboratoriums in der Natur. Die Pflanzen widerholen die ge-

1) Grasset, Les limites de la biologique. Paris, Alcan, 1902. Meine 
Bemerkungen dariiber in Orvosi hetilap 1902 und Wiener med. Presse 1903. 
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schickten Experimente, indem sie sich von Kohlensaure, Wasser, 
Nitraten und anderen anorganischen Stoffen emahren und diese 
synthetisch zu organischen umgestalten. Der Mensch emahrt 
sich auBer von anorganischen Stoffen von Pflanzen, pflanzen
fressenden und nicht pflanzenfressenden Tieren; doch stammen 
diese Nahrstoffe letzten Endes doch aus den Pflanzen und dadurch 
aus anorganischen Stoffen. Somit leben auch in uns nur solche 
organischen Stoffe, die aus anorganischen gebildet worden sind. 

Wir dlirfen femer nicht vergessen, daB dieselbe Umgestaltung 
in Urzeiten geschehen muBte, da nichts anderes denkbar ist, als 
daB damals alle organischen Substanzen sich aus anorganischen 
gebildet hahen. Bei dem gllihenden Zustande der Weltkugel 
konnten namlich keine organischen Lebewesen existieren, und es 
ist kaum annehmbar, daB lebende Keime aus anderen Welten 
auf unsere Erde gekommen seien, als sie schon abgeklihlt war. 
So bleibt keine andere M6glichkeit als die Umwandlung der an
organischen Stoffe in organische. Diese Tatsachen sind stark genug, 
um die Mauern zwischen den heiden Lebensarten zu stlirzen, und 
machen es erklarlich, daB die organischen Lebewesen den an
organischen Gesetzen gehorchen mlissen, deren Gliltigkeit sie von 
den anorganischen Ahnen so zu sagen geerbt haben. 

Diese einheitliche Auffassung steht mit den alltaglichen An
schauungen liber Leben und Tod im Widerspruch; denn lebt 
alles im Weltall, so gibt es eigentlich keinen Tod. Einen Tod 
in dem Sinne, daB die chemischen Reaktionen aufh6ren mliBten, 
gibt es jedenfalls nicht. Nach dem Tode des Menschen gehen 
die Lebenserscheinungen des K6rpers weiter. Was dabei stirbt 
oder zu hestehen aufh6rt, ist die Organisation des einzelnen Indi
viduums. Das Individuum stirbt also als solches, lebt aber in 
anderer Weise weiter. In diesem Sinne k6nnen wir auch liber den 
Tod eines Individuums aus roher Materie sprechen. So stirbt 
ein Kristall als solches oder h6rt, besser gesagt, auf zu existieren, 
wenn es aufgelost wird, wahrend sich das Leben der einzelnen Teile 
fortsetzt. So verschwindet das Wasser als solches, wenn es elektro
lytisch in seine Bestandteile zersetzt wird, die aber fUr sich weiter
leben. 

Ein weiteres Bindeglied zwischen diesen beiden Lebensarten 
liegt darin, daB die sogenannten anorganischen Substanzen auch 
eine gewisse Organisation besitzen k6nnen. Ein seit Jahr-
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zehnten in diesem Sinne gebrauchtes Beispiel ist der Kristall. 
Die Ahnlichkeiten der Kristallisation und der Organisation des 
Lebens sind in der ausgezeichneten Arbeit von Krompecher 1 ) 

zusammengestellt. Dieser Forscher hat auch bewiesen, daB die 
Kern- und Plasmateilung der Zellen nach den geometrischen 
Regeln der Kristallisation geschieht. 

Die Lebenserscheinungen der Kristalle bestehen auBer in ihrer 
Form in ihrem Wachstum, in ihrer RegenerationsHihigkeit, in 
ihrem dynamischen Gleichgewichtszustande und in ihrer inneren 
Struktur. Die sogenannten fllissigen Kristalle, welche abgerundete 
Kanten und Ecken haben, zeigen die Erscheinungen der Intussus
zeption, der Teilung, und Bewegungen. 

Hier ist noch die Beobachtung von J endra,ssik 2) zu 
erwahnen, daB manche Mikroben sich in regelmaBigen geometri
schen Formen vermehren. Die am haufigsten auftretenden Formen 
nannte er Triphyllon und Hexaphyllon. 

Die Untersuchungen von Leduc fligen neue Ahnlichkeiten 
zu den frliher bekannten. Sie sind in seinem unlangst erschienenen 
Buche 3) zusammengestellt. Auch dieser Forscher eninnert daran, 
daB das organische Leben aus dem anorganischen entsteht, und 
daB die Umgestaltung hauptsachlich in den Pflanzen geschieht. 
Er meint, daB das nur bei Licht sich bildende Chlorophyll dabei 
tatig ist, und das diese Substanz ihre Energie von der Sonne erhalt. 

Die sehr interessanten Versuche von Leduc werfen ein IJ.cht 
auf die Gesetze, nach denen sich die organischen Zellen bilden, 
da es ihm gelang, klinstlich aus anorganischen Substanzen Gebilde 
hervorzurufen, die optisch den organischen Zellen glichen. Er 
meint, daB dies Gesetz der Osmose das wichtigste biologische 
Gesetz sei, weil die Ernahrung der mit einer Membran umgebenen 
Zelle dadurch geschieht, daB Fllissigkeiten durch diese Membran 
.aufgenommen werden. 

Der Versuch von Leduc besteht darin, daB eine 5-1O-proz. 
Gelatinelosung auf einer Glasplatte ausgebreitet wird, auf die man 

1) Krompecher, Kristallisation, Fermentation, Zelle und Leben. 
Eine biologisch-philosophische Studie. Wiesbaden, 1907. 

2) J endrassik, Uber eigentiimliche geometrisch regelmaJ3ige Bak
terienkolonien. Ungarisches Archiv f. Medizin 1892, Bd. I, S. 48. 

3) Leduc, Theorie physico chimique de Is vie et generations spon
tanees. Paris, Poinst 1910. 
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in Ent£ernung von 5-6 mm eine Ferroeyankalilosung tropft. 
N aeh der Diffusion dieser Tropfen konnen diese Gebilde getroeknet 
demonstriert werden. Es entstehen polygonale Gebilde, die jedes 
einzeln von einer Membran umgeben sind. Im Innern dieser 
Membran sieht man eine homogene Substanz, in deren Mitte sich 
ein Kern findet. Dieses kiinstliche Zellbild besitzt also einen 
Kern, ein Cytoplasma und eine Membran. Der Kern wird von 
der Ferroeyankalilosung gebildet, wahrend die Gelatine die 
Rolle des Blastema iibernommen hat. 

Dieses Gebilde kann, solange die Diffusion in ihm besteht, 
mit einem Lebewesen vergliehen werden. In eingetroeknetem 
Zustande zeigt es das Bild des latenten Lebens, wie dies an ein
getroekneten Pflanzenkernen siehtbar ist. Beim Zusetzen von 
Fliissigkeit wird die Lebenstatigkeit wieder aufgenommen; das 
kiinstliehe Zellgebilde quillt und lebt auf, wie ein ins Wasser 
geratener ausgetrockneter Kern. Auf solchem \Vege konnen nicht 
nur Zellbilder ins Leben geru£en werden, sondern es entstehen 
aueh unter geeigneten Methoden periodische Ausfallungen, die 
einer Querstrei£ung entsprechen. 

Noeh wichtiger sind jene pflanzenahnlichen Gebilde, die 
Leduc Osmosisgewachse nennt. Naeh seinen Erfahrungen kann 
man sie ziichten, indem man gewisse losliche Stoffe in eine Fliissig
keit bringt, in der dadurch eine kolloide Aus£allung entsteht. 
Dabei umhiillt sich dieser Stoff mit einer solchen ausgefallten 
Membran, die die Eigensehaften einer osmotisehen Membran be
sitzt. Im Innern der Membran ist der osmotisehe Druck erhoht; 
das Gebilde saugt Fliissigkeit in sich ein. Aueh dieses Gebilde 
kann mit einer Zelle verglichen werden. Die Membran kann 
aber schlieBlich einem gewissen Drueke nicht mehr widerstehen. 
Es entsteht eine punktformige Offnung, durch welche ein Teil 
des Inhaltes hervorquillt, sieh wieder mit einer Membran umhiillt 
und so zu einer zweiten Zelle wird. Wiederholt sieh dann dieser 
Vorgang mehrmals, so entsteht eine kiinstliche Zellgruppe. Be
nutzt man statt Wasser eine Gelatinelosung, so kann das Gebilde 
getrocknet und im getrockneten Zustande demonstriert werden. 
Leduc ist es gelungen, in dieser Weise 30-40 em hohe Ge
wachse zu ziichten, welche mit mannigfaltigen Kunstgriffen die 
Formen von Blumen, Wurzeln, Pilzen, Museheln uSW. naehahmen. 
Diese Osmosisgewachse haben viel Ahnlichkeit mit Pflanzen und 
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stehen den organischen Lebewesen naher als die Kristalle, da sie 
gleiche Form besitzen, da sie auch aus Zellgruppen bestehen, da 
sie aus del' Umgebung Nahrung aufnehmen und chemische Umge
staltungen hervorbringen. Wie aile organischen Lebewesen wachsen 
auch diese Gebilde anfangs schnell. Auch in ihnen stromt eine 
ernahrende Flussigkeit. Es ist das also eine Art von Organisation; 
wir haben also eine organisierte Substanz VOl' uns. Die Osmosis
gewachse sind Energietl'ansformatoren; sie schieben wahl'end 
ihres Wachsens ihre Umgebung VOl' sich hin; sie leisten also eine 
gewisse Arbeit und produzieren vielleicht auch Warme. Del' in 
ihnen stromende Saft stockt, wenn el' aus dem Gewachse aue,
flieBt, wie das Blut. Sie reagiel'en auf auBere Reize mit Ort- und 
Formverandel'ungen. Ihre Wunden heilen mit Narbengewebe. 

Diese wichtigen Untersuchungen von Leduc zeigen, daB 
die Formen del' lebenden Wesen nach physikalisch-chemischen 
Gesetzen bestimmt und organisiert werden, und daB del' gl'oBte 
Teil diesel' Al'beit auf den Gesetzen del' Osmose und Diffusion 
beruht. 

Andere Untersuchungen haben gezeigt, daB bei Bel'uhrung 
von verschieden dichten Losungen Schaumzellen und organoide 
Zellen entstehen. Aus den erstel'en werden bei Wasserverlust 
Kristalle, letztere konnen Ausgangspunkte von Kristallbildungen 
sein. 

Beim Vergleich del' ol'ganischen und anorganischen Substanzen 
ist noch del' Umstand zu erwahnen, daB, wie Liebermann 
bewiesen hat, zwischen del' fermeIitativen Wirkung del' kolloiden 
Metalle und den ol'ganischen Fermenten kein prinzipieller 
Untel'schied besteht. 

lch hoffe, Ihnen mit diesen interessanten Angaben bewiesen 
zu haben, daB die organischen und anol'ganischen Lebewesen 
unter del' Hel'rschaft del' gleichen physikalisch-chemischen Ge
setze stehen, daB also auch die Erscheinungen del' anorganischen 
Welt in das Gebiet del' Biologie einbezogen und als Lebenser
scheinungen betrachtet werden mussen. 

Mit diesel' Auffassung des Lebens stehen wir keineswegs allein. 
Krompechel' schlieBt seine Arbeit mit folgendem Satze: "Je 
hoher del' Standpunkt, den wir bei del' Beurteilung des Lebew~ 
einnehmen, um so mehr verallgemeinern sich die Kriterien des 
Lebens, und von ganz allgemeinem philosophischen Standpunkte 
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aus gelangt man schlieBlich dahin, durchgreifende Unterschiede 
zwischen Lebendem und Leblosem, organischem und anorganischem 
Geschehen ganz zu leugnen." 

Le Dantec findet zwischen den chemischen Reaktionen 
der Plastide und der rohen Substanz den Unterschied, daB die 
Plastide wahrend der Arbeit assimiliert, die rohe Substanz aber 
wahrend der Reaktion ihre friiheren Eigenschaften verliert und 
sich zu einer anderen Substanz umandert. Verworn sagt, 
der Charakter der Organismen bestehe "nur in dem ausnahms
losen Besitz gewisser hochkomplizierter chemischer Verbindungen, 
vor ailem der EiweiBkorper. Darin liegt aber kein prinzipieller, 
kein elementarer Gegensatz zwischen beiden Korpergruppen". 
"Der Lebensvorgang besteht im Stoffwechsel von EiweiBkorpern." 1) 

Alle diese Erfahrungen zeigen, daB viele Lebenserscheinungen 
mit physikalischen und chemischen Gesetzen erklart werden 
konnen. Es fragt sich aber, ob wohl aile Lebenserscheinungen 
auf diese Basis zuriickgefiihrt werden konnen? Krom pecher 
und andere Forscher nehmen neben diesen noch biomechanische 
Gesetze an. 

Freilich konnen manche Erscheinungen auf Grund der heutigen 
Kenntnisse noch nicht auf physikalisch-chemische Gesetze zuriick
gefiihrt werden. 1st das aber ein Grund dafiir, nun hier andere 
Gesetze walten zu lassen? 1ch glaube das nicht. Es ist natiirlich 
nur eine Hypothese, ich glaube aber, daB sie die richtige ist .. 
Meiner Meinung nach ist die Forschung iiber die physikalisch
chemisch nicht ergriindeten Erscheinungen in einem so zu sagen 
vorwissenschaftlichen Stadium; aber was noch nicht erklart ist, 
wird erklart werden. Die auf natiirlichem Wege nicht erklarbaren 
Erscheinungen nannte man Wunder, solange ihre Bedingungen 
nicht festgestellt worden sind. Das vorwissenschaftliche Wunder 2) 

hat sich verfliichtigt, als die Gesetze der Naturwissenschaft besser 
ergriindet worden sind. Trotzdem gab es auch damals Manner, 
die die "Wunder nicht annehmen konnten. Sie haben recht be
halten! 

Vor J ahren wuBte man nichts dariiber, daB im organischen 
Lebewesen die physikalisch-chemischen Gesetze so durchgehend 

I) Verworn, a. a. 0., S. 150 u. 161. 
2) Den Ausdruck Miracle prescientifique hat Grasset gebraucht. 
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wirksam seien. Mu13ten damals auch diese Erscheinungen bio
mechanisch, mit Ausschlu13 der physikalisch-chemischen Gesetze, 
erklart werden? Ich denke, daB diese nicht physikalisch-chemische 
unbekannte biomechanische Tatigkeit nach weiteren Forschungen 
frillier oder spater ihren Platz an die physikalisch-chemische 
abtreten wird. Wenn ich etwas nicht erklaren kann, mu13 ich 
nicht unbedingt nach ganz andersartigen Gesetzen suchen; 
ich kann mich auf die Unkenntnis der Gesetzarten berufen, 
welche auf aIle bisher erklarten Erscheinungen 
Geltung haben, die aber fur die nicht erklarten noch nicht 
erforscht sind. Sie werden vielleicht sagen, das sei eine 
Hypothese. Aber wenn ich dort andersartige Gesetze will
kurlich aufstelle, wo mein Wissen unzulanglich ist, stelle ich 
damit auch nur eine Hypothese auf. Der geschichtliche Gang 
der Entdeckungen spricht aber fiir unsere Hypothese. Die Unter
ordnung unter diese Gesetze ist ein Erbteil der organischen Welt, 
welche yom anorganischen Ahnen herrillirt. 

Um ein drastisches Beispiel zu geben, mochte ich fragen, ob 
ich, wenn es mir nicht gelingt, ein mechanisches Instrument zu 
konstruieren, denken darf, daB es auf nicht physikalischem Wege 
erfunden werden musse? 

Dieselben Einwendungen mu13 ich erheben, wenn jemand 
vor der Annahme einer physikalisch-chemischen Basis der soge
nannten psychologischen Erscheinungen zuruckschreckt. Auch 
Pasteur erschrak - das ist das richtige Wort - vor den 
philosophischen Konsequenzen seiner Entdeckungen. Er sagte 
in einer akademischen Rede 1) : 

"En chacun de nous il y a deux hommes: Ie savant, celui 
qui a fait table rase, qui par l'observation, l'experimentation et 
Ie raisonnement veut s'elever a la connaissance de la nature, et 
puis l'homme sensible, l'homme de tradition, de foi ou de doute, 
l'homme de sentiment, l'homme qui pleure ses enfants qui ne 
sont plus, qui ne peut, helas! prouver qu'il les reverra, mais qui 
Ie croit et l'espere, qu'il ne veu t pas mourir comme meurt un 
vibrion, qui se dit, que la force qui est en luir se transformera. 
Les deux domaines sont distincts et malheur a celui qui veut les 

") Zitiert nach Le Dantec, Le Conflit. Entretiens philosophiques. 
Paris, Colin, 1901. S. 29. 
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faire empieter l'un sur l'autre, dans l'etat si imparfait des con
naissances humaines." 

Er wollte nicht sterben, sagt Le Dantec richtig und 
begriindet damit die Aussprache Pasteurs. 

lch fasse also zusammen, daB die erganzte Definition 
von Le Dantec: "Das Leben ist eine physikalisch-che
mische Reaktion" richtig sei, und daB alles im Erdalllebt, 
daB leblos und lebend nicht richtig unterschieden werden, 
und daB man an Stelle dieser Unterscheidung vorlaufig or
ganisches und anorganisches Leben oder Leben der rohen 
und Leben der organisierten Substanz setzen solI. Dabei 
darf man aber nicht vergessen, daB diese zwei Lebens
arten nicht scharf getrennt werden konnen. Alles Leben 
beruht auf chemisch-physikalischer Basis. 

Da wir nun das organische und anorganische Leben zu einer 
Einheit zusammengefaBt haben, scheint es erlaubt, in beiden 
Kreisen Analogien zu suchen, die sich gegenseitig beleuchten. 
Wir wenden uns zuerst zu den Bewegungen und Handlungen 
der anorganischen und organischen Natur. 

Eine einfache Bewegung in der anorganischen Welt ist z. B., 
wenn ein Objekt zur Erde faUt, oder wenn ein Stiick Eisen vom 
Magneten angezogen wird. 

Der freie Fall ist ein Phanomen, das durch die Anziehungs
kraft der Erde hervorgerufen wird. Jeder nicht unterstiitzte 
Korper muB ihr gehorchen. Der Korper, der die Bewegung aus
fiihrt, verhalt sich passiv und kann die Richtung der Bewegung 
nicht wahlen. Die Schnelligkeit dieser Bewegung ist aber nicht 
nur von der Erde bedingt; sie hangt auch vom fallenden Korper 
ab; denn eine Schneeflocke fallt langsamer als ein 1 kg schweres 
Eisenstiick. Die Bewegung, die von einem Magneten hervorge
rufen wird, hangt nicht nur von ihm allein abo Nicht jeder Korper 
folgt ihr, sondern nur jener, der seiner inneren Beschaffenheit 
nach dazu taugt. So liegen die Bedingungen dieser Bewegungen 
in beiden daran teilnehmenden Korpern. 

Eine s01che Bewegung ist ferner auch die molekulare Be
wegung, die bei chemischen Reaktionen in Tatigkeit ist. 

Auch im Leben der Pflanzen gibt es s01che Bewegungen. 
Jederman weiB, daB die Pflanzen sich dem Lichte zudrehen. Dieser 
Ausdruck wird im allgemeinen gebraucht, obzwar er grundfalsch 
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ist; denn er setzt eine Aktivitat ausschlieBlich der Pflanze vor
aus. Die Bewegung ist aber ebensowenig von der Pflanze gewahlt 
wie die vorher besprochene. Die Richtung, die GroBe der Be
wegung ist auf der einen Seite vom Sonnenlicht bestinllnt. Die 
Pflanze fiihrt die Bewegung aus und gehorcht dabei nach ihrer 
strukturellen Eigenart der Wirkung dieser Kraft, sobald sie in 
ihre Wirkungssphare kommt. Auch hier sind die Bedingungen 
der Bewegung beiderseits determiniert. Eine solche Bewegung 
der Pflanzen nennt man Tropismus oder besser Taxis, wenn es 
sich um die Wirkung des Lichtes handelt Phototropismus oder 
Phototaxis. 

Eine solche Taxis kann von verschiedenen Kraften ausgeiibt. 
werden. 

Barotaxis heiBt eine Bewegung, die von mechanischer; Ther
motaxis, die von thermischer; Galvanotaxis, die von galvanischer; 
Ohemotaxis, die von chemischer Einwirkung ausgelost wird. 

Es ist erwahnenswert, daB eine Taxisbewegung auch an 
Bakterien beobachtet worden ist, und daB Hermann eine 
Galvanotaxis von Fischembryonen beobachtet hat, die den Kopf 
zur Anode wenden. 

Betrachten wir nun die Bewegungen einer Amobe von 
diesem Standpunkte aus, so bemerken wir, daB ihre Bewegungen 
unter denselben Umstanden immer dieselben sind. Diese Umstande 
konnen im Experimente verandert werden, und jede Art der Ein
wirkung lost in jedem FaIle die ihr spezifische Bewegung aus. 
Diese Bewegung ist also ebenso gesetzmaBig wie die Bewegung 
des Eisens zum Magneten. Nicht die Amobe wiihlt also ihre Be
wegungen, sondern der Experimentator ruft sie durch seine Ver
suchsanordnung hervor mit Hilfe von Kraften, die eben auf die 
Amobe wirken. Die anthropomorph denkenden Forscher sagen, 
daB die Amobe ihre Nahrung wahlt, da sie sich Bestandteile 
einverleibt, die ihr niitzlich sind, und andere ausstoBt, die sie 
nicht braucht. 

Diese Anschauungsweise ist abel', wie Le Dantec bemerkt, 
nicht richtig, denn die Auswahl besteht teilweise iiberhaupt nur 
darin, daB nul' Substanzen aufgenommen werden, die eine be
stimmte GroBe nicht iiberschreiten. Ob del' aufgenommene Korper 
einverleibt oder ausgestoBen 'wird, ist von den physikalisch-che
mischen Eigenschaften dieses Korpers abhangig. Der Lebens-
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instinkt wird dadurch zu einer chemisch-physikalischen Eigen
schaft; die sogenannte "Vahl del' reaktiven Bewegung ist also 
eine chemische Reaktion. Von einem Willen del' Am6be kann 
ebensowenig die Rede sein wie von dem W"illen des Eisens, das 
vom Magneten angezogen wird. 

Solche gesetzmaBige Reaktionen hat jeder an Tieren bemerkt, 
del' sie jemals an einem Sommerabend im Freien bei Lampenlicht 
beobachtet hat. Man sieht dann, wie die Schmetterlinge in groBen 
Scharen dem Lichte zufliegen, bis sie sich daran verbrennen. 
Wenn wir im Sommer die Fenster eines Zimmers derart schlieBen, 
daB das Licht nur an einer schmalen Spalte eindringt, so sehen 
wir, daB samtliche Fliegen des Zimmers sich an diesel' engen 
Spalte sammeln. Auch dies ist eine Art von Phototaxis in del' 
Tierwelt. An eine Wahl del' Handlung kann daher nicht gedacht 
werden, obwohl die Tiere vieileicht die Empfindung einer ge
woilten Handlung haben. Diese und ahnliche Bewegungen sind 
nicht vom Schmetterlinge, nicht von del' Fliege und in den anderen 
Beispielen nicht von del' Pflanze, nicht vom Eisen gewahlt: aile 
diese vVesen mussen nach ihrer inneren Organisation einer fremden 
Macht gehorchen. Auch hier finden wir immer wieder die zwei 
Bedingungen jeder Lebenserscheinung: die innere Bedingung, die 
aus del' inneren Organisation des Lebewesens hervorgeht und 
ererbt ist, und die auBere Bedingung, den auBeren Reiz, in dies em 
Faile das Licht. 

Jacques Loeb 1 ) hat sich mit diesel' Frage im Tierleben 
experiment ell eingehend beschaftigt und mehrere interessante Tat
sachen klargelegt. In einem Versuche hat er 50-100 geflugelte 
Blattlause in einem Reagenzglase gesammelt. Wenn dieses Reagenz
glas so gestellt wird, daB es nur von einer Seite belichtet ist, so 
sammeln sich samtliche geflugelten Blattlause nach kurzer Zeit 
am hellen Ende des Glases an. 'iVird das Glas umgedreht, so 
drehen sich aIle Tiere wieder und fulden sich nach kurzer Zeit 
wieder am belichteten Ende des Glases zusammen. Loeb erklart 
dies folgendermaBen. Die Bewegung der Tiere geht aus zwei 
Komponenten hervor, der symmetrischen Konstruktion des Tieres 
und der photochemischen Wirkung des Lichtes. Da das Licht 

") Jacques Loeb, Die Bedeutlmg der Tropismen fUr die Psychologic. 
Leipzig 1909. 
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die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen beschleunigt, hat es 
wahrscheinlich auch dieselbe Wirkung auf die chemische 
Reaktion der Retinazellen. Wenn nun auf beide Retina
fHi.chen von seitwarts ungleiches Licht £alIt,' so muB jener 
Retinateil, auf den mehr Licht gefallen ist, eine erhohte chemische 
Reaktion, d. h. Funktion, haben, woraus folgt, daB die entsprechen
den Sehnerventeile ebenfalls einen hoheren Grad des chemischen 
Prozesses erzeugen als die iibrigen. Somit fallt auf die eine Seite 
ein groBerer Reiz, der sich reflektorisch fortpflanzt und auch ein 
groBerer Reiz fiir die Muskeln einer Seite sein muB. Da die Muskeln 
der einen Seite sich nun besser kontrahieren, wendet sich der 
Kopf dem Lichte zu, und diese Bewegung wird dann auch vom 
Rumpfe ausgefiihrt. Jede einzelne gefliigelte Blattlaus ist dieser 
Regel unterworfen; das ist also ein Gesetz von allgemeiner Giiltig
keit fUr diese Tiere. Bemerkenswert sind noch die Experimente 
von Loeb, die zeigen, daB manche im Wasser lebenden, nicht 
heliotrope Tiere in heliotrope umgewandelt werden konnen. 
DaB kann an gewissen Krustazeen dadurch erreicht werden, daB 
man dem Wasser Saure zufiigt, der hier die Rolle eines Kataly
sators zukommt. Die Bienen und Ameisen sind nur wahrend 
der Tatigkeit der Geschlechtsdriise heliotrop: Es scheint, daB 
das Driisensekret auf chemischem Wege die Lichtempfindlicbkeit 
der Tiere steigert. 

Da diese Taxisbewegungen ebensowenig unbedingt niitzlich 
fiir das Tier sind wie die bisher bekannten, kann ihre Richtung 
im allgemeinen nicht als zweckmaBige angesehen werden. 

Loeb hat noch eine interessante Taxisbewegung der Tiere 
untersucht, die als Geotaxis bezeichnet wird. Sie besteht darin, 
daB die Richtung der Bewegung von der Anziehungskraft der Erde 
bestimmt wird. Diese Tiere kriechen immer aufwarts am Baume, 
ohne daB es ihnen niitzlich ware. 

Loeb beendigt sein Buch damit, daB er der Taxisbewegung 
auch fiir die Psychiatrie groBe Wichtigkeit zuspricht: "Wenn wir 
durch Saure bei einem sonst gegen Licht unempfindlichen Tiere 
einen Heliotropismus entfesseln konnen, der dasselbe unwider
stehlich in die Flamme treibt, wenn dasselbe durch Sekrete der 
Geschlechtsdriisengeschehen kann, so haben wir meines Erachtens 
ein Tatsachengebiet, auf welchem sich die fiir die Psychiatrie 
notigen Analogien experimentell erzeugen und untersuchen lassen. " 
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"Eine ahnliehe Bedeutung diirften diese Versuehe fiir die 
Ethik gewinnen. Die h6ehste Entfaltung der Ethik, namlieh 
der Umstand, daB Mensehen bereit sein k6nnen, ihr Leben einer 
Idee zu opfern, ist weder vom utilitaristisehen Standpunkt noeh 
von dem des kategorischen lmperativs zu verstehen. Aueh hier 
diirfte es sieh m6glieherweise darum handeln, daB unter dem 
EinfluB gewisser ldeen ehemisehe Veranderungen z. B. innere Sekre
tionen, im K6rper hervorgerufen werden konnen, welehe die Emp
findliehkeit gewissen Reizen gegeniiber in auBergewohnlieher Weise 
erh6hen, so daB derartige Mensehen in demselben Grade Sklaven 
gewisser Reize werden, wie die Kopepoden Sklaven des Liehtes 
werden. DaB das, was der Philosoph als eine "Idee" bezeiehnet, 
ein Vorgang ist, der ehemisehe Wirkungen im Korper ausiiben 
kann, erseheint uns ja heute nieht mehr so befremdend, seit es 
Paw low und seinen Sehiilern gelungen ist, Speiehelsekretionen 
beim Hunde dureh optisehe und akustisehe Signale zu veranlassen. " 

Wir konnen hier den Einwand nieht unterdriieken, daB die 
zuletzt genannten Erseheinungen viel einfaeher und bessel' als 
Suggestionswirkungen erklart werden k6nnen. Es ist also demnaeh 
jede Handlung des Mensehen eine gehorsame Taxisbewegung. 
Das Aufsuehen des Liehtes, der Warme ist cine einfaehere Taxis
bewegung, eine kompliziertereTaxisbewegungdagegen: eine Helden
tat, del' Drang zm wissensehaftliehen Arbeit. leh wiederhole, 
daB die Riehtung der Bewegung dmeh zwei' wiehtige Faktoren 
bedingt ist, den inneren und auBeren Bedingungen jeder Lebens
erseheinung. Die auBere Bedingung ist der auBere Reiz, der den 
Organismus trifft; die innere Bedingung ist die Organisation des 
betroffenen Organismus, die eine Reaktion erm6glieht. leh wieder
hole, daB von einer Wahl nieht die Rede sein kann. Der reagierende 
Organismus hat also einen gewissen EinfluB auf die Art der 
Reaktion, aber nm in dem Sinne, daB bei allen gleiehartig organi
sierten Lebewesen auf denselben Reiz oder unter denselben Um
standen gesetzmaBig dieselben Reaktionen auftreten miissen. Da 
es aber nieht zwei ganz gleieh organisierte Mensehen gibt, seheint 
fiir den Beobaehter eine freie Wahl stattzufinden. 

Aus den \Verken, die ieh iiber die Taxisbewegungen gelesen 
habe, sehe ieh, daB die Forseher eine einfaehe Taxisbewegung 
deFt Mensehen auBer aeht lieBen, die dem Phototropismus der Tiero 
an die Seite gestellt werden kann. 



32 vVeg des Reizes und Antwort bei roher Substanz, 

Befindet man sich namlich in einem maBig dunklen Raume, 
und falit in ihn plotzlich ein Lichtstrahl, so wird man suchen, 
von wo das Licht eingedrungen ist. Bevor man aber diesen Ge
danken haben kann, hat man den Kopf schon gegen den Licht
strahl gedreht, sobald die Retina vom Lichte getroffen worden ist. 
Das ist eine Phototaxis. 

Ebenso gibt es vieIleicht keinen Menschen, der den Kopf 
nicht sofort aufrichten wiirde, wenn ein plotzliches unerwartetes 
Gerausch sein Ohr trifft. Diese Bewegung geschieht gewohnlich 
in der Richtung des erklungenen Tones, ist aber das Gerausch 
unangenehm, in der entgegengesetzten Richtung. Nachher erst 
denken wir daran, den Ursprung des Gerausches oder des Tones 
zu suchen. Dann stehen wir eventuell auf und sehen zum Fenster 
hinaus, um zu wissen, was geschehen ist. 

lch erwahne noch, daB auch am Menschen eine Erscheinung 
beobachtet werden kann, die Loeb bei seinen Versuchstieren 
gefunden hat, daB namlich der Rumpf den Seitwartswendungen 
des Kopfes folgt. Anfanger im Radfahren haben beobachtet, 
daB, wenn sie ihren Kopf wahrend der Fahrt seitwarts bewegen, 
um etwas zu betrachten, auch ihre Maschine in die Richtung 
des betrachteten Gegenstandes lauft, da Rumpf und Hande del' 
Kopfbewegung folgen. 

"Vir haben nun die Bewegungen, welche Taxis oder Tro
pis men genannt werden, im Leben del' organischen und an
organischen Welt kennen gelernt. Halten wir fest, daB sie aIle 
auf chemisch-physikalischem Wege zustande kommen. Nun 
miissen wir suchen, welches Organ die auBeren Eindriicke ins 
Zentrum leitet, sie dort aufarbeitet und die Antwort erteilt. 

Die wirkende Kraft wird in del' Physiologie als Reiz bezeichnet. 
Man lehrt oft, daB die Reizbarkeit eine Eigenschaft des organischen 
Lebewesens sei. Sie ist abel' auch an den rohen Substanzen nach
zuweisen. Kann ich den Kieselstein nicht reizbar nennen, wenn 
er den ihn treffenden Scblag mit einem Funken beantwortet? 
1st das Eisen nicht reizbar, wenn es sich von einem Magneten 
aus seiner Ruhe storen laBt? 

Die Antworten des organischen Wesens und del' rohen 
Substanz sind aber nicht dieselben. Die Reaktionsweise ist 
auch auf den verschiedenen Stufen der Organisation ungleich. 
Die rohe Substanz hat namlich kein besonderes Organ, das den 
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Reiz aufnehmen und die Antwort erteilen kann. Auch auf der 
unteren Stufe der organischen Lebewesen finden wir kein solches. 
Wir haben in der Physiologie gelernt, daB die Amobe eine einzige 
Zelle, eigentlich ein Protoplasmatropfen, ist. Diese Zelle reagiert 
auf Reize, indem sie sich bei Beriihrung zusammenzieht. Die 
homogene Masse der Zelle nimmt den Reiz auf, leitet ihn und 
erteilt auch die Antwort. Das ist also eine Reaktion, die ohne 
Nervensystem zustande kommt. Solche Reaktionen werden auch 
Antitypien genannt, indem das Wort Reflex fiir die Reaktionen 
vorbehalten v{ird, die von einem Nervensystem ausgehen. Diese 
Unterscheidung kann nicht als grundlos betrachtet werden, 
da jedenfalls ein Unterschied besteht. Wenn man sich aber auf 
den einheitlichen Standpunkt stelit, den auch wir einnehmen, 
so ist die Ausdehnung des Reflexbegriffes sogar auf die anorganische 
Welt gerechtfertigt. Diese Anschauung ist keineswegs neu. Der 
Reflex ist der Weg der Reaktion; Reflex und Reaktion haben 
denselben Shill. Und das Wort chemische Reaktion wird seit 
alter Zeit gebraucht. Auch das Zuriickgeworfenwerden des Lichtes 
wird Reflex genannt. 

Haberlandt 1) hat bei einigen Pflanzen in den Blattern 
lichtempfindliche Epithelzellen gefunden, die ihrer Struktur nach 
an gewisse primitive Facettenaugen auf der untersten Tierstufe 
erinnern. Ferner sind die Plasmodemen bekannt, die Proto
plasmaverbindungen zwischen den Zellen und Zellenkomplexen 
bilden und deswegen als eine Art von Nervenverbindung be
trachtet werden konnen. Kern erinnert auBerdem an die Unter
suchungen von France, Pfeffer, Engler, die differenzierte 
Sinnesorgane bei den Pflanzen annehmen. Als solche Sinnes
organe gelten Fiihltiipfel, Fiihlpapillen, Fiihlpolster, Fiihlhaare, 
Fiihlborsten usw. 

Die Tiere der untersten Stufen 2), die Flagellaten und Ziliaten, 
besitzen in den Zilien besondere Bewegungsorgane. Das ist schon 
eine gewisse Differenzierung, wenn auch ob,ne Nervensystem. Die 
Hydroidpolypen nehmen den Reiz mit den Epithelzellen auf. 

1) Zitiert nach Kern, Das Problem des Lebens in kritischer Be
leuchtung. Berlin 1909. S. 87 u. 130. 

2) Siehe dariiber ausfiihrlicher: Lewandowsk y, Die Funktionen 
des zentralen Nervensystems. Jena 1907. 

Kollarits. 3 
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Diese gehen nach innen in Fasern iiber, die die Bewegung aus
losen. Manche Hydroidpolypen besitzen Gebilde, die den Nerven
zellen ahneln und mit ihren Fasern auf einer Muskelschicht liegen. 
Fiir die Reizaufnahme dienen besondere Epithelzellen. Ein 
Zentralnervensystem ist erst bei den Hirudinen aufzufinden. Es 
besteht aus einer Doppelreihe von Ganglienzellen, die miteinander 
verbunden sind. Die Wirbeltiere haben ein zerebrospinales und 
sympathisches Nervensystem mit komplizierten Reflexbahnen. 

Der Weg der zur Taxisbewegung fiihrt, ist ein Reflex. 
Freilich liegt die Frage beim Menschen nicht so einfach. 

Der Reflex, der eine Handlung des Menschen darstellt, ist recht 
kompliziert. Auch der auBere Reiz muB besonders betrachtet 
werden, da er nicht nur im Augenblicke der Reizung wirksam 
ist. Neben ihm stehen Reize, die friiher aufgenommen wurden; 
die suggestive Kraft, die von solchen aufgespeicherten Erfahrungen 
ausgeht, die Erziehung, und die Erinnerungsbilder alterer Reize 
wirken alle zusammen. AuBerdem sind noch zwei Erscheinungen 
am Menschen zu beobachten, die besonders besprochen werden 
mussen: das Denken und das SelbstbewuBtsein. 

Von unserem vergleichend biologischen Standpunkte aus 
miissen wir auch diese Faktoren auf den untersten Stufen des 
Lebens studieren. 

Dabei treten uns manche nicht geringe Schwierigkeiten ent
gegen. Die Handlungen unserer Mitmenschen konnen wir aUch 
dadurch analysieren, daB wir im Gesprache von ihnen Auskunft 
iiber ihre Handlungen bekommen konnen. Dallll setzen wir 
noch voraus, daB wir alle gleich organisiert sind, und iibertragen 
die Motive unseres Handelns auf die Handlungen der Mitmenschen. 
So sind wir imstande, den Kreis von den auBeren Einwirkungen, 
die die Tat auslosen, bis zur Tat selbst schrittweise zu verfolgen. 
Am Tiere sehen wir nur die Handlungen, kOllllen aber den W'eg 
yom Eindruck zur Tat nicht so gut verfolgen. Die erste Station 
dieses Weges ist die Empfindung. Sie ist am Tiere nicht mehr 
so gut beurteilbar. Noch weniger sind es die sehr zusammen
gesetzten Lebenserscheinungen des Nervensystems, wie der Ge
danke, das BewuBtsein, der Wille usw. Hier konnen wir oft nm 
auf Analogien bauen und uns auf den SchluB stiitzen, daB beim 
Tier, wenn es unter gleichen Verhaltnissen das gleiche tut wie wir, 
auch der Mechanismus von den Empfindungen bis zur Handlung 
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denselben Weg wie bei uns gehen muB. So sind wir genotigt 
am Tiere Empfindungen und Gedanken wenigstens in einem ge
wissen Sinne anzunehmen. Dariiber spater. 

Jedermann, der mit Tieren beschaftigtist, weiB, daB die Tiere 
denken. 

Ein Jager sprach mit mir eines Tages iiber die Gescheitheit 
seines Hundes. - Es ist dies ein beliebtes Thema nicht nur fiir 
einen Jager, sondern auch fiir aIle, die sich mit Tieren zu be
schaftigen haben. - Um sie mir zu beweisen, demonstrierte er 
mir folgendes Experiment. Er stand auf, sah zum Fenster hinaus, 
nahm seinen Hut und das Gewehr von der Wand und hangte 
es iiber seine Schulter. Der Jagdhund sprang auf und lief mit 
groBen Spriingen mit allen sichtbaren Zeichen der Freude hinaus. 
Der Hund weiB, daB sein Herr jagen wird. Er muB sich also 
erinnern, daB er auch ein anderes Mal an der J agd teilnahm, und 
muB daraus den SchluB ziehen, daB er auch diesmal sich an der 
Freuden der J agd vergniigen wird. Der Jager ging dann zur 
Tiire hinaus, tat einige Schritte, blieb stehen, kehrte sich dann 
langsam um, ging ins Zimmer zuriick, hangte das Gewehr und den 
Hut an den Nagel und setzte sich ruhig nieder. Der Hund wartete 
drauBen eine kurze Zeit lang, kehrte sich dann um und kam 
langsam, ich mochte fast sagen: mit fragendenBlicken, ins Zimmer. 
Als er seinen Herm ruhig da sitzen sah, legte er sich winselnd 
vor die Tiire.· Er war also in seinen Hoffnungen getauscht und 
wuBte, daB nun von einerJagd keineRede sei. -JederJager weiB, 
daB der Jagdhund sich fiirchtet, wenn man das Gewehr zielend 
gegen ihn richtet. Der Hund kennt diese Bewegung und kann 
ihre Folgen, die er oft zu sehen Gelegenheit hatte, schatzen. AuBer
dem wissen wir, daB der Jagdhund Traume hat, denn er beHt 
manchmal im Schlafe. Wir haben auch oft Produktionen aller 
Art von anderen Tieren, von Men, Pferden usw., gesehen, die 
zeigen, daB diese Tiere lernen, also eine Gedankenarbeit ver
richten. 

AIle diese Handlungen der Tiere sind nur so verstandlich. 
wenn man annimmt, daB das Tier denkt, Erinnerungen, Er
fahrungen sammelt und aus diesen Erinnerungen und Erfahrungen 
Schliisse zieht. Diese Gedanken konnen nicht so zusammen
gesetzt sein wie die des Menschen, es sind aber Gedanken. Wie 
weit sie gehen, konnen wir nicht bestimmen" aber iiber die Art, 

3* 
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wie sieh diese Gedanken spinnen, konnen wir doeh zu gewissen 
Ansiehten kommen. 

Wenn wir unsere eigenen Gedanken beobaehten, so bemerken 
wir, daB wir beim Denken iiber abstrakte Dinge mit Klangbildern 
der Worte denken. Wir miissen diese Worte in unserem Innern 
erklingen lassen und den Satz sozusagen ausspreehen. Ein 
langerer Gedankengang iiber abstrakte Begriffe wird gefordert, 
wenn man alles niedersehreibt, was man denkt. Beim Sehreiben 
oder beim Ausspreehen des Satzes ist das Denken erleiehtert 1). 

Handelt es sieh aueh um nieht abstrakte, einfaehe Dinge, 
so sind wir doeh genotigt, die Worte des Gedankenganges auszu
spreehen, sobald die Gedankenreihe aus mehreren Gliedern besteht. 

Bereite ieh mieh z. B. zu einer Reise vor, so habe ieh im 
Laufe des Vormittags mehrere Wege zu tun. leh denke naeh, 
wohin ieh iiberall zu gehen habe. leh teile meinen Weg ein, so 
daB ieh in einem Rundgang alles erledigen kann. leh denke, 
daB ieh zuerst in das Fahrkartenbureau gehe, wo ieh die Karten 
lOsen werde; dann in die Bank, um mir so und so viel italienisehes 
Geld einzuweehseln; dann gehe ieh in den Laden des Kaufmann X, 
wo ieh eineReisekappe kaufen werde ; dann falgt die Buehhandlung, 
in der ieh einen Fahrplan bekomme; sehlieBlieh werde ieh in 
einem anderen Geschafte eine Reisetasche aussuehen usw. Dies 
ist eine langere Gedankenreihe, ahne abstrakte Gedanken, wenn 
man sie iiberhaupt als Gedankenreihe bezeichnen darf. Und 
daeh muB ieh var dem Rundgange die einzelnen Etappen des 
Weges in mir lautIas ausspreehen, vielleicht in Satzen, vielleicht 

1) Ich erlaube mir, ein Zwiegesprach aus "Numa Roumestan" von 
Alphonse Daudet zu zitieren. 

Numa: C'est une chose etonnante, mon cherami, quandjeneparle 
pas, je ne pense pas . .. C'est positif, je pourrais rester la une heure a 
regarder Ie feu . . .. N ous sommes tous ainsi dans mon pays . . . . 
Obliges de lancer les mots devant nous, en rabatteurs, pour faire lever 
les idees ... 

Davin: "Elies m'arrivent toujours au branle de ma voix, disait Ie 
vieux Montaigne, comme la foudre au son des cloches." 

Numa: Te. vous voyez. - Encore un midi, papa Montaigne, un des 
notres . .. Eh bien, je suis comme lui, moi . . . il faut que je dicta, 
que je parle .... 

Die genannten franzosischen Schriftsteller haben diese Bemerkungen 
iiber die Notwendigkeit der Sprache getan. Daudet irrt aber, wenn er 
sie als besondere Eigenschaft des SiidIanders ansieht. 



Das Denken mit Klangbildern del' \Yorte und mit Erinnerungsbildern. 37 

nur mit Stiehworten. Ganz ohne Worte aber kann ieh mir die 
ganze Reihenfolge des Weges nieht durehdenken. 

Bei einem einfaehen, nieht abstrakten Gedanken ohne lange 
Reihenfolge ist das nieht unbedingt notwendig, besonders nieht, 
wenn es sieh urn eine Saehe handelt, welehe ieh schon 6fters 
durehgemaeht habe. leh habe mieh z. B. im folgenden Falle 
beobachtet. Als Assistent der N ervenklinik ging ieh des Morgens 
von meinem Zimmer ins Laboratorium, wo ieh arbeitete. Hier 
daehte ieh, "wenn der Kollege H. kommt, gehe ieh in den Kranken
saal, urn Visite zu halten". Diesen Gedanken daehte ieh ohne 
vVorte mit Hilfe von Gesiehtsbildern, die aus Erinnerungen her
stammten. In einem Bilde sah ieh den verspateten Kollegen 
in seiner nieht iibereilten Gangart ins Laboratorium kommen, 
und sah uns dann in einem anderen Bilde im Krankensaal vor 
dem Bette unserer altesten an Syringomyelie leidenden Patientin 
stehen. Das ist also eine einfaehe Reihe, die sieh taglieh wieder
holte, und die ieh durehdenken konnte, ohne ein Wort auszu
spreehen. leh benutzte dabei Erinnerungsbilder. 

Auf dem Wege der Analogie kann ieh aus diesen Erfahrungen 
auf die Art des Gedankenablaufs bei den Tieren sehlieBen. Das 
Tier sprieht nieht; es kann also nieht in Worten denken. Es kann 
alsowahrseheinlieh keine abstraktenldeen sammeIn und nur h6ehst 
sparliehe allgemeine Begriffe haben. Es kann aueh wahrsehein
lieh eine langere Gedankenreihe von nieht abstrakten Begriffen 
nieht durehdenken. Wohl kann es aber einfaehe, nieht abstrakte 
Gedanken ohne lange Reihe haben. Die Hancllungen der Tiere 
sind ein Beweis soleher einfaehen Gedanken. . Wie ieh eine kurze 
Gedankenreihe iiber Gesehehnisse, die ieh 6fters wiederholt habe, 
mit visuellen Erinnerungsbildern durehdenken kann, so ist wahr
seheinlieh aueh das Tier imstande, hauptsaehlieh auf dem Wege 
visueller Erinnerungsbilder, oder aueh mit Erinnerungsbildern 
anderer Sinnesqualitaten, zu denken. 

Da wir sehen, daB die Tiere, oder wenigstens gewisse Tiere, 
aueh selbstandig handeIn, so miissen wir voraussetzen, daB aueh 
in ihnen gewisse, wenn aueh gering ere psyehisehe Eigenschatten 
vorhanden sind als beim Menschen. 

Die alte Auffassung, naeh der der Mensch seJbstbewuBt 
denkend, daB Tier aber ohne Denken instinktmaBig handelt, hat 
wohl Imine Anhanger mehr. 
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Bei je tiefer stehenden Tieren wir aber forschen, desto 
schwieriger ist die Entscheidung der Frage, und wir gelangen in 
Verlegenheit, wenn wir den Weg, der zu den Handlungen der 
niederen organisierten und nicht organisierten Lebewesen fiihrt: 
die Gedanken, das BewuBtsein, den Willen usw., erkennen wollen. 
Wenn man vom Menschen ausgeht und diese Eigenschaften in 
den niederen Klassen sucht, so kommt man leicht zu der anthro
pomorphen Auffassung, die im einzelligen Wesen einen Lebens
instinkt findet und von willkiirlichen Handlungen der Amoben 
spricht. Man kann unter dem Mikroskope Bewegungen der Amoben 
beo bach ten; man kann auch sehen, daB sie auf ihrem Wege anderen 
Korperchen begegnet, sie sich einverleibt und verdaut oder 
abstoBt, wenn sie nicht verdaubar sind. Man sieht sogar, daB 
eine Plastide - so nennt Le Dantec das einzellige Lebe
wesen - sich in der Richtung bewegt, in der sie Nahrung findet. 
Diese Beobachtungen haben einem Forscher sogar den Gedanken 
eingegeben, daB eine Amobe die Entwicklung einer Acinete be
obachtet, urn sie auffressen zu konnen, da sie weiB, daB die junge 
Acinete noch nicht den giftigen Fortsatz hat, der sich spater 
an ihr entwickelt. 

Andere Forscher verfolgen cine entgegengesetzte Richtung, 
indem sie von den rohen Substanzen ausgehen. Sie anerkennen 
aber dann auch am Menschen Eigenschaften nicht, die sie auf 
der untersten Stufe des Lebens nicht gefunden haben. Ich denke, 
daB die Frage nach dem erst en Beginn des Denkens nicht lOsbar 
ist. Eben so schwer ist es, zu beurteilen, ob eine Bewegung als 
gewollte oder instinktive zu bezeichnen ist. Bei der Besprechung 
dieses Unterschiedes foIgen wir den Ausfiihrungen Le Dantecs. 

Der Unterschied zwischen einer instinktiven und einer intellek
tuellen Reaktion kann foIgendermaBen erkliirt werden. In jedem 
anatomischen EIemente 1) ist die Assimilation als chemisches 
Resultat der Funktion zu betrachten, d. h. die Substanz des 
anatomischen Elementes wachst wahrend der Funktion an Quan
titat und verkIeinert sich in der Ruhe. 

Diese funktionelle Assimilation unterscheidet die organischen 
Lebewesen von den anorganischen, die sich in der Funktion ver
brauchen. Wenn wir das auf die Reflexe iibertragen, so miissen 

1) Le Dantec, Theorie nouvelle de la vie. Kapitel XXI. 
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wir annehmen, daB die nervose Leitung sich jedesmal verbessert, 
so oft del' Reflexbogen durchlaufen wird, d. h. daB del' Wider
stand del' Leitung vermindert wird. So wird jede einmal voil
brachte Bewegung das zweite Mal leichter sein, eine Erscheinung, 
die als ein Rudiment von Erinnerung aufzufassen ist. 

Es sind dabei zwei FaIle moglich. 1m ersten ist del' Weg 
des Reflexes bei del' Formation des Organismus fiir aile Zeit fixiert 
worden. Dann muB del' Reflex jedesmal denselben Weg ab
laufen, und diesel' wird bei del' Konsolidation nicht verandert, 
sondern nul' gebessert. Del' Organismus muB immer dieselbe 
Antwort auf denselben Reiz erteilen. Das ist eine instinktive 
Reaktion. Solche Re£lexe kann jeder, del' solche Orga
nismen beobachtet, in ihrem Ablaufe voraussagen, 
man wird sie daher nicht als Willensphanomene be
trachten. Diese Reaktionen sind angeborene, endogene, sie 
miissen bei jedem einzelnen Individuum derselben Tierart 
gleich sein. 

1m zweiten Faile ist del' Weg des Reflexes tausendfach ver
zweigt; die Nervenstromimpulse konnen von vielen Seiten ein
laufen, und del' Nervenstrom wird wie del' elektrische Strom den 
Weg einschlagen, del' ihm den kleinsten Widerstand entgegensetzt. 
Bedenkt man nun, daB nach dem Gesetze del' funktioneilen Assi
milation die von allen Seiten einstromenden Nervenstrome bald 
den einen, bald den anderen Weg starken, so muB derselbe von 
einem Punkte herkommende N ervenstrom bald diesem, bald 
jenem Weg folgen. Wenn dann infolge del' Wiederholung ein 
,Veg definitiv verstarkt wird, \\>ird dann immer diesel' einge
schlagen. 1m Anfange, solange del' Weg noch nicht ganz gebahnt 
ist, wird del' Beobachter den Eindruck haben, daB eine 
Wahl getro££en werde, und eine intellektuelle Hand
lung vorliege. Liegen bei diesen viel£achen moglichen Wegen 
gewisse Umstande VOl', die bewirken, daB aufeinanderfolgende 
Antworten des Organismus auf denselben Reiz verschieden aus
fallen, so bekommt del' Beobachter denselben Eindruck. 

Wenn nun diese komplizierten Reflexmoglichkeiten eines Indi
viduums oft hintereinander infolge von besonderen Umstanden 
denselben ,Veg verfolgen, so befestigt sich auch diesel' einzelne 
Weg del' kompliziertenLeitungsmoglichkeiten, und del' Beobachter 
kann die Antwort auf den Reiz voraussagen. Dabei ist nun wieder 
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der anfangs unsichere Weg sicher, die anfangs intellektuelle Hand
lung sekundar-instinktiv, d. h. automatisch, geworden. Solche 
sind individuell automatische Bewegungen, Tics usw. 

Daraus ergibt sich, daB die getroffene Wahl einer Hand
lung ein vorgetauschtes Phanomen ist, das die Folge der von 
Sekunde zu Sekunde sich andernden auBeren Umstande ist. Die 
Rasseinstinkte finden ihre Erklarung in den durch die 
Entwickelung fixierten, nicht veranderbaren Refiexbogen. Dagegen 
sind die durch Gewohnung gebahnten sekundar instinktmaBig ge
wordenen Handlungen individuell erworbene Reaktionsweisen. 

Das Wort Instinkt hat also einen prazisen Sinn und darf 
keineswegs in der alten Au££assung gebraucht werden, n~ch der 
der Mensch selbstbewuBt, intelligent, das Tier aber instinktmaBig 
handelt. Manche meinen, daB der Instinkt ein unbewuBt zweck
maBig organisiertes Handeln der Tiere ist. Ein einzelliges Wesen 
solI unbewuBt instinktmaBig zum blauen Licht wandern, weil dies 
nutzlich fur dasselbe ist; wurde der Weg aber in schadlicher 
Richtung fiihren, so wurde es davon abgehalten. Da aber augen
scheinlich solche Schadlichkeiten nicht immer vermieden werden, 
ist diese Au££assung unmoglich: z. B. fiiegt der Schmetterling 
instinktmaBig in die Flamme, in der er verbrennt. 

Le Dantec versucht in seinem Werke die durch Arbeit 
entstandene Assimilation, also die Verbesserung der Leitungswege, 
zur bildenden Kraft des N ervensystems zu stempeln und trifft 
sich dabei mit den Ansichten Ramon y C aj al. Die geistige 
Arbeit bedingt eine vermehrte Assimilation der Zelle, vermehrt 
und verbessert also ihre Verastelungen. Erziehung und geistige 
Arbeit tragen also zum Aufbau und zur Verbesserung des Ge
hirns bei. 

Wir konnen nun auf die Frage des SelbstbewuBtseins uber
gehen. Wir wissen aus Erfahrung, daB wir ein Bewu13tsein des 
lchs, d.h. ein SelbstbewuBtsein, besitzen. Die Gesamtheit un serer 
Sinneseindrucke bringt die Ichempfindung hervor und aus dieser 
gelangen wir durch eine Folgerung zur Kenntnis des lch
begriffes, d. h. zum SelbstbewuBtsein. Ob aber eine Amobe 
dieses Bewu13tsein hat, ist kaum zu entscheiden. Le Dantec 
und andere Forscher meinen, daB das BewuBtsein ein Epiphanomen 
sei, das die LebensauBerungen begleitet. Le Dantec glaubt, 
daB dieses Epiphiinomen ein unbeteiligter Zeuge der Handlungen 
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ist, d. h. es macht bei einer Handlung keinen Unterschied, ob sie 
bewuBt oder unbewuBt ablauft. Es gibt Philosophen, die zu jeder 
Bewegung ein BewuBtsein annehmen, und diese kommen dann 
so weit, daB sie aus der Bewegung des Weltalls auf ein vVeltall
BewuBtsein schlieBen. 

Auch iiber das SelbstbewuBtsein auf der niedrigsten Stufe 
der organischen Welt und im anorganischen Leben sind die An
sichten von Le Dantec 1 ) bemerkenswert. Dieser vortreffliche 
Denker geht bei der Beurteilung dieser Frage davon aus, daB 
die mehrzelligen Wesen eine Gruppe von einzelligen Wesen sind, 
dessen hochste Entwicklung der Mensch darstellt. Diese Reihe 
von den niedersten Wesen zum Menschen ist in ihrer onto
genetischen Folge nicht unterbrechbar, um so weniger, als der 
Mensch selbst auch aus einem einzelligen \iVesen, aus der Keim
zelle, entstanden ist. Die mehrzelligen Wesen miissen denselben 
Gesetzen unterstehen wie die einzelligen, aus denen sie gebildet sind. 

Das SelbstbewuBtsein ist eben das Epiphanomen bei der 
Funktion des Nervensystems und ist aus den einzelnen Epi
phanomenen der Nervenzellen, der Neuronen, zusammengesetzt. 
Das Neuron ist ein einzelliges Organ, das einem einzelligen Wesen 
(einer Plastide) chemisch-physikalisch gleichwertig ist. Von 
Hypothese zu Hypothese fortschreitend, kommt nun Le Dantec 
zu der Auffassung, daB die LebensauBerung der einzelligen 
Plastide ebenso wie die des Neurons von einem Epiphanomen 
begleitet ist. Da aber die Plastide homogen ist, miissen ihre 
einzelnen Molekiile dieselben Eigenschaften haben wie die ganze 
Plastide; jedes Molekiil muB also ein Epiphanomen besitzen. 

Diese Epiphanomene samtlicher Molekiile einer Plastide geben 
ein Gesamtepiphanomen. Da die Molekiile aus Atomen bestehen, 
kommen wir zur Hypothese der Atomepiphanomene. Le Dantec 
macht auch den Versuch, die Epiphanomene in eine chemische 
Gleichung einzuordnen. Er gibt ihnen als Zeichen den griechischen 
Buchstaben cp. So entsteht die Gleichung: 

cp (HOI) = cp (H) + cp (01). 

"Bei den chemischen Reaktionen zwischen den Molekiilen 
der verschiedenen Substanzen variiert die Totalsumme cp, die 

') Le Dantec, Le detenninisme biologique et la personalite con
sciente. Paris, Alcan, 1897. 
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im Spiele ist, nicht; infolge der Reaktion tritt aber eine Anderung 
in der Gruppierung der Atome ein, es andcrn sich die molekularen tp. 

Diese Veranderung des tp eines bestimmten Molekiils ware, wenn 
ich mich so ausdriicken darf, das molekulare Gefiihl der 
Reaktion. " 

Wahrend die tp der Atome in den Molekiilen addiert sind, 
ist eine Addition der benachbarten Molekularepiphanomene nicht 
wahrscheinlich, da keine Kohasion unter ihnen besteht. Ein 
wichtiger Unterschied zwischen der chemischen Reaktion einer 
Plastide und einer anorganischen Substanz liegt darin, daB die 
Plastide immer in ihrer ganzen zusammenhangenden Masse eine 
charakteristische chemische Reaktion gibt, Teile einer Plastide 
aber nicht, da ein abgetrennterTeil der Plastide ohne Kern zugrunde 
geht. Die kleinsten zerteilten Teile einer l'ohen Substanz abel' 
geben die Reaktion ebenso wie ein groBel'er Teil. Die einzelnen 
Teile der Plastide haben also eine besondere Kohasion. 

Daraus kann ein wichtiger SchluB gezogen werden. 1m Sande 
sind die Molekiilen und deren tp von einandel' getl'ennt, da sie 
keine Kohasion haben; in der Plastide sind sie infolge del' ge
nannten besonderen Kohasion aneinandel' gebunden. Hiel' kann 
sich ein Gesamt-<p bilden, dort nicht. Somit sind die Atom-<p
Teile jedes anderen Atoms von den tp-Teilen einel' Plastide grund
verschieden. 

tp ist eine Eigenschaft der Substanz; die aber nul' als Begleit
phanomen der Bewegung, d. h. der chemischen Reaktion, zutage 
tritt. Hier stehen wir wieder vor einem wichtigen Unterschiede 
zwischen del' ungeformten Substanz und der Plastide. Die rohe 
Substanz verandert sich namlich wahl'end der chemischen Reaktion, 
sie wird zu einer anderen Substanz, die von nun an eine andere 
chemische Reaktion geben wird. Diese andere Reaktion bl'ingt 
ein andel'es tp mit sich. Das <p zeigt sich also nur bei der Reaktion 
und ist zugrunde gegangen, nachdem das neue tp aufgetreten ist. 
Bei der Plastide verhalt sich dies anders. Sie andert ihre chemische 
Zusammensetzung wahrend del' Reaktion nicht, ihl' tp erfahrt des
halb keine Veranderung. AuBerdem ist abel' die Reaktion del' 
Plastide, die zu einer ununterbl'ochenen Assimilation fiihrt, eine 
fortdauernde. Das <p der Plastide ist also auch fortdauernd. So 
wird die Plastide Tragerin eines kontinuierlichen Epiphiinomens, 
das die elementare Erinnerung moglich macht. 
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Gehen wir nun yom einzelligen Wesen zum plurizelluliiren 
liber, so mlissen wir uns erinnern, daB die Molekularepiphiinomene 
einer Plastide dadurch zu ihrem Gesamtepiphiinomen wird, daB 
ihre einzelnen Bestandteile homogen und voneinander nicht ge
trennt sind. 1m plurizelluliiren Wesen konnen die Epiphiinomene 
der einzelnen Zellen nicht immer addiert werden. So ist z. B. 
bei den Zellen der Pflanzen die durch dicke Zellenmauern von
einander abgesondert sind, eine Addierung nicht moglich. Auch 
fUr die einzelnen Zellen des Menschen ist sie im allgemeinen nicht 
moglich. Eine Addition der Zellenepiphiinomene kann aber dort 
angenommen werden, wo diese Zellen gegenseitig aufeinander ein
wirken. Das ist der Fall zwischen den einzelnen Zellen, d. h. 
Neuronen, des Nervensystems und zwischen einem Neuron und 
der mit ihm verbundenen OrganzeIle, in die der Ausliiufer der 
Nervenzelle in das Organ hineindringt. Aus diesen einzelnen 
Zellenepiphiinomenen (rp) entsteht das addierte Epiphiinomen (cD) 
des Menschen, das SelbstbewuBtsein des Menschen. 

In der Zeit entstehen veriinderbare (cD) Gesamtepiphiinomene, 
welche am selben Menschen fest aneinander gebunden sind und 
die Fortdauer des SelbstbewuBtseins bedingen. 

Damit beschlieBe ich den skizzenhaften Auszug aus dem 
Buche von Le Dantec. Gar manches von seinem Inhalte, 
besonders Detailfragen, sind der Klirze zum Opfer gefallen. Viel
leicht ist es mir aber doch gelungen, Ihnen klarzulegen, daB aIle 
Handlunger;t des Menschen physikal-chemischen Gesetzen ge
horchen. 

Fassen wir nun die Ergebnisse des heutigen Vortrages zu
sammen: Wir wollten die Bedingungen der Handlungen kennen 
lernen und suchten Analogien bei den Bewegungen in der an
organischen Natur. Das Recht zu solchen Analogieschliissen 
haben wir darin gefunden, daB wir keine Grenzen zwischen der 
lebenden und der toten Welt ziehen konnten. Somit konnten 
die zwei Lebensarten zusammengefaBt werden und das Leben 
im Sinne von Le Dantec als eine physikalisch-chemische 
Reaktion definiert werden. Zum Beweise fUr die Richtigkeit 
dieser Auffassung haben wir angefUhrt, daB zwischen organischen 
und anorganischen Substanzen keine wichtige chemische Grenze 
gezogen werden kann, da das Organische aus dem Anorganischen 
entsteht. Die rohen Substanzen konnen auch organisiert sein, 
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wofiir der Kristall ein Beispiel ist. Wir haben auch die kiinst
lichen Zellbilder und Gewachse von Leduc erwalmt. 

Die biomechanischen Gesetze halten wir fiir iiberfliissig und 
denken, daB auch die sogenannten psychischen Erscheinungen 
auf physikalisch-chemische Gesetze zuriickzufiihren sind. 

Weiter sind wir auf die Bewegungen in del' anorganischen 
Welt, dann auf die Taxisbewegungen del' Pflanzen, Tiere und 
Menschen iibergegangen. Wir haben auch die Werkzeuge dieser 
Bewegungen kennen gelernt, die ein menschlichen Nervensystem 
ihre hochste Entwicklung gefunden haben. 

Wir haben uns auch mit dem Gedankengange del' Tiere und 
des Menschen beschaftigt und die Unterschiede zwischen den 
beiden studiert. Wir sprachen noeh iiber die instinktmi:iBigen 
und intellektuellen Handlungen und kamen zu dem Sehlusse, 
daB das BewuBtsein im Epiphanomen sei. 

Die Epiphanomene, die die Funktion des mensehlichen 
Nervensystems begleiten, sind naeh Le Dan tee aus den ein
zelnen Epiphanomenen del' Neuronen zusammengesetzt. Das 
Epiphanomen eines Neurons kann wieder auf die einzelnen Epi
phanomene seiner Molekiile und Atome zuriiekgefiihrt werden. 

Dabei ist erortert worden, daB die einzelnen Teile del' Plastide 
eine spezielle Kohasion besitzen, infolgederen ihre Atomepi
phanomene zu Gesamtepiphanomenen summiert werden, wahrend 
bei den rohen Substanzen diese Kohasion nieht existiert und 
damit keine Summierung ihrer Atomenepiphanomene eintreten 
kann. In dem plurizellularen Wesen konnen nur die voneinander 
nicht getrennten Zellen Gesamtepiphanomene bilden, wie die 
Neuronen untereinander und mit den an sie gebundenen Organ
zellen. Dieses Gesamtepiphanomen des Mensehen ist das Be
wuBtsein, das also yom BewuBtsein des Atoms sehr verschieden ist. 

Die naehste Vorlesung wird den vVeg beleuehten, den del' 
Reiz durehlauft, bis die Handlung des Menschen erfolgt. 



Dritte Vorlesung. 

Riickblick auf die vorige Vorlesung. - Die Aufgabe der heutigen Vor
lesung. - Del' Weg vom Reize bis zur Handlung beim Menschen. - Die 
Macht des Gefiihls und des Denkens auf die Handlung. - Die Sinnes
organe. - Die Leitung des Sinneseindruckes bis zum Gehirn. - Der Ge
fiihlston, die Stimmung. - Del' Gefiihlston als Determinant des Handelns. 
- Die Auswahl del' Sinneseindriicke mit Hille del' Aufmerksamkeit. -
Die elementare Aufmerksamkeit in der anorganischen Welt als physikalisch
chemische Eigenschaft. - Personliche Differenzen des Gefiihlstons. - Die 
individuelle Auswahl del' Erinnenmgsbilder. - Ubung und Ermiidung. -
Das Gefiihl. - Del' Affeld. - 1hre korperlichen Begleitsymptome. -
Das Gefiihl als Leiter des Denkens. - Assoziation. - Abstrakte 
und Sammelbegriffe. - Neue Gedanken sind immer Analogieschliisse. -
Die Kritik. - Assoziiertes Denken und Assoziation ohue Denken. - Das 
Verhaltnis des lchs zum Gegenstande des Denkens - Seele und Wille 
sind iiberfliissige W orte. - Die Philosophie des heiligen Augustins. - Die 
Bewegungsbahn. - Zusammenfassung. - Gegenstand der naehsten 

Vorlesung. 

Meine Herren! leh habe im letzten V ortrage den Weg des 
auBeren Reizes zur Bewegung, zur Handlung gesueht und dabei 
Analogien zwischen organiseher und anorganiseher Welt gefunden. 
Der Ausgangspunkt war die Definition des Lebens als physikaliseh
ehemisehe Reaktion. Ieh denke, Ihnen gezeigt zu haben, daB das 
Verstandnis aller Lebenserseheinungen von physikaliseh-ehemisehen 
Gesetzen ausgehen muB. leh habe dann die Bewegungen der 
anorganisehen Welt, die Taxisbewegungen der Pflanzen und der 
Tierwelt und des Mensehen untersueht. Dann bin ieh auf das 
Denken und auf das SelbstbewuBtsein und ihre Untersehiede auf 
den versehiedenen Stufen der Organisation iibergegangen. leh 
habe den Epiphanomeneharakter des BewuBtseins naeh Le 
Dantee behandelt und seine Ansiehten iiber die Molekular
und Atomepiphanomene besproehen. 

Heute werden wir den Reflexweg der Taxisbewegung am 
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normalen Menschen kennen lernen. Ieh werde Ihnen davon in 
aller Kiirze nur das sagen, was zum Verstandnis des Zusammen
hanges von Charakter und N ervositat unumganglich notwendig 
ist. Wollte ich diese Fragen im ganzen Umfange erledigen, miiBte 
ieh Ihnen eine ganze Psyehologie vortragen, was zu weit vom 
Z~ele wegfiihren wiirde. Denjenigen von Ihnen, die tiefere Kennt
nisse erwerben wollen, empfehle ich als Einfiihrung das kurze 
Buch von Ebbinghaus 1), dann das Werk von Wundt 2). 
Vieles Gute ist auch in den Biichern von Bleuler :l) und 
Sommer 4) enthalten, obwohl ihr Gebiet beschrankter ist. 

1m folgenden habe ieh viel aus dem ersten dieser Biicher 
iibernommen, ohne daB ich in allen Einzelheiten mit ihm iiber
einstimmen wiirde. Ich habe auBerdem Erfahrungen iiber indi
viduelle Unterschiede in dies em Reflexbogen angeschlossen. 

Der 'Veg, der vom Sinneseindruck zur Bewegung, zur Hand
lung fiihrL kann in mehrere Abschnitte eingeteilt werden, ohne 
daB die Grenzen dieser Teile scharf voneinander getrelmt werden 
konnten. Am besten konnen die einleitende und die ausleitende 
Bahn mit ihren einzelnen Stationen voneinander getrennt werden. 
Die zentrale Arb eit , die Aufarbeitung des Sinneseindruckes, die 
Bestimmung und Ausiibung der Antwort, sind dagegen so eng 
verbunden, daB sie kaum auseinanderzuhalten sind. 

Der Reflexweg hat also 3 wichtige Teile: 
1. Die Aufnahme und Einfiihrung des Reizes. 
2. Die Aufarbeitung des Reizes und die Bestimmung der 

Antwort. 
3. Die Ausfiihrung des Reizes und die Ausiibung der Be

wegung. 

Sie wissen, meine Herren, daB der Reiz von den peripherischen 
Sinnesorganen aufgenommen wird. Die Aufnahme ist der Sinnes
eindruck. Das ist die erste Station. Der Sinneseindruek wird 
aueh Empfindung oder Gefiihl genannt; doch soUte letzterer Aus
druek nieht in diesem Sinne verwendet werden, da wir darunter 
etwas anderes verstehen werden. Die Tast-, die Kalte-, Warme-

1) Ebbinghaus, Abrif3 der Psychologie. 2. Ausg. Leipzig 1910. 
2) Wundt, Grundrif3 der Psychologie. 
3) Bleuler, Affektivitat, Suggestibilitat, Paranoia. Halle 1906. 
I) Sommer, Familienforschung und Vererbungslehre. Leipzig 1907. 
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und Schmerzempfindungen haben ihre Aufnahmeapparate in der 
Haut. Die Aufnahme der tiefen Empfindungen geschieht in den 
Muskeln, in den Gelenken und in den Knochen. Die Aufnahme
stationen der Viszeralempfindungen liegen in den Eingeweiden. 
Der Gleichgewichtssinn wird vom Labyrinth aus reguliert. Die 
Sinneswerkzeuge des Sehens, des Harens, des Geschmackes und 
des Geruches sind allgemein bekannt. Der Sinneseindruck gelangt 
dann auf dem Wege des sensiblen Nerven ins Zentrum, nach
dem er durch mehrere Zellen, Neurone, hindurchgegangen ist, die 
mit ihren AusHiufern, den Protoplasmafortsatzen, den Reiz 
nach innen leiten. So geht z. B. die Leitung der Tastempfindung 
des Rumpfes und der Extremitaten wahrscheinlich durch drei 
Zellen. Die erste ist die Spinalganglionzelle, die neben dem Riicken
marke sitzt, dessen periphere Auslaufer den Reiz bis zur 
Zelle fiihren, wahrend ihn von dort der zentrale Fortsatz auf dem 
Weg iiber die Hinterwurzeln ins Riickenmark und von dort in 
die Medulla oblongata weiterleitet. Hier liegt die zweite sensible 
Zelle, deren Fasern wahrscheinlich im roten Kern enden. Von 
hier leitet eine dritte Zelle den Reiz zur Gehirnrinde. Die Organi
sation der sensiblen Kopfnerven ist nicht ganz bekannt; sie diirfte 
im allgemeinen ahnlich sein. 

Die Sinneseindriicke gelangen nicht einzeln zur Aufnahme. 
Die Zunge nimmt den Geschmackseindruck nicht allein auf, 
sondern zusammen mit den anderen Eigenschaften der Speise, z. B. 
ihrer Temperatur, ihrem Geruche, ihrer Konsistenz. Auch die 
Empfindung der Kalte kann nicht allein fiir sich zustande kommen, 
sondern nur im Zusammenhang z. B. mit der Luft oder mit einem 
kalten Metallgegenstande, dessen andere Eigenschaften durch die 
Tastempfindung oder durch das Sehen aufgenommen werden. 
J eder Sinneseindruck kommt also, an einen Gegenstand gebunden, 
mit dessen anderen Eigenschaften zugleich zur Aufnahme. Diese 
Gegenstande nehmen aber auch einen Platz im Raume ein, d. h. sie 
stehen nicht allein im leeren Raume, sondern sind von anderen 
Gegenstanden umgeben. AuGerdem geschieht jede Aufnahme in 
einer gewissen Zeit, die Eindriicke folgen einander. .Teder Sinnes
eindruck erscheint uns also in einem Raume mit einem Gegen
stande und einer Zeit verbunden. 

Nehmen wir nun denselben Sinneseindruck zum zweiten Male 
auf, so sind wir schon im Besitze der friiheren Erfahrungen. Dann 
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",issen wir schon, daB der gehorte Ton von einer Geige oder von 
einer Orgel kommt, da wir den friiheren Eindruck in Gedanken 
mit dem betreffenden Instrumente verbunden haben. 

Die Erfahrung unterstiitzt uns auch, die Form und 
den Platz, den ein Gegenstand einnimmt, zu erkennen. Dazu 
geniigt nicht der erste Anblick, der nur die Form und die Farbe 
verrat. Haben wir nun den Gegenstand erfaBt, so wird der aus 
der Tastempfindung gewonnene Eindruck mit dem Bilde des 
Gegenstandes verbunden. Von nun an werden beide miteinander 
als Erinnerungsbild erscheinen und uns unterstiitzen, wenn wir 
den Gegenstand nochmals sehen. Auch bei der Beurteilung vom 
Verhaltnisse des Raumes und vom Verhaltnisse zu anderen Ge
genstanden ist Erfahrung notwendig. Die Entfernung schatzen 
wir mit der Tastempfindung ab, oder, wenn sie groBer ist, indem 
wir sie mit Schritten abmessen. Die Augenbewegungen konnen 
uns dabei hel£en. Wir messen Hohe und Entfernung mit der 
Abschatzung der GroBe der notwendigen Augenbewegung. 

Die Sinnesorgane erkennen nicht nur die Art der Eindriicke, 
sondern sie messen auch ihre Intensitat, die bis zu einem gewissen 
Grade mit der Intensitat der Wirkung im Zusammenhang steht. 

