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Vorwort. 

Eine Frage soIl uns hier beschiiftigen, die seit emlgen 
Jahrzehnten die Gemiiter stets von neuem wieder ge
fangengenommen hat. Es ist die ewige Alternative: hie 
Anlage - hie Umwelt; welche ist fUr die Entwickelung 
eines Menschen ausschlaggebend, welcher von beiden kommt 
die groBere Bedeutung zu? Man hat in jiingster Zeit das 
Problem damit zu losen versucht, sowohl die Anlagen
als auch die Milieutheorie, jede fUr sich als ausschlieB
liches Erkliirungsprinzip zu verurteilen. Man half sich aus 
dem Dilemma, indem man sagte, nur die Verbindung 
beider Theorien konne zum Ziele fUhren. So sehr ich mit 
dieser Wendung der ganzen Fragestellung iibereinstimme, 
so hoffe ich das Problem, von einem nur wenig veriin
derten Standpunkt aus gesehen, in besonderem Sinne be
leuchten zu konnen. Vielleicht gelingt es, mit dieser Be
trachtung dem Kern der Frage niiherzuriicken und gewisse 
Streitpunkte auszulOschen. Dabei solI die Untersdchung 
zum andern auch der Vertiefung unserer Erkenntnis in der 
Charakterlehre dienen. Wie schon friiher, mochte ich wie
derum der Bedeutung einer trieb- und tendenzmiiBig orien
tierten Charakterologie das Wort reden. Ohne sie werden 
wir niemals die Tiefe eines Charakters erfassen, ohne sie 
auch niemals dem Problem: "Charakter und Umwelt" in 
vollem MaBe gerecht werden konnen. 

Tiibingen, im Juli 1928. 
Der Verfasser. 
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Einleitung. 

In den von OSWALD KROH herausgegebenen Untersuchun
gen zur Psychologie der optischen Wahrnehmungsvorgiinge1) 

hat ROBERT SCHOLL (IV. Abschnitt) in etwa 18 Doppel
fragen einen charakterologischen Untersuchungsbogen aus
gearbeitet, der ganz besonders zur Gruppierung menschlicher 
Charaktere nach schizothymen und zyklothymen Typen ge
eignet ist. Auch fUr manche charakterologische Probleme 
in der Psychiatrie konnte dieser Fragebogen fruchtbare 
Verwendung finden. 

Priifen wir einzelne Fragen des sorgfiiltig ausgearbeite
ten Fragebogens genauer. 

Ich greife zuniichst die Frage 3 heraus: "Sind Sie fremden 
Menschen gegeniiber mehr zuriickhaltend, beobachtend, 
oder kommen Sie ihnen freundlich und optimistisch ent
gegen ?" 

Mancher, der diese Frage fiir sich beantworten mochte, 
konnte wohl im Zweifel sein, welcher Alternative er sich 
zuwenden solI. Nehmen wir z. B. den Fall an, daB er auf 
bestimmte fremde Menschen sich mehr zuriickhaltend ein
stelit, wiihrend er anderen gegeniiber sich freundlich und 
optimistisch verhiilt. 

Eine andere, Frage I6: "Kommen Sie iiber Erlebnisse 
leicht hinweg oder klingen diese lange nach, so daB sie 
leicht komplexartig wirken?" 

Endlich noch ein drittes Beispiel, Frage I7: "Sind Sie 

1) Z. Psycho!. Ed. 101, S. 310. 1927. 

Hoffmann, {'"harakter und Umwelt I 



2 Einleitung 

gegeniiber einmal gesteckten Zielen konsequent, zili, fana
tisch ... ?" 

Auch bei den beiden letzten Fragen bereitet die Ent
scheidung nicht selten Schwierigkeiten. Kann ein Mensch 
doch an manchen Erlebnissen sehr schwer tragen, sich iiber 
andere dagegen leicht hinwegsetzen. Oder: nicht alle Ziele, 
die wir uns setzen, vermogen wir zah und konsequent zu 
verfolgen. 

In allen drei Fallen handelt es sich urn Verschiedenheiten 
der Einstellung, die der wechselnden Eigenart verschiedener 
auBerer Umstande (Menschen, Situationen, Erlebnisse) 
gegeniiber eingenommen wird. Die Ursache fiir diese 
wichtige Tatsache liegt einmal zweifellos in der Umwelt, 
zum anderen aber in der Personlichkeit begriindet, die sich 
mit dem Milieu in einer ihr eigentiimlichen Weise aus
einandersetzt. Verschiedene auBere Umstande werden bei 
denselben Mensehen versehiedene Reaktionen zur F olge 
haben, ebenso wie gleichartige Erlebnisse bei verschiedenen 
Menschen sich in ganz verschiedenem Sinne auswirken. 

Diese Erkenntnis gibt uns auch eine verstandliche Er
kliirung an die Hand fUr die zwar bekannte, aber in der 
Regel zu wenig beachtete Tatsache, daB iiber die charakter
liehe Eigenart eines Menschen oft die widersprechendsten 
Meinungen bestehen (s. L. KLAGESl)). So weiB z. B. der 
eine iiber einen Bekannten zu berichten, daB er ihn als 
allzeit hilfsbereiten und giitigen Menschenfreund kennen
gelernt habe; der andere nennt ihn einen kleinlichen, eng
herzigen Pedanten, der in erster Linie an sein eigenes Ich 
denkt. Oder hOren wir in einem andern FaIle, daB die gleiche 

1) L. KLAGES: Zur Mensehenkunde (1899); in: Zur Aus
druekslehre und Charakterkunde. Niels Kampmann Verlag. 
Heidelberg 1927. 
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Personlichkeit von einer Seite als kiihl, iiberlegen, leicht 
aggressiv und spottlustig, von der anderen als weichmiitig, 
selbstunsicher und schwerbliitig bezeichnet wird. In der 
Regel wird es so sein, daB diesen verschiedenen Urteilen 
iiber die Eigenart eines Menschen etwas Objektives zugrunde 
liegt, daB also jedes bis zu einem gewissen Grade zu Recht 
besteht. Betrachten wir uns einzelne Charaktere genauer, 
folgen wir ihnen in die verschiedensten Lebenskreise, beob
achten wir sie in ihren Einstellungen zu den wechselnden 
Lebenssituationen und zu den mannigfach gearteten Mit
menschen, so werden wir ganz besonders bei differenzier~ 
ten, kompliziert aufgebauten Personlichkeiten die Erfahrung 
machen, daB sie veriinderten Umweltsbedingungen entspre
chend ein anderes Bild bieten. Greifen wir kurz einzelne 
bekannte Personlichkeiten heraus. Von E. T. A. HOFFMANN 
wissen wir, daB er in seinen privaten Angelegenheiten eine 
genial liederliche Unordnung walten lieB. Er lebte leicht
sinnig und verschwenderisch und iiberlieB sich den wilde
sten Alkoholexzessen (diese Lebenseinstellung war ein Erb
teil des Vaters). In amtlichen Dingen dagegen bewahrte 
er peinlichste Sorgfalt. Er war ein ausgezeichneter, bei den 
Behorden geschiitzter Jurist, der alle Berufsarbeiten piinkt
lich und gewissenhaft ausfiihrte. Trotz seiner Abneigung ge
gen diesen Beruf hat er in seiner Tiitigkeit stets strenges Ver
antwortungsgefiihl und fast pedantischen Ordnungssinn be
wiesen, wiihrend diese (von der Mutter ererbten) Eigen
schaften in seinem privaten Leben vollig ausgeschaltet 
waren. Ein anderes treffendes Beispiel ist der Vater Fried
richs des GroBen, FRIEDRICH WILHELM I. von PreuBen. In 
auBenpolitischen Angelegenheiten iiuBerst angstlich und 
tatenscheu, gebardete er sich seiner Familie und seinen 
Untergebenen gegeniiber als unerbittlicher und oft gefiihls-

I· 
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roher Despot, der sich hemmungslos seinem Machttrieb 
iiberlieB; dagegen sahen ihn seine Offiziere im Tabaks
kollegium als gemiitlichen, biderben "Saufkumpanen" von 
einfacher, schlichter und unkoniglicher Wesensart. Von 
HEINRICH VON KLEISTl) heiBt es, daB die einen ihn fiir kalt 
und gleichgiiltig hielten, wiihrend andere ein finsteres, ver
zehrendes Feuer in ihm ahnten. Bald konnte er in dumpfem, 
briitendem Schweigen dahintraumen, bald durch seine 
Scharfe und seinen Zynismus aufs Heftigste verletzen. Die 
meisten gingen mit Gleichgiiltigkeit oder mit einem Gefiihl 
von Grauen und Peinlichkeit an ihm voriiber, andere, die 
ihn kannten, liebten ihn mit Leidenschaft; ihnen offenbarte 
er seine ganze damonische Tiefe. DOSTO]EWSKI, erfiillt von 
inbriinstiger, hingebender Liebe zu dem russischen Men
schen, war sein Leben lang in finsterer, ja oft gehassiger 
Abneigung gegen die Deutschen befangen, denen er "satte 
Zufriedenheit" vorwarf; auch die iibrigen Westeuropaer be
trachtete er mit miirrischem MiBtrauen. 

Die Wesensunterschiede der einzelnen Lebenskreise ebenso 
wie die Verschiedenartigkeit der Mitmenschen fordem je
wells andere Einstellungen heraus, die uns erst die ver
schiedenen Seiten einer Personlichkeit zu erkennen geben. 
Umgekehrt konnten wir auch sagen, der Mensch stellt sich 
von seinem Wesen aus aktiv zu der Fiille wechselnder Um
weltseinfliisse verschieden ein. 

1) STEFAN ZWEIG: Der Kampf mit dem Damon. 



I. Die Einstellung zu den Mitmenschen. 

Fassen wir zuniichst die Einstellung zu den Mitmenschen 
ins Auge, die eine der wichtigsten Beziehungen .des M en
schen zur Umwelt darstellt, und fragen wir gleichzeitig nach 
ihren Ursachen. Warum stellt sich der Mensch zu seinen 
Mitmenschen verschieden ein? Warum sind ihm viele gleich
giiltig, warum haBt er die einen und liebt die andern? 
Wie kommt es zustande, daB er sympathische und unsym
pathische Menschen unterscheidet, und wie sind diese von 
ihm so gewerteten Menschen im einzelnen Falle geartet? 

Diese Fragen fiihren uns tief in die Probleme der Cha
rakterologie hinein und beleuchten das Wesen der Men
schen in besonderem Sinne. Wenn wir iiber die Motive der 
positiven und negativen Gesinnungen eines Menschen zu 
seinen Mitmenschen Bescheid wissen, ist uns seine Eigen
art in greifbare Niihe geriickt. Wir wollen versuchen, ge
wisse allgemeine Prinzipien herauszuarbeiten. 

Zuniichst einige Beispiele. 
Der unkomplizierte Durchschnittsmensch mit seinem naiven, 

einfachen, natiirlichen Wesen fiihlt sich vielfach angezogen 
in erster Linie von Gleichgearteten; von solchen, die ihm 
keine beruflichen Schwierigkeiten bereiten, im pers6nlichen 
Verkehr sich freundlich, zuvorkommend und recht gemiit
lich geben, wie er selbst es zu tun gewohnt ist; die weder 
hochmiitig sind noch allzu devot, weder besonders zivili
siert noch gew6hnlich, nicht extravagant, nicht auffallend 
leichtsinnig und unsolide. Menschen wie er sind nicht 
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leicht vedetzt, doch ist ihnen alles zuwider, was den Rah
men des MittelmaBigen und Durchschnittlichen iiberragt. Alles 
Komplizierte, alles Schillemd-Psychopathische, alles Ab
norme macht ihm Unbehagen. Er versteht es nieht, darum ist 
es ihm unheimlich; er fiihlt sich ihm nieht gewachsen, weil 
es in seinem Wesen keine Resonanz findet. Ein unsieheres 
Gefiihl der Bedrohung durch das "Fremde" bestimmt seine 
Abneigung. Sein Selbstgefiihl rettet sieh zur Verachtung. 

Der disharmonische Charakter, standig komplexgespannt 
und an sieh leidend, hat haufig (keineswegs immer) eine 
andere Wertung. Er sieht in den Menschen mit in sich 
gefestigter, harmonischer Wesensart, die selbstverstandlich 
und sieher ihren Weg gehen und ungehemmt durch innere 
Qualen ihr Ziel erreiehen, einen standigen Beweis fiir 
seine Unzulanglichkeit. Er haBt sie, denn im Kontrast 
zu ihnen muB seine Schwache im grellsten Lieht erscheinen. 
Er fiihlt sich ihnen unterlegen, weil er sich nach ihrer Vita
litat sehnt, die er, da sie ihm fehlt, doch wieder vor sich 
selbst entwerten muB. Seine Ablehnung wurzelt in dem 
BewuBtsein der eigenen Minderwertigkeit, die h6chste 
Empfindsamkeit in sich birgt. Sympathisch dagegen wirken 
auf ihn die Gleichgearteten, die in ahnlicher Zerrissenheit 
ihr Dasein durchkampfen, denen er sieh verwandt fiihlt, 
als Psychopath und als Vertreter einer h6heren, weil ge
zeichneten, Menschengattung. 

"Gleich und gleich gesellt sieh gem", in diesem alten 
Sprichwort liegt eine tiefe Wahrheit. Doch ist dies keines
wegs der Weisheit letzter SchluB. Kennen wir doch Falle 
genug, in denen gerade die Gegensiitze sich anziehen, in 
denen der Mensch gewissermaBen nach einer Erganzung 
sucht. Dabei schlieBen wir zunachst noch die erotischen 
und sexuellen Beziehungen aus. 
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Der zarte, selbstunsichere, schwerbliitige Sensitive fiihlt sich 
nicht selten zum weniger komplizierten lebenssicheren und 
humorvollen Realisten hingezogen, der durch seine Art ihm 
Halt und Stiitze bietet, der ihm wohltuende Erlosung bringt 
von seinen triiben Stimmungen. Sofern er, das miissen 
wir hinzusetzen, Takt genug besitzt, die verletzliche Kom
plexe nicht durch derbe SpaBe aufzuriihren, sondern ihnen 
durch liebevolles Verstehen die Spannung zu nehmen. Die 
umgekehrte Beziehung hat vielfach darin ihre Wurzel, daB 
der auBerlich Fiihrende in diesem Verhiiltnis ein Objekt 
sucht, dem er sich an Kraft iiberlegen fiihlt. Es schmeichelt 
seiner Eitelkeit und tut gleichzeitig seinem Herzen wohl, 
einen Menschen zu haben, dem er imponieren und helfen 
kann. 

Die Gegensiitzlichkeit kann also nur dann zu einer Er
ganzungsbeziehung fiihren, wenn beide in ihr eine nennens
werte Forderung erfahren, wenn zentrale Tendenzen beider 
Teile ihre Erfiillung finden. Das Sehnen der Partner muB, 
ich mochte sagen, in komplementiirer Relation zueinander 
stehen. So sucht sich der selbstbewuBt kraftvolle Mensch 
einen Gegenspieler, den er in seinem Machtbereich ein
reihen kann, dieser aber befriedigt sein Bediirfnis nach 
Anlehnung und Unterwerfung und erlebt gleichzeitig eine 
ErhOhung in dem Gefiihl, der Freund des Machtigen zu 
sein. So fiihlt sich der Hyperasthet von dem natiirlichen 
naiven und unkomplizierten N aturkind angezogen, wenn 
das Sehnen beider aneinander sich erganzt; dem Bediirfnis 
nach ruhiger Ausgeglichenheit auf der einen entspricht der 
Wunsch einer verfeinerten, kultivierten Lebensart auf der 
anderen Seite. Die verschiedensten Gegensatzlichkeiten 
konnen in dieser Art zur komplementaren Erganzung 
drallgell. 



8 Die Einstellung zu den Mitmenschen. 

Doch, warum gehen sympathische Beziehungen einmal 
den Weg der charakterlichen Gleichartigkeit, wahrend sie 
im anderen Falle eine Erganzung suchen? Wir hatten bei 
unseren Beispielen von Verletzung bzw. Bedrohung und von 
Forderung des Gesinnungstragers durch .den Nebenmen
schen gesprochen. In dem oben erwahnten Aufsatze ver
suchte KLAGES vor J ahren schon den Ursprung der un
mittelbaren Neigungsgefiihle aufzudecken. "Nicht seine 
GroBe pflegt uns jemanden sympathisch zu machen, son
dem dies,· daB wir durch ihn groBer werden." Er spricht 
von innerer Bereicherung und Vermehrung durch sympa
thische, andererseits von Wesensminderung bis zur voll
kommenen Lahmung durch unsympathische Menschen. Da
bei sei nicht die abschatzende Auffassung gewisser Cha
rakterziige des anderen AnlaB und Ursache unserer Nei
gungen, sondem eine unmittelbar in uns selbst vorgehende 
Veranderung. "Das primare und wesentliche Ergebnis ist 
die Freude oder das Mif3vergnugen uber eine Umwandlung, die 
wir selbst erfahren." Gleichgiiltige Menschen (d. h. solche, 
zu denen wir mehr indifferent eingestellt sind) wiirden bei 
uns eine innere Leere bewirken, so daB wir uns selbst be
langloser vorkamen. Die Gegenwart derartiger "langweiliger" 
Menschen verkleinere zwar, doch ohne zu kranken. 

Wir glauben heute noch ein wenig iiber KLAGES hin
ausgehen zu miissen, wenn wir die weitere Frage aufwer
fen, welche Trieb- oder Tendenzsituation liegt der Wesens
bereicherung bzw. -minderung zugrunde? Der Sinn einer 
sympathischen Beziehung ist, wie uns die Beispiele einer 
Erganzung gezeigt haben, in der gegenseitigen Erfiillung 
zentraler Tendenzen (Strebungen, Bediirfnisse) gegeben. 
Umgekehrt wiirde die Behinderung einer derartigen Er
fiillung durch die andem mit Gefiihlen der Antipathie ver-
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bunden sein. Diese Formulierung scheint mir angemessener 
als die neuerdings von KLAGES vertretene Auffassung: daB 
das Ich jede Erweiterung seines M achtbereiches als er
freulich, jede Minderung als unerfreulich erlebe. Der Be
griff "Machtbereich" ist miBverstandlich, da im Menschen 
nicht nur Machttendenzen nach Erfiillung streben. 

Die Kriifte der Trennung, die im gegenseitigen Verkehr 
der Menschen sich geltend machen, haben wir in den ego
zentrischen Tendenzen zu suchen (z. B. Selbstsucht, Eitel
keit, Geltungssucht, Ehrgeiz, Machttrieb, Kampftrieb). Sie 
bilden die Strebungen der Zersetzung in der sozialen Ge
meinschaft, da sie nach Einengung, Beeintriichtigung oder 
gar nach Uberwiiltigung der Nebenmenschen trachten. 