Die Empfindungen werden aber nicht nur als solche einfach 
zugefiihrt und aufgenommen. Ihre Aufarbeitung im Zentrum, 
dieApperzeption, steht iiber der einfachenAufnahme als besondere 
Funktion. Das Gehirn erfahrt namlich nicht nur die Summe 
der Eindriicke, sondern es fiihrt selbst eine Arbeit aus, indem es 
die Eindriicke ordnet. Diese Ordnung besteht hauptsachlich darin, 
daB der neue Sinneseindruck mit den friiheren verglichen wird, 
wobei die Erinnerung, die Aufmerksamkeit und die Ubung zu 
Hille kommen. Bei diesem Ordnen fallen einzelne Eindriicke 
aus, andere dagegen bekommen einen erhohten Wert. In die 
neuen Eindriicke gehen Bestandteile alIer Erinnerungen iiber. 
Diese Ordnung besteht ferner auch darin, daB das Gehirn die
Bestandteile der einzelnen Empfindungen zusammenfiigt und Be
griffe daraus bildet, oder auch die zusammengehorenden Ziige 
vereinigt und die nicht zusammengehorenden voneinander trennt. 
Die Sinneseindriicke an einem Menschen z. B. bestehen in einer 
Nase, Ohren, einem Mund usw., ihrer Gestalt und ihrer Farbe; 
die Auffassung im Zentrum erkennt aber ein Individuum als solches, 
ob es als Zeichnung, als Karrikatur, als viel£arbiges Bild oder 
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als Statue odeI' als das lebende Original VOl' uns steht. Die im 
Gehirne so entstehenden Begriffe leben oft ihr eigenes Leben. 

Die Sinneseindriicke verlieren sich nicht nach ihrer Aufnahme 
ins Gehirn. Wir sind imstande, das Bild der Eindriicke wieder 
vor unsere Augen zu stellen, wenn del' Eindruck selbst schon 
voriiber ist. Die so erzeugte Vorstellung hat natiirlich nicht die
selbe Lebhaftigkeit wie del' Sinneseindruck selbst, da wir ja sonst 
beide verwechseln miiBten. Del' Unterschied besteht hauptsachlich 
darin, daB die einzelnen Teile des Biides weniger rein sind. Aber 
auch die Phantasie wirkt bei der Vorstellung von alten Eindriicken 
mit und fiihrt unrichtige Bestandteile fiir die verwischten ein, 
wodurch Verfaischungen entstehen. Diese nachtragliche Umge
staltung steht mit dem Charakter des Menschen in engem Zu
sammenhange. Wenn Erinnerungsbilder ihre erste Lebhaftigkeit 
behalten, so entstehen die Halluzinationen und Visionen. 

Die Erinnerungsbilder und die Begriffe sind in gewissen Zell
anhaufungen del' Gehirnrinde lokalisiert und stehen durch ver
astelte ZellausIaufer miteinander in Verbindung. 

Die Sinneseindriicke erhalten, ins Gehirn gelangt, einen 
gewissen Gefiihiston, ein Lustgefiihl, wenn sie angenehm, ein 
Unlustgefiihl, wenn sie unangenehm sind. Diesel' Gefiihlston zeigt 
uns an, ob die Empfindung angenehm odeI' unangenehm war. 
Die einzelnen Empfindungen haben zwar im allgemeinen ihren 
zugehorigen Gefiihlston, was abel' nicht bedeutet, daB dieselbe 
Empfindung bei allen Menschen dasselbe Lust- odeI' Unlustgefiihl 
hervorrufen muB. So ist die Schmerzempfindung fast immer mit 
Uniustgefiihi verbunden; es kann abel' ausnahmsweise vorkommen, 
daB dieses Unlustgefiihl von anderen Gefiihien paralysiert wird 
(z. B. bei einem Martyrer). Andererseits kann del' Zusammenhang 
zwischen Eindruck und Gefiihlston derart gelockert werden, daB 
er aus dem BewuBtsein schwindet. So ist es jederman bekannt, 
daB ein Eindruck mit unangenehmem Gefiihlston uns einen ganzen 
Tag verderben kann, ohne daB man fortwahrend an den unan
genehmen Eindruck denken miiBte. Ein solcher Gefiihlston, del' 
vom Eindrucke sozusagen Iosgelost weiter lebt, wird Stimmung 
genannt. 1st' nun einmal eine gewisse Stimmung gegeben, so 
kann sie bewirken, daB die spateI' kommenden Eindriicke, denselben 
Gefiihiston bekommen, del' in del' Stimmung schon vorhanden 
ist. Wir haben alle an uns selbst bemerkt, daB man bei guter 
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Laune weniger gegen unlustbetonte Eindriicke empfindlich ist, 
in schlechter Stimmung aber weniger Sinn fiir angenehme Ein
driicke hat. Diese Stimmung hangt nicht nur von der Summe 
der einzelnen Eindriicke ab, sie ist auch individuell verschieden. 
Es gibt Menschen, die im allgemeinen mehr £iir lustbetonte, und 
andere die eher £iir unlustbetonte Eindriicke eine spezielle 
Empfindlichkeit oder A£finitat besitzen. 

Diejenigen aber, die das Lust- und Unlustgefiihl fiir ein 
richtig arbeitendes Schutzmittel gegen Gefahren halten, sind leider 
im groBten Irrtume, da lustbetonte Empfindungen keineswegs 
immer niitzlich, unlustbetonte immer schadlich sind. Hinter 
dieser Auffassung steckt ein teleologischer Gedanke, der die lust
betonten Empfindungen als zweckmaBig stempeln will. Eine 
solche ZweckmaBigkeit gibt es in der Natur iiberhaupt nicht und 
noch weniger in diesem Punlde. Fest steht, daB diejenigen, bei 
denen die ihnen schadlichen Eindriicke lustbetonte Empfindungen 
auslOsen, auf der Suche nach ihnen zugrunde gehcn miissen oder 
wenigstens Schaden dabei leiden. Nur so ist es verstandlich, wie 
jemand seinen Vergniigungen zum Opfer fallen kann. Nur so ist 
es verstandlich, daB es kaum Manner gibt, die sich nicht bei der 
Suche nach GenuB der schwersten Infektion ausgesetzt haben, 
obwohl ihnen die Tragweite ihrer Handlungsweise bekannt war. 
Wenn jemand auf diesen Einwand damit antwortet, daB das 
Aufsuchen der lustbetonten Empfindung niitzlich ist, die weiteren 
Folgen davon aber nicht in Betracht zu ziehen seien, so mochte 
ich wohl fragen, welcher Nutzen in dem angefiihrten Fall groB 
genug ware, um die spateren bosen Folgen auizuwiegen. Eine 
solche Auffassung ist zwar eine unerlaubte Umgehung der Frage, 
aber auch der momentane Nutzen ist eine irrtiimliche Fiktion, 
£iir die nicht der Versuch eines Beweises gemacht wird. 

Die wichtigste Station auf dem Wege zur Hand
lung ist eben der Gefiihlston, der zur Empfindung 
gehort. Hier Iiegt die Kraft, die un sere Hand
lungen bestimmt. Verniinftige Gedanken und trefl'ende 
Argumente haben im allgemeinen einen viel geringeren 
EinfluB auf unsere Handlungen. Hier ist natiirlich nicht 
nur von dem Gefiihlstone die Rede, der direkt von der 
Empfindung beim Sinneseindrucke gegeben ist, sondern auch 
von jenen Ge£iihlstonen, die unsere Handlungen begleiten, und 
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darum besonders wichtig sind, weil sie bei der Wiederholung einer 
Tat vorauszusehen sind; d. h. vor der Wiederholung einer Hand
lung taucht nicht nur die Erinnerung an die Handlung, sondern 
auch der mit ihr verkniip£te Gefiihlston wieder auf. Auch andere 
Erinnerungsbilder, die damit verkniip£t sind, und die aus ihnen 
gezogenen Schliisse konnen mit ihrem Ge£iihlstone einen EinfluB 
ausiiben, wie z. B. die Stimmung. Diese verschiedenen Ge£iihls
tone konnen einander widersprechen, und die starkeren bleiben 
Sieger. So kann z. B. die Furcht vor spateren Folgen unlust
betont wirken und die lustbetonte Empfindung unmoglich machen. 

Die vorausgesehene Lustbetonung von Handlungen und mit 
ihnen verbundener Erinnerungen macht viele zusammengesetzen 
Erscheinungen verstandlich, bei denen Erklarungsversuche bis 
jetzt miBgliickt sind. Hierher gehoren die hochsten Gehirn
£unktionen, z. B. der Drang zur wissenscha£tlichen Arbeit oder 
die Selbstau£op£erung. 

Diese Erscheinungen sind bis jetzt teils utilitaristisch, d. h. 
yom Standpunkte der Niitzlichkeit, oder mit dem kategorischen 
Imperativ oder mit einem ganz unklaren Begriff des Instinktes 
begriindet worden. Man sprach sogar von einem wissenscha£t
lichen Instinkte, von einem miitterlichen oder kindlichen Instinkte. 
Aile diese Vorgange konnen viel besser durch die Lustbetonung 
motiviert werden, die sich auch auBer dem Nutzen an eine Tat 
anschlieBt. Diese Lustbetonung ist bei der wissenscha£tlichen 
Arbeit die Freude, die die Arbeit selbst mit sich bringt, wenn man 
dafiir emp£anglich ist. Die Au£op£erung ist eine gar seltene Sache. 
Die Eltern konnen ihren Kindern gegeniiber, die sich liebenden 
Lebensge£ahrten gegeneinander au£op£ernd sein. Dasselbe kann 
vielieicht unter der Macht einer Suggestion z. B. beim Soldaten, 
oder beim Miirtyrer, vorkommen. In den ersten Fallen bringt 
das Gliick anderer einen lustbetonteren Affekt mit sich als das 
eigene W ohi. 1m letzteren FaIle kann eine lustbetonte Vorstellung 
mit einem starken suggerierten lustbetonten Affekte verbunde 
sein. 

1ch habe schon dariiber gesprochen, wie wichtig die individu
ellen Unterschiede sind. Wie der in einer Salzlosung sich bildende 
Kristail aus dem Wasser das ihm gleiche Salz auswahlt und an 
sich zieht; wie die Amobe die ihr chemisch entsprechende N ahrung 
au£nimmt: so wiihlt der zu einem bestimmten Gefiihlston neigende 
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Mensch aus der Fiille der auf ihn eindringenden Sinneseindriicke 
diejenigen aus, die mit seinem Charakter zusammenstimmen, urn 
die unbeachtet zu lassen, die ihm fremd sind. Da arbeitet jenet 
Teil der Individualitiit, der vom Charakter der Ahnen herriihrt, 
der aber auch vom Individuum selbst auf Grund seiner Erfah
rungen aufgebaut wird. Wir diirfen aber nicht vergessen, daB 
von diesen Erfahrungen jene mehr Macht haben, die der Mensch 
seinem Charakter gemiiB selbst auswiihlt. So miissen die Erfah
rungen den vererbten Charakter stiirken, sie konnen ihn gewiB 
kaum abiindern. Je bestimmter der Charakter ist, desto mehr 
gilt diese Regel; wiihrend die iiuBeren Einwirkungen auf die 
schwankenden Charaktere vielleicht eher einen EinfluB haben 
konnen. 

Die Fiihigkeit, mit der man gewisse Sinneseindriicke auswiihlt, 
ist die Aufmerksamkeit. 

In diesem Sinne kann ein gewisser Grad von Elementar
Aufmerksamkeit auch im anorganischen Leben beobachtet werden. 
Eine rohe Substanz kann z. B. von den auf sie fallenden Licht
strahlen einzehle auswiihlen und verschlingen, andere zuriickwerfen. 
Die Pflanzen und manche Tiere wenden sich zum Licht; andere 
Tiere gehorchen der Schwerkraft. Alle miissen infolge ihrer inneren 
Struktur den Reizen gehorchen, fiir die sie empfindlich sind, fiir 
die sie Aufmerksamkeit besitzen. Da diese Empfindlichkeit eine 
physikalisch-chemtsche Eigenschaft ist, muB auch die Aufmerk
samkeit eine physikalisch-chemische Grundlage haben. Die niederen 
Organismen unterscheiden sich dadurch von den hoheren, daB 
bei ihnen innerhalb einer Hasse wenig oder keine individuellen 
Unterschiede bestehen, wiihrend bei den hoheren Lebewesen unter 
den einzelnen Individuen derselben Rasse groBere Unterschiede 
moglich sind. 

Das Wort Aufmerksamkeit darf man nicht in dem Sinne 
miBverstehen, als ob das Individuum sie frei nach der einen oder 
anderen Seite wenden konnte, denn auch hier walten die Taxis
gesetze. Man kann sagen, daB der Reiz ebenso das Individuum 
wiihlt wie das Individuum den Reiz. Das Individuum kommt -
urn ein Wort zu gebrauchen - mit einer Affinitiit fiir gewisse 
Reize zur Welt, und der Reiz benutzt diese Affinitiit. 

Neben dieser Auswahl ist natiirlich niemand gegen gegen
teilige Reize giinzlich unempfindlich. Wenn z. B. nacheinander 
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nur einerlei, im giinst.igen FaIle lust.betonte, Reize einwirken, muB 
auch bei dem, der im allgemeinen eine Affinitat fiir unlustbetonte 
Gefiihle hat, eine lustbetonte Stimmung eintreten, ebensowenig, 
wie peinliche Eindriieke ganz spurlos an dem voriibergehen, 
der im allgemeinen fiir lustbetonte Gefiihle empfanglieh ist. 

leh habe gesagt, daB aIle Eindriieke im Raume und in der 
Zeit mit anderen Eindriieken und aueh mit den dazu gehorenden 
V orstellungen verbunden sind, und daB wir sie aIle neu erleben 
konnen, wenn nur einer der Eindriieke oder Vorstellungen in der 
Erinnerung auftaueht. Es tauehen aber nieht aIle Erinnerungs
bilder und V orstellungen gleich auf; denn aueh hier trifft der 
Gefiihlston mit Hil£e der Aufmerksamkeit eine Wahl. Die Mehr
zahl der Mensehen kehrt sieh aueh wissentlieh den angenehmen 
Erinnerungen zu und wendet die Aufmerksamkeit von den un
angenehmen abo Wie man die Hand von del' Flamme sofort 
zuriiekzieht, wenn man sieh den Finger verbrannt hat, so ent
reiBen wir unsere Gedanken dem Bereiehe der sehmerzliehen V or
stellungen. 'Vir geben uns Miihe, die unangenehmen Erinnerungen 
zu vergessen, und verwenden aueh oft unsere Miihe darauf, an
genehme Eindriieke in uns neu au£leben zu lassen, wodureh wir 
noeh einmal ihren angenehmen Gefiihlston genie Ben konnen. Die 
wissentliehe Aussehaltung erleiehtert das Abklingen der un an
genehmen Erinnerungen, wahrend jedesmal, WeIm wir eine an
genehme Erinnerung in unserem Gedaehtnisse waehrufen, ihr 
Haften in unserem Inneren verstarkt wird. 

Aueh hier ist del' Charakter und die allgemeine Stimmung 
wieht.ig. Es gibt Leute, die anders empfinden. So ist Z. B. die Klage 
einer nervosen jungen Frau verstandlieh, die mir erzahlte, daB sie 
nieht unter nur einem unangenehmen Erlebnis, daB sie trifft, 
leidet, sondern daB dieser Eindruek aIle friiher erlebten Unan
nehmliehkeiten in der Erinnerung wieder waehruft, so daB sie 
aIle der Reihe naeh durehdenken muB. Sie fiihlt einen wahren 
Zwang in sieh, del' sie nieht eher ruhen laBt, als bis sie in Ge
danken aIle Leiden sorgfaltig zusammengestellt hat, die sie erlitten 
hat. Sie sagt: ,,leh muB an meinen sehmerzlichen Erinnerungen 
wie an einem wehen Zahne bohren." 

Es ist natiirlieh, daB die Erinnerungsbilder del' kurz vorher
gehenden Zeit lebhafter sind und leiehter erwaehen. Sie haben 
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daher auf die allgemeine Stimmung auch einen groBeren EinfluB. 
Wiederholt sich ein Eindruck nie, so muB er allmahlich verbleichen. 
Das ist der Mechanismus des Vergessens. Das Bild eines ver
storbenen Familienmitgliedes steht nie mehr lebendig VOl' uns, 
nul' seine Erinnerung erwacht zu Zeiten. Auch diese wird von 
neuen Bildern unterdriickt und wird umso unklarer, je seltener 
sie auftaucht. Bald ist hier und dort ein Zug verwischt, und am 
Ende nehmen wir mit Betriibnis war, das wir das Bild des Ver
storbenen nicht mehr klar sehen. 

Das ist eine fiir uns aile gemeinsame Eigenschaft, die von 
nervosen Menschen besonders peinlich empfunden wird. lch e1'
innere mich an eine Patientin, die ich vor 12 J ahren in der Salpe
triere bei Prof. Raymond gesehen habe. Diese Frau klagte 
dariiber, daB sie das Bildnis ihres naeh Indochina versetzten 
Mannes nicht in ihrer Erinnerung wachrufen konne. 

Bei der Wiederholung derselben Eindriicke kann die Wirkung 
der Ubung oder der Ermiidung eintrete:Q.. Die Ubung verfeinert 
die Empfanglichkeit fiir kleinere Reize man bemerkt alles schneller; 
und geht auf mehr Einzelheiten ein. Das gelingt besonders in del' 
Richtung, in der uns die Aufmerksamkeit zu Hilfe kommt, wahrend 
andere Richtungen vernachlassigt werden. In diesem FaIle tritt 
del' aufgenommene Reiz nieht immer iiber die Schwelle des Be
wuBtseins. Diese Reize miissen trotzdem nicht wirkungslos 
bleiben, sondern konnen doch unbemerkt auf objektive Erschei
nungen einwirken. Aueh hier gilt die Regel, daB die Empfang
lichkeit fiir bestimm te Reize mit der Lust- odeI' Unlustbetonung des 
Charakters iibereinstimmt. 

Bei der Ermiidung erlahmt die Aufmerksamkeit, Unter
schiede werden vernaehlassigt, die Reaktion wird geringer. Aueh 
hier spielt die Affinitat zu gewissen Reizen eine gewisse Rolle. 

Aus der Lust- odeI' Unlustbetonung des Sinneseindruekes ent
stehen die Gefiihle, z. B. die Freude, die Furcht usw. Aueh bei 
den Gefiihlen sind auBer dem lnhalte des Sinneseindruekes 
aIle assoziierten Begriffe mit ihren Gefiihlsbetonungen im Spiele. 
Das Verhaltnis, in dem man zu dem Sinneseindruek steht, 
ist wichtig. Ebbinghaus sprieht von dem Ein£iihlen des 
lehs in das Objekt und dem Einfiihlen des Objekts in das lch. 

So kann z. B. der Sehmerz eines anderen mil' wehe tun, die 
Freude eines anderen mir Freude bereiten. J edenfalls spielt bei 
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diesem Schmerze der Gedanke eine Rolle, als ob mir der Schmerz 
widerfahren ware. Es entsteht bei mir das Erinnerungsbild eines 
empfundenen eigenen Schmerzes, und ich fiihle ihn. Wenn ich 
in der Zeitung von einem Eisenbahnungliick lese und dariiber 
erschrecke, so spielt dabei gewiB die Assoziation eine Rolle, daB 
mir dasselbe geschehen konnte, da ich i5fters auch dieselbe Strecke 
befahre. 

Die Gefiihle stehen in demselben Verhaltnisse zur Stimmung 
\vie die Sinneseindriicke. 

lnteressant und fiir das Verstandnis der viszeralen Symptome 
bei der Nervositat wichtig ist der Umstand, daB die Aufmerksam
keit selbst schon mit korperlichen Symptomen verbunden ist, 
z. B. UnregelmaBigkeit oder Stillstand der AtrilUng. Solche Er
scheinungen entstehen in noch hoherem Grade durch Gefiihle, 
z. B. Erroten, Erbleichen, Zittern, Herzklopfen usw. lnteressant 
ist noch, daB das BewuBtsein yom Zusammenhang des Gefiihles 
und der von ihm ausgelosten korperlichen Begleiterscheinungen 
oft nicht vorhanden ist. lch konnte das zuerst an mir selbst 
beobachten. lch habe mir einmal als Mediziner beim histologischen 
Arbeiten mit dem Rasiermesser ein Stiickchen Haut von der 
Fingerbeere abgeschnitten, wodurch eine Blutung entstand. lch 
habe dariiber weder Schreck noch Aufregung empfunden. PlOtz
lich konstatierte ich ganz objektiv, daB ich schlecht sehe, und der 
Kollege, der meinen Finger verbinden half, bemerkte, daB ich 
erbleiche. Es sind das sicherlich Symptome des Schrecks gewesen, 
obwohl ich auch heute bestimmt weiB, daB ich mich nicht fiir 
erschreckt hielt. Ahnliches geschah mir, als ich als Freiwilliger 
diente. lch muBte da einmal eine Strafpredigt in "Habtacht
stellung" anh6ren. Dabei dachte ich, wie komisch der alte Herr 
sei, der sich ohne Grund so stark aufregte. lch fing erst an mich 
dariiber zu argern, als ich bemerkte, daB meine Finger plotzlich 
zitterten. lch war also doch erregt. Seitdem habe ich AhnIiches 
an anderen bemerkt. Besonders nervose Menschen wollen oft 
nicht gestehen, daB sie erregt sind, wenn die korperlichen Symptome 
der Erregung an ihnen sicher zu erkennen sind. 

Neben den Gefiihlen unterscheidet man auch AfIekte. Zwischen 
den zwei Begriffen kann aber keine scharfe Grenze gezogen werden. 
Die Affekte sind eigentlich Gefiihle von groBerer Intensitat, bei 
denen die assoziativ-verbundenen Vorstellungskomplexe eine groBe 
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Rolle spielen. Solche Affekte sind z. B. der Zorn, der Schrecken 
usw. Die Affekte sind mit heftigeren korperlichen Erscheinungen 
verbunden. Mit seinem Gesichtsausdruck, mit seinen Gesten 
verrat man, was im Inneren vorgeht. Die Affekte stehen zu den 
Erinnerungsbildern und Vorstellungen in demselben Verhaltnisse 
wie der Gefiihlston und das Gefiihl. Die affektiven Geberden 
konnen beim Wiederholen ohne Affekt die Affekte von neuem 
erwecken. Das gibt den zeremoniellen Geberden, zu denen das 
Erheben der Arme, das Knien, das Schlagen der Brust usw. ge
hOren, ihren Sinn 1). 

Der Affekt kann euphorisch oder deprimiert sein, ersterer 
entsteht von lustbetonten, letzterer von unlustbetonten Ein
driicken. 

Bis jetzt habe ich hauptsachlich iiber jene Faktoren der Hand
lung gesprochen, die mit Empfindungen, Gefiihlen und Affekten 
zusammenhangen, obwohl auch die von ihnen ausgehenden Asso
ziationen erwahnt worden sind. Das Gefiihl darf dem Denken 
nicht volligentgegengesetzt werden; wir diirfen besonders nicht 
vergessen, daB das Denken ebenfalls in erster Linie yom Gefiihle 
geleitet wird. Die Typen des Gedankenganges sind dieselben 
wie die des Gefiihls. Wenn wir einen Unterschied zwischen Hand
lungen auf Grund von Gefiihlen und Handlungen auf Grund von 
verniinftigem Denken machen wollen, kann er nur darin bestehen, 
daB im letzteren FaIle die Assoziation weitere Wege geht und mehr 
voraussieht. Damit wird dann die Handlung nicht die Folge 
momentaner, sondern in spater Zeit erwarteter, mit den Folgen 
der Handlungen verbundener Gefiihle, die fiir den vorsichtig 
Handelnden machtiger sind als die momentanen. Die Denkfahig
keit nimmt also an der Bestimmung der Handlung teil; sie steht 
aber auch unter dem Einflusse des Gefiihls. 

Das \Vesen des Denkens besteht in der Assoziation, die die 
Sinneseindriicke ordnet, miteinander verbindet und kombiniert. 
Die Assoziation bedient sich der Sinneseindriicke, der Erinnerungs
bilder und der Vorstellungen. In der Phantasie finden wir einen 
hohen Grad der Assoziation verwirklicht, bei del' meistens auch 

1) Siehe Binet Sangl e, Les lois psychologiques du developpem.ent 
des religions. L'evolution religieuse chez Rabelais, Pascol et Racine. Paris, 
A. Maloine, 1907. 
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Verschiebungen der Erinnerungen eine Rolle spielen. Die Ahn
lichkeiten der Erinnerungsbilder, ihre Verbindungen im Raume 
und in der Zeit sind die Fuhrer der Kombinationen. 

Wir sind dank der Assoziation imstande, die Eigenschaften 
eines Objekts mit den ahnlichen Eigenschaften anderer Gegen
stande zu vergleichen, zusammenzufassen und das aus diesen 
Eigenschaften abgeleitete Rauptwort als abstrakten Begriff zu 
verwerten. Die Erinnerungsbilder solcher abstrakten Begriffe 
konnen wir uns nur mit einem Objekte verbunden vorstellen. 
Beim W orte "Schonheit" sehe ieh die Venus von Milo vor mir, 
beim W orte "FleiB" einen an seinem Sehreibtisehe sitzenden 
Freund, beim W orte "Ebene" die Aussieht vom Bloeksberg auf 
die Csepelinsel, beim Worte "Rohe" den Eiffelturm. Bei diesen 
Vorstellungen maehe ieh manehmal Bewegungen. So habe ieh 
bei der Vorstellung der Ebene mit meiner linken Rand eine hori
zontale Bewegung ausgefuhrt, und bei der Vorstellung der Rohe 
bewegten sieh meine Augen von oben naeh unten und von unten 
naeh oben, als wollten sie den Eiffelturm messen. 

Die Sammelbegriffe entstehen anders. Das kann jeder be
urteilen, der Kinder beim Lemen der Spraehe beobaehtet. Ein 
kleines Madehen hatte mit einem Runde - Paris genannt -
Freundsehaft gesehlossen. Als sie dieses Wort lernte, nannte 
sie jedes Tier, die Runde, die Pferde, sogar das am FuBboden 
liegende gepolsterte gegerbte Rehfell Paris. Paris war also fur 
das Kind del' primare Sammelbegriff, und erst spater, naehdem es 
die fruher vemaehlassigten Untersehiede erkannte, kam es zu einer 
Differenzierung des Sammelbegriffs Paris. Das Wort Papa ist 
anfangs auch ein Sammelbegriff, der auf alle Manner ange
wendet wird. 

Aus abstrakten Begriffen entstehen philosophisehe Systeme, 
deren Abarten bei der Nervositat als systematisierte \¥ahnvor
stellungen vorkommen und manehmal einen groBen Kreis von 
Anhangem £lnden. 

Von Analogieschlussen sprieht man, wellli die Folgerung auf 
Ahnliehkeiten fuBt. Dieses ist die wiehtigste Denkart in der 
wissenschaftliehen Forsehung; denn nur der Weg von Analogien 
kal1ll zu neuen Gedanken fiihren. Ein AnalogiesehluB kann aber 
fehlerhaft sein. Die Aufgabe der Kritik ist die Auf£lndung solcher 
Fehler. Aueh unsere Experimente und Beobaehtungen sind von 
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Analogien geleitet denn mit den Experimenten wollen wir die 
Richtigkeit von vorausgedachten Arbeitshypothesen beweisen. 
Wenn dann das Experiment die Richtigkeit unserer Annahme 
ergibt, wird sie zur GmviBheit; im anderen FaIle miissen wir sie 
verwerfen. Man kann zwar auch ohne Analogieschliisse hier und 
da eine interessante Beobachtung machen; aber zur Erklarung 
und Verallgemeinerung der Beobachtungen brauchen wir wieder 
die Analogien. Die oft zu beobachtenden Trugschliisse mancher 
nervosen Menschen beruhen auf fehlerhaften Analogien, die der 
Kritik nicht unterworfen wurden. Es ist bemerkenswert, daB 
gerade die Forscher, die auf dem Wege der Analogie zu wirklich 
neuen und wichtigen Ergebnissen gelangt sind, oft an Mangel 
der Kritik leiden. Deshalb sind neue Ansichten bei ihrem ersten 
Auftreten so oft noch mit Fehlern durchsetzt. Wieviel wir auch 
dem Meister Charcot in der Hysterielehre verdanken, muBte 
doch erst eine andere Schule seine Lehre von ihren Irrtiimern 
befreien. "C'est Ie privilege du vrais genie e1; surtout du genie 
qui ouvre une carriere de faiTE> impunement de grandes fautes" 
sagt Voltaire. 

Die Assoziation von Gedanken ist von der gedankenlosen 
Assoziation verschieden. Die miteinander verbundenen Erinne
rungsbilder folgen in beiden Fallen ohne Unterbrechung. Beim 
Denken stehen aber die Assoziationen unter der Fiihrung eines 
leitenden Begriffes, wahrend bei der zwecklosen Traumerei die 
Erinnerungsbilder ohne Leitmotiv anklingen. In den Wahnideen 
der Nervosen sind beide Typen erkennbar, die Systematisierung 
bei der Paranoia und die unsystematische sprunghafte Art bei 
der Manie. Der gute Denker muB eine gute Erinnerung haben, 
da die Erinnerung die Grundsteine zur Assoziation liefert. Diese 
Grundsteine konnen aber nur dann niitzlich werden, wenn die 
KombinationsHihigkeit und die Kritik nicht im Stiche lassen. 
J e entfernter die Gebiete sind, in denen man Analogieschliisse 
auffindet, desto neuer und unerwarteter ist die Entdeckung. 

Das Interesse ist der Faktor, der die Gedanken zu einem 
Zwecke fiihrt, und dieses Interesse steht unter der Leitung des Ge
fUhlstones. Es ist ein Fehler, wenn das Interesse sich iibe zu weite 
Gebiete ausbreitet. So interessieren sich manche nervose Charaktere 
fiir viel zu viele Gebiete. Sie sind bald gefesselt, fangen ihre Arbeit 
mit brennendem Eifer an; plotzlich aber taucht ein neuer Gegen-
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stand auf, die alte Arbeit bleibt liegen und eine neue wird be
gonnen, die aber auch nicht beendet wird. Manches Talent 
scheitert an dieser Klippe. 

Der Begriff des lchs ist eine Folge des Denkens. lch habe 
schon gesagt, daB das SelbstbewuBtsein eine Folgerung aus dem 
lchgefiihle ist. Das ist beim Denken wichtig, da der Zusammen
hang des lch mit dem Gegenstande des Denkens am meisten 
zur Entwicklung eines bestimmten Gefiihlstons beitragt. Es 
gibt auch in dieser Hinsicht groBe individuelle Schwankungen, 
bei entschlossenen und unentschlossenen Charakteren. 

1st der lchbegriff stark ausgepragt, so wird er in das Objekt 
eingefiihlt. Bei solchen Menschen interessiert sich das lch in 
entschiedener Weise oder, urn es klarer auszudriicken: das Selbst
interesse ist entschiedener. Beim unentschiedenen Charakter ist 
das weniger der Fall. Der iibertriebene lchbegriff regt Gedanken 
an und zwingt oft zur Arbeit, der verminderte laBt die Gedanken 
und die Tat erlahmen. Die Endpunkte dieser Abweichungen vom 
Durchschnitt sind der Gr6Ben- und der Kleinheitswahn. Werden 
fernliegende Dinge, die ohne jede Verbindung mit dem lch sind, 
doch in Zusammenhang gebracht, so entsteht der Beziehungswahn. 

Sie sehen, meine Herren, aus aIlem, was ich gesagt habe, 
daB die Bewegung, die Tat vom Gefiihlston, vom 
Gefiihle, vom Affekt bestimmt wird. Dem angenehmen 
Gefiihlston entspricht eine andere Bewegung als dem un
angenehmen. In diesem FaIle sucht man dem Reiz zu ent
fliehen, in jenem trachtet man ihn moglichst lange festzuhalten. 
Man nahert sich dem Reize oder entfernt sich von ihm. 

Wir haben nun den Weg kennen gelernt, der vom Sinnes
eindrucke zur Handlung fiihrt. Wir haben aber zwei Worte nicht 
gebraucht, die in der Psychologie immer wiederkehren, namlich 
Seele und Wille. 

Seele und Seelenlehre, Psyche, Psychologie, seelische Er
scheinung, psychische Symptome sind Worte, die man immer ge
braucht. Diese Worte haben sich von der Mystik freigemacht. 
Man will mit ihnen naturwissenschaftliche Begriffe bezeichnen. 
Manchmal taucht aber der Begriff der Seele doch als eine natur
wissenschaftliche Kraft auf, die eine Sonderstellung einnimmt und 
auf dem Nervensystem wie der Musiker auf dem Klaviere spielen 
soll. lch brauche mich mer mit dieser Ansicht nicht mehr zu 
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befassen, da ich sie zurUckgewiesen habe, als ich der bio
mechanischen die chemisch-physikalische Theorie aller Lebens
erscheinungen gegeniiberstelite. 

Man konnte einwenden, daB die psychischen Erscheinungen 
doch einen N amen brauchen. Dafiir ware gesorgt, wenn man 
sie nach ihren intelIektuelien und gefiihlsmaBigen Faktoren be
nennen wiirde. Da die Gefiihlssphare, wie ich spater ausfiihren 
werde, die Charaktereigenschaften betrifft, kann man statt Psycho-
10gie die Worter Charakterlehre und Denklehre anwenden. 

Auch das Wort Wille habe ich nicht ausgesprochen. Ich 
muB gestehen, daB ich den Willen als besonderen Begriff nicht 
recht kenne. Der Wille soli eine Charaktereigenschaft sein, 
die bestimmt, welche Tat wir unter mehreren moglichen wahlen. 
W 0, wann, in welchem Teile des N ervensystems wird diese Wahl 
getroffen 1 Ich weiB nur so viel, daB der Gefiihlston, das Gefiihl, 
der Affekt die Determinanten des Handelns, sind und mochte 
deshalb nicht zogern, den Gefiihlston mit seinen zugehOrigen 
Gefiihlsfaktoren als Willen zu bezeichnen. Wenn aber der Ge
fiihlston der Wille" selbst ist, braucht man auBerdem keinen be
sonderen Willen. 

Es ware noch zu bemerken, daB die Einteilung in Intellekt 
und Gefiihl uralt ist. Der heilige Augustin 1) (354-430), der schon 
vor seinem Ubertritt zum Christentum ein anerkannter heidnischer 
Philosoph war, schreibt, daB das Wissen dem Intellekte, die 
Tugend dem Willen zugehOre. Da wir den Willen mit dem Gefiihle 
iden tifizieren, und die Tugend sich in den Handlungen kundgibt, 
sind wir nicht weit von seinem Standpunkte entfernt. Derselbe 
Philosoph nimmt innerhalb der Seeleneinheit drei Fahigkeiten an: 
den Intellekt, die Erinnerung und den Willen. Fassen wir die 
zwei ersten unter dem Intellekt zusammen, so sind wir, da Gefiihl 
und Wille eins ist, wieder zu unserer Einteilung zurUckgefiihrt. 
Ebenso interessant ist die Auffassung des heiligen Anasthasius, 
der eine Voluntas rationalis und eine Voluntas naturalis unter
scheidet, von denen letztere die Liebe zum Leben sei. Die Liebe 
zum Leben ist nach seiner Auffassung in den Gefiihlen begriindet, 
und zwar einerseits im Gefiihl des Genusses und anderseits im 

1) J. Trika.I, Tanuhnanyok St. Agoston bolcseleMhez. Magyar 
filoz6fiai tars. kozlemenyei 1909, S.233. 
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Gefiihl des Sehmerzes, die sozusagen den 'Willen die Riehtung 
geben. Diese Ausdrueksweise ist nur unentsehiedener als unsere, 
sie stimmt aber eigentlieh mit ihr iiberein, denn sie bedeutet 
mit anderen Worten, daB der Wille von der Lust- oder Unlust
betonung der Gefiihle determiniert wird. Denselben Sinn hat 
eine Stelle bei St. Augustin, naeh der die Liebe und die Tat ein 
Begriff sei. Da die Liebe ein Gefiihl ist, sind wir wieder bei dem 
Satze angelangt: Gefiihl ist Wille. 

1eh habe diesmal aus mir reeht fern liegenden Quellen ge
sehopft, um Ansiehten zu finden, die mit den meinen iiberein
stimmen. 1eh muB aber gestehen, daB es mir ein groBer GenuB 
war, bei vor Jahrhundertenlebenden Denkern Gedanken zu finden, 
die zwar ganz anders eingekleidet, doeh naeh gewissen sinnge
maBen Umanderungen der Worte mit den Gedanken des XX. Jahr
hunderts so iibereinstimmen. 

1st die Antwort auf den Reiz einmal bestimmt, so ist der 
Verlauf der motorisehen Bahn, der der Reiz weiter folgt, relativ 
einfaeh. Sie besteht aus zwei Zellen. Die erste Zelle beginnt 
in der motorisehen Zone der Hirnrinde und reieht mit ihrem 
AusHiufer bis an die Oblongatakerne beziehungsweise zu den 
motorisehen Zellen der Vorderhorner im Riiekenmark. Rier fiingt 
die zweite Zelle an, die mit ihrem Auslaufer bis zum Muskel dringt. 

1eh will nun meine heutige Vorlesung kurz zusammenfassen. 
Der erste Punkt des Weges, der zur Randlung fiihrt, ist der 

Sinneseindruek, die Empfindung, die, mit einem Gegenstand im 
Raume und in der Zeit verbunden, aufgenommen wird. Diese 
Sinneseindriieke, Empfindungen werden im Zentrum geordnet, mit 
ancleren Empfindungen, Erinnerungsbildern und Vorstellungen ver
gliehen, die miteinander assoziativ verbunden sind. 

Die Eindriieke und Empfindungen konnen lust- oder unlust
betont sein. Diese Betonung hangt auBer von der Art des Reizes 
aueh yom Charakter des 1ndividuums, von seiner allgemeinen 
Stimmung und yom Gefiihlston der friiher aufgenommenen Reize 
abo Aueh die Randlung ist von clem Gefiihlston begleitet, der bei 
ihrer Wiederholung vorauszusehen ist. Diese Lust- oder Unlust
betonung ist eigentlieh mit dem Willen identiseh, da die Tat 
in erster Reihe von ihr abhangt. Aueh die Aufmerksamkeit steht 
unter Fiihrung des Gefiihlstons ; sie trifft unter den Empfindungen, 
Erinnerungen eine Auswahl. Es ist eine individuelle Charakter-
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eigenschaft, wenn jemand mehr die N eigung zu lustbetonten oder 
unlustbetonten Gefiihlen hat. 

Aus der Lust- oder Unlustbetonung entsteht das Gefiihl, der 
Afiekt, bei dessen Hervorrufung die assoziierten Erinnerungsbilder 
und Vorstellungen eine groBe Rolle spielen. Das Verhaltnis des 
Eindruckes zum Ich ist sehr wichtig. Das Gefiihl und der Affekt, 
ja schon die Aufmerksamkeit k6nnen k6rperliche Symptome her
vorbringen. Es ist interessant, daB der Zusammenhang zwischen 
Eindruck und k6rperlichen Symptomen nicht immer zum Be
wuBtsein kommt. 

Auch der Gedankengang steht unter der Fiihrung des Ge
fiihls. Bei dem zweckmaBigen Denken ist die Assoziation den 
ferner liegenden lustbetonten Gefiihlen untergeordnet. Die Asso
ziation falscht oft die Erinnerungsbilder; sie bringt abstrakte und 
Sammelbegriffe hervor, sie differenziert die primar entstandenen 
Sammelbegriffe. Die abstrakten und die Sammelbegriffe k6nnen 
nur an bestimmte Gegenstande gebunden in der Vorstellung auf
tauchen. 

Wirklich neue Erscheinungen und Erklarungen k6nnen fast 
nul' auf dem Wege der Analogie gefunden werden. Eine Entdeckung 
ist um so wichtiger, je entfernter die Analogie ist. Die hervor
ragende Denkkraft entdeckt viele Analogien. 

Ein Resultat des Denkens ist der Begriff des Ichs, das Be
wuBtsein des Ichs, d. h. das SelbstbewuBtsein. Die Aufmerksam
lwit leitet das Interesse des Ichs, d. h. das Selbstinteresse, zu 
einem Gegenstande. 

Die nachste Vorlesung wird die individuellen Unterschiede 
der Wege zur Handlung suchen, und dabei die menschlichen 
Charakterarten er6rtern und einteilen. 



Viet'te Vorlesung. 
Zusammenfassung der letzten V orlesung und Aufgabe der heutigen. -
Der Gebrauch der vVorte Charakter, charakteristisch. - Der Charakter 
der rohen Substanzen. - Physikalische, chemische, spezifische und nicht
spezifische Eigenschaften. - Individuelle Unterschiede bei gleichartigen 
Substanzen. - Die chemische Reaktion als Charakter der rohen Substanz. -
Unterschiede im Charakter der organischen und unorganischen Lebe
wesen. - Die chemische Reaktion der isomeren Substanzen. - Der 
zeitliche Verlauf der chemischen Reaktion. - Die inneren und iiui3eren 
Bedingungen der Reaktion. - Die Katalysatoren. - Der Charakter 
der menschlichen Handlungen. - Die spezifische Art und die Geschwindig
keit der Reaktion. - Die chemisch physikalische Grundlage des mensch
lichen Charakters und die aui3eren Reize. - Die allgemeinen und speziellen 
sensiblen Eigenschaften des Charakters. - Die Einteilung der Charaktere 
auf Grund der Gefiihle. - Einige spezielle Charaktereigenschaften: gut 
und bose, faul und fieillig, tapfer und feig, egoistisch und altruistisch. -
Charakter und Grad des Gefiihles. - Die Arten der Charaktere und 
ihr Verhaltnis zu den Arten der Nervositat. - Das VerhlHtnis der 
Charaktereigenschaften zum Intellekte. -. Der Gebrauch des W ortes 
Temperament. - N ormale, anormale und kranke Charaktere. - Die 
Erblichkeit und die Ausbildung des Charakters. - Analogien der Talente.
Gibt es eine Charakterveranderung? - Die Ansichten von Schopenhauer, 
Ribot, Darwin, Koch, Payot. -- Die korperlichen und visceralen 
Charaktereigenschaften. - Zusammenfassung der letzten Vorlesung und 

die Aufgabe der nachsten. 

Meine Herren! Sie haben in der letzten Vorlesung die einzelnen 
Stationen der Refiex-Taxisbewegungen beim Menschen kennen 
gelernt. 1ch habe Ihnen gezeigt, daB der Geftihlston mit seinen 
Derivanten der Wille ist, der die Tat bestimmt. Dann habe ich 
darauf hingewiesen, daB das Denken ebenfalls unter der Leitung 
des Geftihls stehe, und habe auch einiges tiber den Mechanismus 
des Denkens erwahnt. 

Der heutige Vortrag beschaftigt sich mit der Beantwortung 
der Frage, warum verschiedene Lebewesen und sogar verschiedene 
1ndividuen desselben Stammes oder derselben Rasse auf denselben 
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Reiz unter denselben Umstanden verschiedene Antwort erteilen 
konnen. Damit sind wir zur Frage des individuellen Charakters 
gelangt. 

N eben dem Charakter spricht man noch von 1ndividualitat 
und Temperament. Wir miissen auch den Sinn dieser Worte kennen 
lernen. Es kommt nicht selten vor, daD mit demselben Wort ver
schiedenes bezeichnet wird, da der Sinn eines W ortes und besonders 
der Sinn der abstrakten Begriffe viel weniger prazis ist, als man 
gewohnlich glaubt. 

Das gilt speziell fUr das Wort Charakter, das vielerlei Be
deutungen hat. Man gebraucht die Worte charaktervoll 
und charakterlos und sagt, jemand habe Charakter, oder 
er habe keinen Charakter. "Er hat Charakter" wiirde vorerst be
deuten, daD der Betreffende charakteristische Eigenschaften habe. 
"Er hat keinen Charakter" sollte heiDen, daD der Betreffende keine 
charakteristischen Eigenschaften besitzt. Damit ist eigentlich noch 
nicht ausgedriickt, ob del' genannte Charakter den heutigen, 
allgemein angenommenen Sittlichkeitsregeln widerspricht odeI' 
nicht, und ob jemand "gut odeI' bose" ist. Die charakteristische 
Eigenschaft kann ebensowohl gut wie bose sein. Trotzdem wird 
das Wort charaktervoll auf die fiir uns guten Eigenschaften, das 
\Vort charakterlos auf die fiir uns ungiinstigen Eigenschaften an
gewendet werden. Der bose Charakter ist aber in einem anderen 
W ortgebrauche wirklich ein Charakter, und wenn von jemandem 
gesagt wird, daD er ein ganz charakterloser Mensch sei, so hat er 
gewiD einen ganz entschieden "bosen" Charakter. "Erist charakter
voll" bedeutet, daD der Betreffende solche Eigenschaften hat, 
die mit unseren sittlichen Gefiihlen iibereinstimmen. 

Bei diesem Gebrauche des Wortes "Charakter" wird also 
gleichzeitig ein Urteil iiber die Handlungen eines Menschen gefallt. 
Aber nicht aIle Eigenschaften del' Handlungen gehoren zum Be
griffe des Charakters. 1st jemand geschickt odeI' intelligent in seinen 
Handlungen, so ist das Sache des 1ntellektes und nicht des 
Charakters. Deshalb wird niemand von einem geschickten oder 
ungeschickten, von einem gescheiten oder dummen Charakter 
sprechen. Da aber del' 1ntellekt einen EinfluD auf die Handlungen 
hat, so steht er auch in einem gewissen Verhaltnisse zum Charakter, 
ist abel' nicht selbst eine Charaktereigenschaft. 

Das Wort charakteristisch wird auf solche Eigenschaften an-
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gewendet, die einen Gegenstand von einem anderen unterscheiden. 
So kann z. B. eine groDe Nase fiir eine Familie charakteristisch sein. 
Das Kraushaar der Neger bildet eine charakteristische Rasse
Eigenschaft. Der Charakter, del' sich in den Randlungen aus
spricht, kann eine individuelle, eine geschlechtliche oder eine Rasse
eigenschaft darsteIlen. Man spricht iiber germanische Ausdauer, 
iiber lateinische Erregbarkeit usw. Wir sprechen ferner von cha
rakteristischen Eigenschaften, auf die die Einteilung der verschiede
nen Pflanzen oder Tierarten gegriindet ist. Auch auf die Randlungen 
der Tiere ist das Wort "Charakter" anwendbar. So sprechen 
wir von einem treuen Runde, einem furchtsamen Hasen usw. 

DalID gibt es noch einen Charakter im weiten und im engen 
Sinne oder richtiger im weitesten Sinne, in dem eigentlich jede 
Eigenschaft charakteristisch ist, da das Individuum nicht mehr 
ganz dasselbe ware, sobald ihm auch nur eine der charakteristischen 
Eigenschaften fehlen wiirde 1). 

Ich versuchte bei meinen bisherigen V ortragen immer, zu einer 
einheitlichen Auffassung zu gelangen, die die Lebenserscheinungen 
der organischen und anorganischen Welt umgreift, und will diesen 
Standpunkt auch bei der Besprechung des Charakters festhalten. 
Ich beginne meine Skizze mit den einfachen Verhaltnissen der an
organischen Welt und werde dann zu den zusammengesetzteren 
der organischen ·Welt iibergehen. 

Sehen wir nun, welche Eigenschaften der rohen Substanzen 
mit den Charaktereigenschaften verglichen werden konnen. 

Die Eigenschaften der rohen Substanzen sind an die Korper
form und an die Substanz gebunden. Jede Substanz hat ihre eigenen 
bleibenden unveranderlichen Eigenschaften, die uns kundgeben, 
welches die vor uns liegende Substanz ist. Es ist nicht notig, aIle 
Eigenschaften zu kennen, um eine Substanz bestimmen zu konnen ; 
es geniigen einige wichtige Merkmale. 

Manche von diesen Eigenschaften sind in vielen Substanzen 
gleich auffindbar, so z. B. die Farbe usw.; andere Eigenschaften 
gehoren nur einigen Substanzen an. N atiirlich kann man gerade 
an letzteren das Wesen einer Substanz erkennen, und je seltener 

1) In der ungarischen Sprache gibt es zwei Worte fUr "Charakter": 
jellem und jelleg. Jelleg bedeutet charakteristische Eigenschaften, 
j ellem den Charakter, der sich in den Handlungen au.f3ert. 

Kollarits. 5 
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eine Eigenschaft vorkommt, desto charakteristischer ist sie 
Eine Eigenschaft, die nur an einer bestimmten Substanz aufzu
finden ware, ist fiir diese spezifisch, oder wenn sie bei einer Gruppe 
von Substanzen vorhanden ist, ist sie fiir diese Gruppe spezifisch. 

Die Eigenschaften der Korper sind' chemische oder physi
kalische. Nach Ostwald 1) sind die chemischen Eigenschaften 
spezifisch, die physikalischen willkiirlich, weil letztere, z. B. die 
Farbe, die Temperatur, der elektrische Zustand, die Ausdehnung 
und die Form, willkiirlich veranderbar sind, wahrend man die che
mischen Eigenschaften nicht verandern kann. Wenn wir das 
namlich tun, so andern sich auch aile anderen Eigenschaften der 
Substanz. Die Substanz wird zu einer anderen, die nun andere che
mische Eigenschaften hat. 

Diese Einteilung in willkiirliche und spezifische Eigenschaften 
ist nicht immer einfach. So sind z. B. nach Ostwald gewisse 
mechanische Eigenschaften der Korper, wie die Ausdehnung, das 
Gewicht, die Masse, willkiirlich zu verandern, also willkiirliche 
Eigenschaften. Die drei Faktoren sind aber derart aneinander ge
bunden, daB bei der Umanderung der einen auch die iibrigen zwei 
nicht dieselben bleiben konnen. Das Verhaltnis dieser willkiirlichen 
Eigenschaften kann also nicht gelost werden, es ist also eine spezi
fische Eigenschaft. So ist das Verhaltnis zwischen Gewicht und Um
fang, das spezifische Gewicht eine spezifische Eigenschaft. 

Die spezifischen Eigenschaften sind diejenigen, auf der aile 
Einteilung in Gruppen und Individuen fuBt. Auf dieser Grundlage 
werden z. B. die Halogene von anderen Elementen abgesondert 
und die Elemente Fluor, Chlor, Jod und Brom voneinander unter
schieden. Aber auch im Kreise eines Elementes konnen Individuen 
unterschieden werden. So ist z. B. das eine Jood ein gut gebildeter 
Kristail, das zweite ist im Alkohol aufgelost, das dritte bei 1140 

geschmolzen, das vierte siedet, da es 1840 erreicht hat. So
gar die einzelnen Jodkristaile sind ungleich, der eine ist groB, 
der andere klein, der eine hat schade Kanten, der andere ist weniger 
schon ausgebildet. Der eine stammt aus dem Meerwasser, der 
andere hat sein Leben eine Zeitlang in einer Pflanze gefiihrt und 
ist aus ihr gewonnen. Von denselben Substanzen kann die eine 

1) Ostwald, Prinzipien der Chemie. Leipzig, Akadem. Verlag, 1907 
und Einfiihrung in die Chemie. Stuttgart 1910. 



Chemische Reaktion aIs Charakter der rohen Substanzen. 67 

junger, die andere alter sein. Das ist auch ein ehemisch greifbarer 
Untersehied, da wir aus der Pharmakologie wissen, daB manche 
Medikamente in statu nascendi heftiger wirken als spater. Somit 
konnen dieselben Substanzen morphologisch verschieden sein. 

Die verschiedenen Eigenschaften sind Energiequellen, deren 
Resultate Bewegungen oder, wenn ich den Ausdruck brauchen darf, 
Handlungen sind. Eine andere Substanz leistet eine andere Arbeit. 
Von allen diesen Bewegungen interessiert uns eine 
besonders, die molekulare Bewegung, die sieh in 
der chemise hen Reaktion auBert, und fur die rohe 
Substanz charakteristiseh ist. Dann konnen wir noch von 
Molekular- und Atom-Charakter sprechen und noeh in diesem 
Kreise versehiedene individuelle Charakteruntersehiede finden, 
in dem Sinne, wie ieh es fruher besproehen habe. 

Dieser Charakter der rohen Substanz, der sich in der Mole
kularbewegung derehemisehen Reaktionkundgibt, unterscheidetsich 
unter anderem aueh dadureh von der eharakteristisehen ehemischen 
Reaktion des handelnden Mensehen, daB die ehemische Reaktion 
der rohen Substanz sich nur zeitweise auBert, und dabei diese Sub
stanz zu einer anderen wird, die nun einen anderen Charakter, 
eine andere chemisehe Reaktion hat. Die chemisehe Reaktion der 
N ervensubstanz, die beim Mensehen zur Handlung fuhrt und sich 
auch im Gedankengange kundgibt, ist fortdauernd. Sie andert 
den Charakter nieht, sondern verstarkt ihn bei del' Wiederholung 
derart, daB dieselbe Reaktion hernach leiehter zustande kommt. 
Deshalb ist eine Anderung im Charakter des Mensehen unmo glieh, 
solange das Organ, das den Charakter bestimmt, das Gehirn, nicht 
von einer auBeren Sehadliehkeit getroffen und in seiner Struktur 
ladiert wird. 

Die Struktur der ehemisehen Substanzen ist sehr wiehtig, da 
von derselben Substanz versehiedene Energien ausgehen konnen, 
je naehdem ihre Struktur verandert wird. Ein Beispiel dafiir ist 
schon der Aggregatzustand. Gewohnlieh sehlieBt die Gasform 
die meiste, die feste Form die wenigste Energie in sieh. 

Als Formuntersehied nenne ieh noeh den Polymorphismus. 
Dieser besteht bekanntlieh darin, daB feste Substanzen bei gleieher 
Zusammensetzung amorph oder kristalliormig sein konnen. Bei 
einer Umwandlung von einer Form in die andere weehseln aueh die 
Eigensehaften, wie die Farbe, die Elastizitat usw., und aueh der 

5* 
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Gehalt an Energie. Manche sole he polymorphe feste Substanzen 
werden nach Veranderung des Aggregatzustandes gleich, andere 
bleiben dabei verschieden (isomere Stoffe). 

lch bin auf diese bekannten chemischen Einzelheiten einge
gangen, da es flir uns wichtig ist, daB sich mit der Strukturdifferenz 
auch die chemische Reaktion andel'll kann. Darin liegt eine 
Analogie, die es verstandlich macht, daB strukturell verschiedene, 
chemisch vielleicht( ~) gleiche Gehirne unter denselben Verhaltnissen 
verschieden reagieren. 

Bei der chemischen Reaktion der rohen Stoffe ziehen wir aber 
nicht nur die Art der Reaktion, sondern auch ihren zeitlichen Ver
lauf, ihre Geschwindigkeit in Betracht. Wir lesen im Buche von 
Ostwald, daB vor jedem chemisch-physikalischen Geschehen 
ein unausgeglichener Energieunterschied vorhanden ist, der die 
Bedingung des chemischen Geschehens ist. Der Energieunterschied 
verkleinert sich wahrend des Geschehens und verschwindet schlieB
lich. Damit ist auch das Geschehen beendet. Das ist der Grund, 
daB alles Geschehen anfangs rasch vor sich geht, dann langsamer 
wird und endlich aufhort. Eine Ausnahme hiervon liegt vor, wenn 
sich wahrend der Reaktion Warme entwickelt, wodurch die Ge
schwindigkeit in einer spateren Phase der Reaktion zunimmt. 
Dasselbe gilt, wenn wahrend der Reaktion solche Stoffe entstehen, 
die die Reaktionsgeschwindigkeit vergroBern, und noch unter andern 
Umstanden, die hier nicht besprochen werden sollen. 

Stoffe, die die Reaktionsgeschwindigkeit erhohen, heiBen 
Katalysatoren und haben die Eigenschaft, daB sie schon in sehr 
kleiner Menge wirken, ohne daB sie in der Reaktion mit einem nach
weisbaren Schwinden ihrer Substanz teilnehmen. 

Wir miissen nun aus alledem merken, daB die Eigenschaften 
der chemischen Stoffe und die damit verbundene Bewegung (Hand
lung) teils von der chemischen Art des Stoffes und teils von seiner 
Struktur abhangt; daB eine Stoffart individuelle Unterschiede auf
wei sen kann; daB nicht nul' die Art sondern auch die Geschwindig
keit der Reaktion verschieden sein kann. 

Der Charakter der chemischen Stoffe ist also bestimmt 
1. durch die Art der chemischen Reaktion, 
2. durch ihre Geschwindigkeit. 

Da nun die chemischen Eigenschaften vererbte, mit der Eigen
art der Stoffe zusammenhangende Eigenschaften sind, so sind sie 
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als endogene Bedingungen der chemischen Reaktion zu betrachten. 
Daneben ist ein au13erer Reiz wirksam, der die Reaktion auslost 
und die exogene Bedingung darstellt. 

Der Charakter der chemischen Stoffe entsteht auf Grund der 
1. vererbten, spezifischen, struktureIlen, endogenen und 
2. exogenen, auBeren Bedingungen. 

Es gibt auch in der organischen Welt Katalysatoren. So hat 
J. Loeb nachge,viesen, daB nichtheliotrope SiiBwasserkrustazeen 
heliotrop werden, wenn dem Wasser Saure zugesetzt wird. Er erklart 
diesen Vorgang damit, daB die Einwirkung des Liehtes eine photo
chemische Veranderung der Retina bewirkt, die die Bewegung 
hervorbringt. Der Heliotropismus erseheint nur, wenn die Wirkung 
infolge des Katalysators gesteigert wird. 

Da sieh der Charakter des Menschen in seinen Handlungen 
offenbart, sind die Charakteruntersehiede aus den Unterschieden 
in den Handlungen erkennbar. Die Handlung istaber die Reaktions
art des N ervensystems auf auBere Reize. Verschiedene N erven
systeme reagieren auf denselben Reiz verschieden. Die Reaktion 
beruht abel' auf den physikalisch-chemischen Eigensehaften des 
Nervensystems. Somit ist der Charakter eine physi
kalisch-ehemische Eigensehaft des N ervensystems. 

In dem Charakter des Mensehen, der sich in den Handlungen 
ausspricht, konnen wir auch zwei Teile unterscheiden. Diese sind 

1. die spezifische Reaktionsart, als inhaltlieher Teil und 
2. ihre Gesehwindigkeit als formaler Teil. 

Der Charakter entsteht 
1. auf Grund der physikalisch-ehemisehen Konstruktion, 
2. unter der Einwirkung von auBeren Reizen. 

Somit miissen wir uns mit dem Wesen und mit der Gesehwindig
keit des Handelns beschaftigen. Letztere Eigensehaft nennt man 
oft Temperament. Will man damit die Sehnelligkeit der Reaktion 
bezeiehnen, so ist der Begriff aueh auf die anorganische Welt aus
dehnbar. 

Die Handlung, d. h. die Art der Reaktion, ist die Folge des 
Gefiihls und des Intellektes. Ieh habe in del' vorigen Vorlesung 
besproehen, daB der Gefiihlston in dieser Richtung viel wiehtiger 
ist, da er aueh den Intellekt leitet. 

Wenn wir nun aIle diese Eigenschaften in Betraeht ziehen, 
so entsteht folgende Einteilung: 
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1. Der inhaltliche Teil der Handlung beruht auf folgenden 
Eigenschaften 
a} Charakter 
b} Intellekt 

a} Der Charakter hat, 
ex} allgemeine Gefiihlsbetonung, 
(l) spezielle Gefiihlsbetonung. 

ex) Unter "allgemeiner Gefiihlsbetonung des Charakters" 
verstehe ich, daB jemand im allgemeinen mehr zu lust- oder zu 
unlustbetonten Gefiihlen neigt. Dadurch entsteht ein euphorischer 
oder im anderen FaIle ein deprimierter Charakter. 

(l) Unter "spezieller Gefiihlsbetonung des Charakters" verstehe 
ich, daB ein ge"isser Eindruck eine zu einer bestimmten Handlung 
fiihrende spezielle Gefiihlsbetonung hervorbringt. So kann z. B. 
jemand im allgemeinen euphorisch sein. Die spezielle Charakter
eigenschaft ist z. B. seine Tapferkeit oder Feigheit usw. 

b) Der Intellekt. 
2. Der formelle Teil des Charakters ist der zeitliche Ablauf 

der Handlung. 
lch habe schon wiederholt darauf hingewiesen, daB die Hand

lung in erster Reihe vom Gefiihlston bestimmt wird. Daraus fblgt, 
daB man die Arten der Charaktere nach der Gefiihlsbetonung ein
teilen muB. 

Versuchen wir nun diese EinteiIung. Der erste Punkt ist dabei 
die allgemeine Neigung zur Lust- oder Unlustbetonung. 

Unter diesem Gesichtspunkte kann der Charakter sein: 
I. zur Lustbetonung neigend, 
2. indifferent, 
3. zur Unlustbetonung neigend. 

Diese allgemeinen Eigenschaften der Stimmung brauchen nicht 
naher erkIart zu werden, wohl aber muB ich die Eigenschaften,. 
die ich als spezielle bezeichnet habe, hier eingehend erkIaren. 

Es ware ganz unmoglich, aIle jene speziellen Charaktereigen
schaften aufzuzahlen, die schlieBlich auch immer auf die Lust
oder Unlustbetonung zuriickzufiihren sind. lch mache hier den 
Versuch, einige zu analysieren. 

N ehmen wir zuerst die Eigenschaft, die man am ineisten nennen 
bOrt: gut und bose. Das ist ein ziemlich kompliziertes Beispiel, 
da diese Ausdriicke eigentIich nichtnaturwissenschaftlich sind. 
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Gut und bose sind oft nur Begriffe der ZweckmaBigkeit, die die 
Gesellschaft als Waffe braucht zugunsten derer, die ihr niitzlich sind, 
oderzu ungunstenihrer Feinde. Indiesem Sinne konnendie genannten 
W orte keine Charaktereigenschaften darstellen, da etwas, was wir 
fiir gut halten, in der Meinung anderer bose sein kann. Die Auf
fassung von diesen Eigenschaften wechselt in den verschiedenen 
Zeiten der Geschichte ; sie ist bei Volkern auf verschiedener Bildungs
stufe verschieden und wechselt nach Brauch und Sitte. Der Mensch, 
der auf der heutigen Stufe der Zivilisation steht, kann etwas fiir 
bose halten, was bei einem primitiveren Volke ein derart bindendes 
heiliges Gesetz ist, das gerade seine Vedetzung als bose Tat be
zeichnet wird. Rechtsphilosophen und Theologen mogen dariiber 
streiten, ob etwas eigentlich gut oder bose seL 

Wir konnen diese W orte trotzdem in dem Sinne gebrauchen, 
daB wir jemanden gut nennen, del' seinem Mitmenschen in der Not 
hilft, und den bose, der ihm etwaszuleide tut, obwohl es nicht immer 
leicht ist, zu bestimmen, ob die Handlung fiir den wirklich Be
troffenen wirklich gut oder bose war. Somit ware die naturwissen
schaftliche Grundlage des Guten und Bosen in einer gewissen Emp
findlichkeit zu finden, die fUr das Wohl und Wehe eines Mi tmenschen 
besteht. Wem die Freude des Mitmenschen ein lustbetontes 
Gefiihl bereitet, der verschafft sich dieses Lustgefiihl durch eine 
hilfereichende Tat. So behalt der alte Gedanke Recht, daB der Lohn 
der guten Tat die innere Genugtuung sei. Wenn jemand beim 
Ungliicke eines anderen ein unlustbetontes Gefiihl empfindet 
oder einfacher, wem das Leid eines anderen weh tut, der wird 
trachten, sich von diesem Schmerze durch eine Wohltat zu befreien. 
Es kann aber vorkommen, daB das GlUck eines anderen ein unlust
betontes GefUhl (z. B. Eifersucht) erweckt, und man unter der 
Fiihrung dieses Gefiihls bOse handelt, wenn man nicht durch 
auBere Gewalt in Schranken gehalten wird. 

" Der naturwissenschaftliche Sinn von gut und bose ist also als 
Charaktereigenschaft die Folge des Gefiihlstons, dervom Schicksale 
des Mitmenschen erregt wird. 

Andere Eigenschaften, die oft genannt werden, sind "fleiBig" 
und "faul ". Arbeitsamkeit und Faulheit konnen wirklich an
geborene Charaktereigenschaften sein, obwohl viele auBere Um
stande auf sie einwirken. Wer das Gliick hat, iiberall um sich herum 
arbeiten zu sehen, kann auch selbst leichter zur Arbeit greifen 
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als derjenige, den nicht arbeitende Menschen umgeben. Viel hangt 
auch davon ab, was man mit der Arbeit erreichen kann. Wer 
seinen Lebensunterhalt ohne Arbeit nicht verdient, muB arbeiten, 
um leben zu kannen. Es gibt wirklich Leute, die gerade nur so viel 
arbeiten, um das zum Leben Natige zu erhalten. lch habe in einem 
Artikel rumanischeBauern erwahnt, die ein Unternehmer bei seinem 
Unternehmen nicht brauchen konnte, weil diese Bauern bei ihm 
in einigen W ochen so viel verdient hatten, daB es ihnen fiir einige 
weitere arbeitslose Wochen geniigte. Sobald diese Summe in ihrer 
Hand war, waren sie nicht mehr zur Arbeit zu bewegen, bis der 
letzte Groschen des Verdienstes aufgezehrt war. Der Unternehmer, 
der unzuverlassige Arbeits&afte nicht gebrauchen konnte, muBte 
sich aus einer anderen Gegend Arbeiter verschaffen. 1m all
gemeinen wird, wer sich mit der Arbeit nur eben seinen Imappen 
Lebenserhalt verdienen kann und seine Lage fiir die Zukunft nicht 
zu verbessern imstande ist, nicht viel Freude an seiner Arbeit haben 
und daher aueh nieht sehr gut arbeiten. 

Die Arbeit muB selbst lustbetont sein, oder die Vorstellungen, 
die an sie gekniipft sind, die in ferner Zeit erreiehbaren Ziele miissen 
eine Lustbetonung hervorrufen. In diesem FaIle wird die Arbeit 
vom Selbstinteresse beeinfluBt. Aber es ist eben wiehtig, daB die 
Arbeit selbst ohne die Vorstellung eines Nutzens ein lustbetontes 
Gefiihl waehrlifen kann. Wir kannen eine Genugtuung empfinden, 
ein angenehmes zufriedenes Gefiihl haben, wenn wir eine Arbeit, 
die wir vor uns hatten, beendigt haben. Diese Arbeit kann auch 
im Zerhacken einer bestimmten Menge Holzes bestehen. Der Ar
beiter, der auf der LandstraBe einen Haufen Steine zerklopft 
und damit zu Ende ist, kann dariiber froh sein. GenuBreieh ist die 
Gedankenarbeit, die Lasung einer sehwierigen Frage. Manche 
arbeiten nur, weil die Arbeit selbst genuBbringend ist. Anderen tut 
die Arbeit weh. Sie kannen also entweder iiberhaupt nieht arbeiten, 
oder nur so viel, wie fiir das tagIiehe Brot notwendig ist. Viele 
sehiitteln sogar diese Biirde abo So habe ieh manehe arme Manner 
behandelt, die monatelang nieht arbeiteten, wahrend ihre Frauen 
als Wascherinnen oder Bedienerinnen kargIieh so viel verdienten, 
daB sie sich selbst und ihren Mann erhalten konnten. 

Es konnen also FleiB und Faulheit insofern Charaktereigen
sehaften sein, als sie beide vom Gefiihlston, der mit der Arbeit ver
hunden ist, bestimmt werden kannen. 
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Die Lustbetonung der Arbeit macht· es erklarlich, daB mancher 
Kaufmann, nachdem er ein schones Vermogen erspart hat und ge
altert ist, sein Geschaft dennoch nicht aufgeben will und sich von 
Biner Arbeit nur mit groBtem Schmerze zuriickziehen kann. Mancher 
Beamte blickt schon lange vor seiner Pensionierung mit Kummer 
auf die Zeit der Arbeitslosigkeit und bleibt zum Verdrusse der 
ihn nicht verstehenden jungen Kollegen weiter im Amte, trotz 
des vollen Gehaltes, das er in der Pension beziehen wiirde. lch 
habe im Gegenteile einen wenig kriegslustigen jungen Mann ge
kannt, der beim Austritt aus der Kadettenschule mit Freude an 
die Zeit dachte, die ihm die Pension in der Hauptmannscharge 
bringen wiirde. Ein wenig arbeitsamer Bankbeamter rechnet im 
30.Lebensjahre mitFreude auf die im 54. Lebensjahre zu erwartencle 
Pensionierung. Diese Menschen waren in einem Berufe, der besser 
zu ihnen passen wiirde, in dem die Arbeit fUr sie lustbetont ware, 
auch im hohen Alter tiichtige Arbeiter. 

Analysieren wir nun unterden speziellen Charaktereigenschaften 
die Feigheit und Tapferkeit. Es gibt in dieser Hinsicht groBe Unter
schiede unter den Menschen. Die Behauptung ist nicht ganz falsch, 
daB man denjenigen fUr tapfer halt, der seine Furcht gut bemanteln 
kann. Das heiBt, daB in jedem etwas von dieser Art der Tapferkeit 
steckt. Dieser alte Satz zeigt schon, daB nicht alles Tapferkeit ist, 
was mit dies em Worte bezeichnet wird. Ein Soldat, der in ge
schlossenen Reihen ins Feuer geht, kann allein kaum umkehren. 
Auch der als erster in der Reihe marschiert, steht unter derart 
bindendem moralischen Zwang, daB er seiner Pflicht nicht aus
weichen kann. Die wirklich tapfere Tat muB lustbetont sein. 
Eine einfacheLustbetonung ist oft gar nicht geniigend. Hochgradige, 
mit GliicksgefUhl verbundene Exastse, Mchster Affekt befahigen 
den Mann, daB er sich fUr eine heilige oder fiir heilig gehaltene 
Sache in Gefahr stiirzt. Diese Eigenschaft ist manchmal ein Grund
stein des Charakters; bei anderen entwickelt sie sich nur infolge 
von zwingenden Umstanden. Andere konnen sich wieder trotz 
alles Zwanges nicht aufraffen und verfallen bei den geringsten 
Gelegenheiten in sinnlose Furcht. Steht die Tapferkeit unter einem 
lustbetonten GefUhlston, so ist die Feigheit die Folge der Unlust
betonung. Der Feigling fUhlt sozusagen einen Schmerz bei jedem 
Kampfe. Die korperlichenSymptome sind dasZittern, dieSchmerzen 
n den FiiBen und Armen; das Gesicht ist von kaltem SchweiBe 
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bedeckt. Solche Leute weichen manchmal sogar jedem Wider
spruche aus, da Streit ihnen peinlich ist. 

Zu den am meisten genannten Eigenschaften geh6ren noch del' 
Egoismus und die Seibstiosigkeit. Auch diese Ausdriicke werden oft 
sehr widersinnig gebraucht. Von dem, was als seibstios gefeiert 
wird, ist nur weniges wirklich selbstlos. Wenn jemand als ganzer 
Mann auf seinem Posten steht, so ist das gewiB eine aul3erst 16bliche 
anerkennungswiirdige und gemeinniitzige Eigenschaft, aus der aber 
jeder auch seinen eigenen Nutzen zieht. Wirklich seibstios ware 
eine Tat, oder eine Arbeit, die iiberhaupt ohne Nutzen fiir den 
Handelnden ist, bei der das lustbetonte GefUhI das einzige Motiv 
des Handelns ist. Eltern sind fUr ihre Kinder, Lebensgenossen 
fiireinander zu solchen Handlungen fahig. 

Wirwerden die Analyse dieser speziellenCharaktereigenschaften 
nicht weiter fortsetzen, sondern kehren zu unserem Ausgangspunkte 
zuriick, daB die Charakterarten in erster Reihe lust- oder unlust
betont bzw. indifferent sein k6nnen. Dazu ist noch eine vierte Art 
zu rechnen, der man am haufigsten begegnet, die namlich zwischen 
euphorischer und deprimierter Stimmung hin und her schwankt 
oder eben durch gewisse bestimmte Reize euphorisch und durch 
andere deprimiert wird. Die ganz einseitigen Charaktere sind 
relativ seltener. 

AuBer dieser Einteilung, die auf dem Gefiihle aufgebaut ist, 
miissen wir noch den Grad des Gefiihls in Betracht ziehen. 1st 
das Gefiihi stark, k6nnen wir von einem Affekte sprechen, so ent~ 
steht noch eine graduelle Einteillung sowohl im euphorischen 
wie im deprimierten Charakter. Die Euphorie wird zur Exstase, 
die einfache Depression zur Verzweiflung. 

Daraus ergibt sich folgende Einteilung: 
1. Lustbetonter euphorischer Charakter: 

a) ruhig euphonisch, 
b) erregt exaltiert euphorisch; 

2. 1ndifferenter Charakter; 
3. Unlustbetonter, deprimierter Charakter: 

a) ruhig deprimiert, 
b) erregt verzweifelt deprimiert. 

Del' euphorisch deprimierte Charakter, del' einmal euphorisch 
dann wieder deprimiert ist, geh6rt unter 1 und 3. Man k6l1l1te ihn 
als "unsteten" auch unter einem 4. Punkte emreihen. Uber das 
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Verha1tnis von Charakter und Nervositat muB ieh gleieh hier be
merken, daB der euphorische Charakter mit der manischenErregung, 
der deprimierte Charakter mit der depressiven Verwirrtheit, 
der euphorisch-deprimierte mit der manisch-depressiven in Zu
sammenhang gebracht werden kann. 

Ich habe neben dem inhaltlichen auch formelle Charakter
eigenschaften angenommen, die den zeitlichen Ablauf der Handlung 
bestimmen. DieAntwort auf den Reiz bzw. dieHandlung kann fdih 
oder spat, schnell oder langsam, kraftig oder schwach erfolgen. 
Diese Eigenschaft der Handlung hangt auBer vom Grade der Ein
wirkung des Reizes von der Starke des Gefiihles abo Es ist natiirlich, 
daB die erregt euphroischen und erregt deprimierten Charaktere 
durch die GroBe des AfIektes nur schnell reagieren konnen. Die 
ruhig euphorischen reagieren vielleicht schneller als die ruhig 
deprimierten. Die Indifferenten sind die Langsamen. 

Man darf aber nie vergessen, daB diese Einteilung eine grob
schematische ist. Der einzelne Fall tritt selten so scharf ausgepragt 
vor uns. Es gibt mannigfache Ubergange, Abstufungen und Kom~ 
binationen, analog wie bei den bekannten Heredodegenerationen, 
die auch nicht scharf voneinander abgegrenzt sind, sondem diffus 
ineinanderfIie13ende Bilder geben. Die N atur! gestaltet sich 
so mannigfaltig, daB nie irgendein Schema ihr nachkommen 
kann. 

Ich habe gesagt, daB auBer dem Gefiihlston auch der Intellekt 
die Handlung beeinflussen kann, daB dieser aber vom GefUhlston 
geleitet wird. Wir konnen viele Beispiele zur Bekraftigung dieses 
Satzes finden. Ein aufgeweckter euphorischer Charakter denkt 
eher dariiber nach, wie Z. B. ein soziales Problem im Sinne des all
gemeinen Wohles zu lOsen ware, oder wie eine wissenschaftliche 
Frage beantwortet werden solI. Er wird eben deswegen seine 
Assoziationen in dieser Richtung fUhren, mehrere Moglichkeiten 
suchen und erwagen. Der wenig geweckte deprimierte oder in
differente Charakter hat weniger Lust, solchen Fragen nachzugehen. 
Ohne ein dauemd stark lustbetontes Leitmotiv, ohne Interesse 
kann er wenig Erfolg haben. Der aufgeweckte euphorische Cha
rakter mit lustbetonten Zielen erwartet von seinen Handlungen 
groBe Erfolge, der deprimierte halt jede Arbeit fiir zwecklos. 
So bestimmt der Charakter sogar, zu welcher philosophischen Rich
tung jemand gelangt, wenn er sich mit solchen Problemen be-
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schiiftigt. Der romantische und der klassischeTypen desGelehrten, 
die von 0 s twa 1 d angefuhrt werden, stehen mit den Charakter
arten in gewissem Zusammenhange. lch glaubte manchmal be
merken zu konnen, daB die Diagnose des Arztes in zweifelhaften 
Fallen von seinem Charakter abhangen kann. So nimmt z. B. 
ein euphorischer Arzt in einem nicht sicher zu entscheidenden FaIle 
eher eine heilbare N eurasthenie oder Hysterie an, weil sein Denken 
auf die Heilung gerichtet ist,wahrend der indifferente oder apa
thische Kollege um jeden Preis ein unheilbares sogenanntes orga
nisches Leiden diagnostiziert. 

Diese FaIle zeigen, in welchem MaBe der Charakter den Ge
dankengang beeinfluBt. Wenn die Reaktion auch sonst schnell ist, 
pflegt der Gedankengang gleichfalls schnell zu sein. Ob aber nun der 
sich schnell einstellende Gedanke eben immer der richtige ist, 
ist eine zweite Frage. Wir kennen viele tatkraftige Manner, die 
schnell, viel und mit Polypragmasie handeln, die immer etwas 
angreifen mussen, ohne daB ihre Gedanken und Ziele die richtigen 
waren. Solche Erscheinungen sind in der vVissenschaft ebenso 
wie in der Politik vielfach zu beobachten. Der eine Gelehrte ist 
schon liingst zur richtigen Auffassung gelangt, hat aber seine 
Meinung nur im engen Kreise angedeutet. Der andere hat spater 
mit derselben Ansicht, temperamentvoll vorgetragen, Aufsehen 
erregt und ist damit der Begrunder einer neuen Lehre geworden, 
die sich schnell Anerkennung verschaffte, da sie sozusagen schon in 
der Luft schwebte. Dann kommen die ubrigen und sagen, das 
war schon langst unsere Meinung, aber das Verdienst gehort nicht 
mehr ihnen. Das sind Beweise, daB zur guten Tat gute Gedanken 
gehoren, daB aber diese nicht ohne den entsprechenden Charakter 
etwas richtiges ausrichten konnen, da dieser die Gedanken in Taten 
umsetzt. 

Die Charakterarten, die ich Ihnen beschrieben habe, werden 
Sie gewiB an die alte Lehre vom Temperamente erinnern. Die Alten 
haben sanguinische, cholerische, melancholische und phlegmatische 
Temperamente unterschieden. Das sanguinische Temperament 
steht dem euphorischen, das melancholische dem ruhig 
deprimierten das phlegmatische dem indifferenten nahe, wahrend 
das cholerische dem deprimiert erregten am ehesten ent
spricht. 

Man konnte bemangeln, daB ich das Wort Charakter fUr 
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Eigenschaften gebrauche, die von anderen als Temperament be
zeichnet werden; ich denke aber, daB Charakter das richtigere 
Wort dafiir ist, weil "Temperament" kein reiner Begriff ist. 

Hirtl) meint, das Temperament sei "die personliche Eigen
art des Gefiihls und WiIlenlebens, der Triebe". Er setzt das Tem
perament in gewissen Gegensatz zum Charakter und zur Intelligenz 
da hinter dem heiBbliitigen Temperamente des SiidHinders ein 
starker oder schwacher Geist, ein oberflachlicher, brutaler, mit
fUhlender, vornehmer oder gewohnlicher Charakter stehen kann. 
N ach dieser Auffassung ware der Ausdruck Charakter nur auf 
jene Eigenschaften anzuwenden, die ich spezielle Charaktereigen
schaften genannt habe. Damit waren sogar die inhaltlichen Cha
raktereigenschaften in zwei Teile geteilt, da die allgemeinen inhalt
lichen Eigenschaften zum Temperamente, die spoziellen zum 
Charakter gehoren wiirden. Das Temperament wiirde noch die 
formelle Charaktereigensohaft, d. h. die Geschwindigkeit der Re
aktion, enthalten. 

loh denke, daB es riohtiger ist, aIle diese Eigenschaften unter 
dem Namen des Charakters zusammenzufassen. Das "Wort Tem
perament ware fUr die Geschwindigkeit der Reaktion zu ge
brauchen und hatte als formelle Charaktereigenschaft zu gelten. 
AIsAnalogon des menschlichen Temperamentes in del' anorganischen 
Welt kann eben auch der zeitliche Ablauf del' chemischen Re
aktion betrachtet werden. 

AIle die genannten Charakterarten sind Varietaten des nor
malen Charakters. Charaktere, die von normalen abweichen, 
waren anormale Charaktere. Doch kann man natiirlich keine 
scharfe Grenze zwischen beiden ziehen. Sie gehen unmerklich in
einander iiber. Der Standpunkt, daB der indifferente Charakter 
der normale ware, ist nicht zu verteidigen, da die meisten Menschen 
nicht indifferent sind. Die Norm konnte etwa bei dem leicht 
euphorischen Charakter liegen, da die meisten Menschen eher 
zu lust- wie zu unlustbetonten Gefiihlen neigen. Bei den speziellen 
Charaktereigenschaften wird die Norm ungefahr in der goldenen 
Mitte stehen. 

1m Sinne dor Ausfiihrungen meines ersten V ortrages sind die 

1) Hirt, Die Temperamente, ihr Wesen, ihre Bedeutung fUr das 
seelische Erleben und ihre besonderen Gestaltungen. Wiesbaden 1905. 
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abnormen Charaktere keine kranken Charaktere. Krank kann 
etwas nul' auf exogenem Wege werden. So kann ein Charakter 
infolge luetischer Dementia paralytica odeI' einer Meningitis el'
kranken. 

lch gehe jetzt zu del' Frage iiber, wie del' Charakter entsteht. 
lch habe wiederholt gesagt, daB die Entstehung jeder normalen 
und anormalen Lebenserscheinung auf innere und auBere Bedin
gungen zuriickzufiihren sei, und angefiihrt, daB del' chemische 
Charakter einer rohen Substanz aus ihren inneren Bedingungen 
entspringt, die eine potentieIle Energie mit sich bringen. Nun 
kommt del' auBere Reiz dazu, del' die chemische Reaktion bewirkt 
und die potentieIle Energie in kinetische umwandelt. 

Die Entstehung des Charakters beim Menschen kann ebenso 
erklart werden. Del' Charakter des Menschen besteht 
auch in del' ererbten chemisch-physikalischen Orga
nisation des N ervensystems als spezifischer endogene I' 
Bedingung, die von den Ahnen vererbt worden ist. 
Dazu kommen auBere Einwirkungen, die die Hand
lung en sozusagen ausl6sen als nichtspezifisch auBere 
Bedingungen. Sie k6nnen den Charakter bessel' ausbilden odeI' 
z. B. durch Erziehung etwas dampfen, abel' nul' zwischen den 
angeborenen chemisch-physikalischen Grenzen. 

Es kann sich jeder leicht davon iiberzeugen, daB diese Ansicht 
die richtige ist. Sie haben vielleicht Gelegenheit gehabt, mehrere 
Geschwister in dem Alter zu beobachten, in dem die auBeren Um
stande noch keinen groBen EinfluB ausgeiibt haben k6nnen, in 
dem Alter, in dem noch aile Kinder bei derselben Mutter leben. 

Und doch erkennt man schon in den friihesten Jahren sowohl 
im Charakter wie in del' Intelligenz gewisse Unterschiede, die 
haufig recht' betrachtlich sind. Die Mutter bemerkt schon, daB 
del' eine Sohn intelligenter, lebhafter ist, del' andere ruhig zuriick
gezogen, verschlossen. Del' eine fragt immer nach aHem und ist 
mit del' Antwort nie recht zufrieden, del' andere fragt kaum, odeI' 
er nimmt jede schlechte Antwortals Erlauterung del' aufgeworfenen 
Frage ganz ruhig hin. Del' eine ist flink, del' andere langsam usw. 
Und doch sind Erziehung und auBere Umstande bei beiden Briidern 
dieselben gewesen. 

Diese Eigenschaften k6nnen also nul' angeboren sein. Dagegen 
k6nnte man die Frage erheben, wie es m6glich sei, daB zwei Ge-
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schwister, die von denselben Ahnen abstammen, eben von denselben 
Ahnen verschiedene Eigenschaften erben konnen. Dieser Einwand 
ist aber gar nicht stichhaltig, da doch auch niemand daran zweifelt, 
daB korperliche Eigenschaften, die auBere Gestalt, eine auffallende 
Stirn- oder Nasenbildung ererbt sind, obwohl sie bei zwei Ge
schwistern verschieden sein konnen. Der eine sieht in jeder Hin
sicht seinem Vater, der andere seiner Mutter ahnlich; der eine "hat 
die Nase vom Vater, die Augen von der Mutter geerbt" und nicht 
selten erscheint eine auffallende Korperform eines UrgroBvaters 
unerwartet beim Enkel wieder, obwohl Vater und GroBvater diese 
Besonderheit nicht aufgewiesen haben. Die korperlichen Eigen
schaften konnen von unzahligen Ahnen abgeleitet werden, 
und dasselbe gilt fiir die Charaktereigenschaften, von denen, die 
eine vom Vater die andere von der Mutter oder vom GroBvater usw. 
ererbt wird. 

Sehen wir nun die Charaktereigenschaften als vererbt an, 
so entsteht die Frage, ob die auBeren Umstande irgendeine Wirkung 
auf sie haben konnen, und wie weit eine solche Wirkung gehen 
kann? 

Urn die Antwort verstandlicher zu machen, werde ich zuerst 
auf andere Eigenschaften iibergehen, die ebenfalls vererbt werden, 
die aber leichter zu verstehen und besser zu beobachten sind: 
diese sind die besonderen Fahigkeiten, die Talente fiir Musik, 
Zeichnen, Mathematik usw. 

Jeder Mensch besitzt wenigstens eine Spur vom Zeichentalent. 
Das sieht man schon an kleinen Kindern, die ihre primitiven Fi
guren fiir auBerst gelungene Portrats halten. Diese Zeichnungen 
zeigen bei Mangel jeden Unterrichts verschiedene Qualitaten. 
Wenn einige von diesen Kindern unter die Hand desselben Meisters 
geraten, wird es schnell klar, daB manche schnelle Fortschritte 
machen, wahrend die iibrigen nur mit groBer Miihe etwas Annehm
bares leisten. Der eine Schiiler hat Farbentalent, del' andere Form
gefiihl, kann abel' keine guten Farben finden. Manche kommen 
leicht bis zu einem Punkte, man erwartet viel von ihnen, aber auf 
einmal sind sie stecken geblieben und kommen gar nicht mehr 
weiter. Manche kommen langsam vorwarts und iiberfl.iigeln dann 
diejenigen, die anfangs schone Fortschritte gemacht haben. 

Man darf nicht vergessen, daB der Charakter auch in diesen 
Dingen viel EinfluB hat, da der eine Zogling fleiBig, der andere 
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faul, der eine energisch, der andere energielos ist. Aber es gibt 
auch, besonders unter den Damen, sehr fieiJ3ige Kunstjiinger, 
die mit viel FleiB und groBer Ausdauer 1-2-5 Jahre arbeiten 
und doch keine ordentliche Zeichnung zusammenbringen konnen, 
wahrend andere launenhaft und regellos arbeiten und dabei doch 
weiterkommen. 

Jedenfalls tragt der Unterricht auBerordentlich viel dazu bei, 
wie weit sich ein Zeichentalent entwickelt. Denn das Talent kann 
entschieden entwickelt werden. Diese Entwicklung findet aber 
ihre festgesteckten Grenzen an dem Grade der vererbten Fahigkeit, 
iiber die Grenzen hinaus ist nichts zu erreichen. Aus einem absolut 
unfahigen SchUler kann der beste Meister keinen Kiinstler machen, 
aber auch der schlechteste Meister kann ein ausgezeichnetes Talent 
nicht ganz zugrunderichten. 

So geht es auch mit der Musik, und dasselbe gilt fiir die Cha
raktereigenschaften. Vielleicht besitzt jeder Erfahrungen iiber 
den FleiB und die Faulheit, die Raschheit oder die Behaglichkeit 
bei einigen seiner Bekannten. Eine absolute Faulheit bei der 
gar kein Mittel zur Arbeit zwingen kann, ist selten. Man kann 
einem solchen Menschen nicht hel£en. Ein anderer ist absolut fieiBig 
und man kann ihm seinen FleiB nicht nehmen, ebensowenig wie 
man aus einem Genie einen Dummkopf und aus einem Dummkopfe 
ein Genie nicht machen kann. Die meisten Menschen gehoren aber 
nicht zu dies en extremen Grenzfallen. Fast jeder hat etwas von 
FleiB in sich. Kommt er unter lauter Arbeiter, und sieht er einen 
Erfolg seiner Arbeit, so kann sein FleiB andere Grade erreichen, als 
wenn er in die Gesellschaft von MiiJ3iggangern gerat. 

lch komme also zum Schlusse, daB die Charakter
eigenschaften ebens 0 wie die Geistesgaben vererbt 
werden; die auBeren Umstande, die Erziehung konnen 
sie besser entwickeln oder ihre Entwickelung bis zu 
einem gewissen Grade zuriickhalten, aber wenn sie 
nicht vorhanden sind, sind sie auch nicht zu entwickeln, 
und wo sie vorhanden sind, konnen sie nicht ganz unter
driickt werden. 

Die auBeren Bedingungen der Charakterbildung sind die Ein
wirkungen der Umgebung, die Erziehung, die gesellschaftlichen 
Verhaltnisse, die Eindriicke, die von den Erlebnissen herstammen. 
Es ist leicht zu verstehen, daB man die innere Bedingung des 
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Charakters als spezifische Bedingung auffassen muB, wahrend die 
auBeren nicht spezifisch sind. Denn die auBeren Umstande konnen 
vielfach verschiedene Handlungen auslosen; ein bestimmter 
Oharakter reagiert aber auf denselben auBeren Reiz nur in einerlei 
Weise. 

Der Charakter des lVIenschen kann individuell verschieden sein. 
Dann haben Frauen einen anderen Oharakter als Manner. Auch 
verschiedene Rassen sind in dieser Hinsicht nicht gleich. Der 
Oharakter des Kindes bildet sich langsam aus und ma~ht mit dem 
Alter des Menschen gewisse typische Umwandlungen durch. Jeder 
kennt die Unterschiede zwischen dem Oharakter des Kindes, 
dem der Erwachsenen und dem der Greise, die hauptsachlich mit 
der Geschwindigkeit der Reaktion zusammenhangen. Die Grund
eigenschaften bleiben aber trotzdem unverandert. Die vererbten 
Charaktereigenschaften verandern sich nicht. 

So etwas kommt nur manchmal in Romanen und Theater
stucken vor, wird aber von den .xsthetikern kaum mehr als riehtig 
anerkanntl). 

leh muB mich hier noeh mit dem Punkte besehaftigen, daB 
manehe Eigensehaften des Menschen, die sieh in den Handlungen 
offenbaren, keine Oharaktereigensehaften sind. leh mochte nur die 
naturwissensehaftliehen Eigenschaften zum Oharakter reehnen. 
So sind z. B. die religiose Gesinnung, der heutige praktische Sinn 
des Guten und Bosen, die V ornehmheit keine Oharaktereigen
schaften im wahren Sinne des Wortes, obwohl sie in gewissenPunkten 
mit den Oharaktereigensehaften zusammenhangen. Die sea u 13 ere n 
Eigenschaften konnen unter bestimmten auBeren Ein
flussen Umanderungen erfahren. 

Dies ist praktiseh auBerordentlieh wichtig, da die ganze Er
ziehung darauf fuBt, und ieh werde spater darauf noeh naher ein
gehen. Uber die Hereditat der Oharaktereigenschaften besteht eine 
umfangreiehe philosophisehe Literatur. leh moehte hier nur ganz 
kurz die Ansiehten einiger besonders hervorragender Forseher und 
Philosophen zitieren. 

Sehopenhauer 2) schreibt: "DaB bei der Zeugung die von 
den Eltern zusammengebrachten Keime nicht nur die Eigentum-

1) Silberstein-Otvos, Dramaturgiai dolgozatik. Budapest 1895. 
2) Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd.2. 

Reclame-Ausgabe, S. 607. 
Kollarits. 6 
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lichkeiten der Gattung, sondern auch die der Individuen fort
pflanzen, lehrt hinsichtlich der leiblichen (objektiven, auBeren) 
Eigenschaften die alltagliche Erfahrung; auch ist es von jeher an
erkannt worden: Naturae sequitur semina quisque suae (Catull). 
Ob dies nun ebenfalls von den geistigen (subjektiven, inneren) 
Eigenschaften gelte, so daB auch diese sich von den Eltern auf 
die Kinder vererben, ist eine schon ofters angenommene und fast 
allgemein bejahte Frage." Schopenhauer sucht nun, was ein 
jeder vom Vater und was er von der Mutter geerbt hat. Diese 
Frage wird von ihm im wesentlichen spekulativ entschieden. 
"Beleuchten wir nun dieses Problem mit unserer Grunderkenntnis, 
daB der Wille das Wesen an sich, der Kern, das Radikale im 
Menschen; der Intellekt hingegen das Sekundare, das Ad
ventium, das Accidenz jener Substanz sei; so werden wir vor 
Befragung der Erfahrung es wenigstens als wahrscheinlich an
nehmen, daB bei der Zeugung der Vater als sexus potior und zeu
gendes Prinzip die Basis, das Radikale des neuen Lebens, also den 
Willen verleihe, die Mutter aber, als sexus sequior und bloB emp
fangendes Prinzip, das Sekundare, den Intellekt; daB also der 
Mensch sein Moralisches, seinen Charakter, seine Neigungen, 
sein Herz vom Vater erbe, .hingegen den Grad, die Beschafl'enheit 
und Richtung seiner Intelligenz von der Mutter." 

Schopenhauer denkt, daB diese "vor Befragung der Er
fahrung" gefaBte Meinung von jedem in seinem Kreise bestatigt 
werden muB. Er nimmt an, daB in den Ausnahmefallen, in denen der 
Charakter der Mutter mit dem der Kinder ubereinstimmt, der 
Charakter des Vaters und der Mutter derselbe war. Unter den 
Charaktereigenschaften, die so vererbt werden, nennt er die Jiih
zornigkeit, die Geduld, den Geiz, die Versehwendung, Neigung zur 
Wollust, zur V611erei, ZUlli Spiel, Hartherzigkeit, Gute, Redlichkeit, 
Falschheit, Stolz, Leutseligkeit, Mut, Feigheit, Friedfertigkeit, 
Zanksueht, Vers6hnlichkeit, Groll usw. Das sind Eigensehaften, 
die ieh teils unter die speziellen Charaktereigensehaften ziihlen 
moehte, teils als keine wirklichen Charaktereigensehaften ansehe. 

Sehopenhauer beruft sieh auf historisehe Beispiele und 
findet viele, die mit seiner Annahme ubereinstimmen. Wo das 
nieht gelingt, muB er sieh auf den pater incertus berufen. So 
meint er, daB der ausgezeichnete Marcus Aurelius gewiB nieht 
der wirkliche Vater des schlimmen Commodns war, da die Frau 
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des Marcus Aurelius lmin einwandfreies Leben fiihrte; Ves
pasianus muB ein betrogener Gatte gewesen sein, da seine Sohne 
Domitianus und Titus im Charakter untereinander nicht 
iibereinstimmten. Der ausgezeichnete Philosoph geht ebenso will
kiirlich bei den Beispielen vor, die zeigen sollen, daB der Intellekt 
von der Mutter abstamme. Er beruft sich auf die nichtsnutzigen 
Sohne ausgezeichneter Vater und meint, daB die iibrigen FaIle 
Ausnahmen waren. Die ausgezeichneten Sohne der Schriftsteller-, 
Maler- und Kiinstlerfamilien sollen nicht die Intelligenz und Fahi
keit der Vater geerbt haben; FleiB, Ubung, die Lehren des Vaters 
sollen hier die guten Resultate ergeben haben. Er meint, daB die 
Frage dadurch verschleiert wird, daB das Temperament, das eine 
Charaktereigenschaft sei, vom Vater auf den Sohn vererbt wird, 
und die Erfolge des Sohnes auf dieses vom Vater vererbte Tem
perament zUrUckzufiihren sind. Wenn es sich aber herausstelIen 
wiirde, daB in einem FaIle die Mutter des ausgezeichneten Sohnes 
nicht intelligent war, so muB diese Mutter selbst einen phleg
matischen Vater gehabt haben, "weshalb ihr ungewohnlich ent
wickeltes Gehirn nicht durch die entsprechende Energie des Blut
umlaufes gehorig exzitiert gewesen ware;" daraus folgt, daB all e 
Abkommlinge eines Stammes den Charakter des UrgroBvaters 
vererben miissen, und nur die Intelligenz solI verschieden sein. 

Zu bemerken ist noch, daB Schopenhauer ebenso den 
Charakter wie die Intelligenz fiir ganzlich unveriinderbar hiilt und 
glaubt, daB die Menschheit weder durch sich selbst, noch durch 
auBere Faktoren, durch Lehrer, zu verbessern ist. Eine wirkliche 
Verbesserung konnte nur dann erst erzielt werden, wenn die 
schlechteren Typen von der Vermehrung ausgeschlossen werden 
konnten. 

Die Ausfiihrungen Schopenhauers iiber die Erblichkeit 
sind gewiB richtig, aber die Vererbung des Charakters vom Vater 
und der Intelligenz von der Mutter kann keineswegs angenommen 
werden. Dies ist eine vorgefaBte Meinung, die von den Tatsachen 
nicht bestatigt wird. Diese widersprechenden Tatsachen konnen 
eben nicht aus der Welt geschafft werden, und es konnen in jeder 
Familie Beispiele dafiir gefunden werden, daB mehrere Sohne der
selben Eltern nicht denselben Charakter haben. DaB die Eltern 
bei der Geburt des einen jiinger waren als bei der Geburt des andern, 
ist kein Grund fiir diese Verschiedenheit. 

6* 
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Die Lehre von Schopenhauer ist auch in einem anderen 
Punkte nicht ganz richtig; denn er meint, daB das Erziehen und 
Lehren wirkungslos ist. Ich habe schon zuvor meine Ansicht 
dariiber entwickelt, daB eine bestimmte Charakterart innerhalb 
ihren gegebenen Grenzen entwickelbar ist und auch bis zu einem 
gewissen Grade in Schranken gehalten werden kann. 

Ich erwahne hier nach dem Zitat von Schopenhauer die 
Ansicht des Physiologen Burdach 1), nach der dieselbe physische 
Eigenschaft bald vom Vater, bald von der Mutter ererbt werden 
kann. ,,Im ganzen genommen, hat das Mannliche mehr EinfluB 
auf Bestimmung des irritablen Lebens, das Weibliche hingegen 
mehr auf die Sensibilitat." Da aber, wie ich in der vorigen Vor
lesung ausgeflihrt habe, die Irritabilitat eben von der Sensibilitat 
abhangt, konnen diese zwei Eigenschaften nicht voneinander unter
schieden werden. 

Das Buch von Rib 0 t 2) beschaftigt sich eingehend mit dieser 
Frage, obwohl seine Angaben einer strengen Kritik nicht immer 
standhalten konnen. 

Die Hereditat der "Instinkte" halt er fUr dieTiere fUr bewiesen. 
:Sie erben die physischen Eigenschaften der Eltern wie die korper
lichen. Interessant sind seine Angaben liber Erblichkeit der Sinnes
fahigkeiten, der Tastempfindung, des Sehens, des GehOrs, des 
Geruchs, der Geschmacksempfindung. Er erwahnt die Erblichkeit 
besonderer Fahigkeiten des Intellektes und der Erinnerung. 

Ich entnehme daraus einzelne Daten, die gerade der Ansicht 
von Schopenhauer liber die Erblichkeit des Charakters vom 
Vater und des Intellektes von der Mutter widersprechen. Die 
Familie von Bach hat wahrend zweier Jahrhunderte viele ausge
zeichnete Klinstler hervorgebracht, angefangen vom Backermeister 
in PreBburg der ein guter Sanger war. In der Familie B assano 
waren Vater und vier Sohne gute Maler, in der Familie von Bellini 
der Vater und zwei Sohne. Der Vater, der Sohn und der Neffe des 
Aristoteles waren ausgezeichnete Arzte. Alles dies sind also 
Beispiele fUr die Erblichkeit des Intellektes vom Vater. 

In dem historischen Abschnitt finden wir wieder Beispiele, 

1) Burdach, Physiologie als Erfahrungswissenschaft. 1. Bd., § 306, 
zitiert bei Schopenhauer. 

') Ribot, L'herSdite psychologique. Paris, Alcan, 1902. 
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in denen der Charakter von der Mutter ererbt wurde. So soll der 
Charakter Alexanders desGroBen mit dem seiner Mutteriiberein
stimmen. Lisbet de Geoffroy, der Ingenieur, war der Sohn einer 
beschrankten N egerin. Die Beispiele aus der Geschichte fiir die 
Erblichkeit der Eigenschaften von Seiten der Mutter sind nie sehr 
ausfiihrlich, da iiber die Mutter relativ wenig Aufzeichnungen zu 
finden sind. 

Darwin hat das Gesetz des Ubergewichtes augestellt, nachdem 
entweder die Hereditat des Vaters oder der Mutter beim Kinde 
iiberwiegt. Dieses Ubergewicht kann ebenso im eigenen Geschlechte 
als im anderen Geschlechte erscheinen. Der Sohn kann dem Vater, 
die Tochter der Mutter, oder umgekehrt, der Sohn der Mutter, 
die Tochter dem Vater in ihren Eigenschaften ahnlich sein. Die 
Vererbung kann aber auch als Riickschlag von einem Ahnen 
ausgehen. 

Die Eigenschaften des Charakters und der Intelligenz werden oft 
zusammen mit den korperlichen Eigenschaften iibertragen. Schon 
Gall hat bemerkt, daB die Kinder, deren knocherner Schadel 
und auBere Erscheinung untereinander und mit einem ihrer Eltern 
iibereinstimmen, auch denselben Charakter wie jene haben. Viel
leicht wird man mit Hilfe der Mendelschen RegeIn in diesen Ver
haltnissen Klarheit finden. 

In den folgenden Vorlesungen werde ich zeigen, daB die Nervo
sitat eine Charaktereigenschaft ist, und daB sie vom Vater und von 
der Mutter vererbt werden kann, daB aber die Mutter mehr Schuld 
an der Nervositat des Kindes tragt. Das spricht gewiB nicht dafiir, 
daB der Charakter vom Vater vererbt wird. 

Nach Koch 1) hat das Kind keinen Charakter, sondern nur 
eine psychische Anlage, die zusammen mit der korperlichen auf 
eine gewisse Charakterbildung hinweist. Diese korperliche-psychisch 
Basis sei vererbt und determinierend fiir den Charakter; sie bilde 
aber nicht seinen einzigen Faktor. Der Autor weist darauf hin, 
in welchen hohem Grade die Idiotie den Charakter verandern kann. 
Er schreibt ferner, daB an manchen Knaben schon im friihesten 
Alter ein ausgepragter Charakter aufzufinden sei, es ist aber nicht 
sicher, ob diese Charakterart bleibend sein wird oder sich unter 
dem Einflusse der auBeren Umgebung andern wird. Noch wichtiger 

1) Koch. Abnorme Charaktere. Wiesbaden 1900. 
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ist aber nach seiner Ansicht das was man an seinem Charakter 
selbst ausrichten kann "durch Selbsttat der Gesinnung und Selbst
bestimmung des Handelns". "Hier kommen also innere Einfliisse 
in Betracht, die aus der Selbsttat der Seele entspringen und in ihr 
ruhen, es kommt vor allem in Betracht die mit Wollen festgehaltene 
und bewahrte oder die erkampfte Art und Richtung des Willens
lebens samt seinem Inhalt." 

Pay 0 t 1) beschaftigt sich mit warmem Herzen und viel Ge
fiihl mit dieser Frage, da er eine Besserung der Menschheit erhofit, 
wenn jeder seinen Willen mit fester Hand zu fiihren lernen wiirde. 
Es ist nach seiner Meinung eine unmogliche Behauptung, daB der 
Charakter angeboren sei, denn unsere innere Erfahrung straube 
sich gegen eine solche Annahme. Die Erfahrung der Erzieher, 
die allgemeine Erfahrung kann das nicht annehmen, denn sonst 
waren die wichtigsten Elemente des Charakters auf immer un
veranderbar. Er will in seinem Buche beweisen, daB das ein Irrtum 
sei, und daB wir unsere Gefiihle modifizieren, starken und umandern 
konnen: "Wenn die ganze Menschheit nicht dieser Meinung ware, 
wiirden wir die Sorge der Ezriehung der Kinder nicht auf uns 
nehmen. Die N atur wiirde dafiir mit ihren unzerbrechlichen Ge
setzen sorgen." Payot beruft sich auch darauf, daB jemand in der 
Aufregung etwas tun kann, was seinem Charakter widerspricht. 

Beide Autoren sind im Irrtume. 
K 0 c h hat zwar gewiB damit recht, daB die Idiotie denCharakter 

verandert. Das ist aber wirklich natiirlich. Da doch der Charakter 
ein Spiegelbild der chemisch-physikalischen Gehirnstruktur ist; 
diese erzeugt den Charakter wie die Niere den Urin. Leidet das 
Gehirn in seiner Struktur, so ist das Organ des Charakters erkrankt, 
es ist ein anderes Organ geworden, dessen Teile zugrunde gerichtet 
sind. Aber sogar bei oft hochgradiger Veranderung des Organs 
bleibt oft viel vom friiheren Charakter zuriick, wie es bei der 
Dementia paralytica oft geschieht. Die "Selbsttat der Gesinnung 
und die Selbstbestimmung des Handelns" kann aber unmoglich 
den Charakter verandern. Eine solche sogenannte Selbsttat ist 
doch eine Handlung wie jede andere, die eine Folge des Charakters 
ist. Wie soll aber eine Tat, die die Folge des Charakters ist, den 
Charakter selbst umwandeln konnen 1 Man darf natiirlich nicht 

1) Pay 0 t, Die Erziehung des Willens. 
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iibersehen, daB gewisse auBere Eigenschaften des Menschen, die 
sich im Handeln widerspiegeln, keine Charaktereigenschaften sind, 
wie die Religiositat und sittliche Gesinnung. Diese Eigenschaften 
hangen nur in gewissen Punkten mit dem Charakter zusammen 
und kannen infolge von Einsicht und Erfahrung umgewandelt 
werden. 

Die Ansicht von Payot wird durch sein praktisches Ziel 
gerechtfertigt. Er miiBte verzagen, wenn er den Charakter des 
Menschen nicht umwandeln kannte, und will besonders den Willen 
erziehen. Die Willensstarke ist eine spezielle Charaktereigenschaft, 
die vom allgemeinen Charakter abhangt, da indifferente und ruhig 
deprimierte Charaktere wenig Willen haben. Euphorische und 
erregt deprimierte Menschen haben mehr Willen. Da die Tat vom 
Gefiihlston geleitet wird, ware eigentlich der Gefiihlston zu 
erziehen. Diese sogenannte Willens starke verhalt sich den auBeren 
Einwirkungen gegeniiber wie der FleiB und die Faulheit. Sie kann, 
wenn sie vorhanden ist, durch die Umgebung, Suggestion verbessert 
und auch hintangehalten werden. Man kann sie aber niemand 
beibringen, der sie nicht besitzt. Hat jemand irgendeinmal gesehen, 
daB ein energischer Mann plotzlich ohne exogene Einfliisse ein 
MiiBigganger geworden ist, odeI' daB jemand, der nie etwas geleistet 
hat, im reifen Alter sich plOtzlich zu energischem Auftreten ent
schloss en hat? 

So etwas kommt, wie ich glaube, nie VOl'. Payot beruft sich 
zwar darauf, daB ein Feigling unter Umstanden, z. B. wenn er 
Geld braucht, von der Aufregung hingerissen, sich sogar dem Tode 
aussetzen kann, und daB ein selbstsiichtiger Mensch im momentanen 
Affekt alles dem Vaterlande aufopfern kann. Ich glaube abel', 
daB diese Beispiele nicht aus dem Leben genommen, sondern als 
Argumente erfunden worden sind. Ich glaube nicht, daB ein Feig
ling ein Attentat gegen jemand ausiiben kanne, urn Geld zu ver
dienen, wenn dies unter Umstanden geschehen miiBte, die sein 
Leben gefahrden. Ich glaube auch nicht, daB der selbstsiichtige 
Mensch plOtzlich einer groBen Aufopferung fahig ware. Es ist 
aber maglich, daB ein auBerordentlich groBer Affekt einen indiffe
renten Menschen aus seiner Apathie, urn den Ausdruck von Payot 
zu gebrauchen, "wenigstens fiir eine halbe Stunde" aufriittelt, in 
die er dann zuriickfallt. Aus dieser kurzen, durch besondere Um
stande bedingten Veranderung glaubt Payot schlieBen zu diirfen, 
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daB dem Menschen eine dauernde Anderung eines Charakters 
gelingen musse, wenn er nur ernstlich wolle, indem er nul' immer 
trachten musse, diese Tat immer wieder zu wiederholen. Eine solche 
halbstiindige Charakterumwandlung ist unter del' Einwirkung 
eines heftigen Affektes recht verstandlich, da doch die Tat vom 
Ge£iihlstone und vomAffekte abhangt, und da besonders heftigeEin
wirkungen doch auch im ganzen bei indifferenten Menschen einen 
Affekt hervorbringen miissen. Woher solI man aber in jeder halben 
Stunde eine so machtige Einwirkung hernehmen, die einen solchen 
Mann immer wieder zur Tat drangen solI? Und ist denn schlieBlich 
jemand, der sich ausnahmsweise einmal £iiI' eine halbe Stunde 
zusammengerafft hat, und dann nie im Leben mehr etwas leistet, 
als energischer Charakter zu betrachten? BeurteilenSie bitte, meine 
Herren das folgende Beispiel nachsichtig. Man hOrt oft, daB ein 
Trinker bei einer starken psychischen Einwirkung von seiner bosen 
Gewohnheit abgekommen ist, daB er z. B. nach seiner Heirat und 
nach der Geburt seines ersten Kindes uber ein J ahr lang nicht ge
trunken habe, urn dann wieder zu seinem Alkohol zuriickzukehren. 
Einen solchen Mann konnte man also willens stark machen, wenn 
man ihn jedes J ahr neu verheiraten und mit einem erstgeborenen 
Sohn beschenken wiirde. Dabei bleibt die Frage offen, ob das alte 
Mittel auch ein zweites Mal wirksam bliebe. 

Die These del' Unveranderlichkeit del' Charaktere wird also 
durch die entgegengesetzten Ansichten Payots gar nicht ent
kraftet. Man braucht aber nicht daruber zu verzweifeln, daB man 
etwa gar nichts tun konne. Mancher Mensch ist stark suggestibel, 
ein anderer weniger; man kann die gemeinnutzigen Eigenschaften 
dadurch entwickeln, die schadlichen dampfen und durch zwin
gende MaBregeln die Gesellschaft in Schranken halten. Da die 
Nervositat auch eine Charaktereigenschaft ist, haben diese Regeln 
auch auf sie Giiltigkeit. Man kann die Nervositat durch schlechtere 
Beispiele und schlechte Eriziehung groB ziichten und durch 
manche MaBnahmen unter giinstigen auBeren Umstanden zuriick
drangen. 

lch muB nun noch einen wichtigen Punkt erledigen, namlich 
die viszeralen Charaktereigenschaften. Das klingt anfangs sonder
bar; der Ausdruck ist aber doch nicht unrichtig. Der Charakter ist 
mit entsprechenden viszeralen Erscheinungen verbunden, was urn 
so wichtiger ist, als auch die Nervositat von viszeralen Symptomen 
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begleitet ist. Es ist selbstverstandlich, daB ein und dasselbe Nerven
system in seinen einzelnen Teilen physikalisch-chemisch so gleich
artig aufgebaut ist, daB der eine Teil nicht iiber die Norm langsam 
und ein anderer nicht iiber die Norm schnell arbeiten kann. Das 
Nervensystem, das iiber die viszeralen Erscheinungen gebietet, 
ist mit dem iibrigen zerebrospinalen Nervensystem derart ver
bunden, daB auch hier kein Unterschied vorhanden sein kann. 

Daraus folgt, daB die viszeralen Reaktionen denselben Typus 
zeigen miissen, wie die zerebrospinalen. Das beobachtet man tag
taglich, wenn z. B. Leute mit lebhaften Sehnenreflexen auch leb
hafte vasomotorische Reflexerregbarkeit besitzen. 

Die Gefiihlstone haben also auch entsprechende viszerale 
Reaktionen, die mit Recht als Charaktereigenscha£ten gelten. Der 
Volksausdruck hat diese Aufassung sanktioniert, da eine plotzlich 
eintretende Darmfunktion als Spottnamen fiir einen gewissen 
Charakter dient. 

Es wiirde zu weit fiihren, wenn ich hier den EinfluB der 
psychischen Vorgange auf den Korper in allen Einzelheiten stu
dieren wiirde. Wenn Sie sich fUr diese Frage interessieren, empfehle 
ich Ihnen die sehr lesenswerte Arbeit von Web er 1), die vor 
kurzem erschienen ist. 

lch fasse nun die heutige Vorlesung zusammen. 
Der Charakter des Menschen ist in seinen Handlungen nieder

gelegt. Der Charakter bedingt die Art, mit der der Mensch infolge 
des Gefiihlstons und der daran gekniipften Komplexen auf auBere 
Reize unter Zuhilienahme seiner Erfahrungen und Vorstellungen 
reagiert. Charakter und lntelligenz sind zwar zwei verschiedene 
Eigenschaften, die lntelligenz wird aber yom Charakter gefiihrt. 

lch habe die Elemente von Charakter auch in der anorganischen 
Welt aufgefunden und bin zu dem Resultate gelangt, daB unter 
diesen Eigenschaften spezifische und nicht spezifische zu finden 
sind, da sie nur bei einer Substanz oder bei einer Gruppe von Sub
stanzen, bei anderen aber nicht vorkommen. Chemisch gleiche 
Substanzen konnen verschiedene Eigenschaften besitzen, besonders 
wenn sie in ihrer Struktur verschieden sind. So entstehen individu
eRe Unterschiede. Der Charakter der anorganischen Substanz 
liegt in der molekularen Bewegung ihrer chemischen Reaktion. 

1) Weber, Der EinfiuI3 psychischer Vorgange auf den Korper, ins
besondere a.uf die Blutverteilung. Berlin, Springer, 1910. 
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Bei einer solchen Reaktion muB man aber nicht nur das Wesen 
der Reaktion, das heiBt den inhaItlichen Teil, beriicksichtigen, 
sondern auch ihre Geschwindigkeit, d. i. ihren formellen Teil. 
Die Reaktion hangt also von diesen chemischen Eigenschaften 
und vom auBeren Reiz abo Somit sind die Bedingungen einer Re
aktion innere, spezifische und auBere, nicht spezifische. 

Dasselbe gilt fur den Menschen, dessen chemisch-physikalischer 
Charakter ebenso in Reaktionen besteht, die sich in den Handlungen 
offenbaren. Auch die Bedingungen dieser Reaktionen sind auBere 
nicht spezifische und innere spezifische, angeborene, die sich aus 
der Struktur ergeben. Auch hier ist die Art der Reaktion und ihre 
Geschwindigkeit in Betracht zu ziehen. Die Reaktion, das heiBt 
die Handlung, hat also 1. eineninhaltlichen Teil, der a) vom Charakter, 
b) von der Intelligenz abhangt. Der Oharakter hat cx.) allgemeine 
und ~) spezielle gefiihlsbetonte Eigenschaften. 2. Die Reaktion 
hat eine formelle Eigenschaft, die Geschwindigkeit. 

Da die Oharaktere von der Gefiihlsbetonung abhangig, muB 
man sie unter diesem Gesichtspunkt einteilen. Oharaktereigen
schaften sind Gefiihlseigenschaften. lch bin auf dieser Grundlage 
zu folgender Klassifikation gelangt: 1. zur Lustbetonung neigend, 
2. indifferent, 3. zur Unlustbetonung neigend. Der lustbetonte 
Charakter kann euphorisch ruhig und euphorisch erregt, also 
exaItiert sein. Der unlustbetonte deprimierte Oharakter kann ruhig 
deprimiert und erregt deprimiert, verzweifelt sein. Zu Punkt 1 
und 3 gehort der euphorisch deprimierte Oharakter, welcher einmal 
euphorisch, dann wieder deprimiert ist und auch als 4. Art des 
Oharakters betrachtet werden kann. 

lch habe noch gesagt, daB die Geschwindigkeit eine Reaktions
art des euphorischen Oharakters und auch des deprimiert erregten 
Charakters sein kann. 

lch habe mich dann mit der Entstehung des Oharakters befaBt· 
und gezeigt, daB dieser von beiden Eltern vererbt wird, daB er
nicht verandert werden kann, aber mit dem Alter gewisse typische 
Umwandlungen durchmacht. 

Am Ende habe ich noch den Zusammenhang zwischen dem 
Charakter und den viszeralen Reaktionen beleuchtet. 

Die nachsten zwei Vorlesungen werden die wichtigsten dieses 
Semesters sein, da sie beweisen werden, daB die Nervositat eine 
vererbte Oharaktereigenschaft ist. 



~'iinfte Vorlesung. 
Zusammenfassung der letzten Vorlesung, Aufgabe des heutigen. - Was 
ist normal beirn Charakter und bei der N ervositat? - Charakterarten und 
Arten der N ervositat. - Die zwei Formen der N eurasthenie, die euphorische 
und die depressive. - Die Nervositat ist keine eingebildete Krankheit. -
N eurasthenische Reaktion auf verschiedene auJ3ere Reize. - Viszeral
erscheinungen. - Einteilung der Viszeralerscheinungen von deFleury.
Neurasthenie und Denkweise. - Phobien und Wahnideen. - Psychische 
und nichtpsychische Symptome. - Die Entstehung der Paranoia aus der 
GefiihIsbetonung. - Die Auffassung von J endrassik uber die Verwandt
schaft von Paranoia und Neurasthenie. - Die Ansicht von Bleuler uber 
die Entstehungsweise der paranoischen Gedanken. - MiJ3trauen und 
Paranoia. - Die Grenzen der N eurasthenie und Hysterie. - Die Er
klarung der Hypnose aus dem Affekt. - Suggestibilitat aIs Charakter
eigenschaft. - Die Manie und der euphorische Charakter, die depressiven 
Storungen und der depressive Charakter. - Die manisch - depressive 
Storung. - Die Melancholie. - Die Nervositat ist eine ererbte Charakter
eigenschaft, eventuell eine Heredoanomalie, aber nicht unbedingt eine 
Heredodegeneration. - Zusammenfassung. - Aufgabe der nachsten 

Vorlesung. 

Meine Herren! leh habe mieh im letzten Vortrage zuerst 
mit den Charakterarten der anorganisehen Substanzen befaBt und 
deren Charaktereigensehaften in inhaltliehe und formelle eingeteilt. 
Zu den ersten habe ieh den Inhalt der Reaktion, zu den zweiten 
ihre Sehnelligkeit gereehnet. leh habe ausgefiihrt, daB diese 
Reaktion eine innere spezifisehe Bedingung hat, namlieh die ver
erbte physikaliseh-ehemisehe Konstruktion, und auBere Bedin
gungen, namlieh die Reize. 

leh habe dann gezeigt, daB der Charakter des Mensehen in 
seinen Handlungen, das heiBt in seiner Reaktion auf Reize, besteht. 
Die innere spezifisehe Bedingung dieses Charakters ist ebenfalls 
die ererbte physikaliseh-ehemisehe Konstruktion, wahrend die 
auBeren Umstande als auBere Bedingungen eine Rolle spielen. 

leh habe ferner gezeigt, daB die Charaktere vom Gefiihlston 
abhangig sind und naeh ihrer Gefiihlsbetonung eingeteilt werden 
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mussen. 1ch habe infolgedessen euphorisch ruhige und erregte, 
deprimiert ruhige und erregte indifferente und euphorisch-depri
mierte Charaktere unterschieden, von denen die indifferenten und 
ruhig deprimierten langsam, die anderen schnell reagieren. 

1ch habe dann auf den Zusammenhang zwischen Charakter 
und 1ntelligenz und anderen, zum Teil viszeralen Charaktereigen
schaften hingewiesen. Jetzt gehe ich auf die Nervositat selbst 
iiber. 

1ch habe schon in der ersten V orlesung gesagt, daB ich unter 
Nervositat hauptsachlich die Neurasthenie und die Hysterie und 
und einige andere Storungen, die Manie, die Depressionserschei
nungen und die Melancholie verstehe. Das entspricht beilaufig 
dem allgemeinen Sprachgebrauch. Nach dem, was Sie nun iiber 
den Charakter gehort haben, kann ich noch hinzufiigen, daB die 
Nervositat jene nervosen Storungen umfaBt, die aus dero 
Charakter abzuleiten sind. 

Wenn wir das annehmen, so kommen wir zu del' Auffassung,o 
daB die Nervositat dieselben Arten wie del' Charakter haben 
muB. Die °Moglichkeit diesel' Einteilung ist ein Probstein £iiI' die 
richtige Einteilung des Charakters. Wir finden sie auch tatsach
lich zum Teil schon in del' langst angenommenen Terminologie 
VOl'; wir miissen nul' noch einzelne Erweiterungen hinzufiigen. 

Wie Sie gehOrt haben, steht del' indifferente Charakter in 
der Mitte. Diese Aurea mediocritas ist, nicht die Norm, da die 
meisten Menschen eher leicht euphorisch sind. Abel' auch die 
iibrigen Varietaten konnen nicht eben als abnorm bezeichnet 
werden. Es ist iiberhaupt nicht zu bestimmen, wo das 
Anormale anfangt. 

Dieselben Schwierigkeiten treten uns auch bei unserer Au£
fassung del' Nervositat entgegen. Es gibt iiberhaupt kein Nerven
system, das aile schweren Erschiitterungen indifferent iiberstehen 
kann. Wenn ein "nicht nervoser" Mann fiir seinen Freund eine 
Biirgschaft iibernimmt und nach dessen Konkurs in alten Tagen 
del' Armut verfallt, so entwickeln sich bei ihm sicher Symptome 
wie Schlaflosigkeit, Erregtheit, Kopfschmerz usw., die man sonst 
zur Neurasthenie zu rechnen pflegt. Wenn eine Mutter zwei 
Kinder in einer W oche an Diphtherie verliert und hernach in 
Triibsinn verfallt, so haben wir auch eine Art von N ervositat 
vor uns. 1st das eine Krankheit? 1st das eine Abnormitat? lch 
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denke, daB der erwahnte alte Herr und die arme Mutter dann 
abnorm waren, wenn sie nach diesen Schicksalsschlagen nicht 
nervos geworden waren. Ihr Leiden ist eine normale Reaktion 
des Nervensystems, keine Anomalie und Imine Krankheit. Nur 
ein -obermaB der Reaktion ist abnorm. W 0 fangt aber dieses 
UbermaB an~ 

Sehen wir nun wo die N eurasthenie zwischen den oben 
genannten Charakter art en Platz findet. Die N eurastheniker stehen 
in unserer Einteilung auf beiden Seiten des indifferenten Typus. 
Die Neurasthenie bedeutet einen gewissen Grad und eine gewisse 
Art der Nervositat; sie ist aber kein Begriff, der scharfe Grenzen 
hatte. Diese existieren weder fiir das Gebiet der Hysterie noch 
fiir das der Paranoia, noch fiir die anderen nervosen Storungen. 

Dieses Leiden tritt im ailgemeinen in zwei Arten auf, die 
natiirlich noch weniger auseinandergehalten werden konnen, da 
viele Faile in beiden Kategorien Platz finden konnten. Die eine 
ist die euphorische, die andere die deprimierte Form. 

Man findet in verschiedenen Biichern eine genaue Zusammen
steilung der neurasthenischen Symptome, die sich auf die Sensi
bilitat, auf die Bewegungen, auf die Refiexe, auf die Sinnes
organe und auf die Eingeweide erstrecken. Viel weniger bescha£tigt 
man sich mit den Handlungen, mit dem Gedankengange der 
Neurastheniker, die doch durch gemeinsame Bande verbunden 
sind. Man 10rt auch den Einwand, daB die psychische Seite 
des Leidens heute zu stark in den Vordergrund geriickt wird, und 
die iibrigen Erscheinungen, darunter die viszeralen, vernachlassigt 
werden. 

Der groBte Fehler der alteren psychischen Au££assung war 
es, die Neurasthenie als Einbildung sozusagen zu brandmarken. 
Man kann zwar mit dieser Methode als Arzt ausnahmsweise gute 
Erfolge erzielen, meistens aber hat man bei einer solchen Mut
maBung das Spiel bei den Patienten sofort verloren. Moliere 
hat zwar in seinem bekannten Lustspiele den eingebildeten Kranken 
mit dieser Auffassung geheilt. Wir konnen aber leider mit Be
stimmtheit annehmen, daB das Rezidiv nach Fallen des Vorhanges 
nicht lange auf sich warten lassen wird. Vergessen Sie in ihrer 
Praxis nie, daB ein "eingebildeter" neurasthenischer Kop£schmerz 
eben so wehe tut wie irgendein anderer, daB eine neurasthenische 
Tachykardie, wenn das Herz 140-mal in der Minute schlagt, 
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subjektiv ebenso unangenehm ist, als wenn das Symptom eine 
Folge einer Myodegeneration ware. Das sind alles reelle, objektiv 
kontrollierbare Symptome. Dagegen ist nieht zu vergessen, 
daB Vorstellungen, und zwar oft falsehe Vorstellungen, die Aus
gangspunkte soleher Symptome sind. Wenn man dann ein Sym
ptom herausgreift und das leidende Organ der N eurastheniker 
selbst mit Elektrizitat und anderen Werkzeugen bestiirmen will, 
so geht unsere Behandlung sieher fehl, wenn sie nieht sogar sehad
lieh ist. 

leh werde nun, ohne ersehopfend zu sein, einige der wiehtigsten 
Symptome der Neurasthenie analysieren. Wenn wir den neur
asthenisehen Charakter kennen lernen wollen, miissen wir von 
der Quelle des Charakters, vom Gefiihlston, ausgehen, da dieser 
den Charakter ebenso wie die mit ihm identisehe Neurasthenie 
determiniert. 

Der Sinneseindruek, der vom Neurastheniker aufgenommen 
wird, bekommt eine andere Gefiihlsbetonung als beim indifferenten 
Mensehen. Die Differenz ist eine inhaltliehe und graduelle. Schon 
der Umstand, daB dies vom Gefiihlstone abhangt, zeigt, daB es 
sieh um eine aussehlieBlieh zentrale Storung handelt. 

Betraehten wir nun einige solehe Beispiele. 
Wir sind seit langem gewohnt, daB der Kragen am RaIse 

den Naeken fortwahrend beriihrt. Die Tastempfindung hat die 
Beriihrung aufgenommen; sie gelangt ins Zentrum, und wir 
kiimmern uns nieht weiter darum. Beim Neurastheniker kann 
es vorkommen, daB diese einfaehe Beriihrung unlustbetont wird. 
Dem muB er nun ausweiehen. Er wendet seinen Kopf naeh reehts 
und links, um dieser Unannehmliehkeit zu entgehen, obwohl diese 
Bewegung iiberhaupt keinen Sinn hat, da dadureh die Weite 
des Kragens nieht geandert wird. Die Bewegungen dauern fort, 
es entsteht ein neurastheniseher Tic oder eine Stereotypie. Die 
Bewegungen konnen den Zustand noeh versehlimmern, das Un
lustgefiihl waehst, und es kann eine Beklommenheit entstehen. 

leh ziehe meinen Finger iiber einen Stoff und empfinde dabei 
ob er rauh oder samtweieh ist. Die so entstehende Empfindung 
ist fiir mieh ziemlieh indifferent. Bei anderen entsteht bei der 
Beriihrung des rauhen Stoffes ein unlustbetontes, bei der Beriihrung 
des glatten ein lustbetontes Gefiihl. Das erste kann peinlieh, 
das letzte angenehm sein. 
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Ahnliehe Beispiele kann man aueh fiir die Sehmerz-, Kalte-, 
Warmeempfindung finden. Die Empfindliehkeit gegen den Schmerz 
erscheint fast als eine Charaktereigenschaft. Mutig wird der 
genannt, der den Sehmerz gut ertragt, im Gegensatz zu den "weh
leidigen" Menschen. Das kleine Madehen, das, ohne sein Gesicht 
zu verziehen, eine Tonsillotomie ertrug, und der Mann, den ieh 
unlangst wegen einer follikularen Mandelentziindung behandelte, 
und der derart jammerte, daB die Naehbarn nicht sehlafen konnten, 
haben verschiedene Charaktere. 

Der eine, mem euphorisehe Neurastheniker hat bei einer 
Kalteeinwirkung ein Lustgefiihl, er schIaft im Winter bei offenem 
Fenster, preist diese Gewohnheit als GesundheitsmaBregel, sieht 
mit Verachtung auf den verweiehlichten Teil der Menschheit herab, 
der sich im warmen Zimmer gliieklich fiihlt. Der andere, eher 
deprimierte N eurastheniker klappt am ersten kiihlen Herbsttage 
seinen Mantelkragen hoch, halt sein Schnupftuch vor die N ase, 
traut sich kein Wort zu spreehen, um mit Verzweiflung auf das 
Ende des bosen Winters zu wacten. 

Vielleicht ist der Liebhaber der Winterkalte der erste, der 
im Hoehsommer die Strahlen der Sonne aufsueht und sich mit 
Wonne rosten laBt. Ein anderer weicht im Sommer allen sonnigen 
StraBenseiten peinlich aus und kann das Ende der Hundstage 
nieht erwarten. 

Beim Gehen wissen wir immer, sobald wir darauf achten, 
welche Stellung unsere Glieder einnehmen, wie unsere Extremitaten 
in den Gelenken gebeugt werden. Diese Empfindungen sind uns 
normalerweise indifferent, wenn wir nicht ermiidet sind. Die 
Neurastheniker verhalten sich diesen Empfindungen gegeniiber 
verschieden. Beim euphorisehen Charakter entstehen lustbetonte 
Gefiihle; die groBen Bewegungen erregen Freude, die Miidigkeit 
wird iiberwunden, oder sie bleibt unbemerkt. Solch ein Mensch 
findet seine Freude an tJbertreibungen beim Sport, bei gefahr
lichen Bergtouren. Der deprimierte N eurastheniker hat oft schon 
bei den normalen Bewegungen unlustbetonte Gefiihle. Solehe 
Leute fiirehten sieh vor Bewegungen, sie sind langsam, trage; 
es tut ihnen weh, wenn sie herumgehen miissen. "Er ist sogar 
zum Atemholen zu faul", ist ein treffender Ausdruek, den ieh 
irgendwo gehOrt habe. Aueh ein arabisehes Spriehwort gibt diesem 
Gefiihle Ausdruek: "Es ist besser, zu stehen, als zu gehen. Es ist 
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besser, zu liegen, als zu stehen. Es ist besser, tot zu sein, als zu 
liegen. " 1st jemand so geartet und muB trotzdem viel herum
gehen, so kann sich ein motorisches neurasthenisches Symptom 
bei ihm ausbilden. So entsteht auch Schwindel beim Gehen, 
eine Agarophobie odereine Flucht in die Krankheit. Jendrassik 
hat darauf hingewiesen, daB das Ermudungsgefiihl bei manchem 
Neurastheniker nur ein subjektives Gefuhl sei, bei dem mancher 
N eurastheniker leistungsfiihiger sein kann als ein anderer. 

Die Gefiihlsbetonung der normalen viszeralen Empfindungen 
kann bei der N eurasthenie auch ihren Ausdruck finden. 

Die Tiitigkeit des Magens wird im allgemeinen nicht emp
funden; wir empfinden aber auch normalerweise Hunger und 
haben ein Gefiihl, das uns kund gibt davon, daB der Magen voll 
ist. Die Empfindung des Hungers ist, wenn sie nicht zu stark 
auf tritt, nicht schmerzhaft; sie kann aber von vielen an N eurasthenie 
Leidenden peinlich empfunden werden. Ich habe unter ihnen 
solchen getrofien, die bei leerem Magen einen Schwindel bekamen, 
von Ohnmacht bedroht waren und uber groBe Schmerzen klagten. 

Solche Leute essen dann hastig. Der eine meiner Patienten 
hat mir erziihlt, daB er, wenn ihn dieser Hungerschmerz auf der 
StraBe uberkommt, im ersten besten Geschiift etwas einkauft 
und es sofort noch auf der Gasse verzehren muB. Interessant 
ist, daB dieser Schmerz durch die schwersten Speisen gestillt wird, 
wie Speck, Salami, Wurstsachen. Andere an N eurasthenie leidende 
fuhlen sofort einen Magenschmerz, sobald sie etwas genossen 
haben. Dieser Schmerz ist meist nicht stark,eher eine Druck
empfindung. Solche Leute gelangen dann manchmal zu dem 
Ergebnis, daB eine gewisse Speise ihnen nicht bekomme. Dann 
wird dasselbe von einer anderen Speise entdeckt, und so werden 
dann nach und nach alle Speisen als schiidlich ausgeschaltet, 
bis am Ende gar keine eBbare Speise mehr ubrigbleibt. Oft handelt 
es sich dabei nur darum, daB die normale Volle des Magens, die 
von anderen iiberhaupt nicht empfunden wird, ein unlustbetontes 
GefUhl hervorruft. Ahnliche Verhiiltnisse liegen manchm~l auch 
beim Darme vor. Geringe Volle, die wir gar nicht empfinden, 
kann peinlich sein. Es ist eine wahre Kunst, den Stuhl solcher 
Patienten in Ordnung zu halten, da sie nie mit der Menge und 
Beschafienheit desselben zufrieden sind. Auf solcher Grundlage 
kann nervoses Erbrechen bzw. sehr hiiufige Stuhlgiinge entstehen. 
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Diese erhohte Reizbarkeit, die selbst auf emen geringen 
Inhalt des Magens und del' Gedarme reagiert, kommt auch bei 
del' Blase VOl'. Sobald sich ein wenig Urin angesammelt hat, 
muB die Blase entleert werden, da die Blase Imine Spannung 
ertragt. 

lch habe eine interessante Familie gesehen, deren Leiden 
auf ahnlicher Grundlage fuBte. Mehrere Frauen diesel' Familie 
haben in zwei Generationen friihgeboren. Bei einer diesel' Frauen 
hat die Spannung des Bauches, die von anderen Frauen gar 
nicht beachtet wird, eine sehr unangenehme Empfindung hervor
gerufen, wobei die geringste Koprostase peinlich wurde. Auch 
die Gebarmutter ertrug diese Spannung schwer. Reize, die norm aler
weise kaum empfunden werden, waren nicht nur unangenehm, 
sondern losten Zusammenziehungen del' Gebarmutter aus. Es 
kann in diesem FaIle lnit Recht von nervoser Friihgeburt ge
sprochen werden. DaHlr spricht auch, daB die Nervositat del' 
Gebarmutter immer eine Teilerscheinung einer allgemeinen Nervo
sitat war und zusammen mit nervosen Darmstorungen und 
haufiger BIasenentleerung amtrat. 

Die Wichtigkeit del' genitalen Funktionen macht es begreif
Hch, daB die an Neurasthenie Leidenden auch in diesel' Hinsicht 
Gefiihlsstorungen unterworfen sind. Ihre Aufmerksamkeit ist in 
diesem Punkte besonders verfeinert. Mancher euphorische N eur
astheniker findet nicht genug ausdrucksvolle Worte, um seine 
aus diesel' Quelle stammenden Gefiihle zu beschreiben. Del' 
deprimierte Neurastheniker ist damit nie zufrieden. Ein Aus
druck, den ich of tel'S von ihnen gehort habe, ist: "lch finde nicht 
so viel Vergniigen damn als andere." Als ob jemand wissen 
konnte, was ein anderer empfindet. Die iiberschwanglichen Worte 
eines Euphorikers, die Unzufriedenheit des Deprimierten deuten 
uns Gefiihle an, die zwar verschieden sind, obwohl die Empfin
dungen selbst, die ihnen als Grundlage dienen, dieselben sein 
konnen. Die entsprechenden Handlungen hangen von diesen 
GefiihIen abo Del' Euphoriker iibertreibt, del' Deprimierte ist 
zu bescheiden. Die Frauen sind nicht ganz so zu beurteilen, da 
sie viel of tel'S frigid sind als die Manner. 

Bei den Viszeralorganen sind noch besonders die Gefiihls
storungen zu nennen, die mit del' Herztatigkeit verbunden sind 
und dadurch in ganz ahnIicher ·Weise unangenehm werden konnen. 

Kollarih. i 
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Nach dem Essen, nach AlkoholgenuB, nach einem anstrengenden 
Gange hat jeder Herzklopfen; das heiBt die Frequenz der Herz
tatigkeit ist erhoht. Viele bemerken nichts davon, der Neur
astheniker aber empfindet das sofort als eine Pein. Wenn wir 
uns nach Tisch niederlegen, horen wir aIle das Klopfen der Temporal
arterien. Niemand kummert sich aber darum, nur der nervos· 
ist. Der Puls wird gezahlt, er ist frequenter als sonst, und je mehr 
er beobachtet wird, desto frequenter wird er. Ich habe einen 
Kollegen gekannt, der zwei Monate lang an objektiv nachweisbarer 
Tachykardie litt, die sofort behoben war, als der ihn untersuchende 
Freund ihn dariiber beruhigte, daB er keinen Herzfehler habe. 

Es ist nicht auszuschlieBen, daB die normalen Funktionen 
anderer Organe bei nervosen Menschen unlustbetonte Gefiihle 
wecken konnen, von denen wir ubrigen nichts wissen. 

Maurice de Fleury 1) hat sich in seinem in vielen Hin
sichten gutem Buche viel mit den viszeralen Erscheinungen der 
Neurasthenie beschaftigt. 

Dieser Autor nimmt eine Neurasthenie mit Hyper- und eine 
mit J;Iypotension an und fiihrt diese Typen fur die Viszeral
organe durch. 

Die hypertonischen GefaBerscheinungen der N eurasthenie 
bessern sich, wenn der Blutdruck sinkt, die hpyotonischen, wenn 
der Blutdruck steigt, da der Blutdruck in jenem FaIle zu hoch, 
in diesem zu niedrig ist. Der Hypotonische ist traurig, angstlich 
und macht einen trostlosen Eindruck; der Hypertonische hat Ein
faIle, ist erregt und lebhaft. Maurice de Fleury zwingt auch 
die Magenerscheinungen der Nervositat in dieses Schema und 
findet dementsprechend atonische und hypertonische Dyspepsien. 
Bei den atonischen handelt es sich um eine Magenwandatonie 
mit mangelhafter Sekretion; im zweiten FaIle ist die Sekretion 
starker und erzeugt Pyloruskrampfe und Hyperaziditat. Die Hyper
tonie soIl sich auch bei der Urinbildung zeigen, da der Urin in 
solchen Fallen salzhaltiger sein soIl. Diese Unterscheidung geht 
jedenfalls zu weit, wenn er bei dieser Einteilung die hypertonischen 
und hypotonischen Typen so schroff einander gegenuberstellt. 
denn so streng sind sie nicht auseinanderzuhalten. 

1) Maurice de Fleury, Lea grands symptomes neurastheniques. 
(Pathologie et traitement.) Paris, Alcan, 1901. 
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leh konnte noeh die Sinneseindriieke der Sinnesorgane nach
einander studieren und die Gefiihlsbetonungen der NervosWit, 
welehe damit verbunden sind, analysieren. Es sollen aber nur 
einige besonders interessante Erseheinungen aus diesem Gebiete 
kurz besproehen werden. 

Wir wissen, daB manehe Leute iiberaus ffir Padumes sehwar
men, andere diese iiberhaupt nicht vertragen kannen und von 
irgendeinem starkeren Geruehe Kopfsehmerzen bekommen. Bei 
diesen besteht eine Idiosynkrasie gegen solehe Geriiehe. 

Aueh der Gefiihlston, der die Harempfindung begleitet, kalID 
iiberaus versehieden sein. Es gibt Nervose, die bei den kleinsten 
Gerausehen lebhafte unlustbetonte Gefiihle haben; sie zueken am 
ganzen Karper zusammen, wenn irgendetwas in ihrer Nahe zur 
Erde fallt. Einer meiner Sehulkameraden komite nieht lemen, 
wenn er das leise Sehwirren einer Fliege harte. Er mu13te die 
FIiegen im Zimmer totsehlagen, bevor er sieh an die Arbeit 
setzte; dann lieD er die Wanduhr stehen, deren Tieken ihn gleieh
falls starte. 

Der Genu13 an der Musik ist natiirIieh viel komplizierter 
als der GimuB an einzelnen sehanen Tanen oder Akkorden. Bei 
den N ervosen weeken solehe Sinneseindriieke sehr verschiedene 
Gefiihlsbetonungen. Manehe geraten in wahre Exstase; ieh habe 
eine nervase Frau behandelt, die bei der lustigsten Musik traurig 
wurde. Es war von einer unwiderstehIichen Komik, wenn sie 
bei den Tonen eines lustigen Walzers in Tranen ausbrach und die 
larmende Musik iiberhaupt nieht ertragen konnte. Sie ist eine 
enthusiastisehe Liebhaberin der Wagnermusik, mu13 sich aber 
immer Watte ins Ohr stopfen so oft sie in die Oper geht. 

Eine so gro13e Empfindliehkeit Farben gegeniiber ist seltener. 
leh mochte dies Mal nur ein Symptom erwahnen. BekanntIich 
sehen viele Leute schwarze Punkte (Mouehes volantes) vor den 
Augen. Diese Erscheinung ist belanglos, man beobaehtet sie nicht. 
Manche miissen diese Punkte auf den hellen Himmel oder auf 
weiBes Papier einstellen, um sie sehen zu kannen. Viele N ervase 
aber, die diesen Fehler haben, kannen von dieser Beobachtung 
nicht los werden und fiirchten sich davor. Ein nervaser Kollege 
erzahlte mir, daB er die Erseheinung manchmal monatelang iiber
haupt gar nicht bemerkt, daB aber die schwarzen Punkte sofort 
scharf im Gesichtsfelde auftreten, sobald seine Nervositat geweckt 

7* 
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ist, urn nach del' Besserung seines Zustandes wieder zu verschwinden 
oder richtiger unbemerkt zu bleiben. 

Alle diese nervosen Erscheinungen konnen dadurch erkHirt 
werden, daB die normalen Sinneseindriicke von verschieden ge
arteter und verschieden hochgradiger Gefiihlsbetonung begleitet 
werden. 1m Beispiele der Mouches volantes und des Musikgenusses 
wirken auch noch andere Vorgange mit. 

Die Nervositat wahlt abel' nicht nur die Gefiihlsbetonung 
der Sinneseindriicke, sondern nimmt auch die Aufmerksam,keit 
in Anspruch, urn von den eintreffenden Sinneseindriicken die
jenigen auszuwahlen, die mit ihrem Grundchal'akter iibel'ein
stimmen. Del' euphol'ische N ervose wahlt im allgemeinen die 
angenehmen Empfindungen und vernachlassigt die iibrigen, 
wahrend del' depl'imiel'te umgekehrt handelt. Mit del'selben Aus
wahl geschieht auch die Erweckung del' alten Erinnerungsbildel'. 
Da nun diese Bilder assoziiel't sind, und ihl' gegenseitiger Zusammen
hang durch Wiedel'holung und Ubung befestigt wil'd, so stehen 
diese Assoziationen auch im Dienste del' nel'vosen Chal'aktel'
eigenal't. Die Regeln del' Assoziation finden auch in den Tl'aum
bildern und in del' ganzen V ol'stellungswelt des N el'vosen ihl'e 
Anwendung. 

Ebenso vel'halten sich natiirlich die Gefiihle und Affekte. 
Bejm euphorischen Nel'vosen dominiert die Fl'eude, beim depl'i
miel'ten die entsprechenden deprimierten Gefiihle und Affekte. 
Da die Affekte die machtigsten Urheber del' Handlungen sind, 
miissen sich die Handlungen ganz nach ihnen l'ichten. Es gibt 
also eine besondel'e nervose Handlungsweise. 

Auch die Gedankenwelt wird von den Gefiihlen und Affekten 
behel'l'scht und von diesen Faktoren oft in ihre eigene abnol'me 
Richtung gefiihrt. Es gibt also eine besondel'e nel'vose Gedanken
welt. 

Del' deprimiel't Nervose wird dul'ch seine Stimmung zur 
Einsamkeit gezwungen. Er hat wenig Fl'eude, ist wedel' zum 
Gespl'ach, ja nicht einmal zum Klagen gestimmt. lch habe .oft 
solchen Patienten geraten, sie sollten in Gesellschaft guter Freunde 
Spaziergange machen. ,lch habe keine Freunde, ich habe keine 
Freude dal'an', war die Antwort. "Sie miiBten sich manchmal 
ein wenig unterhalten." ,Das macht mil' keine Freude.' "Gehen 
Sie doch einmal ins Theater." ,lch habe keine Lust dazu.' "Sie 
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miiBten taglich irgendwelche Sportiibung ausfiihren." , Dafiir 
habe ich wirklich gar kein Interesse.' , ,Lesen Sie etwas?" ,N ein, 
das macht mir kein Vergniigen'. "Beschaftigen sie sich"mit Musik." 
, Musikl Ich habe kein Talent und keine Lust dazu.' "Also zu was 
haben sie Talent und Lust?" ,J a, eigentlich zu gar nichts.' Einer 
meiner Patienten, ein Komitatsbeamter, lieB sich zuerst von 
seinem Komitate, in dem die Arbeit "zu viel" war 1), in ein anderes 
versetzen, in dem nichts zu tun war, und tat dort, nachdem er 
so in seinem Amte den ganzen Vormittag untatig blieb, am Nach
mittag zu Hause dasselbe. AIle meine gegenteiligen Ratschlage 
fielen auf unfruchtbaren Boden. "Dazu ist bei uns in der Provinz 
keine Gelegenheit," war die stereotype Antwort. 

Will man solche Leute zur Arbeit bewegen, so ist die Antwort 
schnell bei del' Hand: "Das hat keinen Zweck. " Sie kommen oft 
zu del' philosophischen Ansicht, daB "die Welt gar keinen Zweck 
und Sinn habe, daB alles SchOne und Gute, das durch den Fort
schritt hervorgebracht wird, ganz zwecklos sei". Sie sind nicht 
interessiert, da sie sich fUr nichts interessieren. Auch der eigene 
Erfolg erscheint ihnen zwecklos, wenn ihr Lebensunterhalt ge
sichert ist. Wenn man solchen Leuten hel£en wollte, miiBte man 
ihr N ervensystem austauschen. 

Ganz anders ist dagegen die Gedankenwelt der euphorisch 
Nervosen. Sie haben Freunde, denen aIle Plane und auch aIle 
Klagen anvertraut werden, die in jeder Angelegenheit um Rat 
gefragt werden, wenn auch der Rat nachher nicht befolgt wird. 
Zerstreuungen, Geniisse werden allzuoft aufgesucht. Ihr Beruf 
ist solchen Nervosen oft ein HochgenuB, sie ergeben sich ihr mit 
brennendem Eifer. Sie sind darin aktiv und flnden, wenn sie 
psychisch durch ihn nicht befriedigt sind, bald Ersatz auf anderen 
Gebieten, auf denen sie ihren Tatendurst stillen konnen. Musik, 
ein Theaterereignis, ein neues Buch, eine neue Entdeckung, eine 
neue Richtung in del' Literatur oder in der Malerei, versetzt diese 
Menschen gleich in Exstase. Sie interessieren sich fUr alles und 
freuen sich lebhaft iiber jeden Fortschritt. Sie sind imstande, 
ihr eigenes Interesse kraftig zu schiitzen. Kennt man sie, so muB 
man aIle ihre Lobspriiche um einige Grade heruntersetzen. Solchen 

') Die Kenner der tmgarischen Komitatenverwaltung werden gewiB 
iiber diese Moglichkeit Iacheln. 
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Nervosen kann man leichter hellen, da sie eher etwas tinden, was 
ihre Gedanken mehr in Anspruch nimmt als ihr Leiden. 

In den Gedankengang eines deprimierten N eurasthenikers sind 
fremde Dinge schwer einzuschalten, wahrend die euphorischen 
von selbst Assoziationen tinden. Der Gedankengang des depri
mierten N ervosen ist langsam, der des euphorischen schnell. 
Deprimierte N eurastheniker konnen in Fragen, die ihrem Ge
dankenkreise fern liegen, schwer zu Schliissen kommen, der eu
phorische tindet iiberall Analogien, aus denen er sehr weitgehende 
Schliisse zieht; diese treffen zwar nicht immer zu, sie erofinen aber 
neue Bahnen, wo sie einmal doch richtig sind. 

Dnter den Gedankenassoziationen der Neurastheniker bean
spruchen die Phobien und Zwangsideen das meiste Interesse. Da 
jeder Gedanke und jede Handlung in erster Reihe von der Ge
fiihlsbetonung ausgeht, die dem Sinneseindruck folgt, miissen die 
Zwangsideen und Phobien auch aus dieser Quelle stammen. Es 
ware ein schOnes Problem, in jedem FaIle die Eindriicke heraus
zufinden, die als Ausgangspunkte gedient haben. Es muB meist 
eine unIustbetonte Empfindung sein, vor der der Patient fliehen 
will. Wenn eine Zwangsidee oder eine Phobie einmal ausgebiIdet 
ist, so erleichtert diese ausgebiIdete Phobie das Erwecken be
stimmter ErinnerungsbiIder und die Aufnahme entsprechender 
Sinneseindriicke. Auch in der Erinnerung bleiben jene Vor
stellungen haften, die mit dem Gedankenkreis der Phobien in 
Zusammenhang gebracht werden konnen. Je Ianger das Leiden 
dauert, desto leichter konnen auch weiterliegende Zusammenhange 
Zwangsgedanken oder Phobien erwecken, die erst mit der Besse
rung des Grundleidens verschwinden oder sich zuriickbilden, wenn 
ein neuer Zwangsgedanke oder eine neue Phobie den Platz der 
aIteren einnimmt, oder groBe angenehme Aufregung, z. B. ein 
neuer interessanter Wirkungskreis, ein Familienereignis, die Ge
danken einnehmen. Deswegen kann eben ein euphorischer Neur
astheniker eher von einem Zwangsgedanken oder von einer 
Phobie eher loskommen als der deprimierte. 

Manche Phobien haben gewisse recht interessante Eigen
schaften, auf die ich hier kurz eingehen mochte. Manche nervose 
Menschen stellen an sich selbst die Diagnose eines auBerordent
lich schweren Leidens. Sie kommen z. B. zu dem sicheren 
Schlusse, daB sie an Krebs oder Tuberkulose leiden. Manche 
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klagen dariiber ihren Freunden und Arzten, andere machen ein 
Geheimnis daraus. Sie sind verzweifelt, mit der GewiBheit, daB 
jeder lrrtum ausgeschlossen ist. Sie regeln ihre Lebensweise doch 
nicht so, wie sie es tun miillten, wenn sie wirklich an dieser 
Krankheit litten; sie treffen auch nicht die Verfiigungen, die in 
solchem FaIle notig waren. Obgleich die Patienten sich oft in 
diesen Annahmen sicherfiihlen, handelt es sich doch weniger um 
Sicherheit, als um Furcht. lch habe einen Neurastheniker ge
kannt, dem seine Tabesdiagnose nicht aus dem Kopfe ging, der 
aber dabei heiraten wollte. Ein anderer rechnete auf Grund 
seiner Mouches volantes auf baldige Erblindung, unterbrach aber 
seine Studien nicht und lieB sich nicht einmal vom Arzt unter
suchen, da er die Diagnose "auch ohnehin wisse". Ganz anders 
gestaltet sich der Fall, sob aId der Patient zur Systematisierung 
seiner ldeen schreitet. Bei dieser paranoischen Systematisierung 
richten die Kranken dann ihre ganze Lebensweise nach ihren 
falschen ldeen ein. 

lch habe schon gesagt, daB die Gefiihle und. noch mehr die 
Affekte mit korperlichen Begleiterscheinungen, z. B. mit Erroten, 
Herzklopfen, gewissen Bewegungen, Gesten, Gesichtsausdruck usw. 
verbunden sind. Daher kann sich ein euphorischer N eurastheniker 
sogar in der Gangart von einem deprimierten unterscheiden. Der 
eine geht immer auf den Zehenspitzen, so daB seine Ferse nie 
den Boden beriihrt; der andere halt den Kopf immer zum Himmel 
gerichtet. Die Gesten sind lebhaft, die Augen glanzen, der Gesichts
ausdruck wechselt in jeder Minute. Deprimierte N eurastheniker 
schleppen oft ihre FiiBe, ihr Kopf ist gesenkt, ihr Gang langsam; 
das Gesicht ist ausdruckslos, ~e Sprache gedriickt. 

lch habe die viszeralen Erscheinungen der Nervositat schon 
erwahnt. Sie sind besonders hochgradig dann, wenn sie von 
einem Affekte ausgelost werden. Ein besonders interessanter Fall, 
den ich noch auf der Nervenklinik sehen konnte, war ein junger 
Mann, der an einer Phobie litt und fiirchtete, daB man ihm auf 
der Gasse seine Nase abschneiden wiirde, obwohl ihm die Ab
surditat dieses Gedankens ganz klar war. Auf der Nase dieses 
jungen Mannes hat sich eine umschriebene Stelle starker SchweiB
sekretion gebildet; die Nasenspitze war mit SchweiBperlen be
deckt. Es ist nicht unmoglich, daB dieser SchweiB eine direkte 
Folge der Phobie war. Ferner habe ich noch einen Jungen ge-
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sehen, del' an Sehl'eibkrampf litt und beim Krampf wahrend 
des Sehl'eibens am Handriieken schwitzte. 