In der Einstellung zu egozentrischen Menschen, sofern 
ihre Ichsucht (ungehemmt durch Tendenzen der Hin
gebung) ein iibersteigertes MaB von Expansivitiit und 
Agressivitiit annimmt, stellen wir allgemeine, weit ver
breitete Normen fest. Berechtigter HaB erfiillt z. B. die 
Gemeinschaft gegen die Menschen, die ihre Existenz be
drohen; in erster Linie gegen die gemeingefiihrlichen, un
verbesserlichen Kriminellen, gegen Rohlinge und Raufbolde, 
in weiterem Sinne gegen alle, die sie an Gut, Ehre und Blut 
beeintriichtigen und aussaugen. Das MaB der Antipathie 
richtet sich nach dem Grad der Gefiihrlichkeit, aber auch 
nach der Intensitiit des Gemeinschaftswillen, der in der 
Gemeinschaft herrscht. Es braucht nicht betont zu werden, 
daB hierbei falsche Geriichte und Meinungen ihre ungerech
ten Wirkungen zeitigen k6nnen. N otwendig ist und bleibt, 
daB der Gemeinschaft die soziale Feindseligkeit offenbar 
wird; dabei bleibt psychologisch irrelevant, ob diese wirklich 
besteht oder erfunden bzw. aufgebauscht ist. Umgekehrt 
werden alle die Menschen, die sich willig in die Gemein-
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schaft einfiigen oder gar allgemeine lebenswichtige Inter
essen der Gemeinschaft befriedigen, sie unterstiitzen und 
fOrdern, sich allgemeiner Achtung und Liebe, ja Verehrung 
und Bewunderung erfreuen. 

Dieses Prinzip der allgemeinen Beziehungsnormen wirkt 
sieh in gleichem MaBe, wenn auch psychologisch wesentlich 
komplizierter, in den Einzelbeziehungen aus. 

J ede ausgesprochene Aggressivitiit muB mehr oder weniger 
verletzen, selbst oft schon in den leichteren Schattierungen 
wie Aufdringlichkeit, Besserwissen, Ironie, "sieh aufs hohe 
RoB setzen", Korrigieren, Moralisieren usw. Nur gefiigige 
und'besonders zur Unterordnung, Hingabe und Verehrung 
neigende Naturen werden an selbstsiichtigen Naturen ihre 
Erfiillung finden. Von ihnen werden derartige Menschen 
dementsprechend auch anders bewertet, als von denen, die 
nach ihrer Eigenart eine Icheinengung oder Ichbedrohung 
durch die ihnen entgegentretende gesteigerte Selbstbehaup
tung der anderen ablehnen. Hier steht Selbstbehauptung 
gegen Selbstbehauptung, und eine harmonische Beziehung 
kann schwer aufkommen, falls nicht auf Grund bestimmter, 
sonst noch gegebener M6glichkeiten einer gegenseitigen 
Tendenzerfiillung gewisse "Konzessionen" gemacht werden 
k6nnen. 

Tendenzen der Selbstbehauptung und Ichsucht sind allen 
Menschen eigen, wenn auch in sehr verschiedener Aus
priigung nach Qualitiit und Intensitiit. Diesen Triebkriiften 
der gegenseitigen Trennung stehen die verbindenden Sym

pathiegefiihle gegeniiber (ebenfalls allgemein menschlich und 
sehr verschieden in ihrer Modalitiit), die in den sogenannten 
Hingebungstendenzen (Einordnung, Unterordnung, Hin
gabe, Verehrung, Bewunderung) wurzeln. Wir wollen nun
mehr untersuchen, wie bei den Gesinnungstriigern selbst ich-
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suchtige Regungen die Entwicklung von Sympathiegefuhlen 
leiten bzw. beeinflussen. Die Losung dieser Frage kann nur 
gelingen, wenn wir die Menschen in ihrem Charakterauf
bau weitgehend durchschauen. 

Wenn innerlich gebildete, in der Selbstanalyse geiibte 
Menschen sich einmal freimiitig und offen iiber ihre Gesin
nungen aussprechen, so werden sie,obwohl ihnen die psycho
logische Tatsache an sich im Grunde gelaufig ist, stets wieder 
dariiber erstaunt sein, wie sehr sie sich von andern in ihren 
Gefiihlsbeziehungen zu den Mitmenschen unterscheiden. 
Haufig findet man dann fiir die Gesinnungen eines andern, 
den man einigermaBen zu kennen glaubt, keine zureichende 
Erklarung. So tief fiihren diese Fragen in die ureigenste 
Wesensart des Menschen hinein, daB man nicht selten iiber
rascht ist iiber die Abweichung der Gesinnungen eines Be
kannten von dem Personlichkeitsbild, das man im Laufe 
der Zeit von ihm gewonnen hat. Gute Selbstanalysen wird 
man in unserer Frage nicht entbehren konnen. Es ist aber 
zu bedenken, daB die Motive der Gesinnungen auch fiir die 
Trager selbst oft ungeheuer schwer zu fassen sind; nicht 
zuletzt deswegen, weil man sich den Ursprung seiner Ge
sinnungen vielfach nur ungern eingesteht. Es gehort ein 
hohes MaB von Selbstkritik dazu, den wahren Kern jeweils 
unverhiillt herauszuschalen. 

Zunachst gedenken wir der meistens oberflachlichen affek
tiven Beziehung zu sogenannten "gleichgiiltigen" Men
schen. Wir haben nichts von ihnen, sie sagen uns nichts, 
sie sind fiir uns mehr oder weniger belanglos. KLAGES spricht 
davon, daB das Zusammensein mit ihnen bei uns eine "Leere" 
hintedaBt. Sie erfiillen uns nicht. Unsere Interessen und 
Bediirfnisse, welcher Art sie auch sein mogen, werden durch 
sie nicht gefordert. Die Indifferenz ist in der Regel sogar 
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leicht lIll Sinne der Ablehnung getont, ohne daB daraus 
tiefere Konflikte sich ergeben wiirden. Es lohnt nicht der 
Miihe, daB wir uns auf sie einstellen. Sie storen uns in 
der anderweitigen Erfiillung unserer Strebungen. Sei es 
nun, daB ihr Personliehkeitsniveau uns minderwertig er
scheint, sei es, daB ihre Dummheit, Lahmheit oder lnteresse
losigkeit uns "auf die N erven fant". Das Eigeninteresse 
verbietet es, sieh mit solchen Menschen einzulassen, die 
uns nichts bedeuten, da sie ihrer Art naeh uns nichts geben 
konnen. Sie wirken in der Regel wie ein storender Fremd
korper in unserem Gesichtskreis, dessen Eingliederung uns 
unnotige Kraft kostet. Eine (mehr oder weniger) positive 
Einstellung ist nur dann moglieh, wenn sie in irgendeiner 
Beziehung als Objekte eines Hingebungsbediirfnisses in 
Frage kommen konnen; denken wir z. B. an den Fall, daB 
eine Mutter sich in besonderem MaBe fiir ihr sehwachsinniges 
Kind aufopfert. 

Viel tiefer als diese indifferenten Beziehungen sind andere 
Gesinnungen in unserem leh verwurzelt, da in ihnen 
lebenswichtige, d. h. zentrale Strebungen aufgeriihrt sind. Wir 
wollen einzelne Beispiele aus der Fiille von Mogliehkeiten 
herausgreifen. 

Mensehen, die sich ohne tieferen Grund leicht verletzt 
fiihlen und dadurch im Auswirkungsbereich sympathiseher 
Regungen sehr erheblich eingeengt sind, nennen wir emp
findlich. Diese Empfindliehkeit wurzelt durehweg in den 
sogenannten Minderwertigkeitskomplexen (ADLER), die ihrer 
Natur naeh fUr die Gesinnungsbildung von aussehlag
gebender Bedeutung sind. Ein lebhafter Geltungsdrang 

verbunden mit narzistisehen Regungen der Eigenliebe treibt 
die Unzufriedenheit mit dem eigenen leh, seinen Fehlern 
und Mangeln, empor, wenn auBerdem noeh die Einstellung 
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einer auf iiberstrenge Selbstpriifung gerichteten Ichverkleine
rung gegeben ist. Haufig erscheinen dann die Eigenschaften, 
die der SelbstmiBbilligung bzw. dem SelbsthaB verfallen 
sind, riesenhafter als dies der Wirklichkeit entsprechen 
miiBte. Der Betreffende macht ehrliche Anstrengungen, 
die Defekte in oft erbittertem Kampfe auszugleichen und 
zu iiberwinden (Kompensation). Es erwachst in ihm eine 
tiefe Sehnsucht nach dem, was er nicht hat oder nur un
vollkommen besitzt (alle spielend greifbaren Ziele bieten 
keinen Reiz; man mochte gerade da glanzen, wo es nur 
hart gelingt). So kommt die Komplexgespanntheit der gel
tungssuchtigen, insullizienzbeladenen Psychopathen zustande. 
Mit standig neiderfiillten Blicken sehen sie auf die Mit
menschen, denen die Natur Anlagen mitgegeben hat, die 
sie selbst in miihsamem Ringen sich zu erwerben trach
ten. Der selbstverstandliche Besitz bei anderen ist fiir sie 
ein standiger Stein des AnstoBes, dem sie mit schroffer 
Ablehnunggegeniibertreten. Ohne daB andere ihnen in der 
Rolle eines faktischen Widerstandes entgegentreten, kann 
deren bloBes Dasein schon geniigen, urn das Gefiihl der 
Hemmung bzw. Bedrohung auszu16sen. So muB der Dishar
monische, wie wir in einem Beispiel oben gesehen hatten, 
die ausgeglichenen Charaktere ablehnen. In ahnlicher Weise 
steht oft der Impulsive den Gemessenen, Beherrschten 
antipathisch gegeniiber, femer der Holzem - Schwerfallige 
den gewandten Formalisten, der Willensschwache den 
Energischen, der Angstlich-Feige den Kampfesmutigen und 
der HaBlich-Entstellte den Wohlgebildeten. Die jeweiligen 
"Gegner" verletzen durch ihre Eigenart den gespannten 
Geltungsdrang der betreffenden Gesinnungstrager. Gelegent
lich liegt die Situation der Minderwertigkeitskomplexe der
art, daB die Defekte aus bestimmten Griinden zum Prinzip 
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erhoben werden, indem man aus der Not eine Tugend macht. 
So ist es z. B. beim Typus des strengen Moralisten, der nicht 
seIten aus gewissen Mangeln der Vitalitat seine iiberstei
gerte moralische Norm herleitet. Oder auch bei dem milde 
und groBziigig erscheinenden Prinzipiengegner, der infolge 
seiner mangelnden Bestimmtheit und Stetigkeit die Kraft 
einer biindigen Stellungnahme nur schwer aufbringen kann. 
Der erste dieser beiden wird sich niemals mit dem genuB
freudigen leichtlebigen Sinnenmenschen verstehen konnen 1), 
der zweite wird sich von den Gesinnungstiichtigen unan
genehm beriihrt fiihlen 2). 

Stets sind bestimmte innere Konflikte die Ursache der 
Empfindlichkeit. Und Sympathiegefiihle konnen sich bei 
derartigen Menschen nur entwickeln, sofem die Wesensart 
der anderen diesen Konflikt schont und dadurch die Er
fiillung wichtiger Tendenzen im Sinne der personlichen Gel
tung ungehindert bleibt. J e mehr die anderen dieser 
Erfiillung entgegenkommen, desto leichter werden sich 
sympathische Beziehungen anbahnen konnen, wenn nicht 
aus anderer Quelle irgendwelche Sti:irungen sich einstellen. 
Mangelnde Erfiillung jedoch wird in den meisten Fallen selbst
erhohende Verachtung des "Nebenbuhlers" zur Folge haben. 

Der Urgrund der Gesinnungen liegt in der Wesensart des 
Gesinnungstragers, dessen Tendenzen an der UmweIt ihre 
Gesinnungen bilden. Es ist eine Wechselbeziehung zwischen 
Gesinnungstrager und UmweIt, wobei selbstverstandlich 
die Eigenart der letzteren auch wesentlich mit ins Gewicht 
fi.i1It. Neben dem personlichen Wesen der anderen spielt 

l)Umgekehrt wird der Sinnenmensch den Moralisten im 
Sinne der Einengung- empfinden konnen. 

I) Auch der Gesinnungstiichtige schatzt den Prinzipienfreien 
nicht, da er durch ihn keine Unterstiitzung findet. 
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z. B. eine gewichtige Rolle, in welcher Position die Neben
menschen gegeben sind. Derselbe andere kann einmal den 
Geltungssiichtigen reizen, wenn er eine Art soziale Kon
kurrenzstellung einnimmt, dagegen ihm durchaus sympa
thisch sein, sobald sein Ehrgeiz auf anderen Gebieten (oder 
auch an einem anderen Orte; Distanz bzw. Notwendigkeit 
des niiheren Verkehrs) sich betiitigt. Weiterhin ist keines
wegs gleichgiiltig, ob ein Mensch dem Geltungssiichtigen als 
iibergeordnet, gleichgestellt oder in untergeordneter Po
sition gegeben ist. Die tatsiichliche oder vermeintliche Uber
legenheit eines Vorgesetzten wird im allgemeinen weniger 
storen als die eines Gleichgestellten oder gar Untergebenen. 
Dieselben ordnungsmiiBigen Verschiedenheiten konnen sich 
in der Beziehung zum .Alteren, Gleichalterigen bzw. Jiin
geren auswirken; ferner auch in der sozialen Schichtung 
der Gesellschaft. 

Etwas anders wird die Situation, wenn der Gesinnungs
triiger von lebhaften Machtbedurfnissen beherrscht ist. Fiir 
solche Menschen kann es unter Umstiinden lebensnot
wendig sein, alle irgendwie Ubergeordneten ohne Unter
schied ablehnen, ja hassen zu miissen, da schon jede ge
ringste ihnen aliferzwungene Beeintriichtigung der Be
wegungsfreiheit als unertriigliche Last empfunden wird. 
Ihnen liegt weniger daran, nur etwas zu gelten, vielmehr 
brauchen sie die Uberlegenheit der personlichen Macht
stellung, urn sich, d. h. ihr Wesen ausleben zu konnen. 
Der HaB ist hier nichts anderes als der AusfluB einer mangel
haften Erfiillung des Machttriebes, der nur dann befriedigt 
ist, wenn die Nebenmenschen dem eigenen Machtbereich 
sich einfiigen. Die Gehiissigkeit wird nach auBen hin urn 
so unverhiillter hervortreten, je groBer der Kampftrieb ist. 

In iihnlicher Weise finden Eitle, Ehrsuchtige am ehe-
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sten ihre Erfiillung an Menschen, die sich ihnen unter
ordnen und in Verehrung zu ihnen aufschauen. Eine be
stimmte Form der Eitelkeit wird sich besonders durch 
Schmeichelei und Liebedienerei der andem begliickt fiihlen. 
In weiterem Sinne gehort zum Komplex der Eitelkeit ganz 
allgemein das Bediirfnis, in der Beziehung zu anderen auf 
Selbsterh6hung bedacht zu sein. Darin wurzelt einmal die 
Abwehr von allem, das als niedrig und gering einzuschatzen 
ist. Die Betreffenden genieren sich, mit solchen Menschen 
zu verkehren, mit denen sie sich (vor sich s~lbst und anderen) 
nicht "sehen lassen" m6gen. Umgekehrt drangt es den, 
der etwas auf sich und auf die Meinung anderer halt, zum 
AnschluB an Menschen, die ihm nach Gesellschaft, Bildung 
und Niveau zum mindesten gleichgeartet sind. 

N ach alle dem k6nnen wir etwa sagen: Alle M enschen, die 
ihrer Art nach mit einer gewissen angstlichen Vorsicht 
standig auf die Erfullung selbstsuchtiger Regungen bedacht 
sein miissen, sind in der Entwicklung sympathischer. Regun
gen auBerordentlich behindert, da sie sich allzu leicht be
engt und bedroht fiihlen. J e gefestigter das Selbstgefuhl, desto 
geringer diepersonliche Empfindlichkeit, desto weiter reicht 
auch die Moglichkeit sympathischer Gesinnungen (falls diese 
iiberhaupt gegeben sind). Die Menschen, die von einem iiber
wiegenden Bediirfnis im Sinne der 'Extraversion (JUNG) 
getragen sind (ein gewisser Typus der Zyklothymen gehOrt 
vor allem zu ihnen), werden den Umkreis sympathischer 
Neigungen am weitesten ziehen k6nnen. Sie fiihlen sich 
von allem, was die Umwelt bietet, angeregt und erleben 
fast durchweg schon allein in dem unmittelbaren Kontakt 
mit ihr eine Wesensbereicherung. St6rungen auf der Basis 
der Empfindlichkeit spielen bei ihnen keine nennenswerte 
Rolle, sofem sich nicht dem Extraversionsbediirfnis mangeln-
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des Entgegenkommen in den Weg stellt. Desgleichen finden 
wir bei den allerdings weit selteneren Typen, die von der 
Einstellung selbstloser Hingabe und Aufopferung (bzw. 
Unterwerfung) getragen sind, eine besondere Eignung fiir 
sympathische Gesinnungen. 

Weitere Komplikationen in der Gesinnungsbildung sind 
dadurch gegeben, daB es fiir unsere Bewertung eines an
deren vielfach irrelevant ist, ob er uns selbst in posi
tivem (forderndem) oder negativem (hemmendem) Sinne 
gegeniibergetreten ist. Auch dann werden z. B. riicksichts
lose, egozentrische, allzu expansive Menschen abgelehnt, 
wenn der betreffende Beurteiler in keinerIei nahere Beziehung 
zu ihnen getreten ist. Es ist von einem Menschen bekannt, 
daB er grundlos seine Frau und seine Kinder brutal be
handelt. Das geniigt, urn ihn als "gemeinen'( Charakter 
zu verurteilen, obwohl die Trager dieser negativen Ge
sinnung keinerIei Unbill durch seine Brutalitat erlitten 
haben. Oder: die Fachgenossen eines Mannes wissen, daB 
dieser in der Ausiibung seiner Tatigkeit sich zweifelhafter 
und unwiirdiger Mittel bedient und durch sein VerhaIten 
Mitmenschen geschadigt hat, die seiner Berufsautoritat aus
geliefert waren. Der Betreffende wird als minderwertiger 
Charakter eingeschatzt werden von allen, die rechtIich 
denken, insbesondere von den eigenen Fachgenossen, obwohl 
er sich gegen sie selbst personlich nicht vergangen hat. Die 
psychologische Grundlage der Ablehnung von Schadlingen, 
die uns selbst nicht beeintrachtigen, ist vor allem durch 
den Akt der Identijizierung gegeben. Einmal fiihlen wir 
uns ein in das geschiidigte Objekt und stellen uns in
nerlich gegen den Schadigenden, wie wenn er uns selbst 
Schaden zugefiigt hiitte. Zum anderen aber identifizieren 
wir uns auch mit dem Schadling und verdammen ihn vom 

Hoffmann, Charakter und U mwelt. 2 
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Standpunkt unserer moralischen Selbstachtung aus, die er, 
als Glied einer Berufsgruppe oder der menschlichen Gemein
schaft iiberhaupt, aufs schwerste verletzt hat. So fiihlen 
wir uns durch ihn zwar nur indirekt getroffen, der HaB 
aber kann urn so groBer sein. Wir empfinden gewissermaBen 
mit der Gemeinschaft, die derartige Vertreter aus ihrer 
Mitte verbannen sollte. Weniger hart werden z. B. die 
Menschen iiber ein derartiges Verhalten denken, die sich 
zu Ahnlichem fahig fiihlen und durch moralische Wertungen 
nicht wesentlich "behindert" sind. Andererseits werden 
auch solche sich vielfach eines milden Urteils befleiBigen, 
die allen menschlichen Tatsachlichkeiten gegeniiber einen 
abgeklarten, distanzierten Standpunkt psychologischen Ver
stehens einnehmen. 