Diese und ahnliche k6rperliehe Symptome sind direkte Folgen 
des neurasthenisehen Charaktel's, sie sind Chal'aktereigensehaften. 
Es ist abel' oft gar nicht leicht, den Zusammenhang z·wischen 
dem Affekte und dem k6rperlichen Symptome zu finden, da viele 
Mensehen dariiber iiberhaupt nicht im klaren sind. So hatte ieh 
einen Patienten, del' an nerv6ser Pseudoangina pectoris litt und 
sich auf gar niehts erinnern wollte, was ihn aufgeregt haben kOnnte. 
Nur schwer konnte ieh aus seinen Angaben den Umstand heraus
schalen, daB ihn am Anfange des Leidens ein sehwerer Schicksals
schlag getroffen hatte. Als ich ihn damber au£klarte, fragte er 
erstaunt: ,,'Vare es wirklich daher?" 

Bei del' Erklarung del' viszeralen Charakterziige dad man 
nieht vergessen, daB dasselbe Nervensystem, das den Charakter, 
dieReflexe iiberhaupt behel'rscht, auchHerr iiber das sympathische 
Nervensystem und die sympathischen Reflexe ist. Das Nerven
system eines einzelnen Mensehen ist in gewisser funktioneller 
Hinsieht gewiB insofern gleichmaBig geartet, daB es im ganzen 
schnell odeI' langsam arbeitet, reizbar oder nicht reizbar ist. Somit 
miissen in diesem Punkte die Charaktereigenschaften mit den 
zerebrospinalen und sympathischen Reflexen iibereinstimmen. 
Damit wird es erklarlich, daB sich bei den versehiedenen Formen 
der Nervositat auch solche viszeralen Erscheinungen ausbilden 
k6nnen, die eben nicht die Folgen eines Affektes sein miissen, 
sondern auf der direkten Irritabilitat des sympathischen Nerven
systems beruhen. 

Manche neurasthenische Symptome, wie del' Kopfschmerz, 
die Migrane sind bis jetzt aueh auf diese Weise nicht leicht zu 
erklaren. 

Am Ende diesel' Skizze der N eurasthenie muB ich besondel's 
betonen, daB die euphorische und depressive Form wie 
auch de Fleurys hyper- und hypotonische Form keines
wegs scharf voneinander getrennt werden k6nnen. In 
sehr vielenFallen steht del' Patient bald hier, bald dort. 
Er kann in einer bestimmten Lage euphorisch, in einer 
anderen deprimiert sein. 

Somit wende ich mich zur Paranoia. 
Ich habe die Au££assung von J endrassik schon besprochen, 
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nach ""Iyeicher keine scharfe Grenze zwischen Neurasthenie und 
Vesanie besteht, und die unrichtigen Gedanken del' Vesanie nicht 
prinzipiell von denen del' Neurasthenie zu unterscheiden sind. 
Wir nehmen also die Einheitlichkeit diesel' Leiden an und wollen 
nach ihrem Ursprung suchen. Primal' kann auch hier nichts 
anderes als die anormalen Gefiihle und Affekte vorliegen. N ach 
J endn1ssik ist es eine Halluzination, wenn del' neurasthenische 
Mensch Schmerzen in den Gliedern fiihlt. Das ware eben eine 
Halluzination del' Tastempfindung, wie es eine Halluzination des 
Gehors ist, wenn jemand klop£en odeI' sprechen hort. Del' N eur
astheniker £iigt zu seiner Empfindung den SchluB, daB er an 
Riickenmarkskrankheit Ieide, del' Hypochonder £iihlt Wiirmer in 
seinem Rachen. In diesen Wahnideen ist del' Unterschied nul' 
inhaltlich und nicht entscheidend. "Del' eine denkt, daB er an 
Riickenmarksschwilldsucht Ieide, del' andere, daB sich das Gehirn 
in seinem Kop£e umgedreht hat, del' dritte, daB er dreimal nach
einander iiber die Tiirschwelle treten muB, sonst konne er nicht 
l'uhig sein, del' vierte, daB er jemanden umgebracht hat, del' 
fiinite, daB ihm Gott nicht hil£t, del' sechste, daB er del' Konig sei". 

Das ausgezeichnete Buch von Bieuler 1) bringt Licht in die 
Frage nach dem Entstehen del' paranoischen Gedanken. Er hat 
in seinen Fallen beobachtet, daB am An£ange des Leidens bei den 
Paralloikern nur solche Irrtiimer entstehen, die nach analogen 
Affekten auch bei normalen Menschen zu entstehen pflegen. Dazu 
kommen dann besondere Erlebnisse. Diese kniip£en sich an solche 
Gedankenkomplexe an, die durch die Affekte und den Gedanken
gang stets wachgehalten werden, wie das iibrigens auch beim 
normalen psychischen Geschehen del' Fall ist. Bleuler nimmt 
sehr richtig an, daB nul' die Fixierung des Irrtums anormal sei, 
wodurch nun das Wahngebilde entsteht. Dehnt sie sich weiter 
aus, so wird die Anomalie zur Paranoia. Es ware nur noch zu 
bemerken, daB Bleuler die Ausdriicke Affekt und Affektivitat 
nicht im iiblichen Sinne braucht, sondern auch das Gefiihl dazu 
rechnet. 

DaB die Affekte in del' genamlten Weise wirken konnen, 
scheint nach Bleuler dadurch erwiesen, daB derselbe Mechanis
mus auch beim geslmden Menschen in Tatigkeit tritt, und daB 

1) Bleuler, 1. c., S.107. 
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andererseits auch bei der Dementia praecox die Wahnvorstellungen 
undandere psychische Erscheinungen aus affektbetonten Kom
plexen gebildet werden. 

Bleuler weist darauf ihn, daB diese Auffassung mit der von 
Wernicke von den iiberwertigen !deen iibereinstimmt, wobei 
der Unterschied nur darin liegen soil, daB Wernicke die Paranoia 
nicht von den iibrigen iiberwertigen Ideen trennt. 

Bei der Paranoia miissen also neben den affektiven Charakter
eigenschaften auch intellektuelle Anomalien vorliegen, da erst der 
Denkfehler die Wahnvorstellung fixiert und erweitert. Diese 
intellektuelle Anomalie ist auch angeboren. 

Ich muB Bleuler auch darin Recht geben, daB er das MiB
trauen nicht als Affekt anerkennen will. Es kann also nicht ein 
Ausgangspunkt, sondern nur eine Folge der Paranoia sein. 

Zu bemerken ist noch, daB die Keime der groBen Wahn
systeme und der Verfolgungswahn auch als normal betrachtet 
werdenkonnen. Wie viele denken, daB sie nicht erreicht haben, 
was sie verdienen, daB ihre Vorgesetzten sie geflissentlich zuriick
setzen, wenn das auch nicht der Fall ist. 

Ich wende mich nun zur Hysterie. 
Die Hysterie kann von der Neurasthenie nicht abgetrennt 

werden. Nennen wir diejenigen Faile Hysterie, welche in Aus
fallserscheinungen vorkommen, wie Lahmungen, Erbrechen, so 
ist der Unterschied zwischen Neurasthenie und Hysterie nur ein 
gradueller. Das heiBt eben, daB verschiedene Individuen auf 
auBere Reize graduell verschieden reagieren. Verlegt man den 
Kernpunkt der Hysterie in die Suggerabilitat, so kann fast 
jeder Fall als Hysteroneurasthenie gelten. 

Auch die hysterischen Symptome miissen von den GefiiWen 
abhangen, da sie entweder selbst Charaktererscheinungen oder 
wenigstens ihre Folgen sind. Ich habe schon darauf hingewiesen, 
daB jeder Unterschied in der Denkart und in den Handlungen 
aus dem Unterschiede der GefiiWswelt erklart werden muG. 
So steht es auch mit der hysterischen Denkart, die ebenso ver
erbt wird wie die iibrigen Charaktereigenschaften. Man kann 
die zur Hysterie fiihrende GefiiWswelt ausbilden oder ihre Aus
bildung gewissermaBen in Schranken halten, man kann sie aber 
nicht abandern. 

Somit ist meiner Auffassung nach der Ursprung der Hysterie 



Hypnose. 107 

dem Ursprunge der Neurasthenie analog. Eine Eigenschaft, die 
bei der Hysterie besonders gut ausgebildet ist, aber nicht eine 
ausschlieBliche Eigenschaft dieses Leidens ist, bedarf noch einer 
ErkHirung. Das ist die Suggestibilitat. 

lch denke, daB auch der Ursprung der Suggestibilitat nur 
in der Gefiihlswelt gefunden werden kann. 

Das Wort Suggestion kann verschieden aufgefaBt werden. 
Wenn man jemanden mit Worten dazu bewegt, eine Tat zu voll
bringen oder eine Ansicht anzunehmen, so spielt dabei die Sug
gestion sicher eine gewisse Rolle. Neben der Suggestion stehen 
aber auch Argumente. Eine Uberredung ohne Argumente ist ein 
hauptsachliches Kennzeichen der Suggestion. Was tritt nun aber 
an die Stelle des Argumentes ~ An seine Stelle tritt der Sugge
rierende, der aber nicht durch seinen Gedankengang, sondern 
durch seine Gefiihle, Affekte, Gesten, Handlungen wirkt, die 
beim Suggerierten ahnliche Gefiihle, Affekte aus16sen. Diese Wir
kung tritt meist bei Menschen ein, in denen dieselben Gefiihle, 
Affekte schon sozusagen vorgebildet sind. Die Suggestion ist 
also nur bei zwei gleichfiihlenden Charakteren wirklich moglich, 
und zwar so, daB der positiver, starker fiihlende den schwacher 
fiihlenden, das heiBt der energischere den weniger energischen 
fiihrt. 

Ba binski 1) analysiert in seiner kiirzlich erschienenen Ab
handlung iiber den Hypnotismus scharfsinnig diese Erscheinung 
und kommt zu dem sehr richtigen Resultate, daB in der Hypnose 
die Kritik gegen den erhaltenen Befehl recht gut bestehen kann, 
und daB der Hypnotisierte nicht zu Handlungen zu bewegen ist, 
die ihm sonst auBer der Hypnose nicht gefallen wiirden. Diese 
Ansicht ist mit der vorhin erorterten Auffassung der Suggestibilitat 
verwandt, nach der sich nur zwei gleichfiihlende Menschen gegen
seitig suggestiv beeinflussen konnen. Der Suggerierende iibertragt 
gewohnlich nicht seine eigenen Gefiihle auf fremden Boden, sondern 
erweckt nur jene, die dort schon latent vorhanden sind. 

Bleuler 2) fiihrt in der zitierten Arbeit auch die Hypnose 
auf einen Affekt zuriick und sucht, welcher Affekt wohl in solchen 
Fallen die Hauptrolle spielen konnte. Er kommt zu dem Ergebnis, 

1) Babinski, Sur l'hypnotisme. Semaine med. 1910. 
Bleuler, 1. c., S. 57. 
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daB fiir diesen Affekt einstweilen kein richtiger Ausdruck vor
handen ist, daB aber das Gefiihl des Beherrschtwerdens, die Faszi
nation, entscheidend ist. Das stimmt wieder mit meiner Auffassung 
iiberein, nach der der stark fiihlende, das heiBt der dominierende 
Charakter, den schwacher fiihl~p.den, das heiBt domininerten 
Charakter leitet. 

lch machte hier dieGelegenheit ergreifen, um auszufiihren, daB 
ich nicht aile Erscheinungen der Rypnose als objektive und reelle 
anerkemlen kann. 

Wir suggerieren z. B. bei del' Rypnose dem Medium, daB 
es eine Person einer aus 20 Mitgliedern bestehenden Gesellschaft, 
die in der Mitte des Saales steht, von nun an nicht sieht. Dann 
fordern wir den Rypnotisierten auf, zur Tiire hinauszugehen, 
stellen aber die sozusagen unsichtbar gemachte Person vor die 
Tiire. Das Medium schreitet direkt, ohne sie zu sehen, auf die 
Person los, die sich vor die Tiire gestellt hat, um es nicht hinauszu
lassen. "Warum gehen sie nicht weiter," fragen wir nun. Die 
Antwort lautet: ,lch weiB nicht, ich kann hier nicht durch.' 
"Warum" - fragen wir weiter - "steht vielleicht jemand dort, 
der sie nicht hinauslaBt?" ,N ein, es ist niemand hier, aber ich 
weiB nicht, warum ich nicht weiterkomme.' Stellt man ein anderes 
Mitglied des Auditoriums vor die Tiir, so wird es sofort erkannt. 
Wenn wir nun diesen Fall durchdenken, miissen wir annehmen, 
daB das Medium, wenn es nicht hinausgelassen wird, zuerst den
jenigen erkennen muB, der vor ihm steht, sonst wiiBte es doch nicht, 
ob es die hindernde Person sehen darf oder nicht. Das ist doch 
ganz klar. Rat das Medium nun die Person als diejenige erkannt, 
die es nicht sehen solI, dann kann es entscheiden: del' ist es, den 
ich nicht sehe. Es sieht also jemanden nicht, den es schon er
kannt hat, den es also - die Sache kann gar nicht verdreht 
werden - gewiB gesehen hat. 

Derselbe Einwand kann gemacht werden, wenn man dem 
sogenannten Medium suggeriert, daB es von nun an nichts mehr 
hart. "Raben Sie es verstanden?" fragen wir. ,Ja', lautet die 
schnell erfolgte Antwort. Das Medium hart nun gar nichts mehr, 
man kann ihm sagen, was man will. Nach einiger Zeit wenden wir 
uns an dasselbe mit der Weisung: "Von nun an haren Sie wieder 
alles. Raben Sie es verstanden? ". ,J a', ist wieder die prompt 
erfolgende Antwort. Nun hart das lVIedium wieder alles. Auch 
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das ist keine reelle Erscheinung. Denn weml das Medium bei 
dieser suggerierten Taubheit nichts mehr horen wiirde, konnte 
es auch nicht horen, wenn wir ihm sagen: "Von nun horen Sie 
wieder alles." Wenn wir suggerieren, daB das Medium eine giftige 
Schlange vor sich sieht, so erfolgt bei der Annahme. einer so un
angenehmen oder sogar gefahrlichen Moglichkeit, ein erschrockener 
Gesichtsausdruck und sonst nichts, oder nicht einmal das. Ware 
es so, wenn die Schlange wirklich dort ware 1 

Daraus folgt, daB der Suggerierte zwar in der Hypnose willig 
ist zu antworten, mit ja oder nein, wie wir wollen, und Miene 
macht, die Suggestion angenommen zu haben, sich aber tatsach
lich iiber die Wirklichkeit im klaren ist und von der suggerierten 
Erscheinung gar nicht iiberzeugt ist. 

Warum nimmt aber der Suggerierte in der Hypnose auBerlich 
doch die ihm aufgedrangte Situation an ~ Dariiber geben die 
sogenannten suggestiven Fragen Auskunft. Wie oft erfahrt man 
besonders bei einfacheren Leuten, daB sie auf die Fragen, die in 
bejahender Form aufgestellt werden, mit ja, auf die verneinend 
aufgestellten mit nein antworten, ohne iiber die Frage selbst 
nachgedacht zu haben. Bei der Aufnahme von Anamnesen, 
besonders im Ambulatorium, wo man - was eigentlich nicht 
sein sollte - manchmal ein bischen eilt, kann man das tagtaglich 
beobachten. lch habe sehr oft versucht, Kranke mit sehr positiver 
Betonung zu fragen: "Sie haben Schmerzen in den FiiBen! 1" 
J awohl, lautete ohne Zogern die Antwort. "Nicht war, Sie haben 
keine Schmerzen in den FiiBen!1" Nein, lautet die Antwort, und 
der Kranke kommt erst im spateren Gesprache auf die Frage 
zuriick, um dann erst die richtigen Angaben zu machen. 

Bei der Hypnose verfahren wir wissentlich in derselben Weise, 
wenn wir mit Erfolg suggerieren wollen. Auf unbestimmt gestellte 
Fragen wiirden wir nie die gewiinschte Antwort bekommen. Dazu 
kommt noch, daB meist ein Auditorium zugegen ist. Der Hyp
notisierte hort, daB der Hypnotisierer mit Bestimmtheit auf die 
erwartete Wirkung hinweist; er unterwirft sich einfach wie bei 
der Suggestionsfrage und tut, was man von ihm verlangt. Er 
nimmt auBerlich an, was man ihm sagt, er macht das Spiel mit 
und spielt die verlangte Rolle, wenn er einma! angefangen hat, 
zu Ende. Nachtraglich kann er nicht mehr bekennen, daB er 
angefiihrt wurde, da er sich sonst lacherlich machen wiirde. So 
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muB er das Spiel weiter fortsetzen. Diese Bemerkungen gelten 
gewiB fiir jene ganz absurden Erscheinungen, die ich hier erwahnt 
habe. lch m6chte aber nicht lniBverstanden werden. lch sage 
keinesfalls, daB es keine Suggestion gibt, oder daB die Hypnose 
im ganzen ein Schwindel ware. Die Macht der Suggestion wird im 
Gegenteile in diesem Buche noch oft und eingehend erortert 
werden. 

Was ist eine solche Suggestion, wie die, die ich eben ausge
fiihrt habe, anderes als die Folge des Imponierens, des Beherrscht
werdens, der Faszination, eine Erscheinung, die von Bleuler als 
der Ursprung der Suggestibilitat angesehen wird. 

Die Suggestibilitat als spezielle Charaktereigenschaft setzt eine 
ge"\\isse Empfindlichkeit in bestimmter Richtung voraus. Nur 
ein empfindlicher Mensch ist suggestibel. Das Gefiihl des sugge
rierten Menschen muB bestimmt fixiert sein. Es ist leicht ver
standlich, daB jemand schwer an einer gewissen. Suggestion fest
halten hann, wenn er ein schwankendc.3 Gefiihlsleben besitzt. 

Die Suggestibilitat hangt also mit dem Charakter zusammen. 
Der indifferente Charakter ist gewiB weniger suggerierbar. Der 
euphorische und euphorisch exzitierte Charakter ist am hesten 
in euphorischer Richtung, der deprilnierte oder deprilniert exzitierte 
Charakter wieder in seiner Richtung suggestibel. Auch jene 
Eigenschaften, die ich als spezielle Charaktereigenschaften ge
nannt habe, sind in der eigenen Richtung am leichtesten sugge
stibel. Das heiBt, wenn solche Eigenschaften bei jemandem vor
handen sind, k6nnen sie durch Suggestion gesteigert werden, sind 
sie aber nicht vorhanden, so k6nnen sie auch nicht von auBen 
sozusagen eingeimpft werden, z. B. Feigheit, Tapferkeit usw. 

Hier diir£en wir nie vergessen, daB die nicht naturwissen
schaftlichen Begriffe, wie z. B. die Religiositat, besonders betrachtet 
werden miissen. Ihre Suggerierbarkeit hangt oft von auBeren 
Umstanden abo Diese Eigenschaften habe ich in der vorigen 
Vorlesung nicht zu den Charaktereigenschaften gezahlt. 

Unter den Voraussetzungen der Suggestihilitat spielen auch 
intellektuelle Eigenscha£ten eine groBe Rolle. lch habe gesagt, 
daB der Suggerierte eine Kritik an der Suggestion iibt und eventuell 
die Suggestion oder den Be£ehl zuriickweisen kann. vVenn ich 
also sage, daB nur Menschen mit gleichartigen Gefiihlen einander 
suggerieren k6nnen, so ist darin noch enthalten, daB auch die 
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Denkal't ziemlich gleich sein muB, da dasselbe Gefiihl den gleichen 
Gedanken bildet. Die Fahigkeit zur Kritik ist abel' eine intellek
tuelle Fahigkeit; so ist leicht verstandlich, daB jemand urn so 
mehr suggestibel, je weniger intelligent er ist. Es ist abel' wahr
scheinlich, daB del' suggerierte Gedanke in solchen Fallen nicht 
lange anhalt. Die sehr suggestiblen hysterischen Patienten sind 
meist gar nicht scharfsinnig. 

Massensuggestionen gelingen bekannterweise leichter als Einzel
suggestionen. Die Erh6hung del' Suggestibilitat bei del' Massen
suggestion beruht auch auf den gleichen Gefiihlen. Diejenigen, 
die an solchen Zusammenkiinften teilnehmen, werden von gleichen 
Gedanken zueinandergefiihrt. Del' Rhetor steigert im Zuh6rer 
nur jene Gefiihle, die er ohnehin schon gehegt hat. Die so sugge
rierten Gefiihle sind auch dal'um machtiger, da es, wenn wir uns 
die Suggestion als einen Stoff vorstellen k6nnten, verstandlich 
ware, daB 100 gleichdenkende und gleichhandelnde Menschen 
auf den hundertundersten eine gr6Bere \Virkung ausiiben k6nnen. 

lch muB noch die Autosuggestion erwahnen, da diese nicht 
nul' fiir die Handlungen, sondern auch fiir die viszeralen Er
scheinungen und Gefiihle auBerordentlich wichtig ist. 

lch habe mich bis jetzt mit den neurasthenischen, mit den 
vesanischen und paranoischen Charakteren beschaftigt. Sie stellen 
verschiedene Typen des euphorischen und deprimierten Cha
rakters dar. 

lch wende mich nun jenen sichel' abnormen Fallen zu, die 
die extremen Abarten diesel' Charaktere sein k6nnen. Bei diesen 
handelt es sich urn die manische Erregung, die de
pressive, die manisch-depressive und die melancholi
sche Nervositat. 

Die Manie ist die extremste Erscheinung des euphonisch 
exzitierten Charakters; die Melancholie und die depressive Nervosi
tat geh6rten zu dem stark deprimierten Charakter. Die manisch
depressive Nervositat entspricht dem Charakter, del' zwischen 
beiden Ubertreibungen hin und her schwankt. 

Del' Zusammenhang del' Manie mit dem euphorisch exzi
tierten Charakter ist durch zwei Argumente zu beweisen. Erstens 
zeigen die an Manie leidenden Patienten in den freien Intervallen 
den l'einen Typus des euphorisch gehobenen exzitierten Charakters 
und sind oft gar nicht zur Norm zurllckzubringen. Zweitens 
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zeigen viele von den ubrigen Familienmitgliedem das reine Bild 
des euphorischen oder euphorisch exzitierten Charakters, wenn 
sie auch sonst normal sind. Ich konnte sogar sagen, daB an ihnen 
auch oft manische Charakterzuge nicht fehlen, wofUr ich mehrere 
Beispiele kenne. Die Manie priigt sich in der Gedankenwelt und 
in den Handlungen aus, was ja naturlich ist, da ihr Ursprung 
in den GefUhlen zu suchen ist, die in solchen Fallen analog sind. 
lch habe schon gesagt, daB der Gedankengang des euphorischen 
Menschen lebhaft und oft scharf ist, und dem entspricht, daB 
auch die manischen Patienten lebhaft und meist scharf denken. 
Sie erheben sich oft uber den Bildungsdurchschnitt, wenn die 
Anomalie nicht zu groB ist und nicht in Zerstreutheit, Gedanken
flucht und Venvirrung ausartet. Die Stimmung, die Bewegung, 
die Auffassung, das Denken, die Sprache sind gleich lebhaft. 

In den temporaren Depressionszustanden sind die Be
wegungen langsam, mude; die Schritte sind klein, die Haltung 
ist gebeugt. Der Patient setzt sich und bleibt unbeweglich sitzen. 
Die Antwort laBt auf sich warten, sie ist monoton, langsam, ein
silbig, leise. Die Untatigkeit ist oft so groB, daB man von Willens
liihmung spricht. Es ist bekannt, daB die depressiven und mani
schen Zustiinde ineinander ubergehen, wodurch das manisch
depressive Irresein entsteht. Die depressive Verwirrtheit ist der 
extreme Grad des exzitiert-deprimierten Charakters. 

Diesen Zustanden ahnlich ist die Melancholie, deren Ab
grenzung gegenuber den depressiven Zustanden in mancher Hin
sicht sicherlich erzwungen ist. Die Melancholie entspricht dem 
deprimierten Charakter. 

Bei der Besprechung der Charakterarten habe ich gesagt, 
daB ihre Einteilung eine grobschematische ist, daB es mannig
fache Ubergange, Abstufungen und Kombinationen zwischen 
den einzelnen Arten gibt. Dasselbe kann man auch uber die 
einzelnen Formen der Nervositat sagen. 

N eurasthenie, Hysterie, Paranoia, Manie, depressi ve 
Storungen, Melancholie usw. sind theoretisch und auch 
oft praktisch nicht scharf voneinander abgegrenzt. 
Das sind alles keine einzelnen verschiedenen Einhei ten, 
sondern nur zusammengehorende Typen, die in die 
Einheit der vererbten Eigenschaften beziehungsweise 
der Heredodegeneration eingefugt werden mussen. 
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Ieh will damit nieht sagen, daB man nun alle diese Typen 
zusammenwerfen und voneinander nicht unterscheiden solI. 
Die Frage steht hier so, wie bei del' Heredodegeneration iiber
haupt. Die Auffassung von J endrassik hat hier allgemeine 
Anerkennung gefunden. Laut diesel' sind die Dystrophien, die 
Friedreichsche Ataxie, die Heredoataxie cerebelleuse, die 
Paralysis spin. spast. hered. keine selbstandige Leiden, sondern 
nur einzelne Typen del' Heredodegeneration. Die Haupt
typen, die Manie, Neurasthenie, Hysterie usw. in del' einen 
Gruppe, die Dystrophie, Heredoataxie usw in del' anderen 
verlieren als Typen ihre Bereehtigung nieht. Beide 
Gruppen sind als Heredoanomalien miteinander ver
wandt. 

Ieh bleibe hier mit del' Bespreehung diesel' und ahnlieher 
Symptome:ngruppen stehen. Manehe sind gar nieht rein. Diese 
kurze Skizze beweist jedenfalls, daB die Arten del' Nervositat 
mit den vererbten Charakterarten gut iibereinstimmen und nul' 
gewisse Varietaten davon sind. 

N aehdem wir mit diesen Kenntnissen geriistet sind, komlen 
wir zur Beantwortung del' Frage sehreiten, ob die N ervositat 
eine Krankheit ist. Die Antwort lautet nach meiner Ansicht 
folgendermaBen: Die Nervositat ist keine Krankheit, 
sondern eine Offenbarung des vererbten Charakters. 
Sie ist in gewissen Fallen eine normale Charakterart, 
in anderen eine anormale, in diesem FaIle also eine 
Heredoanomalie. 

Ob nun diese Heredoanomalie zu den Heredodegenerationen 
zu zahlen ist, ist eine zweite interessante Frage. 1st der nervose 
Mensch ein Degenerierter? Das ist eine Ansicht, die wohl sogar 
schon in Laienkreisen unumstoBlich erscheint. 

In del' ersten Vorlesung habe ich die Heredoanomalien in 
die zwei Kategorien del' Heredoameliorationen und del' Heredo
degenerationen geteilt und gesagt, daB letztere eine Entwieke
lungsstorung sei, fUr die del' Mangel der Entwickelung charakte
ristisch ist 

Viele nehmen auch eine mikroskopisch nicht nachweisbare 
Entwickelungsstorung im Nervensystem an und stellen sick theo
retisch vor, daB vielleicht die N ervenzellen die Trager dieser nicht 
sichtbaren Entartungen sind, indem sie entweder kleiner odeI' 

Kollarits. 8 
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weniger zahlreich als notwendig sind. Das ist aber nur eine theo
retische Annahme, die auf der zweiten ebenso theoretischen fuBt, 
daB der Nervose weniger arbeitsfahig sei als der Normale. lch 
habe aber demgegeniiber in der heutigen Vorlesung eben besproehen, 
daB der euphorisehe Nervose im Gegenteile arbeitsfahiger als der 
Normale sein kann, und daB die Nervosen, die in einer Hinsicht 
euphorisch, in anderer deprimiert sind, im euphorisehen Stadium 
oder bei den Dingen, die sie euphoriseh stimmen, auch leistungs
fahiger sind. Es fehlen nun noch die deprimierten Nervosen. Wir 
finden bei J endrassik die Bemerkung, daB die Neurasthenie 
keine reizbare Sehwache ist, und daB die Neurastheniker oft sehr 
tatig sind, ferner, daB das Nervensystem eines Neurasthenikers 
eine groBe, wenn aueh praktisch unfruchtbare Arbeit leistet, 
indem es fortwahrend an· den Wahnideen arbeitet. 

Diese Betrachtungen machen es begreiflich, daB ich nicht 
jeden schwer" nervosen Menschen als degeneriert halten kann. 
Die leicht nervosen, die ich iibrigens auch als zwischen den nor
malen Grenzen stehend aufiasse, sind aber sicher nicht degeneriert. 
Wir haben eben gar keine feste Grundlage, um zu beurteilen, 
wo die Degeneration, der Mangel an Entwickelung oder eine schlecht 
Entwickelung bei der Neurasthenie anfangt. Genialitat ist kein 
Mangel an Entwickelung, also keine Degeneration. 

lch fasse nun die Ergebnisse der heutigen Vorlesung zusammen. 
Die leichten Nervositaten sind normale Erscheinungen. Fast 

in jedem Menschen steckt etwas Nervositat. Man konnte fast sagen, 
daB ein ganzlicher Mangel aller nervosen Erscheinungen fast 
anormal ist. Entschieden anormal sind nur die schweren FaIle. 
Sie sind Heredoanomalien des Oharakters. 

Die einzelnen Abarten der Nervositat stimmen mit den be
kannten Oharaktertypen iiberein. 

Manche normale Empfindungen erhalten bei diesem Leiden 
eine abnorme Gefiihlsbetonung, womit der zentrale Oharakter 
aller solchen Gefiihlsstorungen bewiesen werden soli. lch habe 
dann iiber die euphorischen, deprimierten, euphorisch-deprimierten 
Neurasthenietypen und deren Entstehung gesproehen. Dann bin 
ieh auf die viszeralen Oharaktereigenschaften der Nervositat iiber
gegangen, die teils direkte Folgen des Oharakters sind, teils dadureh 
entstehen, daB jener Teil des Nervensystems, der die Viszeralorgane 
regiert, dieselbe Empfindliehkeit wie die iibrigen Teile besitzt. 
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Dann habe ich noch iiber den Gedankengang und die Handlungen 
der Neurastheniker gesprochen, wobei ich ausgefiihrt habe, daB 
die Aufroerksamkeit, die Erinnerungsbilder und Vorstellungen 
gleich neurasthenisch ausgewahlt werden. 

Ichhabe mich dann der AnsichtvonJ endrassik angeschlossen, 
daB die Vesanie und Paranoia von der Neurasthenie nicht scharf 
getrennt werden kann. Auch bei dieser Art der Nervositat rouB 
der Ausgangspunkt eine Anomalie der Gefiihlsbetonung sein, 
zu der aber intellektuelle Moroente noch hinzukommen miissen. 
Die paranoischen Ideen haben denselben Ursprung wie die nor
malen falschen Ideen; sie sind bei N ormalen im Keime vorhanden, 
abnorm ist nur ihre Fixierung und Ausbreitung, wie von Bleuler 
bewiesen worden ist. 

Ich habe Ihnen gesagt, daB auch die Hysterie von der Neur
asthenie nicht abgegrenzt werden kann. Der Unterschied liegt 
fiir viele darin, daB sie die Hysterie diagnostizieren, wenn Aus
fallserscheinungen vorhanden sind. Andere legen Gewicht auf die 
Suggestibilitat der Krankheitserscheinungen. Die Suggestion wie 
auch die Hyjmose hat ihren Ursprung in der speziellen Gefiihls
betonung des Suggerierten. iller handelt es sich nicht um Argu
mente, um intellektuelle Erklarung. Das Gefiihl selbst ist die 
wirkende Kraft, die aber nicht in den Suggerierten iibergeht, 
sondern meist in ihm schon vorhanden ist und durch die Suggestion 
nur gestarkt werden muB. Das hier auftretende Gefiihl oder der 
Affekt ist das Gefiihl der Faszination (Bleuler). 

Ich habe noch behauptet, daB bei der Hypnose, in der absurde 
Sachen suggeriert werden, der Pseudoschlafende sich nur auBerlich 
unsere Befehlen anpaBt, in Wahrheit aber die Wirklichkeit 
klar vor sich sieht. Die Suggestibilitat ist eine spezielle Oharakter
eigenschaft, so daB ein entschiedener Oharakter fiir langere Zeit 
mehr suggestibel ist als ein unbestimmter. Auch hier spielen 
intellektuelle Eigenschaften eine Rolle, da Mangel an Kritikfahig
keit die Suggestibilitat erhOht. 

Die manischen, depressiven, manisch-depressiven, melancho
lischen Verwirrungen sind extreme FaIle der entsprechenden Oha
rakterarten, da die Manie die auBerste Entwickelung der exzitiert
euphorischen, die Depression die extreme Ausbildung des deprimiert 
exzitierten Charakters ist, wahrend die Melancholie mit dem depri
mierten Charakter zusammenhangt. 

8* 
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Ich bin somit zu einem wichtigen Punkte meiner Vorlesung 
gelangt, indem ich zu beweisen versucht habe, daB die Nervositat 
manchmal eine normale, zuweilen aber eine abnorme Charakter
eigenschaft sein kann, was am besten mit dem Ausdruck Heredo
anomalie bezeichnet wird, daB ferner die Nervositat eigentlich 
keine Krankheit ist. Ich konnte nicht entscheiden, welche Faile 
davon zur Heredodegeneration gehoren, doch schienen mir viele 
nicht darunterzufailen. 

Die nachste Vorlesung wird Einzelheiten meiner klinischen 
Erfahrungen enthalten, die die jetzt gemachten theoretischen Aus
fiihrungen belegen werden. Ich werde die Hereditat meiner 
Faile klinisch untersuchen, denn diese ist die spezifische Bedingung 
der Nervositat. Dann werde ich auch die Hilfsbedingungen dieses 
Leidens erortern, die die vorhandenen Eigenschaften wirksamer 
zu gestalten imstande sind. 
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Die Aufgabe der nachsten Vorlesung. 

Meine Herren! leh habe Ihnen in der letzten Vorlesung gesagt, 
daB die leiehteren Faile von Nervositat nieht von der Norm ab
weiehen, und nur die sehweren als Anomalien zu betraehten sind, 
die ihrem Ursprung naeh Heredoanomalien genannt werden konnen. 
leh habe ferner betont, daB nieht jede nervose Heredoanomalie 
unbedingt eine Degeneration sei. Dann bin ieh zur Analyse der 
Neurasthenie, Hysterie, der Paranoia, Vesanie, Manie, der de
pressiven und maniseh-depressiven Zustande und der Melaneholie 
gesehritten. leh habe ausgefiihrt, daB es sieh in diesen Failen immer 
urn eine zentrale Storung des Gefiihlslebens handle, zu der aueh 
eine Storung des Gedankenganges hinzukommt. leh habe ferner 
die ldentitat dieser Leiden mit den versehiedenen Charakterarten 
zu beweisen gesueht. 

leh werde aus meinen klinisehen Erfahrungen zu beweisen 
suehen, daB die Hereditat die einzige spezifisehe Bedingmlg der 
Nervositat ist, wahrend die Hilfsbedingungen nur die schon vor
hand en gewesene Charakterart steig ern konnen. 

DaB die Hereditat etwas mit der Nervositat zu tun hat, ist 
eine altbekannter Tatsaehe. Es ist aueh bekannt, daB nervose 
Erseheinungen oft naeh gewissen auffallenden "Hilfsursaehen" 
auftreten. Es gibt Forseher, die auf dieser Grundlage zweierlei 
Neurasthenien unterseheiden, eine Ansieht, die in Giles de la 
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Tourette 1) ihren eifrigsten Vertreter findet. Seiner Meinung nach 
ist die N eurasthenie kein einheitlieher Begriff, keine "entite 
morbide", sondern umfaBt mehrere versehiedene Zustande. Giles 
de la Tourette unterscheidet eine eehte Neurasthenie von einem 
konstitutionellen neurasthenisehenZustand, die beide aueh gemein
same Symptome haben, obwohl sie gut voneinander zu differen
zieren sind. Die groBten Untersehiede liegen in der Entstehungs
weise und in der Prognose. Die eehte Neurasthenie entsteht seiner 
Au££assung naeh dureh korperliehe oder geistige Ermlidung, oder 
durch Aufregung. Trotz dieser Trennung sehliipft dem franzo
sischen Autor doch wider Willen ein verbindendes Moment unter, 
da er sich auf Charcot beruft, nach dem eine nervose Erschlitte
rung oder Ermlidung den leiehter treffen soll, in dessen eigener 
Vorgeschichte oder bei dessen Familienmitgliedern schon eine N er
vositat bestand . 

. Andere Forscher gehen weniger weit. Sie teilen die N eurasthenie 
nicht in zwei Teile, nehmen aber an, daB sie aus zwei Quellen ent
springen kann. Der we erwirbt seine Neurasthenie, der andere 
erbt sie. Diese Ansicht widerspricht dem pathologischen Grund
satze, daB jedes Leiden, jede "entite morbide" eine einzige spezi
fische Bedingung hat, wie ieh es im ersten Vortrage meiner Vor
lesungen ausgefUhrt habe. 

Die Angaben liber die Hereditat der N ervositat im allgemeinen 
und liber die der Neurasthenie sind sehr verschieden. In den letzten 
Jahren ist eine Statistik von E. Schacht 2) erschienen, nach der 
in 36Yz % der FaIle gleichsinnige Hereditat vorliegt. Dieser 
Autor erwahnt die Statistik von Richter, der wiederum 
75 % gefunden hat. Ein so erheblicher Unterschied ist nur moglich, 
wenn die verschiedenen Autoren aus verschiedenen Gesichtspunkten 
die Nervositat der Familienmitglieder beurteilen. Es hangt viel 
davon ab, wie man nachfragt, was man fUr nervos halt, und 
wie weit man die VerwandtschaH in Betracht zieht. Wenn man 
nach allen Onkeln und Tanten und nach allen Cousins und Cousinen 
ordentlich nachfragt, muB die hereditare Belastung sogar bei den 
Gesunden sicherlich 100 % ausmachen. 

1) Giles de la Tourette, Legons de clinique therapeutique sur 
les maladies du systeme nerveux. Paris, PIon, 1898, S. 58. 

2) E. Schacht, Neurasthenie und Hereditat. Reisebericht des 
Komitees zur Veranstaltung arztlicher Studienreisen, Bd.6, 1906. 
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In meine eigene Statistik habe ieh nur die Angaben iiber Eltern, 
Gesehwister und Kinder aufgenommen. Ieh habe dann, um ver
gleiehen zu konnen, Angaben iiber eben dieselben Familienmit
glieder bei nieht nervosen Patienten erhoben. leh habe so aIle 
einzelnen Familienmitglieder gesondert durehgefragt und mieh 
erkundigt, ob dieses Mitglied nieht hoehgradig nervos war, ob es 
nieht sehr oft an Kopfsehmerzen gelitten habe. leh habe aueh die 
Selbstmorde und auffaIlende Sonderbarkeiten des Charakters in 
Betraeht gezogen. Wenn jemand ein "wenig nervos" war oder "hie 
und da" an Kopfsehmerzen litt odeI' ein "bisehen aufgeregt" war, 
so habe ieh ihn deshalb noeh nieht als sieher nervos betraehtet. 
Hysterie und Neurasthenie habe leh voneinander nieht abgesondert. 
Vielleieht haben meine letzten Vortrage Sie zu del' Ansieht bekehrt, 
daB es in dieser Hinsieht wenigstens unnotig ist, da diese Symptome 
komplexe Ausdriieke fiir dasselbe Leiden sind. Sie werden die 
Sehwierigkeiten der Unterseheidung gewiB schon erkannt haben, 
die fiir mieh urn so groBer waren, als ieh manehe Patienten nul' ein 
einziges Mal gesehen habe. 

leh habe 674 Kranke in bezug auf Hereditat genau ausgefragt. 
53!) waren nervos, 135 litten an anderen meist inneren Leiden. 
Von den Nervosen habe ieh 415 Personen im klinisehen Ambu
latorium ausgefragt. Dazu kommen 124 Studenten, die 
ieh in meiner fUr Studenten gehaltenen Spreehstunde behandelt 
habe. Die beiden Teile des gesammelten Materials miissen aus
einandergehalten werden, da die Universitatsjugend bei uns fast 
ganz aus Mannern besteht und eine gemeinsame Beredung das 
Verhaltnis del' Manner zu den Frauen falsehlieh abandern wiirde. 
AuBerdem sind die Universitatshorer alle junge Leute, wodureh 
aueh die Beziehungen des Alters zur Nervositat verandert sind. 
Das hatte seine besondere Wiehtigkeit, da ieh das Alter, in welehem 
die N ervositat zuerst auf tritt, besbnders aufgezeiehnet habe. 

1m klinisehen Ambulatorium habe ieh 415 nervose Individuen 
untersueht. Es waren 227 Frauen und 188 Manner. Dieses Ver
haltnis weicht von dem ab, das fiir die Neurasthenie und fiir die 
Hysterie getrennt angegeben wird. In den Statistiken sind bei 
der Neurasthenie me hI' Manner, bei der Hysterie gewohnlieh mehr 
Frauen angegeben. Fassen wir abel' die zwei Arten der Nervositat 
zusammen, so iiberwiegt die Nervositat der Frauen. Sie habell 
ein labileres Nervellsystem, das ofters vielleieht eher hysteriseh 
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reagiert als das der Manner. Viel1eicht ist auch die Art des 
Materials von Wichtigkeit. Das Ambulatorium wird meistens von 
Arbeitern, von Gewerbetreibenden, von Bauern und Landarbeitern 
aufgesucht. 

Die Frage, in welchem .Alter sich die Nervositat entwickelt, ist 
sehr wichtig. Es ist schwer, dariiber von alteren nervosen Patienten 
eine richtige Auskunft zu bekommen. Wenn wir nur das Alter no
tieren, in dem der Patient den Arzt um Rat fragt, so bekommen 
wir keine Antwort auf unsere Frage. Es ist auch unrichtig anzu
nehmen, wie dies ein Autor tut, daB die Nervositat zwar nicht zu 
dem Zeitpunkte entstanden ist, in dem der Patient zum Arzte ge
kommen ist, daB man aber nicht fehlgeht, wenn man den Anfang 
um einige Monate oder Jahre friiher ansetzt. Viele geben an, 
ihr Leiden sei schon sehr alt oder bestehe schon seit der Jugend. 
Solche Angaben sind naturlich nicht zu verwerten. lch habe in 
solchen Fallen dann der Reihe nach gefragt, ob der Patient schon 
iill .Alter von 25, 20, 15, 10 J ahren oder schon zur Zeit der Elementar
schule nervos war: Am friihesten von allen Symptomen stellt sich 
der Kopfschmerz ein, der immer den Verdacht auf Neurasthenie 
wecken muB, wenn er besonders haufig auftritt. 

lch habe das .Alter, in denen die Nervositat meiner FaIle an
gefangen hat, in einer Kurve dargestellt. Die Frauen der Klinik 
sind auf der 1. Kurve, die Manner der Klinik auf der 2. Kurve, 
die Studenten auf der 3. Kurve dargestellt. Aus diesen 
Kurven ist ersichtlich, daB die Nervositat meiner Patienten oft 
sehr fruh angefangen hat. Das friiheste Zeitalter war das vierte 
Jahr. 

Die Kurve der Frauen (erste Kurve) zeigt zwischen dem 
sechsten und vierzehnten Jahre einen geringen Anstieg. 

1m 5.- 6. Jahre 8 Falle 

" 7.- 8. " 6 " 

" 
9.-10. 

" 
4 

" 
" 

11.-12. 
" 

4 
" 

" 
13.-14. 

" 
3 

" 
1m 15.-16. Jahre steigt die Kurve plOtzlich an auf 36 FaIle, 

dann folgt ein Sinken 

im 17.-18. Jahre 
19.-20. " 

19 FaIle 

23 " 
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im 21.-22. Jahre 
,,23.-24. " 
" 25.-26. " 

Zuni tier Mile 
36 

32 

30 

28 

26 

'18 

II \ 
II \ , 

22 

20 

'III \ 
V\ 

'10 

T\ V-
8 

1\ 
~ 

2 

I \ 
1\ I \ 
V f\ II 

18 Faile 

13 " 
14 ,. 

f\ 
\ V\ 
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Dann sinkt die Kurve rascher 

im 27.-28. Jahre 6 Faile 

" 
29.-30. 

" 7 
" 

" 
31.-32. 

" 7 
" 

" 
33.-34. 

" 
3 

" 
" 

35.-36. 
" 

8 
" 

" 
37.-38. 

" 8 
" 

" 
39.-40. 

" 
4 

" 
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1m 41.-42. Jahre 2 Falle 

" 
43.-44. 

" 
2 

" 
45.-46. 

" 
4 

" 
" 

47.-48. 4 
" 

" 
49.-50. 

" 
2 

" 
" 

51.-52. 0 
" 

" 
53.-54. 

" 
2 

" 
" 

55.-56. 
" 

0 
" 

und in hOheren Jahren noch weniger. 

8 

'6 

t,I 

.32 

'217 

18 

~ 

7'17 ) 

8 / 1\ I 
J V \ " \ V\ 

2 I \ / i\ 
'I ~ '/ I, Beginn im 17 

~~.8.NHHM_HWHUUUU~ 

In zwei Fallen scheinen die ersten Erscheinungen erst im 
53.-54. Jahre gekommen zu sein. Wenigstens konnte diese Frau sich 
an gar keine friiheren Erscheinungen erinnern. Nach diesen Daten 
scheint die Nervositat der Frauen am haufigsten urn das 15. bis 
16. Lebensjahr herum anzufangen, und erscheint noch relativ 
haufig bis zum 26. Jahre, spater seltener. 

Bei den nervosen Mannern der Klinik (2. Kurve) begann die 
Nervositat am friihesten im 4 .. Jahr. Die Kurve steigt langsam 
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bis zum 12. Jahre und bleibt dann bis zum 18. Jahre mit einigen 
Schwankungen auf derselben Hohe. 1m Alter von 19-20 Jahren 
tritt plotzlich eine groBe Steigerung auf, die bis zum 26. Jahre 
langsam und dann in den folgenden J ahren plotzlich sinkt. Das 
hochste Jahr als Beginn war das Alter von 51 Jahren. Die genauen 
Zahlen sind: 

1m 4. Jahre 1 Fall 

" 
5.- 6. Jahre 3 Falle 

" 
7.- 8. 

" 
5 

" 
" 

8.-10. 
" 

7 
" 

" 
11.-12. 

" 
11 

" 
" 

13.-14. 
" 

6 
" 

" 
15.-16. 

" 
10 

" 
" 

17.-18. 
" 

11 
" 

" 
19.-20. 

" 
28 

" 
21.-22. 

" 
13 

" 
" 

23.-24. 
" 

13 
" 

" 
25.-26. 

" 
22 

" 
" 

27.-28. 
" 

8 
" 

" 
29.-30. 

" 
4 

" 
" 

31.-32. 
" 

4 
" 

" 
33.-34. 

" 
7 

" 
" 

35.-36. 
" 

1 
" 

37.-38. I 
" 

" 
39.-40. 

" 
4 

" 
41.-42. 3 

" 
" 

43.-44. 1 
" 

" 
45.-46. 

" 
2 

" 
" 

47.-48. 
" 

2 
" 

49.-50. 
" 

I 
" 

" 
51.-52. 

" 
1 

" 
Die Zahlen, die ich bei den Studenten gefunden habe, (3. Kurve) 

stimmen mit denen der Manner der Klinik gut iiberein. Auch hier 
habe ich als Anfangszeit einmal das vierte J ahr gefunden. Die 
Kurve steigt urn das 10.-14. Jahr und erreicht im 19.-20. Jahr 
den Hohepunkt. Sie £ant dann plotzlich beim 21.-22. Jahre abo 
Dann kommen nunmehr vereinzelte Fane, da die Studenten in 
diesem Alter schon meist aus dem Verbande der Universitat ge-
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treten sind. wodurch diese Ziffern wertlos sind. Die einzelnen .J ahres
zahlen sind die folgenden: 

Zulllo'i!/" /i7//e , (J 

38 

3t 

¥ 

30 

28 

at 

241 

22 

20 

"8 

.,t 

fO 

8 

G 

1\ 
/ ' 

J 

II 

/ \ 
\ 

1m 4. Jahre 1 Fall 

" 
5.- 6. Jahre 1 

" 
" 

7.- 8. 
" 

1 
" 

" 
9.-lO. 

" 
5 FaIle 

" 
lO.-l1. 

" 
3 

" 
" 

13.-14. 
" 

6 
" 

" 
15.-16. 

" 
19 

" 
" 

17.-18. 
" 

25 
" 

" 
19.-20. 

" 
40 

" 
" 

21.-22. 
" 

6 
" 

Die hier mitgeteilten 
Zahlenkonnen insofern fehler
haft sein, als vielleicht noch 
viel mehr Faile viel friiher an
fangen. Es ist aber sehr 
schwer, an alteren Menschen 
die Anfangszeit der N ervosita t 
festzustellen, da sie sich nicht 
mehr recht der jungen Jahre 
erinnern. Wenn z. B. ein 
Patient im 30. Jahre be
hauptet, seine Nervositat be 
stehe erst seit zwei J ahren, 
so ist er sehr erstaunt, daB 
man seine im 12. Jahre ent
standene Migrane dazu rech
nen will. 

BegiIm im 0 Aus allen diesen Zahlen 
Alter von' 8 f3 fG ao a'l a8 30Jonren d h 

~ \ 
geht ie se r interessante 
Tatsache hervor, daB die 

Nervositat bei Frauen Ofters im Alter zwischen 15-16, 
bei Manner Ofter im 19.-20. Jahre entsteht als spater 
oder fruher. Dieses Alter entspricht bei den zwei Geschlechtern 
ungefahr demselben Entwickelungsgrade. Bis zum 26. Jahre ist 
dann der Anfang des Leidens noch sehr hiiufig, spater wird er 
viel seltener. 
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Es ist moglich und sogar wahrscheinlich, daB die Schwankungen 
der Kurve bei groBerem Materiale viel kleiner waren, es ist auch 
moglich, daB an einem groBeren Materiale mehr vereinzelte Falle 
auch im hoheren Alter gefunden werden konnen. Trotzdem glaube 
ich nicht, daB sich eine allzugroBe Differenz ergeben wiirde, wenn 
die friihen Erscheinungen, besonders der nach meinen Erfahrungen 
oft sehr friih auftretende Kopfschmerz in Betracht gezogen werden. 

Wie unrichtig es ware, den Zeitpunkt in die Statistik einzu
fiihren, an dem sich die Patienten beim Arzt gemeldet haben, zeigt 
die folgende nichtssagende Tabelle von denselben Kranken. Selbst 
\Velm man, nach dem vorher erwahnten Vorschlag, von jeder 
.J ahresza.hl etwas abzieht, urn den Beginn festzustellen, so kommt 
auch gar nichts heraus. 

Zwischen 6-10 Jahren. 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Zusammen 

1 Frau 2 Manner 
7 Frauen 9 Manner 

24 
" 

25 
" 

32 
" 

25 
" 

37 
" 

35 
" 26 

" 
26 

" 25 
" 

20 
" 

24 
" 

19 
" 27 

" 
14 

" 
12 

" 
9 

" 
6 

" 
2 

" 
2 

" 
1 Frau 

4 
" 

1 
" 

227 Frauen 188 MaImer 

Hier £alIt die groBte Zahl bei den Mannern wie bei den Frauen 
zwischen 26-30 Jahre. 

Zwischen den frlihen und spaten Fallen besteht in bezug auf 
die Hilfsbedingungen der wichtige Unterschied, daB in spateren 
J ahren wichtigere Ereignisse als auslosende Momente der N ervositat 
eine Rolle spielen. 

Sehr interessant ist der Vergleich meiner Zahlen mit denen, 
die liber den Selbstmord in Ungarn unlangst veroffentlicht wurden 1) 

1) Magyar statiszikai kozlemenyek. Uj sorozat. (Ungarische sta
tistische Mitteihmgen; Neue Folge), Bd. 32. A magyar szent korona orsza
gainak 1906, 1907, 1908 evi nepforgalma. Budapest 1910, S.33. 
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leh erwaJme diese Statistik, da ihre Daten mit den mmrugen 
insofern eine Ubereinstimmung zeigen, als das Alter, in dem Selbst
morde verii.bt wurden, mit meinen Zahlen libel' den Anfang del' 
Nervositat so ziemlich zusammenfallt. Leider ist in diesem sonst 
sehr guten Buche nicht jedes einzelne Lebensjahr besonders be
rechnet, sondern die FaIle sind in 5 jahrige und langere Gruppen 
geteilt, wodureh del' Wert del' Zahlen geschmalert wird. 

Die Zustammenstellung entstammt den Jahren 1901-1908. 
Die Zahlen bedeuten die Selbstmordfalle, die in diesem Zeitraum 
auf 1 000 000 Manner und Frauen fallen. 

6-14 jahrige Manner 28, Frauen 10 
15-19 

" " 
236, 186 

20-24 
" " 

511, 
" 

176 
25-29 

" 
322, 118 

30-39 
" " 

249, 
" 

86 
libel' 40 

" 
587, 

" 
138. 

Diese Zahlen zeigen, daB del' Selbstmord bei Mannern zwischen 
20-24, bei Frauen zwischen 15-19 am haufigsten ist, also in dem 
Alter, in welehem meiner Erfahrung nach bei beiden Geschlechtern 
dieNervositat amhaufigsten anfangt. Aueh die Differenz del' beiden 
Gesehleehter ist dieselbe. Die Frauen fangen frliher als die Manner 
an. Das zeigt, daB die Hilfsbedingungen del' Nervositat dieselben 
sind, wie die des Selbstmordes und aueh zur selben Zeit wirksam 
werden. Es folgt ferner, daB diejenigen, die zum Selbstmord ge
trieben werden, den Selbstmord eher am Anfange del' Nervositat 
veriiben als spateI'. Wenn es nicht so ware, miiBten zwischen meinen 
Zahlen und den Zahlen der Selbstmordstatistik ein Untel'schied in 
dem Silllle entstanden sein, daB das Maximum del' Selbstmol'der 
in ein hoheres Alter fiele als die maximale Anfangsziffer del' N er
vositat. Dieses Zusammenfallen zeigt ferner, daB del' Selbstmord 
in erster Reihe auf eine Charaktereigenschaft zuriickzufiihren ist. 
1m gleiehen Alter bestehen dieselben Hilfsbedingungen. Unter 
del' Einwirkung diesel' Gesehehnisse wird del' eine einfach nervos, 
der andere zurn Selbstmorder. Das sind individuell gewissermaBen 
gleichartige abel' doeh verschiedene Reaktionen. 

lch wende mieh nun zur Hereditat. 
Von 312Mannel'll kOllllten 280guteAuskunft geben, die iibrigen 

wuBten nieht die notwendigen Daten iiber die EItel'll und aIle Ge-
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schwister. Es ist ein seltsames und trauriges Bild, wie sich untet 
armeren Leuten Verwandte beim Lebenserwerb und in der Not 
voneinander trennen und oft nicht einmal den W ohnort, das Alter 
ihrer Geschwister, angeben konnen, geschweige denn von 
der Familie eines Bruders, iiber Tanten und Onkel etwas wissen. 

Bei 280 Mannern war die nervose Hereditat im oben festge
stellten Sinne in 210 Fallen nachweisbar, bei 70 nicht. Das ist eine 
Hereditat in 75 %, nicht belastet waren 25 %. 

Von 227 Frauen gaben 203 eine annehmbare Auskunft. Dar
unter war die Belastung in 146 Fallen nachweisbar, in 57 nicht. 
Das gibt rund 72 % belastete und 28 % unbelastete. 

Rechnet man die zwei Geschlechter zusammen, so bekommen 
wir unter 483 brauchbaren Fallen 356 belastete oder 73,7 % und 127 
unbelastete, also 26,3 %. 

Ich habe schon friiher ausgefiihrt, daB diese Zahl del' Belastung 
jedenfalls hinter del' Wirklichkeit zuriickbleibt. Dann dan man nich 
vergessen, daB die Kinder meist nichts iiber eine Nervositat in 
den jiingeren J ahren del' Eltern wissen und meist nur dann iiber 
die Nervositat del' Verwandten sprechen, wenn diese dauernd ist. 
Dber die Kinder del' N ervosen wiirden viele Angaben unrichtig sein, 
da die Kinder oft noch nicht das Alter del' Pubertat erreicht haben, 
in dem die Nervositat zumeist zum Durchbruch kommt. 

Diese Zahlen haben also nur einen relativen Wert. Ich habe 
deshalb auch die nicht nervosen Patienten des Ambulatoriums 
ausgefragt. In derselben Zeit kamen 135 "Nervengesunde" zur 
Untersuchung, die an anderen Leiden litten, darunter 77 Manner 
und 58 Frauen. In diesel' Zusammenstellung sind die Manner in 
der Mehrzahl . Es scheint also, daB das Dberwiegen del' nervosen 
Frauen kein Zufall ist. Von diesen 135 Kranken waren 28, also 
203/ 4 % nervos belastet und bei 107 also bei 79 1/ 4% konnte keine 
nervose Belastung gefunden werden. Auch diese Zahlen miissen 
aus denselben Grunden wie die vorigen hinter del' Wirklichkeit 
zuruckbleiben. Da sie mit gleicher Methode gewonnen wurde, 
ist die Zahl von 20,75 % der belasteten Nervengesunden den 
73,7 % der nervosen vergleichbar, wobei der groBe Unterschied 
auch zugunsten der Hereditat als spezifischer Bedingung spricht. 

Sehen wir nun, welche Rolle bei der Belastung dem Vater, der 
Mutter und den Geschwistern zukommt. 

Von 280 nervosen Mannern hatten 163 nervose Eltern, und 



128 Belastung. 

zwar waren beide Eltern in 28, die Mutter in 91, der Vater in 44 
Fallen nervos. 65 nervose Manner hatten zusammen 82 nervose 
Bruder, 77 Manner hatten zusammen 105 nervose Schwestern. 
Von den Kindern diesel' Manner sind sieben Knaben und 6 Madchen 
schon im jungen Alter nervos. Somit gibt es in del' Familie dieser 
nervosen Manner zusammen 230 nervose Frauen und 158 nervose 
Manner. 

Bei 203 nervosen Frauen waren die Eltern in 83 Fallen nervos, 
beide in 11, del' Vater in 14, die Mutter in 57 Fallen. 60 nervose 
Frauen hatten zusammen 89 nervose Schwestern und 39 nervose 
Frauen zusammen 61 nervose Bruder. Von den Kindern sind 
8 Knaben und 10 Madchen schon in jungen Jahren nervos gewesen. 
In den Familien del' 203 nervosen Frauen gibt es zusammen 168 
nervose Frauen und 94 nervose Manenr. 

Diese Zahlen beweisen, daB die Nervositat o£ters von der 
:ll'Iutter als vom Vater ererbt wird, und daB die nervosen Patienten 
mehr ncrvose Frauen als Manner in del' Verwandtscha£t haben. 
Dies bestatigt die Ansicht J endrassiks 1), daB die Mutter eine 
groBere Rolle bei der Ubertragung der Nervositat spielt, als der 
Vater. 

Die Verwandtscha£t zwischen den Eltern spielt bei einem so 
verbreiteten Leiden keine nachweisbare Rolle. Von 539 Nervosen 
hatten 5, von 135 nicht Nervosen hatte 1 Patient verwandte 
Eltern. 

Fassen wir nun meine Be£unde uber die Hereditat 
der Nervositat zusammen. Ich habe gefunden, daB in 
73,7 % der Nervosen, in 26,3 % der nicht Nervosen eine 
Belastung bei den Eltern, Geschwistern und Kindern 
nachweisbar ist, wobei diese Zahlen wahrscheinlich 
noch zu niedrig sind. Es gibt mehr nervose Frauen als 
Manner (die Neurasthenie und Hysterie zusammen
genommen). Oft sind beide Eltern nervos, die Mutter 
haufiger als der Vater. Die nervosen Patienten hatten 
auch mehr nervose Schwestern als Bruder. 

Ich bemerke hier, daB in den von mir befragten Familien 
zweimal Familienselbstmorde vorgekommen sind. Ein 27 jahriger 
neurasthenischer junger Mann hatte 2 Bruder gehabt, die Selbst-

1) Jendr<lssik, Uber die Neurasthenie. Volkmann Vortrage 1906. 
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mord veriibten. Ein 49 jahriger nervoser Potator hat in selbst
morderischer Absicht eine groBere Dosis Morphium genommen; 
nachdem er in der Klinik eine Magenspiilung bekommen hatte, 
kam er ohne Schaden davon. Vier von seinen Geschwistern haben 
durch Selbstmord geendet. Ahnliche FaIle sind bekannt. Rogues 
de Fursac 1) hat unlangst die Geschichte einer Familie veroffent
licht, aus der 7 Geschwister Selbstmord veriibt oder versucht 
hatten. 

Untersuchen wir nun die Symptome, die bei den Verwandten 
del' Nervosen meist vorliegen, so finden wir haufige Kopfschmerzen 
bei lVIiittern und Schwestern, wahrend die Vater und Briider andere 
Symptome (z. B. Alkoholismus usw.) zeigen. 

Diejenigen Autoren, die die Nervositat fiir ein erworbenes 
oder wenigstens oft erworbenes Leiden halten, berufen sich darauf, 
daB die Hereditat nicht immer nachgewiesen werden kann. Es 
gibt sogar schlechte Statistiken, in denen in 66 % keine Hereditat 
gefunden wurde. lch habe schon gesagt, daB der von mir gefundene 
Satz von 73,7 % theoretisch noch erhoht werden muB. Doch ist 
schon dieser Wert so hoch, wie er bei anerkannt vererbten Leiden 
wie die Dystrophie, die Friedrichsche Ataxie nicht beobachtet und 
als conditio sine qua non auch nicht fiir die Erblichkeit der Krank
heit erforderlich ist. Die Umstande, die das Leiden bei der Dystro
phie trotzdem zum hereditaren stempeln, sind so oft besprochen 
worden, daB sie hier nicht von neuem erortert zu werden 
brauchen. 

Es bestehen tatsachlich gewisse Unterschiede zwischen den 
Fallen mit und ohne Hereditat, ohne daB diese unbedingt charakte
ristisch waren. Schwerwiegende Geschehnisse konnen bei be
lasteten und scheinbar unbelasteten Menschen die Nervositat zum 
Durchbruche bringen. Beim belasteten Menschen aber sind die 
Hilfsmomente viel ofter kleinlich und fiir das fremde Auge scheinbar 
lacherlich. Viele von ihnen sagen selbst, daB ihre Nervositat nach 
ganz unbedeutenden Kleinigkeiten schlechter wird, wobei es haufig 
ohne Belang ist, ob nervose Erscheinungen durch eine angenehme 
oder unangenehme Aufregung hervorgerufen wurden. Manche 
Patienten sagen, daB sie "von nichts" nervos werden. Bei den nicht 
belasteten sind die Hilfsbedingungen ofters sehr schwerer Natur, 

1) Rogues de Fursac, Revue neurol. 1910, Nr.3. 

K ollari tz. 9 
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abwohl man auch bei solchen von Ereignissen hort, die nicht jeder
mann nervos machen ·wiirden. 

Auch in der Prognose liegt eine Unterschied. Die Prognose 
des belasteten N ervosen ist im ailgemeinen schlechter als die Pro
gnose der Faile ohne Belastung. Die Nervositat derBelasteten fangt 
oft friiher an. Sie kann von kurzer Dauer sein und wieder voll
kommen verschwinden, oft aber begleitet sie den Patienten durch 
sein ganzes Leben hindurch, durch aIle die Veranderungen, die der 
menschliche Charakter iiberhaupt durchmacht. Del' Jugend ent
sprechend ist sie anfangs temperamentvoll, klingt dann mit del' 
Beruhigung des Temperamentes ab und verschwindet schlieBlich 
im Alter. Die Nervositat des nicht Belasteten wird hauptsachlich 
von den auslosenden Momenten beeinfluBt. Sie fangt also ofters 
im spateren Alter an, wenn die auslosende Hil£sbedingung eben 
spat eintritt. lch erinnere mieh an eine Frau, die binnen zwei 
Wochen zwei Kinder an Diphtherie verlor. Wenn jemand 
naeh einem solchen Schicksalsschlag Symptome zeigt, die in das 
Bereich der N eurasthenie gehoren, so ist das nieht erstaunlich, 
auch wenn der Patient nicht belastet war. Die Symptome, die 
nach einem Todesfalle eines geliebten Familienmitgliedes bei 
allen auch sonst gar nicht nervosen Menschen auftreten, sind mit 
den Symptomen der Neurasthenie identisch. Wenn jemand durch 
eine iibermaBige allzulange geistige Arbeit ermiidet wiirde, konnen 
dieselben Erscheinungen auftreten, und dasselbe gesehieht nach 
einem Vermogensverluste. 

Diese FaIle gerade hat Giles de la Tourette abgegrenzt, 
d. h. die FaIle, die von vielen A.rzten als erworbene Nervositat 
angesehen werden. leh denke abel', daB dieldentitat derSymptoma
tologie in den hereditaren und in den sogenannten erworbenen 
Fallen derart auffallend ist, daB die beiden Erscheinungsarten 
derselben Nervositat voneinander nicht zu trennen sind. lch denke, 
daB unser ererbtes Nervenystem nicht imtsande ist, aIle 
psychischen Traumen ohne Unalmehmlichkeiten zu ertragen. Nur 
wird das eine Nervensystem erst durch groBere Erschiitterungen 
so gestort, daB eine nervose Reaktion entsteht, wahrend das 
andere schon nach kleinlichen Einwirkungen nervos reagiert. 
J eder besitzt also eine gewisse N ervositat. 

Haben die als Hil£smomente wirkenden plOtzlich eintretenden 
Ereignisse auf den spateren Lebenslauf keinen ungiinstigen EinfluB 
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mehr, wie del' Tod eines Kindes, von Geschwistel'll, del' alt ge
wordenen EItel'll, so konnen sie meist nur eine voriibergehende 
nervose Reaktion bewirken. Bei nervosen Menschen werden solche 
psychischen Traumen sozusagen fixiert und bleiben oft jahrelang 
wirksam. Der Tod des broterwerbenden Familienoberhauptes oder 
der erziehenden Mutter ist ein viel wichtigerer Faktor, da er die 
Lebenshaltung der Familie erschuttern kann und die Mutter un
ersetzlich ist. 

Von den Hilfsbedingungen, die weniger schwer zu sein scheinen, 
sind die besonders verderblich, die immer weiter fortbestehen und 
jahrelang nicht behoben werden konnen. Familienverhaltnisse, 
die nicht geandert werden konnen, jahrelang sich hinziehende 
Vermogensschwierigkeiten hinterlassen fUr lange Zeit ihre Spuren. 
Es kommt nicht selten VOl', daB jemand viele Jahre hindurch 
mehrere groBere psychische Insulte scheinbar ohne Schaden durch
gemacht hat und dann plotzlich bei einer geringfugigen Gelegen
heit unerwartet und fUr nicht Wissende unverstandelicherweise 
zusammenbricht. Ein Beispiel dafur ist das Los eines alteren 
Herren, del' nacheinander groBe Geschaftsschwierigkeiten durch
gemacht hatte und ofters dem Bankerott nahe war. Sein Nerven
system war imstande, all das zu ertragen, doch als er aHem ent
ronnen war, wurde er infolge kleinerer Schwierigkeiten, die leicht 
lOsbar waren, zum Selbstm6rder. Es gibt aber auch Leute, die 
jahrelang schwere Sorgen auf den Schultern tragen, ohne dadurch 
Schaden zu Ieiden. 

Auch sonstige schwere Erkrankungen wirken sehr verschieden 
auf das Gemut des Patienten ein Es war mir zuweilen peinlich, 
die Ruhe mit anzusehen, mit der mancher an Tabes Ieidende Kranke 
sein Leiden hinnahm. Wir wissen, daB andere an dieser Krankheit 
leidende Patienten keinen ruhigen Tag haben. Besonders werden 
die Frauenleiden beschuldigt, Nervositat zu erzeugen. Da auch 
diese Leiden geeignet sind, Verstimmung, Kummer, Sorge zu 
schaffen, konnen sie auch als Hilfsbedingungen des Auftretens 
nervoser Erscheinungen in Betracht kommen; sie erzeugen aber 
nicht die Nervositat selbst. Bei Frauen, die an einer solchen Krank
heit leiden, konnte ich immer nachweisen, daB sie schon vor ihrem 
Beginn nervos waren. Darum darf man nie erwarten, daB die N er
vositat nach der Heilung des Frauenleidens plotzlich verschwinden 
wird. Eine Besserung danach ist jedenfaHs moglich, ebensogut wie 

9* 
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die Nervositat gunstig beeinfluBt wird, wenn irgend ein anderes 
Leiden gebessert wird, das dem Patienten das Leben verbitterte. 
Daraus darf man aber nieht folgern, daB von der N ase oder von der 
Gebarmutter aus reflektoriseh eine Nervositat entstehen 
konne. 

leh muB hier ferner auf jene Krankheiten hinweisen, deren 
Reilung dureh das Messer des Chirurgen herbeigefuhrt wird. leh 
habe im Ambulatorium viele solehe Faile gesehen, bei denen der 
sonst ganz gereehtfertigte ehirurgisehe Eingriff als Trauma wirkte 
und - wenn ieh so sagen darf - eine traumatisehe Neurose her
vorgebraeht hat, obwohl eine gewisse Nervositat aueh schon fruher 
bestand. Manehmal blieb dann eine so zutage geforderte Nervositat 
jahrelang bestehen. Es kann jede groBere Operation so wirken, 
besonders aber diejenigen, die an den Genitalien der Frauen aus
gefiihrt worden sind, wie die Operationen an den Ovarien oder am 
Uterus. Manehe Frauen werden naeh der Geburt nervos. Es wird 
Frauen oft geraten, sieh ihrer Nervositat wegen an diesen Organen 
operieren zu lassen, wenn das Frauenleiden selbst noeh keine Indi
kation dazu gibt. Man versprieht dann, daB sieh die Nervositat 
naeh der Operation verlieren wird. Meine bisherigen Erfahrungen 
auf diesem Gebiete geben mir aber kein Recht, eine solehe Operation 
aus dieser Indikation zu befurworten. leh habe sehr oft gesehen, 
daB gerade diese Operationen das Leiden versehlimmert haben. 
Die Frage der inneren Sekretion kann nieht leieht entsehieden 
werden, ieh habe aber von Ovarientabletten naeh Ovarienextir
pationkaum einenentseheidendenErfolg gesehen. lehmoehte fragen, 
ob <;lie nervosen Storungen nieht eher aus den psyehisehen Kom
plexen entstehen, die sieh mit einer solehen Operation verbinden, 
als aus der fehlenden inneren Sekretion dieser Organe. leh habe 
ein 35 jahriges Madehen behandelt, dessen Uterus eines Myoms 
wegen extirpiert wurde, und das dann noeh nervoser wurde, als 
es schon vorher war. 1st diese Nervositat nieht der Ausdruek 
des Sehmerzes, den dieses vielleieht im stillen sieh naeh Reirat, 
Familie, Kindern, und gesehleehtliehem Leben sehnende Madehen 
gefuhlt hat, als sie naeh dieser Operation all diesen Roffnungen 
fur immer entsagen muBte 1 

Aueh im Gedankengange der alteren Frauen ist der Verlust 
dieser Organe ein psyehischer Faktor. Dasselbe gilt fur die Ner
vositat, die manchmal sieh naeh Verlust der Periode einsteilt. 
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Aueh hier spielen psyehisehe Komplexe eine Rolle, unter denen der 
Gedanke an das Altern besonders sehmerzlieh ist. 

Wir Arzte selbst konnen aueh oft als Hilfsbedingungen der 
Nervositat auftreten. Man kann sich nieht genug mit arztIiehen 
AuBerungen in aeht nehmen. Ein nervoser Patient klammert sich 
an ein Wort und spinnt daraus hypoehondrisehe Gedanken. 
leh erinnere mich an eine ein wenig abgemagerte nervose Frau, 
der ieh Milchtrinken empfohlen hatte. Als sie mir versieherte, daB 
sie die Milch nieht trinken konne, empfahl ieh ihr Kefir. "Kefir 
soll ieh trinken? Dann bin ieh j a brustkrank!" war die Antwort, 
und es war schwer, ihr diesen Gedanken aus den Kopf zu bringen. 
Ein Arzt beging den Fehler, einen im ersten Anfangsstadium der 
Tabes stehenden uber 50 Jahre alten robusten Herrn, der nur uber 
wenige geringe Sehmerzen klagte, seine Krankheit mitzuteilen. 
Der in den Nervenkrankheiten nicht bewanderte Kollege, dem ieh 
die Diagnose brieflieh mitgeteilt hatte, zeigte dem Patienten meinen 
Brief mit demBemerken: "Sie sind einernsterMann, sie mussen ihre 
Angelegenheiten in Ordnung bringen". Obwohl ieh dem Kollegen 
gesehrieben hatte, daB ieh die Prognose in diesem FaIle fur relativ 
giinstig hielte, war der Patient nieht mehr zu beruhigen. Bis dahin 
hatte er nur wenig Sehmerzen gehabt, jetzt kamen sehlaflose 
Naehte mit der Fureht, daB er bald fur immer ans Bett gefesselt 
wiirde. Welch ein Ungluck, daB die Diagnose so fruh riehtig gestellt 
worden war. 

Da der Charakter des Mannes von dem der Frau in vielen 
Hinsiehten a1Jweieht, habe ieh a priori erwartet, daB nicht nur die 
Form der Nervositat bei beiden Geschlechtern verschieden ist, 
sondern daB auch bei den Hilfsbedingungen Unterschiede fest
gestellt werden konnten. Vielleicht konnte nach Beobachtung 
einer groBeren Anzahl von Fallen etwas in dieser Richtung gefunden 
werden. Was ich in dieser Hinsicht sah, ist mehr auf die Ver
schiedenheit der Beschaftigung als auf Charakterunterschiede zu
riiekzufiihren. leh hatte den Eindruck, daB die Frauen kleinlichere 
auslOsende Momente haben, ich habe mir auch einige solche notiert 
wie z. B' "Mein Mann widersprieht mir", "Meine Fruhlingstoilette 
ist miBlungen" usw. Wenn ich aber bedenke, daB der eine nervose 
Patient die letzte Verschlimmerung seiner Nervositat darauf zuruck
gefiihrt hat, daB eines seiner Kaninehen gestorben ist, so kann ich 
auch bei den Frauen nicht so besonders kleinliche Anlasse finden. 
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lch werde hier einige Veranlassungen zur Nervositat bei be
lasteten und unbelasteten Individuen aufzeichnen, nach del' Reihe, 
wie sie in das Ambulatorium gekommen sind. 

Nicht belastete Manner. 

12 jahriger Knabe. Der Lehrer der Dorfschule hat ihn so ge
prugelt, daB sein Korper mit blauen Flecken bedeckt war. Ein 
20 Jahre alter Mediziner leidet seit J ahren an einer Polyarthritis, 
ist dariiber verzweifelt und seitdem nervos. Ein 34 Jahre alter 
Mann ist nervos, seitdem er ser sich vor kurzer Zeit mit Syphilis 
infizierte. Ein 26 Jahre alter Mann hat sich, ohne materiell ge
sichert zu sein, verheiratet und muB sich nun neben seinem Amte 
mit anstrengenden Nebengeschaften abgeben, urn seine Familie 
erhalten zu konnen. Ein 29 jahriger Mann ist nervos geworden, 
als seine Eltern in kurzen Zwischenraumen gestorben waren. Ein 
verheirateter Mann von 42 Jahren hat vor vier Wochen das erste
mal seit seiner Verheiratung coitus extra matrimonium begangen. 
Jetzt fiirchtet er,daB er sich mit Syphilis infiziert hat. Ein 25 jahriger 
Mann ist seit zwei Monaten nervos, seitdem er ein ulcus durum 
aquirierte. Ein Mann von 36 J ahren ist nervos, well seine seit 
16 Jahren bestehende Syphilis von Zeit zu Zeit noch immer mit 
tertiaren Erscheinungen zum Vorschein kommt. Ein Knabe von 
14 Jahren ist sehr nervos, seitdem man ihm ganz iiberflussigerweise 
mitgeteilt hat, daB er an Tuberkulose leide. Ein Mann von 51 J ahren 
kann sich nicht beruhigen, seitdem er weiB, daB er an Tabes leidet. 
Ein 28 Jahre alter Beamter ist aufgeregt, da er vier Wochen vor der 
Hochzeit von seiner Braut einen Tripper bekommen hat. 