Engste Beziehungen bestehen zwischen Selbstachtung und 
Idealbildung. Wer Ideale verletzt, verletzt gewissermaBen 
auch die Selbstachtung der Menschen. Das, was ein Mensch 
von sich verlangt, mochte er bei anderen nur ungern missen. 
Pflicht und Verantwortung sich selbst und der Gemein
schaft gegeniiber, oft hart und miihsam erkampft, sind 
unduldsam gegen Obertretungen; nicht nur bei sich, sondern 
auch bei anderen. J e mehr der Betreffende von der Richtig
keit und Bedeutung seiner Anschauungen und Meinungen 
iiberzeugt ist, desto mehr wird er sich innerlich oder gar 
nach auBen sichtbar iiber die anders Gesinnten erheben. 
Nur die Versagenden und Verzagenden driicken ein Auge zu. 
Straffe Selbstdisziplin, auf welche Ziele sie auch gerichtet 
sein mag (Ideale der Lebensfiihrung, des moralischen und 
asthetischen Verhaltens, der Bildung und Leistung), ver
langt auch von anderen auBerste Kraftanspannung. Nur 
dadurch laSt sie sich imponieren, wahrend sie "Charakter
losigkeit", Mangel an Selbstgestaltung iiberhaupt, mit Ver-



Die Einstellung zu den Mitmenschen. 19 

achtung straft. Wer den Idealen eines Menschen entspricht, 
dem wird er in der Regel Achtung und Freundschaft nicht 
versagen. Er schatzt in dem anderen gleichsam sich 
selbst. Sobald ein Mensch mit seinen Idealen in hartem 
Kampfe liegt und ihren Anforderungen nur halb gewachsen 
ist, wird er aIle anderen sehnsiichtig beneiden, die mehr 
vermogen als er. Ob dieser Neid zu feindseliger Abneigung 
bzw. zu MiBtrauen sich auswachst, das wird einmal von der 
Spannung zwischen Idealbild und Versagen abhangig sein, 
zum anderen aber von der "Anstandigkeit" seiner Ge
sinnungen. Je mehr sich ein Mensch bemiiht, aus Griinden 
,der Achtung vor sich und anderen derartige negative Re
gungen gegen andere zu bekampfen, desto weniger wird er 
zu schroffer Aggressivitat geneigt sein. Er leidet zwar unter 
den feindseligen Regungen, wird sie aber bis zum hochsten 
ihm moglichem MaBe disziplinieren und bestrebt sein, dem 
anderen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er laBt die 
Eigenart des anderen geIten, wenn auch oft unter herber 
Selbstiiberwindung, da er trotz aller Eigensucht zu Sym
pathiegefiihlen fahig i~t. Dnd darum wird er wiederum der 
Sympathie der anderen sich erfreuen diirfen, faIls diesen an 
Hinwendung von seiten der Mitmenschen etwas gelegen ist. 

F assen wir zusammen : Negative Gesinnungen sehen wir 
jeweils bei einem Menschen dann auftreten, wenn er 
sich in seinem Selbst von den Menschen bedroht fiihlt, 
wenn also lebenswichtige (zentrale) Tendenzen nicht nur 
keine Erfiillung finden bei den anderen, vielmehr durch 
Existenz und VerhaItensweise der anderen in ihrer Be
friedigung behindert scheinen. Dmgekehrt treten eindeutig 
positive Bindungen nur dann auf, wenn in der Beziehung 
zum Nebenmenschen lebenswichtige Strebungen der Per
sonlichkeit bejaht werden. Je nach der Eigenart der 

2* 
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Struktur des Gesinnungstragers mag dies einmal in der 
Erganzung, zum anderen in der Gleichartung gegeben 
sein. Ja es konnen die sympathischen Beziehungen zu ver
schiedenen Menschen auf ganz verschiedenem Grunde ruhen. 
Eine Tendenz kann bei dem einen, eine andere bei dem 
anderen Freunde in Erfiillung treten. N otwendig ist und 
bleibt dabei, daB lebenswichtige Strebungen durch die 
Beziehung nicht gestort werden; sonst wird die Freund
schaft entweder eine getriibte sein, oder gar vollige Ab
lehnung sich Bahn brechen miissen. 

Wir haben bisher nur die Moglichkeiten ins Auge gefaBt, 
bei denen es zu eindeutigen Gesinnungen der Abneigung 
und Zuneigung kommt. In Wirklichkeit gestalten sich die 
menschlichen Beziehungen noch wesentlich verwickelter da
durch, daB die Gesinnungen zu ein- und demselben Men
schen keineswegs immer ein gleichsinniges Verhalten zei
gen. Entweder so, daB ein Mensch, der bisher bei ober
flachlichem Kennenlemen sympathisch erschien, nach 
niiherem Eindringen in seine Personlichkeit vorwiegend 
abstoBend wirkt bzw. umgekehrt (korrigierte Einstellung). 
Oder so, daB ein und derselbe Charakter bald negativ, bald 
positiv gewertet wird (wechselnde Einstellung). Endlich so, 
daB gewisse Eigentiimlichkeiten eines Menschen uns an
ziehen, andere dagegen unsere Antipathie herausfordem 
(zwiespiiltige Einstellung). 

Der erste Fall der korrigierten Einstellung kommt da
durch zustande, daB man haufig bei eingehender Erfas
sung der Personlichkeit eines anderen (d. h. wenn man 
ihn zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Lebens
situationen gesehen hat) ein anderes Bild bekommt, wie 
wenn man seine Eigenart nur voriibergehend auf sich wirken 
lassen konnte. Oft enthiillen sich dann Seiten, die den 
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oberfHichlichen Eindruck stOren oder gar vollig beiseite 
schieben; mag dies in negativem oder positivem Sinne der 
Fall sein. So kann z. B. ein Mensch, der im gesellschaft
lichen Leben als groBziigig, liebenswiirdig und charmant 
gilt, im naheren Verkehr miirrisch, kleinlich und pedantisch 
erscheinen. In der Gesellschaft gewinnt er die Sympathie 
der anderen, im Alltagsgewande, wenn man ihm naher tritt, 
ist wenig Anziehendes an ihm zu entdecken. Auch der 
umgekehrte Fall ist nicht selten. Es gibt Menschen, die 
im oberflachlichen Verkehr still, sonderbar und zugeknopft 
und dadurch ablehnend wirken, wahrend sie bei naherer 
Bekanntschaft wertvolle menschliche Qualitaten erkennen 
lassen. Die Einstellung der anderen zu ihnen wird sich viel
fach wandeln, wenn man von dem oberflachlichen Bild zu 
einer tiefen Beziehung durchdringt. Die erste oberflachliche 
Teilerfassung ihrer Eigenart kann gewisse Strebungen bei 
den anderen verletzen, wahrend spater dann eine urn so 
wertvollere Erfiillung anderer Tendenzen dafiir eintritt und 
iiber die Ablehnung hinwegsehen laBt bzw. umgekehrt. 

1m zweiten FaIle der wechselnden EinsteUung kommt 
eine Triibung der positiven Gesinnung dadurch zustande, 
daB ein und derselbe Mensch wechselnden Stimmungen 
und Einstellungen und somit auch wechselnden Bediirf
nissen unterworfen ist. Wahrend man heute von dem 
Wesen des anderen angenehm beriihrt wird, kann er einem 
morgen auf die "Nerven fallen". Man fiihlt sich dann 
nur zeitweise von bestimmten Eigentiimlichkeiten des an
deren gestort, iiber die man im allgemeinen hinwegsehen 
kann. 1st man jedoch voriibergehend von irgendwelchen 
Konflikten beherrscht und steigert sich damit auch die 
Empfindlichkeit gegeniiber der AuBenwelt, so nimmt man 
an dem AnstoB, was sonst in Freundschaft zugedeckt wird. 
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Auch der umgekehrte Fall ist moglich, daB ein Mensch in 
bestimmten seelischen Situationen sich zu der Eigenart 
eines anderen hingezogen fiihlt, die ihm fiir gewohnlich 
nicht liegt. Weiterhin ist zu bedenken, daB nicht nur der 
Gesinnungstrager, sondern auch das Objekt seiner Ge
sinnung keineswegs immer von denselben Tendenzen be
herrscht ist und infolgedessen zu verschiedenen Zeiten und 
in verschiedenen Situationen ein anderes Bild bieten kann. 
Auch dieser Umstand kann zu Triibungen der Gesinnungen 
und wechselnden Einstellungen fiihren. Bald finden die 
Tendenzen des Gesinnungstragers in diesen Fallen die 
ihnen entsprechende Erfiillung und Bejahung, bald fiihlt 
sich das Ich in seinen Strebungen eingeengt oder bedroht; 
wechselnd nach dem moment an psychischen Zustande des 
Gesinnungstragers und des anderen, zu dem er sich einstellt. 

Davon zu unterscheiden hiitten wir noch den dritten 
Fall der zwiespaltigen Einstellung, bei dem man z. B. von 
den intellektuellen Leistungen eines Menschen begeistert 
ist, wahrend gewisse charakterliche Eigentiimlichkeiten 
aufs auBerste verwerflich erscheinen miissen. Es kann dann 
wohl eine Verehrung des imponierenden geistigen Formats 
resultieren, ja man mag sich berauschen an seiner GroBe 
und doch wird daneben die charakterliche Eigenart verletzend 
wirken konnen. Von dieser Zwiespaltigkeit der Gesinnung 
ware dann noch die vor allem bei pathologischen Charakteren 
vorkommende Ambivalenz zu unterscheiden (s. O. KANT)l); 
eineEinstellung, in der sowohl Hinwendung als auch Ab
lehnung (gerichtet auf eine bestimmte Eigenart des anderen) 
in eigentiimlicher Mischung gegeben ist. So pflegt z. B. 
der irgendwie insuffiziente geltungssiichtige Mensch gegen-

1) O. KANT: Zum Verstandnis des schizophrenen Beein
flussungsgefiihls. Z. Neur. Bd. III, S.417. 1927. 
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iiber gewalttiitigen Herrschernaturen, die seinen Ehrgeiz 
vedetzen, eine solche ambivalente Einstellung zu ent
wickeln. Einerseits fiihlt er sich von ihrer imponierenden 
Herrschergestalt iiberwiiltigt und muB sich ihnen unter 
Anerkennung ihrer Ubedegenheit unterordnen; er fiihlt 
sich zu ihnen hingezogen und kann ihnen nicht entrinnen. 
Andererseits aber wehrt sich sein SelbstbewuBtsein gegen 
dieses Gefiihl der Horigkeit und treibt ihn zu gehiissiger 
Verachtung. Beide Strebungen flieBen in dem Mischgefiihl 
der .Ambivalenz zusammen. 

Endlich haben wir noch der wichtigen Tatsache zu ge
denken, die wir im tiiglichen Leben so oft beobachten 
konnen, daB Menschen sich in ihren Gesinnungen durch 
andere leiten lassen. Sie bilden ihre Sympathien und Anti
pathien nicht immer so, wie es ihrem eigenen Wesen 
entspricht. Vielmehr ordnen sie ihre positiven und nega
tiven Einstellungen einem gewissen "MuB" unter, das ihnen 
von anderer Seite "aufgezwungen" ist. Sie fiigen sich der 
Wesensart eines Vorbildes, unterwerfen sich seiner Macht 
und entwickeln ihre personlichen Wertungen in der Identi
fikation mit ihm, d. h. so, wie er fiihlen und empfinden 
wiirde. Wenn auch dieses "Riicksichtnehmen" nicht immer 
in krasser Form wirksam ist, so ist es doch hiiufig als ein 
leichtes Schielen nach der Gunst des Vorbildes gegeben 
und iibt eine gewisse Oberaufsicht iiber die Gesinnungen 
aus. Wiederum ist hier nicht etwa die Gewalt des Vorbildes 
ausschlaggebend, sondern das mehr weniger bedingungslose 
Sichfiigen des Gesinnungstriigers, das an dem Wesen des 
anderen seine Erfiillung findet. So geht auch diese, man 
konnte sagen, "Unselbstiindigkeit" der Gesinnung auf be
stimmte Strebungen des Triigers zuriick. 

BewuBt sind von uns die verschiedenen N uancen der 
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Gefiihlsbeziehungen zu den Mitmenschen vemachlassigt 
worden (Liebe - HaB, Freundlichkeit - Feindlichkeit, 
Zuneigung - Abneigung, Gunst - Ungunst, Wohlwollen
Ubelwollen; s. A. PFANDER1)). Sie entstehen dadurch, daB 
jeweils wieder verschiedene Tendenzen bzw. Tendenzkom
plexe verschiedene Arlen von Gesinnungen emportreiben. In 
den verschiedenen Farbungen der Gesinnungen werden ver
schiedene Strebungen oder auch verschiedene Strebungs
biindel erfiillt bzw. gehemmt und verletzt, die jeweils 
wieder strukturell verschieden aufgebaut sein k6nnen. Je 
zentraler diese Strebungen gelagert sind, desto tiefer und 
inniger miissen sich die positiven, desto machtiger und 
gewaltiger die negativen Gesinnungen gestalten. 

Eine besondere Farbung der menschlichen Beziehungen 
kommt durch das Mitklingen erotischer und sexueller Trieb
komponenten zustande. Sie k6nnen bei allen m6glichen 
Gefiihlsbeziehungen mit einflieBen, die deswegen keines
wegs ohne weiteres als eigentliche Bindungen der Liebe 
anzusehen sind. Wir wollen uns mit ihnen nicht eingehen
der befassen, vielmehr nur noch die Tatsachen der ausge
sprochen erotisch-sexuellen Anziehung betrachten. 

KRETSCHMER 2) hat darauf hingewiesen, daB unter so
genannten gesunden Menschen ganz allgemein die Ehen 
zwischen kontrastierenden Typen Mufiger sind als "gleich
f6rmige" Ehen. Je extremer und einseitiger die Tempera
mente sind, desto starker bevorzugen sie die Kontrastehe. 
Gleichf6rmige Ehen finden sich vor allem bei ausgeglichenen 

1) A. PFANDER: Zur Psychologie der Gesinnungen. Jb. Phi
losophie u. phanomenolog. Forschgn. Bd. I u. III. 1913 u. 1916. 

2) E. KRETSCHMER: Die korperlich-seelische Zusammen
stimmung in der Ehe. Das Ehebuch, herausgegeben von Graf 
HERMANN KEYSERLING. 1925. 
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syntonen Temperamenten. Diese statistisch gewonnenen 
und daher besonders wichtigen Ergebnisse betreffen vor 
allem die gegenseitige Anziehung der kontraren KRETSCH
MERschen Typen der Zyklothymiker und Schizothymiker. 

Ein anderes Anziehungsgesetz hat WEININGER!) aufge
stelit, das vor aHem die Geschlechtstypenkonstitution sexuel
ler Partner betrifft. Es geht aus von der sicheruch in weit~ 
geht;ndem MaBe zutreffenden Behauptung, daB bei den 
Mannem haufig irgendwelche feminine Einschlage, bei den 
Frauen virile Ziige zu entdecken seien. Einmal im k6rper
lichen Habitus (extreme Formen): magere, muskelkraftige 
Weiber mit scharfen strengen Gesichtsziigen, Bartentwick
lung, tiefer Stimme, flachen Briisten und schmalen mann
lichen Becken; Manner mit rundlichen weichen Gesichtsfor
men, mit Taille, weiblichen Becken und Briisten, mit fehlen
dem oder sparlichem Bartwuchs. Zum anderen auch in psy
chischer Hinsicht: energische, willenskraftige Frauen mit oft 
selbstandiger klarer Urteilsbildung, eingestellt auf Objek
tivitat und Sachlichkeit, frei von Regungen echt weiblicher 
Eitelkeit, ja oft geschmacklos in der Vemachlassigung ihres 
AuBeren; Manner, die sich durch Unsachlichkeit, Mangel 
an Objektivitat und Vorherrschen der Emotionalitat, durch 
BeeinfluBbarkeit und Suggestibilitat, durch Eitelkeit und 
narzistisches Pflegen des eigenen K6rpers auszeichnen. 
Derartige intersexuelle Typen, bei denen neben den Eigen
tiimlichkeiten ihres eigentlichen Geschlechtstypus auch 
noch Stigmen des anderen Geschlechts ausgepragt sind, 
ziehen sich gegenseitig an. Feminine Manner suchen sich 
Frauen mit virilen Einschlagen bzw. umgekehrt. Je gr6Ber 
die fremdgeschlechtlichen Einschlage auf der mannlichen 

1) O. WEININGER: Geschlecht u. Charakter. 25. Auflage. 
Wien und Leipzig: W. Braumiiller 1924. 
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Seite, desto groBer miissen sie auch auf· seiten des weib
lichen Partners sein, damit eine maximale sexuelle Attrak
tion statthaben kann. - Zweifellos trifft dieses "Anziehungs
gesetz" im Kern das Richtige, wenn auch zur Kritik gesagt 
werden muB, daB man sehr hiiufig mit den Begriffen der 
femininen und virilen Einschlage etwas unvorsichtig um
zugehen pfiegt. KRETSCHMER hat bei seinen Untersuchungen 
die gegenseitige Anziehung derartiger intersexueller ~on
trasttypen in einem erheblichen Prozentsatz bestatigen 
konnen. Das Pendant hierzu konnen wir ebenfalls haufig 
genug beobachten, daB ein "echtes" Weib feminine Manner 
ablehnt, ebenso der "Voll-Mann" sich von virilen Frauen 
abgestoBen fiihlt. 