Nicht belastete Frauen. 

Eine Frau mit 46 J ahren ist sehr nervos, seitdem sie vor fiinf 
Jahren in kurzer Zeit zwei Kinder verlor. Eine Frau mit 27 Jahren 
ist nervos, seitdem ihr der Uterus entfernt worden ist. Sie hat 
keine Kinder und hat Ofters abortiert. Eine Frau mit 42 J ahren 
hat ihre beiden Kinder verloren und ist seitdem nervos. Eine 
45 jahrige Frau ist nervos, ihr Mann ist Alkoholiker und Spieler. 
Sie fiirchtet, daB ihr Vermogen verloren geht. Ein Madchen mit 
23 Jahren ist seit 3 Jahren nervos. Sie lebte bei ihrem Vater, 
der jetzt nach Amerika gegangen ist und sie ganz allein in Budapest 
gelassen hat. Eine Frau von 35 Jahren ist seit 10 Jahren nervos, 
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seit sie weiB, daB sie von ihrem Mann luetisch infiziert wurde. 
Ein Madchen hat mit 23 Jahren auBerehelich geboren und be
kommt yom Vater des Kindes gar nichts, sie ist kaum imstande, 
sich und das Kind zu erhalten, von dem sie sich nicht trennen will. 
Eine Frau von 38 J ahren ist seit 6 J ahren sehr nervos. Sie hatte 
ein schones Vermogen und hat es ganz verloren. Einige Frauen in 
den fiinfziger J ahren klagen, daB sie seit dem Ausbleiben der 
Menstruation nervoser sind als friiher. Ein 22 jahriges Madchen 
ist nervos geworden, als ihr Verehrer mit ihrem Bruder in Streit 
geriet und deswegen von der Familie hinausgewiesen worden ist. 
Eine 25-jahrigeFrau ist dariibernervos geworden, daB ihreSchwester 
unehelich geboren hat, die Mutter selbst aber ist nicht nervos. 

Da die Belastung nicht leicht nachzuweisen ist, ist es natiir
lich, daB auch bei unbelasteten manchmal allzugeringe Momente 
entscheidend zu wirken scheinen. So ist ein 25-jahriges Madchen 
seit 3 W ochen nervos und schlaflos, seitdem ihre Freundin, mit der 
sie zusammenwohnte, sich von ihr getrennt hat. Eine 30-jahrige 
Frau ist vor 3 Jahren yom Lande in die Hauptstadt gezogen und 
kann sich "an den hiesigen Larm nicht gewohnen" usw. 

Betrachten wir nun an einigen Fallen mit Hereditat die Hilfs
momente, die die Nervositat zum Vorschein gebracht oder das 
schon bestehende Leiden verschlimmert habell. 

Belastete Manner. 

Ein Mann von 53 J ahren ist seit seinem 25. Jahre nervos, 
sein Zustand verschlimmerte sich, seitdem er wegen einer Appen
dicitis operiert werden muBte. Ein 12-jahriger Knabe ist von seinem 
Freunde in den Bauch gestoBen worden und seitdem nervos. Ein 
18 jahriger junger Mann ist nervos, seitdem er an Tuberkulose leidet 
und seines Pleuroexsudats wegen ofters Punktionen durchmachte. 
Ein Mann von 31 Jahren ist nervos, seitdem sich sein Herzklappen
fehler verschlimmert hat. Ein 27-jahriger Mann hat sich in die 
Hand geschnitten und hat sich dabei derart erschrocken, daB er 
zusammenfiel. Seitdem ist er nervos. Ein Mann von 42 J ahren 
ist seit seiner luetischen Infektion nervos geworden. Ein Bauer, 
30 Jahre alt, ist nervos, seit er in die Hauptstadt gekommen ist 
und als Wagenfiihrer bei der elektrischen StraBenbahn tatig ist. 
Er fiirchtet sich fortwahrend, daB er jemanden iiberfahren werde, 
was aber bis jetztnichtgeschehenist. EinjungerMalllivon 18Jahren 
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ist nervos, da man ihm wegen seines Augenleidens geraten hat, 
seine Studien am Polytechnikum aufzugeben und einen anderen 
Beruf zu erwahlen. Ein Mann mit 52 J ahren ist seit seinem 40. Jahre 
nervos, seitdem sich seine Vermogensverhaltnisse verschlechtert 
haben. Ein Mann von 42 J ahren leidet seit 8 J ahren an einem 
Herzfehler. Da sein Zustand sich wahrend der letzten zwei J ahr 
erheblich verschlimmerte, ist er nervos geworden. Ein Mann 
von 46 J ahren leidet an Altersklerose, er ist seitdem nervos, auf
geregt und schlaflos geworden. Ein Mann von 44 J ahren ist nervos, 
seitdem er Konkurs gemacht hat. Ein Mann mit 32 J ahren ist seit 
seinem 20. Jahre nervos, seit 5 Jahren geht es ihm schlechter, da 
er sich mit Syphilis infiziert hat. Ein 21 Jahre alter Biirstenbinder 
gibt an, daB er yom vielen Lesen nervos geworden ist, obwohl ihn 
wahrscheinlich sein nervoser Charakter erst zum vielen Lesen 
getrieben hat. Ein junger Mann von 20 J ahren ist seit seinem 
12.J ahre nervos, als er einen homosexuellenZimmergenossen hatte. 
Ein Mann von 48 J ahren hat vor einem Jahre einen Epileptiker im 
Krampfanfall gesehen und ist seitdem nervos. Ein 34-jahriger 
Mann verspiirt seit J ahren infoIge eines coitus extra matrimonium 
fortwahrend Schmerzen in den Hoden, obwohI nichts Objektives 
zu finden ist. Ein Mann von 36 Jahren ist seit einer Lahmung des 
N. medianus arbeitsunfahig und deshalb nervQs. Ein junger Mann 
von 25 J ahren nahm an einer Priigelei teil und trug dabei auBer 
den Priigeln noch eine Nervositat davon. Ein Mann von 48 Jahren 
ist seit kurzer Zeit nervos, da er seine SteHung verloren hat. Ein 
24-jahriger junger Mann ist nervos, seit er einen Tripper acquiriert 
hat. Ein 30-jahriger Mann ist seit 3 Jahren nervos. Er verlor im 
Laufe eines Jahres die Frau, die Eltern und 2 Kinder. Ein junger 
Mann von 21 Jahren ist seit seinem 16. Jahre nervos, da er seine 
Eltern erhalten muB und deshalb nicht heiraten kann. Viele von 
den belasteten Nervosen konnen keinen Grund fUr ihre Nervositat 
angeben. DaB es unter den jungen Leuten viele Onanisten gibt, 
die sich vor den Folgen fUrchten, braucht gar nicht besonders ge
sagt werden. 

Belastete Frauen. 
Eine Frau von 43 J ahren ist seit einer Ovariotomie im Alter 

von 37 Jahren nervQs. Eine 34 jahrige Frau ist seit 4 Jahren 
nervos, als ihr Sohn starb. EineFrau von 56J ahren ist seit 25J ahren 
nervos, seitdem sie wegen der Trunksucht des Mannes im schlechten 
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Verhaltnis zu ihm lebt. Eine Frau von 21 J ahren ist nervos, da 
sie ofters abortiert hat und traurig ist, kein Kind zu haben. Eine 
Frau, 50 Jahre alt, leidet seit ihrem zwolften Jahre an Kopf
schmerzen, sie ist abel' erst im 30. Jahre nervos geworden, da sich 
ihr Mann illr gegeniiber schlecht benimmt. Eine Frau von 24 Jahren 
ist seit 5 J ahren nach Aborten nervos geworden. Eine Frau, 48 Jahre 
alt, ist seit ihrem 16. Jahre nervos. Das Leiden hat sich verstarkt, 
seitdem sie auBerdem an einer chronischen Metritis erkrankt ist. 
Eine Frau von 57 Jahren ist seit dem Alter von 15 Jahren nervos, 
ihr Zustand hat sich seit Aufhoren del' Menstruation verschlimmert. 
Eine Frau von 27 Jahren ist seit dem Alter von 21 Jahren nervos, 
das Leiden hat sich seit einer Hysterektomie verschlimmert. 
Eine 33 Jahre alte Frau ist seit 2 J ahren nervDs, weil ihr Mann ein 
Trinker ist. Eine 29 Jahre alte Frau ist VOl' 5 J ahren nervos ge
worden, sie hat wahrend diesel' Zeit wegen Erbrechen 3 kiinstliche 
Aborte durchgemacht. Eine Frau von 50 J ahren ist seit 3 J ahren 
nervos, seitdem die Menstruation ausgeblieben ist. Ein 20 Jahre 
altes Madchen ist seit 5 J ahren nervDs, als ihre Mutter starb. 
Eine Frau von 47 J ahren ist seit 2 J ahren nervDs, weil ihre Tochter 
unehelich geboren hat. Ein 16 Jahre altes Madchen ist nervos, 
seit ihr Bruder sie beschuldigte, ein Verhaltnis zu haben. Eine 
49-jahrige Frau ist seit 9 Jahren nervos, da sie sich schwer erhalten 
kann. Eine Frau von 32 .J ahren ist seit ihrem 15. Jahre nervos, 
ihr Zustand hat sich seit dem Tode des Mannes verschlimmert. 
Ein 16-jahriges Madchen ist seit 9 Jahren seit einem Beischlaf
versuch nervos. Eine 22-jahrige Frau hat VOl' einigen Monaten 
geboren und ist seitdem nervos. Eine 23 Jahre alte Frau ist schon 
lange nervos, del' Zustand hat sich sehr verschlimmert, als sie nach 
ihrer Verheiratung eine Eierstockentziindung durchgemacht hat. 
Eine Frau von 46 Jahren leidet seit ihrem 15. Jahre an Kopf
schmerzen, VOl' 10 Jahren wurde ihr Zustand besonders schlimm, 
als ihr Sohn starb. Sie kann sich dariiber nicht beruhigen. Ein 
Madchen von 22 J ahren ist seit einem Jahre nervos, sie hat damals 
einen groBen Brand gesehen und hat sich dariiber erschrocken. 
Eine 40 Jahre alte Frau hat seit dem Alter von 16 Jahren Kopf
schmerzen, sie ist VOl' 2 J ahren nervos geworden, da sie den groBten 
Teil ihres Vermogens verloren hat. Eine 22 Jahre alte Frau ist 
nervos, seitdem sie geboren hat. Eine 34 Jahre alte Frau leidet seit 
ihrem 15. Jahre an Kopfschmerzen. Sie ist seit einigen Jahren 
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nervoser geworden, da sie Sorgen hat. Eine Frau von 22 J ahren ist 
nervos, seitdem sie von ihrer Sehwiegermutter verfolgt wird. 
Viele Frauen geben als Grund ihrer Nervositat an, daB die Kinder 
ungezogen sind, daB sie von den Dienstmadehen geargert werden, 
daB sie keine Ruhe vor den kleinliehen Argernissen des Haushalts 
finden k6nnen. Viele k6nnen iiberhaupt keinen Grund angeben. 

leh habe diese Angaben iiber Hilfsbedingungen im Ambu
latorium gesammelt und ihnen so vorgetragen, wie sie mir mit
geteilt wurden. Die Erhebungen konnten natiirlieh in diesen Fallen 
nieht vollstandig sein, da dies die Zeit nieht gestattet. Manehe 
Kranke, die man nur einmal sieht, haben aueh nieht geniigend 
Vertrauen und erzahlen nieht aIle ihre geheimen Gedanken. 

Andere Patienten seheinen im Gegenteile gleieh sehr vertrau
lieh zu sein, sie sprechen viel zu viel und mit theatralisehen Posen. 
Man hat bald den Eindruek, daB sie nieht gerade die Wahrheit 
erzahlen. Man sieht ihnen an, daB sieMitleid erregen wollen, und 
sie finden einen gewissen Gefallen an ihrem Sehieksal. Eine junge 
Erzieherin fangt mit einem pathetisehen Rufe an ihr Leiden zu 
erzahlen. "Aeh, meine Kindheit war fiirehterlieh! das Alter, in 
dem jeder gliieklich ist! leh fiihle, daB ieh zum Morphium greifen 
muB." Man sieht ihr an, daB sie die Wirkung ihrer Rede erwartet. 
Eine 40 Jahre alte Frau erzahlt: "Wie sollte ieh nieht nervos sein. 
Denken Sie, mein Mann ist vor 10 Jahren an Syphilis gestorben. 
leh lebe nun in fortdauernder Angst, daB dieses entsetzliehe 
Leiden an mir oder an meinem unsehuldigen T6ehterehen aus
breehen wird." Wie einleuehtend seheint diese Saehe zu sein. lch 
habe dieser Frau geraten, sie moge ihr Blut nach Wassermann 
untersuchen lassen, urn zu sehen, ob in ihr oder in ihrem T6chter
chen etwas von der Syphilis steeke. leh habe die Kranke nach 
einigen Monaten wieder getroffen. Sie war ebenso nervos wie friiher. 
lhr Blut ist nicht untersucht worden. Es war ihr nieht wiehtig zu 
wissen, ob sie und ihr unsehuldiges T6chterehen an Syphilis leide. 
"leh werde mieh im Herbste untersuehen lassen", sagt sie ganz 
ruhig im Januar. 

Frauen, die den Grund ihrer Nervositat in ihrem Manne ge
sucht haben, vergessen es beim zweiten Besueh und geben einen 
ganz anderen Grund an. Hysterisehe Frauen erwahnen allerhand 
und finden schnell heraus, was fiir den Arzt von Interesse ist. Sie 
erzahlen allerhand merkwiirdige Dinge, besonders wenn sie be-
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merken, daB alles sorgfaltig notiert wird. Eine klinische Patientin 
erwahnte, daB sie nervas geworden sei, als sie beim Sehlittsehuh
laufen eingebroehen sei. Es stelltesiehspater heraus, daB an dieser 
Gesehiehte Imin wames ·Wort war. Von einem 16-jahrigen hyste
risehen Madehen konnte ieh lange Zeit iiberhaupt keine annehm
bare Anamnese erhalten, als sie schon einige Woehen in der Nerven
klinik lag. Dann kam sie einmal, urn "urn meinen Rat zu bitten." 
Sie ist mit 13 Jahren sehwanger geworden, hat mit 14 Jahren ge
boren, ihr Kind ist gestorben. Sie hat aueh spater Ungliiek gehabt. 
Sie ist vor einem Jahre mit ihrem Brautigam spazieren gegangen 
und der Ungliiekliehe ist in ihrer Gegenwart von der Franz-Joseph
Briieke in die Donau gesprungen und dabei ertrunken. J etzt ist 
sie wieder Braut und maehte mieh fragen, ob sie ihrem Brautigam 
erzahlen solI, daB sie ein Kind gehabt hat. Aus den N aehfragen, 
die ieh gestellt habe, hat es sieh herausgestellt, daB die Geburt im 
Alter von 14Jahren das einzigWahre an der ganzen Gesehiehte ge
wesen ist. Das Madehen hat weder einen ersten und zweiten, noeh 
einen dritten Brautigam gehabt, und niemand ist in ihrer Gegen
wart in die Donau gesprungen. 

Die Hilfsbedingungen der Nervositat bei den Studenten miissen 
in vielen Hinsiehten besonders besproehen werden. Sie sind aueh 
soziologiseh nieht ohne Interesse. Ieh weiB nieht, ob solehe Ver
haltnisse in Deutschland bekannt sind. Ieh habe unter ihnen einige 
gesehen, die mieh wegen ihrer N ervositat konsultierten, und die 
karperlieh derart herabgekommen waren, daB sie den Eindruek 
von schwer Kranken maehten. Diesen abgemagerten Jiinglingen 
mit gealterten Gesiehtszugen sehaute die Not aus den Augen. 
Es waren darunter einige, die schon als Gymnasiasten selbst ihren 
Lebensunterhalt erwarben, indem sie jiingere Altersklassen unter
riehteten. Der eine unter ihnen gab wahrend der Universitats
jahre taglieh vier Stunden, er selbst war ein ausgezeiehneter 
Sehiiler und hat seine Prufungen mit Auszeiehnung abgelegt. 
Ieh habe in solehen Fallen oft eingesehen, daB eine regelmaBige 
Ernahrung die riehtige Kur fur eine solehe N ervositat ware. Ieh 
habe einige unter ihnen gefragt, was sie essen. Der eine hat auBer 
einer Sehale Milch des Morgens und einem sehr frugalen Mittag
essen sonst im ganzen Tage niehts genossen. Ieh riet ihm, er mage 
fur eine Zeit zu seinen Eltern naeh Hause gehen, urn sieh ein wenig 
zu erholen. Er hatte aber kein Geld zur Reise und wollte aueh 
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seinen Eltern nicht zur Last sein, da auch diese sich nur schwer 
durchbrachten. Dieser zweijahrige Jurist will Advokat werden 
und wird noch lange Jahre studieren mussen! Ein anderer Student 
wohnt in einer Kammer ohne Fenster. 

Es kommt vor, daB ein armer Dorfjude, der ein Dutzend 
Kinder hat, den einen seiner S6hne studieren laBt, ihn Advokat 
oder Arzt werden laBt, wahrend die ubrigen in den einfachsten Ver
haltnissen zu Hause arbeiten. Das Schicksal eines solchen jungen 
Mannes ist gar nicht beneidenswert, obwohl die Geschwister ihn 
gewiB fur bevorzugt und fur den Stolz der Familie halten. Manche 
unter ihnen ertragen die armseligen Jahre des Entbehrens wahrend 
der Studienzeit mit unglaublicher Leichtigkeit. 

Ungarische Bauern aus dem Tieflande wahlen auch oft einen 
ihrer S6hne aus, um aus ihm meist einen Juristen zu machen, 
wahrend die anderen Geschwister unter den armseligen Verhiilt
nissen als Bauern weiterleben. Unter solchen jungen Leuten habe 
ich auch manche schwer nerv6se gesehen. Der eine unter ihnen 
konnte sich nicht uber den niederen Bildungsgrad seiner Eltern 
und Geschwister hinwegsetzen. 

lch k6nnte nicht behaupten, daB ich bei unserer Universitats
jugend, abgesehen von den erwahnten Umstanden, etwas von 
geistiger Uberanstrengung gefunden hatte. Zur Zeit der Rigorosen 
kommen zeitweilige geistige Ermudungen und Aufregungen vor, 
die aber nicht lange andauern. Manche Studenten verlangen zu 
dieser Zeit Atteste, um den Zeitpunkt des Rigorosums hinaus
schieben zu k6nnen. lch gebe in solchen Fallen nur dann ein Attest, 
wenn die Nervositat wirklich hochgradig ist. Denn ich habe 6fters 
gesehen, daB junge Leute mit solchen Attesten die Prufung immer 
weiter und weiter hinausgeschoben haben. 

Die sch1echteste Form der Schulnervositat ist jene, die die 
Konzentration der Gedanken beim Lernen unm6glich macht. 
Der SchUler sitzt von fruh bis abends uber seinem Buche und hat 
keine zwei Seiten gelernt. Solche SchUler sind oft uberhaupt nicht 
imstande, aus einem Buche zu 1ernen, sie k6nnen an den toten 
Buchstaben kein Interesse finden. Manche von ihnen lernen beim 
praktischen Unterrichte, visuell gefesselt, ganz gut und sind im 
Leben ganz brauchbar, ihre Examina sind aber oft nur maBig be
friedigend. 

Es gibt unter ihnen viele, deren Gedanken von anderen Dingen 
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ausgefiilIt sind, von Studien auf anderen Gebieten, und solche, 
deren Gedanken ganz ohne alIe Schranken bei den unmoglichsten 
Gegenstanden herumschweifen. Hierher gehort der Mediziner 
des ersten Semesters, der beim Studium der Anatomie sofort an 
den Tod denken muB, und dann in seinem Innern iiber das iiber
irdische Leben mit einem nicht existierenden Gegner eine gehar
nischte Polemik fiihrt. Wenn er dann, von £rUh bis Mittag mit 
diesen Ideen beschaftigt, den anotomischen Atlas in der Hand 
haltend, im Zimmer auf und abgegangen ist, so muB er um Mittag 
konstatieren, daB wieder einige Stunden ohne Arbeit verflossen 
sind. Ein anderer beklagt sich dariiber, daB er seine Person in den 
Mittelpunkt erdachter Geschehnisse stelIen muB. Er malt sich 
z. B. die Situation aus, wie er auf der Gasse geht und ihn jemand 
beleidigt. Er antwortet, die Menschen laufen zusammen. Dann 
folgt die gerichtliche Verhandlung oder ein Duell. Er denkt daran, 
was die Zeitungen dariiber schreiben werden, daB er vielleicht im 
Duell fallen wird. Wie wird die Familie ihn betrauern. N achdem 
er sich dann gehorig beweint hat, bemerkt er, daB er den ganzen 
Tag lang gar nichts gelernt hat. Derselbe junge Mann erzahlt, 
daB er ein andermal mit seinem Buche auf und abgeht und iiber
legt, daB er eine groBe Erfindung machen wird. Er spinnt den 
Gedanken vom Anfang bis zu Ende fort, denkt an Ubersetzungen 
seines Werkes, Auszeichnungen usw. Er arbeitet in seinen Ge
danken alles bis zum letzten Punkte aus, nur weiB er noch nicht -
was die Erfindung eigentlich sein·wird, von was das groBe Werk 
handeIn wird. Ein Abend ist damit ohne Arbeit verflossen. Ein 
anderer erzahlt mir, daB er in seiner Phantasie iiber ein groBes 
Vermogen nachdenkt, das er erwerben wird. Er wird groBe Stif
tungen machen und berechnet, wie viel fiir diesen Zweck und wie 
viel fUr einen anderen ausgeworfen werden wird. Er wird irgend
ein gemeinniitziges Gebaude errichten, dessen Platz er bestimmt, 
und dabei tut der arme Mann rein gar nichts. Phantasmagorien 
mit geschlechtlichen Themen, bei Verliebten mit Bildern einer 
Familiengriindung sind nicht selten. 

Solche zu bestimmter Zeit unniitzen Gedanken und Phantasien 
kommen natiirlich auch bei anormalen Menschen sehr oft vor, 
aber sie sind bei Nervosen besonders haufig lang dauernd und 
halten dieNeurastheniker vom Weiterkommen ab, wahrend normale 
Menschen vonsolchen Gedankengangenzur Arbeit angespornt werden. 
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leh werde noeh viel tiber die Hilfsbedingungen der Nervositat 
sagen. Ein Teil davon hangt aber mit der Prophylaxe der Nervositat 
so eng zusammen, daB er erst mit dieser zusammen besproehen 
werden kann. 

leh fasse nun die Ergebnisse dieser Vorlesung zusammen. 
Eine nervose Belastung ist ebenso in der Anamnese des Nervosen 
wie des nieht Nervosen festzustellen. Bei den Angehorigen der 
Nervosen liegt aber eine Nervositat viel ofter vor. Die Belastung 
bei meinen nervosenPatienten betrug 73,7%, die der nieht Nervosen 
26,3 %, wobei fUr dieseZahl nur die Eltern, Gesehwister und 
Kinder in Betraeht gezogen worden sind. Diese Zahl der Belas"tung 
muB also noeh zu niedrig sein. 

Der Fehler liegt Ofter bei der Mutter als beim Vater. 
Die Nervositat fangt frtih an. Man kann die Patienten riehtig 

ausfragen. Die Nervositat fangt beiMannern imAlter von 19-20, 
bei Frauen im Alter von 15-16 Jahren haufiger an als zu anderen 
Zeiten. Diese Zahlen stimmen mit der Selbstmordstatistik von 
Ungarn tiberein. leh kann ganz sieher sagen, daB die Statistiken 
schlecht sind, die spatere Jahre als Anfang der Nervositat finden. 

leh habe dann gesagt, daB die Nervositat der weniger Be
lasteten im allgemeinen gtinstiger verlauft. 

Dann bin ieh zu den Hilfsbedingungen tibergegangen, die die 
Nervositat auszulosen oder zu steigern imstande sind, und habe 
mieh dann mit der Nervositat der Universitatsjugend beschaftigt 
und in dieser Hinsieht einige symptomatologisehe Erscheinungen 
besprochen. 

Nach alldem wiederhole ieh noehmals, daB die Nervositat 
keine Krankheit sondern eine ererbte physikaliseh-ehemisehe 
Charaktereigensehaft des Mensehen ist, ihre spezifisehe Bedingung 
ist also die Hereditat, die nieht spezifischen, nieht unbedingt not
wendigenHilfsmomente erleiehtern nur den Ausbrueh des Leidens. 

Da aber gegen die hereditaren Bedingungen relativ wenig getan 
werden kann, es ftir den Mensehen aber gar nieht einerlei ist, 
ob seine Nervositat latent bleibt oder zum Ausbruehe kommt, 
so ist die Vorbeugung gegen die Hilfsbedingungen auBerst wiehtig. 

Die praktische Frage, was zur Vorbeugung der Nervositat 
getan werden kann, wird die Aufgabe der naehsten Vorlesungen seine 



Siebent(' Y orlesung. 

Del' Inhalt del' vorigen V orlesung und die Aufgabe del' heutigen. -
Was kann man gegen die Vererbung del' N ervositat tun? - Die Erziehung 
als Prophylaxe del' N ervositat. - Wichtigkeit des Beispieles. - Die 
Ratschlage von Payot. - Die Auffassung von Strumpell. - Del' 
EinfluJ3 nervoser Eltern, besonders del' Mutter. - Fremde Erzieher. -
Internate. - Die Erziehung des einzigen Kindes. - Das Schicksal des 
tmehelichen Kindes. - Hygienische MaBregeln. - Das Buch von 
Czerny. - Das Verhalten del' Eltern. - Die Strafe. - Erzahlungen, 
Zerstreuung. - Spiele, Lesen, Abhartung. - Das Alter, in dem man zu 
lernen anfangt. - Das Lernen in del' N ormalschule. - Uberbiirdung und 
Unaufmerksamkeit. - StH del' Bucher fUr die Elementarklassen. - Del' 
Unterricht in del' Mittelschule. - Notwendige Verkiirzung del' Mittel
schuljahre. - Gute und schlechte Schiller in del' Mittelschule. - Die 
Stundeneinteilung. - Die Grenzen del' Fahigkeit zur Aufmerksamkeit. -
Uberbiirdung in del' Mittelsehule. - Die Privatstunden. - Die Wider
sinnigkeiten des klassisehen Unterrichtes. - Die Fehler des Gesehichts
unterriehtes. - Falsehe und reale Ideale. - Das Antworten, die 
Klassifikation, die Reifepriifung. - Die Mittelschule faUt in ein Alter, 
welches seh!' zur N ervositat neigt. - Sehillerselbstmorde. - Konfessioneller 
Unterricht. - Del' gemeinsame Unterricht del' Knaben und Madehen. -

Turnen. - Sport. 

Meine Herren! Wir haben uns in der Ietzten Vorlesung mit der 
Frage beschaftigt, wie die Nervositat entsteht. Sie haben gehOrt, 
daB die NervosWit nicht unbedingt eine Degeneration, sondern 
eine teils normale, teils anormale vererbte Charaktereigenschaft ist, 
die eine Folge der endogenen physikalisch-chemischen Struktur 
des Nervensystems ist. Das nervose Symptom ist die chemisch
physikalische Reaktion des Nervensystems auf exogene Reize. 

Die Aufgabe des heutigen Vortrages ist es, zu erortern, 00 man 
die Entwickelung eines solchen Nervensystems vereiteln kann, und 
wie man das Nervensystem gegen Reize schiitzen solI, die nervose 
Reaktionen auslOsen. Dabei werde ich Gelegenheit finden, noch 
einiges iiber die Hil£sbedingungen der Nervositat zu sagen. 
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N ach den friiheren Ausfiihrungen soUte man zuerst etwas 
gegen die Vererbung der Nervositat tun. Die zweite Aufgabe ist 
eine richtige Lebensweise. Aber wir konnen keine diese 
Forderungen in absoluter Weise geniigen. lch habe Ihnen schon 
gesagt, daB es auch gar nicht wiinschenswert ware, daB 'wir das 
konnten; denn der Fortschritt in der Welt und der groBte Teil alles 
Schonen und Guten sind Ergebnisse der Nervositat. Der Nervose 
mag sich damit trosten, daB etwas von einem edlen Materiale 
in ihm stecke. Wir miissen uns damit begniigen, wenn wir von den 
Symptomen der Nervositat die zum Verschwinden bringen, die 
Sehmerzen bereiten. 

Sehen wir nun zuerst, was man in diesem Sinne gegen die 
Vererbung tun kann und tun darf. 

Wir haben in der letzten V orlesung mehrere nervose Familien 
kennen gelernt; doeh waren kaum sole he darunter, in denen samt
liehe Gesehwister nervos gewesen waren. Es werden in den nervosen 
Familien auch niehtnervose Kinder geboren, und es gibt genug 
Familien, in denen nieht mehr als zweiMitglieder nervos sind. Daraus 
folgt, daB die Nervositat allein kein Grund dafiir ist, jemand von 
der Griindung einer Familie zuriiekzuhalten. Eine Ausnahme bildet 
hoehstens eine wirklieh hoehgradige dauernde Nervositat. Auch 
dann soll nicht vergessen werden, daB der schwer nervose Mann 
mit der Heirat in geordnete Verhaltnisse kommt, infolgederen sich 
seine N ervositat bessert. Auch die nervosen Madchen gewinnen 
in der Ehe einen Arbeitskreis, del' bei den heutigen sozialen Verhalt
nissen viel giinstiger ist als die Beschaftigungen, die einem Ull

verheirateten Madehen offen stehen. 
Wenn beide Eltern nervos sind, so ist die Wahrscheinlichkeit 

daB mehrere Kinder nervos sein werden, groBer, aber es werden 
gewiB auch nichtnervose Kinder zur Welt kommen. Unser Rat 
ist auch davon abhangig, wie die Frage an uns gestellt wird. Wenn 
ein nervoser Mann uns £ragt, ob er ein gewisses nervoses Fraulein 
heiraten soll, so werden wir es ihm gewiB nieht raten; wenn er sie 
abel' heiraten will, so haben wir keinen Grund, es ihm zu verbieten. 
Wir diirfen nieht vergessen, daB ein Verbot auch bei schweren 
Nervositaten keinen unbedingten Erfolg haben muB, wenn del' 
Patient unseren Rat be£olgt, da wir doeh nicht unbedingt ver
hiiten konnen, daB er uneheliche Kinder zeuge. An diese wird ge
wohnlich nieht gedaeht. Tritt dies ein, so kommt das Kind in 
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noch sch wierigere Verha,ltnisse; denn wie wir noch sehen werden, 
ist die uneheliche Abstammung mit den dazu geh6renden sozialen 
Schwierigkeiten eine Unterstiitzung flir die Nervositat. 

Dasselbe gilt fUr die Heirat unter Cousin und Cousine. Sie 
haben in einer vorigen Vorlesung geh6rt, daB bei einem solchen 
Bunde dieselben manifesten und latenten Eigenschaften einer 
und derselben Familie vererbt werden, so daB die Nachkommen 
diesel ben Eigenschaften von beiden Eltern sozusagen kumuliert 
erben. Wir werden auch in solchen Fallen die Heirat nicht raten; 
aber es hatte keinenSinn, sie absolut zu verbieten, wenn die beiden 
Parteien nicht voneinander lassen wollen. Es ist moglich, daB da
durch gerade groBeres Unheil gestiftet wird. In allen Fallen ist es rat
sam, mit del' Heirat zu warten, bis sich die N ervositat gebessert hat. 

Viel mehr kann durch richtige Regelung der Lebensumstande 
erreicht werden. 

Wir miissen dabei an das denken, was ich iiber die Charakter
eigenschaften sagte. Dasselbe gilt auch fiir die Nervositat. Gerade 
so, wie man jemandem nicht eine Charaktereigenschaft wegnehmen 
kann, ist es auch unmoglich, den nerv6sen Charakter ganzlich um
zuwandeln. Wie man eine Charaktereigenschaft bis zu einer ge
wissen Grenze ausbilden kann, bis zu der die vererbte Ausbildungs
moglichkeit reicht, und wie diese Eigenschaft auch unausgebildet 
bleiben kann, ebenso kann die Nervositat durch ungiinstige auBere 
Umstande, durch schlechte Erziehung zu unangenehmer Hohe 
ausgebildet werden, oder sie kann unter giinstigen Umstanden 
und richtiger Erziehung bis zu einem gewissen Grade in Schranken 
gehalten werden. Wir haben natiirlich nicht Macht iiber alle 
auBeren Umstande, die unerwartet iiber uns kommen konnen; 
abel' man kann doch oft nicht wenig erreichen. 

Unser Zweck ist eigentlich, durch die Erziehung die Reiz
barkeit, die Affektivitat herabzusetzen. 

Wir werden nun das Kind von der Wiege bis zum erwachsenen 
Alter und dariiber hinaus mit unseren Ratschlagen begleiten. Sie 
diirfen nicht vergessen, daB nicht alles, was sie hier horen, absoluten 
Wert hat, und das der eine nicht ertragt, was dem anderen leicht 
£alIt. Die Ratschlage richten sich zuerst an die, die irgendeine 
ererbte Neigung zur Nervositat haben. Hier konnen wir exakt sein. 
Aber die Ratschlage, die eine Hygiene der Charakterbildung in 
sich schlieBen, sind in allen Fallen niitzlich. 

R: 011 ar its. 10 
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Bevor wir uns auf die Einzelheiten der Frage einlassen, miissen 
wir wissen, daB Beispiel und Suggestion die Wirksamsten Faktoren 
der Erziehung sind. leh habe schon bis zum UberdruB wiederholt, 
daB die Tat die Folge der Gefiihlsbetonung der Affektivitat, ist und 
der lntellekt relativ weniger damit zu tun hat. Daraus folgt, daB 
die Erziehung eher auf dem Wege der Gefiihlserweckung als durch 
Verwertung intellektueller Faktoren geschehen muB, und daB wir, 
wenn wir jemanden erziehen wollen, aufdieseFaktoren bauenmiissen. 

Payot versucht in seinem Buche, das ich schon genannt habe, 
Ratschlage zu geben, die zur Selbstbeherrschung und zur Erziehung 
des Charakters dienen sollen. Obwohl wir selbst kaum imstande 
sind, auf uns selbst in dem Sinne, wie Pa yot es meint, einzuwirken, 
konnen wir doch seine Ratschlage bei der Erziehung von anderen 
gut brauchen. Einige von diesen RatschUigen mogen hier wieder
gegeben werden. 

1. Wenn irgendein unserem Zweeke giinstiges Gefiihl ins 
BewuBtsein tritt, muB man verhiiten, daB es verschwindet. ",Vir 
miissen die Aufmerksamkeit auf dieses Gefiihl rich ten und zu er
reichen suchen, daB es jene Vorstellungen und Gefiihle erwecke, 
die wir brauchen. Wir miissen, mit einem Worte, erzwingen, daB 
dieses Gefiihl Friichte tragt und so viel wie irgend moglich hervor
bringt. 

2. Wenn ein Gefiihl fehlt oder nicht erwachen will, so miissen 
",ir untersuchen, mit welchen Vorstellungen oder Gefiihlskom
plexen es in Verbindung steht und dann die Aufmerksamkeit auf 
diese Vorstellungen richten. Diese miissen dann im BewuBtsein 
erhalten werden. Man kann erwarten, daB der Gang der Assoziation 
das Gefiihl erweckt. 

3. Wenn man von einem Gefiihl erfiillt ist, das uns von unserem 
Zwecke entfernt, so miissen wir verhindern, daB sich die Aufmerk
samkeit in diese Riehtung wendet und versuehen, die Gedanken 
auf den Zweck zu richten. 

4. Wenn ein schadliches Gefiihl groB geworden ist und die Auf
merksamkeit in Anspruch nimmt, ohne daB wir es verhindern 
konnen, so miissen wir alle Vorstellungen, die mit diesem Gefiihle 
zusammenhangen und auch den Gegenstand des Gefiihles einer 
strengen Kritik unterwerfen. 

5. Wir miissen aIle auBeren Lebensumstande scharf beobachten 
und auf die kleinsten Einzelheiten eingehen, um aIle moglichen 
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Hilfsquellen zu unserem Zwecke ausnutzen zu konnen und alle 
Gefahren vermeiden zu lernen. 

Payot rat ferner, die richtige Tat derart zu wieder
holen, daB sie zur Gewohnheit werde. Wenn wir von Tag zu 
Tag diesen Weg verfolgen, so bleiben wir ohne Nachdenken auf 
dem richtigen Wege. Sehr lesenswert sind die Ratschlage, die 
dieser Autor gegen die iibermaBige Sentimentalitat, gegen die Sinn
lichkeit, gegen schlechte Gesellschaften und Zerstreuungen gibt, 
und die poetischen Worte, mit welchen er die Freude an der Arbeit 
preist. Es wiirde uns zu weit fiihren, wenn wir in all das naher 
eingehen sollten. 

StriimpelP) hat in einer wirklich ausgezeichneten Broschiire 
die Wichtigkeit der Erziehung fUr die Nervositat erlautert. Er 
sagt, daB damit die Personlichkeit verbessert wird, und alle Mittel 
in der fruhen Jugend anzuwenden sind, in der die Empfanglichkeit 
groBer als im spateren Alter ist, wenn man schon schwerer gegen 
die vielen miteinander verbundenen Vorstellungen ankampfen 
muB. Auch Striimpell verlangt wie Payot, daB der Erwachsene 
sein eigener Erzieher sein solI, was jedenfalls kaum zu erreichen ist. 

lch wende mich nun nach diesen allgemeinen Erorterungen 
zur Erziehung des Kindes. 

Die Erziehung muB im allgemeinen die Aufgabe der Eltern sein. 
Die nervosen Eltern konnen diese Pflicht nicht immer ganz gut er
fUllen, weswegen oft der Rat erteilt wird, das Kind von den nervosen 
Eltern aber besonders von der nervosen Mutter zu trennen. 

Die nervosen Eltern und besonders die nervose Mutter kann 
entschieden einen schlechten EinfluB auf das Kind ausiiben. 
Wenn schon zwei fremde nervoseMenschen einander schlecht beein
flussen, so ist das noch verstandlicher bei Eltern und Kindern, 
die viel mehr zusammen sind als Fremde. Wenn der eine Patient 
klagt, so fiihlt der zweite auch gleich sein eigenes Ubel, auf das er 
vielleicht eben gar nicht geachtet hatte. lch hatte einmal Gelegen
heit, 3 Mitglieder derselben Familie, den Bruder und 2Schwestern, 
meinen Horern vorzustellen. Die Nervositat der alteren Schwester 
auBerte sich darin, daB ihr Unterkiefer zu zittern anfing, woraufe 
sie mit den Zahnen knirschen muBte. Damit war der Anfall auch 
voriiber. Die Patientin wurde dadurch in ihrer Arbeit nicht gestort. 

l} Strumpell, Nervositat und Erziehung. Leipzig 1908. 
10* 
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Wenn die jlingere Sehwester das Knirsehen der Zahne horte, 
muBte sie gleieh dieselbe Bewegung machen. Sole he oder ahnliche 
FaIle genligen, urn verstandlieh zu machen, daB die nervose Mutter 
schon durch sehleehtes Beispiel unglinstig auf das Kind einwirken 
kann. 

AuBerdem sind nervose Eltern keine konsequenten Erzieher. 
Sie sind launenhaft, wenden Strafen unzweckmaBig an, nicht urn 
das Kind zu bessern, sondern urn ihren eigenen Zorn dabei zu stillen. 
Widersinnige Strafen verbittern ein nervoses Kind noeh mehr als 
ein gesundes. Ferner geraten nervose Eltern gleich bei der geringsten 
Kleinigkeit in die groBte Verzwei£lung und verhatscheln dabei ihre 
Kinder. Dies Verfahren ist bekanntermaBen die sehlechteste 
Erziehungsmethode. So sagte ein kleines kluges Madchen eines 
Tages: "Es ist gar nicht schlecht, ein bischen krank zu sein, da 
bin ich sofort das lie be kleine Tochterchen der Mama." Der Erfolg 
eines solchen Verfahrens kann sein, daB das Kind, urn sich vor Un
annehmlichkeiten zu schlitz en, ofters seine Zuflucht in die Krankheit 
nimmt. Das ist jetzt schon ein allgemein angenommener Aus
druck. 

lch kann Ihnen, meine Herren, mehrere FaIle erzahlen, die 
in krasser "\Veise die Wirkung des schlechten mlitterliehen Beispiels 
zeigen. So klagte mir eine Mutter, daB ihr kleines 8-jahriges Tochter
chen eine ganz unerhorte Sprache fUhre, und, "es sei unverstandlich, 
woher essolcheGedanken nehme". Wenn sie etwas nicht bekommt, 
was sie will, so ruft sie aus: "LaBt mich zum Fenster, daB ich hinaus
springe!" "Gebt mir einen Revolver, daB ich mieh tote!" lch)rage 
die nervose Mama: "Sagen Sie nicht manehmal solche Sachen ~" 
"J a, das kommt schon vor," ist die Antwort. Ein hysterisches 
Madchen erzahlt, daB ihre Mutter zu sehr urn sie besorgt ist. 
Wenn die Tochter hustet, sagt die Mutter verzweifelt: "Armes 
Madchen, du hustest schon in diesem Alter. Du wirst es nicht weit 
bringen. Das ist die Tuberkulose." Naeh einem nervosen Anfalle 
wird das Madchen damit getrostet: "Du bist nervos, sehr nervos. 
Du wirst sehen, daB ich Recht habe, du kommst noch ins lrrenhaus." 
leh habe einmal eine junge hysterische Frau, die an Astasie
Abasie litt und von ihrem Manne auf den Armen zum Untersuehungs
tisehe getragen wurde, mit der Methode "Stehe auf und gehe" 
binnen 10 Minuten von ihrer Astasie-Abasie geheilt. Das junge 
Bauernweib ging voller Freude auf eigenen FliBen aus der Klinik. 
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Hinter ihr ging die Mutter und schrie fortwahrend verzweifelt 
"Du fallst, du fallst, mein Gott du fallst. Gehe nicht allein, laB 
dich stiitzen!" was eine wirklich verderbliche Gegensuggestion 
war. 

Trotzdem ist es sehrschwer, zu bestimmen, ob im gegebenen 
Falle das Kind von der Mutter getrennt werden soll. Man muB 
jeden Fall in allen Einzelheiten priifen, bevor man einen solchen 
Rat erteilt. Die Trennung yom Kinde falIt jeder Mutter schwer, 
so daB man diese MaBregel nur in schweren Fallen ausnahmsweise 
befUrworten darf. Es ist aber nicht genug, die Trennung im gege
benen Falle auszusprechen, sondern man muB auch bestimmen, 
wo das Kind untergebracht werden solI. Meistens denkt man zuerst 
an die GroBmutter. Es ist aber bekannt, daB jede GroBmutter 
ihre Enkel verwohnt. Und man darf auch nicht vergessen, daB die 
Mutter ihre Nervositat eben von dieser GroBmutter geerbt haben 
kann. 

Es geschieht heutzutage oft, daB Vater und Mutter auf Brot
erwerb ausgehen miissen, und die Kinder ohne Erziehung bleiben. 
Die armen Kinder der Arbeiter erhalten nicht selten ihre Erziehung 
von der Gasse. Die Kinder dieser armen Leute gehen in der Friihe 
zur Schule und bleiben dann den ganzen Tag allein, wenn die 
Eltern nicht zu Hause sind. In Budapest sind deshalb in jedem 
Bezirke "Untertagsheime" errichtet worden, die durch private 
W ohltatigkeit erhalten werden. Almliche Heime waren auch fUr 
die Kinder von Nutzen, die noch nicht zur Schule gehen. 

Die mit geistiger Arbeit beschaftigten Eltern iibertragen 
oft ohne ausreichenden Grund Fremden die Pflege ihrer Kinder. 
Ein andermal geschieht es, weil die Eltern sich vor dem Gebunden
sein fUrchten, das die andauernde Beschaftigung mit den Kindern 
notwendig mit sich bringt. Die Wahl der Person, der die Kinder 
iibergeben werden, geschieht oft nicht mit der notigen Sorgfalt. 
Das ist eine Stellung, die mit groBer Verantwortung verbunden ist, 
mit der aber nicht selten eine unwissende und schlecht bezahlte 
Dienstmagd betraut wird, die nicht nur die einfachsten hygienischen 
Forderungen auBer acht laBt, sondern den Kleinen ihre eigenen 
niederen aberglaubischen Anschauungen beibringt. Man muB 
fordern, daB diese Frauen korperlich gesund sind und auch in bezug 
auf Charakter und Intelligenz gewisse Anspriiche erfiillen. 

"Vie grundlos die Kinder Fremden anvertraut werden, zeigt 
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derFall, daB ein 6Jahre altesMiidchen, dessen Eltern in der Provinz 
mitten im Walde leben, zum Studium der ersten Elementarschul
klasse in die Hauptstadt geschickt \\rurde, wo es die freien Stunden 
in einem dunklen Hof oder bei ungunstiger Witterung in einem 
kleinen Zimmer mit vielen anderen zusammen zubringen muBte. 
Man kann kaum etwas Verkehrteres ausdenken. 

Manche Eltern geben ihre Kinder darum in Internate, weil 
sie sich nicht fur genugend streng halten und glauben, daB die 
Kleinen festere Hiinde brauchen. Das geschieht nicht nur in 
Fallen, wo dem Kinde die notwendige Schule in seiner Heimat 
nicht zu Gebote steht, sondern auch dann, wenn das Internat 
in derselben Stadt ist. Eine Massenerziehung kann nie so sorg
faltig und der Individualitat des Kindes angemessen sein, wie 
die Erziehung der Eltern. Wenn die notwendige Schule in einer 
fremden Stadt ist, ware es besser, das Kind eher einer bekannten 
Familie zu ubergeben. Solche gibt es freilich nicht immer. So 
ist die Frage oft nicht nach iirztlichen und erzieherischen Grund
satzen, sondern nach anderen zwingenden Notwendigkeiten zu 
losen. 

Eben deswegen kann man trotz allen Bedenken nicht in 
jedem FaIle gegen die Internate sein. Entschieden gut sind Inter
nate fUr UniversitatshOrer, die nach ihrem Gymnasialstudium in 
die Hauptstadt kommen. Es ist keine Kleinigkeit, wenn der Junge 
plotzlich aus der Obhut der Eltern und der Schule in das freie 
Leben einer fremden Universitatsstadt kommt, in der er ganz 
ohne Aufsicht bleibt. lch mochte aber gar kein Internat unter 
die Leitung einer Religionsgemeinschaft stellen, da die konfessio
nelle Absonderung die Gegensatze zwischen den Menschen und 
damit die Schwierigkeiten des Lebens und damit den AnlaB zur 
Nervositat nur steigert. Auch ist die mystische Denkart, die in 
diesen Internaten oft gedeiht, so geartet, daB sie zu schwerer 
N ervositat fUhren kann. 

lch will hier einen interessanten Fall erwahnen. Einer meiner 
liebsten Schulgenossen hat 8 Jahre im Gymnasialinternate zuge
bracht. Er klagte mir als erstjahriger Mediziner, daB ihm die 
jetzige Selbstandigkeit unangenehm und sonderbar erscheine. Der 
junge Mann, der seit 8 Jahren fast gar nicht anders als in Doppel
reihen spazieren gegangen war, empfand freie Bewegung als un
gewohnt. Der alte Heitzmann brachte ihn in Verlegenheit und 
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er sagte mir, daB sein Onkel - von dem er erzogen wurde -
ihm nicht erlaubt hatte, dieses Bueh zu kaufen, wenn er die Bilder 
des Atlas gesehen hatte. Der arme junge Mann verliebte sieh als 
erstjahriger Mediziner in ein Bauernmadehen und wollte es heiraten. 
Da er von dessen Vater nieht ernstgenommen wurde und einen 
Korb bekam, wuBte er keinen anderen Ausweg als die Pistole. 
leh glaube, daB ihn vielleieht dasselbe Sehicksal getrofien hatte, 
wenn er nieht in diesen Zwiespalt, sondern spater mit dem Leben 
in einen anderen Konflikt geraten ware, der Fall zeigt aber gewiB, 
daB der Ubergang vom dauernden Internatsleben in die Freiheit 
ein gefahrlieher Moment ist. 

leh komme also zum Sehlusse, daB die Erziehung die Auf
gabe der Eltern ist, der sie sieh nur ausnahmsweise unter zwingen
den Umstanden entziehen diirften. 

Diese Aufgabe wird sehr ersehwert, wenn nur ein Kind in 
del' Familie ist. Diese Frage ist vor einigen J ahren von Net t e r 1) 
eingehend besproehen worden. Das einzige Kind befindet sieh 
in vielen Hinsiehten in einer anderen Lage als die Kinder mit 
Gesehwistern. Sie haben keine Spielgenossen und sind viel mit 
Erwaehsenen zusammen, es fl?hlt ihnen die Unterhaltung mit 
Kindern ihres Alters, womit sie die Anregungen entbehren, die 
ihnen am meisten zusagen wiirden. Sie bekommen dafiir in der 
Gesellschaft der Erwachsenen Anregungen, die mit ihrem Alter 
disharmonieren. Noeh wiehtiger ist es, daB sie vielmehr der Ver
hatsehelung von seiten der Eltern ausgesetzt sind. Die Fehler, 
die in dieser Hinsieht an mehreren Gesehwistern begangen werden, 
vereinigen sieh sozusagen konzentriert auf dem einzigen Kinde. 
Das erste, was man gegen das Ubel raten kann, ist, daB sieh die 
Eltern nieht mit einem Kinde begniigen mogen; das zweite, daB 
solche Kinder mogliehst viel mit fremden Altersgenossen zu
sammengebraeht werden sollen. Die Wirkung del' Altersgenossen 
ist sehr auffallend zu erkennen, wenn man beobachtet, wie sich 
ein Knabe in einigen Wochen in jeder Hinsicht verandert, nach
dem er angefangen hat, die Schule zu besuehen. Obwohl ieh kein 
Freund davon bin, daB die Kinder wohlhabender Eltern die 
Elementarklassen schon in der Schule durehmaehen, - wovon 

1) Netter, Das einzige Kind und seine Erziehung. Miinchen 1906. 
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spater noeh die Rede sein wird - moehte ieh bei einem einzigen 
Kinde in dieser Hinsieht gerne eine Ausnahme machen. 

Auch das Sehicksal des unehelichen Kindes bedarf einer 
besonderen Besprechung. Wir miissen wissen, daB in Ungarn 
im Jahre 1906 73205 d. h. 9,8 %, im Jahre 1907 72628 d. h. 
9,6 %, im Jahre 1908 70935 d. h. 9,2 % uneheliehe Geburten 
vorkamen. Die Lebensweise der uneheliehen Kinder ist in jungen 
J ahren infolge der schwierigen Lebensverhaltnisse der Mutter oft 
besonders ungiinstig. Dann kommt ihr Nervensystem spater 
leichter in Gefahr, wenn sie das Geheimnis ihrer Geburt erfahren. 
Der Gedankengang, der in solchen Fallen manchmal zutage tritt, 
ist wegen seiner Sonderbarkeit nieht ohne Interesse. So kannte 
ieh ein unehelieh geborenes Madehen, dessen Vater seinen Fehler 
gutgemaeht hatte, indem er die Mutter heiratete und das Kind 
so naehtraglieh gesetzlich anerkannt hatte. Sie konnte trotzdem 
"ihrem Vater nie verzeihen " , obwohl sie sonst niehts gegen ihn 
sagen konnte. Sie litt viele Jahre lang darunter, daB sie doeh 
nicht gesetzlieh geboren war, und klagte jedem, mit dem sie ver
traulieh wurde, ihr Leid, obwohl es die Leute friiher nieht wuBten 
und erst dureh ihre Klagen dariiber aufgeklart wurden. 

Manehmal maehen die unehelieh geborenen Kinder eine starke 
Gemiitsersehiitterung dureh, wenn sie das Geheimnis kennen 
lernen. Ein unehelieh geborenes Madehen, das von ihrem wohl
habenden Vater und von der Frau ihres Vaters adoptiert wurde, 
maehte diesem heftige Vorwiirfe, daB er ihre ganz ungebildete 
Mutter nieht geheiratet hatt0. Sie sagte, daB sie einen solehen 
Vater nieht anerkennen kanne, verlieB das Haus, nahm niehts 
mehr von ihm an und verdiente selbst ihren Lebensunterhalt. 
Sie wurde dann wegen schwerer Nervositat behandelt. Ein junger 
Mann, der im W ohlstand aufgewaehsen war und dallll erfuhr, 
daB er als Kind von einer unbekallllten Person ausgesetzt und 
jetzt von Pflegeeltern erzogen worden war, verfiel in Triibsinl1 
und machte sieh Vorwiirfe, daB er im W ohlstande lebe, wahrend 
seine Mutter vielleieht arm und in Not sei. 

Zur Hygiene des Nervensystems gehort alles, was zur sonstigen 
Hygiene des Kindes Beziehung hat. Die riehtige Einteilung der 
Nahrung, des Stillens, des Sehlafes, das geraumige und liehte 
Zimmer usw. Diese Fragen liegen von dem Gegenstande meiner 
Erarterungen ein bisehen fern. Ieh empfehle Ihnen, das Bueh von 
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Czerny 1) ZU lesen, das alles enthaJt, was in dieser Richtung 
wissenswert ist. 

Eine der wichtigsten dieser hygienischen :l\faBnahmen ist, daB 
kleine Kinder nicht einmal ausnahmsweise geistige Getranke be
kommen sollen. Auf die Frage, in welchem Alter man geistige 
Getranke genieBen darf, mochte ich zuerst antworten, daB es 
iiberhaupt uberflussig ist, geistige Getranke zu trinken. Vor dem 
Ende des Wachstums aber mochte ich es keineswegs erlauben. 

Das gesundeste N ahrungsmittel fur die Kinder ist die Milch. 
Es ist auch die Lieblingsspeise und das Lieblingsgetrank der kleinen 
Kinder. Viele Eltern geben sich Muhe, daB die Kinder von allen 
Speisen essen, die auf den Tisch kommen, denn das Kind solI 
nicht wahlerisch sein. Man sieht oft, daB die Mutter kaum von 
jeder dritten Speise etwas genieBt, von ihrem Kinde aber ver
langt, daB es von allen essen soll. Bei schwachen, mageren Kindern 
wird es manchmal ganz lacherlich. Die Eltern sind erschrocken, 
wollen das Kind mit Gewalt fUttern und glauben, daB Fleisch 
am nutzlichsten ist. Das Kind will aber urn keinen Preis Fleisch 
essen. Ein Knabe, dessen ich mich eben jetzt erinnere, ekelt 
sich derart vor Fleisch, daB er es kaum schlucken kann, er kaut 
lang damn, dreht den Bissen im Munde, wird dabei rot und spuckt 
ihn dann aus, wenn es moglich ist. Die Eltern erzahlen verzweifelt, 
daB er Mehlspeisen, Brot, Backereien in beliebiger Quantitat essen 
wurde. Dieses Kind bleibt mager, weil es Fleisch einfach gar nicht 
vertragt und die Speisen, die es gern hat, nicht bekommt. Es 
kann die Speisen fUr seinen Magen besser wahlen als die Eltern 
und der geschickteste Arzt. Sein Magen verdaut das Brot, die 
Mehlspeisen, die Backwaren gut und nutzt diese Speisen aus. Da 
diese Auswahl fast von allen Kindern in gleicher Weise getroffen 
wird, ist es wahrscheinlich, daB diese Speisen ihnen am besten 
bekommen und am besten zum Aufbau des Korpers ausgenutzt 
werden. Es ist denkbar, daB der Appetit fUr gewisse Speisen von 
dem chemischen Bedarf bestimmt wird. Man hat Hunger auf 
Speisen, die man notwendig braucht. 

Es ist kaum notig zu betonen, da es so wie so natiirlicl1 ist, 
daB die Kinder viel schlafen sollen. Bis zum Alter von 2 J ahren 

') Czerny, Der Arzt als Erzieher des Killdes. Leipzig-
Wien 1908. 
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sollen 18, dann 14, iiber 6 Jahren 10 Stunden notwendig sein. 
Man solI die Kleinen friih ins Bett bringen, spat anfstehen lassen 
und auch bei Tag niederlegen. 

Ich habe bei der Erziehung des einzigen Kindes gesagt, daB 
das iibermaBige Verhatscheln, die sogenannte Affenliebe, viel 
Unheil stiftet. Dasselbe gilt natiirlich auch fiir mehrere Kinder. 
AuBerdem suggerieren angstliche Eltern ihre Angstlichkeit den 
Kindern. Es ist unglaublich, was eine iiberangstliche nervose 
Mutter in dieser Rinsicht leisten kann. 

Eines der iibertriebensten Beispiele ist das folgende. Ich 
habe vor 3 J ahren einen nervosen Studenten untersucht. 
Er zitterte und hatte friiher auch an einer Zwangsbewegung ge
litten. Seine Rauptklage war, das er sehr viel urinieren miisse. 
1m Urin waren keine pathologischen Bestandteile zu finden. Auf 
die Frage, wie viel er trinke, antwortete er, daB er taglich 7 Liter 
Wasser trinke. Er hat damit im Alter von 12 Jahren in kleinerer 
Menge angefangen. Seine Mutt-er ist nervos und leidet an Migrane, 
der Vater ist sehr jahzornig, ein jiingerer Bruder leidet an haufigen 
Pollutionen. Die Mutter hat 6 nervose Geschwister, von den 
4 Geschwistern des Vaters leidet der eine Bruder an Verfolgungs
wahn. Auf die Frage, warum er so viel Wasser trinke, antwortete 
der junge Mann, daB es eine schlechte Gewohnheit sei, die er nicht 
lassen konne. Die Sache begann damit, daB, als der 12 jahrige Knabe 
einmal Wasser trinken wollte, ihm ein Glas mit Essig in die Hand 
geriet. Als er den Essig spiirte, spuckte er aus. Er konnte kaum 
einige Tropfen verschluckt haben. Er spiirte Kratzen im RaIse, 
sonst nichts, war aber erschrocken, als er die Angst der Mutter 
sah, die fiirchtete, daB der reine Essig seinen Magen atzen wiirde. 
Die Mutter wollte die paar Tropfen vom geschluckten Essig so 
verdiinnen, daB er unschadlich werde und lieB dazu den Knaben 
an diesem Tage £ortwahrend Wasser tninken. Er muBte auch noch 
wahrend der folgenden Tage die wenigen Tropfen Essig verdiinnen. 
Und so ging es weiter. Er verdiinnt noch heute den vor 8 Jahren 
getrunkenen Essig. 1m Anfange hat er noch weniger getrunken, 
jetzt hat er es schon auf 7 Liter Wasser tagliGh gebracht, wobei 
das Quantum des Urins taglich 6 Liter betragen soIl. 

Man muB abar nicht nur an derartige Ausnahmefalle denken. 
Die Kinder haben meist groBen Respekt vor den Ansichten der 
Eltern, da sie doch lange auf aIle Fragen von ihnen Antwort 
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bekommen haben. Die Eltern miissen alles wissen, sie haben 
immer recht. Wenn ein Kind, das nach einem Unfall gar nichts 
fiihlt, sieht, daB die Mutter erschrocken ist, so muB es seinen 
bisherigen Erfahrungen gemiiB denken, daB gewiB Grund zum 
Erschrecken da ist und ihm tatsiichlich etwas Schreckliches passiert 
sei. ·Wiederholt sich das fortwahrend, so kann das nicht ohne 
schlechte Wirkung auf das Nervensystem bleiben. 

Es braucht gar nicht besonders gesagt zu werden, daB es 
sehr schlecht auf das kindliche Gemiit wirkt, wenn die Eltern 
untereinander auf schlechtem FuBe stehen, wofiir gerade die 
nervos veranlagten Kinder besonders empfindlich sind. Man 
sollte mit diesen Familienszenen, wenn es moglich ware, so lange 
warten, bis kein Publikum mehr dabei ist. 

\Venn man auch bestrebt ist, die Kinder von allen unange
nehmen Einwirkungen fern zu halten, so dad man damit doch 
nicht zu weit gehen und sie vor jedem Regen und Wind schiitzen. 
Sie miissen lernen, die kleinen Schmerzen ohne Schrecken und 
ohne Geschrei zu erdulden. Wenn sie sich einmal den Kopf an
schlagen, sollen sie keine erschrockenen Gesichter urn sich sehen, 
sondern sollen bemerken, daB niemand dem kleinen Ungliick 
Wichtigkeit beimiBt. Man solI die Klagen der Kinder ruhig an
horen, sie trosten, dann aber ihre Aufmerksamkeit von dem 
Schmerze moglichst schnell ablel1ken. 

Die Frage der Strafen ist t,heoretisch leicht zu besprechen. 
AIle Kinder, aber besonders die nervos veranlagten, verlangen 
Iiebevolle aber konsequent strenge Behandlung. Korperliche 
Ziichtigungen haben nicht viel Sinn. lch war Ieider unlangst 
Zeuge, daB ein Arzt sein einige Jahre altes Kind mit der Hunde
peitsche schlug. So ist es vielleicht doch noch immer zeitgemaB, 
gegen eine solche Behandlung seine Stimme zu erheben. Es wird 
behauptet, daB die Priigel geschlechtliche Vorstellungen erwecken, 
doch habe ich solche Falle nicht gesehen. 

Die Strafe kann an das Schamgefiihl appellieren, es hat aber 
keinen Sinn, die Kinder zu erschrecken. Es ist nicht ratsam, die 
Vorstellungswelt der Kleinen mit schwarzen Mannern zu bevolkern, 
die die schlimmen Kinder forttragen. Auch die Drohung, daB 
man sie im fins tern Zimmer einsperren wird, ist sinnIos und sollte 
unterlassen werden. Man fordert, daB die Kinder sich im Finsteren 
nicht fiirchten sollen, sie horen aber Jahre lang, daB der schwarze 
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Mann dort sitzt, del' sie forttragen soIl. Man glaubt gar nieht, 
wie viele Erwaehsene sieh im finsteren Zimmer fiirehten, wie solI 
da das Kind mutig sein. Die Frauen behalten diese Fureht be
sonders lange. leh hore, daB die Frau eines Kollegen, wenn ihr 
Mann in del' Naeht gerufen wird, samtliehe elektrisehe Lampen 
der ,Vohnung anziindet und ihren Mann so erwartet. Eine nervose 
Frau wagt nieht allein in ihre Wohnung zu gehen, und bleibt, 
wenn sie dazu gezwungen ist, im Vorzimmer, bis jemand kommt. 
Diese Angst im Finsteren ware gewiB nieht so arg, wenn sie ihre 
Kraft nicht aus den suggestiven Drohungen del' Kinderjahre 
sehopfen wiirde. 

DaB die Entziehung der Speisen keine Strafe sondern eine 
Sehwaehung des Korpers ist, brauehe ieh Ihnen wohl nieht zu 
erklaren. 

Ausalldiesem solI nieht gefolgert werden, daB man alle Launen 
und Boswilligkeiten del' Kinder ruhig erdulden solI. Man muB 
in diesel' Hinsieht streng, und was die Hauptsaehe ist, ko118e
quent sein. 

Die nervosen Eltern geraten oft kleiner Vergehen wegen del' 
Kinder in Verzweiflung. Man soIl in solehen Dingen ein Ein
sehen haben. leh kenne einen nervosen Vater, der die kleinen 
Liigen seines Sohnes sieh so zu Herzen genommen hat, daB er 
seinen Sohn als Bose"wicht ansah. "WeI' sich nicht seheut zu liigen, 
del' scheut sich aueh VOl' groBeren Vergehen nieht", war sein 
Aussprueh. 

lch erwahne hier, daB es sozusagen eine kindliehe Hebe
phrenie gibt, die manchmal einige Jahre Hinger bestehen bleibt. 
"Es ist ihm spateI' del' Knopf aufgegangen" ist ein dafiir hier
zulande bekannter Ausdruek. Es kommt VOl', daB jemand in diesen 
J ahren etwas begeht, das fiir das ganze Leben zum Ungliick 
wird. Ohne diese Vergehen ganzlieh entschuldigen zu wollen, 
muB ich daran erinnern, daB die Juristen heute andel's iiber die 
jugendlichen Verbrecher denken und auch andel's mit ihnen ver
fahren als VOl' J ahren. (Es besteht auch in Ungarn ein besonderes 
Gericht fiir solche FaIle.) leh kenne selbst Mensehen, die in den 
Jugendjahren etwas begangen haben und dann niitzliehe arbeit
same Manner wurden. 

Zu den Eindriicken, die in den ersten Lebensjahren die 
Phantasie am meisten in Anspruch nehmen, gehoren die erzahlten 
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Geschichten. Wer jemals die andachtsvolle Stille beobachtet hat. 
mit der die Kinder die Marchen und Erzahlungen anhoren, weiB, 
daB die Zeit nie kommen wird, die in der Tragodie des Menschen 
von Madach 1) besungen ist, in der der Gelehrte spaterer Jahr
hunderte mathematische Probleme an die Stelle der Marchen setzt. 
Die gesunden, nicht nervos veranlagten Kinder haben yom freien 
Spielenlassen der Phantasie nichts zu fiirchten, die nervos ver
anlagten sollen aber Imine Schreckensgeschichten zu horen be
kommen. Welchen Zweck hat es, die Kinder damit zu unterhalten, 
daB es Riesen gibt, die Menschen auffressen, und Hexen, die die 
kleinen Kinder braten. 

Es ist wirklich sonderbar, daB wir die Gedankenwelt der 
Kinder um jeden Preis mit Menschenfressern, Geistern, Engeln 
und Teufeln bevOlkern und erwarten, daB sie keine Angst vor 
solchen Gespenstern haben. Wie viel Miihe kostet es, bis sie 
sich dann von allen Torheiten 10sreiBen konnen. 

Die Phantasie der Kinder kann auch dadurch in eine schlechte 
Richtung gelenkt werden, daB ihre Unterhaltung und Zer
streuung ihrem Alter nicht entspricht. Theater, Iarmende Unter
haltungen mit spatem Zubettgehen, Biicher, die iiber den Ge
dankenkreis der Kinder hinausgehen, sind im allgemeinen sehr 
unzweekmaBig. Die friihreifen Kinder sind sieher alle nervos. 
leh kenne einen Knaben, der noch nieht alle Buehstaben kannte 
und schon gerne las. Wenn er an einen Buehstaben kam, den er 
noeh nieht gelernt hatte, ging er mit dem Buche in der Hand 
zu seiner Mutter, urn sich den Buehstaben nennen zu lassen und 
dann weiter zu lesen. Das ist ein bemerkenswertes Zeichen, da 
die Kinder bekanntlieh nicht leieht yom Spiele weggebracht 
werden konnen und so meistens noch im 10. Jahre nieht gerne lesen. 
Ostwald legt auf diese Friihreife viel Gewieht, und betrachtet 
sie als ein sieheres Zeiehen des Talentes da er sie bei ausge
zeiehneten Mannern oft fand. Sie ist aber auch ein diagnostisehes 
Zeiehen der Nervositat. 

Die Abhartung der nervos veranlagten Kinder solI im friihen 
Alter beginnen. Kiihle Abwasehungen, morgendliehe Bader, 
Spaziergange, Bewegung, Schlittsehuhlaufen, Sehwimmen sind 
ratsam. Die Kinder sollen sieh aueh an das sehleehte Wetter 

") Deutsch erschienen in der Reclam-Ausgabe. 
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gewohnen. Das Turnen in geschlossenen Raumen ist viel weniger 
wertvoIl. 

lch gehe nun auf die Frage des Lernens iiber. AIle Fehler, 
die in diesem Gebiete begangen werden, sind fur nervos veranlagte 
Kinder besonders schadlich. 

Das Lernen solI nicht in zu friihem Alter beginnen. Es ist 
manchmal verlockend, einen Knaben, der Talent zeigt, friih lernen 
zu lassen. Die Eltern denken auch, daB es ein J ahr Gewinn be
deutet, wenn die Schulzeit ein J ahr friiher anfangt. Es ist gar 
nicht ausgeschlossen, daB ein friihes Studium gut gelingt, wir 
diirfen aber nicht vergessen, daB das Nervensystem sich bis zu 
einem gewissen Grade entwickeln muB, bis es zur geistigen Arbeit 
reif wird. 

Wer ein J ahr friiher zu lernen anfangt, muB Jahre hindurch 
Aufgaben lOsen, die fUr um ein J ahr altere Gemrne bestimmt 
sind. Manchmal geht es anfangs mit dem Lernen nicht schlecht 
und das Minusverhaltnis zeigt sich erst spater. 

Unsere Gesetze bestimmen das sechste J ahr fUr den Anfang 
des Unterrichtes. J etzt werden keine Ausnahmen mehr gemacht, 
und die jiingeren werden zuriickgewiesen und zu keiner Prufung 
zugelassen. Es ist auch empfehlenswert, daB Kinder vor dem 
sechsten Jahre nichts lernen, denn diese Zeit gehort dem Spiel. 
Buchstaben, Musik, Auswendiglernen von Versen gehoren nicht 
in dieses Alter. 

Vergessen Sie nicht, daB viele der friihreifen Talente zu gar 
nichts kon'lmen. Sogar in der Musik geraten die friihreifen Talente 
nicht selten auf falsche \Vege, kommen zu leerer Technik ohne 
GefUhl, was sich oft auch im spaten Alter nicht bessert. Die 
sich langsam bildenden Talente holen sehr gut die friihreifen ein 
und iiberfliigeln sie sogar. Die Kinderbewahranstalten haben den 
Nutzen, daB die Kinder dort gut aufgehoben sind, wenn die Eltern 
keine Zeit haben, sich mit ihnen zu beschaftigen. 

1m sechsten Jahre fangt also der Unterricht in den Elementar
klassen an. Dabei taucht die Frage auf, ob man die Kinder zu 
Hause oder in der Schule unterrichten lassen solI. Die Schule 
hat den Nachteil, daB viele Kinder in nicht immer gut ventilierten 
Raumen zusammen sind und dort mehrere Stunden verbringen 
miissen. Das Zusammensein mit Spielgenossen ist zwar gut, da 
dadurch der Gedankengang angeregt wird. Das Lernen zu Hause 
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hat viele Vorteile bei denen, die dazu die Mittel haben. Das Kind 
kann zu Hause im Zeitraum einer Stunde so viel arbeiten und 
lernen, wie es in der Schule in 4 Stunden leisten kann. Wahrend 
dieser Stunde beschaftigt sich der Lehrer zu Hause ausschlieB
Iich mit einem Kinde, das er kennt und leiten kann. Damit sind 
3 Stunden gewonnen. 

Da der Gedankengang der Frauen dem des Kindes naher steht 
als der des Mannes, und da die Frauen mehr durch GefiiW ge
leitet werden als der Mann, eignen sie sich mehr fiir den Unter
richt dieser Altersstufe als der Mann. Es ist also besser, wenn 
der Unterricht in den Elementarklassen zu Hause und in der 
Schule weiblicher Fiihrung anvertraut wird. 

Von einer Uberbiirdung in der Elementarschule kann keine 
Rede sein. Die klugen Kinder verstehen die Aufgabe gut. Die 
einfachen Dinge miissen mit jedem einzelnen besonders durch
genommen werden, wodurch die iibrigen eine Ruhepause ge
winnen. Wenn sonst eine Uberbiirdung mogIich ware, sind die 
meisten Kinder dagegen doch immun, da sie vielleicht aIle ein 
gliickliches Schutzmittel dagegen besitzen, das sofort bei Er
miidung des Kindes in Tatigkeit tritt. Dieses segensreiche Ventil, 
das das Gehirn vor Uberanstrengung schiitzt ist die viel geriigte 
und viel bestrafte Unaufmerksamkeit, die Zerstreutheit. Die 
Kinder horen zu, solange der Lehrer interessant ist, dann aber 
stehen sie, sie wissen selbst nicht, wie es kommt, in ihrer Phantasie 
auBerhalb der Schule, jagen nach SchmetterIingen, oder spielen 
etwas, was mehr Interesse als die Schule hat. Das Gehim nimmt 
nicht einmal die Stimme des Lehrers auf, noch weniger den Sinn 
seiner Rede. Das soIl nicht vergessen werden, wenn man die 
Unaufmerksamkeit bestrafen will. Der Unterricht solI dem Ge
dankenkreis des Kindes entsprechen und interessant sein, dann 
wird das Kind sich schon ohne ZwangsmaBregeln dafiir inter
essieren. Besitzt der Lehrer die Fahigkeit, den SchUler zu fesseln 
nicht, so moge er den FeWer in sich selbst suchen. Oder ist viel
leicht solch eine Methode noch nicht ersonnen ~ Zum Gliick hilft 
keine Strafe gegen die Unaufmerksamkeit. Charcot hat in seinen 
Vortragen hervorgehoben, daB in den niedrigen Klassen eine 
Uberbiirdung darum unmogIich ist, well das Kind sich dessen 
entledigt, was ihm zu viel und zu leisten unmogIich ist. Die 
Uberbiirdung fangt erst dort an, wo der Kampf ums Leben keine 



160 Die Mittelschule. 

Rast erlaubt, oder wo der Ehrgeiz erweckt ist und der Schiiler 
seine Kameraden iibertreffen will. 

Wenn die Unterrichtsordnung dem Kinde, das seine 
Muttersprache fehlerlos spricht, eine verstandswidrige grammatische 
Regel eintrichtern laBt, so kann man dafiir weder Interesse, noch 
Aufmerksamkeit, noch denkendes Lernen wiinschen. Diese Regeln 
sind fiir Philologen und nicht fiir Kinder. Viele Lehrbiicher sind 
auch sehr widersinnig geschrieben, obwohl von seiten der Literatur
sprache nichts dagegen einzuwenden ist, da sie der Gedankenwelt 
und Ausdrucksweise der Kinder nicht angepaBt sind. Der StH 
der Grammatik ware von diesem Standpunkte aus der schlechteste 
von allen, wenn der Katechismus ihn nicht an Unverstandlichkeit 
noch iibertreffen wiirde. 

Die Methode des Unterrichts hat sich in der letzten Zeit im 
allgemeinen sehr gebessert und wird hoffentlich weitere Fort
schritte machen. Die Unzufriedenheit besonders iiber die Mittel
schule ist - lnit Ausnahme der Mittelschulprofessoren - wir 
konnen sagen, allgemein. Es wird iiberall viel dariiber gesprochen 
und geschrieben. In Ungarn hat die soziologische Gesellschaft 
vor einigen J ahren einen Diskussionszyklus veranstaltet, der von 
allen Seiten mit groBer Freude begriiBt wurde, aber leider auch 
nicht zum kleinsten Ergebnis gefiihrt hat. Auch im Auslande 
haben aIle ahnlichen Bewegungen nichts ausgerichtet. Die Inter
essen vieler einzelner werden in dieser Hinsicht vom Staate besser 
geschiitzt als das Allgemeininteresse. 

Ich denke, obwohl ich die Verhaltnisse nicht kenne, daB es 
auch in Deutschland nicht besser urn die Mlttelschule steht. 
Wenigstens muB ich aus den Anschauungen Ostwalds, des groBen 
Ohemikers, diesen SchluB ziehen. Er ist ein groBer Feind der 
heutigen Mlttelschule und sagt, daB man sob aid auf keine Besse
rung hoffen darf. Sehr richtig ist sein Ausspruch, daB die Leute 
den lVIittelschulunterricht nicht retten konnen, die ihn selbst 
in den heutigen traurigen Zustand gebracht haben. Auch Prof. 
Liebermann in Budapest hat beilaufig dasselbe gesagt. Er 
will bei der Reform der Mlttelschule den Mlttelschulprofessoren 
keine Stimme gewahren. 