APFELBACH1) formuliert in einem besonderen sexuellen An
ziehungsgesetz die allbekannte Tatsache, daB energische, 
willensstarke, mutige, unternehmende und kampfesfreudige 
Naturen sich Ehepartnern zuwenden, deren Eigenart durch 
Energielosigkeit, Willensschwache, Nachgiebigkeit, Gut
miitigkeit und Furchtsamkeit charakterisiert ist. Stheni
sches Wesen des einen Partners drangt nach einem hypo
sthenischen Gegenspieler, ohne daB hierbei etwas iiber die 
notwendige Zugehorigkeit dieser Eigenschaften zu einem 
bestimmten Geschlechtstypus gesagt sein solI. Es bestehen 
allerdings, wie KRETSCHMER mit Recht betont, gewisse 
Haufigkeitsbeziehungen zwischen sthenischer Eigenart und 
mannlichem, ebenso zwischen Hyposthenie und weiblichem 
Geschlechtstypus; derart, daB wir sthenisches Wesen bei 
Frauen nach dem iiblichen Sprachgebrauch im Sinneviriler 
Einschlage deuten (bzw. umgekehrt), obwohldiese Be
ziehung durchaus nicht immer zutreffen muS. Nicht selten 

1) H. APFELBACH: Der Aufbau des Charakters. Leipzig und 
Wien: W. Braumiiller 1924. 
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finden wir in diesen Fallen kontrar-geschlechtliche Stigmen 
auf korperlichem Gebiete. 

Neben all diesen Erganzungensbeziehungen zwischen 
Kontrasttypen hat zweifellos auch die Gleichartigkeit der 
sexuellen Partner eine gewisse Bedeutung. So konnen z. B. 
Differenzen des ethisGhen, asthetischen oder intellektuellen 
Niveaus ausgesprochene Hemmnisse fUr die gegenseitige 
Attraktion darstellen. 

Fassen wir nunmehr die eigentliche Sexualstruktur ins 
Auge, urn von ihr aus die sexuellen Beziehungen noch 
ein wenig zu beleuchten. Wir haben in ihr ein auBerst 
komplexes Gebilde vor uns, das sich aus mannigfachen 
Elementen aufbaut. AuBer dem eigentlichen Geschlechts
trieb ist uns eine Anzahl von sogenannten Partialtrieben 
bekannt: z. B. Narzismus, Schaulust, Zeigelust oder Ex
hibitionismus, Obskurationismus = schamhaftes Sich
bedecken, Fetischismus im Sinne des sogenannten kleinen 
Fetischismus der Franzosen = starke Bindung an be
stimmte Reize des Partners ohne Aufhebung des Verlangens 
nach dem Trager der Reize, Dberwaltigungslust, Quallust, 
Hingabe, Unterwerfung, Leidenslust. Dieser Komplex von 
Trieben ist bei den beiden Geschlechtern verschieden struk
turiert, so daB die einzelnen Elemente verschieden stark 
zur Geltung kommen, aber auch innerhalb eines Geschlech
tes weist seine Struktur groBe Differenzen auf. In der 
Sexualstruktur wurzeln die Krafte der sexuellen Anziehung; 
sie miissen in angemessener Weise ihre Befriedigung finden 
konnen, wenn ein volles und tiefe:;; Sexualerleben zustande 
kommen soIL AuBerdem waren noch die Verschiedenheiten 
der Objektrichtung zu erwahnen, wie wir sie in der hetero
bzw. homosexuellen Einstellung vor uns haben. Es liegt 
in der Natur der Triebe bzw. ihrer Strukturen, daB sie nur 
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an bestimmt gearteten Objekten ihre ErfiiIlung finden 
konnen. So kann der vorwiegende sexueIle Masochist sich 
nur dort sexuell gebunden fiihlen, wo der betreffende 
Partner dazu geeignet ist, die Sexualsituation der Unter
werfung zu schaffen. 

In der psychoanalitischen Literatur finden wir einzelne 
Beispiele, sogenannte charakteristische FiiIle der Liebes
objektwahl. FREUDl) selbst hebt zwei derartige Typen 
heraus, die beim Mann hiiufiger vorkommen: "Die Situ
ation des "geschiidigten Dritten" und die "Dirnenliebe", 
1m ersten FaIle wirkt eine Frau auf den Mann erst dann 
anziehend, wenn ein anderer auf sie Eigentumsrechte 
geltend macht. Es bedarf einer aggressiven Regung gegen 
diesen anderen Mann, dem das Weib entrissen werden soIl, 
damit ein sexueIles Begehren auftreten kann. Ob dabei 
immer auf seiten des Begehrenden homosexuelle Regungen 
mit wirksam sein miissen, wie FREUD behauptet, mochte 
ich dahingestellt sein lassen. Wesentlicher noch scheint 
mir, daB die Frau hier ein Besitzobjekt darstellt, das man 
dem Besitzer rauben kann. Wohingegen auf seiten des 
Geschiidigten dann eine homosexuelle Triebrichtung ge
geben sein mag, wenn er die Beziehungen seines Weibes 
zum Begehrenden stillschweigend duldet oder gar unter
stiitzt. 1m zweiten FaIle wird nur das sexuell anriichige 
Weib als Liebesobjekt begehrt, dessen Treue und Ver
liiBlichkeit zweifelhaft ist. Neben der sehr hiiufigen 
Rettungsabsicht, daB die Geliebte seiner (des Liebenden) 
bedarf und ohne ihn jeden sittlichen Halt verlieren wiirde, 
spielt hier das Bediirfnis nach Eifersucht eine groBe Rolle, 

1) S. FREUD: Beitrage zur Psychologie des Liebeslebens. 
Jb. psychoanalyt. u. psychopatholog. Forschgn. Bd. 2, 1910 

u. Bd. 4, 1912. 
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wodurch erst das Weib seinen Wert bekommt, und die 
Leidenschaft entfacht wird. Wahrend der erste Typus 
(vieileieht neben homosexuellen Tendenzen) in erster Linie 
von Eitelkeit und mehr oder weniger von sadistischem 
Machtstreben sexueil geleitet wird, steht der zweite Typus 
zu dem Weibe in einer Art H6rigkeitsverhaltnis (er unter
wirft sieh einer Geachteten, die mit ihm spielt und ihn be
standig in Atem halt), wobei dann vielfach noch andere 
Strebungen mit einflieBen (z. B. ein gewisses Sehnen nach 
hemmungslosem Siehausleben durch das Gefiihl, mit dem 
Prototyp des Lasters in direkter Beziehung zu stehen; 
Trotz gegen die biirgerliehen Normen und daneben das 
Bediirfnis, durch die sexuelle Bindung ein reHgi6ses Werk der 
ethischen F6rderung eines Nebenmenschen zu voilbringen). 

Es gibt noch andere Typen, die bis zu einem gewissen 
Grade charakteristisches Geprage haben. ABRAHAMl) spricht 
von den Mannem, die bei der sexueilen Objektwahl auf 
Madchen der Blutsverwandtschaft verfailen. Er deutet 
diese Neigung zu Verwandtenehen als Symptom eines 
sexuellen Infantilismus. Sieherlich liegt auch in manchen 
Fallen zum mindesten ein I nfantilismus in dem Sinne 
vor, .daB es an sexueiler Aktivitat, an Wagemut und Durch
setzungskraft fehlt, daB infolgedessen ein Sexualobjekt dort 
gesucht wird, wo es keiner groBen Anstrengung bedarf. 
Immerhin wird man nieht aile Faile von Verwandtenehen auf 
eine einheitliche Formel bringen k6nnen. Derselbe Mangel 
an mannlicher Vitalitat trifft auch auf die Manner zu, die 
sich von Mutter oder Schwester ihre Frau' aussuchen lassen 
und damit gewissermaBen ihre sexuelle Sehnsucht nach 

1) K. ABRAHAM: Die Stellung der Verwandtenehe in der 
Psychologie der Neurose. Jb. psychoanalyt. u. psychopathol. 
Forschgn. Ed. I. 1909. 
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Mutter oder Schwester befriedigen. Ein anderer Typus ist 
dadurch charakterisiert, daB er sich vorwiegend zu iilteren, 
reifen Frauentypen hingezogen fiihlt. Hier flieBt in die 
Sexualeinstellung hiiufig ein infantiles Schutz- und An
lehnungsbediirfnis mit ein, wie es dem Verhiiltnis des Sohnes 
zur Mutter entspricht. 1m Gegensatz dazu drangt es 
manche, in der Regel sexuell nicht voll ausdifferenzierte 
Miinner gerade zu solchen Frauen hin, die etwas Kindliches, 
Unentwickeltes, Unausgereiftes an sich haben und dadurch 
der eigenen Sexualstruktur gewissermaBen konform sind. 
Ein wesentlicher Gewinn fUr diese Typen liegt in der Uber
legenheit, die sie dem nicht voll ausgereiften Weibe gegen
iiber empfinden, was ihnen vielfach bei der vollentwickelten 
Frau nicht gelingen konnte, da ihnen dabei das GefUhl der 
eigenen Unreife im Wege steht. 

In derselben Weise wirken sich auch in der Sexual
einstellung der Frau iihnliche Tendenzen aus, die an 
geeigneten Objekten ihre Erfiillung suchen. Echt weibliche 
Hingabe wendet sich imponierenden Erscheinungen kraft
voller Miinnlichkeit zu. Die Leidenssiichtige unterwirft sich 
den Typen, in denen sie instinktiv sadistische Uber
wiiltigungsliiste ahnt. Die Machtliisterne, Energische, bei 
der das Gefiihl der Uberlegenheit sexuelle Fiihrung besitzt, 
sucht sich einen Partner, der sich ihr mehr oder weniger 
bedingungslos unterwirft. Sexuell undifferenzierte hyste
rische Frauen spielen mit den Miinnern, reizen sie zum An
griff, bis sie ihnen in masochistischer Wollust zu FiiBen 
liegen; oder sie wenden sich vor der drohenden Niederlage 
anderen Objekten zu, urn an ihnen ihre spielerische Quiil
lust von neuem auszuleben. Frauen mit ausgesprochen 
polarer Sexualstruktur, in der Uberwiiltigungslust und 
Unterwerfungstrieb urn die Vorherrschaft ringen, werden 
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zu entsprechenden gegensatzlichen Erganzungstypen ge
drangt, wobei sie haufig weder in der Beziehung zum 
"masochistischen" noch in der Vereinigung mit dem "sadi
stischen" Partner eine volle Befriedigung finden 1). 

Auffallend ist die Tatsache, daB viele Manner vor allem 
von den Frauentypen sich angezogen fiihlen, die ihrer 
Mutter oder ihren Schwestern gleichen, daB umgekehrt 
die Sexualobjekte vieler Frauen ihrem Vater bzw. ihren 
Briidern ahnlich sind. Man k6nnte meinen, daB die Sexual
einstellung in diesen Fallen die Richtung halt, die friih
zeitig erotische Bindungen innerhalb der engsten Familie 
geschaffen haben. Sieht man in solchen Fallen genauer zu, 
so entdeckt man zunachst, daB die erwahnte Ahnlichkeit 
haufig nur eine entfernte bzw. eine grobe ist. Weiterhin 
aber ist zu sagen, daB z. B. in der Tochter, die sich in einen 
Mann nach dem Vorbild des Vaters verliebt, die gleichen 
sexuellen und erotischen Strebungen herrschend sein k6nnen 
und tatsachlich auch nachweisbar herrschend sind, die 
seinerzeit die Mutter zur Bindung mit ihrem Ehemann 
gefiihrt haben. Keinesfalls wird jede Tochter in ihrer 
Liebeswahl den Typus des Vaters bevorzugen, ja haufig 
ist der Partner sogar der Wesensart des Vaters gerade 
entgegengesetzt, vielleicht dem Typus der Mutter an
genahert. Diese Verschiedenheiten sind durch die Theorie 
des Vaters - oder Mutterkomplexes, wie die Psycho
analyse sie vertritt, nicht zu erklaren, wenn man nicht die 
konstitutionell gegebenen Strebungen zum mindesten mit 
beriicksichtigt. 

Einen extremen Fall von Vater- bzw. Mutterbindung 
stellt nach Meinung der Psychoanalyse die I mpotenz des 

1) Eine ahnliche Divergenz kommt natiirlich auch bei 
Mannem vor. 
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Mannes und die Frigitiit der Frau dar, die darin ihre 
Ursache haben sollen, daB die Fixierung der Libido an 
die Mutter (oder Schwester) bzw. an den Vater (oder 
Bruder) der Moglichkeit einer anderen sexuellen Bindung 
gewissermaBen im Wege steht. Mir scheint es einleuchten
der, das Kausalverhiiltnis urnzukehren und zu fragen, 
warum in einem gegebenen FaIle eine derartige starke 
Fixierung an die nachsten Angehorigen iiberhaupt zustande 
kommt, oder, besser gesagt, auch in erwachsenem Alter 
noch bestehen bleibt (Infantilismus). Der Grund muB doch 
wohl in der Veranlagung der betreffenden Kinder zu suchen 
sein, die sich durch die erotische Bindung an die Eltern 
oder Geschwister davor schiitzen, eine andere vollgiiltige 
sexuelle Beziehung einzugehen. Sie entziehen sich den An
forderungen eines sexuellen Verhiiltnisses, dem sie nicht 
gewachsen sind, dadurch, daB sie die infantilen Bindungen 
nicht aufgeben, in denen nichts Sexuelles von ihnen ver
langt wird. Mit anderen Worten, sie wollen diese nicht 
aufgeben, da ihnen die sublimierte erotische Befriedigung 
geniigt, und sie das Sexuelle bei ihrer abnormen Struktur 
ablehnen. 

Als ausgesprochen abnorm ist ferner das Divergieren 
der sexuellen und erotischen Bedurjnisse aufzufassen. 
FREUD nennt dies das Auseinanderklaffen der sinnlichen 
und zartlichen Stromungen, die beide auf verschie
dene Objekte gerichtet sind. Das Liebesleben derartiger 
Menschen ist in zwei Richtungen gespalten. "Wo sie lieben, 
begehren sie nicht, und wo sie begehren, konnen sie nicht 
lieben." Mit Recht wird auch diese Eigentiimlichkeit als 
Injantilismus, als Entwicklungsstorung bezeichnet, da 
normalerweise eine Divergenz der Liebesregungen in der 
Pubertat vorkommt und spater iiberwunden wird. Ver-
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schieden sind in diesen Fallen die Typen des anderen (oder 
desselben) Geschlechtes, die erotisch anziehen, von den 
rein sexuellen Reizobjekten. Die Triebstruktur kann z. B. 
folgende sein: Das reine vollreife Weib ist ein Gegenstand 
der liebenden Verehrung des Mannes, der jedoch niemals 
da sexuell erlebensfahig ist, wo er sich etwa hinsichtlich 
der Reife und Reinheit unterlegen fiihlen muB. Eine solche 
Bindung hat greifbare Ahnlichkeit mit der Liebe zur Mutter. 
Die Sinnlichkeit strebt dagegen Frauen zu, die yom Stand
punkt der Verehrung aus minderwertig, niedrig und gemein 
erscheinen. Bei ihnen ist das Gefiihl der Uberlegenheit 
gewahrt, unter dessen Leitung allein eine sexuelle Ein
stellung erwachsen kann. Wiederum ist hier nicht, wie die 
Psychoanalyse meint, die zu starke Fixierung an die Mutter 
die wesentliche Ursache der Divergenz. Vielmehr liegt der 
Grund fiir die Spaltung in der eigenartigen Pers6nlichkeits
struktur, die zartliche und sinnliche Str6mungen gar nicht 
oder nur in seltensten Fallen an einem Objekt erfiillen kann 1). 

Es ist nicht zu vergessen, daB die erotisch-sexuellen 
Strebungen die gew6hnlichen Sympathiebindungen (bzw. ihr 
Gegenteil; die Abneigungen) in irgendeiner Form durch
kreuzen k6nnen bzw. umgekehrt. Die erotische Einstellung 
vermag iiber manches hinwegzusehen, was ohne diese ab
stoBen wiirde. Leicht ertragt man an einer Geliebten ge-

l} In einer derartigen oder in anderen Divergenzen der Trieb
einstellung liegt eine wichtige Wurzel fUr ungliickliche Ehen. 
Man darf mit gutem Recht den Ehepartner zur Zeit der Wahl 
als einen Ausdruck der Personlichkeit eines Menschen ansehen, 
wobei fiir seine Eigenart charakteristisch ware, welche Stre
bungen ihre Erfiillung finden (Versorgungsbediirfnis, Eitelkeit, 
erotische Bediirfnisse, rein sexuelle Momente usw.). Ungliick
liche Ehen kommen in erster Linie dadurch zustande, daB 
zentrale Bediirfnisse unbefriedigt bleiben oder nur zum Teil 
befriedigt werden. 

Hoffmann, Charakter und Umwelt 3 
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wisse Eigentiimlichkeiten, deretwegen man sich von einem 
anderen Menschen femhalten wiirde. Man findet sich mit 
Ihnen ab, wie man auch seine eigenen Mangel mit in Kauf 
nehmen muB; denn die Geliebte wird gewissermaBen dem 
eigenen Ich eingegliedert. Umgekehrt sind Sympathie~ 

beziehungen denkbar, die niemals sinnliche Regungen auf
kommen lassen. Positive Gesinnungenkonnen derart sein, 
daB sie eine erotisch-sexuelle Einstellung vollig ausschlieBen. 

Wir haben uns nicht die Aufgabe gestellt, eine umfassende 
Darstellung der menschlichen Beziehungen und ihrer psycholo

gischen M otivierungen zu geben. Ich betone ausdriicklich, daB 
die Probleme wesentlich komplizierter liegen, als es nach un
serenAusfiihrungen scheinen konnte .. Es geniigte uns, einzelne 
Moglichkeiten ins Auge zu fassen und ihrer tendenzmaBigen 
Bedingtheit nachzugehen. Das allgemeine Prinzip ist nicht zu 
verkennen, und es wird sicherlich auch nicht durch eine Ver
tiefung der Problemstellung umgeworfen werden. Das Indivi
duum strebt nach Erfilllung seiner Triebe, nach Befriedigung 
seiner Strebungen und Bedilrfnisse. Es liegt in der N atur und 
Eigenart dieser Krafte, daB sie nach bestimmten Objekten 
hindrangen, in denen sie eine Bestatigung und Beiahung fin
den. Dagegen entwickeln sie Gesinnungen der Ablehnung und 
Feindseligkeit den Objekten gegeniiber, die Ihnen keine Er
filllung oder gar Einengung bzw. Verneinung bieten 1). 

1) Die Genese der sympathischen bzw. antipathischen Ein
stellungen zu anderen Lebewesen (Tieren und Pflanzen) und 
zu Gegenstandlichkeiten (Farben, Formen, Situationen usw.) 
unterscheidet sich prinzipiell nicht von den Einstellungen zu 
den Menschen; allerdings liegt sie haufig versteckt in Symbol
bildungen (s. die Ergebnisse der Psychoanalyse). - Endlich 
sei noch daraut hingewiesen, daB psychisches Erleben von 
Sympathie und Antipathie nicht selten mit sinnesphysiologi
schen Vorgangen Hand in Hand geht. Ich erinnere an die 
Redensart, daB man jemanden "nicht riechen kann'~. 
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II. Die Einstellung zu den GegenstAndlichkeiten. 

Eine andere wichtige Gruppeder Umweltsbeziehungen 
umfaBt die Einstellung zu den Gegenstandlichkeiten; nicht 
minder kennzeichnend fiir die Eigenart der Charaktere 
als die Beziehungen zu den Mitmenschen, mit denen sie 
oft enge Verschlingungen eingehen. Auch hier konnen wir 
nur Einzelheiten· herausgreifen und gewisse Richtlinien 
aUfzeigen. 

Beginnen wir mit solchen Lebenssituationen, die vor
wiegend schicksalsmafJigen Charakter tragen. Ein anschau
liches Beispiel gibt uns dersoziale Auf- und Nieder
gang der Geschlechter. WenD. wir eine groBere Zahl von 
Stammbaumen biirgerlicher Familien betrachten, so werden 
wir haufig iiberrascht sein iiber die SChwankungen der 
beruflichen und gesellschaftlichen Position, denen die 
Reihe der Generationen unterworfen sein kann. Familien, 
deren Vertreter vielleicht im 17. Jahrhundert in der Ge~ 
lehrtenwelt oder Beamtenschaft einen gewissen N amen 
gehabt haben, sind nach einigen Generationen an Bedeu
tung mehr und mehr zuriickgetreten. Sie haben sich 
zwar zahlenmaBig ausgebreitet, aber die einzelnen Glieder 
fiihren nunmehr ein bescheidenes Dasein als einfache Land
pfarrer, kleine Kaufleute und Handwerker oder sind gar 
zu Tagelohnem herabgesunken, bis eines Tages in dieser 
oder jener Linie wieder ein Aufstieg erfolgt. Man sucht 
nach Griinden hierfiir und findet sie angeblich in aus
reichendem MaBe bei den auBeren Umstanden. Riickgang 
der Vermogensverhiiltnisse mag vielleicht ein ursachliches 
Moment sein (bedingt durch . Krieg, Revolution, friih
zeitiges Ableben des Emiihrers oder andere Ungliicks-

3* 
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fiiIle) , so daB die Ausbildung der Kinder und damit auch 
die Berufswahl notleiden muB. Dieser Faktor soIl gewiJ3 
nicht verkannt werden. Hingegen, - dariiber miissen wir 
uns klar sein - nicht in jedem Fall hat die gleiche Ursache 
die gleichen Wirkungen zur Folge, well sich die Beteiligten 
jeweils in ganz verschiedener Weise zu den gegebenen Tat
sachen einstellen bzw. ihnen schon von vomherein einen 
wirksamen Gegendruck entgegensetzen. J e nach Quali
tiiten, nach Anpassungsfahigkeit, schlauer Berechnung, Ge
schicklichkeit und Gewandtheit, Neigungen, nach Aktivitiit, 
Ehrgeiz, Geltungsdrang und riicksichtslosem Durchsetzungs
willen bzw. den gegenteiligen Charaktereigenschaften wie 
Angstlichkeit, Schiichternheit, Mangel an Selbstiindigkeit 
oder gar Gleichgiiltigkeit, Abulie, Faulheit und willens
schwachem Sichtreibenlassen wird der eine sein Schicksal 
meistern und gestalten, der andere in ihm versinken und 
unter Umstanden an ihm zugrunde gehen. 

Zurn Aufstieg einer Familie sind gewiB giinstige Milieu
bedingungen keineswegs unwesentlich, doch rniissen sie von 
den Charakteren in der richtigen Weise ausgeniitzt werden, 
wenn ein auBerer Erfolg zustande kommen soIl. In wie 
vielen Fallen mag die iiuBere Situation derartige Moglich
keiten bieten, ohne daB sie mit frischer Hand ergriffen 
werden; ja sie werden nicht einmal gesehen, da die Be
treffEmden mit Blindheit daran voriibergehen. Zum "Sehen" 
ist nicht nor die Begabungeine notwendige Voraussetzung, 
sondern auch unermiidlicher FleiG und ziiher Wille, aus der 
Alltiiglichkeit herauszutreten und etwas Besonderes zu 
leisten. Gliickliche Zufalle allein machen es nicht, wenn 
wir eine Familie aufbliihen sehen. Schauen wir z. B. 
hinein in die Geschichte der aufstrebenden Kaufmanns- und 
Industriefamilien, so wird uns klar werden, wieviel auf 
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Kosten der Personlichkeitsanlagen zu setzen, wie wenig 
haufig das auBere Schicksal von Bedeutung ist. Und ahn
lich verhalt es sich mit dem so beriichtigten raschen Ver/all 
derartiger Familien, der in der Regel der verwohnenden 
Erziehung, dem UberfluB an Geldmitteln zur Last gelegt 
wird. "Es ist ihnen zu gut gegangen, das haben sie nicht 
vertragen konnen", hort man von anderen sagen, wenn sie 
das Fazit aus der Katastrophe ziehen. Wiederum miissen 
wir fragen, warum ist ein Mensch dem Wohlstand cha
rakterlich nicht gewachsen? Kennen wir doch unzahlige 
Beispiele, in denen es anders war und die betreffenden 
Familien die errungene Position haben lange Zeit halten 
konnen. Die Einstellung zu den gegebenen Verhiiltnissen 
ist daran schuld, wenn es zum sozialen Versagen kommt. 
Sehr haufig konnen wir die Ursache dafiir erbbiologisch 
greifbar nachweisen. Die sthenischen Charaktere der Manner 
des praktischen Erfolges, die ganz in ihrem selbstge
schaffenen Arbeitsfeld aufgehen, sind gelegentlich recht 
wenig "vorsichtig" in der Wahl ihrer Frauen. Sie finden 
die ihnen entsprechende erotische Erganzung in hypo
sthenischen, psychisch iiberfeinerten, kultivierten, aber 
widerstandsschwachen und nicht selten lebensunkraftigen 
Ehepartnem, die zu ihrer eigenen Natur in scharfem Kon
trast stehen. Bei den Kindem aber kann sich diese miitter
liche Wesensart in der Form durchsetzen, daB es ihnen zwar 
nicht an Vitalitat und Lebenskraft, aber an der notwendigen 
Steuerung durch die sthenischen Qualitaten des Willens 
fehlt, die im Charakter des Vaters vorherrschend waren. Das 
ist in vielen Fallen die Hauptursache der degenerativen 
Haltlosigkeit dem Leben gegeniiber. Es werden Erbmassen 
in die Familie hineingetragen, die sich in anderer Weise 
zu den Problemen des Lebens einstellen, als es bisher in 
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fruheren Generationen der betreffenden Familie uhlich 
war!). 

In diesem Zusammenhang waren noch die bekannten 
Verbrecherfamilien Markus und Zero 2) zu erwahnen, bei 
denen wir, wenn auch in etwas anderer Form, dieselbe 
Tatsache des Auf- und Niederganges beobachten konnen. 
Von der Vagabundenfamilie Zero, einer urspriinglich acht
baren und ansehnlichen Sippe, heiBt es, daB der Hang zum 
Vagabundieren durch fremde leichtsinnige, vagabundierende 
Weiber ins Geschlecht hineingekommen sei und sich durch 
ebensolche Heiraten weiter erhalten habe. Wahrend die 
meisten Zweige der Familie auf der Stufedes Verbrechens 
mehr und mehr abwiirts sanken, zeigen einzelne Linien 
unter dem offensichtlichen Erbeinschlag braver Frauen eine 
deutliche Regeneration und wenden sich seBhaften und 
ehrlichen Berufen zu. Ganz iihnlich verhiilt es sich in der 
Familie Markus. Wir sehen auch hier den gleichen Auf
und Abstieg infolge giinstiger bzw. ungiinstiger Eltern
kreuzungen. Es ist die Aufgabe der Erbbiologie, dies im 
einzelnen durch unantastbare Nachweise noch mehr 
zu erhiirten. Aber schon heute kann daran nicht mehr 
gezweifelt werden, daB die anlagemiiBig gegebenen Quali
tiiten einer Personlichkeit fur berufliche Entwicklung und 
Lebensstellung von durchschlagender Bedeutung sind. Sie 
wirken nachhaltig und ubermiichtig auf den Lebensgang 

1) Es ist selbstverstandlich, daB bei Menschen mit ahnficher 
Veranlagung, die in verschiedenen Lebenssituationen auf
wachsen, verschiedene Einstellungen aktiviert werden. So muB 
man z. B. mit der Maglichkeit rechnen, daB der eine unter 
ungiinstigen auBeren Umstanden auf die Verbrecherlaufbahn 
gerM, wahrend der andere in gefestigtem Milieu davor bewahrt 
bleibt. 

2) J. JaRGER: Psychiatr. Familiengeschichten. Berlin: 
Julius Springer 1919. 
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ein, sie 'bestimmen in weitgehendem MaBe die soziale und 
gesellschaftliche Stellung, sie herrschen tiber Besitz und 
Vermogen, tiber Erfolg und MiBerfolg~ 

Fassen wir die Frage der Berufswahl und Berufsgestaltung 
noch etwas naher ins Auge. Dazu ware folgendes voraus
zuschicken. ]eder Mensch wird in eine bestimmte Fa
miliensituation hineingeboren, die in mittelbarem Sinne 
fUr ihn charakteristisch ist; eine Situation, die in der 
Eigenart der Eltern ihre Wurzeln hat. Von den Eltern aber 
hat der Mensch seine Wesensart geerbt. Demnach gehort 
die Familiensituation gewissermaBen zu seinen Keimmassen 
hinzu. Es hat nicht nur jedes Elternpaar die Kinder, die 
ihrer gemeinsamen Natur entsprechen, wir konnen auch 
den Satz umkehren: Jeder Mensch hat die Eltern, die 
seinen Anlagen konform sind. Kein Mensch ist, biologisch 
gedacht, ohne die ihm zugehOrige spezifische Elternsituation 
denkbar; er schleppt in ihr seine Vergangenheit, d. h. die 
Keimmassen seiner Eltern mit sich. Das Kind strebt nach 
Entfaltung seiner Anlagen und hat sich dabei mit den 
gegebenen, auBeren Umstanden auseinanderzusetzen. Dies 
geschieht in der Weise, wie es der Eigenart des kind
lichen Individuums mit seinen Strebungen entspricht (s. 
auch 3. Kapitel). 

Das Kind wachst heran; es kommt die Zeit, da die Berufs
wahl dringend wird. Angeborene N eigungen suchen sich 
durchzusetzen. Sie treiben, wenn sie vorhanden sind, zu 
einer genaueren Orientierung tiber die Art der Tatigkeit und 
des Fortkommens in den verschiedenen Arbeitsgebieten, und 
danach wird die Entscheidung getroffen. Es konnen sich 
aber auch andere Momente der Personlichkeit auswirken. 
Haufig fehlt dem ] ugendlichen selbst (nicht selten auch 
seinen AngehOrigen, Freunden und Bekannten) die klare 
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Dbersicht iiber die Richtung seiner Fahigkeiten und Inter
essen. Er laBt sich in Unselbstandigkeit und Schutzbediirf
nis weitgehend durch den Rat der Menschen beeinflussen, 
denen er vertraut. Manche, die in lebhafter Protestein
steHung zu ihrer Umgebung leben, lassen sich womaglich 
dazu hinreiBen, gerade das Gegenteil von dem zu wahlen, 
was ihnen vorgeschlagen wird bzw. aufgezwungen werden 
soH. Andere wieder fiigen sich, wenn auch widerwillig, dem 
autoritativen Druck, der auf sie ausgeiibt wird. GewiB 
kommen die Einfliisse der Umgebung in mannigfachster 
Form zur Geltung. Sie zeigen graBte Variabilitat, dieselbe 
Variabilitat aber sehen wir auf seiten der Individuen, die 
sich zur Umwelt verschieden einsteHen. Nur die auBeren 
Momente sind nachhaltig wirksam, denen bestimmte Stre
bungen entgegenkommen, in welchem Sinne es auch sein 
mage. 

Die Tatsache, daB Neigungen und Strebungen den Men
schen zu einer bestimmten Berufstatigkeit hindrangen, 
wird in besonderem MaBe durch die Erscheinung der so
genannten Berufstypen beleuchtet. Greifen wir als Beispiel 
die Klasse der sogenannten "Gebildeten" heraus, die durch 
die akademische Schulung, wie wir sagen, ein bestimmtes 
geistiges Geprage bekommen haben. Mehr oder weniger 
scharf umrissene akademische Berufstypen sind unverkenn
bar. Juristen, Mediziner, Philoiogen und Theologen usw. 
bringen jeweils charakteristische Berufsvertreter hervor, 
deren Eigenart gewissermaBen das Wesen ihrer Kaste in 
klassischer Form zu verkarpem scheint. Kein Mensch wird 
sich der Wirkung ganz entziehen kannen, welche die geistige 
Atmosphare seines Berufes mit sich bringt. Gewisse An
schauungen und Denkgewohnheiten muB jeder annehmen, 
der sich in seinem Berufe einigermaBen heimisch fiihlen will. 
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Durch den Lehrgang werden bestimmte Fahigkeiten in ihm 
geschult, deren Mangelhaftigkeit unter Umstanden schwere 
Folgen hinsichtlich des beruflichen Erfolges nach sich ziehen 
kann. Dadurch allein aber bilden sich keine Berufstypen 
heraus. Viel wesentlicher hierfUr ist die Tatsache, daB Men
schen mit bestimmter, in gewisser Richtung gleichartiger 
Personlichkeitsstruktur instinktiv denselben Beruf wahlen, 
der ihrer Natur am meisten angemessen ist. Vergessen wir 
nicht, daB z. B. der scharfsinnige Jurist, der erfolgreiche 
Philologe seine Qualitaten nicht nur intellektueller, sondern 
auch charakterlicher Art von Haus aus mitbringen muB, 
sonst wird er zeitlebens ein schlechter, zum mindesten kein 
typischer Vertreter seines Standes bleiben. 

Daneben kommt aber, wenn wir von dem Typus absehen, 
die groBe Mannigfaltigkeit der Individualitliten klar zum 
Ausdruck, die, jede in ihrer Weise, den geistigen Stoff ihrer 
Disziplin gestalten. Automatische Berufsmaschinen die 
einen, sie wandeln in iiberkommenen Bahnen; die anderen 
mit weitem Gesichtskreis und innerer Lebendigkeit suchen 
die alten Formen mit neuem Gehalt zu erfiillen und durch 
fortschrittliche Gedanken die traditionellen Normen aufzu
frischen oder umzustoBen. Die Eigenart einer Personlich
keit schafft sich innerhalb der Berufsatmosphare das geistige 
Niveau, wie es den Anlagen entspricht. 

Das gleiche gilt fUr alle Gebiete des kulturellen Lebens. 
Mit Recht hat einmal FrcHTE gesagt: "Was fUr eine Philo
sophie man wahle, hangt davon ab, was man fUr ein Mensch 
ist; denn ein philosophisches System ist nicht ein toter 
Hausrat ... , sondern es ist beseelt durch die Seele des Men
schen, der es hat. Ein von Natur schlaffer oder durch 
Geistesknechtschaft, gelehrten Luxus und Eitelkeit erschlaff
ter und gekriimmter Charakter wird sich nie zum Idealismus 
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erheben." Nicht nur die Wahl eines bestimmten engeren 
Gebietes des geistigen kulturellen Lebens, sondern auch 
eine bestimmte Geistesrichtung und Geisteshaltung liegt 
in der personlichen Anlage begriindet. Ein Mensch mit 
ausgepragtem lyrischen Grundwesen wird andere Dich
tungen und Dichter besonders schatzen und verehren wie 
der, fiir den vermoge seiner Eigenart das Dramatische 
hOchstes asthetisches Erleben bedeutet. Allerdings unter 
der Voraussetzung, daB es sich urn selbstandige, in ihrem 
Empfinden und Fiihlen unabhangige und besonders aus
gepragte Personlichkeiten handelt. Der niichterne, reali
stische Denker baut sich eine Weltanschauung auf, die der 
des wirklichkeitsfernen vertraumten Mystikers wesensfremd 
sein und bleiben wird. Der selbstsichere, in sich gefestigte 
Charakter muB sich von Natur und Gott ein anderes Bild 
gestalten als die lebensschwachen, schicksalsangstlichen 
N aturen, die ohne das BewuBtsein der Anlehnung und Un
terwerfung schwersten seelischen Konflikten ausgesetzt sind. 

In gleichem MaBe personlichkeitsbedingt ist auch die 
politische Einstellung. Die verschiedensten Eigenschaften 
(einfache Unterordnung unter die Meinung der Klasse, oder 
Protest gegen sie, Ressentiment gegen die "Hoheren", purer 
Eigennutz, verkappter und echter Idealismus, Verehrung 
des Althergebrachten oder umstiirzlerischer Geist) schaffen 
hier in mannigfacher Verschlingung oft die kompliziertesten 
Motivationen. 

1m ganzen miissen wir sagen, daB der Wirkung auBerer 
Einfliisse bei der Ausbildung bestimmter Geisteshaltungen 
sicherlich eine bedeutende Rolle beizumessen ist. Am 
leichtesten verfallen, ihnen die Personlichkeiten die zur 
Anpassung und Unterwerfung besonders disponiert sind 
Ihre Struktur ist eine andere wie die der Menschen, die aus 
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sich selbst heraus die ihnen eigentiimliche Richtung finden. 
DaB diese beiden Extreme durch die mannigfachsten Formen 
des tJbergangs und der Abstufung miteinander verbunden 
sind (oft auch in dem Sinne der allmiihlichen Entwicklung 
von urspriinglicher BeeinfluBbarkeit zu einer selbstandigen 
Haltung) brauche ich nicht ausdriicklich zu betonen. 