Es gibt so viel Wissenszweige, die in der Mlttelschule beriick
sichtigt werden sollen, daB manche Padagogen schon die Lehr
jahre der Mittelschule erhOhen mochten. An eine solche Ver-



Notwendige Abkiirzung der Mittelschuljahre. 161 

Uingerung der in unniitzer Weise vergeudeten Zeit darf nicht ge
dacht werden. Das Gegenteil gerade muB gefordert werden. 
Friiher ist die J ugend in jiingerem Alter auf die Hochschule ge
kommen, und niemand hat dadurch Schaden gelitten. Heute 
kommt der junge Mann, der seine Studien zur regelrechten Zeit 
angefangen hat, mit 18 Jahren vom Gymnasium in die Hoch
schule. Die Arzte erhalten die Approbation nach 5-jahrigem 
Studium und nach dem einen praktischen Jahre im Alter von 
24 J ahren, wenn alles gut geht. Die Advokaten bekommen ihre 
Diplome noch spater. Als das "praktische Jahr" noch nicht ein
gefiihrt war und noch die Elementarschule mit 5 J ahren begonnen 
werden durfte, sind viele mit 22 J ahren als Arzte approbiert 
worden. Wer zweifelt daran, daB man ebenso gut im Alter von 
22 als von 24 J ahren mit den Studien ordentlich fertig werden 
kann, und daB ein junger Mann von 22 J ahren besonnen genug 
ist. Urn diese 2 Jahre wieder gewinnen zu konnen, miissen meiner 
Ansicht nach 2 Jahre von der Mittelschulzeit gestrichen werden. 

Wir lesen im Buche von Ostwald, daB das Realgymnasium 
in Riga, das er besuchte, 5 Klassen hatte, so daB die SchUler 
mit 15-16 Jahren auf die Universitat kamen. Das ist wichtig, 
da wir jetzt etwas von den besten Jahren wegnehmen. Wenn 
Thomson und Leibnitz das Ungliick gehabt hiitten - meint 
Ostwald - in unserer Zeit und in unserem Lande zur Welt 
gekommen zu sein, hatten sie keinen V orteil von ihrer Friihreife 
gehabt. Sie hatten bis zum 18. Jahre auf der Schulbank sitzen 
miissen, in welchem Alter sie sich schon an die Spitze der Wissen
schaft gestellt hatten. 

Nun ist es wahr, daB die Mittelschule nicht fUr Ausnahme
menschen eingerichtet werden kann, aber auch die Durchschnitts
menschen verlieren einige ihrer besten Jahre. Wenn Ostwald 
darin recht hat, daB die besten Gedanken.in den jiingeren Jahren 
kommen und auch die ersten Gedanken zu den spateren Arbeiten 
groBer Manner im Keime schon oft in dem Alter zwischen 20 und 
30 J ahren vorhanden waren, so kann das auch bis zu einem ge
wissen Grade fUr den Durchschnittsmenschen Geltung haben, inso
fern auch er in den jungen J ahren gewiB leistungsfahiger ist 
als spateI'. Auch fiir ihn muB es niitzlich sein, die Berufstatigkeit 
hiiher anfangen zu konnen. 

Das Ideal des Mittelschullehrers ist der gute SchUler, der 
Kollarits. 11 
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jeden Gegenstand gleich gern aus Pflichtgefuhl erlernt. Aber das 
ist keinesfalls unser Ideal. Es ist ganz naturlich, daB der ausge
zeichnete Schuler auch im Leben ein ausgezeichneter Mann werden 
kann, aber die hervorragenden Menschen haben gewohnlich nicht 
alles gleich gut lernen konnen, da sie nicht das Pflicht
gefiihl sondern das Interesse an einer Sache leitet. 

Ich habe schon gesagt, daB der nervose Mensch oft ganz 
arbeitsunfahig ist, wenn die Sache fur ihn nicht interessant ist, 
daB er aber ausgezeichnet arbeitet, wenn der Gegenstand der 
Arbeit ihn fesseln kann. Dasselbe gilt auch fur den talentvollen 
Menschen und fur den talentvollen SchUler. Das ist der Grund 
dafUr, daB man oft von einem Schuler hort: "er ist verstandig, 
sonst auch klug, aber lernen kann er nicht". 

Wenige Lehrer haben ein Verstandnis fUr die Individualitat 
ihrer Schuler. Man braucht nur an die SchUler zu denken, die in 
einem Gegenstande ausgezeichnet und in einem anderen ganz 
unfahig sind. Trifft man als Lehrer einen solchen jungen Mann, 
;so soIl man in den schwachen Punkten auf ihn Rucksicht nehmen. 

Die Stundeneinteilung der Mittelschule hat sich gebessert. 
Die geistig weniger ermudenden Facher werden zwischen die anderen 
eingeschoben, die Pausen zwischen den Stunden werden eingehalten. 

1m allgemeinen wird yom Mittelschuler viel zu viel verlangt. 
Die Erwachsenen denken mit angenehmen Gefuhlen daran, daB 
:sie die Schulzeit hinter sich haben. Die Mittelschulprofessoren 
sind nicht imtsande, so viel Stunden in der Woche zu geben, 
wie sie die SchUler fleiBig mitmachen mussen. Der Mittelschul
lehrer hat auBer der Schule auch Arbeit, er muB sich auf ver
schiedene Stunden vorbereiten und schriftliche Arbeiten korri
gieren, der SchUler hat aber zu Hause viel mehr zu lernen. Da
gegen kann eingewendet werden, daB der Lehrer wahrend der 
ganzen Zeit aufmerksam sein muB und immer spricht, wahrend 
dabei der SchUler nicht aufmerksam zu sein braucht, obwohl er 
es sein sollte. Man darf aber nicht vergessen, daB der Lehrer 
Dinge vortragt, deren Beherrschung er schon einmal in einer 
Priifung nachweisen muBte, die er seitdem Jahre hindurch wieder
holt vorgetragen hat. Er konzentriert seine Gedanken auf ihm 
schon bekannte Dinge. Der Schuler sollte aber wahrend der ganzen 
Zeit auf Fragen aufmerken, die ihm fremd sind, die er jetzt zum 
ersten Male hart und verstehen muB. Das ist ein sehr groBer 
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Untersohied. Welche Arbeit ware das, wenn die Schiiler sie wirk
lich leisten wiirden. 

lch muB hier sogleich bemerken, daB wir von dem Universi
tatshorer auoh zu viel erwarten. Er hort den ganzen Tag Vortrage, 
und ich zweifle, daB es moglich ist, so lange Zeit mit Aufmerk
samkeit und Verstandnis zuzuhOren. leh muB gestehen, daB ioh 
ermiidet bin, wenn ich im Arzteverein einen Vortrag hore, der 
iiber eine Stunde dauert, wenn der Gegenstand des Vortrages 
·eine Frage behandelt, mit der ich mich selbst nioht besohaftigt 
habe. Es bestehen in dieser Hinsicht gewiB groBe Unterschiede. 
loh dachte auch, daB diese Ermiidung der Aufmerksamkeit eine 
vielleicht nur mir eigene sehlechte personliche Eigenschaft ware. 
Der letzte internationale medizinische KongreB in Budapest hat 
aber meine Bedenken beseitigt. Alle, die einige Tage den Vortragen 
von Anfang bis zu Ende beigewohnt hatten, waren am Ende 
ganz ersehopft, obwohl dort jeder in seiner Sektion Fragen aus 
seinem eigenen Faohe behandeln horte. Mir personlich verur
-sachte das fortdauernde oft eintonige Gerausch der Vortrage 
wahre Kofpschmerzen. lch habe bei dieser Gelegenheit einige 
.ausgezeichnete Manner unseres Faches befragt, wie lange sie mit 
voller Aufmerksamkeit ohne Ermiidung zuhoren konnen. Die 
Antwort hat mich beruhigt, da viele in derselben Lage sind wie ich. 
Nicht wenige stimmten mir bei und gab en an, daB sie eine volle 
Stunde aufmerksam sein konnten, andere sagten, daB sie in 2 bis 
3 Stunden vollkommen ermiidet seien. 

Daraus folgt, daB man im Vortrage, wenn man die Aufmerk
-samkeit nicht ermiiden will, moglichst viel zeigen und moglichst 
wenig sprechen solI. Der Unterricht muB also praktisch sein. 
J eder Arzt hat gewiB erfahren, daB man in der klinisohen Praxis 
viel leichter etwas erlernt als im Vortrage. 

loh glaube, um auf die Mittelschule zuriickzukommen, durch 
·dieses Beispiel gezeigt zu haben, daB dort eine ganz unerhorte 
Uberbiirdung herrschen miiBte, wenn die SchUler alle ihre PBichten 
ernst nehmen wollten, wenn sie von Anfang bis zu Ende mit voller 
Aufmerksamkeit zuhOren und jeden Tag ihre Aufgabe griindlich 
lernen wiirden. Zum Gliick gibt es wenig solche SchUler. Wenn 
ich mich an meine Gymnasialzeit erinnere, konnte ich kaum 
2 Knaben aus meiner Klasse nennen, die dieser Forderung ent
.sprochen haben. Wenn also die Uberbiirdung nicht zu viele Opfer 

ll* 
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unter den SchUlern fordert, so ist das nicht ein Verdienst des 
Lehrplans, auch nicht ein Verdienst der Lehrer, sondern einzig 
und allein ein Verdienst der braven unfolgsamen und unauf
merksamen Knaben. 

Von den nervosen Symptomen, die ich als Folge geistiger 
Ermudung in der Mittelschule gesehen habe, steht der Kopf
schmerz in der ersten Reihe. 

Die Padagogen bestreiten naturlich jede Uberburdung und 
berufen sich auf die Eltern, die wohl nicht dieser Ansicht seien, 
da sie mit dem, was die Mittelschule bietet, noch nicht zufrieden, 
ihre Kinder zu Hause noch allerlei unnutzes Zeug lernen lassen, 
wie fremde Sprachen, Franzosisch, EngIisch, Musik usw. Was 
soll man aber tun, wenn die Mittelschule wahrend der 8 Jahre 
dem SchUler nicht die Elemente der allgemeinen Bildung bei
bringt? Wenn man nichts mehr weiB, als man in der Mittelschule 
gelernt hat, so ist man nach der Reifeprufung noch immer kein 
gebildeter Mensch. Durch den Unterricht, den man zu Hause 
genieBt, und die Bucher, die man Iiest, durch gemachte Reisen 
holt man das nach, was in del' Mittelschule versaumt wurde. Der 
verstandige Knabe lernt und Iiest zu Hause 1). 

Was nimmt nun in del' Mittelschule aIle schone Zeit in An
spruch und raubt den gescheiteren Dingen den Platz? Die Ant
wort lautet: Es ist der klassische humanistische Unterricht, dessen 
Methode so elend ist, daB man nach 8 J ahren fleiBigen Studiums 

1) Es ist ein Fortschritt der neueren Zeit, daB die Kinder auch etwas 
liber die Kunst lernen. In meinen Gymnasialjahren habe ich die N amen 
der Meister des Cinquecento nicht nennen horen. Heute wird die ganze 
Klasse ins Museum der schonen Kiinste gefiihrt. Ich bin Zeuge von zwei 
solchen Schulausfiiigen gewesen. Uber den einen habe ich mich in Haag 
gefreut, den zweiten habe ich in Budapest gesehen. 1m Mauritzhuis hat 
der Lehrer die SchUler vor dem Bild von Rembrandt versammelt, hat ihnen 
das Bild erkIart und die Kunst von Rembrandt mit einigen kurzen 
Worten besprochen. In Budapest sind die SchUler in geschlossenen 
Doppelreihen durch die Sale gegangen. Niemand durfte stehen bleiben. 
Der Lehrer war sehr besorgt, daB die Doppelreihe nicht unterbrochen 
wurde. Vielleicht war auch er das erstemal in den heiligen Raumen des 
Museums, denn er sah erstaunt urn sich. Er hat auch kein Wort 
sprechen konnen. Endlich leuchtete sein Gesicht mit Freuden vor 
einem Bilde aus der Schule von Rembrandt auf. "Seht Pilatus", rief 
er aus, "er wascht seine Hande". Die Kinder schauten halbrechts und 
gingen in geschlossenen Reihen weiter. 
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rein gar nichts weiB und von der lateinisehen Sprache nicht so 
viel kann, um einen Klassiker ohne Hilfe lesen zu konnen. Unsere 
Besten sind seit Jahrzehnten Opfer dieses Unterrichtes, und es 
gibt niemand, der da helfen konnte! 

Es werden viele falsche Argumente zugunsten des philo
logischen Unterrichts vorgebraeht. 

Man sagt, daB der Arzt lateinisch konnen muB. Wenn wir 
mit unseren alten verstorbenen Meistern bei einem Konzilium 
zusammentreffen wiirden, kamen wir aber gewiB in Verlegenheit, 
da wir sie kaum verstehen wiirden. Wir schreiben die Rezepte 
lateinisch, aber wenn wir die Gramme nicht mit Nummern hin
schreiben, so versteht uns nicht jeder Apotheker, und wir ver
kiirzen die Endigungen der mit Buchstaben geschriebenen Zahlen 
nieht der Kiirze halber, sondern weil wir die Grammatik langst 
vergessen haben. 

Wir soli ten aueh wegen der Termini technici lateiniseh lernen, 
aber wer kennt den Ursprung dieser Worte. Ob von hundert 
Arzten einer weiB, daB Chirurgie von XwpdpTOlJ kommt 1 Sie 
wissen doeh auf irgendeine geheimnisvolle Art, was das Wort 
Chirurgie bedeutet, und sogar diejenigen, die nie Grieehiseh gelernt 
haben, wissen es, ieh weiB nieht woher. Es ist zum Staunen, daB 
sieh die Fraulein, die beim Telegraph und beim Telephon ange
stellt sind, diese heiligen Worter auf ihre Lippen zu nehmen ge
trauen, ohne zu wissen, woher sie stammen! 

Man soIl die lateinische und griechische Sprache auch zur 
Orthographie der aus dem lateinischen und griechischen stammen
den Worter notig haben. Denn wir miissen Physik schreiben, 
obwohl die direkten Abkommlinge der alten Romer heute "fisica" 
schreiben. lch lese in einem Buche eines lateinisch-griechisch 
geschulten Kollegen nicht ohne innere Genugtuung das Wort: 
"Athyologie". Ubrigens fangen wir heute an, unsere Terminos 
technicos aus lebenden Sprachen zu wahlen. Lift usw. sind 
Beispiele dafiir. Die griechische Spraehe ist zum Gliick schon 
zuriickgedrangt, nun muB noch die lateinische das gleiche Schicksal 
erfahren. Das sinnlose Lernen des Lateinischen bringt zwei Fehler 
mit sich; es ist selbst nutzlos und nimmt niitzlicheren Gegen
standen den Platz fort. 

Wenn die Mittelschule das Denken ausbilden will, so erreicht 
sie eben diesen Zweck mit ihrer Philologie nicht. Vielleicht wird 
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das Gedachtnis dadurch geiibt, aber auch nur fiir das Studium 
der Sprache. Das Denken selbst kann viel besser durch Mathematik 
und Naturwissenschaften geiibt werden. 

Ich konnte auch einige Bemerkungen iiber den Unterricht 
in der Grammatik der Muttersprache machen. In der Handels
schule wird die Poetik und Rhetorik in ganzer Breite vorgetragen. 
Ob es nicht gut ware, bei uns in Ungarn die Rhetorik iiberhaupt 
aus dem Lehrplane zu streichen! Es gibt hierzulande doch genug 
Leute, die ausgezeichnet sprechen k6nnen, und das Beispiel unseres 
besten ParIamentsredner zeigt, daB man ein groBer Rhetor und 
dabei doch ein recht schlechter Politiker sein kann. 

Eine Ironie des Grammatikunterrichtes ist, daB nnser groBer 
Dichter Pet6fi im Gymnasium in ungarischer Sprachlehre durch
gefallen ist. 

Der grammatische humanistische Unterricht hat auch gar keine 
Beziehung zur Entwickelung des Charakters und bietet gar nichts, 
was mit dem Fortschritt der Menscheit in Zusammenhang steht. 

Es wurde der Mittelschule vorgeworfen, daB ihre Erziehung 
viel zu ideal ist, und daB die SchUler bei ihrem Eintritt ins Leben 
durch ideale Gesinnung in Konflikt mit der Realitat des Lebens 
geraten, was auch eine MiBstimmung erzeugt und Grund zur Nervo
sitat sein kann. Doch verhiilt sich dies nicht ganz so, denn es 1st 
nicht richtig, daB die Erziehung der Mittelschule zu ideal ist.. 
Sie ist nicht idealistisch, sondern altmodisch. Sie pflegt keine IdeaIe, 
sondern falsche Ideale. Die Ideale sollen der Erziehung nicht ge
nommen werden, man soIl sie aber mit zeitgemiiBen Idealen ver
tauschen. Der Sprung von der Mittelschule ins Leben ist der Sprung 
aus dem Reiche der falschen Ideale in die Wirklichkeit, die keines
wegs ohne Ideale sein muB. 

Die falschesten Ideale werden im Geschichtsunterrichte ge
pflegt. Die HeIden waren ideale Manner ihres eigenen Zeitalters, 
aber wie kann man fordern, daB ein Mann von heute einen Tiirken
besieger als sein Ideal, sein Musterbild im Leben betrachten soli. 

Der Gedankengang des Volkes hat sich in dieser Hinsicht schon 
verandert. Doch hat dieser Umschwung die Mittelschule sozusagen 
nicht beriihrt. Wer kann heute fUr den Krieg schwiirmen 1 Wir 
konnen dagegen stolz behaupten, daB demgemiiB die Manner der 
Wissenschaft, die technischen Erfinder, die Ideale des Volkes sind, 

Die Staaten s.tellen um die Wette den Gelehrten gut einge-
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rich tete Arbeitsstatten zur Verfiigung. Auch einzelne Manner 
spenden groBe Summen zu diesem Zwecke. In Amerika arbeiten 
schon viele Institute, und jedem steht die hochherzige Sammlung 
des Deutschen Kaisers in frischer Erinnerung, die den Zwecken der 
Wissenschaft dienen wird. Wenn Sie sich, meine Herren, in der 
Gebaudegruppe umsehen, in der sie diese Vortrage horen, werden 
Sie nicht verkennen, daB das relativ arme Ungarn auch etwas zum 
groBen Zwecke beitragt. 

Auf den Platzen unserer Stadte stehen noch die Monumente der 
Kriegshelden. In letzter Zeit vermehren sich aber jene, die den 
Mannern der Wissenschaft gesteIlt werden. Schon seit J ahren steht 
in Paris das Monument von Charcot vor der alten ehrwiirdigen 
Salpetriere. In Budapest steht das Monument unseres groBen 
Landsmannes Semmel weis und des Arztes Fodor. Sie zeigen, 
flir wen das Volk heute schwarmt. In Paris gibt es keinen armen 
Arbeiter, der die Namen von Charcot und Pasteur nicht 
kennte. Sie sind Bestandteile der franzosischen G loire geworden. 
AIle, die die Zukunft dieser groBen Nation, die so oft die Fiihrerin 
der Zuriickgebliebenen gewesen ist, im Herzen tragen, haben gewiB 
mit Genugtuung von der Abstimmung gelesen, die ein franzosisches 
Tageblatt iiber die Frage nach dem groBten Franzosen des XIX. 
J ahrhunderts veranstaltet hat. Trotz des N apoleonkultus und des 
viel geschmahten Chauvinismus ist nicht. Napoleon, sondern 
Pas teur als Sieger aus dieser Abstimmung hervorgegangen. 
Der Name Ehrlichs ist heute gewiB popularer als der Name irgend
eines HeIden oder Imperators. Das sind aIles Zeichen, des Ge
sinnungswechsels, del' sich in der Seele des Volkes vollzieht. 

Das Volk hat also seine neuen Ideale gewahlt, die Mittelschule 
bleibt noch immer bei den ihrigen, und wenn jemand seine Stimme 
gegen diese Au££assung erhebt, so wird er angeldagt, aIle Ideale 
aus dem Herzen del' J ugend ausrotten und sie in den klaglichsten 
Realismus stiirzen zu wollen. Nein, das reale Leben hat seine 
eigenen Ideale, und diese wollen wir der Jugend als Muster vor
halten. Diese Ideale sind imstande, den Charakter der Jugend in 
der heute notwendigen Richtung zu bilden zur alitaglichen, aus
dauernden, £l.eiBigen, von Kriegshelden verabscheuten Arbeit. 

Zu diesem Zwecke miissen wir aIle Gegenstande, die nicht im 
Dienste dieses Ideales stehen aus del' Mittelschule streichen und 
an ihren Platz die Wissenschaften des Fortschrittes setzen. Der 
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erste Platz gebiihrt iiberall unter ihnen den Naturwissenschaften. 
Da aber leider kein Volk diese in einer einzigen Sprache iiberblicken 
kann, gehort das Studium moderner Fremdsprachen als Mittel zum 
Zwecke ins Gymnasium. Der gesunde Realismus der Naturwissen
schaften muB alle falschen Ideale vernichten. Betrachtet man 
aber den Kampf um schwer erreichbares Wissen als Ideal, so sind 
es die Naturwissenschaften, die das Denken des JiingIings mit 
Idealen zu erfiillen vermogen. 

Aus allem Gesagten geht hervor, daB der Lehrplan der ReaI
schule, trotzdem er zum Tell dieselben Fehler hat wie das Gym
nasium, seiner Facher wegen iiber der Lateinschule steht. Ihr 
Mangel ist, daB sie nicht fUr aIle Hochschulfacher qualifiziert. 

Von den iibrigen Fehlern der Mittelschule steht die Uber
fiillullg der Klassen in del' ersten Reihe. Sie macht es dem Lehrer 
schwer, die Individualitat der Kinder zu erkennen. 

Aus dem Gesichtspunkt del' Nervositat heraus sind in letzter 
Zeit das Aufrufen des Einzelnen zur Antwort, die Zensierung der 
Antwort und die Reifepriifung besprochen worden. Es wird ge
wiinscht, daB der Schiiler moglichst viel in der Schule selbst Ierne, 
daB dem schwer lernenden alles einzeln so oft erklart und wieder
holt werde, bis er es begriffen hat. Dieses System hatte groBeren 
Wert als das Antworten, das eigentlich einem Lotteriespiele gleicht; 
es ist aber nur in Klassen mit wenigen Schiilern moglich. Wenn 
der Lehrer in der Elementarschule jedem einzelnen die Feder in 
die Hand geben kann und bei ihm bleibt, bis er sie gut halt, so kann 
ein ahnliches Verfahren in anderer Hinsicht auch in der Mittel
schule gewiinscht werden. Damit wiirde das Antworten, die Zensur 
und damit die Furcht wegfaIlen, die uns in der Mittelschule 
so viel bittere Stunden bereitet hat. 

DaB die Reifepriifung fiir den, der 8 Klassen durchgemacht 
hat, iiberfliissig ist, brauchte eigentlich gar nicht gesagt zu werden. 
Die Gegenstande der Matura sind ja in der Priifung der 8. Klasse 
enthalten. Der Unterschied ist hochstens der, daB die Reife
priifung mehr unter Kontrolle steht. 

Zur Schulnervositat muB bemerkt werden, daB die Mittel
schule in das Alter fiilIt, in dem das Nervensystem sehr empfind
lich ist, und die Nervositat oft auch ohne jede Schule entsteht. 
Man solIte den Schiilern in dieser Hinsicht mit Aufmerksamkeit 
folgen, um solche Storungen zu bemerken und zu beriicksichtigen. 
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Es pflegt von Zeit zu Zeit eine groBe Entriistung gegen die 
Schule zu entstehen, wenn zur Zeit der Priifungen oder nach einer 
miBlungenen Reifepriifung em SchiiIer Selbstmord begeht. Die 
Selbstmorde werden der Schule zugeschrieben, und sie hat wohl 
sicher einen gewissen Antell daran. Es kann dem nicht wider
sprochen werden, der wiinscht, daB der Schule kein einziges 
Menschenleben zum Opfer falle. 

Da ich eben genug Fehler in der Mittelschule gefunden habe, 
die dort gegen die BiIdung und gegen das Nervensystem der 
SchiiIer begangen werden, darf ich hier die gegen die Schule der 
Selbstmorde wegen gerichteten AnkIagen zu streng finden. Die erste 
spezifische Bedingung des Selbstmordes ist eine ererbte Schwache 
des Nervensystems, die ein so wenig schweres tJbel, wie das 
Wiederholen einer Klasse, nicht erleiden kann. Man hort sogar 
manchmal, daB ein Selbstmord nicht einmal wegen der Wieder
holung eines Jahrganges, sondern einer einzigen schlechten Note 
wegen geschehen ist. Wenn wir aber aIle tJbel der Mittelschule 
heiIen konnten, so daB ihr kein SchiiIer zum Opfer fallen wiirde, 
hatten wir noch nicht viel erreicht, denn was werden die jungen 
Manner tun, die wegen eines so kleinlichen Grundes zu Selbst
mordern werden, wenn sie spater die viel schwereren Erschiitte
rungen des Lebens zu erdulden haben? 

Soweit ich die nervosen Studenten gefragt habe, habe ich keinen 
gefunden, der seine Nervositat auf die Reifepriifung zuriickgefiihrt 
hatte. Einige erzahlten, daB sie zu jener Zeit nervos waren. Aber 
groBere tJbel habe ich nicht gesehen. Diejenigen aber, die zur Zeit 
der Reifepriifung nervos waren, sind es auch friiher und spater aus 
anderen Griinden gewesen. 

Wenn wir nun aIle Noten und aIle Priifungen in der Mittel
schule streichen wollen, was wiirden wir mit dem jungenMann auf der 
Universitat anfangen. Wir wollen den 18 Jahre alten jungen Mann 
von den Erschiitterungen der Priifung befreien und miissen ihm 
strenge Priifungen an der Universitat vorschreiben. Wenn wir 
folgerichtig sind, miissen wir auch hier ein anderes System ver
langen, was bei den heutigen Verhaltnissen nicht moglich ist. 

Als ich iiber die Erziehung auBerhalb des Elternhauses und 
iiber die Internate gesprochen habe, habe ich schon erwahnt, daB 
die Internate nicht unter der Fiihrung einzelner Konfessionen 
stehen sollen. Am Ende meiner Betrachtungen iiber die Mittel-
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schule, muB ich auch Ilier erwahnen, daB aus denselben Griinden 
weder Elementar-, noch Mittelschulen, noch Hochschulen untel' 
konfessioneller Leitung stehen diirfen. 

Je gr6Ber die Anlasse zum ZusammenstoB von Gegensatzen 
sind, desto eher bietet sich Gelegenheit zur Entwickelung del' 
Nervositat. AuBer den sozialen und poIitischen spielen dabei die 
reIigi6sen Gegensatze die gr6Bte Rolle. Diese werden von den kon
fessionellen Schulen schon dadurch gef6rdert, daB die Schiiler 
nach Konfessionen voneinander abgesondert werden. Es kann abel' 
auch nicht geleugnet werden, daB in diesen Schulen ein unduld
samer Geist gegen andere Religionen herrscht. In einem konfessio
nellen Gymnasium, das ich kenne, hat z. B. der Professor der Ge
schichte die Reformation konsequent Deformation genannt. 
AuBerdem werden hier mystische Gedanken groBgeziichtet, die 
zu Ausbriichen fiihren k6nnten, wie sie im Mittelalter an der Tages
ordnung waren. lch habe hier meinen Standpunkt nur angedeutet. 
lch werde den Zusammenhang von Konfession und Nervositat 
in einer anderen Vorlesung besprechen. 

Von den Turnstunden del' Mittelstunden, solI man die nerv6sen 
Kinder nicht befreien. Das Turnen hebt nicht nur die Kraft und 
die Geschicklichkeit, sondern gibt AnlaB zur Entfaltung des Wett
eifers, der auch zur Charaktererziehung beitdigt. 

In neuerer Zeit wird viel iiber Koedukation der beiden Ge
schlechter in den Schulen gesprochen. Es wird behauptet, daB 
beide Teile giinstig davon beeinfluBt werden, doch fehlen dariiber 
noch endgiiltige Resultate. 

lch fasse nun die Resultate des heutigen Vortrages zusammen. 
Gegen den hereditaren Faktor der Nervositat ist nicht viel 

zu tun, da man nur in auBerst schweren Fallen gegen die Verhei
ratung der N erv6sen SteHung nehmen muB. 

Die nerv6se VeranIagung kann man durch Erziehung beein
flussen, da sie unter giinstigen Einfliissen in Schranken gehalten 
wird, unter ungiinstigen sich verschlimmert. 

lch habe ausgefiihrt, daB die nerv6se Mutter einen schlechten 
EinfluB auf das Kind ausiiben kann. Trotzdem sind aber die Eltern 
die natiirlichsten Erzieher. Es ist also nul' ausnahmsweise ratsam, 
das Kind der Nervositat del' Eltern wegen anderen anzuvertrauen, 
wobei man die Person, del' das Kind anvertraut wird, sorgsam 
auswahlen muB. 
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lch bin im allgemeinen kein Freund der Internate und mochte 
die Kinder nur, wenn es nicht anders moglich ist, einem Internat 
anvertrauen. 

lch habe dann die einzelnen moglichen Fehler der Erziehung 
der Reihe nach er6rtert und die Erziehung des einzigen Kindes 
und die Lage des unehelichen Kindes besprochen. 

lch habe mich dann den Fragen des Unterrichts zugewendet 
und gesagt, daB das Lernen nicht vor dem 6. Jahre begonnen werden 
soIl. Nachdem ich die Fehler der Elementar- und Mittelschule 
dargestellt habe, bin ich zu dem Ergebnis gelangt, daB das Mittel
schulstudium um 2 Jahre gekiirzt werden und der naturwissen
schaftliche Unterricht an die Stelle des humanistisch-philologischen 
gesetzt werden solIe. lch habe am Ende die Griinde aufgezahlt, 
aus denen Unterrichtsanstalten und Internate nicht unter kon
fessioneller Leitung stehen sollen. 



Achte Vorlesung. 
Zusammenfassung der vorigen Vorlesung, die Aufgabe der heutigen. 
Beschaftigung und Nervositat. - Der Arbeiter. - Universitatsstudien. -
Die arztliche Laufbahn. - Der Handel. - Die Landwirtschaft. - Das 
Militar. - Der Militardienst. - Kunst. - Literatur. -- Wissenschaft. -
Das Leben des Lehrers, des MitteIschulprofessors. - Die Beschiiftigung 
der Frauen und ihre Intelligenz. - Die Arbeit von Mobius. - Der 
LebenswandeI. - Der Fortschritt. - Die Zivilisation. - Das Leben auf 
dem Lande und in der Stadt. - Die Aufklarung. - Sexuelle Fragen. -
Die Lehre von Freud. - Die Heirat. - Die ungesetzIicheEhe. - Alko
holismus. - Das Lesen. - MerkzetteI. - Der Hygieneunterricht in der 

MitteIschule. - Zusammenfassung. 

Meine Herren! leh habe mich im letzten V ortrage mit del' Frage 
besehaftigt, was gegen die Hereditat del' N ervositat gesehehen kann, 
und die Hilfsbedingungen del' Nervositat, die Erziehung und die 
Schulfrage erOrtert. 

leh gehe nun zunaehst auf die Frage iiber, welehen Beruf die 
nervosen Leute ergreifen sollen, und in welehem Verhaltnisse die 
N ervositat zu den einzelnen Berufen steht. 

leh kann leider iiber diese Frage viel mehr Negatives als 
Positives vorbringen. 

Die Kinder del' Arbeiter haben gewohnlieh nieht viel Ge
legenheit, einen Beruf zu wahlen. Unter den einzelnen Faehern 
del' Arbeiterberufe besteht fUr die Nervositat kein groBer 
Untersehied. 

In diesen Besehaitigungen gibt es viele Gelegenheiten zur 
Nervositat. Die sehweren Lebensverhaltnisse, die Not sind die 
Faktoren, die bei Arbeitern oft die sehwersten Arten del' Nervositat 
erzeugen. Oft ist die Arbeit nieht konstant, und viele arbeitslose 
Tage vergehen mit Sorgen iiber die Zukunft. Eine Krankheit des 
Familienoberhauptes riehtet nieht selten die ganzeFamiliezugrunde. 
Aueh die politisehen Bewegungen, die die Besserung diesel' Zu
stande erreiehen wollen, verlangen Opfer. 
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AIle diese Bedingungen tragen dazu bei, daB sich bei den 
Arbeitern auBer den sonstigen Formen del' Nervositat eine besondere 
Nervositatsform ausgebildet hat, die zwar auch bei anderen 
Menschen vorkommt, aber doch viel seItener als bei Arbeitern, 
da bei anderen die Gelegenheit dazu seltener ist. Es ist das die 
traumatische Neurose, deren Ausgangspunkt wieder im Gefiihls
leben, und speziell in derFurcht umdenLebensunterhalt, zu suchen 
ist, in die die Arbeiter nach einem Unfalle geraten. Der Lokomotiv
heizer, der bei einem Eisenbahnunglucke mit heiler Haut davon
gekommen ist, wagt sich nicht mehr auf die Maschine. Ein Schaffner 
del' elektrischen StraBenbahn, dem del' elektrische Strom durch 
den Karper gegangen ist, bekam eine Kontraktur, die lange Jahre 
nicht heilte. Er wagte sich nicht mehr auf den elektrischen Wagen 
und wurde lieber Trager, trotzdem es eine sehr schwere Arbeit ist. 
Ein in der Nahe der Hauptstadt wohnender Mann, del' einen Unfall 
del' elektrisehen StraBenbahn mitmachte, legte den ca. 10 km langen 
Weg von dort zur Klinik immer zu FuB zurtick, da er sich nicht 
mehr auf irgendeine Bahn zu setzen wagte. lch denke, daB in 
solchen Fallen die Patienten, wenn es maglich ist, eine andere 
Beschaftigung bekommen sollten. Angestellte der Bahn kannten 
eine Bureauarbeit odeI' sonst irgendeine Arbeit am Bahnhofe zu
gewiesen erhalten. 

Bei diesen und andren Unfallen wagt sich der BetrofIene nicht 
zur Arbeit, solange er eine Bezahlung, ein Krankengeld odeI' 
Lebensrente bekommt. Er fiirchtet, daB er die Arbeit nicht be
zwingen wird, abel' wenn er einmal als Gesunder zurtickgekehrt ist, 
zuerst seine Rente verliert: er fUrchtet auch, daB er, wenn er dann 
trotzdem nicht arbeiten kann, nicht mehr als Kranker angenommen 
wird und so auch seinen Broterwerb verliert. Es ist psychisch kaum 
maglich, zur Arbeit zurtickzukehren, solange man eine Lebensrente 
bezieht. Das ist besonders wichtig, da sich solche FaIle infolge 
del' Unfallversicherungsgesetzgebung sehr vermehrt haben. 

Man konnte diesem Ubelstand vielleicht dadurch abhelfen, daB 
del' Krankekeine lebenslangliche Rente, sondeI'll irgendeine definitive 
und unwiderrufliche Abfindung bekommt. Diese Abfindung muB 
sobald wie moglich gegeben werden, damit del' Patient keine Zeit 
hat, zu tief in seinen neurasthenisehen Gedankengang zu versinken. 
Die Summe braucht nieht groB zu sein. Die Erfahrung zeigt, daB 
das tTbel moist nach einer dofinitiven Abfindung rasch heilL 
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Eben dieses Umstandes wegen werden die Patienten oft als 
Schwindler betrachtet. Das ist ganz unrichtig, da solche Leiden 
auch dann entstehen, wenn es sich weder um einer Abfindung 
noch um eine Rente handelt. 

Die traumatische Neurose ist natiirlich bei solchen Mannem 
haufiger, die in Berufszweigen arbeiten, in denen UnfaIle geschehen, 
Diese werden auch mehr von Lebenssorgen gedriickt, und ihre 
Arbeitsfahigkeit ist fiir die Familie viel wichtiger. lch habe wahrend 
einiger Monate 12 Manner und keine Frau mit diesem Leiden ge
sehen, wenn man die nach Operationen oder nach Geburten ent
stehenden Falle nicht dazurechnet. 

Die Arbeiter sind der Nervositat auch in anderen Fallen in 
ihrem Bernfe ausgesetzt. Charcot hat als erster darauf hinge
wiesen, daB chemische Vergiftungen als AnlaB zur Hysterie dienen 
konnen. Die Verhutung dieses "Obels ist nur so moglich, wenn die 
Fabriken streng dazu angehalten werden, die vorgeschriebenen 
hygienischen MaBregeln zu erfullen. 

Wir mussen hier noch gegen die schwere Arbeit von Kindem 
das Wort erheben. Der Korper wird schwach, das GefUhl verdorben, 
wenn jemand zu fruh schwer arbeitet und in eine fur sein Alter nicht 
passende Umgebung kommt. 

Welche Studien sind fUr das nervos veranlagte Kind zu emp
fehIen? 

Nach Krafft-Ebing gehOrt das nervose Kind nicht ins 
Gymnasium und taugt nicht zum Gelehrten. Dieser Standpunkt 
scheint mir ganz und gar falsch zu sein. Es steht zwar ganz auBer 
Zweifel, daB das Gymnasium dem nervosen Kinde nicht wohltut, 
aber wem tut es gut1 Nervose Kinder konnen das Gymnasium 
trotzdem ganz gut durchmachen, wenn sie die Sache nicht zu ge
wissenhaft nehmen und den Rat befolgen, nicht mehr zu lemen, 
als zum Durchkommen genugt. Da es sehr wenige hohere Bernfe 
gibt, die ohne Gymnas.ium oder eine andere Mittelschule ergriffen 
werden konnen, muB man sich doch irgendwie durch dieses "Obel 
hindurcharbeiten. Eine Realschule, die mit entsprechenden 
Nachpriifungen auch fur die Universitat befahigt, wiirde ich eher 
empfehlen. 

Bedenkt man, wie viele Kinder nervos veranlagt sind, so 
mul3ten die Gymnasien und Realschulen halb leer stehen, wenn 
man diese Kinder wo anders lemen lassen wollte. 
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Ganz unannehmbar ist der Standpunkt, daB nerv6se Leute 
nicht zu Gelehrten taugen. Wer sollte dazu taugen, wenn nicht der 
Nervose? leh habe schon in einem fruherem Artikel ausgefuhrt, 
daB nur die dauernd deprimierten Nerv6sen arbeitsunfahig sind, 
wahrend die ubrigen mehr arbeiten als die nieht nervosen und dabei 
mehr Erfindungsgabe haben. Sie sind also in erster Reihe zum 
Gelehrten vorbestimmt. Es ist wahr, daB eine andauernde sehwere 
Nervositat aueh die wissensehaftliehe Arbeit unm6glieh macht; 
aber es gibt keine Arbeit und lwine Laufbahn, die dadurch nicht 
verdorben vvlirden. 

Aueh die Laufbahn eines Arztes eignet sich nicht fUr schwer 
Nervose. Die Verantwortung ist groB; man wird leieht hypochon
drisch und sieht alles in sehleehterem Lichte. Es dauert lange, 
bis man zu etwas kommt. Doch gilt das fur alle Berufe, die eine 
Universitatsbildung fordern. Vielleieht ist das Leben eines Beamten 
relativ ruhig. 

leh weiB aber wirklich nicht, ob diejenigen, die die nervosen 
Kinder von der Universitat und dem Gymnasium fernhalten wollen, 
bedaeht haben, was sie mit ihnen anfangen sollen. 1st vielleicht 
die Handelsschule, der Handel oder das Bankgesehaft fur sie 
getjigneter? Fruher sagten die Mittelschulprofessoren: Das ist 
ein Dummkopf, der soll Kaufmann werden oder ein Handwerk 
edernen; als ob bei diesen Berufen kein Verst and notwendig 
ware. Das Leben eines Kaufmanns mit den materiellen Sorgen 
und Unsicherheiten kann das Nervensystem sehr in Anspruch 
nehmen. Auch Bankbeamte haben kein allzu ruhiges Leben, 
wenn sie etwas erreicht haben. 

Es scheint im ersten Augenblicke, als ob die Landwirtschaft 
fur Nervose besonders geeignet ware. Sie ist es vielleieht wirklich, 
wenn man ein schones Gut ohne Schulden erbt; sie ware es be
sonders, wenn man heute darin more patrio ruhig walten k6nnte. 
Das Leben in freier Luft, die Ruhe eines Dodes mit seinen einfachen 
Gewohnheiten anstatt des Larmes der Stadt edauben theoretisch 
wohl volle Gluckseligkeit. Wer aber den Kampf kennt, den der 
Landwirt fuhrt, wird diese Ansicht nicht teilen. Die Abhangigkeit 
vom Wetter, die Preisschwankungen der Produkte, die Krankheiten 
der Tiere, die Furcht vor einem Streik sind ernste Schwierigkeiten. 

Die militarische Laufbahn bietet Gelegenheit zu vielen Be
wegungen in frischer Luft. Sport, frische Luft sind Faktoren, 
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die man zusammen mit Syr. Hypophosphlt zu verordnen pflegt. 
Die Herren Offiziere sind aber nicht aIle diesem Leben entzuckt. 
Es ist eine Laufbahn, in der sich die Nervosen gar nicht wohlfuhlen. 
Das Schlcksal des Berufssoldaten hiingt oft von einem einzigen Vor
gesetzten abo Die Furcht vor der Pensionierung fiingt nicht selten 
beim Hauptmann an. Der Major ist bei den Herbstmanovern dem
selben Unglucke ausgesetzt. Das wahre Talent, das im Generalstabe 
vorwartskommt, ist in besserer Lage. 

So unangenehm die militiirische Laufbahn fur den Nervosen 
sein kann, so nutzlich ist meist der Militiirdienst fur nervose junge 
Leute, wenn das Leiden nicht zu stark ist. Wer sich nicht zu ordent
licher Bewegung zusammenraffen kann, braucht dann beim Militiir
dienst nicht den eigenen EntschluB zu erwarten. Wer den ganzen 
Tag in einer Kanzlei zugebracht hat, bewegt sich nun viel im Freien. 
Wer mit neurasthenischen Gedanken herumgegangen ist, hat keine 
Zeit, sich mit diesen weiter zu beschiiftigen. Der Soldat hat nicht 
auf morgen zu denken, da von anderen fur ihn gedacht wird. 
Er bekommt jeden Tag seine Aufgabe, braucht sich gar nicht zur 
Arbeit zu entschlieBen und kann sich ihr auch nicht wegen kleiner 
Unannehmlichkeiten entziehen. Ich habe eben deswegen nervosen 
jungen Leuten ofters geraten, daB sie ihr Freiwilligenjahr abdienen 
sollten, und habe damit schone Erfolge erzielt. Ich habe eben 
deswegen die Studenten immer zuruckgewiesen, die ihrer 
Nervositiit wegen vom MiIitiirdienst oder von einer Waffenubung 
befreit werden wollten und dazu von mir ein Zeugnis verlangten. 

Besonders hervorzuheben ist die Beschiiftigung mit Kunst, 
Literatur und Wissenschaft, fUr die viele Nervose eine spezielle 
Befiihigung haben, besonders jene, die zur euphorischen oder zeit
weise euphonischen Gruppe gehoren. Wenn die iiuBeren Umstiinde 
es erlauben, wenn jemand Talent und Lust dazu hat, soll man ihn 
einer geringen Nervositiit wegen nicht von diesen Berufen ab
halten. 

Von allen Berufen paBt das Lehren in der Elementar- und 
Mittelschule am wenigsten fur den Nervosen. Das muB schon im 
Interesse der ihnen anvertrauten Kinder hervorgehoben werden. 
Das Beispiel der nervosen Lehrer und Lehrerinnen wirkt schlecht 
auf die Kinder, wiihrend sie mit den Kindern nicht die notige 
Geduld haben. Wenn die nervosen Eltern mit ihren eigenen Kindern 
schon ungeduldig sind, so ist leicht zu begreifen, daB die fremden 
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Lehrer und Lehrerinnen noch weniger Geduld haben werden; 
besonders wenn ihnen zu viele SchUler anvertraut sind. Die Kinder 
flihlen auch sehr schnell, daB sie lieblos behandelt werden, und lassen 
auch ihren Unwillen merken. Nehmen wir hinzu, daB die Lehrer 
bei uns im ganzen recht schlecht bezahlt werden, so liegt auch 
darin ein Grund flir die Nervositat. 

Bei den Mittelschulprofessoren sind diese Mi13stande nicht 
klein. lch habe viel mit den nerv6sen Studenten der philosophischen 
Fakultat liber ihren Beruf gesprochen. lch glaube, bemerkt zu 
haben, daB sie sich mehr fiir einen auserwahlten Wissenszweig 
interessieren als flir Padagogik. Einige unter ihnen haben es ganz 
offen zugegeben, daB sie sich nicht gerne mit Kindern abgeben, 
Auf die Frage, warum sie dennoch diesen Beruf gewahlt haben. 
habe ich. die Antwort bekommen, daB sie damit ihr Brot ver
dienen und Gelegenheit haben, sich mit dem 1iebgewonnenen Gegen
stande zu beschaftigen. Wenn dann solche jungen Manner, die 
nicht zum Padagogen geboren sind, Ge1egenheit haben, sich von 
der Mittelschule 10szu16sen, so werden sie oft gute Arbeiter in ihrem 
Fache. Die Z6glinge der Mittelschule haben gerade diese Lehrer 
nieht gern, da sie bald bemerken, daB sie andere Zweeke als den des 
Unterriehts verfolgen. 

Die Mittelsehullehrer, die sieh flir ein besonderes Gebiet inter
essieren, erkennen naeh wenigen J ahren, daB sie sieh damit nieht 
besehaJtigen konnen, und bemerken erst jetzt, daB sie ihr Leben 
verfehlt haben. Nun setzen sie ihre Aufgabe ohne Freude und 
unzufrieden weiter fort, und es ist nicht erstaunlieh, daB sie dabei 
nervos werden. Das Ende ist, daB sie weder Gelehrte noeh Pada
gogen sind. Das Bild wird dadurch vervollstandigt, daB der Mittel
schulprofessor materiell keine Entsehadigung flir die nieht erreiehten 
Ideale erhalt. Sein Fortsehritt im Berui hangt nicht mit dem zu
sam men , was er gern hat. Wer mit Freude unterrichtet, wird zum 
Direktor und muB administrativ tatig sein, wofiir er vielleieht kein 
Talent und keine Lust hat. 

Es ist also nicht wunderbar, daB die meisten Mittelsehul
lehrer nieht weit libel' ihren Gegenstand hinaus urteilen 
k6nnen und sieh allen Beformbewegungen in den Weg stellen. 
besonders aber denen, die die Mittelsehulzeit verklirzen wollen, 
zla sie dureh diese Forderung materiell gesehadigt werden. Habe 
jeh doeh gehort, daB man die lateinisehe Sprache nieht streiehen 

Kollarits. 12 
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konne, da man sonst fUr die in dieser Wissenschaft ausgebildeten 
jungen Leute keine Stellungen haben wiirde. 

Aus alldem geht hervor, daB die Ratschlage, die man Nervosen 
fUr die Berufswahl geben kann, wenig Positives enthalten. AUe 
Beschaftigungen konnen AulaB zu ZusammenstoBen geben. Der 
nervose Mensch kann in allem tatig sein, wenn es ihm dabei gluckt. 
Nicht dieBeschaftigungals solche, sondern eher derMangelanErfolg 
haben bedenklicheFolgen fur dennervosen Charakter. N ervoseLeute 
sollen sich also ganz ruhig dem Berufe widmen, zu welchem sie die 
meiste Lust haben. Das ist bei der Wahl das Wichtigste. Sind sie 
in einem Berufe tatig, der ihnen Freude bereitet, und haben sie 
darin Gluck, so werden sie dadurch keinen Schaden nehmen. 
Eine Beschiiftigung aber, die ihren GefUhlen nicht zusagt, sollen 
sie, falls sie freie Wahl haben, nicht beginnen, da sie in dies en meist 
schlechte Arbeiter werden. Ein schwer Nervoser taugt fur 
gar keinen Beruf, ein leich t N ervoser kann in allen mi t 
Erfolg und ohne Schaden tatig sein. 

1ch wende mich nun der Frage der Frauenberufe zu. J en
drassik bespricht die Nervositat jener Frauen, die auBer ihrem 
eigentlichen Berufe in der Familie noch irgendeiner anderen Be
schiHtigung nachgehen. So sind die Lehrerinnen meist nervos. 
1hre latente Nervositat wird durch die Tatigkeit zum Durchbruch 
gebracht. Die Telegraph- und Telephonbeamtinnen, die Kranken
warterinnen sind fast ohne Ausnahme nervQs. 

Es kann niemand daruber im Zweifel sein, daB das Familien
leben der eigentliche und richtige Beruf der Frau ist, da die Geburten 
und das Stillen einige der besten Jahre des Frauenlebens ganz in 
Anspruch nehmen. Gewin ist es auch die gesundeste Beschaftigung 
fur ihren Korper und fUr ihr Nervensystem. Auch die Erziehung 
des Kindes liegt in den Kinderjahren am besten in den Handen der 
Frau. Widmet sich die Frau diesen Aufgaben, so kann sie keine 
Zeit fUr einen anderen Beruf oder fur eine andere Beschaftigung 
erubrigen. 

Es ist trotzdem ganz unmoglich, von diesem allernaturlichsten 
und -gesundesten Standpunkte auszugehen und ihn festzuhalten. 
Die Beschaftigung im Haushalte hat sich sehr eingeschrankt, 
man kauft vieles fertig im Laden, was man fruher zu Hause 
bereiten muBte. AuBerdem ist in allen kultivierten Staaten bei 
den gebildeten Standen die Zahl der Geburten sehr zuruckgegangen. 
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Der Berufstatigkeit der Frauen wird zur Last gelegt, die Geburten 
noch mehr zu beschranken. Das ist abel' nicht die Schuld del' weib
lichen Berufstatigkeit, da bei den arbeitenden Klassen, in denen 
die Frauen noch viel haufiger einer BeschaJtigung nachgehen, 
die Geburtenzahl weniger gesunken ist. Wenn das iiberhaupt ein 
Fehler ware, so ware es ein Fehler del' Zivilisation. 

Man muB noch in Betracht ziehen, daB es Frauen gibt, die 
nicht fiirs Familienleben geschaffen sind, dann aber geben die 
schweren Lebensbedingungen auch nicht jeder Frau die Moglich
keit eines Familienlebens. Es ist eine Pflicht del' Gesellschaft, 
diesen Frauen Gelegenheit zu geben, urn sich gemaB ihren Fahig
keiten ihr Brot verdienen zu konnen. Vielleichthatjedereinmaleine 
armselig lebende Mutter mit zwei odeI' mehr alteren T6chtern zu
sammengesehen, von denen eine geniigt, urn den Haushalt zu be
streiten, so daB aIle drei, eigentlich untatig, sich gegenseitig das 
Leben verbittern. Welch trauriges Bild. Das Nichtstun ist schon 
allein ein Dbe!. Dariiber werde ich noch sprechen. WeI' in diesen 
kleinlichen Verhaltnissen lebt, entbehrt die angenehmen auBeren 
Reize des Lebens, auch seine Gedanken bekommen nicht die not
wendige N ahrung. Er wird unzufrieden mit seinem Los, aus dem kein 
Ausweg zu finden ist. Das alles ist Grund genug, urn nervos zu werden. 

Wir k6nnen niemand ein solches Leben wiinschen. Wir 
miissen es also richtig finden, daB die Frauen, die sich nicht ver
heiraten, einen anderen Beruf finden. Da auBerdem die Frau unter 
den heutigen Umstanden ihre Aufgabe in einigen Jahren erfiillt 
hat und dann entweder untatig bleibt odeI' eine relativ unbedeutende 
Tatigkeit ausiibt, ist es auch fiir diese Frauen eine Wohltat, wenn 
sie eine niitzliche Beschaftigung finden. Das ist schon darum 
richtig, weil es auch bei del' Erziehung niitzlich ist, wenn die Frau 
irgendeinen Begriff von del' Welt bekommen und einen Bildungs
und Wissensgrad erreicht hat, del' sie der Beschaftigung ihres 
Mannes und ihrer S6hne mit Verstandnis gegeniiberstehen laBt. 
Die Frau, die das nicht zu erreichen sucht, wird bald hinter ihrem 
Mann und auch hinter ihren S6hnen zuriickbleiben. lch denke 
auBerdem, daB sich auch die spateren Jahre del' Ehe bessel' gestalten, 
wenn die Frau del' Gedankenwelt des Mannes naher steht, Dazu 
braucht sie nicht unumganglich notwendig in einem Berufe tatig 
zu sein; irgendeine Beschaftigung mit Kunst, Literatur odEll' 
Sprachen kann dasselbe leisten. 

12* 
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Lange Zeit standen den Frauen nur wenige und niedere Berufe 
offen. Das waren die Erziehung, Anstellungen in Geschaften, bei 
der Kasse, beim Telephon oder Telegraph. Das geniigte aber nicht 
fUr aile. Es wird merkwiirdigerweise noch immer dariiber gestritten, 
ob die hoheren Berufe den Frauen eroffnet werden sollen, oder nicht. 
Bei uns in Ungaro steht ihnen die arztliche und philosophische 
Fakultat offen, wahrend sich die juristische mit Erbitterung gegen 
das Eindringen der Frauen wehrt. Aber auch in den schon er
offneten Fakulaten zeigt sich das falsche Bestreben, sie wieder 
zuriickzudrangen. Es scheint uns heute sehr sonderbar, nachdem 
die Frauen schon arztliche Diplome erhalten haben, daB der Kgl. 
Arzteverein von Budapest sich erst nach langer Diskussion in 
einer besonderen Abstimmung bereit erkl1i.rte, die Kolleginnen in 
den Verein aufzunehmen. 

Man hat gesagt, daB die Frauen fUr diese Berufe nicht 
geeignet seien und deshalb nicht zugelassen werden diirften. Die 
Manner, die das behaupten, denken nie an die armen Frauen, 
die mit ihrem Manne ihr Brot im Tagelohne verdienen und sogar 
in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft und oft auch wahrend 
des Stillens schwere korperliche Arbeit verrichten. Um leben zu 
konnen, miissen sie tun, was ihrer Konstitution schadlich und fUr 
ihre und ihres Kindes Gesundheit ganzlich ungeeignet ist. 

Man beruft sich auch gegen diese Ansichten darauf, daB die 
lntelligenz der Frau nicht dieselbe ist wie die des Mannes. Mo
bius 1) der diese Differenzen energisch betont hat, hat nur eine 
Fortsetzung zu Schopenhauers Arbeit geschrieben, indem er vom 
physiologischen Schwachsinn des Weibes sprach. 

lch will hier einige Daten aus dem viel bestrittenen Buche 
entnehmen: Bischoff hat in nahezu 900 Fallen das Gewicht des 
Gehirns bestimmt. Das schwerste Mannergehirn wog 1925, das 
schwerste Frauengehirn 1565 g. Das leichteste Mannergehirn hatte 
em Gewicht von 1018, das leichteste Frauengehirn ein Gewicht 
von 820 g. Der Durchschnitt war beim Mann 1362, bei der Frau 
1219 g. Der Schadelumfang der hervorragenden Manner soil 57 em 
betragen, obzwar aueh noeh mit 55-56 em oft gute Leistungen 
vollbraeht werden. Mit 55 em Umfang soil das selten sein, da 

1) Mobius, Uber den physiologischen Schwachsinn des Weibes. 
8. Ausgabe. Halle 1907. 
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dieser Umfang im allgemeinen fUr sehlechtere geistige Eigensehaften 
spricht. Der Umfang von 53 cm soIl beiMannern sehon sieher anormal 
sein. Bei Frauen ist der Schadelumfang klein und nicht selten nur 
52-51-50 em. Gegen diese Zahlen konnen die zweiEinwande 
erhoben werden, daB einmal geistige Tatigkeit vielleieht nieht nur 
in einem groBen Gehirne moglich ist; daB andererseits aber diese 
Zahlen erst mit der Korperlange der Frauen zu vergleiehen 
sind. 

Deshalb sind die Untersuchungen von Riidinger viel wert
voller, die ich ebenfalls naeh Mobius zitiere. Diese haben gezeigt, 
daB die Windungen, die die Fossa Sylvii umgeben, an ausgetragenen 
neugeborenen Madehen einfacher sind und weniger gefureht sind 
als an ausgetragenen neugeborenen Knaben; daB ferner die Insula 
Reillii bei Knaben in allen Durchmessern nicht nur groBer, sondern 
aueh gewolbter ist und mehr Windungen als bei Mlidehen aufweist. 
Bei erwachsenen Frauen ist die dritte Stirnwindung einfaeher und 
kleiner als beim Manne, besonders in den Teilen, die der Zentral
windung naheliegen. Die mittleren Windungen des Scheitel
Lappens bleiben bei den Frauen in der Entwicklung auf einer Stufe 
stehen, wie sie von den Mannern bei den Negerrassen erreicht wird 
wahrend bei Mannern dieser Gehirnteil machtig entwiekelt wird. 
Mob ius beruft sieh noch darauf, daB die Frauen keine Erfindungs
gabe haben, so daB sie ihr Fach, wenn sie es auch gut erlernt haben, 
nieht fortentwiekeln. Die Ausnahmen rechnet er zu den geistigen 
Hermaphroditen. Diese Annahme ist natiirlich iiberfiiissig, da eine 
Entwicklung iiber die Norm hinaus auch ohnehin denkbar ist. 

Der Inhalt dieses Buehes harmoniert aber keineswegs mit 
seinem Titel. Der ausgezeichnete Neurologe sagt doch darin, 
daB die Frauen, wenn sie auch geistig minderwertig sind, doch 
manehe Berufe ganz gut erlernen und ausiiben konnen. Zu diesen 
rechnet er sogar den arztHehen Beruf. Man solIe die Frauen von 
diesem Berufe nicht zuriickdrangen, sie aber aueh dabei nicht 
unterstiitzen. Das ist eine Ansicht, die keineswegs so hart ist, 
wie man naeh dem Titel der Arbeit erwarten diirfte. 

Ieh moehte mieh auf den Standpunkt stellen, daB die Frauen, 
die Lust zum Studium und keine Gelegenheit zum Familienleben 
haben, mit dem Studium ein Lebensziel gewinnen, daB aber aueh 
den anderen Frauen eine Einsicht in ernste Studienfacher niitzlich 
ist, ohne ihrem N ervensystem zu sehaden. 
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Ich wende mich nun zur Frage der Lebensweise, soweit sie 
mit der Nervositat zusammenhangt. 

Viele denken, daB sich die Lebensweise der Menschheit 
mit der Zeit auBerst verschlechtert hat, so daB sich die Nervositat 
immer mehr verbreite und schlimmer werde. Es ist wahr, daB man 
heute viel mehr arbeiten muB als in friiheren Jahrhunderten, aber 
damals haben die Unwissenheit und die Unsicherheit des Lebens 
ihre Opfer gefordert. 

Man pflegt das J ahrhundert der Elektrizitat und des Dampfes 
zu beschuldigen, daB es mit diesen Erfindungen zum Urheber der 
Nervositat werde. Demgegeniiber bemerkt J endr/lssik richtig, 
daB Dampf und Elektrizitat den Lebenunsterhalt sichern. "Das 
Brot und die reale Denkart ist ein machtiges Gegenmittel der 
Neurasthenie". Eine ahnliche Anschauung findet man auch bei 
Martius 1), der aus alten Autoren den Beweis erbringt, daB die 
Neurasthenie eine alte Krankheit sei und schon langst vor der 
Arbeit Beards unter verschiedenen Namen bekannt war. Er sagt 
sehr zutreffend, daB man nicht neurasthenisch wird, weil man in 
5 Tagen von Hamburg bis New York kommen kann, sondern wei! 
man 5 Stunden braucht, urn mit der Lokalbahn ins nachste Dorf 
zu gelangen. Ich denke, daB \\'ir die Zivilisation gegen Krafft
Ebing 2) in Schutz nehmen miissen, so daB uns sein 'Vort von der 
,.Zivilisation und Syphilisation" als Ursachen der Nervositat 
wenigstens im ersten Teile nicht gliicklich gewahlt zu sein scheint. 
Ganz fehlerhaft ist die Auffassung, daB die Nervositat nichts anderes 
sei als eine Anpassungserscheinung des N ervensystems an die 
Kultur. Wer ein gutes Nervensystem besitzt, konnte sich dem
nach ohne Schaden anpassen, wahrend das schlechte Nervensystem 
dabei Storungen zeigt. 

Wir brauchen nicht die Vergangenheit zu loben, und es ist 
besser, mit Freuden in die Zukunft zu blicken. Es gab es zu allen 
Zeiten Laudatores temp oris acti, die ihr eigenes Zeitalter fUr das 
schlechteste hielten, Martin Luther 3) hat geschrieben: "Es ist 
('in Wunder und argerlich Ding, daB .... die Welt immer arger ist 

1) Martius, Die Neurasthenie einst und jetzt. 1910. 
2) Kraft-Ebing, Nervositat und neurasthenische Zustande. Wien 

1889. In Nothnagel. 
3) Dr. Martin Luther, Tischreden. Reclam-Ausgabe, S. 87. 
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worden." Wohin waren wir gekommen, wenn jedes Zeitalter 
schlimmer als das vorhergehende gewesen ware. 

Fiir eine Verschlechterung der Verhaltnisse scheinen die 
Statistiken iiber den Selbstmord zu sprechen. 

In 1Jngarn haben 

im Jahre 1881-1887 im Durchschnitte 1445 

" " 
1892-1895 

" " 
1896-1900 

" " 
1901-1905 

" " 
1906-1908 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

2197 
3047 
3491 
3684 

Personen Selbstmord veriibt. Die Selbstmorde haben sich also mehr 
als verdoppelt. Diese Zahlen konnen aber nicht so ohne weiteres 
mit dem Anwachsen der Nervositat in Zusammenhang gebracht 
werden. Sie bedeuten nur, daB von den Nervosen mehr in Kon
flikte geraten sind, aus denen sie nicht anders herauszukommen 
hoff ten. Leider haben wir gar keine Daten iiber altere Zeiten. 1Jm 
Idar zu sehen, miiBten nicht Zeitraume von zwei Dezennien, sondern 
verschiedene Jahrhunderte miteinander verglichen werden. Ca
bares und Nars erwahnen in ihrem Buche, daB zur Zeit der fran
zasischen Revolution in Paris die Selbstmorde ungemein haufig 
gewesen sind. Es scheint, daB solche nervose Ausbriiche von Zeit 
zu Zeit wiederkehren, und daB die Zahl der Selbstmorde durch die 
J ahrhunderte hindurch keine allmahlich ansteigende Linie darstellt, 
sondern wellenfOrmig steigt und sinkt. Vielleicht stehen wil' eben 
am aufsteigenden Teil dieser Welle, und vielleicht stellen die Wellen
gipfel niitzliche Krisen in der Geschichte del' Menschheit dar. 

Eine weitere interessante Frage ist, ob das Stadt- oder das 
Dorfleben mehr AniaB zum Ausbruch der latenten Nervositat gibt. 

DaB die Nervositat hier und dort vorhanden ist, weiB jeder, 
der eine einzige '\Toche an der poliklinischen Sprechstunde einer 
Nervenklinik teilgenommen hat. Sogar die allerschwersten Formen 
der Nervositat konnen an einfachen Bauern konstatiert werden, 
die noch nie iiber die Grenzen ihres Dorfes hinausgekommen sind. 
Vielleicht bietet das Stadtleben mehr 1Jnsicherheiten fiir manche 
Schichten der Bevolkerung. 

Wel111 wir den nervosen Stadtbewohner zur Erholung aufs 
Land schicken, diirfen wir daraus doch fiir die aufgeworfene Frage 
keinen SchluB ziehen. Ich habe an mehreren klinischen Patienten 
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und Universitatshohrern festgestellt, daB ihre Nervositat entstand, 
alB sie vom Lande in die Hauptstadt iibersiedelten. Daraus kann 
aber gar nichts gefolgert werden. Eine Anderung der Lebensweise 
kann immer unangenehm sein. Die Studenten verlassen ihre Eltern, 
ihre Familien, was empfindliche Menschen, wie ich haufig genug 
erfahren habe, manchmal recht tief beriihrt. Sie wohnen auch in 
den Studentenquartieren der Hauptstadt, nicht unter den guten 
Verhaltnissen ,vie zu Hause. lch habe Studenten behandelt, 
die in kleinen Zimmern wohnten, in denen eben nur fUr ein Bett 
und einen Waschtisch Platz war, die kein reelles Fenster hatten, 
sondern ihr Licht durch iiber der Tiir angebrachte Fensterchen 
erhielten. Diese Tiir ging aber keineswegs ins Freie, sondern auf 
einen Vorraum, der eine ahnliche Tiir als Ausgang ins Freie 
hatte. Der Baumeister hatte diesen Raum als Speisekammer 
gedacht! 

Das ungeordnete Leben mancher jungen Leute laBt auch 
Spuren zuriick. Der Wechsel geschieht auBerdem in einem Alter, 
in dem sich die Nervositat nicht selten ohne anderen AnlaB ent
wickelt. Auch der Bauer, der vom Dorfe in die Hauptstadt kommt, 
verandert hier seine Lebensweise. Er kommt von seinem Hause 
mit dem groBen Hofe in eine kleine Hofwohnung, der Landarbeiter 
wird Schaffner an der elektrischen StraBenbahn. 

Aber trifft nicht sehr oft dasselbe Los jene, die das Umgekehrte 
erfahren und sich nicht nur vier W ochen auf dem Lande, fern von 
der sorgenvollen, Arbeit ausruhen, sandern von der Hauptstadt 
fUr immer ins Dorf oder in die Kleinstadt ziehen? Der groBte 
Teil der lntelligenz unserer Hauptstadt will auf keinen Preis aufs 
Land. Beamte straub en sich gegen eine solche Versetzung, obwahl 
sie dort billiger leben konnten. Die in der Hauptstadt geborenen 
~iirzte gehen auch sehr ungern in kleinere Stadte, und viele, die dazu 
gezwungen sind, konnen sich kaum in den kleinlichen Verhaltnissen 
zurechtfinden. Auch so kann Nervositat entstehen. 

Es ware auBerst schwer, eine Statistik aufzusteIlen, in der sich 
die Nervositat der GroBstadt mit der Nervositat des Landes ver
gleichen lieBe. Der Gedankengang, der jemanden den Grund der 
Nervositat in der Zivilisation suchen laBt, fUhrt auch dazu, das 
GroBstadtleben dafiir verantwortlich zu machen. 

Man beruft sich auf die Statistik der Geisteskrankheiten und 
der Selbstmorde. 
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lch entnehme der interessanten Arbeit von Kenez 1) hier 
einige diesbezugliche Daten. In einer seiner Zusammenstellungen 
finden wir, daB auf 1000 TodesfiHle in Budapest 17, im ganzen 
Reiche 6,4 Selbstmorde kommen. Von 100000 Einwohnern werden 
in Budapest 3,7 im ganzen Reiche 2 zu Selbstmordern. Er erwiihnt 
auch, daB im Jahre 1897 auf 1000 Todesfiille in den Stiidten 16, 
auf dem Lande 5 Selbstmorde vorgekommen sind, und beruft sich 
auf iihnliche Angaben von Levasseur, Mayr und Morselli im 
Auslande. 

Bei der Kritik dieser Zahlen darf aber nicht ver
ge, sen werden, daB die Stiidte teilweise jene Bewohner 
des Dorfes an sich ziehen, die energischer, aufgeweckter 
und daher auch neurasthenischer veranlagt sind, teils 
aber auch solche, die es im Dorfe zu nichts bringen 
konnten. Die Wohlhabenden und die Phlegmatischen 
bleiben zu Hause. Ein Teil der Selbstmordkandidaten 
kommt also vom Dorfe in die Stadt und leidet erst 
hier Schiffbruch. 

Uber das Verhiiltnis der Geisteskranken in der Stadt und auf 
dem Lande gibt es keine brauchbaren Zahlen. lch entnehme wieder 
einige Daten aus der Statistik von Kenez laut der im Jahre 1900 
in Ungarn von 10 000 Einwohnern 

im ganzen Reiche 
am Lande 
in Budapest 
in den ubrigen Stiidten 

9,26 
8,11 

30,59 
10,78 

geisteskrank waren. Diese Unterschiede beweisen aber gar nichts, 
da die Krankenhiiuser in den Stiidten sind und in Budapest be
sonders groBe lrrenhiiuser bestehen. Dieselben Einwiinde konnen 
auch gegen ausliindische Statistiken erhoben werden. Kenez 
nimmt die Stiidte gegen den Vorwurf der Degeneration in Schutz 
und erwahnt, daB auf dem Lande die Taubstummen und ldioten 
viel zahlreicher sind. Wenn in den Stiidten fur ldioten genugend 
Asyle zur Verfugung stehen wiirden, so wiirde auch ihre Verteilung 
auf Land und Stiidte anders sein. Es gibt mehr ldioten und Taub-

1) Kenez, A varosi elet hatasai. (Die Wirkungen des Stadtlebens.) 
XX szazed 1905. 6. Jahrgang, Nr. 10. 
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stumme auf dem Lande, well man sie zu Hause laBt, wahrend die 
iibrigen Belasteten in die Stadt ziehen. Es kann iibrigens aus dem 
Verhalten der Idioten kein rechter SchluB gezogen werden, da 
Lippmann an 40,2 % der Faile Symptome der vererbten Syphilis 
gefunden hat und von den iibrigen Idiotien gewiB viele exogen 
entstanden sind (Encephalitis, Meningitis usw.) Kenez erwahnt 
noch, daB in Budapest von 1000 jungen Leuten 345 als Soldaten 
eingereiht wurden, wahrend der Durchschnitt im ganzen Reiche 322, 
im Budapester Bezirk, (in dem auch die Umgebung der Haupt
stadt enthalten ist) 322 war. 

Ich denIm, daB auch der .Unterschied in der Kriminalitat 
zwischen der Hauptstadt und dem Lande dadurch erldart werden 
kann, daB die zur Kriminalitat neigenden Elemente die Stadt auf
suchen. So ist es erklarlich, daB im Jahre 1902 in Budapest auf 
100000 Einwohner 915, im ganzen Reiche im Durchschnitt 691 
Verhandlungen mit Verurteilung des Angegklagten endeten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Lebensweise ist die 
sexueIle Frage, der heute mit Recht groBes Interesse entgegen
gebracht wird. 

Es wir viel dariiber geschrieben, daB man die J ugend sexuell 
aufklarensoll, und wann und wie es geschehen miisse. Ein deutsches 
Drama ist sozusagen dieser Frage gewidmet. Die Heldin, ein 
Kind, wirdschwanger, wei! sie nicht wuBte, um was es sich handelt. 
Ich muB gestehen, daB ich noch keinen Knaben tiber das Alter 
von 12-13 Jahren hinaus gefunden habe, der noch nicht auf
geklart ware, und denke, daB das franzosische Lustspiel den Nagel 
auf den Kopf trifft, in dem die Tochter ihreMutter gehorig auslacht, 
als diese sie vor der Hochzeit aufklaren will. In den Stadten 
erfolgt die Aufklarung in der Schule, in der die Kinder diese Pflicht 
aneinander erfiillen, damit kein Ungliick geschieht. Auf dem 
Lande erfolgt die Aufklarung, da das Leben der Tiere nicht als 
Geheimnis behandelt wird. Es wird auch manchmal iiber Kata
strophen, oder wenigstens iiber groBe Gemiitserschiitterungen be
richtet, die bei nicht aufgeklarten nach der Brautnacht erfolgen. 
Das hangt aber gar nicht mit der Aufklarung zusammen, da nicht 
die Unwissenheit, sondern die Sache selbst mit Gemiitserschiitte
rungen verbunden ist. Ahnliche Gemiitserschiitterungen habe ich 
auch bei Mannern bei Verlust der Virginitat gesehen. 

Aile sexuellen Angelegenheiten wirken weniger durch sich, 
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als dureh die Vorstellungskomplexe, die oft mit ihnen verbunden 
sind und besonders von nervosen Leuten fur sehr wichtig gehalten 
werden. Die ersten sexuellen Gedanken drehen sich meistens 
um die Pollutionen und um die Onanie. lch sehe immer die uber
triebene Furcht schnell weichen, die sich mit diesen Dingen ver
bindet, wenn man die jungen Manner belehrt, daB sie fur spater 
ohne b0sen Folgen sind. lch konnte aber nicht immer aIle be
ruhigen. Manche halten an ihren Anschauungen, die aus ver
alteten medizinischen Buchern und aus "sensationellen" volks
tumlichen Schriften stammen, derart fest, daB man sie kaum 
bl3ruhigen kann. Einer mainer Patienten war uber meine Un
wissenhei.t emport, a]s ich ihm erklarte, daB aus seiner Onanie 
spater kein Dbel entstehen werde. Wenn man diese jungen Manner 
dann naher ausfragt, so findet man sehr oft, daB sie auch viele 
andere Bedenken haben. Es ist eine alte Beobachtung, die von 
Freud wieder hervorgehoben worden ist, daB die Onanisten sich 
nieht wahrend der Zeit ihres Lasters unwohl fuhlen, sondern, 
wenn sie es sich abgewohnen, da sie eben in dieser Zeit mit sieh 
selbst im Kampfe stehen und sich vor einem Ruekfalle furehten. 

Als interessante Tatsache erwiihne ieh, daB ieh nicht selten 
junge Manner gesehen habe, die sexuell abstinent waren und sieh 
an mich mit der Frage gewendet haben, ob diese abstinente 
Lebensweise nicht schadlieh fUr sie sei. Es ist ganz naturlich, 
daB das reine Leben wenigstens in diesem Alter unsehadlich ist. 
Ob es auch spater unsehOOlich bleibt, ist ~eht so leicht zu ent
scheiden. leh denke, daB die Manner in dieser Hinsieht ver
schieden sind, manehe werden es ertragen, andere nicht. Bei der 
Nervositat der MOOchen spielt dieser Untersehied vielleieht noch 
seltener eine Rolle, obwohl der Wunsch nach der Mutterschaft 
oft sehr lebhaft ist. Altere Madchen hegen noch lange Hoffnung 
.auf eine Heirat und auf ein Familienleben und empfinden es oft 
sehr sehmerzlieh, wenn sie auch die letzte Hoffnung darauf ver
lieren. 

Virginitat kommt im hOheren Alter selten vor. leh stand 
·einmal vor einem Dilemma im FaIle eines katholisehen Priesters, 
der einem Orden angehorte, und sie zu besitzen behauptete. Sein 
Ausspruch scheint mir glaubwiirdig gewesen zu sein, da er sich 
eben deshalb dariiber beklagte, daB er lange Nachte hindureh 
mit erotisehen Vorstellungen besehaftigt sei und seit seiner J ugend 
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in fortwahrendem Kampfe mit sich selbst stehe, da er die Ver
letzung seiner Geliibdes als groBe Siinde betrachten wiirde. Auch 
ich konnte ihm diese nicht empfehlen, da ich fiirchtete, daB der 
Konflikt danach noch groBer und die N ervositat statt geringer 
noch verschlimmert sein wiirde. N atiirlich solI man jeden von der
die Sinnlichkeit erweckenden Lektiire zuriickhalten. Darin leisten 
emsige geistige Arbeit und ermiidende Bewegungen, Sport die 
meiste Hilfe, da dadurch die Aufmerksamkeit abgelenkt und die 
Reizbarkeit herabgesetzt wird. 

Die Furcht vor der Perversitat ist sehr verbreitet, da die 
Psychopathia sexualis leider von zu viel Laien gelesen wird. Doch 
ist diese Furcht meist grundlos. 

Bei den nervosen Erscheinungen, die im Zusammenhang mit 
dem Koitus erstehen, liegen die Ursachen in allerhand falschen 
Anschauungen und Vorstellungen. Der eine ist unfahig beim 
Verkehr mit offentlichen Madchen und fiirchtet, daB es ihm in 
der Ehe auch nicht besser gelingen wird. Wir konnen ihn be
ruhigen, daB er dieser Gefahr sicher nicht ausgesetzt sein wird. 
Bei vielen Mannern wirken der Ekel, die Furcht vor der An
steckung dem Akte entgegen. Die Ejaculatio praecox wird von 
Nervosen als Unfahigkeit betrachtet, sie ist aber im Gegenteil 
eine Uberfahigkeit, da sie auf einer U.berempfindlichkeit beruht, 
die eine Teilerscheinung der allgemeinen Uberempfindlichkeit ist. 
Sie muB dementsprechend mit beruhigenden und nicht mit exzi
tierenden Mitteln behandelt werden. 

Ooitus interruptus und condomatus sind an sich ganz un
schadlich. Sie werden natiirlich schadlich, wenn man jeden damit 
erschreckt, daB sie schadlich sind. Man laBt sich ja viel einreden, 
aber zum Gliick auch wieder ausreden, wie es mir eben bei solchen 
Fallen unzahligemal gelungen ist, ohne daB ich damit Schaden 
gestiftet hatte. Diese Verfahren konnen dem nervosen Menschen 
nur dann irgendwelche Unannehmlichkeiten bereiten, wenn sie 
irgend welche besondere Vorstellung daran kniipfen. Solche Vor
stellungen aber konnen auch an alle anderen Geschehnisse ge
kniipft werden. 