Vnter Beniitzung der vorhandenen Gegebenheiten und 
M oglichkeiten lenken N eigungen und Strebungen den Men
schen in eine bestimmte Lebensbahn. Nicht selten zeigt es 
sich spater, daB er den aus seiner Personlichkeit geborenen 
Situationen nicht oder nicht in dem MaBe gewachsen ist, 
wie er es erwartet hatte. Setzen wir einmal den Fall, ein 
Mensch sei "unversehens" in einen Bernf hineingeraten, 
der fiir seine personliche Veranlagung eine gewisse, mehr 
oder weniger driickende Belastung darstellt. Er sei z. B. 
aus ZweckmaBigkeitsgriinden oder auch well es der Vater 
war, Jurist geworden, hatte aber fiir die niichterne Para
graphenlogik, fiir Aktenstaub und Menschlichkeitsferne (so 
scheint es ihm) nicht nur keinen Sinn, sondern wiirde 
darunter leiden und infolgedessenl) niemals zu einer wirklich 

1) Wir wissen, daB sich hinter diesem "Infolgedessen" eine 
groBe Tiiuschung verbergen kann. Haufig ist es nicht so sehr 
eine Abneigung gegen den bestimmten Beruf und seine An
forderungen, sondern ganz allgemein die Abneigung gegen 
jeden Broterwerb iiberhaupt. Entweder liegt ein allgemeiner 
Mangel an Willensenergie, an tatigem Streben vor, oder er
lahmt infolge von Veranderungssucht das sachliche Interesse 
schon nach kiirzester Zeit, wenn eine oberflachliche Orientie
rung iiber die betreffende Berufstatigkeit erreicht ist. In beiden 
Fallen wird eine ausgesprochene berufliche Gleichgultigkeit die 
Folge sein. Diese Menschen leiden nicM unter ihrem Beruf, 
sondern unter ihrem eigenen Widerwillen gegen jegliche Arbeit 
iiberhaupt, die durch keinen Berufswechsel auszugleichen ist. 
Es sind abulische, oft rein genieBerisch eingestellte Menschen, 
denen im eigentlichen Sinne mit Arbeit nicht "gedient" ist. 
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frohen Arbeitseinstellung gelangen k6nnen. Zwar gibt es 
in jedem Bernf eine gewisse Spielbreite von M6glichkeiten, 
so daB unter Umstanden auch die divergentesten Interessen 
zu ihrem Recht kommen k6nnen. Vor allem fUr die Juristen, 
denen der Weg zur Wissenschaft, zur Praxis, zum Richter 
und zum VerwaItungsmann offen steht, wobei es innerhalb 
dieser Zweige ebenfalls wieder an Differenziernngsm6glich
keiten nicht fehIt (Strafrecht, ZivilprozeB, StaatsanwaIt
schaft, Kriminalistik, beh6rdliche oder industrielle Tatig
keit usw.). Trotzdem aber gibt es Falle genug, in denen der 
Betreffende sein Leben lang an der pers6nlichkeitsbedingten 
Bernfswahl mehr oder weniger schwer zu tragen hat. Ent
weder muB er sich zu einem KompromiB entschlieBen, der 
nie ganz den Charakter des Erzwungenen verliert. Oder 
wird er sich in miide und doch innerlich von Groll genahrte 
Resignation fliichten. 

Betrachten wir noch ein anderes Beispiel, das ebenfalls 
die Wahl und Bewiiltigung einer selbstgewiihlten Lebens
situation betrifft. In der Rassenhygiene ist oft auf die Tat
sache hingewiesen, daB ein Bauerngeschlecht degeneriert, 
wenn die S6hne und T6chter der jiingsten Generation in 
die Stadt ziehen und sich dort Arbeit suchen. Selbst
verstandlich spielen bei der Entscheidung fUr die "Land
flucht" auBere Momente (z. B. gewisse Gewohnheiten der 
Erbteilung, die den aItesten Sohn vorwiegend beriicksich
tigen, dadurch bedingte Notlage fUr die anderen) eine groBe 
Rolle. Wie sich nun aber der "Enterbte" zu dieser Tatsache 
einstellt, das liegt in seiner Wesensart begriindet. Greifen 
wir zwei extreme Falle heraus, wobei wir uns dariiber klar 
sind, daB es sich urn sogenannte Grenztypen handeIt. 
Die k6rperlich Leistungsfahigen, Schwerfalligen und Un
beweglichen, die Zahen, Beharrlichen, Hartnackigen und oft 
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sehr charakterfesten Typen, die eine gewisse Liebe zur 
Scholle mit dem Landleben verbindet, werden unter Um
standen nicht aus der Bahn ihrer Vater herausdrangen. Sie 
werden sich irgendwelche Entwicklungsmaglichkeiten inner
halb des Bauemstandes zu schaffen wissen, soweit es im 
Rahmen der gegebenen Verhaltnisse maglich ist. Anders 
dagegen die Typen, die in ihrer Beweglichkeit und Ver
anderungssucht nach Neuem streben, denen infolgedessen 
die ruhige Eintanigkeit des Landlebens keine Befriedigung 
bietet, die in geltungssiichtigem Verlangen von hochfliegen
den Planen erfiillt sind oder von GenuBsucht und V omehm
tuerei getrieben werden. Sie werden (vielleicht auch manch
mal durch eine gewisse karperliche Schwache veranlaBt) 
jede giinstige Gelegenheit beniitzen, der schweren Land
arbeit aus dem Wege zu gehen und sich in der Stadt ein 
ihnen zusagendes Arbeitsfeld zu suchen. DaB diese Charak
tere gelegentlich zur Degeneration geneigt sind, braucht 
nicht wunder zu nehmen. Ihre Veranlagung ist es, die sie 
aus der ihnen angestammten Heimat forttreibt, und das 
kann in bestimmten Fallen schon das Zeichen einer minder
wertigen psychischen Konstitution sein, yom Standpunkte 
zaher Charakterfestigkeit aus geurteilt. So setzen sie denn 
auch den verderblichen Einfliissen der Zivilisation einen 
geringeren Widerstand entgegen als die, denen sie von 
Jugend auf vertraut sind. 

Die Personlichkeit sucht sich einen (neuen) Lebenskreis, 
urn ihre W unsche und Strebungen in der betreffenden Situa
tion erlullen zu kannen. Diese aber wirkt ihrerseits ge
staltend auf das Schicksal des Menschen ein dadurch, daB 
er alle ihre Konsequenzen auf sich nehmen muB. Und das 
geschieht in einer Form, die fiir sein"e Eigenart typisch ist; 
haufig, wie in diesem Falle, zu seinem Schaden. 
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Einzelne M enschentypen sind besonders dazu disponiert, 
ihren Anlagen gemaB zunachst bestimmte Situationen zu 
scha/ten, gegen die sie dann bitter zu kiimPfen haben 
(wiederum im Sinne ihrer Eigenart), unter denen sie leiden, 
an denen sie unter Umstanden sogar erliegen miissen. 

Ein instruktives Beispiel hierfiir ist der Querulant, der 
einen harmlosen Konflikt zu einer Staatsaktion aufbauscht, 
der sich in seinem empfindlichen RechtsbewuBtsein, seinem 
iibertriebenen Ehrgefiihl nicht dariiber hinwegsetzen kann, 
wie andere. Er muB so handeln, urn seiner N atur treu zu 
bleiben. Er kann weiterhin den einmal beschrittenen Weg 
nicht verlassen und verbeiBt sich derartig in die Idee des 
Kampfes urn des vermeintlichen Rechtes willen, bis er 
schlieBlich an. der selbstgeschaffenen Erfolglosigkeit seines 
Beginnens scheitert. Das Ende ist entweder "miide" und 
doch so verniinftige Resignation oder ein ins MaBlose ge
steigerter Querulantenwahn, der ihn zu volliger sozialer Un
fahigkeit verdammt. AIle, die nicht fUr ihn sind, betrachtet 
er dann als seine Feinde. SchlieBlich lebt er nur noch von 
der GewiBheit, der einzige zu sein auf dieser Welt, der die 
Idee des Rechts vertritt und Gut und Bose voneinander zu 
scheiden weiB. 

Eine in gewisser Beziehung ahnliche Charakterstruktur 
kennzeichnet den sogenannten Ressentimentstypus. Es sind 
Menschen, die unter dem standigen Erlebnis der eigenen 
Ohnmacht, des eigenen Nichtkonnens leiden und daher urn 
so gieriger nach den "Giitern" streben, die andere besitzen. 
Es drangt sie gewissermaBen zu solchen Lebenssituationen, 
in denen sie einen tiefen HaB gegen die Besitzer dieser 
Giiter kultivieren konnen. Sie schwingen sich nicht auf 
zu einem Konkurrenzoemiihen, ja sie verzichten von vorn
herein auf das Dberfliigelnwollen, obwohl ihnen vielleicht 
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die M6glichkeiten dazu gegeben waren. Oder sind sie mit 
Blindheit geschlagen iiber ihre Fahigkeiten, die sie auf 
anderen Gebieten fruchtbringend verwenden k6nnten, die 
aber gerade dort nicht ausreichen, wo ihr Geltungsdrang 
nach Erfiillung sucht. Sie streben in der Regel solchen 
Verhaltnissen zu, in denen ihre Mangel ihnen immer wieder 
offenbar werden, in denen sie ihre positiven Qualitaten 
nicht oder nur beschrankt zu entwickeln verm6gen, urn nur 
recht giftig die nach ihrer Meinung Gliicklicheren und Be
giinstigteren beneiden zu k6nnen. So werden sie ewig un
befriedigt bleiben miissen und sich in der eigenen Galle 
verzehren. 

Eine Auseinandersetzung mit selbstgeschaffenen Schwierig
keiten auf anderer psychologischer Grundlage sehen wir in 
klassischer Form bei DOSTOJEWSKI. Wir wissen von ihm, 
daB er in seiner Gutmiitigkeit und Nachgiebigkeit niemals 
"Nein" sagen konnte, wenn er von seinen Verwandten (die 
zum groBen Teil durch eigenes Verschulden in Not gerieten 
bzw. unfahig waren, sich selbst zu erhalten) urn Geld an
gebettelt wurde. Einmal gab er einen gr6Beren VorschuB 
vom Verleger, der ihn langere Zeit iiber Wasser gehalten 
hatte, bis auf einen kleinen Rest zur Unterstiitzung dieser 
Leute hin, ohne den empfindlichen Verlust fiir sich selbst 
zu bedenken. Sicherlich spielte dabei auch sein empfind
liches Ehrgefiihl (ein gewisser Familienstolz) mit, das ihn 
dazu bestimmte, die Vertreter des Namens DOSTOJEWSKI 
nicht im Stich zu lassen. Sein ganzes Leben lang lieB er 
sich in (fast m6chte man sagen) unwiirdiger Weise von den 
Verwandten ausniitzen. Die Folge dieses Verhaltens war, 
daB er stets - ausgenommen vielleicht die letzten Jahre 
seines Lebens - in gr6Bten Geldschwierigkeiten sich befand, 
worunter er unsagbar zu leiden hatte. Der gr6Bte Teil 
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seiner Werke ist unter der Hetzpeitsche ganz gemeiner 
auBerer Not entstanden, gegen die er durch unausgesetztes, 
strengstes Arbeiten ankampfen muBte. Vielleicht konnte 
er diesen auBeren Druck nicht entbehren, urn seine Schopfer
kraft recht zur Entfaltung zu bringen. So wird man es 
ansehen diiden. Sicherlich aber hat er sich selbst die groBten 
Qualen bereitet, dadurch, daB er die driickende Lebens
situation provozierte. 

Diese Milieuprovokation ist eine wichtige psychologische 
Tatsache, die wir nicht zu gering einschatzen diiden. Vieles 
was als einfache Reaktion auf die auBeren Umstande im
poniert, ist in Wahrhelt nichts anderes, als die "Reaktion" 
einer Strebung bzw. eines Strebungskomplexes der Personlich
keit auf einen anderen. Eine Teilstruktur der Charaktere 
driingt zu einem bestimmten Milieu hin bzw. gestaltet es 
in ihrem Sinne, und eine andere wehrt sich gegen sie und 
hat unter ihr bzw. unter ihren mittelbaren Folgen zu 
leiden. 

Der Mechanismus der Milieuprovokation spielt in der 
Psychopathologie eine groBe Rolle; und zwar nicht nur bei 
abnormen Charakteren wie etwa beim Querulanten, beim 
Ressentimenttypus oder beim Leidenssiichtigen, sondern 
auch bei manchen Psychosen. Ich denke an gewisse schizo
phrene Erkrankungen, vor allem an die hierzulande gar 
nicht seltenen abortiven Formen, die als Reaktionen auf 
bestimmte auBere Verhaltnisse imponieren. So erinnere ich 
mich an einzelne Kranke, die vor der "drohenden" Ver
lobung oder Heirat innerlich zuriickschreckten und diesen 
Konflikt in einer kurzen schizophrenen Krise zum Austrag 
brachten. Mit einem gewissen Recht konnte man von einer 
Reaktion sprechen, doch war die genetische auBere Situa
tion bei genauer Betrachtung nicht zufallig an die betreffen-
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den Patienten herangetragen, sondem wurde von ihnen, 
d. h. von ihren Lebensbediirfnissen, vorher aktiv herauf
beschworen. In diesen Fallen gelingt die Konflikts16sung 
dadurch, daB nach Abklingen der Psychose eine entsprechend 
vemunftgemaBe und wirklichkeitsangepaBte Verarbeitung 
der inneren Schwierigkeiten moglich ist (man konnte viel
leicht den abortiven Verlauf schon als mindestens zum Teil 
durch letztere Fahigkeit bedingt auffassen). In anderen 
nicht abortiven Fallen, die aber trotzdem lange Zeit ein
fiihlbar und verstandlich bleiben, haben wir ein anderes 
Bild. Hier schaffen die Patienten sich ebenfalls eine Situa
tion, in der sie gewissermaBen eine Beziehung zum Leben, 
d. h. eine erotische Beziehung zu einem ihnen adaquaten 
Partner suchen. Sie erfiillen damit ein gewisses inneres 
Sehnen, das ihrem Hingabeverlangen entspricht. Doch, ehe 
sie recht zu einer Verwirklichung dieser Sehnsucht vor
gedrungen sind, setzen hemmende Gegenkrafte ein, die 
eine drohende personliche Bindung und Verpflichtung ab
wehren bzw. zerstoren und in tiefschiirfender Konflikts
spannung die Personlichkeit zur schizophrenen Psychose 
aufpeitschen. Die Losung einer Wirklichkeitsanpassung 
kann aber nicht gefunden werden, vielmehr bleibt es bei 
dem einmaligen gescheiterten Versuch, und die Patienten 
versinken in apathischer bzw. negativistischer Wirklich
keitsabwehr (Autismus). Man wird, wenn man danach 
sucht, recht haufig reaktive Momente in der Entwicklungs
phase schizophrener Psychosen finden konnen. Bemiihen 
wir uns jedoch, tiefer zu dringen, so werden wir in der 
Mehrzahl dieser Faile feststellen konnen, daB die an
scheinende Reaktion auf iiufJere Schwierigkeiten sich als eine 
Reaktion entpuppt auf selbstgeschaffene Situationen, zu der 
bestimmte Triebe und Tendenzen der Personlichkeit hin-

Hoffmann, Charakter und Umwelt. 4 
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driingen muBten (s. auch KURT SCHNEIDER 1)). An der 
Bewiiltigung dieser Situationen aber kommen sie, wiederum 
aus Grunden ihrer personlichen Struktur, zu Fall (es sei 
ausdrUcklich betont, daB mit diesem dynamischen Ge
schehen der Personlichkeitsstrebungen die Krankheit Schizo
phrenie nicht vollig erfaBt ist). 

Auch bei depressiven Erkrankungen kann eine Milieu
provokation von Bedeutung sein. Manchmal ist es hier ganz 
offenkundig, daB ein Mensch der Versuchung zu irgend
welchen Verfehlungen hat nachgeben mussen, und erst auf 
diesem Boden konnten Reue und BuBe, Verzweiflung und 
Angst gedeihen. Oder: er schafft sich vermoge seiner 
Charaktereigenart personliche Unannehmlichkeiten im Ver
kehr mit seinem Niichsten, denen er schon nach kurzer 
Zeit nicht .mehr gewachsen ist, so daB er in einer Ver
stimmung abreagieren muB. Eine iihnliche Katastrophe 
kann dadurch zustande kommen, daB ein Mensch, von der 
Sehnsucht nach Erfolg und Ruhm getragen, sich zu hochsten 
Leistungen anspannt, die aber (vielleicht durch Weltfremd
heit und Mangel an Wirklichkeitsanpassung bedingt) von 
vomherein so angelegt sind, daB ihnen die gewunschte 
Wirkung versagt bleiben muB. Wohingegen andere Per
sonlichkeiten stets ihre Lebenssituationen (sei es mit voraus
schauender Uberlegung oder in intuitiver Erfassung des 
Wesentlichen) so zu gestalten wissen, daB sie ihnen ge
wachsen sind bzw. nicht urn das gesteckte Ziel betrogen 
werden. 

In Verbindung mit der Milieuprovokation, aber auch fUr 
sich allein genommen, hat ein anderer charakterologischer 
Mechanismus in diesem Zusammenhang eine nicht unwesent-

1) KURT SCHNEIDER: Reaktion und Auslosung bei der 
Schizophrenie. Z. Neur. Bd. 50, S. 49. 
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liche Bedeutung, den man als iiufJere Rechtfertigung (siehe 
O. KANT l ): Moralische Rechtfertigung der HaBreaktion 
beim Paranoiker) bestimmter Richtungen der Charakter
entwicklung bezeichnen konnte. 

lch denke hier z. B. an manche Unfallneurotiker, denen 
das Unfallgeschehen vor ihrem eigenen Gewissen die Be
rechtigung gibt, der schon bisher oft als lastig empfundenen 
Arbeitsanspannung auszuweichen und sich ganz der Ein
stellung des abulischen Sichgehenlassens (wenn auch unter 
mannigfachem Leiden) hinzugeben; mag nun die vorher 
schon latente Abneigung gegen das harte MuB der beruf
lichen Tatigkeit in ihrer Charakterstruktur allein oder bis 
zu einem gewissen Grade mit durch eine korperliche 
Schwache in dieser oder jener Richtung begriindet sein. 
Bei vielen Unfallneurotikem konnen wir diesen Vorgang 
der auBeren Rechtfertigung beobachten, gelegentlich ist 
allerdings die Situation noch dadurch kompliziert, daB die 
durch den Unfall exogen gerechtfertigte Einstellung mehr 
oder weniger den Unfall schon herbeigefiihrt, d. h. ihn und 
die sich aus ihm ergebenden Folgen provoziert hat (s. 
W. ENKE 2)). 

Wie oft horen wir aus dem Munde von bestimmt ge
arteten Menschentypen die W orte: "DaB ich so und so 
geworden bin, daran ist dieses oder jenes Ereignis schuld." 
In der Regel handeIt es sich urn verwerfliche oder gar ent
ehrende Charakterzilge, fUr die jeder Mensch, auch der 
schlechteste, am liebsten die Verantwortung ablehnt, die 
er gem von seinem eigentlichen Wesen lostrennen mochte. 

1) O. KANT: Beitrage zur Paranoiaforschung. I. Die objek
tive Realitatsbedeutung des Wahns. Z. Neur. Bd. 108, S. 625. 

192 7. 
2) W. ENKE: Psychopath und Unfall. Z. Neur. Bd.104 

S. 121. 1926. 
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Viel seltener wird ein Mensch die auBere Bedingtheit bei 
positiven, schatzbaren, hochwertigen Eigenschaften zu
geben, da es hier jeder vorzieht, sie dem eigenen Verdienste 
zuzuschreiben und als dem eigenen Wesen eigentiimlich an
zusehen. Diese Verschiedenheit ist aus der Selbstachtung 
geboren und daher durchaus menschlich. 

Wie verhalt es sich nun aber obfektiv mit der iiuf3eren 
Rechtfertigung? "Wenn dies oder jenes sich nicht ereignet 
hatte, ware es mit mir nicht soweit gekommen." Als 
Charakterziige, die mit Vorliebe durch auBere Rechtfertigung 
motiviert werden, sind in erster Linie z. B. folgende zu 
nennen: Impulsivitat, Erregbarkeit, Reizbarkeit; morose 
Unfreundlichkeit; Undiszipliniertheit, Haltlosigkeit, Energie
losigkeit; in weiterem Sinne jede asoziale und antisoziale 
Haltung. Wir miissen nun von den Fallen, die eine 
auBere Rechtfertigung durchaus unberechtigterweise nur 
suchen, urn ihr mehr oder weniger ausgepragtes Gewissen 
zu beruhigen, die anderen FaIle scheiden, in denen der 
auBeren Rechtfertigung tatsachlich eine gewisse Bedeutung 
zukommt. Diese interessieren uns hier vor allen Dingen. 
Niemals wird dabei die Situation so liegen, daB die erwahnten 
Charaktereigenschaften durch die auBere Konstellation ge
wissermaBen aus dem Nichts geschaffen werden. Vielmehr 
handelt es sich stets darum, daB bestimmte charakterliche 
Strebungen schon vorhanden waren, ohne sich recht hervor
wagen und nach auBenhin durchsetzen zu konnen. Sie 
brauchten einen auBeren AnstoB, der die Hemmung loste 
und dadurch ihrer Entfaltung freien Lauf verschaffte (wobei 
die Hemmung auch als irgendwie personlichkeitsbedingt an
zusehen ist). Auf diese Frage werden wir im nachsten 
Kapitel noch naher eingehen miissen. 

Sicherlich wird die wahre Bedeutung der auBeren Recht-



Die Einstellung zu den Gegenstandlichkeiten. 53 

fertigung vielfach iiberschatzt. Wenn die auBeren Mo
mente nicht eine besondere Art und Intensitat besitzen, wird 
man in der Bewertung ihrer Wirksamkeit sehr vorsichtig 
sein miissen. Kann man sich doch kaum einen Menschen 
denken, der von den wesentlichsten Kategorien auBerer 
Einwirkungen verschont bleibt, sofern es sich nicht urn 
Unterschiede des Standes und der sozialen wirtschaftlichen 
Stellung handelt. J eder Mensch hat Gelegenheiten genug, 
die z. B. den Grund zu einer Verstimmung, zum Gekrankt
sein, zur Gereiztheit, zu Haltlosigkeiten, zur paranoiden 
Reaktion oder zur Hypochondrie legen konnten. Es kommt 
stets auf die Anlage und ihre Entwicklungsmoglichkeiten an. 

Nicht anders verhalt es sich auch bei den Fallen, die der 
exogenen Formung eine nennenswerte Bedeutung bei
messen fUr eine Personlichkeitsentwicklung in positivem 
Sinne. Wir konnen sie zum Unterschied von der auBeren 
Rechtfertigung unter den Begriff der exogenen Entfaltung 
zusammenfassen. So oft hort man sagen, daB diese oder 
jene Gliickszufiille eine entscheidende Wendung in der 
Lebensstellung der Betreffenden bewirkt hatten (iibrigens 
stellt sich das "Gliick" meistens erst nach Jahren heraus). 
Das soIl gewiB nicht verkannt werden. Aber wie kommt 
denn dieser Vorgang .zustande? Zunachst miissen bestimmte 
Eigentiimlichkeiten gegeben sein, wie z. B. Anpassungs
vermogen, Aufnahmebereitschaft, Begeisterungsfahigkeit, 
Einfiihlungsvermogen, ohne die eine nennenswerte Formung 
der Personlichkeit ausgeschlossen bleibt (hinter ihnen stehen 
bestimmte Tendenzen der Einordnung, Unterordnung und 
Hingabe). Sie geben den fruchtbaren Boden fiir die Bewir
kung abo Wenn es aber nicht nur bei einem bloBen Ab
klatsch der Umgebung bleiben, sondern zu einer Entfaltung 
im eigentlichen Sinne kommen solI, miissen noch andere 
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Anlagekrafte wirksam sein, die den aufgenommenen Er
lebnisstoff in einer der Individualitat eigentiimlichen Weise 
verarbeiten und in mehr oder weniger produktivem Sinne 
originell oder zum mindesten mit Geschick gestalten. 
Jedenfalls miissen bestimmte Personlichkeitsstmkturen vor
liegen, damit iiberhaupt eine exogene Entfaltung positiver 
Wesensziige zustande kommen kann. Es miissen Bereit
schaften vorhanden sein, die Entwicklungsmoglichkeiten 
bieten. Die Bedeutung der Anlagen ist gar. nicht abzu
sehen. Gibt es doch unzahlige Menschen, die niemals 
Gliickszufalle erleben, sie nicht als solche zu erfassen und 
keinen entscheidenden Nutzen fiir ihre Personlichkeit daraus 
zu ziehen wissen. Die meisten Menschen lassen die Gelegen
heit zu einer exogenen Entfaltung voriibergehen, ohne ihnen 
mit ihren Personlichkeitsstrebungen entgegenzukommen; es 
fehlen ihnen die inneren Wandlungsmoglichkeiten, ohne die 
der Mechanismus einer exogenen Entfaltung ausbleiben muB. 

Viele werden sagen, daB der Mechanismus der Person
lichkeitsformung durch das Milieu fiir die " Bildung", fiir 
das kulturelle Niveau eines Menschen ausschlaggebend sei. 
Man braucht ja nur einen Wilden mit einem Europaer zu 
vergleichen. Beides sind Menschen, wohl verschieden nach 
gewissen rassischen Eigentiimlichkeite~, in der Hauptsache 
aber verwurzelt in verschiedenen Kulturkreisen; primitiv 
die einen, aufs hOchste differenziert die anderen. Und doch 
liegt die Sache wesentlich komplizierter. Wohl schwerlich 
wird ein Primitiver sich kurzer Hand zu einem Kultur
menschen "hinaufschrauben" lassen, ebensowenig wie wir 
ein solches Experiment mit positivem Erfolg bei einer ein
fachen europaischen Bauernseele anstellen konnen. Aller
dings mit der Einschrankung, wenn nicht entsprechende 
differenzierte Anlagestrukturen dem Versuch entgegen-
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kommen. Und daB unter den Primitiv.en sowohl als auch 
in den niederen Schichten unseres Kulturkreises derartige 
Strukturen zu finden sind, dariiber darf kein Zweifel be
stehen. Ich erinnere nur an die nicht seltenen Typen des 
einfachen schwabischen Bauernstandes, die vielfach eine 
ungewohnliche Differenziertheit in ihrem Personlichkeits
aufbau erkennen lassen. Halten wir eines immer fest: eine 
exogene Personlichkeitsformung kann nur dann gedeihen, 
wenn in der Personlichkeitsanlage Formungsmoglichkeiten 
verankert sind. Andererseits miissen manche fruchtbare 
Ansatze verkiimmern, wenn die auBeren Gelegenheiten einer 
Vertiefung ausbleiben. Oder werden sie vielfach einer Ver
bildung anheimfallen, sobald die exogene Forderung eine 
halbe, unvollkommene bleibt. Sie konnen auch in eine 
allzu einseitige Richtung hineingezwiingt werden, solern es 
den auBeren Moglichkeiten an Vielseitigkeit gebricht. 

Den Personlichkeitsforscher interessiert aber vor allem 
eine andere Frage. Letzten Endes bleibt fiir Menschen 
jedes Standes und aller Kulturstufen der Fonds ihrer er
erbten Anlagen entscheidend fUr die Art, in der sie sich 
zu der Atmosph1i.re ihres Standes- und Kulturkreises ein
stellen. Es ist miiBig, zu fragen (und wird es wohl auch 
ewig bleiben), was aus einem Menschen geworden ware, 
wenn er in eine andere kulturelle Atmosph1i.re hineingeboren 
ware. Dagegen scheint mir die Frage der Losung wert, wie 
jeder in einer fUr seine Eigenart charakteristischen Weise 
die ihm dargebotenen auBeren Umstande und Schicksals
momente zu erfassen, zu beniitzen und zu gestalten vermag. 
Nur so kann dem Personlichkeitsforscher, fUr den stets 
Wesen und Kern der Illenschlichen Personlichkeiten das 
wichtigste Forschungsobjekt sein solI, ein erschopfendes 
Eindringen in dem Personlichkeitsaufbau gelingen. Dann 
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aber ist es ihm niliglieh, aueh geistige, kulturelle Fiihig
keiten und Strebungen bei solchen Mensehen zu entdeeken, 
denen unser einseitiger Kulturstandpunkt bei oberfHieh
lieher Betraehtung derartige Qualitaten abspreehen moehte. 
Die Starken vermogen sieh durehzusetzen und unter Um
standen iiber ihren Stand zu erheben, da sie mit ihren An
lagen wuehem und die auBeren Bedingungen sehaffen 
konnen, die ihren inneren Entwieklungsmogliehkeiten eine 
exogene Entfaltung angedeihen lassen. 

Fassen wir zusammen: Die Auseinandersetzung mit den 
Gegenstandliehkeiten gesehieht in einer fUr die Eigenart 
der Personliehkeit typisehen Weise. Die Mensehen suehen 
an den vorhandenen Gegebenheiten und Mogliehkeiten ihre 
Neigungen, Bediirfnisse und Strebungen zu erfiillen. Dabei 
greife:q sie aueh gestaltend in den Lauf der Dinge ein. Sie 
suehen bestimmte Lebenskreise auf, sie sehaffen sieh unter 
Umstanden neue Umweltsbedingungen, mit denen sie sieh 
dann wieder ihrem Wesen entspreehend auseinandersetzen 
mussen (Milieuprovokation). Daneben spielt aueh die 
exogene Personliehkeitsformung (auBere Reehtfertigung, 
exogene Entfaltung) eine nieht unwesentliehe Rolle; doeh 
sie kann nur fruehtbar werden, wenn ihr bestimmte anlage
maBig gegebene Strebungen und Qualitaten entgegen
kommen. 

III. Die exogene Personlichkeitsformung. 

In den ersten beiden Kapiteln ist viel von den Erbanlagen, 
von der anlagema/3ig gegebenen Personlichkeitseigenart die 
Rede gewesen. Damit wir nieht in den Verdaeht kommen, 
einer aussehlieBliehen Bedeutung der Erbmassen, wenn aueh 
nur versteekt und vielfaeh verklausuliert, das Wort zu 



Die exogene PersOnlichkeitsformung. 57 

reden, wollen wir uns nunmehr mit den Moglichkeiten der 
exogenen Personlickkeitsformung noch eingehender ausein
andersetzen. 

Eine extreme Bewertung des Milieus fiir die Personlich
keitsentwicklung finden wir bei den meisten orthodoxen 
Psyckoanalytikern (FREUD allerdings macht davon bis zu 
einem gewissen Grade eine Ausnahme). Sie stellen sich 
vor, daB in erster Linie die Eindriicke der Jugendzeit, so 
vor allem die Atmosphare des Eltemhauses, aber auch 
bestimmte einschneidende einmalige Ausnahmeerlebnisse 
die Charakterentwicklung beeinflussen oder gar ausschlieB
lich bestimmen und lenken. Dabei scheinen sie ganz zu 
vergessen, daB jedes Kind doch auch ein Erbgut mit be
stimmten Entwicklungsrichtungen besitzt. 

In dieser Form ist die Ansicht der Psychoanalyse unhalt
bar. Allerdings muB zur Einschrankung gesagt werden, daB 
manche maBvolle Analytiker derartige Einseitigkeiten einer 
Bewirkungstheorie nicht mitgemacht haben, wenn auch 
selbst von ihnen die Bedeutung der Erbanlagen gem zu 
gering eingeschiitzt wird. 

Schauen wir uns an einem Beispiel die Beziehungen der 
Kinder zu ihren Eltem naher an: 

Der Vater ist streng, hart und lieblos zu den Kindem, 
reizbar, jahzomig, herrisch und nicht frei von brutal
sadistischen Regungen; die Mutter dagegen zeigt ein giitiges, 
liebevolles Wesen, sie gibt stets nach, laBt alle Unannehm
lichkeiten geduldig iiber sich ergehen und leidet still ergeben 
unter der Art ihres Mannes. 

Eine Tockter (gesund) stellt sich in natiirlichem und durch
aus selbstbewuBtem HaB gegen ihren Vater ein. Sie vermag 
aber auch die schwache, leidensselige Art der Mutter nicht 
recht zu achten, der sie zwar im Grunde ihre Liebe doch 
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nicht ganz versagen kann. Ohne groBe innere Schwierig
keiten lost sie sich friihzeitig von den Eltem und stellt 
sich auf eigene FiiBe. 

Eine zweite Tachter (Zwangsneurose) entwickelt sich in 
ganz anderem Sinne. Fiir sie ist im Laufe der Jahre die 
Brutalitat des Vaters zum Ideal geworden. Sie schwelgt 
in Grausamkeitsphantasien und wiinscht sich im geheimen, 
daB sie sich seine herrische, sadistische Wesensart ganz zu 
eigen machen konnte. Sie versucht auch diese Einstellung 
der Mutter gegeniiber zu verwirklichen. Andererseits er
kennen wir bei ihr ausgesprochene masochistische (miitter
liche) Tendenzen. Es bedeutet fUr sie hochste Lust, die 
Menschen ihrer Umgebung zu argem, urn von ihnen ver
achtet und beschimpft zu werden. In dieser Entwertung 
durch andere befriedigt sich ihre Leidenssucht. 

Wie hat man sich in salchen und anderen Fallen mit dem 
Problem der Konvergenz von Anlage und Milieu ausein
anderzusetzen ? 

Schon bei oberflachlicher Betrachtung miiBte den Psycho
analytiker die verschiedenartige Entwicklung bei Kindern mit 
derselben Eltemsituation stutzig machen. Ohne anlage
maBig gegebene Richtung ist sie vollig undenkbar. Diese 
in den Kindem vorgebildeten Strebungen stellen sich zu 
der Wesensart der Eltem ein und suchen sich im Zusammen
leben mit ihnen zu entfalten. Wir miissen darin einen 
ersten Versuch der A useinandersetzung mit den N eben
menschen erblicken. 

Das kindliche Schutz- und Liebebediirfnis wendet sich 
z. B. in erster Linie dem Eltemteil zu, der diesen Regungen 
entgegen kommt. Die Sehnsucht nach Hingabe schafft eine 
feste Bindung an die Mutter oder an den Vater, je nachdem 
welcher von beiden in seiner Eigenart den Liebeswiinschen 
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die notwendige Erfiillung bietet. 1st dem Kinde ein starker 
Wille zur Macht anlagemiiBig eigen, so wird es vielleicht 
diesen zuniichst an dem schwiicheren Teil des Eltempaares 
erproben, d. h. an der Stelle, die dem Machtstreben gering
sten Widerstand entgegensetzt. In diesem FaIle konnte sich 
etwa ein gleichzeitig vorhandenes Bediirfnis nach Ver
ehrung dem anderen Eltemteil zuwenden, der durch seine 
herrische Art imponiert. Bei zunehmendem Streben nach 
Selbstiindigkeit kann unter Umstiinden die Verehrung in 
kiimpferischen Protest umschlagen, in eine Einstellung des 
Hasses und der Verachtung, die unter Mittonen von ge
wissen Angstregungen den Zwang der elterlichen Zucht zu 
durchbrechen versucht. SoUte die Wesensart des Kindes 
auf lebhafte Unterwerfungsbediirfnisse eingesteUt sein, so 
konnen diese nicht nur einer strengen, sondem auch einer 
weichen liebevollen Mutter gegeniiber verwirklicht werden. 
Oft machen sich gewisse Auflehnungstendenzen in dem 
Sinne bemerkbar, daB sie Schroffheit und Strenge bei 
der Mutter noch besonders herausfordem, damit dann die 
Unterwerfung umso besser gelingen kann. 

FlieBen sexuelle Regungen in die Einstellung zu den 
Eltem mit ein, so orientieren sich auch diese bei den Kin
dem in der Weise, wie es ihrer Veranlagung zukommt. Die 
erotische Bindung des Knaben an seinen Vater liiBt auf 
eine homosexuelle Triebrichtung schlieBen. Dieser Fall ist 
anlagemiiBig anders zu bewerten als die erotische Fixierung 
des Sohnes an die Mutter, die einer normalen Triebrichtung 
entspricht. Umgekehrt muB bei einer erotischen Einstellung 
des Miidchens zur Mutter eine abnorme Triebsituation ver
mutet werden 1). Bei alledem kommt es aber im einzelnen 

1) Diese erotischen Bindungen der Kinder und Jugendlichen 
besagen noch nichts fUr die spatere Entwicklung. 



60 Die exogene Personlichkeitsformung. 

wieder sehr auf die Eigentiimlichkeit der betreffenden Eltem 
an, in welchem spezielleren Sinne diese erotischen Fixie
rungen zu deuten sind. So ist es z. B. fUr die W-esensart 
einer Tochter nieht gleiehgiiltig, ob sie sieh homoerotisch 
zu einer herben, mannlich gearteten Mutter hingezogen 
fUhlt, oder ob die Hinwendung auf eine weiehe und 
weiblich struktuierte Mutter gerichtet ist. Darin wiirden 
bestimmte Verschiedenheiten der homoerotischen Beziehun
gen zum Ausdruck kommen, wie wir sie ja auch bei einem 
derartigen Verhaltnis zwischen Erwachsenen kennen (z. B. 
~ weiblich geartet homoerotisch zu ~ mannlich geartet; 
~ mannlich zu ~ weiblich). 

Wir wollen die M6glichkeiten nieht weiter ausspinnen. 
Es kann sieh auch hier nur darum handeln, Andeutungen 
zu geben. Wichtig scheint uns die Tatsache, daB das Kind 
keineswegs nur bildsames Wachs in den Handen der Eltem 
ist. Wir neigen zwar zu der Auffassung, uns die Kinder im 
Verkehr mit den Erwachsenen als mehr passive, .hinnehmende 
Wesen zu denken. Das entspricht aber nieht der Wirklich
keit, vielmehr pflegt sich schon der kindliche und jugendliehe 
Mensch aktiv zu dem Problem des Zusammenlebens einzu
stellen. Er ist genau so wie der reife Mensch ein Gesch6pf, 
das da, wo es Resonanz findet, seine Strebungen und Triebe 
zu erfiillen sucht. 