Man hort oft, daB Frauen nervos werden, wenn sie nicht 
zum Orgasmus kommen. Die meisten Frauen werden es aus diesem 
AnlaB sicher nicht. Ich entnehme aus den Erzahlungen der Ehe
manner, daB ihre Frauen sehr oft frigid sind, ohne nervos zu sein. 
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Wenn dieser Umstand doch zur Nervositat fiihren und der Grund 
dafiir die Ejaculatio praecox des Mannes sein sollte, so ist die 
Nervositat der Frau mit den dem Manne verabreichten Beruhigungs
mitteln zu heilen. 

Ich muB hier auf die Lehren von Freud 1) eingehen, ohne 
daB ich sie in allen Einzelheiten besprechen mochte. Unter seinen 
vielen Verirrungen stecken manche guten Gedanken, wahrend die 
Konzeption der Lehre selbst in ihren groBen Ziigen verfehlt ist. 
Isserlin 2) hat dariiber eine im ganzen zutreffende Kritik ver-
6ffentlicht. 

Es ist ein alter Volksglaube, daB Beruhigung eintritt, wenn 
sich jemand bei einem Kummer gehorig ausweint und sein Leid 
klagt. "Es ist nicht gesund, den Kummer in sich zu ersticken". 
Darin steckt etwas Wahres. Freud hat darauf hingewiesen, daB 
die kathoIische Beichte psychologisch dadurch gerechtfertigt wird, 
sie also daher beruhigend wirkt. Ebenso wird schon seit langem 
behauptet, daB der Zorn sich viel eher beruhigt, wenn man seinen 
Arger in Bewegungen und Ausrufen freien Lauf laBt. Das ist nach 
Freud das Abreagieren, dessen Ausbleiben Unruhe zurUcklaBt. 
Freud hat diesen Lehren ein wissenschaftliches AuBeres geIiehen 
und sie ausgebaut. Er lehrt, daB durch Ausbleiben des Ab
reagierens ein Affekt zurUckbleibt, der zwar aus dem BewuBtsein 
schwindet, aber doch in der Psyche latent vorhanden bleibt, um 
dann eine Quelle der Nervositat zu werden. Es lohnt sich der 
Miihe, sich mit dieser Frage zu beschaftigen. Horen wir aber, 
daB ein solcher Affekt von der Kindheit z. B. yom 5. Lebensjahre 
an trotz volIigen Vergessens doch zuriickbleiben und 40 Jahre 
spater aufeinmal eine Nervositat verursachen solI, daB aber der 
Zusammenhang yom Patienten erst nach einer sich iiber Monate 
erstreckenden Qual endlich angenommen wird, so miissen wir 
sagen, daB der Zusammenhang in diesen beeinfluBten Patienten 
hinein suggeriert worden ist. Freud hat gewiB sehr interessante 

1) Freud, Sammlung kleiner klinischer Schriften zur Neurolehre. 
Leipzig-Wien 1906 bzw. 1909. - Analyse der Phobie eines 
fiinfjahrigen Knaben. Wien 1909. - Bruchstiicke einer Hysterie
Analyse usw. Besonders lesenswert ist das Buch "Psychopathologie des 
Alltagslebens", das viele sehr gute Beobachtungen enthiUt. 

2) lsserlin, Zeitschr. f. Neurol. u. Psych., 22. Marz 1910. 
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Daten iiber die sexuelle Gedankenwelt der Kinder gesammelt, 
doch mangelt diesen jede atiologische Bedeutung. 

Der behauptete Zusammenhang ist eine falsche Folgerung ex. 
juvantibus. Die Nervositat heilt nach Freud, wenn der Patient 
das ursachliche sexuelle Trauma aufgedeckt hat. Der Affekt wird 
nachtraglich abreagiert. Damit soll auch bewiesen sein, daB die 
Nervositat die Folge dieses Traumas war. Das ist aber ganz un
richtig. Erstens ist die monatelang dauernde Beschiiftigung des 
Arztes mit dem Patienten eine wirksame Suggestion. Der Erfolg 
ist aber gar nicht besser und tritt nicht schneller ein als bei anderen 
Suggestionsmethoden. Ein Charlatan in Budapest hat die Patienten 
in groBem Talar, mit einem gebrochenen Spiegel in der Hand, 
empfangen und das groBe Publikum zum besten gehabt. Sind 
doch die Nervosen immer dankbare Patienten fUr alle solcha 
Verfahren. Man kann daraus keinen anderen SchluB ziehen als 
den, daB Nervose suggestibel sind. Die Arzte haben seit jeher 
die schonsten Erfolge bei den Nervosen erzielt, ohne daB sie die 
Freudsche Methode gekannt haben. Das Aufdecken von sexuellen 
Traumen ist also keineswegs die "einzige" Methode. Wenn nun 
Freud sagt, daB er in komplizierten Fallen auch nach Monaten 
nicht bis zur Quelle der Nervositat durchdringen konnte, so sollte 
er doch daran denken, daB wenigstens in diesen Fallen kein solches 
Trauma vorhanden war. Es scheint also, daB die kompliziarten 
FaIle auch bei Freud nicht heilen, die nicht komplizierten heilen 
aber auch ohne ihn. 

Diesa Traumen sind iibrigens meistens solche, die iiberhaupt 
keine Bedeutung haben, so z. B. daB ein Kind die Genitalien 
seiner Geschwister oder seiner Eltern gesehen hat. Wenn hysterische 
Patienten bemerken, wohin die sogenannte "Psychoanalyse" zielt, 
so wird es ihnen gewi.6 viel GenuB bereiten, in jenem Sinne zu 
antworten. Sie sind doch alle Mythomanen. Freud und seine 
Patienten suggerieren sich gegenseitig. 

Die Psychoanalyse gelangt iibrigens oft nach monatelanger 
Arbeit auf Dinge, die man a priori mit einiger Menschenkenntnis 
voraussagen und wissen konnte. Brauche ich wirklich den Traum 
eines Herm zu kennen, in dem er beschlieBt, anstatt des "Buda
pesti Hirles" (Budapester Tageblatt) von nun an die "Neue freie 
Presse" zu abonnieren~ MuB man erst aus einem solchen Traume 
den unerwarteten AufschluB erhalten, daB jemand seiner alt-
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gewohnten Budapester Zeitung tiberdrtissig ist und sich nach 
"neuer freier Liebe" sehnt~ 1) (Wenn dieses famose Wortspiel 
tiberhaupt diese Bedeutung hatte!) Die altesten und neuesten 
Dichter haben auch ohne Traumdeutung und Psychoanalyse, 
dieses Thema oft besungen. Und ist das nicht ein Wunsch, in 
dem ein groBer Prozentsatz aIler Manner stindigt ~ Wenn nun aIle 
davon nervos wtirden! 

Zwischen dem Traum und del' Nervositat dieses Mannes 
besteht gar lwin Zusammenhang. Ich muB noch behaupten, daB 
die Psychoanalytiker gar nicht von solchen Traumen ausgegangen 
sind. Sie haben diese und ahnliche Tatsachen schon £rtiher im 
allgemeinen gekannt und sie dann erst willktirlich mit einem 
Traume verbunden. 

In diesen Traumdeutungen kommen auch Symbole vor, die 
immer flir sexuelle Dinge eintreten sollen. Nattirlich! Ohne sie 
konnte man ja nicht in jedem Traume sexuelle Erinnerungen 
entdecken! Hier arbeitet eine wahrhaft kostliche Phantasie, die 
so leicht verspottet werden kann, daB die Arbeit der Kritik zu 
leicht wird. Alles, was auf derweiten Welt existiert, solI im Traume 
nichts anderes als die Genitalien bedeuten, ein Schirm, ein Turm, 
eine Rtibe, eine Schachtel, eine Karte, ein Korb, der Kleine, die 
Kleine usw. Wenn man damit merkwtirdigerweise noch immer 
nicht auskommt, so untersttitzt den Arzt, der in diesem FaIle 
und bei diesel' Methode wirklich nicht sehr ttichtig ist, noch die 
"Verschiebung", nach del' etwas sogar das Gegenteil von dem 
bedeuten kann, was es sonst bedeuten wtirde. In seiner Traum
deutung hat Stekel, der das meiste zur Kompromittierung del' 
Freudschen Lehren beigetragen hat, sich in den unmoglichsten 
Erklarungen tiberboten. 

Auch die sogenannten Reaktionsworte sind dazu geeignet, 
mit ihrer Hilfe in mit Absicht verheimlichten Gedankenkreis eines 
Patient en einzudringen. Gewohnlich sind die Antworten wichtig, 
die erst nach einigem Zogern gegeben werden. In einem FaIle 
habe ich auch das Gegenteil bemerkt. Ein 45 jahriger an Tic 
leidender Mann konnte auf aIle aufgegebenen Reaktionsworte nur 
mit schwerster Mtihe Antwort geben. Auf "Tisch" z. B. lautete 
die Antwort: "Tisch, Tisch, Tisch. Es fallt mir gar nichts ein". 

') Ferenczi, Lelekelemzes Budapest 1910. 
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Es ging so mit jedem beIiebigen Wort-e weiter, bis ieh "Gattin" 
sagte. Die Antwort erfolgte bIitzschnell "niedertraehtig". Der 
Kranke bestritt lebhaft, daB er mit seiner Frau irgendeinen 
VerdruB hatte. Spater gestand er, daB er mit ihr in fortwahrendem 
Streite stehe und als Antwort auf das Reaktionswort einen Aus
druck wiedergegeben habe, den er ihr gegeniiber nieht selten 
gebrauehe. Ob nun aber dieses unhaltbare Familienleben als fort
dauernde Gemiitserschiitterung beim Entstehen seines Tics eine 
Rolle gespielt hat 1 Vielleieht kann man mit dieser Methode 
manehmal irgend etwas aus dem Patienten herausbekommen, 
das er sonst nieht erwahnt hatte. Diese Methoden verlangen aber 
Zeit um mit ihnen Erfolge zu erzielen, wendet man aber viel 
Zeit an und spricht mit den Patienten ohne Psychoanalyse, Traum
deutung und Reaktionsworter iiber aIle ihre Angelegenheiten, so 
kann man auch so aIles erfahren was fiir die Therapie zu wissen 
notwendig ist. Wie andel's ist die ausgezeichnete Psychotherapie 
von Dejerine 1). 

lch muB ganz entschieden behaupten, daB heute 
die Freudsche Psychoanalyse zu den Hilfsbedingungen 
del' Nervositat gerechnet werden muE, und es wird, wie 
es scheint, mit del' Zeit noch arger werden, wenn erst die Methode 
noch mehr verbreitet sein wird. Ein Gemiit, das griindIich psycho
analysiert wird, ertragt diesen brutalen Angriff nicht ohne Er
schiitterungen. Wir kennen aIle schon FaIle, die dies em Verfahren 
zum Opfer gefaIlen sind. Solche Patienten verabschieden sich 
ohne Heilung und mit gesteigerter Nervositat von ihrem Psycho
analytiker. lch kenne ein junges Madchen, bei del' die Psycho
analyse eine starke geschlechtliche Erregung hervorbrachte. 
Solche FaIle sind eine neue Abart del' Unfallsneurose. 

Die Frage del' Heirat del' Nervosen steht mit den eben be
sprochenen Verhaltnissen teilweise im Zusammenhang. 

Die Heirat bringt im ganzen ein geordnetes Leben mit sich, 
auBerdem Ziele, Zwecke, die die Gedanken fesseln und von den 
nervosen Gedanken ablenken. Sie wirkt also schon deshalb giinstig. 

Der Mensch liebt gewohnlich seinen eigenen Charakter. Es 
ist ganz unrichtig anzunehmen, daB im aIlgemeinen entgegen
gesetzte Charaktere einander anziehen. Del' phlegmatische Mensch 

1) Dejerine et Gauckler. Les manifestations fonctionelles des psycho
nevroses, leur traitement par la psychotherapie. Paris Masson 1911. 
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kann den erregten nicht leiden, der aufgeweckte Mensch in einem 
phlegmatischen nicht seinen Freund finden. Dieses Verhaltnis 
zeigt sich eben so in der Freundschaft wie bei der Heirat, wenn 
nicht andere Umstande z. B. Geldfragen die Wahl beeinflussen. 
Es kommt deswegen oft vor, daB die Frau eines nervosen Mannes 
ebenfalls nervos ist. 

Die Disharmonien im Ehestande nervoser Menschen fallen 
schwel'el' in die Wagschale als bei andel'en. Unterschiede der 
Gedankenwelt, del' Bildung, und del' speziellen Charaktereigen
schaften geben zu peinlichen Differenzen AnlaB. Wir lesen im 
Buche von Ostwald Beispiele dariiber, daB eine nicht passende 
Frau nicht selten das Leben eines groBen Mannes verbittert hat. 

lch habe in einer friiheren Vorlesung ausgefiihrt, daB wir 
immer zu erforschen suchen, was Hilfsursache fiir die Nervositat 
sein kann. lch habe weniger oft Manner ungliickliche Heirat als 
Grund ihrer Nervositat angeben horen als Frauen, die oft mit 
Recht, oft aus Uberempfindlichkeit sehr viel davon zu erzahlen 
wissen. Der Grund dafiir liegt vielleicht auch darin, daB die 
Manner in ihrem Berufe mehr Ablenkung finden, wahrend die 
hausliche Beschaftigung die Gedanken der Frau nicht ausfiillt. 

Dje ungesetzliche Ehe gehort auch zu den Momenten, die 
~uf das Gemiit der Frau sehr driickend wirken. 1m Ambulatorium 
hore ich viel dariiber klagen. Das Los der Kinder, die UngewiB
heit der Zukunft verbittern dabei das Leben. 

Bei der Bespl'echung der Lebensweise sind auch die Exzesse 
zu erwahnen. Die nervosen Manner iibertreiben oft in jeder Hin
sicht sexuelle und andere Geniisse. Hierher gehort der Alkoholis
mus, Nikotinismus, Morphinisrnus, die Leidenschaft im Karten
spiele und in anderen Spielen. AIle diese Leidenschaften werden 
als Willensschwache bezeichnet, da der von ihnen Betroffene nicht 
genug Willen besitzt, urn Meister iiber sie zu werden. lch habe 
in einer der vorhergehenden Vorlesungen behauptet, daB Gefiihl 
und Willen dasselbe seien, dann miissen wir also bekennen, daB 
bei solchen Menschen das Gefiihl und damit auch der Wille zur 
schadlichen Tat sehr stark ist. Die N ervosen kornmen mit diesen 
Leidenschaften in einen traurigen Circulus vitiosus, da diese 
Exzesse an sich wieder als Hilfsmomente der Nervositat dienen 
und sie steigern. Die Verhiitung dieser Schiiden gehort also in 
das Gebiet unserer Vorlesung. 

Kol1arlt~, 13 
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In der Verhiitung des Alkoholismus haben unsere leitenden 
Staatsmanner von jeher viel versaumt, da sie denken, daB der 
Staat die Eintrage aus dem Verkauf dieses Giftes nicht entbehren 
konne. Der Arbeiter hat eigentlich nur Sonntags oder Samstags 
Zeit, sich einen tiichtigen Rausch anzutrinken. Um das zu er
leichtern, werden bei uns die Schnapsbuden Sonntags offen gehalten. 
Hier zerflieBt im wahren Sinne des Wortes ein gut Teil des Wochen
lo1ms. Es miiBte dafiir gesorgt werden, daB diese Laden wenigstens 
von Samstag abend bis Montag friih geschlossen blieben und man 
wahrend dieser Zeit nirgends geistige Getranke bekommen konnte. 
So wiirde der Staat wenigstens nicht bei der Vergiftung roit
helfen. Wir wissen auBerdem, daB sehr viele Verbrechen im 
Rausche oder wenigstens unter Alkoholwirkung begangen werden. 
Die Kriminalitat sinkt deshalb in Staaten, die streng gegen den 
Alkoholismus vorgehen. Das bedeutet auch einen materiellen 
Vorteil, da an den Gefangnissen viel erspart werden konnte. 

Einstweilen, bis unsere Staatsmanner in dieser Frage zu 
einem moralischen Standpunkt kommen, ist es eine Pflicht der 
Gesellschaft, zu handeln. Dazu dient die antialkoholistische 
Propaganda, die den einzelnen von den Exzessen zuriickhalten 
will. 1m Auslande ist ihr EinfluB schon merkbar, und wir hoffen, 
-daB auch wir dem guten Beispiel werden folgen konnen. Diese 
Bewegung geht zwar nicht ohne Ubertreibungeu VOl' sich, wenn 
gie aIle alkoholhaltigen Getranke vom Tisch eines jeden ver
bannen mochte. Propheten miissen abel' iibertreiben. Der Alkohol 
ist iiberfliissig. Die appetitanregende l'obol'ierende Wirkung, die 
man mit I Deziliter Wein erreicht, kann mit anderen Mitteln 
(Somatose, Arsen, Nux vomica) noch besser erreicht werden. 
Frauen haben oft schon nach 1 Deziliter Wein einen schweren 
Kopf. Auch Manner konnen beobachten, daB die "maBige" Menge 
Wein die geistige Arbeit erschwert. Ich wenigstens habe das 
an mir selbst schon bei 2 Deziliter leichten mit Wasser vel'mischten 
Tischweins bemerkt. Das ist eine Dosis, die von sehr vielen iiber
schritten wird. Ich pflege meinen nervosen Patienten meist aIle 
alkoholischen Getranke zu verbieten. 

Neben del' Frage nach den Getranken ist auch die Frage 
nach den Speisen kurz zu erortern, obwohl nicht viel davon zu 
sagen ist. Bei uns wird in Kreisen, die dazu Gelegenheit haben, 
die Fleischkost iibel'tl'ieben und die iibrige Nahrung vernach-



Lektiire. 195 

lassigt. Man soli aber auch nicht in das andere Extrem falien. 
An manchen Orten wird den Nervosen eine ausschlieBliche Pflanzen
diat vorgeschrieben. Das ist nicht zweckmaBig, da man von 
pflanzlicher Nahrung zuviel essen muB, um die Bediirfnisse des 
Korpers zu bestreiten. Diese Mengen sind dem Magen nicht 
bekommlich. Die Vegetarier tragen den Stempel der Nervositat 
in sich, man braucht nur ihre mit biblischen Spriichen geschmiickte 
Speisezettel zu sehen. Es steckt sogar eine Systematisierung 
darin, was schon iiber die gewohnliche Neurasthenie hinausgeht. 

Das beste Mittel gegen aHe diese Exzesse ist fleiBige, aus
dauernde Arbeit, die die Gedanken fesselt und den Menschen 
ganz in Anspruch nimmt. 

Es gibt nun noch viele Kleinigkeiten, die, wenn jemand dazu 
veranlagt ist, AnlaB zur Nervositat geben konnen, fiir aHe anderen 
aber unschadlich sind. Es sind viele solche Gelegenheiten darunter, 
die nicht vermieden werden konnen. 

Eine, Katastrophe die in den Zeitungen steht, ein Schauer
roman, ein Drama kann das N ervensystem des dazu Geeigneten 
schadigen. Der Hyprochonder nimmt die Unterlage zu seinen 
Gedanken aus dem Lexikon. Man hat den Zeitungen einen Vor
wurf daraus gemacht, daB sie die Selbstmorde melden, weil sle 
durch diese Nachrichten eine Suggestion ausiiben konnen. 

Die Tageszeitungen pflegen auch medizinische Artikel zu 
bringen, die das Publikum iiber die neueren wissenschaftlichen 
Fortschritte belehren. Vor einigen J ahren war die Arteriosklerose 
ein beliebtes Thema. Ich habe damals sehr viele Neurastheniker 
getroffen, die nach jedem Schwindel von "Arterienverkalkung" 
sprachen. Das Interesse, das die Presse fiir die Wissenschaft zeigt, 
ist doch um die Wissenschaft verdienstlich. Das Pu blikum lernt viel 
,aus solchen Artikeln, und es ist besser, wenn es sich fiir wissenschaft
liche Fragen als fiir aHerhand unniitze Dinge interessiert. Es 
wurde der Wunsch ausgesprochen, daB die Zeitungen solche Dinge, 
die nervos machen konnen, nicht publizieren soliten; es ist aber 
doch unmoglich, daB eine Tageszeitung alies unterdriicke, was 
den nervosen Menschen schadeL Sie diirfte dann weder iiber 
plotzliche TodesfaJle noch tiber Eisenbahn- und sonstige Kata
strophen auch nur ein Wort schreiben. Es ist unmoglich, aIle 
Zeitungen spezieH fUr N ervose einzurichten. 

Dasselbe gilt auch fiir das Theater und die Literatur. Der 
13* 
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Nervose soll die Schauspiele meiden, die aufregend sind. Oppen
he i m gibt fUr die Auswahl der Lektiire einige gute Ratschlage 1). 

Die Krebsfurcht ist eine Plage vieler Frauen. J e ehe1' man 
den Krebs erkennt, desto wahrscheinlicher ist er durch Operation 
heilbar. Daraus folgt abel' nicht, daB man die Frauen iiber die 
ersten Symptome des Krebses zu belehren hat. Es ist viel besser, 
wenn die Arzte dariiber im reinen sind. In neuerer Zeit werden in 
den Frauenkliniken Merkblatter unter die Patient en verteilt, die die 
ersten Symptome des Krebses gemeinverstandlich darstellen. Del' 
Erfolg davon ist, daB jetzt schon ganz gesunde Frauen zu Frauen
arzten gehen, um sich auf Krebs untersuchen zu lassen. Das ist sehl' 
erfreulieh fiir die Gynakologen, man darf aber dabei nieht vergessen, 
daB es neurasthenischeFrauen sind, denen die Krebsphobie sozusagen 
eingeimpft wird. Manehe von ihnen gehen von so einem Arzte 
zum anderen, bis sie aIle Spezialitaten del' Stadt konsultiert haben. 
Auch die Tageszeitungen haben sich viel mit diesen Fragen be
sehaftigt. Der richtige Standpunkt ware, daB die Zeitungen so
weit wie moglich nur die fertigen Resultate bekannt maehen 
wiirden (wenn man immer wiiBte, welches Resulta t definitiv ist!). 
Die Merkblatter konnten lehren, welche Symptome dem Arzt 
unbedingt mitgeteilt werden sollen, ohne dabei den Krebs zu 
nennen. 

Man kann in diesen Fragen iibrigens kaum so vorgehen, daB 
es den Nervosen nicht schaden konnte. Es ist das ein Ubel, das 
man in Kauf nehmen muB. 1st doeh der Unterricht in der Hygiene 
in der Mittelsehule gewiB niitzlich. Trotzdem werden auch dabei 
Neurasthenien geziichtet. So habe ieh auf der Nervenklinik ein 
junges Madchen gesehen, das in del' Biirgersehule von Hunde
parasiten horte, die auf Menschen iibergehen konnen. Sie bekam 
eine Phobie VOl' Hunden und wagte nicht weiterzugehen, wenn 
sie irgendwo auch in groBer Ferne einen Hund sah. 

Fassen wir nun die Ergebnisse des heutigen Vortrages lmrz. 
zusammen. 

Wir haben aIle Berufe mit Riicksicht auf die Nervositat 
untersucht und sind zum Resultate gekommen, daB nervose Leute 
bei nicht zu hoehgradiger Nervositat jeden Beruf ergreifen konnen, 
zu dem sie Lust haben. Sie sollen sieh, wenn moglich, keiner Be-

1) Oppenheim, Nervenkrankheit und Lektiire. Berlin 1907. 
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schaftigung widmen, die ihnen miBfaIlt. Wir haben del' Ansicht 
widersprochen, daB sie von den gelehrten Berufen auszuschlieBen 
waren, da man sonst eben die Befahigsten von der Wissenschaft 
fern halten wiirde. Am wenigsten taugt fUr sie der Beruf eines 
Lehrers oder einer Lehrerin. 

Wir haben dann auch die Beschaftigung der Frauen be
sprochen und sind zu dem Schlusse gelangt, daB der natiirliche 
Beruf der Frau in der Familie zu sehen ist; da aber nicht aIle 
Frauen dazu Gelegenheit haben, hielten wir es fur nutzlich, daB 
ihnen auch andere Berufe, besonders auch die hoheren Univer
. sitatsstudien offen gehalten werden mussen. Wir haben das auch 
darum fur richtig gehalten, da die Frauen der vermogenden 
Klassen, wenn die Jahre del' Geburten voruber sind, im Haushalte 

·nicht genugend beschaftigt sind. Die so gewonnenen Kenntnisse 
bringen die Frau ihrem Manne und ihren Kindem naher. 

Ich habe darauf hingewiesen, daB die Nervositat unseres 
,Zeitalters nicht schlimmer ist, als die fruherer Zeiten. Dann habe 
ich das Stadtleben gegen die Anklage in Schutz genommen, daB 
es zur Nervositat fUhret. 

Ich habe mich auch mit der sexueIlen Frage beschaftigt und 
die Freudschen Lehren und therapeutischen Methoden als 
schadlich fur die N ervosen bezeichnet. 

Ich habe dann die Lebensweise der Nervosen besprochen und 
einige Hilfsmomente erwahnt, die kaum zu beseitigen sind. 

Die nachste Vorlesung wird den Zusammenhang der Arbeit 
und besonders der geistigen Arbeit mit der Nervositat behandeln. 



Neunte Vorlesung. 
Zusammenfassung der vorigen Vorlesung. - Aufgabe der heutigen. 
Die Arbeit als Strafe. - Der Nutzen der Arbeit fiir das Nerven
system. - Der Schaden der Arbeitslosigkeit. - Die Ubung. - Die Arbeit 
als Leiter der Assoziationen. - Interessante und langweilige Arbeit. - Ditt 
Ermudung. - Totliche Ermudung nach korperlicher Arbeit. - Die Tier
experimentevon W eichard t. - Muskelkurven. - Mossos Untersuchungen 
mit dem Ergographen. - Die Versuche von Rollet. - Chemische Unter
suchungen des ermudeten Muskels. - Die Ermudung der Muskulatur 
und des Nervensystems. - Ermudung der Empfindung und der Reflexe.
Ermudung des Denkens. - Arbeit verschiedener Zellgruppen. - Ermudung 
der Aufmerksamkeit. - Die Toxine von Weichard. - Hygiene der 
geistigen Arbeit. - Alter und geistige Arbeit. - Korperliche Gesundheit.
Lebensweise. - Diiit, Alkohol, Kaffee, Tee. - Tag- und N achtarbeit. -
Einteilung der Arbeit und Ruhe. - Anderungen der Arbeit. - System 
der Arbeit. - Tagesprogramm. - Zweck. - Konzentration. - Sport, 
korperliche Ubung, Zerstreuung als Rast. - Tagliche Arbeitszeit. - Der 
Schlaf. - Tagliche, wochentliche, jiihrliche Arbeitspause. - Die richtige 
Ausnutzung der jiihrlichen Arbeitspause. - Aufenthalt im Dorfe, an der 
See, oder an Binnenwiissern, im Walde. - Asthetische Geniisse. 

Zusammenfassung. - Die Aufgabe der niichsten Vorlesung. 

Meine Herren! lch habe im letzten Vortrage den Zmammen
hang der einzelnen Berufe mit der Nervositiit besprochen, die 
Beschiiftigung der Frauen, die Unterschiede in der Nervositiit 
der friiheren und jetzigen Zeiten dargestellt und die Unterschiede 
zwischen Dorf- und Stadtleben, die Eexuellen Fragen, die Heirat 
der Nervosen, die Lebensweise und einige kleinere Fragen erortert. 

Heute folgt die Besprechung des Verhiiltnisses zwischen Arbeit 
und NervoEitiit. Zuerst muB die Frage beantwortet werden, in
wiefern korperliche oder geistige Arbeit schadlich oder niitzlich 
sein kann. 

Unsere Mythologie lehrt, daB der Memch im Paradiese ein 
herrIiches arbeitloses Leben fUhrte, daB er aber yom Baume des 
Wissens einen Apfel pfliickte und dieEer sundigen Tat wegen mit 



Arbeit als Strafe. Nutzen der Arbeit. 199 

der Arbeit bestraft wurde. Diese Auffassung ist fur das Zeitalter 
bezeichnend, in dem diese My the entstand. Damals haben wenige 
Menschen wirklichen Nutzen von der Arbeit gehabt, da die meisten 
fUr andere arbeiteten und daher sicher die Arbeit haBten. Die 
Sehnsucht nach dem Wissen war die Sunde, die Arbeit die Strafe! 
Reute betrachten wir beide, Wissen und Arbeit als h6ehste Guter, 
an denen viele von uns die h6chste Lebensfreude haben. 

Betraehten wir nun zuerst den Nutzen der Arbeit und unter
suchen wir, inwiefern sie den Charakter bildet. Dem werden wir 
dann den Schaden der Arbeitslosigkeit gegenuberstellen. 

Die Arbeit erhiilt durch die -obung die Arbeitsfahigkeit, 
wahrend man nach einer arbeitslosen Zeit etwas von seinen Fahig
keiten verliert. J eder fuhlt das, der systematiseh zu arbeiten 
pflegt und durch auBere Umstande eine Zeitlang von seiner Tatig
keit zuruekgehalten wurde. Wir merken es z. B. nach den Sommer
ferien, oder naeh einer Krankheit. Wir k6nnen unsere Auf
m~rksamkeit nieht konzentrieren und sind nicht imstande, langere 
Zeit fortlaufend zu arbeiten. Zwingt man sieh, eine gewisse Reihe 
von Stunden hindurch am Schreibtisch zu sitzen, dann kommt 
die Elastizitat des Geistes zuruck. Bei der geistigen Arbeit spielt 
die Kontinuitat der Gedankenassoziationen eine Rolle, die von 
den Erinnerungen und Eindrucken abhangt. Da im Gedaehtnis 
immer die letzten Eindrueke im Vordergrund stehen, so tauchen 
im Anfange der Arbeit Erinnerungen auf, die nicht mit ihr ver
bunden sind und die Aufmerksamkeit ablenken. Nach der Riick
kehr von einer Reise aus Italien st6ren mich die dort gewonnenen 
Kunsteindriicke, da sie bei ihrem Auftauchen eine ganze Gruppe 
von Erinnerungen wecken. 1ch muB mieh f6rmlich zwingen, sie 
zu unterdriicken, um ruhig arbeiten zu k6nnen. 1eh fiihle dieselbe 
Zerstreutheit am Tage nach einer Opervorstellung. Sind diese 
Eindriicke in Vergessenheit geraten, so wird die Assoziation von 
fremden Gedanken nicht mehr gest6rt. Bei fortdauernder Tatig
keit tauchen die Gedanken im Gegensatz dazu die Erinnerungen 
an die Arbeit auch wahrend der Ruhezeit au£. Nicht selten 
kommen gerade dann die besten Einfalle. Vielleicht fallen uns 
dabei weitere Analogien eher ein als bei der streng systematisehen 
Arbeit. Dieselben Erscheinungen sind auch bei meehanischen 
Arbeiten zu beobachten, da auch bei ihnen die Aufmerksamkeit 
erforderlich ist. 
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Die fortdauernde Arbeit halt abel' nieht nur unsere Arbeits
fahigkeit im Sehwunge, sie hil£t uns aueh libel' sehmerzliehe Ein
drlieke hinweg und nimmt manehen Unannehmliehkeiten ihre 
sehmerzliehe Spitze. Die Arbeit entfaltet diese Wirkung, indem 
sie den Gedankengang in bestimmter Riehtung einem ge\vissen 
Zweeke unterordnet, ihn leitet und damit die iibrigen Vorstellungen 
unterdrlieken hilft. Lebt jemand dagegen untatig dahin und stoBt 
ihm etwas zu, das unangenehme Geflihlsbetonungen odeI' Affekte 
erzeugt, so kann er sehwerer davon loskommen. 'Vir konnen 
sogar noeh weiter gehen. Wir bemerken bei del' Arbeit die unan
genehmen Eindrlieke viel weniger, da unsere Aufmerksamkeit von 
maehtigeren Kraften gefesselt wird. Es gibt aueh normale Emp
findungen, die die Nervosen in MuBestunden mehr bemerken als 
sonst. leh habe diese Erseheinungen in einer frliheren Vorlesung 
besprochen. Del' neurasthenisehe MliBigganger beobachtet sieh 
fortwahrend und ersehriekt bald bei niehtssagenden Anliissen. 
Del' arbeitsame Neurastheniker hat weniger Zeit, sieh zu beob
achten und verfallt daher weniger auf hypoehondrisehe Gedanken. 

Aueh andere abnorme Gedanken entstehen sehwerer wahrend 
del' Arbeit. leh erwahne hier den Fall einer Frau, die in kinder
loser Ehe lebte und dabei in einer fremden Stadt, entfernt von 
ihren Angehorigen, in ihrem kleinen Haushalte nieht genligend 
in Ansprueh genommen war. lhr rastlos arbeitender Mann fand 
nieht genug Zeit, um sieh mit ihr zu besehaftigen. Dureh dieses 
fortwahrende Alleinsein hatte sieh eine hoehgradige Nervositat 
ausgebildet, deren unangenehmste fUr sie und ihren Manne gleieh 
peinliehe Teilerseheinung eine ganz sinnlose Eifersueht war. Da 
ieh bei dieser Frau einen Funken von Zeiehentalent entdeckte, 
bewog ieh sie, sieh im Zeiehnen systematiseh auszubilden. Sie 
hat sieh dann mit dem Ehrgeiz del' Nervosen auf diese Arbeit 
gestlirzt und in Kolleginnen Freundinnen gewonnen. Die Arbeit 
hat nieht nul' ihre Nervositat gebessert, sondeI'll aueh ihre Eifer
:sueht wenigstens wahrend der Zeit der Arbeit zum Versehwinden 
gebraeht. 

Es ist somit verstandlieh, daB viele N eurastheniker sieh ohne 
Tatigkeit nieht wohl flihlen. Man soli sie also nieht ohne Aus
wahl der Arbeit entziehen. Die nervosen Patienten, denen del' 
Arzt Ruhe verordnet, antworten oft sogleieh sehr entschlossen. 
"Das ist nichts fUr mieh. leh flihle mieh weniger wohl wenn 
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ich nicht arbeite." Eben deswegen kann man in solchen Fallen 
oft in klinischen Abteilungen oder im Krankenhauso wenig Erfolg 
sehen, wenn die Patienten dort untatig leben miissen. Die erregten, 
die seit langer Zeit oder hochgradig Nerv6sen brauchen jedenfalls 
Ruhe und eine Behandlung im Krankenhause oder im Sanatorium. 
Fiir nicht ermiidete und nicht erregte Nerv6se muB eine solche 
Behandlung mit irgendeiner Arbeit verbunden werden. Es sind 
aus diesem Bediirfnisse heraus eigene Anstalten fiir dies en Zweck 
entstanden. loh halte aber besondere Anstalten dazu im allge
meinen nicht fiir zweckmaBig da die Kur leicht einseitig wird, 
wenn der Arzt, der in besonderen Arbeitssanatorien tatig ist, 
mit anderen Leiden und sogar mit anderen Fallen desselben 
Leidens Imine Beriihrung mehr hat. 

Ein wichtiger Faktor, der nicht fehlen dad, wenn die Arbeit 
eine wohltatige Wirkung entfalten solI, ist das lustbetonte Gefiihl, 
mit dem sie verbunden sein soli. lch habe schon ausgefiihrt, daB 
der Nutzen der Arbeit einer der machtigsten lustbetonten An
regungen ist, daB aber die Freude· an der Arbeit selbst vielen 
Menschen eben so wichtig ist. Die Arbeit die unlustbetont ist, 
die keine Freude macht und keinen Nutzen bringt, wirkt eher 
schiidlich als niitzlich. 

Die wohltuende Arbeit kann auch eine korperliche Arbeit 
sein, deren Beendigung mit einem Gefiihl der Genugtuung erfiillt. 
Auch so entsteht ein lustbetontes Gefiihl. Die k6rperliche Arbeit 
fesselt abel' oft die Gedanken nicht, so daB sie also die neu
rasthenischen Gedanken weniger gut verscheucht. 

K6rperliche IDld geistige Arbeit kann durch Uberanstrengung 
schadlich wirken. Bei geistiger Ersch6pfung entstehen nerv6se 
Symptome, die den neurasthenischen Symptomen gleichen. Es 

. ist leicht verstandlich, daB eben gerade neurasthenische Menschen 
in ihrer geistigen Arbeit so weit gehen, daB sie sich iiberanstrengen. 
Wenn man abends in eine interessante Arbeit vertieft ist und sich 
am Ende spat zu Bett legt, so l6schen wi!' das Licht vergebens 
aus IDld schlieBen die Augen ohne Erfolg, der Bchlaf will nicht 
kommen. Die interessanten Vorstellungen, die in Bewegung 
geraten sind und einander erwecken, lassen das Nervensystem 
nicht zur Ruhe kommen. Die lrritabilitat des N ervensystems 
ist abel' mehr die Folge dieses Umstandes als die Ermiidung. 
Dauert die Bchlaflosigkeit lange, so hat sie gewiB einen Grund, 
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der als Reiz dient, so daB damit nicht die Schlaflosigkeit, sondern 
der Reiz oder die Reizbarkeit des Nervensystems Ermiidung und 
dadurch Nervositat erzeugen, obwohl die Schlaflosigkeit auch 
ermiidend ist. Hat man zu der geistigen Arbeit keine Lust, so 
erzeugt nicht nur die durch die Arbeit entstandene Ermudung, 
sondern mehr noch die UnannehmIichkeit der Arbeit die Ner
vositat. Die N ervositat eines Geschaftsmannes entsteht auch ehel' 
durch die Sorge, die mit seinem Geschafte verbunden ist, als durch 
die Ermiidung, die irgendeine noch so groBe Menge an geschaft
licher Arbeit verursachen wurde. 

Das ermiidete Nervensystem braucht Ruhe. Die nach del' 
Ermiidung einwirkenden Reize sind schmerzlich. Der ruhebe
diirftige entzieht sich ihnen, um eine noch gr6Bere Ermudung 
zu ersparen. Wirken nun trotzdem immer neue Reize ein, so. 
gibt nicht nur die Ermiidung, sondern auch der Arger AnIaf3. 
zur Nervositat. 

Es wird behauptet, daB der nerv6se Mensch schnell ermiidet 
und durch die Ermudung nerv6s wird. Das ist nicht richtig. Es 
gibt deprimierte Neurastheniker, die sich immer miide fiihleI4 
auch wenn sie nicht arbeiten. Es gibt nerv6se Menschen, die fort
wahrend uber Miidigkeit klagen. Das ist oft keine wirkliche Er
miidung, sondern nur eine subjektive Klage, bei der der Patient das 
Zehnfache dessen Ieisten kann, was ein anderer leistet, der vielleicht 
nie uber Ermudung klagt. Das ware unm6glich, wenn die Mudig
keit wirklich ware. Den euphorischen Neurasthenikern kann die 
erh6hte Ermiidbarkeit noch weniger zur Last gelegt werden. Sie 
ermiiden eben schwerer als andere und bemerken gar nicht, daB 
sie ihrem Nervensystem schaden. Sie arbeiten manchmal wochen
und monatelang, rauben sich tagIich einige Stunden vom not
wendigen Schlafe, fiihlen gar keine Miidigkeit, sind sogar . bei 
bester Laune und klagen auch nicht iiber Nervositat. Ihre Er
mudbarkeit ist sogar herabgesetzt. Sie sind manchmal nach seh1' 
kurzem Schlafe ausgeruht und arbeiten am folgenden Tage ruhig 
weiter. Sie brechen auch nach monatelangem MiBbrauch nicht 
zusammen. Sie sind dabei erregt, aber nicht durch Ermiidung, 
sondern durch die Irritabilitat ihres Nervensystems. Tritt die 
Ermiidung dazu, so gibt sie sich nicht in Nervositat sondern 
in wirklicher Ermiidung kund. Die Untersuchungen uber Er
mudung bei Tieren haben keine erh6hte IrritabiIitat ergeben. 



Erschopfungstod. Experimente von Weichardt. Muskelkurven. 203 

Gehen wir nun zur Frage nach der Ermtidung tiber. 
Die korperliche Ermtidung kann auch todlich sein. lch ent

nehme aus der Physiologie von Verworn den Vortrag von Plu
tarchos, tiber den viel genannten Laufer von Marathon. Nach 
dem Siege von Marathon soll ein Krieger sofort nach Beendigung 
der Schlacht nach Athen gelauien sein, um die Siegeskunde zu 
tiberbringen. Als Eukles - so hieB der Mann - ermtidet VOll 

langen Laufe hier ankam, fiel er zusammen und konnte gerade 
noch den Sieg berichten, bevor er durch die Erschopfung starb. 

Wei char d t 1) schreibt in seinem ausgezeichneten Buche, 
daB der Erschopfungstod bei Tieren nich t BelteD sei, so daB man 
sogar kleine Tiere experimentell auf dies em Wege toten kann. 
Dazu dient ein Drehrad, in dem das Tier fortwahrend weiterzulaufen 
gezwungen wird. Die Tiere legen sich aber bald zusammengezogen 
hin, ertragen dann das fortwahrende Drehen und ruhen sich dabei 
aus. Sie gehen auf diese Weise nur sehr spat durch Durst oder 
infolge von Verletzungen zugrunde. Setzt man Meerschweinchen 
auf Matten, auf denen sie sich frei bewegen konnen, und zieht man 
sie mit den Matten fortwahrend zurtick, so sind diese Tiere ge
notigt, sich mit heftigen Bewegungm gegen die ihnen unangenehme 
passive Rtickwartsbewegung zu verteidigen. Nach einiger Zeit; 
fallen sie in einen soporosen Zustand, in dem zUerst die 
Korpertemperatur steigt. Sp1::ter sinkt sie; und die Atmung 
wird seltener. LaBt man das Tier auch jetzt noch nicht in Ruhe 
und martel t es mit elektrischen oder Knochenhautreizen weiter, 
so bleibt die Atmung aus, und das Tier geht wie in der Narkose ohne 
weitere Schmerzen cder Krampfe zugrunde. Es ist interessant, 
daB die kleinste Ruhepause gentigt, daB das Tier sich wieder erholt. 

Das schon nicht mehr neue Buch von Mosso 2) bringt viel 
Interessantes tiber die Ermtidung. lch finde darin die Angabe 
von Brehm, nach der die Zugvogel nach langem Fluge tiber dem 
Meere das Ufer dicht am Meeresrande erreichen und dort todmtide 
zur Erde fallen. Nachdem sie einige Minuten geruht haben, kommen 
sie bald wieder zu sich. 

Die Ermtidung der Muskulatur ist eine schon langst auch 
experiment ell untersuchte Erscheinung. Kronecker hat schon im 

1) Weichardt, Uber Enniidungsstoffe. Stuttgartr 
.) Mosso, Die Enniidung. Leip7:ig 1892. 
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Jahre 1871 Kurven der Muskelkontraktionen aufgenommen, die 
den Grad der Kontraktion durch die Hohe der Kurve darstellen. 
Die Zeit der Kontraktion ist durch die Lange der Kurve gegeben. 
Wird del' Muskel rhythmisDh in gleichen Intervallen gereizt, so ergibt 
sich alsResultat, daD gleichgroDeReize immer an Hohe abnehmende 
Kontraktionen el'zeugen. Mosso hat die willkiirlichen Muskel
kontraktionen mit seinem Ergographen untersucht. In diesem ist 
der Mittelfinger der Hand derart eingespannt, daD er mit der 
zweiten Phalanx eine Last von z. B. 3 g heben muD. Die durch 
fortlaufende Hebungen geWOnnenen Kurven nehmen ebenfalls 
an Hohe.~ abo Diese Kurven sind bei verschiedenen Menschen 
verschieden, aber bei demselben Menschen immer gleich. Die 
Erholung erfolgt auch hier sehr schnell; denn bei Kontraktionen in 
Intervallen von 10 Sekunden tritt iiberhaupt keine Ermiidung ein. 

Rollet 1) hat seine Untersuchung an Nerven-Muskelprapa
raten von Froschen mit Induktionsschlagen durchgefiihrt und 
ist zu dem Resultat gelangt, daD bei del' Ermiidung zuerst die in 
der Zeiteinheit ausgefiihrte Arbeit, dann die ii.berhaupt erreich
bare GroDe del' Arbeit leidet, wobei das Nerven Muskelpraparat 
sich in 3 Stunden erholt. Mit faradischem Strome ist dieErsDhlaffung 
bei del' Ermiidung verlangert. Daraus folgt, daD schon die einzelnen 
Ausschlage der Kurve bei geringer Reizfrequenz ineinanderflieDen. 

Helmholtz hat gefunden, daD del' ermiidete Muskel 
eine chemische Umanderung erfahrt, da er weniger mit Wasser 
extrahierbal'e Substanzen enthalt als der nicht ermiidete. Mit 
Alkohol konnen abel' mehr Substanzen aus dem el'miideten als aus 
dem normalen Muskel ausgezogen werden. Du Bois-Reymond 
hat bewiesen, daD der rubende Muskel alkalisch, der arbeitende 
sauer l'eagiert. Die Alkaleszenz des Blutes sinkt, del' Sauel'stoff
gehalt und del' Stickstoff vermehrt sich. Y ote y ko hat gezeigt, 
daB sich del' ermiidete Muskel im Sauerstoff erholt. Es ist noch zu 
bemerken, daB sich bei der Ermiidung im Blute giftige Stoff
wechselprodukte sammeln. Mosso hat das Blutserum ermiidetel' 
Hunde nichtermiideten Hunden injiziert, worauf der Pulsschlag 
und die Atmung schneller wurden, und die Tiere Zeichen von Er
miidung aufwie>'en. 

Daraus folgt, daB sich im Korper und im Muskel bei der Er-

1) RoHat, Pfiiigers Archiv f. Physiol., Ed. 52, S.201. 
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miidung Ermiidungsstoffe bilden. Ranke und Kronecker haben 
den ermiideten Muskel ausgewaschen und fanden, daB er sich dabei 
erhoIte und seine Reizbarkeit wiedergewann. 

Es stehen uns ziemlich alte Untersuchungen dariiber zur 
Verfiigung, die beweisen, daB del' Muskel selbst bei del' Kontraktion 
ermiidet. Das iflt schon Hingst von Bernstein erwiesen worden 
Er hatte die Unermiidbarkeit des peripheren Nerven selbst fest· 
gestellt. Die Reizung des Nerven mft abel' eine Muskelzuckung 
hervor. ,Vird nun del' Nerv langere Zeit gereizt, so entsteht keine 
Muskelkontraktion mehr, und es ist nicht zu entscheiden, ob der 
Nerv oder der Muskel ermiidet ist. Del' Muskel muBte aJso irgendwie 
aus dem Experimente ausgeschaltet werden. Bernstein hat das 
damit erreicht, daB er am Nerv zwischen del' Stelle, an der del' 
faradische Strom einwirkte, und dem Muskel einen galvanischen 
Strom durchleitete. Dieser Strom verhindert den Ubergang des 
reizenden fa,radischen Stromes auf den Muske!. Del' Nerv steht 
also unter fortdauerndem faradischen Reiz, ohne daB del' Muskel 
in Kontraktion geraten konnte. BernsteinhatdenNerv so mehrere 
Stunden lang mit faradischem Strome gereizt, und dann den gal
vanischen Strom entfernt. Jetzt zog sich der Muskel zusammen, 
wodurch bewiesen wax, da,B der Reiz auch nach Stunden yom N erven 
weitergeleitet wird, d&13 er also wahrend dieser Zeit unermiidbar ist. 
Wedenski ha,t den Versuch wiederholt und ist nach sechsstiindigel' 
Reizung zum eelben Resultate gelangt. 

Neuere exaktel'e Ven-uche widersprechen zwar gewissermaBen 
diesen Ergebnissen, da sie eine Spur von El'miidbarkeit nachweisen 
konnten, was auch verstandlich ist, da sich doch auch im Nerven 
ein gewissel' Stoffwechsel vollziehen muB. Diese Untersuchungen 
wurden mit scharfsinnigen Versuchsanordnungen von del' Ver
wol'nschen Schule angestellt und sind in den letzten Banden del' 
Zeitschl'. f. allg. Physiologie zu finden. 1ch nenne hier von ihnen 
eine Arbeit von Frohlich, del' fand, daB in einem gewissen Stadium 
des Sauerstoffmangels bei del' Nal'kose des Nerven sich eine El'
miidung darin zeigt, daB die Reizbal'keit auf rasch aufeinandel'
folgende Reize nachlaBt und erlischt. Diesel' Versuch hat natiil'
Hch nul' unter den genannten Umstanden Geltung. Uns abel' 
intel'essiert die Ermiidbarkeit des Nervensystems am lebenden 
Menschen, und zwal' bei wirklichen 1nnel'vationen. Wir konnen 
dahel' nur so viel sagen, daB del' periphere N erv praktisch gc-
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nommen am lebenden Menschen bei der Innervation nicht er
miidet. 

Wir sind also bis jetzt zu dem Ergebnis gelangt, daB der Muskel 
ermiidet, der periphere motorische Nerv aber nicht. Wir miissen 
&lso weiter fragen, ob nicht die motorischen Zellen des Riicken
markes bei der Innervation ermiiden. Wenn wir in Betracht ziehen, 
daB der Nerv nur ein Auslaufer, also ein Teil der motorischen Zelle 
ist, daB aber das Neuron immer in ganzer Ausdehnung arbeitet, 
konnen wir a priori schlieBen, daB auch die Zelle unermiidbar ist. 
Ein Versuch von Verworn 1) wirft Licht auf diese Frage. Er hat 
die Ermiidung der reflektorischen Erregbarkeit untersucht. Da 
aber der Muskel bei der Bewegung ermiidet, muBte er aus dem 
Experimente ausgeschlossen werden. Ais Versuchstier diente ein 
mit Strychnin vergifteter Frosch, dem das Gehirn entfernt worden 
war. Wenn das Blut des Frosches mit gasfreier physiologischer 
Kochsalzlosung vertauscht war, und die Zirkulation beim Ein
treten der Vergiftung abgeschlossen wurde, so erfolgten eine 
Zeitlang gute Reflexbewegungen. Diese Bewegungen wurden aber 
immer kleiner und konnten spater nicht mehr hervorgerufen wercen. 
Der Grund der Ermiidung liegt auch hier darin, daB sich schadliche 
Stoffwechselprodukte angesammelt haben. Diese konnen aber 
leicht ausgewaschen werden, wenn der Kreislauf wieder geoffnet 
wird. Die Reizbarkeit kehrt zuriick, um nach weiteren Reizen 
spater wieder zu erloschen. J etzt sind die Stoffwechselprodukte 
nicht mehr auszuwaschen, da eine neue Durchspiilung mit sauerstoff
freier Kochsalzlosung nichts mehr hilft. Nimmt man aber zu dies em 
Zwecke eine Losung, die Sauerstoff enthiiJt, so kehrt die Reizbarkeit 
wieder zurUck. Die Erklarung fUr diese Erscheinung ist darin zu 
finden, daB dies Mal die Ermiidung nicht mehr durch die Stoff
wechselprodukte, sondern durch Sauerstoffmangel verursacht 
worden ist. Wenn der Versuch fortgesetzt wird, und die neu er
weckte Reizbarkeit wieder verschwunden ist, so geniigt auch die 
sauerstoffhaltige Kochsalzlosung nicht mehr, um die Erregbarkeit 
wieder zu wecken. Diese kehrt aber noch einmal zuriick, wenn 
defibriniertes, in Luft geschiitteltes Ochsenblut in den Kreislauf 
gelassen wird. Damit bekommt das Nervensystem Nahrung. 
Das beweist, daB die Ermiidung die Folge des Mangels organischer 

1) Verworn, Berliner klin. Wochenschr. 1901. 
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Ersatzsubstanzen war. Diese Beweise zeigen, daB der Refiexbogen, 
'zu dem auch die motorische Zelle des Riickenmarkes gehort, so
lange sie gut genahrt wird, unter normalen Umstanden nicht 
'ermiidet. 

Der Versuch von Verworn zeigt ferner, daB bei der Ermiidung 
zuerst die Anhaufung von Stoffwechselprodukten wirksam wird; 
clann folgt der Sauerstoffmangel, und zuletzt erst verliert das N erven
:system auch die organischen Ersatzstoffe. Verworn meint, daB 
ciiese Reihenfolge zweckmaBig ist, weil mit der Anhaufung von 
Stoffwechselprodukten auch der Stickstoff angehauft wird, so daB 
cler Mensch einschlaft. Der Schlaf halt den Menschen nun von einer 
weitergehenden Ermiidung zuriick, so daB die Substanz des Nerven
systems nicht selbst in Mitleidenschaft gezogen wird. Dagegen ist 
aber mit Riicksicht auf die uns interessierende Frage nicht zu ver
gessen, daB diese Schutzvorrichtung gar nicht prazis arbeitet, 
cia die Arbeit den euphorischen neurasthenischen Menschen auch 
nachts nicht ruhen laBt, und er seine Ermiidung vielleicht erst 
bemerkt, wenn er schon fiir lange Zeit arbeitsunfiihig ist. 

Viel schwerer ist es, zu erforschen, ob die motorische Hirnrinden
zelle bei ihrer Arbeili ermiidet oder nicht. Mosso hat ein Experiment 
angestellt, das man bei der Entscheidung dieser Frage in Betracht 
ziehen konnte. Der Mittelfinger, der in seinem Ergograph einge
spannt ist, ermiidet nach einer gewissen Zahl von Kontraktionen. 
\Venn nun der entsprechende Nerv des Muskels mit elektrischem 
Strome gereizt wird, so tritt von neuem eine Muskelkontraktion 
ein, die nach einiger Zeit wieder schwindet. Die jetzt entstandene 
Ermiidung schwindet, so bald man die elektrische Reizung mit der 
willkiirlichen Kontraktion vertauscht. Das heiBt, die Innervation 
hat sich wahrend der elektrischen Reizung erholt. Diese Erholung 
kann nicht im Muskel stattgefunden haben, da dieser fortwahrend, 
einmal willkiirlich, das andere unter elektrischen Reizen, gearbeitet 
hat. Auch das zweite motorische Neuron kann nicht ermiidet ge
wesen sein, da seine praktische Unermiidbarkeit fiir viel langere 
Zeit bewiesen ist. Der Ort der Erholung und Ermiidung muB also 
im Gehirne liegen. Ob dabei nun die erste motorische Zelle oder ein 
anderer Faktor im Gehirn, z. B. die Aufmerksamkeit, beteiligt ist, 
kann nicht entschieden werden. 

Bei der Muskelbewegung ermiidet also der Muskel und vielleicht 
die Pyramidenzelle der Hirnrinde. 
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Gehen wir nun auf die Ermiidung der Empfindung iiber. 
Es ist wenig dariiber bekannt. Neutra 1) hat iiber die Er

miidung der Vibrationsempfindung einige Daten gesammelt. 
Zu den Ermiidungserscheinungen der Sinnesorgane gehoren die 
Erscheinungen am Auge, die Adaptation, die dunklen Nachbilder 
der hellen Farben. 

Rierher gehort auch eine Erscheinung im oben besprochenen 
Versuche von Verworn, die ich nicht erwahnt habe. Wenn die 
reflektorische Erregbarkeit von einem Punkte der Raut aus schon 
erloschen ist, so lassen sich von einem anderen Punkte immer noch 
Reflexzuckungen auslOsen. EineErfahrungvon Bauer und Biach2 ) 

schlieBt sich dies em Versuchsergebnis an. Diese Autoren haben 
den Sohlenreflex von Babinski untersucht und gefunden, daB del' 
an einem Punkte nach mehreren Reizen schon erloschene Reflex 
von anderen Stellen der Sohle ganz gut auslOsbar ist. lch habe eine 
ahnliche Erscheinung bei der myasthenischen Ermiidung gesehen 3). 

Wenn der durch faradischeReize ermiideteMuskel keineZusammen
ziehung mehr gibt, ist sie sofort noch zu erzielen, wenn man die 
Elektrode nur ein wenig weiterschiebt, so daB ein anderer Punkt 
gereiztwird. Doch ist dies vielleichtso zu erklaren, daB dieElektrode 
nun andere Fasel'll des Nerven trifft, wahrend diese Erklarung fiir 
die friiher besprochenen Erscheinungen nicht zutrifft, und ein 
anderer SchluB aus ihnen gemacht werden muB. Bei der Ver
anderung des Reizpunktes werden andere sensible Nerven getroffen. 
Kehrt dabei die Erregbarkeit zuriick, so kann die Ermiidung nul' 
im sensiblen Teile des Reflexbogens stattgefunden haben. Da abel' 
Verworn bewiesen hat, daB der Reflexbogen selbst nicht ermiidet, 
so ist nur die Annahme moglich, daB die peripheren Endapparate 
der sensiblen Nerven ermiidet sind. Auch die Analogie fUhrt uns zu 
dies em Schlusse, da auch im motorischen Teile das periphere Organ, 
des MuskeI, ermiidet. 

Jeder weiB, daB angestrengtes Denken ermiidet. Wir sind im
stande, eine schwere Lektiire, z. B. eine wissenschaftliche Arbeit, 
eine Zeitlang ohne jede Anstrengung zu Iesen. SpateI' versteht man 
schwerer, was man gelesen hat; dann stelIt sich ein GefUhI der Ein-

1) Neutra, Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1905, Bd.28 . 
• ) Bauer und Biach, Neural. Zentralbl. 1910, Nr. 3 . 
• ) Med. Klin. 1907. 
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genommenheit mit Druckgefiihl im Kopfe, das dem neurasthenischen 
Kopfdruck ahnelt, ein. Wenn wir nicht mehr recht verstehen, was 
wir gelesen haben, so ist es eine Erleichterung, aufzustehen, auf- und 
abzugehen und das Buch niederzulegen. Haben wir uns ausgeruht, 
so verstehen wir auf einmal wieder mit del' graBten Leichtigkeit, 
was wir friiher nicht recht auffassen konnten. 

Es ist besonders schwierig, sich in einem fort mit derselben 
Gedankenreihe zu beschaftigen, wahrend es viel leichter ist, den 
Gegenstand des Denkens zu wechseln. Das ist leicht zu verstehen, 
wenn angenommen wird, daB die Gedanken iiber einen Gegenstand 
wenn auch nicht ausschlieBlich, so doch vorwiegend in einer be
stimmten Zellgruppe ablaufen. Da ein anderer Gedankenkomplex 
wieder vonviegend andere Zellgruppen in Tatigkeit versetzt, so 
hat die erste Gruppe die vorherbeschaftigt war, Gelegenheit, aus
zuruhen. So ist es zu verstehen, wie ein Gelehrter - wie Mosso 
berichtet - sich nach Beendigung seiner geistigen Arbeit bei dem 
geistig auch ermiidenden Schachspiele ausruhen kann. Mnlich ist 
es, wenn man mit beiden Annen abwechselnd Turniibungen macht. 

Dieser Vergleich macht es sofort verstandlich, daB del' Wechsel 
del' Arbeit keine absolute Erholung schafi'en kann. Del' rechte Arm 
ruht zwar, wenn man mit dem linken arbeitet; doch sind wir nach 
einem solchen Wechsel im ganzen Karpel' nicht ausgeruht, sondern 
ermiidet. Die Zellgruppe, die sich z. B. mit einem psychologischen 
Probleme beschiiftigt hat, ruht zwar beim Schachspiele, doch er
miidet uns auch dieses Spiel. VVenn man ganz ermiidet ist, so hat 
man auch keine Lust zu wissenschaftlicher Arbeit, z. B. nach einem 
ermiidenden Ausfluge. Mosso hat ebenfalls gezeigt, daB der in 
seinem Ergograph eingespannte Finger schlechter arbeitet, d. h. 
eine Last langsamer und weniger: schnell hebt, wenn die Versuchs
person sich vorher geistig ermiidet hat. We y g and that fiir diese 
Erscheinungen eine andere Erklarung gefunden. Er denkt, daB die 
zweite Arbeit darum bessel' als die erste geht, weil sie interessanter 
ist, wah rend die erste schon langweilig war. Die zweite Arbeit 
kann leichter, interessanter, anregender :ein als die erste. 

Es ware interessant, zu wissen, wie lange eine Zelle oder eine 
Zellgruppe des Gehirnes in einem fort tatig sein kann, und in welcher 
Zeit sie ermiidet. Ein einfacher Versuch kann hier einen Einblick 
gewahren, den ich schon in meiner Arbeit iiber die Ermiidung be
sprochen habe. 

Kollarits. 



210 Arbeit verschiedener Zellgruppen. 

Es ist bekannt, daB man sich auch ein liebes Gesicht nur 
auf kurze Zeit so vorstellen kann, daB es sozusagen als Illusion 
klar vor uns steht. Beim Wiederholen dieses Versuches bin ich zu 
folgenden Proben gelangt, die ich fiir beweisend halte, und die 
jeder in einer MuBestunde wiederholen kann. 

Nehmen Sie ein Blatt Papier und zeichnen sie einen Punkt 
darauf. Sehen Sie nun diesen Punkt an; schlieBen Sie dann die 
Augen, und versuchen Sie, sich das Bild dieses Punktes vorzustellen. 
Das gelingt bald, aber das Bild verliert sich rasch, und Sie werden 
eine gewisse Zeit brauchen, bis Sie es sich wieder vorstellen konnen. 
J e ofter Sie den Versuch wiederholen, desto schlechter gelingt er. 
Am Ende werden Sie dabei ungeduldig und setzen den Versuch nicht 
weiter fort. Die Zeit, wahrend der ich mir diesen Punkt vorstellen 
kann, ist nicht langer als 2-3 Sekunden. Nach dieser Zeit ist unsere 
Vorstellungskraft fiir diesen Punkt ermiidet. Wenn Sie bei diesem 
Versuch die Finger auf den Augap£el legen, so bemerken Sie, daB 
die Augen bei der Vorstellung des Punktes konvergieren, als ob sie 
wirklich einen Punkt anschauen wiirden. Sie diirfen aber nicht 
denken, daB diese kontinuierliche Bewegung eine Ermiidung hervor
bringt, und wir uns vielleicht deswegen den Punkt nicht vorstellen 
konnen. Sie konnen sich aber leicht von der Unrichtigkeit dieser 
Ansicht iiberzeugen: denn wenn Sie einen vor ihreAugen gehaltenen 
Finger fixieren, so konnen Sie ihn viel langer anschauen, als der 
Punkt vorgestellt werden kann. 

1m letzten Versuche ist es sehr interessant, daB auch ein wirk
licher Punkt nicht so leicht fixiert werden kann. Vieileicht aber 
nicht der Ermiidung wegen, sondern weil das Auge immer vom 
Fixispunkte abzuweichen neigt. Die peripheren Teile des Sehfeldes 
werden immer von auBeren Reizen betrofIen, die die Augen durch 
Taxisbewegungen - wenn man sie so bezeichnen darf - aus ihrer 
Stellung drehen. Die Fixation ist deswegen viel leichter, wenn 
der fixierte Punkt auf einer einfarbigen Mauer aufgezeichnet ist, 
als wenn man beim Fixieren auch andere Gegenstande bemerken 
muB. Ubertragt man diesen Versuch auf den obenbeschriebenen, 
der die Vorstellung eines Punktes zum Gegenstand hatte, so ergibt 
sich das Resultat, daB die Fixierung einer Vorstellung nicht nur 
weben der Ermiidung einer Zellgruppe des Gehirns schwierig ist, 
sondern daB dabei auch noch andere Momente mit im Spiele sind. 
1m finsteren Hintergrunde, der - wenn man so sagen darf - das 



Ermudung der Auimerksamkeit. 21I 

Sehfeld des geschlossenen Auges bildet, sind zwar keine anderen 
BiIder vorhanden, die das Auge ablenken konnten, aber die Vor
stellungen, die einander jagen, vertreiben auch die Gedanken von 
einem Punkte, da dieser die Aufmerksamkeit nieht ganz zu 
fesseln vermag. 

Wenn wir nun den ersten Versueh fortsetzen, uns aber nieht 
einen Punkt, sondern das Bild eines Striehes oder einer Zeiehnung 
vorsteIlen, so bleibt das Resultat immer das gleiehe, mit dem Unter
sehiede, daB ein Strieh oder noeh mehr eine Zeiehnung Hinger leb
haft vorgestellt werden kann als ein Punkt. Wenn wir uns dabei 
beobaehten, so bemerken wir, daB die Augen den Strieh oder die 
Zeiehnung verfolgen. Stellen wir uns das Gesieht eines Bekannten 
vor, so sehen wir zuerst jene TeiIe vor uns, die wir am meisten be
obaehten. Das sind die Augen und jene Teile des Gesiehtes, die 
urn die Augen herum liegen; dann folgen die iibrigen TeiIe, die 
Stirne, die Haare usw. Es ist wiehtig, daB dabei nicht ein Gesamt
eindruck in derselben Selmnde vor uns steht, sondern naeheinander 
immer nur ein TeiI, und zwar immer ein anderer. Die Vorstellung 
eines zusammengesetzten Bildes besteht also aus den einzelnen 
Vorstellungen seiner Teile. Deshalb gelingt das Festhalten eines 
solchen Bildes in der Vorstellung viel leichter. Vielleicht kann 
daraus gefolgert werden, daB ein kompliziertes Bild viel mehr Zellen 
in Anspruch nimmt, so daB diese sich bei der Vorstellung ab
wechseln und deshalb nicht ermiiden. 

Mosso hat beobachtet, daB die Traumbilder am Anfange des 
Schlafes, wenn wir sie noch beobachten konnen, ebenso oszillieren, 
d. h. starker und schwacher werden, und am Ende verschwinden. 
Die Naehbilder, welche das geschlossene Auge sieht, nachdem 
es ins Licht gesehen hat, oszillieren in derselben Weise. Die ans 
kalte Fenster gepreBte Stirn empfindet die Kalte auch nicht fort
wahrend gleich, sondern bald starker, bald schwacher, wodurch 
man einmal Warme, dann Kalte verspiirt. Mosso, der diese Er
scheinungen beobaehtet hat, fi.ihrt sie aIle auf Ermiidung des Zen
tralnervensystems zuriick. 

Ware es nieht moglich, daB eben diese Ermiidung der Grund 
der Unaufmerksamkeit ist, die eintritt, wenn die bestimmte Zell
gruppe ermiidet ist? Wenn sich eine gesteigerte Reizbarkeit des 
Nervensystems dazu gesellt, so ist die Gedankenflucht leicht ver
standlich, die den N ervosen fortwahrend von seinem Gegenstande 

14* 



212 Ermiidung der Aufmerksamkeit. 

abbringt. lch habe das an mir selbst empfunden, als ich mich mit 
diesem Gedankengang vor meinen Habilitationsvortrage beschaftigt 
habe. lch konnte am Abend vor diesem Vortrage das Bild des 
Punktes nur fill noch kiirzere Zeit als sonst erwecken, infolge 
einer nervosen Reizbarkeit. 

Del' Gedanke del' abwechselnd ermiidenden Zellgruppen, 
den ich Ihnen eben vorgetragen habe, ahnelt gewissermaBen del' 
Auffassung, die Fechner 1) in seiner Psychophysik ausgesprochen 
hat. Diese besteht darin, daB die Vorstellungen unter die Schwelle 
des BewuBtseins sinken, und dadurch partieller Schlaf respektive 
partielles Wachsein entsteht. Fechner spricht von einem partiellen 
Erwachen, wenn sich die Aufmerksamkeit einem anderen Gegen
stande zuwendet, und von partiellem Schlaf, wenn die Aufmerksam
keit sich von einem Gegenstande abwendet. Ein vollkommenes 
Wachen in jeder Hinsicht sei nicht recht denkbar. Ein gutes Beispiel 
dafiir ist, daB der in seinen Gedanken versunkene Mensch "nicht 
hort und nicht sieht". 

Es ist bekannt, daB die Aufmerksamkeit die Reaktionen be
schleunigt. Wird z. B. die Sensibilitat eines Patienten untersucht, 
und erfolgen dabei die Antworten langsam und unrichtig, so ersucht 
man den Patienten, aufzupassen. Nun bekommt man schnellere 
und bessere Antworten. Aber auch die Aufmerksamkeit ermiidet. 
Schon bei diesel' einfachen Untersuchung ist bald zu bemerken, 
daB die Antworten nach einiger Zeit langsamer erfolgen oder un
sichel' werden. Die Untersuchung kann nun nicht weiter fortgesetzt 
werden, wenn man sichere Resultate gewinnen will. 

Die Zeit, die zwischen dem Reiz und der Antwort verlauft, 
heiBt Reaktionszeit. Diese verkiirzt sich anfangs unter dem Ein
fluB der Ubung und wird dann infolge del' Ermiidung ·wieder langer. 
Solehe Untersuchungen konnen nur in einem Raume geschehen, 
in dem die Aufmerksamkeit des Untersuchten durch nichts ab
gelenkt wird, da sieh sonst die Reaktionszeit verlangert. Gries
bach hat die geistige Ermiidung der Sehiiler in der Schule unter
sucht und ging dabei folgendermaBen VOl': Werden verschiedene 
Stellen des Korpers mit den zwei Spitzen eines Tastzirkels gleich
zeitig beriihrt, so empfindet die Haut nicht immer zweiBeriihrungen. 
Die zwei Stellen miissen eine gewisse Entfernung voneinander 

') Fechner, Elemente der Psychophysik, 1860, II. Bd., S.450. 
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haben, urn zwei gesonderte Beriihrungsempfindungen erzeugen 
zu k6nnen. lst die Entfernung kleiner, so empfindet man nul' eine 
Beriihrung. Griesbach hat gefunden, daB die notwendige Ent
fernung, urn zwei Punkte als zwei empfinden zu k6nnen, vor den 
Schulstunden kleiner ist als nach Beendigung des Unterrichtes. 
Dieser Schwellenwert wird also bei der geistigen Ermiidung ver
gr6Bert. 

Manche Mittel haben EinfluB auf diese Reaktion. So wirken 
Kaffee 1) und Alkohol erregend. Del' Alkohol wirkt nul' voriiber
gehend. Sie wissen, daB man nach AlkoholgenuB lebhafter wird. 
Damit werden abel' die intellektuellen Assoziationen nicht be
schleunigt. 

Yom Gesichtspunkte del' geistigen Ermiidung aus diirfen wir 
nicht vergessen, daB schon die Aufmerksamkeit und noch mehr die 
geistige Arbeit mit k6rperlichen Symptomen verbunden ist. Bei 
aufmerksamer Beobachtung steht del' Atem still, und del' Herz
schlag kann beschleunigt werden. Das Denken ist mit einem be
stimmten Gesichtsausdruck verbunden2 ). Bei erregender geistiger 
Arbeit wird auch del' PuIs schneller; es entsteht ein Druckgefiihl 
im Kopfe. Unmittelbar nach del' geistigen Arbeit ist del' Appetit 
schlecht. lch habe von Kiinstlern 6fters geh6rt, daB sie nach an
strengenden Beo bach tungen, nach ihl'er Arbeit iiberhaupt nich t essen 
k6nnen. Nach Mosso erh6ht geistige Arbeit die K6rpertemperatur. 
Er hat solche Messungen an Professoren und Assistenten VOl' und 
nach Vortragen vorgenommen, die VOl' einer groBen H6rerschaft 
gehalten wurden. Dabei hat auch die Aufl'egung eine Rolle gespielt. 
Unter solchen Umstanden ist die Temperatur seines Assistenten 
im Mastdarm auf 38,7 gestiegen wobei del' Puis schlag 106 in del' 
Minute betrug. 

Der Gesichtsausdl'uck wird bei geistiger El'miidung schlaff 
und die Reizbarkeit steigt. 

Uber die chemischen Vorgange bei del' Ermiidung war uns 
lange Zeit nichts weiter als die Haufung des Sitckstoffes bekannt, 
so daB sich alle Theorien nach diesem Befunde gerichtet haben. 
Jetzt wissen wir auBerdem, daB auch eine Vergiftung dabei mit-

') Kraepelin, Psychologische Arbeiten 1896 . 
• ) Sante de Sanctis, Die Mimik des Denkens. Deutsche Uber

setzung von Bresler. Halle 1906. 
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wirkt. Der Organismus erzeugt Toxine. Weichardt 1) hat diese 
Toxine zu Versuchszwecken erzeugen konnen. Er hat den Muskel
saft der nach Ubermiidung im soporosen Zustande zugrunde
gegangenen Meerschweinchen ausgepreBt und anderen Tieren ein
geimpft. Diese zeigten danach Zeichen von Ermiidung, deren Starke 
mit der Menge des injizierten Toxins im Verhaltnisse verschieden
gradig war und in direktem Verhaltnis zur Menge des injizierten 
Toxins stand. Weichhardt hat dann diesen Stoff gereinigt, um 
festzustellen, welcher Teil des MuskelpreBsaftes die Ermiidung 
erzeugt. Zu diesem Zwecke hat er den Saft dialysiert und gefunden, 
daB auch der im Dialysator zuriickgebliebene Teil dieselbe Wirkung 
ausiibt, daB also die Ermiidung ohne die dialysierbaren Stoffwechsel
produkte (Milchsaure, Kreatin, Kreatinin usw.) erzeugt werden 
kann. Dann hat er die indifferenten Muskeleiweil3e ausgeschieden; 
del.' Rest konnte getrocknet in zugeschmolzenen Glasrohrchen 
aufgehoben werden. 

Weichhard that dieses Praparat Tieren injiziert und ge
funden, daB das Blutserum dieser Tiere spezifische Antikorper 
enthielt, mit deren Hilfe kleine Tiere vor der Wirkung des Er
miidungstoxins geschiitzt werden konnten und sogar gegen die 
natiirliche Ermiidung bis zu einem gewissen Grade immun wurden. 

Da aber auf dies em Wege nur wenig Toxin gewonnen werden 
kann, hat Weichhardt versucht, daB Toxin auBerhalb des Tier
korpers zu erzeugen. Das ist ihm gelungen, da er auch vom Muskel
preBsaft der nicht ermiideten Tiere und aus EiweiB durch Re
duktion solche Substanzen herge&tellt hat, die ebenso wirkten wie 
-die Toxine selbst, sich gegen Antikorper ebenso verhielten und 
sogar weniger labil waren. Weichhardt nennt diese vom EiweiB 
abgespaltenen Produkte Kenotoxine. Sie spielen wahrscheinlich 
auch bei der physiologischen Ermiidung eine Rolle. Die Einimpfung 
des Kenotoxines kann tOdlich wirken. Die Symptome sind dieselben 
wie bei der Ermiidung: Schlafrigkeit, Temperaturerniedrigung 
und Verlangsamung, dann Stillstand der Atmung und am Ende 
Herzlahmung. Die Tiere konnen auch gegen diese Kenotoxine 
immunisiert werden, wozu Stoffe dienen, die alsoAntikenotoxinesind. 

Ich muB Sie hier nur noch mit den Versuchen Weichhardts 
bekannt machen, die sich auf den Menschen beziehen. 

1) Weichardt, a. a. O. S.9. 
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In dies en Versuchen haben trainierte Versuchspersonen am 
V ortage des Versuchs eine gewisse Menge Antikorper bekommen. 
Der Erfolg war, daB sie am folgenden Tage weniger ermiideten als 
zuvor. 

Die Wirkung des Antikenotoxins gegen die Ermiidung hat 
Lorenz an Schulkindern untersucht. 

Die SchUler muBten in der Friihe und zu Mittag nach £iinf
stiindigem Unterricht mathematische Aufgaben losen. Die Schnellig
keit der Arbeit, die Zahl der Fehler und del' Verbesserungen, die 
die SchUler selbst gemacht hatten, wurde beidemal notiert. Die 
Arbeiten waren jedesmal nach dem Unterricht schlech tel' als vor ihm. 

Nun wurde nach dem Unterricht mit einem Handspray I % 
Antikenotoxin im Schulzimmer verstaubt. Der Erfolg davon war, 
daB die Rechnungen um 50 % schneller beendet wurden, und die 
Zahl der Fehler sogar noch kleiner als vor dem Unterricht war. 

Die Ausdrucke Ermudung und Erschopfung werden meist im 
selben Sinne gebraucht; sie bedeuten abel' eigentlich nicht ganz das
selbe. Ermudung bedeutet daB Stadium, in dem die Giftstoffe 
angesammelt sind, Erschopfung das zweite, wenn schon ein Mangel 
an Ersatzmaterial auftritt. Dazu ist selten Gelegenheit, vielleicht 
am ehesten, wenn die Ernahrung des Korpers stark leidet, und dann 
noch Ermudung hinzukommt. 

Wir haben jetzt besprochen, wie die korperliche und geistige 
Ermudung ensteht. Diese Erorterungen waren notwendig, da wir 
ja doch die Uberanstrengung des Nervensystems verhuten wollen, 
durch eine hygienische MaBregel, die sich gegen die Entstehung del' 
Nervositat richtet. 

Daraus, daB die korperliche Arbeit durch die Ermudung auch 
Stickstoff im Korper anhauft, und dadurch Schlaf bringt, folgt, 
daB eine gewisse Ermudung fiir den Schlaf giinstig ist. Wenn man 
den ganzen Tag hindurch gesessen ist, so ist del' Schlaf schlechter. 
Deswegen ist es gut, dem schlecht schlafenden Nervosen ein bischen 
ermudende Bewegung anzuraten. Ein Ubertreiben diesel' Bewegun6 
ist aber nicht niitzlich, da Uberanstrengung Erhohung der Tem
peratur (Turnfieber), Herzklopfen, Reizbarkeit und sogar Schlaf
losigkeit zur Folge haben kann. 

Die hygienische Einteilung der geistigen Arbeit ist fiir aIle 
geistigen Arbeiter auBerst wichtig. 'Vir mussen unser Nerven
system £iir die geistige Arbeit gut imstande halten. 
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Die wichtigsten Fragen bei del' Hygiene del' geistigen Arbeit 
sind die Frage del' Arbeitszeiten, del' Ruhe, des Schlafes und del' 
Zerstreuungen. Die richtige Ordnung aIler diesel' Dinge ist fur den 
geistig Arbeitenden ein Schutz gegen die N ervositat. 

Beginnen ,vir mit del' Frage des Alters. Ich habe schon gesagt, 
daB del' Unterricht nicht VOl' dem sechsten Jahre beginnen solI. 
Auch die Schulfrage von den Elementarklassen bis zur Hochschule 
ist geniigend eingehend besprochen worden, und ich habe jene Um
stande hervorgehoben, die zur Hygiene des Nervensystems und 
auch zu unserem jetzigen Thema, zur Hygiene del' geistigenArbeit, 
gehoren. AIle Fahigkeiten, also auch die geistigen, wachsen bis zu 
einem gewissen Alter; sie bleiben dann eine Zeitlang auf derselben 
Hohe, um imhohenAlterwieder nachzulassen. Del' geistigArbeitende 
hat also in dies em Alter darauf Riicksicht zu nehmen. 

Del' Zusammenhang des Alters mit den Fahigkeiten des Geistes 
ist bekannt. Ostwald hat aus seinem Studium des Lebens groBer 
Manner das Ergebnis gewonnen, daB die besten Arbeiten im Alter 
von 20-30 Jahren erzeugt werden, die spateren guten Werke oft 
die Folgen SChOll in diesen Jahren fertiger odeI' halbfertiger Kon
zeptionen sind. Dieses Gesetz zeigt sich am reinsten in del' schonen 
Literatur. Viele Schriftsteller wurden pli:itzlich durch einen groBen 
Erfolg bekannt und sind nach einigen guten Arbeiten wieder lmter
getaucht. Die Arbeiten ihrer spateren Jahre erreichen selten den 
Wert del' jugendlichen vVerke. Ostwald beruft sich darauf, daB 
Goethe den 'Verther im Alter von 24, Schiller die Rauber im 
Alter von 22 Jahren geschrieben hat. Tigerstedt hat dieselbe 
Regel bei vielen jungen ManneI'll bestatigt gefunden. Newton 
war mit del' Gravitationslehre und mit seinen Untersuchungen 
iiber das Lieht mit 25 J ahren fertig. Es gibt abel' Ausnahmen von 
dies em Gesetze. Viele groBe Manner haben bis zu ihrem hohen 
Alter mit Erfolg gearbeitet, und wenn auch ihre spateren Geistes
produkte sich mit den friiheren nicht messen konnten, so sind sie 
noch immer mehr wert gewesen als die Arbeiten zwar jiingerer, 
abel' mindel' bedeutender Menschen. 

Obwohl hohes Alter die geistige Fahigkeit einschrankt, ist 
es fur den geistigen Arbeiter doch nicht zweckmaBig, in diesem 
Alter untatig zu sein. WeI' sein ganzes Leben lang tatig war, dem 
ist das sogenannte dolce farniente gar nicht angenehm. Die Manner, 
die sich im ganzen Leben mit Wissenschaft befaBt haben, konnen 
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ihre Beobachtungen ordnen und bearbeiten und haben damit 
eine schone Beschaftigung. Die Ruhe des Alters bekommt denen 
am besten, deren Beschaftigung keinen GenuB in sich barg. Aber 
auch sie sollen nicht untatig sein. Ostwald empfiehlt einen Wechsel 
des Arbeitsgebietes im hoheren Alter und beruft sieh dafiir auf 
Liebig und Helmholtz. .Jener iibertrug seine chemischen Ar
beiten auf die Pflanzen- und Tierwelt; Helmholtz vertauschte die 
Physiologie mit der Physik. 

Schon aus diesem einen Grunde, aber auch sonst ist es emp
fehlenswert, daB der geistig Arbeitende nicht zu einseitig 
bleibe. 

Die Altersgrenze gewisser Beschaftigungen hangt mit dieser 
Frage zusammen. Ihre Festsetzung liegt nicht nur im Interesse des 
Staates, sondern auch derer, die eine solche Verfiigung trifl't. 

Korperliche Gesundheit ist zu guter geistiger Arbeit not
wendig. J eder hat gewiB Gelegenheit gehabt zu erfahren, wie schwer 
einem geistige Arbeit fallt, wenn man sich sonst krank fiihlt. Der 
kranke Mensch ist an und fiir sich ermiidet. Ich habe Ihnen schon 
auseinandergesetzt, daB die Ermiidung zuerst eine Vergiftung ist, 
der dann bei ungeniigendem Ersatzmaterial die Erschopfung folgt. 
Nun ist aber die Ernahrung des Korpers und natiirlich auch des 
Nervensystems bei vielen Krankheiten gestort, wodurch es eben 
hier an Ersatzmaterial fehlt. Danach ist es verstandlich, daB einem 
die geistige Arbeit unter solchen Umstanden schwer falIt. Hinzu 
kommt noch die psychische Unruhe, die die Gedanken vom Gegen
stande der Arbeit ablenken. 

Ratschlage iiber die Lebensweise werden die geistigen Arbeiter 
kaum verlangen. Sie haben meist selbst erfahren, was ihnen niitz
lich und schadlich ist. Das alte Sprichwort, daB das Studium bei 
vollem Magen schwer fallt, braucht nicht besonders erortert .:w 
werden. DaB aber auch eine mangelhafte Ernahrung nicht 
fordernd wirkt, ist begreiflich. Es ist ein wunderbares Beispiel 
der Pedanterie, wenn ein sonst gutes Buch einen speziellen Speise
zettel fiir geistige Arbeiter vorschreibt. Es ist dariiber nicht mehr 
zu sagen, als die Hygiene del' Ernahrung sonst lehrt. 

Di.e Zeiteinteilung der Mahlzeiten ist bei uns nicht besonders 
giinstig. Die Hauptmahlzeit am Mittag, die nachher Ruhe fordert 
und den Arbeitstag halbiert, ist nicht praktisch. Es ist besser, die 
Hauptmahlzeit auf den Abend zu verlegen. Der Tag wird dann 
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nicht in zwei Teile gespalten und wir gewinnen einen besseren 
Nachmittag. 

lch habe bei der Besprechung der Ermiidung den EinfluB des 
Kaffees und der geistigen Getranke erwahnt. Del' geistige Arbeiter 
soll den AlkoholgenuB auf ein Minimum beschranken. Die kleine 
Menge, die den Menschen noch nicht einmalleicht schlafrig macht, 
ist fUr die geistige Arbeit schon schadlich. Es wird oft wiederholt, 
daB manche ihre Phantasie mit alkoholischen Getranken erregen. 
Man hort dies meist von Poeten, weniger von Schriftstellern. 
Manche von ihnen haben behauptet, daB sie ohne diese Hilfe nicht 
arbeiten konnten. Es ist nicht zu leugnen, daB der Alkohol die 
Phantasie anregt; aber an dieser Phantasie ist del' alkoholische 
Ursprung erkennbar. Wer ohne ihn keine Phantasie besitzt, sollte 
vom Pegasus herabsteigen. 

Von den anderen Reizmitteln wirken Kaffee und Tee er
munternd. Es ist im allgemeinen nicht zweckmaBig, diese Mittel 
in solchen Mengen zu gebrauchen, daB die zum Schlafen notige 
Zeit kiinstlich zu sehr verkiirzt wird. Es kann abel' gar keine Ein
wendung dagegen erhoben werden, daB man sich ihrer ausnahms
weise bedient, um einmal damit. die abendliche Arbeitszeit zu ver
langern. Nach den Ferien fallt z. B. die erste Nachtarbeit schwer. 
Halt man sich einige Tage hindurch z. B. mit Kaffee auf einige 
Stunden wach, so gelingt es in den folgenden Tagen wieder, auch 
ohne Kaffee wach zu bleiben. 

Es wird viel dariiber gesprochen, ob man abends oder morgens 
geistig arbeiten soIl. 

Wenn jemand sich an eine oder die andere Methode gewohnt 
hat und sich dabei wohl fUhlt, so hat es keinen Zweck, daran etwas 
andern zu wollen. Es ist ein alter Volksglaube, daB der Schlaf vor 
Mitternacht mehr wert sei als der Morgenschlaf. Praktisch ist das 
gewiB nicht richtig, da sehr viele, sagar die meisten geistigen Ar
beiter monatelang oder jahrelang abends arbeiten und ohne 
Schaden den versaumten Schlaf in der Friihe nachholen. Die Stille 
der Nacht wirkt auf die geistige Arbeit fordernd. 

Manche werden bei einer interessanten Arbeit abends so wach, 
daB sie nicht einschlafen konnen. Wer diesen Dbelstand bei sich 
merkt, soIl abends nicht arbeiten. lch bin ofters solchen Studenten 
begegnet, die tiber Schlaflosigkeit klagten, deren Grund die abend
liche geistige Arbeit war. Das Dbel war sofort behoben, als sie nach 
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meinem Rat zeitig zur Ruhe gingen und friih morgens arbeiteten. 
Wer von der Tagesarbeit ermiidet ist, solI auch lieber am Morgen 
geistig tatig sein. 

Die Einteilung der Arbeit und der Erholung ist eine wiohtige 
Frage. Die Erholung tritt tagsiiber ofters in kleinen Ruhepausen 
'ein, dann beim taglichen Schlafe, in wochentlichen Zwischenraumen 
und in den alljahrlichen Ferien. 

lch habe schon erwahnt, daB man nicht stundenlang mit 
gespannter Aufmerksamkeit ohne Unterbrechung arbeiten kann. 
Sehr wenige haben den ganzen Tag fiir wirklich geistige Arbeit 
frei. Der Arzt, der von einem Kranken zum anderen geht, muB nicht 
fortwahrend angestrengt nachdenken, obwohl er auf dem Wege 
zwischen den zwei Kranken keineswegs frei von Gedanken ist. 
loh habe gesagt, daB ein Wechsel des Gegenstandes die Arbeit 
erleiohtert. Der Arzt findet Abwechslung in seiner Arbeit am 
Krankenbette und im Laboratorium. Nicht jede Krankenunter
suohung verlangt eine so angespannte Aufmerksamkeit wie ein 
wlssenschaftliches Problem. Bei der Laboratoriumsarbeit gibt es 
teehnische Zusammenstellungen, die, taglich wiederholt, geistig 
nieht ermiidend sind. Aueh andere geistige Arbeiten verlangen keine 
fortdauernde anstrengende Geistesarbeit. Fiir oft sich wiederholende 
Falle handelu wir nach gewissen fertigen Schemata, soviel wir auch 
gegen sehematisehe Behandlung sprechen. Kiinstlerisehe Arbeit 
ebenso wie die Lasung eines wissenschaftlichen Problems fordern die 
meiste andauernde Aufmerksamkeit. In den Stunden der Begeiste
rung ist jede Unterbrechung unmoglich. 

Es ist niitzlich, die geistige Arbeit in Zeitraumen von 1 bis 
2 Stunden zu unterbrechen. Viele sind gezwungen, auch in kiirzeren 
Intervallen Pausen einzuschieben. leh habe erwahnt, daB 
Studenten ofters dariiber klagen, daB sie ihre Aufmerksamkeit 
uberhaupt nicht konzentrieren konnen. leh habe in solchen Fallen 
.ofters geraten, nur eine halbe Stunde aufmerksam zu lernen und 
,dann eine langere Pause zu machen, urn dann beim Gelingen des 
Versuehes die Zeit des Lernens langsam zu verlangern und die 
Pausen zu verkiirzen. Manchmal hat diese Methode Erfolg gehabt. 

Viele konnen sitzend, andere stehend oder auf- und abgehend 
~m besten naehdenken. 

Am schwersten ist es, sich mit einem ganz neuen Gegenstande 
zu beschaftigen. Man steht dem neuen Gedankenkreise manehmal 
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fOrmlieh feindlieh gegeniiber, bis man die Arbeit in den Haupt
ziigen vor sieh sieht. 

Es ist wiehtig, daB jede Arbeit systematiseh angefaBt wird, 
und deshalb ist es gut, ein Programm zu bestimmen. Bevor man 
sieh einer Arbeit widmet, bestehe sie im einfaehen Erlernen eines 
Gegenstandes oder in der Erforsehung einer Frage, ist es gut, einen 
Termin fiir die Beendigung zu bestimmen. Danaeh kann dann die 
Menge der Tagesarbeit bemessen werden, die taglieh piinktlieh ein
gehalten werden muB. Wenn das aueh fast nie gelingt, kommt man 
dabei doeh weiter als ohne diese MaBregel. 

Die tagIiehe Arbeitszeit soll nieht fortwahrend geweehselt 
werden. Es solI im voraus bestimmt sein, daB wir taglieh zu der
selben Zeit eine bestimmte Anzahl Stunden arbeiten werden. 
Die Arbeit muB damit eine solehe Gewohnheit werden, daB ,vir ihr 
uns taglieh sozusagen ohne besonderen BesehluB, eben aus reiner 
Gewohnheit widmen miissen. Urn keine Zeit zu verlieren, muB 
meht nur die Zeit del' Arbeit, sondern aueh ihr Gegenstand am Tage 
vorher bestimmt sein. Sonst wird Arbeitszeit dafiir in Ansprueh 
genommen. Aueh die Utensilien zur Arbeit z. B. Biieher und In
strumente sollen vorher bereit sein, sonst bemerkt man auf einmal, 
daB die Arbeitszeit mit Vorbereitungen verflossen ist. 

Da die Arbeit um so bessel' geht, je hoher das Ziel ist, das man 
damit erreiehen .kann, ist es ratsam, sich den lustbetonten Zweck 
of tel'S ins BewuBtsein zu rufen. Das Ziel solI immer hochgesteckl 
werden. WeI' dann ein solches Ziel nicht erreicht, kommt docb 
immer wei tel' als der, del' iiberhaupt kein Ziel VOl' sich ge
sehen hat. 

Manner mit aufrichtigem Streben geben oft an, daB die all
tagliche pflichtgemaBe Arbeit ihre ganze Zeit in Anspruch nimmt 
so daB sie HiI' edlere Arbeit, die sie gerne verrichten moehten 
keine Zeit iibrig haben. In vielen solehen Fallen steckt del' FehleJ 
in dem Mangel an System im Streben. Wie wenig Zeit man aucl 
fiir edlere Arbeit eriibrigen kann. der Erfolg kann nicht ausbleiben 
wenn man diese Zeit taglich systematisch ausniitzt. Hat man nacl 
allerlei gewohnlicher Tagesarbeit jeden Tag nul' eine einzige freil 
Stunde fUr hohere Zweeke, so sind das noch immer 365 Stunden in 
Jahre. In dieser Zeit kann man fast so vielleisten wie ein anderer 
der taglich 8 Stunden arbeitet, in 45 Tage leisten kann. Hat mal 
nur 2 Stunden zu dieser Arbeit, so entspricht dieser Zeitraum in 
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Jahre 90 Tagen mit aehtstlindiger Arbeit. Damit kann schon 
€twas geleistet werden. 

Viele Nervose verlieren viel dadureh von ihrer Arbeitsfahig
keit, daB sie nieht bei einer Frage bleiben konnen. Sie fangen eine 
Saehe an, abel' lassen die angefangene Arbeit wieder stehen, wenn 
etwas anderes ihre Aufmerksamkeit auf sieh zieht, und wenden 
sieh einem neuen Plane zu. Das ist abel' die Folge ihrer gesteigerten 
Reizbarkeit. Auf diese Weise wird wedel' die eine noeh die 
andere Arbeit beendet. 

Da jeder geistige Arbeiter aueh etwas produzieren will, muB 
€r alles von sieh fernhalten, was storend wikren konnte. 

Die Konzentration des geistigen Arbeiters bedingt einen Ver
zieht auf Zerstreuungen. Die Zerstreuung i t gewiB notwendig und 
angenehm, sie soIl abel' den Gedankengang nicht auf langere Zeit 
unterbrechen konnen. Die Zerstreuung nach del' geistigen Arbeit 
ist eine Erholung, Viele Zerstreuungen bedingen abel' auch ge
wissermaBen Arbeit, denn die Zerstreuung ist keine vollkommene 
Ruhe. 

Es ist nicht moglich, jedem zu liberlassen, sich so zu zerstreuen, 
wie es ihm gut diinkt. Die nervosen geistigen Arbeiter ii.bertreiben 
meist die Arbeit ebenso wie die Zerstreuungen. 

'Verden groBten Teil des Tages in geschlossenen Raumen 
arbeitet, solI seine Erholung und Zerstreuung mit Bewegungen, 
wenn moglich in frischer Luft, verbinden. Spaziergange, Sporte. 
Schlittschuhlaufen, Radfahren, Schwimmen, Rudel'll, Spiele, Lawn
Tennis sind dazu sehr geeignet. Turnlibungen in geschlossenen 
Raumen sind weniger wert, das systematische Heben von Ge
wichten ist auBerst langweilig. 

Die Zerstreuung soIl nicht allein aufgesucht werden. Es gibt 
deprimierte Charaktere, die gar keine Freunde finden konnen. 
Ich erinnere mich eines temperamentlosen Frauleins im Alter von 
35 J ahren, die von ihren Brlidern und Schwestern zurlickgezogen 
lebte und gar keine Freundin hatte. Sie arbeitete yom frlihen 
Morgen bis spat abends als Schneiderin und sprach jahrelang 
mit niemandem ein iiberfliissiges Wort. 1hre Nervositat steigerte 
sich von Tag zu Tag, sie vertrauerte ihre Tage in verbitterter Stim
mung. Es war ein Circulus vitiosus. Die Neurasthenie hatte in ihr 
den verschlossenen Charakter erzeugt, und die Verschlossenheit 
€rhohte ihre Nervositat. Sie klagte viel dariiber, das Alleinsein 
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nicht aushalten zu konnen, ohne daB sie etwa.s daran andern konnte. 
Ich habe ahnIich gestimmten jungen Leuten ofters geraten, in GeseIl
schaft von Freunden spazieren zu gehen. Sie hatten aber keine 
Freunde. 

Theater und Kunst sind wichtige geistige Zerstreuungen und 
Erholungen, die man in manchen Fallen von Nervositaten als 
therapeutische Mittel gut anwenden kann. Sie sind besonders dort 
angezeigt, wo einseitige Beschaftigung den Geist ohne wirkliche 
Nahrung laBt. Die Vergniigungen und die Lektiire, die auBerhalb 
des Kreises der tagIichen Beschaftigung stehen, erfreuen den Geist 
durch die Anderung des Gedankenkreises. 

Die Unterhaltungen in mit Rauch gefiillten offentlichenRaumen 
sind natiirlich schlechte Erholungen fiir geistige Arbeiter und fiir 
Nervose iiberhaupt. DaB erregende Spiele nichts taugen, braucht 
gar nicht erst gesagt zu werden. 

Es ist kaum moglich, eine bestimmte fUr die geistige Arbeit 
zuIassige Stundenzahl anzugeben. Die Menschen sind in dieser 
Beziehung sehr verschieden. Manche arbeiten viel und rasch, 
andere langsam und wenig. Darwin konnte angeblich taglich nicht 
mehr als 3 Stunden geistig arbeiten. Wir diirfen aber nicht ver
gessen, daB er sich gewiB auch in den Ruhestunden intensiv mit 
seinen wissenschaftlichen Problemen beschaftigt hat, und daB diese 
3 Stunden also gewiB nicht alles waren. Andere konnen 6 bis 12 
Stunden und auch viel mehr arbeiten. 

Diese Frage hangt mit der fiir den Schlaf benotigten Zeit 
zusammen. Die notwendige Zeit des Schlafes kann nicht der 
Bestimmung der Neurastheniker iiberlassen werden, da sich bei 
ihnen durch eifrige Arbeit eine Schlaflosigkeit entwickeln kann. 
Da es in unserem Interesse liegt, unsere Arbeitsfahigkeit moglichst 
groB zu erhalten, miissen wir uns nicht gleich niederlegen, sobald 
sich die erste Schlafrigkeit einstellt. Wir konnen uns ,auf ein 
geringeres Schlafbediirfnis trainieren. Sic haben gewiB selbst 
erfahren, daB man sich an eine bestimmte Zeit fiir das Aufstehen 
und das Zubettgehen gewohnen kann. 

Die Stundenzahl, die zum Schlafe unbedingt notwendig ist, 
ist verschieden. Ich kenne nicht wenig temperamentvolle Manner, 
die nie mehr als 6 Stunden schlafen, sich dabei wohl fiihlen und 
sehr viel arbeiten. Wer nach langerem Versuche erprobt hat, 
daB diese Zeit fUr seinen Schlaf geniigt und unschadlich ist, kann 
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es dabei bleiben lassen. Mehr als 8 Stunden braucht ein erwachsener 
Mann nicht zu schlafen, und das ist im allgemeinen auch schon 
mehr als notwendig. In jungen J ahren braucht man wohl mehr. 
1m Alter von 6-16 Jahren sollen 10, zwischen 2-6 Jahren 14, 
unter dem zweiten Jahre 18 Stunden notwendig sein. 

Vom Schlafe solI womoglich aUe Storung ferngehalten werden. 
Es ist mehr der Sicherheit des Einschlafens wegen als zur Rebung der 
Arbeitsfahigkeit ratsam, sich taglich womoglich zur selben Zeit 
niederzulegen und zur selben Zeit aufzustehen. 

Ein nicht unwesentlicher Punkt ist ein hygienisches Schlaf
zimmer. Die Luftung des Zimmers vor dem Schlafe ist sehr 
gesund. Uber diese Faktoren haben Sie im Rygieneunterricht 
das N otwendige gehort. 

AuBer den Erholungsstunden, die man in der Nachtruhe. und 
auch tagsuber genieBt, sind auch langere Erholungszeiten in 
groBeren Zwischenraumen notwendig. Dazu dient die altbewahrte 
Gewohnheit des wochentlichen Ruhetages. Alle die, welche eine 
langweilige unlustbetonte Arbeit haben, brauchen diesen Ruhetag. 
Fur den, des sen Arbeit lustbetont 1st, ist or nicht notwendig. 
So habe icb. an mir und an anderen gesehen, daB die Inanspruch
nahme eines solchen Ruhetages nach Hingeren Arbeiten auto
matisch geregelt wird und der Sonntag sehon dadurch erquickt, 
daB man die Alltagsarbeit des Dienstes mit einer echten genuB
vollen Sonntagsarbeit vertauschen kann. 

Die Frage der Ferien ist reeht wichtig. Es gibt ausnahms
weise solche ausgezeichneten Manner, die mehrere Jahre hindurch 
ohne langere Fericn arbeiten konnen. Wir konnen ein solches 
Vorgehen im allgemeinen nicht anraten. Ich denke, daB man 
durchschnittlich 4-5 Woehen des <T ahres in Ruhe, fern von den 
alltagliehen Sorgen des Berufes zubringen soIl. leh habe wenigstens 
an mil' und an mehreren Kollegen erfahren, daB 2 W oehen nicht 
genugen. In solchen Fallen zeigte sieh die Nervositat schon im 
J anuar odeI' Februar. Eine noeh langere Ferienpause ist nach 
meinen Erfahrungen unnotig. 

Es ist zu einer Gewohnheit geworden, die Ferien im Sommer 
zu genieBen. Das ist auch richtig, da del' Stadter auf diese Weise 
die Zeit auf dem Lande in frischer Luft zubringen kann. 

Die geistigen Arbeiter verbringen die Zeit ihrer Ferien in 
verschiedener Weise, die Nervosen nicht selten unzweckmaBig 
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da sie wedel' in del' Winterarbeit noch in den Sommerferien Ruhe 
finden. Sie gehen ohne Rast von einem Orte zum andern, steigen 
auf die Berge und wandern durch die Museen, urn ermudeter 
nach Hause zu kommen, als sie fortgegangen sind. 

Es ist naturlich, daB die Stadter im Sommer das Land auf
suchen. Es ware auch sonst nicht vorteilliaft, die Ferien dort 
zuzubringen, wo man gewohnlich tatig ist. A.rzte, Ad vokaten, 
Kaufleute werden, wenn sie am selben Ort bleiben, kaum in Ruhe 
gelassen und kommen von ihren Sorgen nicht los, was doch eine 
Conditio sine qua non del' Erholung ist. 

Man kann die Ferien zu geistigen Geniissen benutzen, doch 
habe ich gefunden, daB man doch wenigstens einen Teil davon 
ganz del' Erholung widmen solI. Angenehme leichte Lekture 
stort das dolce far niente nicht. 

Viele widmen sich dabei verschiedenen Sportarten. Manche 
junge Manner treffen am ersten Tag ihrer Ferien in den Bergen 
ein und meinen, in diesem Jahre bestimmte Spitzen besteigen 
zu mussen, wobei sie fur das nachste J ahr die benachbarten aus
suchen. Sie schlafen dabei jeden Tag wo andel'S. Andere setzen 
sich aufs Fahrrad und nehmen lange Zeit keine anderen Ein
drucke auf als die del' lichten Bander, die die LandstraBen bilden. 
Wer von solchen Ferien heimkehrt, ist korperlich so ermudet, 
daB er zu Hause einige Tage ausruhen muB. Wer damit zufrieden 
1st, dem kann man niehts einwenden, besonders wenn er auch Zeit 
hat, sieh in seim Beschaftigung z. B. in irgendeinemAmte auszuruhen. 

Solches Ferienleben ist nieht anzuraten, abel' es ist fur einen 
Teil diesel' Zeit sehr gut. FuBwanderungen und Bergtouren sind 
fUr junge Leute sehr empfehlenswert. 

Nicht nur die geistige und korperliche Arbeit aueh die kleinen 
Argernisse verlangen die Ferien. Die Hausfrau ermudet wedel' 
geistig noeh korperlich in del' taglichen hauslichen Arbeit und 
wiinscht doeh oft wenigstens fUr eine Zeit davon frei zu sein. lch 
habe manchmal gesehen, daB die Familie mit ihrem ganzen Haus
~alt aufs Land gezogen ist, wo die nervose Hausfrau mehr unter 
schleehten Verhaltnissen zu tun hatte als zu Hause. Sie ist im 
Herbste froh, wieder naeh Hause kommen zu konnen und kehrt 
muder und nervoser zuruek, als sie fortgegangen war. 

ZUlli Aufenthalt auBerhalb del' Stadt werden versehiedene 
Platze gewahlt: Dorfer, FluB, Teich- und Meeresufer, Gebirge. 
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Ein einfaches Dorf, irgendeine Sommerfrische kann voll
kommen genugen, wenn es den hygienischen Forderungen ent
spricht. Besser ist ein FluB oder Seeufer, da dort Gelegenheit 
zum Schwimmen und zu einfachen erfrischenden hydrothera
peutischen Prozeduren geboten ist und auBerdem del' Ruder
sport zu den gesundesten Sportarten gehort. Fur Kinder sind 
·diese Platze besonders geeignet, nur mussen sie von Ubertrei
bungen zuruckgehalten werden. Fur die Beantwortung del' Frage, 
Db warmere oder kaltere Platze giinstiger sind, kann keine all
gemein gultige Regel aufgestellt werden. Nervose ertragen Warme 
-ebenso schlecht wie Kalte. Fur Kinder taugt meistens eher die 
Warme; es gibt aber meist nervose Kinder, die schon in diesem 
Alter die Warme fiil'chten. El'wachsene sollen je nach ihrem 
Wunsche verfahl'en. lch habe gesehen, daB ein Arzt, der die 
Warme nicht leiden komlte, jeden davon zuruckzuhalten suchte. 

Die Fel'ien konnen auch am Meel'esstrand nutzlich vel'bracht 
werden. vVil' mussen abel' nicht vergessen - viele Arzte wissen 
das nicht - daB der Aufenthalt an del' See auf Nervose oft er
regend wirkt. Die scharfen Wellenschlage sind nichts fUr sie. 
Viele werden schlaflos oder bekommon Kopfschmerzen, und ihre 
Nervositat steigert sich. Viel besser ist das Mittelmeer, die Bader 
am Adriatischen Meere, Cirkvenica, Abbazia, Grado, Lido, Rimini. 
In dem ersten ist das Bad einem Bade in irgendeinem See zu ver
gleichen, da es keinen Wellenschlag gibt; in den letzten ist Wollen
schlag vorhanden, del' abel' so gering ist, daB er auch Nervosen 
nicht schadlich sein kann. AIle diese Bader sind fur Nervose 
geeignet, die die Warme lieben. Daraus folgt abel' keinesfalls, 
daB nicht auch ein Nordseebad fur Nervose geeignet sein kann. 
Meistens ist os das nicht. Man solI sie also nicht hinschicken, 
doch wenn jemand es erprobt und gut fUr sich gefunden hat, 
dann brauchen wir ibn nicht zurUckzuhalten. 

Ein Aufenthalt im Gebirge ist sehr erfrischend. Fur Nervose 
sind die subalpinen Hohen und die Hohen um ca. lOOO m herum 
·die besten. So sind die Kurorte in del' Hohen Tatra ausgezeichnet. 
Viele fUhlen sich auch in viel hoheren Orten wohl, und sie sollen 
nach ihrer ErfahrUllg handem. Die hoheren Kurorte tun vielen 
Nervosen nicht gut. MuB ein Patient von einem schlecht ge
wahlten Kurorte nachtraglich wieder fort, so hat er kostbare 
Zeit verloren. 

KolJarits. 15 
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Beim Aufenthalt im Hochgebirge soIl die Bergkrankheit nicht. 
vergessen werden. Man gelangt von manchen unserer tief gelegenen 
groBen Stadte in kurzer Zeit in die Hohe von 2000 m. Wenn 
man sich binnen 24 Stunden einem so groBen Wechsel des Luft
drucks und der Temperatur aussetzt, so ist man dieser Krankheit. 
besonders ausgesctzt. Der Appetit vergeht, es entsteht Schwindel, 
Brechreiz, Erbrechen. Manche bekommen auch Herzklopfen, 
Atemnot, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Erregung oder fiihlen 
Niedergeschlagenheit je nach ihrem Temperamente. Je schneller 
man sich den groBen Unterschieden des Luftdruckes aussetzt, 
desto unangenehmer ist die Wirkung. 

Es ist zweckmaBig, wenigstens einen Tag in mittlerer Hohe
zu bleiben, bevor man einen so hochgelegenen Ort aufsucht, urn 
sich keinem zu plotzIichen Ubergang auszusetzen. 

Hat jemand einen Teil seiner Ferien in dieser Weise zu
gebracht, so kann er auch einen Teil davon geistigen Geniissen 
widmen. Asthetische Geniisse sind dazu besonders geeignet, da. 
sie erfrischend auf den Geist wirken. Wandert man wahrend 
2 Wochen taglich etwas, ohne sich zu ermiiden, durch Museen und 
zwischen Kunstschatzen umher, so ist man fiir lange Zeit mit 
lustbetonten Erinnerungen erfiillt. Das taugt hauptsachlich fiir 
ausgeruhte, nicht erregte Nervose oder fUr solche, die in ihrer 
Tagesarbeit ermiidet sind. Erregte Nervose werden bei anstrengen
den Rei.3en und durch Museenbesuch in Museen oft noch erregter. 

Fassen wir nun die Ergebnisse des heutigen Vortrages zu
sammen. 

Wir haben die Arbeit und die Arbeitslosigkeit einander gegen
iiber gestellt und den Nutzen der ersteren und den Schaden del' 
zweiten erortert. 

Dann habe ich iiber Ermiidung gesprochen und den Zu
sammenhang der korperlichen und geistigen Ermiidung dargestellt, 
in dem nach korperlicher Arbeit die geistige und nach geistiger 
Arbeit di.e korperliche leidet. 

Wir haben uns auch mit der Ermiidbarkeit des N ervensystems. 
befaBt und sind zu dem Schlusse gekommen, daB wohl die peri
pheren Organe, die Muskeln und die aufnehmenden Endorgane· 
ermiiden, praktisch aber weder der Reflexbogen noch das zweite
motorische Neuron ermiiden. Wir konnten nicht sicher feststellen,. 
ob das erste motorische Neuron ermiidbar ist, da die Experimente 
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die darauf hinzuweisen scheinen, die Ermiidung der Aufmerk
samkeit nicht ausschIieBen lassen. 

Dann habe ich mieh zur Hygiene der geistigen Arbeit gewendet, 
wobei besonders die nervosen geistig Arbeitenden beriicksichtigt 
"\vurden. 

leh habe dann das Verhaltnis des Alters zur geistigen Tatig
keit beleuehtet und die sehlafbringende Wirkung der korperlichen 
Arbeit erwahnt. 

Dann habe ieh iiber die Einteilung von Arbeit und Ruhe, 
Zerstreuung und Ferien und iiber den Sehlaf gesproehen. 

In der naehsten Vorlesung moehte ieh noch einiges iiber 
Religion und Politik sagen. 

15* 



Zehnte V orlesung. 
Zusammenfassung der vorigen Vorlesung. - Aufgabe der heutigen. -
Religion und Nervositat. - Entwicklung und Bedingungen der Reli
gion, Aberglauben. - N ervose Epidemien der alten und neuen Zeit. -
Religion und Selbstmord. - Politik und Nervositat. - Nervose Massen
bewegungen. - Massensuggestion. - Die revolutionare N enrose. - Der 

Krieg. - Zusammenfassung der Vorlesung. - Riickblick. 

Meine Herren! Ich habe den vorigen Vortrag hauptsachlich 
den Fragen der Arbeit und Ermiidung und besonders der Hygiene 
der geistigen Arbeit gewidmet. Der heutige Vortrag wird sich 
mit den Fragen der Religion und Politik befassen, insofern sie 
mit der Nervositat in Zusammenhang gebracht werden konnen. 

Religion und Aberglauben haben seit jeher eine groBe Rolle 
im Leben der Volker gespielt. Es sind Erscheinungen, die eine 
Folge des menschlichen Denkens sind, also mit der menschlichen 
Gehirnorganisation physiologisch zusammenbangen. ,Vir miissen 
uns mit diesen naturwissenschaftlichen Erscheinungen von natur
wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus besehaftigen. 

Die Erorterung aller Einzelheiten dieser Frage wiirde zu weit 
£iihren und auch nicht in das Gehiet unserer Vortrage fallen. 
Wenn Sie sich £iiI' diese Frage interessieren, mochte ieh Ihnen 
das ausgezeichnete Buch von M. Guyau 1) empfehlen, in dem 
Sie alles \Vichtige dariiber finden werden. 

Von den in diesem Buche besprochenen Theorien scheint die 
Annahme die beste zu sein, die in del' Religion einen anthropo
morphen Erklarungsversuch der Naturerseheinungen sieht. Als 
Urheber aIler Bewegungen und Erseheinungen muBte eine be
wegende Kraft angenommeIi werden. Das waren also personi
fizierte Naturkrafte (der Wind, das Feuer usw.), die unerklarbar 
und damit iibernatiirlieh zu sein schienen und zu Gottheiten 

1) M. Guyau, L'irreligionisme de l'avenir. 
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wurden. Daraus entstanden der Pantheismus und spater die 
hoher entwickelten Religionen. 

Die Menschen sind aber dann langsam zur Erklarung einzelner 
N aturerscheinungen gekommen, womit das Bild der Gottheit von 
diesen Erscheinungen verschwand; einzelne auffallende Erschei
nungen, die nicht erklart werden konnten, wurden als Wunder 
betrachtet. Die Annahme eines Wunders war alSo ein Fort
schritt gewesen, da die ubel'llaturlichen Erscheinungen dadurch 
auf engeren Gebiete beschrankt wurden. 

Wer sieh nun auf den Standpunkt stellt, daB die Annahme 
einer Gottheit aus jenen Phanomenen herstammt, deren Er
klarung entweder uberhaupt nicht moglich oder dem Volke un
bekannt oder unverstandlieh ist, muB anerkennen, daB die Be
dingungen der uralten Auffassung auch heute noeh bestehen. 
Sie ist fast eine unumgangliche N otwendigkeit fur aIle, die keinen 
naturwissenschaftlichen Unterricht genossen haben. Solche gibt 
es aber noch sehr viele und wird es auch noeh lange geben; woraus 
folgt, daB die Bedingungen der ReIigionen diese noch lange Zeit 
erhalten werden. 

Dazu kommt noch, daB unter den religiosen wie unter den 
nicht religiosen, unter den gebildeten und nicht gebildeten Menschen 
sehr viele aberglaubisch sind, woraus man vielleicht folgern darf, 
daB der Aberglaube die Religion sogar uberleben kann. Solange 
ausgezeichnete Naturforscher dem Banne des Spiritismus ver
fallen, sind wir noch sehr weit vom Siege der Naturwissenschaft 
entfernt. 

Die Religionen und der Aberglaube beschranken sich aber 
nicht auf Erklarungen, sondel'll sind auch Bedingungen von Taten, 
die den Erklarungen entsprechen. Der Mensch will die Gnade 
der Gottheit gewinnen, urn seine Familie vor Krankheit, sein 
Feld vor Unwetter und Uberschwemmung zu retten. Dazu kommen 
Traume und Halluzinationen, in denen er mit den Bewohnern des 
Himmels in Verbindung steht, die er aber nicht als Traume, 
sondel'll als Wahrheit auffaBt 1). So haben in der Religion neben 

1) Ieh kenne eine gebildete Frau, die einen Traum, den sie im Kind
bette hatte, fUr Wahrheit halt. In diesem Traum kam ihr GroJ3vater, der 
sich sehr viel mit ihr in den Kinderjahren beschiiftigte, zu ihrem Bette, 
beugte sich liber sie, sah sich ihren neugeborenen Sohn an und ging dann 
wieder ruhig fort. 
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den Erklarungsversuehen aueh andere mystisehe Begriffe liber die 
Seele und die Himmelsbewohner Platz gefunden. Die versehiedenen 
Riten de:: religiosen Opfers haben den mystisehen Gedankengang 
erweitert und alltaglieh noeh mehr angespornt. Verstarkt werden 
diese Auffassungen dureh -die ausgesproehenen Dogmen, die ihnen 
gesetzliehe Kraft verleihen. 

Die Religionen haben sogar, ieh moehte fast sagen instinktiv, 
den Weg gefunden, wie diese Gefiihle gesbarkt werden konnen. 
Wir wjssen, daB del' gesehwaehte Korper und das gesehwachte 
Nervensystem empfanglieher sind als das normale. leh lese im 
Buche von N ayrae 1) einen Rat, del' von 19naz Loyola stammt 
und mit diesel' Tatsaehe in Einklang steht. WeI' Gott sehen will, 
solI sieh naeh seinem Rat Gottes Bild lebhaft vorstellen, viel den 
gekreuzigten Christus ansehauen und viel fasten. 

Diese Begriffe miissen trotz aller BemUhungen langsam 
zurliektreten. Del' Fortschritt kommt von zwei Seiten auf einmal. 
Die wissenschaftliche Forschung hat immer mehr von den noeh 
nieht erklarten Erscheinungen verstandlich gemaeht, und .alle, 
die sich mit WissensehaH beschaftigen, wissen, daB aueh die 
librigen nicht erforschten Erscheinungen taglich dem Verstand
nisse nahergebracht werden. Der Fortschritt geschieht abel' 
auch in den Religionen selbst. Die besten Manner des Glaubens 
sind bestrebt, die Ergebnisse del' vVissenschaft mit dem Glauben 
in Ubereinstimmung zu bringen. Sie wollen ihre Religion ret ten 
und verandern odeI' vernichten sie, ohne es vielleicht zu wollen. 
Als Beispiel dafiir nenne ieh den ausgezeichneten ungarisehen 
Philosophen 2), del' sieh gegen den Vorwurf des Atheismus straubt 
und sich fiir einen Gott-Suehenden halt, obwohl die Gottheit 
fiir ihn nichts anderes ist als "der Gedanke des Schonen, Wahren 
und Guten". 

Dieser Entwickelungsgang laHt uns auf die Zukunft hoffen, 
in der nach Guyaus Ausspruch die Dogmen mit wjssenschaft
lichen Hypothesen oder Fakten, die religiosen Gesellschaften mit 
wissenschaftlichen Gesellschaften, die religiose Propaganda und 
Bekehrung mit wissenschaftlicher Propaganda und sittlieher Be-

1) Nayrac, Physilogie et Psychologie de l'attenton. Paris, Alean, 
1906. S.52. 

2) Silberstein Otwos Adolf, A termszet bibliaja. Budapest 1899. 
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kehrung und das Gebet mit der hilfreichen Tat vertauscht sein 
werden. 

Beim Siege der natunvissensehaftliehen Auf£assung wird der 
freie Gang der Gedanken nicht mehr gelahmt sein; niemand 
wird genotigt Rein, etwas ohne Kritik anzunehmen, der Zweifel 
wird als Tugend betrachtet werden, die die Mensehen zum Suehen 
nach dem Besseren veranlassen wird, urn so zur Besserung beizu
tmgen. M~w "vird gehorehen, wenn man die Riehtigkeit eines 
Eefehls klar einsieht, und blinder Gehorsam wird von niemandem 
mehr gefordert werden. Niemand wird den Naturwissensehaften 
irrealle Gedanken entgegensetzen. 

In den alten Zeiten, zu denen del' religiose Gedanke tiefer als 
jetzt im Inneren des Mensehen lebte, tre,ten die sehwersten religiosen 
Epidemien e,uf, die jetzt E'ehon iiberall dart vorbei sind, wo die 
Aufklarung Licht in die Geister braehte. Sie leben abel' aueh 
heute noeh dart, wo del' Geist del' Finsternis noeh nieht ge
wiehen ist. 

Wenn ieh die Geschiehte dieser Epidemien vortragen wollte, 
konnte ieh eine besondere Vorlesung dariiber halten. In einen 
Vortrag zusammengedrangt, kann nur wenig davon erwahnt 
werden. 

Ieh werde nur einige von den Fallen aus der Vergangenheit 
vorfiihren, urn Ihnen einen Einbliek in diese traurigen Zeiten zu 
gewahren. AIle diese hysterisehen Epidemien sind die AuBerungen 
jener Neurose, die schon Galenos in den Hauptziigen kannte. 
Doch ist sein Wissen im Mittelalter in Vergessenheit geraten. 
Del' de,malige Zeitgeist, del' aueh sonst die kiinstlerisehe und wissen
sehaftliehe Uberlieferung des Altertums zerstorte, sah in den 
Erseheinungen das Werk des Teufels. Es wurde angenommen, 
daB del' Bosewieht 8ieh im Korper del' Mensehen und be80nders 
im Karpel' del' Frauen versteeke und dann krankhafte Erschei
nungen veranlasse. Die FaIle wurden mit Exorzismus, also mit 
kirehlichem Kultus, geheilt. Das gelang nicht selten, hatte aber 
den Erfolg, daB die ausgetriebenen Teufel bald andere Glaubige 
bestiirmten. 

Wir haben in den Museen mehrere ausgezeichnete Werke 
von Kiinstlern, besonders von Malern, die Augenzeugen dieser 
Erscheinungen waren und sie mit gewissenhafter Treue abgebildet 
und uns iiberliefert haben. Ein Blick auf die Bilder geniigt, 
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urn zu erkennen, daB die vom Teufel Besessenen an hysterischen 
Krampfen litten. Charcot und Richet 1) haben einen Teil del' 
Bilder gesammelt, und die franzosische Zeitschrift "Nouvelle Icono
graphie de la Salpetriere" bringt in jedem Jahrgange weitere 
ahnliehe Reproduktionen. 

Von diesen sind besonders die in Deutschland wahrend des 
XIV. und XV. Jahrhunderts in del' Rheingegend aufgetretenen 
Epidemien interessant. Es waren Tanzepidemien, die man Sankt 
Veits Tanz nannte. Die davon Betrofi'enen zogen tanzend odeI' 
vielmehr herumspringend von Dod zu Dorf und fanden iiberal} 
neue Anhanger. Ein Uberbleibsel davon ist del' Tanzumgang, 
del' alljahrlieh in Epternaeh bei Luxemburg abgehalten wird. 
In den alten Zeiten fielen die Frauen dabei in hysterische Krampfe, 
wie es auf den Zeichnungen P. Breughels zu sehen ist; heute 
gehen die Glaubigen nur noch in rhythmischen Schritten. 

Auch die Epidemien in den Nonnen-K16stern sind bekannt, bei 
denen die Insassen sieh unter hysterischen Krampfen beschuldigten, 
mit dem Teufel verkehrt zu haben. 

Die Hexenprozesse waren damals weit verbreitet. Die armen 
Hysterisehen, an denen hysterisehe Stigmate, d. h. Anasthesien, 
gefunden wurden, wurden HiI' Hexen gehalten und verbrannt odeI' 
ertrankt. Viele besehuldigten sieh selbst damit, obwohl sie wuBten, 
daB die Aussage ihren Tod bedeutete. In Naney sind wahrend 
eines J ahres angeblieh 800 Hexen verbrannt worden. 

Diese sehweren hysteriseh-religiosen Epidemien sind aueh 
heute noeh nieht ganz erlosehen. Ein soleher Ausbrueh wurde 
VOl' 50 Jahren in Morsine (Frankreieh) beobaehtet. Die Epidemie 
ist von Margain 2) besehrieben worden, und wir besitzen dazu 
eine Zeiehnung von einem Augenzeugen. Ieh erzahle diesen Fall 
naeh den vorliegenden Vero:ffentliehungen, da er in seinem ganzen 
Verlaufe auBerst interessant ist. 

1m Jahre 1852 verfiel in Essert-Roman in einem franzosisehen 
Dorfe ein kleines 9-jahriges IVHidehen in hysterisehe Krampfe. Die 
Eltern braehten das Madehen naeh Bezaneon, wo ein Geistlicher 
sie mit dem Sakrament beriihrte. Das Madehen, fUr das diese 

") Charcot-Richet, Les demoniaques dans l'art. Paris, Delahaylt 
Larosnier, 1887. 

2) Margain, Nouvele Iconographie de Ie Salpiltriere. 1905. 
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Prozedur gewiB eine machtige Suggestion war, verlor ihre hyste
rischen Krampfe. Diesel' Fall wurde in Morsine durch Predigten 
bekannt und erregte natiirlich groBes Aufsehen, so daB mehrere 
Frauen von mehreren Teufeln besessen wurden, und man hatte 
Gelegenheit, Exorzismus auszuiiben. 

Am 14. Marz 1857 - es we..r am Donnerstag - verfiel ein 
10 jahriges Madchen in Krampfe. Es hatte mit einem anderen 
Bauernmadchen, das sich zur Konfirmation vorbereitete, do,B 
MaTchen edunden, daB die heilige Jungfrau mit ihm gesprochen 
habe. Del' Pfarrer hatte ihnen die Dummheit aus dem Kopfe 
getrieben, da er es fur viel wahrscheinlicher hielt, daB nicht die 
heilige Jungfrau, sondern del' Teufel hier im Spiele war. Nun 
brachten die Madchen eine kleine Modifikation in ihrer Erzahlung 
an und behaupteten, daB sie einer haBlichen alten Frau begegnet 
seien, die sie beruhrt und damit verhext habe. Die zwei so er
krankten Madchen wurden pro consilio zu del' Mutter jenes 
Madchens gefuhrt, das VOl' Jahren unter denselben Symptomen 
erkrankt war. Die Diagnose diesel' Frau lautete, daB ein FrJI 
von Verhexung vorliege. 

Das Aufsehen, das del' Fall erregte, hatte den Edolg, daB 
es im Dode nach einigen Tagen 27, nach 3 Jahren 110 behexte 
Personen gab. Sie hatten aIle Krampfe, schrien und verdammten 
die Arzte, die Hexen, den Glauben usw. Die Epidemie wuchs 
von Tag zu Tag. Die frommen Bewohner des benachbarten 
Kapuzinerklosters und del' Pfarren kamen auf den weisen Ge
danken, daB wahrscheinlich del' fruhere Pfarrer del' Basewicht 
sei, del' die Teufel ins Dod geschickt habe. Del' Burgermeister 
war abwesend. Ein armer Schuster war sein Stellvertreter. Er 
hatte den Mut, zu widersprechen, und wurde daher beschuldigt, 
mit dem Teufel zu paktieren. Del' arme Mensch ware dabei fast 
zugrunde gegangen, da del' Pfarrer den Befehl ausgab, sein Haus. 
wie die Hauser del' "Unglaubigen" zu meiden. Del' eine del' beiden 
.Arzte war ungUiubig, er konnte also keine Wirkung auf die GIau
bigen ausuben. Del' andere Arzt war glaubig und erkUirte sofort, 
daB er sich mit ubernaturlichen Dingen nicht befassen kanne, 
so daB er es gar nicht versuchte. Nul' zwei Bauern gelang es, einen 
Heilerfolg zu erzielen; dem einen damit, daB er seine besessene 
Tochter bedrohte, er werde ihr den Halt. abschneiden, dem anderen 
mit del' Drohung, daB er seine Tochter in den Keller sperren werde 
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Endlich schickte die Regierung Dr. Con s tan s, einen Psy
chiater, ins Dorf, auf des sen Verfiigung der Pfarrer versetzt wurde. 
Militar und Gendarmerie kam ins Dorf, um die Ordnung aufrecht 
zu erhalten. Die Kranken wurden weggebracht. Die Epidemie 
verschvvand und kehrte 3 Jahre lang nicht wieder. 

1m Jahre 1864 erklarte del' neue Pfarrer ohne allen Grund, 
daB man del' Heilung del' Besessenen nieht trauen kanne, bis 
kein allgemeiner Exorzismus vorgenommen sei. Seit dieser Zeit 
sind im Kapuzinerkloster taglich 7-8 Messen gelesen worden; 
die ganze Einwohnerschaft des Dorfes verbrachte taglich 7 bis 
8 Stunden in del' Kirche. Die geweihten Medaillen haben einen 
derartigen Absatz gefunden, daB die Verkaufer 3000 Franken 
Steuer zahlten. Es ist kein Wunder, daB die gliicklich gelOschtc 
Epidemie VOll1 neuen auffl£'mmte. 

Am Tage del' Konfirmation versammelten sich die Besessenen 
auf clem Platze vor der Kirche, verfielen dort in Krampfe, schrien 
und fluchten. Sie begleiteten den Bischof in die Kirche, wollten 
sieh auf ihn stiirzen, spuclden ihn an und verauchten, ihm den 
Mantel zu entreiBen. Sie benahmen sich mit einem W orte so, 
wie wenn sie wirklich "vom Teufel besessen" gewesen waren. 

Die Gendarmerie muBte die Ordnung in del' Kirche herstellen. 
Der eine dieser Manner hatte ein wirklich schones Zeichentalent 
und hielt diese Szene im Bilde fest. Diese Zeichnung stimmt 
ganz mit den Eildern iiberein, die aus dem NIittelalter stammen. 

Dr. Constans muBte noeh einmal kommen. Er verfiigte, 
daB das Blatt "Counier des Alpes", welches die Glaubigen an
feuerte, sein Erscheinen einstellte. Del' Redakteur bekam eine 
Gelclstrafe. Auch jetzt wurclen cler Pfarrer uncl ebenso clie "glau
bigen" Beamten versetzt. Die Wieclerhersteller del' Orclnung be
kamen Auszeichnungen, clie genesenen Kranken Geld. 

Das Resultat lieB nicht lange auf sich warten. 150 Kranke 
sincl in Spitalern untergebracht worden. Ein Teil fliichtete. Die 
iibrigen genasen aus Angst VOl' clem Militar. So enclete clie 
Epiclemie. 

Vor einigen J ahren entstancl in U ngarn in cler Staclt Kecskemet 
unter clen Frauen eine Epiclemie mit hysterischen Krampfanfallen 
und himmlischen Visionen. Es ist auch nicht selten, claB im Friih
ling clie heilige J ungfrau auf einem bliihenclen Apfelbaum sitzencl 
gesehen wird, worauf clas ganze Dorf clie Arbeit im Stiche laBt 
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und seine Zeit unter dem Baume betend zubringt, bis die Gen
darmerie Ordnung macht. Wehe dem, der sie nicht sieht! 

Das sind schon bose Erseheinungen; doch gibt es auch noch 
ernstere. Vor J ahren hat sieh in einem slowakischen Dorfe in 
Ungarn ein junger Mann in Touristenkostum gezeigt. Ein armer 
Slowake, der nie so etwas gesehen hatte, daehte, es sei der Teufel. 
Die Glocken wurden gelautet, das Volk versammelte sich er
schrocken und sehlug den armen Teufel tot. 

Von den neueren Be,vegungen sollen hier die Sekten in RuB
land genannt werden, die sieh aus religios-philosophisehen Grunden 
verstiimmeln. Die Manner schneiden ihre Genitalien ab, die 
Frauen die Bruste. Sie motivieren ihre Tat mit einer Stelle aus 
der Bibel, die besagt, daB die Unfruchtbaren, die Karper, die nicht 
geboren, die Briiste, die nieht gestillt haben, glucklieh seien. 

Es ist heute vielleieht in den Klastern weniger zu groBen 
Ep~demien AnlaB. Die naturwissensehaftliche Denkweise ist doeh 
schon so weit verbreitet, daB aueh sie mit der Wirkliehkeit des 
Lebens in Kontakt geraten, da ihre Mitglieder sich als Lehrer 
und Lehrerinnen oder als Pflegerinnen nicht von der 'Welt ab
sehlieBen konnen. leh erwahne hier demnoeh als ein spates Ge
spenst des Mittelalters jene Graue Sehwester, die als Pflegerin 
ein hysterisehes Madehen fur yom Teufel besessen hielt und naeh 
Exorzismus verlangte. 

Eine mehr moderne Form des hysteriseh-mystisehen Gedankens 
habe ieh bei einer N onne gesehen, die auBer ihrer Hysterie an 
einer Gebarmutterretroflexion litt. Sie harte etwas von der An
sieht, die unter manehen Gynakologen leider noeh immer ver
breitet ist, daB namentlieh nach Entfernung des kranken Organs 
die Nervositat heile. leh entdeekte in diesem Madchen einen 
aus falsehen religiasen Ansehauungen stammenden krankhaften 
Wunsch, von diesem Organe befreit zu sein. Meine AuBerung, 
daB diese Operation gar nieht notwendig sei, miBfiel ihr augen
seheinlieh. Mieh erinnerte dieser Fall wirklich an die friiher ge
nann ten russisehen Sekten. 

Sie werden in der Schrift von Friedma.nn 1) viel ahnliehes 
finden; ieh kann nieht weiter auf diese Fragen eingehen. 

') Friedmann, Uber Wahnideen im Volkerleben. Wiesbaden 1901. 
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Es gibt ein einziges wirksames Mittel gegen aIle 
diese Schadlichkeiten: Das sind die naturwissenschaft
lichen Kenntnisse. Sie allein konnen gegen Teufel und 
Aberglauben und gegen die Leiden, die aus diesen An
schauungen fur die Menschheit entstehen, wirksam an
kampfen. Solange die realen Wissenschaften nicht in den Geist 
sogar der unteren Volksklassen eingedrungen sind, kann weder 
irgendeine religionsfeindliche Propaganda noch irgendetwas 
anderes helfen. Gibt es doch unter diesen Erscheinungen viele 
solche, gegen die sogar die Religionen umsonst kampfen. 

Mobius, Oppenheim und andere Arzte sagen, daB man 
mit religiosen Gedanken leichter iiber die Klippen des Lebena 
hinweggelangen kann. Das ist gewiB in vielen Fallen richtig; 
doch kann auch nicht geleugnet werden, daB sehr oft das Gegen
teil zutrifft. Alles, was ich dariiber heute berichtet habe, zeigt 
dies zur Geniige. Ich habe auch mehrere junge Leute gesehen, 
deren Nervosatit groBenteils daraus entstanden war, daB es· sie 
beunruhigte, die Gesetze ihrer Religion nicht mit den Geboten 
der N atur in Einklang bringen zu konnen. 

Es ist viel damber geschrieben worden, daB einzelne Kon
fessionen mehr Beruhigung bieten als andere. Die Selbstmorder
statistik schien dieser Ansicht eine Grundlage zu bieten. Wenn in 
einer Konfession weniger Selbstmorde vorkommen als in der 
anderen, so soIl daraus geschlossen werden, daB diese ihre An
hanger eher davon abzuhalten imstande ist. 

In der Statistik von Ungarn fielen auf 1000000 Einwohner 
in den Jahren 1901--1908: 

Griechisch-Katholische . 
Griechisch-Orientalischen 
Romisch-Katholische . 
Juden ... 
Evangelische 
Unitarier .. 
Reformierte . 

102 
115 
199 
208 
314 
426 
443 

Daraus wiirde folgen, daB die griechisch-katholische und 
-orientalische Konfession den meisten Schutz bieten wiirden. Dann 
kamen die romisch-katholische und die jiidische, zuletzt die refor
mierten Konfessionen. 
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Die Reihe der N ationalitaten beim Selbstmorde ist: 

Ruthenen. 45 

Kroaten 84 
Rumanen. 101 
Slowakell . 121 
Serben 124 
Verschiedene 170 
Deutsche 228 
Ungarn. 321 

A. Kovacs, del' diese Zahlen zusammengestellt hat, bemerkt 
dazu, daB die Reihenfolge der N ationalitaten und Konfessionen 
beim Selbstmorde dieselbe sei wie beim Bildungsgrad, der sich 
aus der Zahl del' des Lesens- und Schreibenskundigen ergibt. 
Er bemerkt aber dazu, daB es auch Ausnahmen davon gibt. So 
stehen die Deutschen in der Bildung vor den Ungarn und in der 
Selbstmordstatistik hinter ihnen. Die im allgemeinen sehr ge
bildeten Juden veriiben dagegen selten Selbstmord. 

Es ist richtig, daB die Statistiken, die fiir die einzelnen Alters
klassen besonders berechnet wul'den, iiberall dieselben Verhalt
nisse untel'einander zeigen ,vie die Gesamtzahlen. Die hochste 
Zahl erreichen die 40-jahrigen Unitarier, von denen jederTausendste 
zum Selbstmorder wird. 

Die geringe Zahl del' Juden, die Selbstmord veriiben, weist 
mit Sicherheit darauf hin, daB die Bildung selbst kein deter
minierender Faktor cles Selbstmordes ist. Die niedl'ige Zahl der 
Selbstmorder in England widerspricht gleichfalls diesel' Auffassung. 
Die Konfession ist auch nicht entscheidend, da das katholische 
Frankreich viel, das evangelische Norwegen wenig Selbstmorder hat. 

Nach Gaupp 1) £lelen in den Jahren 1896-1900 auf 1 Million 
Einwohner in: 

Frankreich 238 Selbstmorde 
Schweiz. 228 
Danemark. 220 ,. 
Deutschland. 202 
Japan 179 
Ungarn. 163 

" 

1) Gaupp, Uber <len Selbstmord. 2. Aufl.. Miinchen 1910. 
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Osterreich . 15i Selbstmorde 
Schweden. 151 
Belgien. 119 

" 
England 90 
Italien 63 
Norwegen. 55 
Finnland 18 
lrland 29 
Spanien. 20 

Der Jesuit Krose 1) meint, daB die katholische Konfession 
in dieser Hinsieht den besten Schutz biete. Da die Slawen kleine 
Selbstmordzahlen aufweisen, denken ihre Priester, daB die grie
ehiseh-orientalisehe Religion clie beste sei. 

Die obigen Zahlen zeigen aber, daB die Daten in dieser Hin-· 
sieht niehts beweisen. Das ist aueh ganz natiirlieh, da hier sehr 
viele versehiedene Momente zusammenwirken. 

Es ist sieher, daB die Nervositat und der Selbstmord nieht 
einfaeh zusammengeworfen werden diirfen. Es ist z. B. bekannt, 
wie sehr die jiidisehe Rasse nervos belastet ist, wahrend doeh 
sehr wenige von ihnen zu Selbstmordern werden. 

Das soziale Elend fordert viele Opfer unter den nervos ver
anlagten Mensehen. Hierher gehoren die materiellen Sehwierig
keiten des Lebens und die ZusammenstoBe, die die Individualitat 
oft mit der Gesellsehaft erleidet, wenn sie mit ihr in Widersprueh 
gerat. 

leh habe viele dieser Erseheinungen in den friiheren Vor
tragen erwahnt. Es liegt auBer dem Bereiehe dieser Vortrage, 
auf die Ursaehen dieser Erseheinungen einzugehen. Wenn Sie 
sieh fiir diese Fragen interessieren, miissen Sie am wissensehaft
lichen Leben der fortsehrittliehen Vereine teilnehmen. 

leh muB mich aber mit den politisehen Bewegungen von einem 
speziellen Gesiehtspunkte aus besehaftigen. Sie unterscheiden 
sieh dadureh von vielen der bisher besproehenen Erseheinungen, 
daB es sieh um Massenbewegungen handelt, deren Symptomato
logie, Bedingungen und Verhiitung besonders zu bespreehen sind. 
Viele von diesen Bewegungen sind aber nieht nur Massenbewe-

1) Krose, Die Ursachen derSelbstmordhaufigkeit. Freiburg i. Br., 1906. 
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gungen, sondern aueh Massenausbrliehe del' Volkernervositat. 
Hierher gehoren aueh die religiosen Sektenbewegungen, libel' die 
ieh schon gesproehen habe. 

leh habe gesagt, daB diese Bewegungen als Massenbewe
gungen ein besonderes Interesse beanr.;pruchen. Sehen wir nun 
zu, inwiefern der Gedankengang del' Masse vom Gedankengange 
der einzelnen Mensehen abweicht. 

Wenn ieh mit einem Freunde beim Spaziergange libel' eine 
Frage disputiere, so bringen wir beide unsere Argumente VOl'. 

Er hort meine Ansiehten an, liberlegt, meine Argumente, und ieh 
denke libel' das naeh, was er gegen meine Ansichten vorgebracht 
hat. Dann unterbrechen wir den Streit und gehen sinnend ohne 
zu spreehen nebeneinander weiter. "Vir liberzeugen einander 
dureh Argumente odeI' verschieben vielleieht die Debatte auf 
eine Woche. Neben diesel' Beweisflihrung kommt noch die Sug
gestion in Bctracht, besonders wenn die eine Seite gewissermaBen 
als Autoritat gilt, und die Gefiihle und Voraussetzungen von beiden 
gleich sind. Auch die Begeisterung hilft oft bei einer Dislmssion 
mit, da sie den Gegner mitsichreiBen kann. 

Beweise und Suggestion wirken ganz anders, wenn ein groBeres 
Publikum einen Vortrag anhort, Del' Vortragende gibt Gedanken 
libel' einen Gegenstand, den er selbst erwahlt hat. Das Publikum 
hort seine Argumente. Die Moglichkeit. gegen einen solchen Vor
trag Argumente vorzubringen, ist weniger leicht, da das Publikum 
keine Zeit hat, lange dariiber naehzudenken; denn wenn es bei 
einem Punkte in Gedanken verweilt. ist del' Vortragende schon 
langst weitergegangen, und del' Naehsinnende hat den Faden 
verloren. Ziehen wir auBerdem noeh in Betracht, daB del' Vor
tragende die besproehene Frage gut kennt, das Publikum abel' 
vielleieht zum erst en Male etwas dariiber hort odeI' wenigstens 
nieht so vorbereitet ist wie del' Vortragende. 

Noch andel's und noeh leiehter liegen die Verh altnisse , wenn 
es sieh urn politisehe odeI' religiose Fragen handelt. Del' Vor
tragende odeI' del' Redner hat dieselben Vorteile libel' sein Publi
kum odeI' noeh mehr, da seme Autoritat oft sehr groB ist. Dazu 
kommt noeh, daB seine Aufgabe meist auBerst leicht ist. AIle, 
die ersehienen sind, sind meist gekommen, weil sie schon im vor
aus mit dem Redner, mit seinen Gedanken und Gefiihlen liber
einstimmen. Del' Redner vertritt, viele Ansichten, die von diesel' 
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Versammlung ohnedies anerkannt wurden. Sein Affekt geht 
auf die Horer tiber, die sich begeistern und ihrer Begeisterung 
Ausdruck geben. Der Affekt dieser Masse reiBt auch das weniger 
geftihlvolle Publikum mit sich, und so ist es moglich, daB auch 
ursprtinglich Andersdenkende sich ohne ernstes Nachdenken er
geben. Dieselben Ideen werden jeden Tag wiederholt und in der 
Presse gefeiert. Ein ganzes V olk steht in Begeisterung auf, die 
Gegner verstummen. Der groBe Redner ftihrt die Herde 'tn die 
Richtung, in die sie selbst ihn drangt. Und das ist eben seine Ent
schuldigung, wenn die Bewegung bose Frtichte zeitigt. 1m Vorder
grund stehen immer die tibertriebenen Fanatiker, eben weil der 
Affekt und nicht der Intellekt suggestiv wirkt. 

Das sind die Hauptunterschiede zwischen dem Gedanken
gange der Masse und dem des einzelnen Menschen. Damus folgt, 
-daB die Menschenmasse anders handelt, als der einzelne Mensch 
handeln wtirde. Die religiose und politische Gesinnung der Masse 
geht aueh andere Wege als die eines einzelnen Mensehen. leh 
habe bei der Besprechung der Suggestion tiber die Art der Ver
breitung religioser Bewegungen gesprochen. Ebenso laufen auch 
die politischen Bewegungen abo Auch wissenschaftliche Fragen 
haben oft einen solchen Verlauf, da die Gelehrten nicht nur iiber 
abstrakte Dinge ein absolut sicheres Urteil fallen, sondern von 
Hypothesen geleitet werden. J e mehr Hypothesen in die Arbeit 
eingehen, um so mehr Platz ist auch £iir die Suggestion. Die 
Gelehrten konnen nicht in die Eprouvetten zurUckgedrangt 
werden; sie suchen auch die praktische Anwendung ihrer Versuchs
resultate, die ein Prtifstein £iir die Richtigkeit ihrer Forschungs
ergebnisse und ihrer theoretischen Ansichten ist. Arztliche, 
juristische und gesellschaftliche Probleme konnen auf anderem 
Wege nicht gelost werden. So spielt die suggerierte Massen
bewegung auch hier ihre Rolle. 

Hat man das Vorgehen der Masse bei den politis chen Be
wegungen erkannt, so darf man nicht vergessen, daB hier die 
suggerierten AfIekte die Hauptrolle spielen. Die Leitung fallt 
meist den Mannern mit gesteigerten Afiekten, d. h. N eurasthe
nikern, zu, und ihnen gehoren auch die HauptroIlen. Ihre Ner
vositat geht auf die Masse tiber und prallt von dieser mit gesteigerter 
Starke auf sie selbst zurtick. Sie kennen gewiB aIle den Zauber
lehrling von Goethe, der aufschreit: "Herr, die Not ist groB 1 Die 
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ich rief, die Geister, 'werd' ich nun nieht los." Wir konnen mit 
voUem Rechte behaupten, daB Massenbewegungen mit Ausbruehen 
von Massenneurasthenie verbunden sind. Die Massenneurose liiBt 
8ieh nicht mehr lenken, wenn sie in Entwicklung begriffen ist. 
Sie muB dann mit fast gesetzmi:iBiger Steigerung zu maximaler 
Entwicklung gelangen, aus der sie langsam zuruckgeht, urn sehlieB
]ieh aufzuhoren. Man konnte sagen, daB ihr Ablauf ebenso abzu
warten ist wie del' Ablauf einer nervosen Periode oder des Typhus. 
Zuerst kommt ein langes vorbereitendes Stadium mit kleineren 
Ausbruehen, dem plOtzlieh der Hauptausbrueh folgt, bis er wieder 
lang sam an Starke verliert. 

Beispiele fur Massenneurosen sind z. B. in der letzten Zeit 
<lie kriegslustige Stimmung des kleinen Serbien gegen die oster
reiehiseh-ungarisehe Monarchie, die DreyfuBaffare in Frankreieh, 
·die Tulpenepidemie in Holland und viele andere, uber die Sie 
in den Schriften von Friedmann 1) und v. Beehterew 2) naeh
lesen konnen. 

Die hoehste Stufe del' politisehen Massenneurose ist die 
Revolution. Unter diesen ist die franzosisehe Revolution in 
vielen Hinsichten musterhaft von Ca banes und N ass 3) bearbeitet 
worden. Da die Autoren eben die nervosen Ausbruehe studieren, 
gibt ihr Bueh zu unriehtiger Interpretation AnlaB. Sie haben z. B. 
das Wort Vandalismus ofters fur die Handlungen der Revolutionare 
gebraucht und sind deswegen streng kritisiert worden. So sagt 
Eugene Despres, daB diese Vandalen es waren, die das moderne 
Frankreich begrundet haben. Diese Auffassung ist nieht stieh
haltig. Die Umgestaltung ist nieht mit ihrer Hil£e, sondern trotz 
ihres Zutuns zustande gekommen. Die Volksentwiekelung hat 
Denker, tatkraftige Manner und Vandalen auf die Welt gebracht, 
und die ersten haben das neue Frankreieh aufgebaut. 

Werden aueh die ubrigen nutzlichen in Zukunft zu erwarten
den politischen Umgestaltungen mit neurotisehen Erseheinungen 
verbunden sein, oder wird einmal die Zeit kommen, in der die 
Umwalzungen ohne diese Nebenerseheinungen verlaufen werden? 

1) Friedmann, -aber Wahnideen im V6lkerleben. Wiesbaden, Berg
mann, 1901. 

2} Bech terew, Die Pers6nlichkeit und die Bedingungen ihrer Ent
wickelung und Gesundheit. Wiesbaden 1906. 

'} Cabanes und L. Nass, Le nevrose revolutionnaire. Paris 1896. 

Kollarits. 16 
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Ioh habe bei der Bespreehung der Nervositat der einzelnen 
Mensehen hnmer darauf hingewiesen, daB man wohl etwas von 
der Nervositat verhiiten konne, daB es aber nieht unser Ziel sein 
konne, aile Nervositat aus der Welt zu sehaffen, da eben die Ner
vositat der Ursprung alles Sehonen und Guten und jedes Fort
schrittes ist. Dasselbe gilt fur die revolutionaren Neurosen. 

Wir miiBten von der Gesetzgebung erwarten, daB die Grlinde 
der Unzufriedenheit behoben werden. Sind aber die Gesetzgeber 
fahig, im Kampfe fur das eigene Interesse vorsehend und weise 
zu verfahren 1 

SoIl ieh nun noeh auf jene nervosen Ausbruche der Massen 
hinweisen, die den Gipfelpunkt der internationalen Konflikte 
darsteIlen, auf den Krieg mit seinem ungeheueren Elend 1 Er
lauben Sie, daB ieh auf dieses Gebiet ein physiologisehes Gesetz. 
anwende. Dies ist gewill gereehtfertigt, da die gesehiehtliehen 
Ereignisse physiologisehe Erseheinungen sind. Dieses physio
Iogisehe Axiom ist, daB, sobald samtliehe Bedingungen einer 
physiologisehen Erseheinung vorhanden sind, diese Erseheinung 
gesetzmaBig sofort ins Leben treten muB. Wenn diese Bedin
gungen nieht mehr vorhanden sind, so muB die Erseheinung 
sofort versehwinden. 

Es ware also unsere Aufgabe, aIle Bedingungen dieser Aus
briiche zuerst klarzustellen und die Methoden zu studieren, die 
sie aus der Welt sehaffen konnen. Damit waren aueh die Folge
erscheinungen verhindert. Die Denkart und die gesellsehaftliehe 
Organisation muB jedenfalls noeh eine ungeheuere Umgestaltung 
erfahren, bis wir dahin gelangen konnen. VielIeieht mussen vorher 
die nationalen Sehranken fallen 1 Die internationalen wissensehaft
lichen und gesellsehaftliehen Vereinigungen konnen dazu etwas 
beitragen, die Friedensvereine vielleieht weniger. Hier muB ieh 
aber diesen Blick in die Zukunft, der meinem Arbeitsgebiete 
viel zu fern liegt, unterbreehen. Er genugt mir, wenn ieh Sie an
geregt habe, daruber naehzudenken. Wir erwarten den Fortsehritt 
in religiosen und politisehen Fragen von den Kraften, die sieh 
in den Dienst der fortsehrittliehen Bewegung gestellt haben. 

* * * 
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lch mochte Ihnen nun am Schlusse dieses Semesters einige 
wenige markante Punkte meiner Vortrage in Erinnerung bringen, 
ohne daB ich den ganzen Inhalt selbst noch einma1 zusammen
fassen werde. 

Wenn Sie sich mit nervosen Patienten befassen, diirfen Sie 
nie vergessen, daB es keine im eigentlichen Sinne des Wortes 
kranken Menschen sind. Erinnel'll Sie sich jedesmal, daB die Ner
vositat eine angeborene chemisch-physikalische Eigenschaft des 
Charakters ist. Fast in jedem Menschen steckt etwas von Ner
vositat, sie ist also nicht unbedingt eine Anomalie. Sie wird dazu, 
und zwar ihrem Ursprunge nach zur Heredoanomalie, wenn ihr 
Grad die Norm iibersteigt. 

Trosten Sie ihre nervosen Patienten damit, daB die N ervositat 
nicht unbedingt eine Degeneration bedeutet. Sie ist im Gegenteil 
durch Lebhaftigkeit, die sie mit sich bringt, ein edles Metall. 
Niemand soIl also verzweifelt sein, wenn er etwas davon besitzt. 
Die nervose Lebhaftigkeit ist nicht nul' eine Bedingung des person
lichen Erfolges, sondel'll auch die Bedingung des allgemeinen 
menschlichen Fortschrittes und del' Verbesserung del' Welt. Eben 
deswegen kann es nicht unser Zweck sein, aIle Nervositat aus del' 
Welt zu schaffen. Wir begniigen uns damit, zu vermeiden zu 
suchen, was personlich schmerzlich ist, darunter die Depressionen, 
die auch auf die Tatkraft schadlich einwirken. 

Aus dem Umstande, daB die Nervositat eine physikalisch
chemische Eigenschaft des Charakters ist, folgt, daB sie auf dem 
Wege del' Charaktererziehung beeinfluBbar ist. Da ferner die 
Charakterarten in erster Reihe yom Gefiihl;:tone determiniert 
werden, auf dem auch ihre Einteilung fuBt, so muB die Erziehung 
eben in erster Reihe an das Gefiihl appellieren. Die ausgebildete 
Nervositiit soIl nicht im gewohnlichen Sinne des 'Vortes geheilt 
werden. Abel' man solI solch ein N ervensystem, so weit es mog
Hch ist, VOl' unangenehmen Reizen schiitzen; man soIl es angenehm 
beschiiftigen; man soIl es gut behandeln und seine iibermaBige 
Reizbarkeit vermindern. 

Obwohl die hereditaren physikalisch-chemischen Eigenschaften 
des Charakters nicht ausgetauscht werden konnen, kann man den 
Charakter doch in seiner eigenen Richtung ausbilden, wenn diese 
Richtung niitzlich ist, und man kann andererseits seine Ausbildung 
bis zu einem gewissen Grade diimpfen, wenn diese eigene Richtung 

16* 
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sebadlleh ist. Wir fordern die giinstigen Cbaraktereigen
sehaften und balten die ungiinstigen in Sebranken. 

Ieh denke, meine Herren, Sie iiberzeugt zu haben, daB gegen 
die unangenehmen Seiten der Nervositat viel getan werden kann, 
so daB die Skepsis, mit der viele die Mittel der N eurologie be
traehten, in dieser Hinsieht unbegriindet ist. 

Damit will ieh meine V orlesungen in diesem Semester sehlieBen. 
Ieh danke Ihnen, meine Herren, fiir die Aufmerksamkeit, mit der 
Sie meinen Ausfiihrungen gefolgt sind. 
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