Selbstverstandlich ist die Zwangslage der Hilflosigkeit und 
des Schutzbediirfnisses bei Kindem besonders dazu geeignet, 
einer Eigenentfaltung uniiberwindbare Hindemisse entgegen
zusetzen. Dann leidet das Kind, wie es jeder Erwachsene 
in ahnlicher Situation auch tun wiirde. Weiterhin aber ver
fiihrt das Kind wie viele Erwachsene in gleieher Lage, wenn 
ihm seine Struktur eine gewisse Beweglichkeit der Ein
stellungen zugesteht. Es stellt sieh urn und sucht nach 
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M6glichkeiten einer Erfiillung, bei der Konflikte mit den 
Eltem vermieden werden; dies aber auch nur dann, wenn 
der Wille zur Unterwerfung iiber die Auflehnungsregungen 
iiberwiegt. Sind letztere stark ausgepragt, so wird das 
Kind trotz aHem (HaBeinstellung) den Drang nach Un
abhangigkeit befriedigen miissen. Weieh und formbar sind 
besonders die Kinder, bei denen Hingebung, Angst und 
Unterwerfung im Vordergrunde stehen. In jedem Falle 
drangen vorhandene Tendenzen nach Erfiillung, sie schaffen 
sich ihre Befriedigung, wie und wo sie k6nnen. Sie entfalten 
sieh, ja sie k6nnen anwachsen, wenn sie einen giinstigen 
Boden finden, wahrend sie in ug.giinstigem Milieu zuriick
gedrangt werden; doch immer nur bis zu dem Grade, den 
die Eigenart der Veranlagung vorschreibt. 

Werfen wir in diesem Zusammenhang einen kurzen Seiten
blick auf die alte Streitfrage nach den Grenzen der Erziehungs
Jiihigkeit bei K indern und ] ugendlichen; sie HiBt sich zweifellos 
in Bausch und Bogen nicht beantworten (s. W. V1LLINGER 1)). 

Es ist keineswegs so, wie vielfach angenommen wird, daB bei 
den einen die Erbanlagen sich mit elementarer Gewalt durch
setzen, bei den anderen jedoch die auBeren Einfliisse das Ge
wicht der Anlagen iiberbieten. Wir haben vielmehr das Problem 
in ganz anderer Richtung aufzurollen. Die Erziehungsfahigen 
und die Unerziehbaren unterscheiden sich in erster Linie durch 
die Verschiedenheit ihrer Anlagenstruktur. Erziehungsfahig
keit und Unerziehbarkeit sind beide genau so anlagemaBig be
griindet wie jede andere Charaktereigenschaft. Folgende 
Wesensziige stellen beispielsweise den Erziehungsversuchen eine 
ganz verschiedene Prognose: Anpassungsfahigkeit, Anlehnungs
bediirfnis, Unterordnungs- und Verehrungskraft, Fahigkeit zu 
Selbstdisziplin, Selbstgestaltung (wohl auch noch die Fahig
keit zur verstandesmaBigen Durchdringung der gebotenen Er
zieh'ungsmaBnahmen) auf der einen Seite - Egozentrizitat, 
Machtbediirfnis, Protest und feindselige Einstellung gegen die 
Umgebung, triebhafte Haltlosigkeit, eigensinnige Starrheit 

1) W. V1LLINGER: Die Grenzen der Erziehbarkeit. Reform 
des Strafvollzugs. Juli 1927. 
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(und auch Verstandesdefekte) auf der anderen Seite. Die Auf
gabe der Psychologen besteht nicht darin, die Erziehungs
fahigkeit im allgemeinen zu untersuchen, sondern sich dariiber 
klar zu werden, bei welcher Personlichkeitsstruktur der Kinder 
und Jugendlichen ErziehungsmaBnahmen (und welchel ErJolg 
versprechen, und bei welchen alle Versuche vergeblich bleiben. 
So werden wir allmahlich bestimmte Typen erfassen, die je
weils nach der ihnen anlagemaBig gegebenen Erziehungs
fahigkeit verschieden einzuschatzen sind. Es kann nicht genug 
betont werden, daB die durch auBere Einfliisse stark bildsamen 
und jormbaren Charaktere eine andere Personlichkeitsstruktur 
(und damit auch andere Erbanlagen) besitzen als die Naturen, 
die fiie aufJere Einwirkungen nur geringe Resonanz zeigen. 
Der Unterschied zwischen beiden besteht nicht in der ver
schiedenen Durchsetzungskraft ihres Anlagenmaterials iiber
haupt, sondern in der Vers€hiedenheit der Struktur ihrer An
lagen und des in ihnen wurzelnden Personlichkeitsaufbaus. 

Fassen wir nunmehr einzelne FaIle ins Auge, in denen 
ein kindlicher oder iugendlicher Mensch einer hochgradigen 
Personlichkeitsformung unterworfen ist. Welche Momente 
spielen dabei eine wesentliche Rolle, wie kommt dieser Vor
gang zustande? Wir wahlen als Beispiel gerade den noch 
nicht ausgereiften M enschen, weil bei ihm, der sich noch in 
der emPfindsamen Phase der Entwicklung befindet, die 
auBeren Einwirkungen sicherlich ihre besondere Bedeutung 
haben. So miissen wir jedenfalls annehmen, wenn wir die 
Erfahrungen der allgemeinen Biologie zu Rate ziehen, die von 
einer starken exogenen Bildsamkeit der Organismen in dem 
Stadium der Entfaltung bis zur Ausreifung berichten. 

Vergegenwartigen wir uns ein Beispiel. Ein Sohn wachst 
auf unter strengster Disziplin des harten, egozentrischen 
und autoritatsbewuBten Vaters, der, wie wir uns fUr ge
w6hnlich auszudriicken pfJegen, die Eigenart des Sohnes 
am liebsten ganz unterdriicken und ihn nach seinen Idealen 
gestalten und bilden m6chte. Was wird die Folge sein? 
Je nach seiner Eigenart wird der Sohn eine folgsame, allzeit 
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nachgiebige Kreatur, die in angstlicher Unterwerfungstets 
darauf bedacht ist, dem Vater zu Willen zu sein und keines 
seiner Gebote zu iibertreten. Es mag sich im Laufe der 
Zeit wohl ein gewisser Widerwille in die Unterwerfung mit 
einschleichen. Vielleicht entwickeln sich mit zunehmender 
Reife heimliche HaBregungen, die sich aber nicht recht 
herauswagen, hochstens zu inneren Konfliktsspannungen 
fiihren. Oder aber: der Sohn, der vielleicht die lebhaften 
Machtbediirfnisse seines Vaters geerbt hat, stellt sich schon 
in relativ jugendlichem Alter mit offensichtlicher trotziger 
Auflehnung zu seinem Vater ein, wenn er sich auch in der 
Regel dem auBeren Zwang der Gewalt fiigt, aber mit dem 
stolzen BewuBtsein der inneren Verachtung seines Peinigers. 
Es sind noch eine Reihe· anderer psychologischer Ein
stellungen denkbar, wir begniigen uns mit diesen beiden. 

Was fiir eine Wirkung hat aber ein derartiges extrem zu
gespitztes Familienmilieu, das mit ungeheurer Wucht dem 
jugendlichen Menschen seinen Stempel aufzudriicken ver
sucht? Zweifellos werden die Tendenzen oder Tendenz
komplexe (in unseren beiden Fallen die Einstellung der 
Unterwerfung bzw. des kampferischen Protestes) in for
cierter Weise durch die Eigenart des Vaters herausgefordert. 
Diese standige Zwangslage der situativen H erauslorderung 
muB notgedrungen zu einer gewissen inneren Gewohnung 
fiihren, welche die erwiihnten Einstellungen des Kampfes 
oder der Unterwerfung in eine mehr oder weniger beherr
schende Position hineintreibt. Sie wachsen infolge der 
Herausforderung zu enormer iibersteigerter Intensitat an, 
die zwar nicht das durch die Anlagen begriindete mogliche 
MaB der Entfaltung iiberschreitet, aber doch in den meisten 
Fallen kaum einen so erheblichen Grad erreichen wiirde, 
wenn die auBere Situation weniger herausfordemd gestaltet 
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ware. Die Struktur des gleichen jugendlichen Menschen 
in der massiven Herausforderungssituation und in einem 
mehr abgerundeten milden Milieu wird eine verschiedene 
sein, wie es gleichermaBen bei einem Erwachsenen der Fall 
sein wiirde. 

Bei einem ausgereiften Menschen diirfen wir vielleicht 
annehmen, daB eine solche durch Milieuherausforderung 
bedingte Struktur nach Milieuwechsel (d. h. 'bei Wegfall 
der spezifischen Herausforderung) wieder vollig verschwin
det. Dagegen werden bei einem kindlichen und jugend
lichen Menschen die Verhaltnisse etwas anders liegen. Wir 
miissen hier mit der Moglichkeit rechnen, daB die heraus
geforderte Struktur durch "Bahnung" wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade die N eigung zu einer dauernden 
Fixation bekommt. Dies wird nur dann zu einer unab
iinderlichen Dauermi:mitestation fUr das spatere Leben fiihren, 
wenn die Anlagen und die in ihnen wurzelnde Personlich
keitsstruktur es auch weiterhin· unter veranderten auBeren 
Bedingungen gestatten, bzw. wenn im weiteren Verlauf des 
Lebens ahnliche herausfordernde Milieusituationen wirksam 
sind. 1m iibrigen aber wird eine derartige in der J ugend 
herausgeforderte Struktur fiir spatere Zeiten (nach Wegfall 
der Herausforderung) die Nachwirkung haben, daB sie sich 
leichter aktiviert, d. h. sich leichter durch ahnliche Milieu
situationen herausfordern laBt. Sie kann leichter ein
geschaltet werden, als wenn es in der Jugendzeit nicht zu 
der betreffenden Herausforderung gekommen ware. 

Wir wollen hier kurz auch ein Beispiel anfiihren aus der 
Sphiire des Somatischen. Von DARWIN ist bekannt, daB er 
auf den Seefahrten, an denen er als junger Mann zu Forschungs
zwecken teilnahm, sehr heftig unter der Seekrankheit zu leiden 
hatte. Und es heiBt bei manchen Biographen, daB dieses Ubel 
den Grund gelegt habe zu den spateren nervosen Magen-
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storungen, die seine Leistungsfahigkeit zeitweise stark be
hinderten. Sehen wir von dem Umstand ab, daB diese Magen
verstimmungen wohl in der Hauptsache im Gefolge von ge
mutlichen Depressionen auftraten; nicht bei jeder Depression 
sind Symptome des Verdauungsapparates vorhanden, und 
wenn sie auftreten, muB schon eine gewisse konstitutionelle 
Disposition gegeben sein. Wir hatten hier dieselbe Frage
stellung aufzuwerfen, die wir soeben auf psychischem Gebiet 
angeschnitten haben. Zunachst ist die Anschauung von vorne 
herein abzutun, daB die Seekrankheit als eigentliche Ursache 
der spateren Magenstorungen anzusehen seL Vielmehr liegt 
beiden Krankheitserscheinungen eine bestimmte Organ
disposition zugrunde, mit der noch gewisse neurotische Mecha
nismen zu einem innigen Komplex verbunden sind. Es erhebt 
sich aber die Frage, ob die anhaltende Herausforderung der 
Seekrankheit fur das spiitere Leben die Nachwirkung einer 
erhohten Ansprechbarkeit im Sinne vegetativ-nervoser Magen
storungen gehabt haben konnte? Wir vermogen weder in 
positivem noch in negativem Sinne eine absolut sichere Ent
scheidung zu treffen. Immerhin halte ich eine vollige Ab
lehnung nicht fur erlaubt. Man wird mit einer gewissen Wahr
scheinlichkeit die leichtere Bahnung funktioneller Mechanismen 
(ob pathologischer oder normaler Art ist prinzipiell irrelevant) 
auf Grund fruherer herausgeforderter Manifestationen zugeben 
mussen. Wir sprechen ja davon, daB sich Mechanismen "ein
schleifen" konnen; es bilden sich funktionelle " Engramme" , 
die dann in Zukunft ein leichteres "Ekphorieren" zur Folge 
haben. Die Engramme aber sind insofern von der Erbkonsti
tution abhangig, als ihre Tiefe und Nachhaltigkeit in geradem 
Verhaltnis steht zur Intensitat oder Valenz der anlagemaBigen 
Disposition. 

In der Qualitat der Erbmassen liegt es begriindet, daB unter 
"normalen" d. h. in keiner Richtung besonders ungewohnlichen 
Bedingungen viele Funktionsmechanismen mehr oder weniger 
latent bleiben. Bei exzeptionellen auBeren Vorkommnissen, 
besonders wenn sie anhaltend sind, werden diese latenten 
Mechanismen ans Tageslicht gezogen ("herausgefordert"), immer 
naturlich nach ihrer Art und Starke abhangig von den vorhan
denen Anlagedispositionen. Sie treten in die Latenz zuriick, 
wenn wieder "normale" auBere Verhii.ltnisse eingetreten sind; 
aber wir haben theoretisch damit zu rechnen, daB sie in Zu
kunft auf Grund des Vorganges der Bahnung. (Einschleifung, 
Engramm) leichter aus der Latenz gelost werden als vorher. 

Hoffmann, Charakter und Umwelt. 5 
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Kehren wir zuruck zur Sphare des Psychischen, so wird 
eine Bahnung im Sinne der dauernden Fixation bzw. leich
teren Aktivierung einer bestimmten Personlichkeitsstruktur 
in erster Linie geschaffen durch anhaltende und aufJer
gewohnliche iiufJere Situationen in der Jugendzeit. Wir haben 
dafUr im Volksmund die Redensart, daB dieses oder jenes 
einem Menschen sein Leben lang "nachgeht"; oder, daB er 
bestimmte Erlebnisse nicht abzuschutteln vermag. Es ist 
aber auch an der Volksmeinung etwas Richtiges, daB die 
Nachwirkung verschwindet, wenn" erst einmal langere Zeit 
"Gras daruber gewachsen" ist. 1m ganzen wird man sich 
davor huten mussen, die Bahnung einer situativ heraus
geforderten Personlichkeitsstruktur in ihrer Bedeutung fur das 
spiitere Leben zu hoch einzuschiitzen. Wenn sie offensichtlich 
intensive Folgen hat fUr den weiteren Verlauf der Ent
wicklung, so muB ihr eine entsprechende erbkonstitutioneUe 
Grundlage entgegenkommen. Ohne anlagemiifJige Disposition 
kann es niemals zu einer nachhaltigen Dauerwirkung kommen. 

Die relative Geringwertigkeit iiufJerer Umstiinde wird uns 
recht deutlich vor Augen gefiihrt, wenn wir einmal ein
schneidende und besonders gewichtige einmalige Erlebnisse in 
der Kindheit oder Jugendzeit ins Auge fassen, denen eben
falls von mancher Seite eine extrem nachhaltige Wirkung 
auf die spatere Entwicklung zugeschrieben wird. Sittlich
keitsdelikte, Vergewaltigungen oder fruhzeitige sexuelle Ver
fuhrungen von Kindem oder J ugendlichen sollen die schwer
sten Folgen haben fUr die psychische Gesundheit des Be
treffenden, so sagt jedenfalls die Psychoanalyse. Eine 
interessante und sehr wichtige kleine Arbeit von C. Go
RONGy 1) laBt jedoch diese Behauptung in ganz anderem 

1) C. GORONCY: Untersuchungen an in der Kindheit genotziich
tigten Personen. Z. gerichtl. Med. Bd.7, H. I, S. I-23. I926. 
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Lichte erscheinen. GORONCY berichtet iiber 24 Fiille 
(17 personlich exploriert) von jungen Miidchen im Alter 
von iiber 20 Jahren, an denen in der Kindheit vor dem 
14. Lebensjahr Sittlichkeitsverbrechen begangen worden 
waren. Ein groBer Teil hatte den Vorfall ganz vergessen, 
bei vielen war er in der Erinnerung erheblich verblaBt, die 
Sinnlichkeit war durch das Delikt nicht vorzeitig geweckt, 
geschlechtliche LustgefUhle bei der unziichtigen Handlung 
wurden von allen bestritten (?). In der subjektiven Be
wertung stellte sich das Delikt den meisten (mit nur wenigen 
Ausnahmen) als vol1ig belanglos dar, bei keiner der Unter
suchten hatte es irgendwelche Bedeutung fUr die spiitere 
Artung des Sexuallebens, das sich in den Grenzen der son
stigen Erfahrung an erwachsenen Frauen hielt. Das psy
chische Gleichgewicht der Erwachsenen war durch das 
Kindheitserlebnis in keiner Weise alteriert, es fehlten psycho
gene Erkrankungen. In den Fallen, wo spiiter Verwahr
losung eingetreten war, lagen dafUr immer andere innere oder 
iiuBere Griinde vor. Eine Reihe der Miidchen hatte mit 
20-30 Jahren geheiratet, auffallenderweise die meisten 
Verwahrlosten, darunter auch eine Puella. 

Nach dem Ergebnis dieser Untersuchung (das ja von 
vomherein als wahrscheinlich hiitte vorausgesagt werden 
konnen, nur muBte es einmal nachgewiesen werden) sieht 
die Sachlage doch wesentlich anders aus, wie sie die Psycho
analyse immer hinzustellen sucht. Wir sehen, daB Sittlich
keitsdelikte an Kindem nur dann fUr die spiitere Entwick
lung im Sinne von neurotischen Storungen oder im Sinne 
der Verwahrlosung von Bedeutung sein konnen, wenn eine 
Personlichkeitsstruktur anlagemiiBig gegeben ist, die das 
betreffende Erlebnis als unziichtig iiberhaupt empfindet 
und zu neurotischer Verarbeitung desselben geneigt ist. 

5* 
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Sonst aber bleiben die Sittlichkeitsdelikte fur den weiteren 
Lebensgang bedeutungslos. 

Eine Selbstverstandlichkeit ist die exogene Formung durch 
Dauersituationen, die den Betreffenden das ganze Leben hin
durch begleiten. Als extremes Beispiel wahle ich hier die Be
deutung des A ntisemitismus fiir die Entwicklung bestimmter 
Einstellungen bei den Juden. Zunachst konstatieren wir, daB 
die Juden in unteren sozialen Schichten wenig unter dem 
Antisemitismus zu leiden haben. Der Grund liegt darin, daB 
sie dasselbe Los mit den nichtjiidischen Schichtgenossen teilen, 
die bei ihrer geringwertigen sozialen Position keine Ursache 
haben, die miBachteten Juden zu bekampfen, wenn auch viel
leicht eine gewisse instinktive rassische Abneigung vorhanden 
sein mag. Die Niederen wenden ihre Kampfinstinkte in erster 
Linie gegen die Hoheren. Der Antisemitismus beginnt erst da 
fiir die Juden bedeutsam zu werden, wo das gesellschaftliche 
Leben einsetzt, wo beruflicher und gesellschaftlicher Ehrgeiz 
auf Hindernisse stoBt. In hoheren Schichten insbesondere 
stellt sich der Antisemitismus dem Geltungsdrang und Macht
bediirfnis des Juden in den Weg und versagt ihm haufig die 
angesehenen und einfluBreichen Positionen. 

Wie wirkt sich dieser Tatbestand auf die Personlichkeit des 
Juden aus? Wird der Antisemitismus fiir den Juden in jedem 
Falle zu einem schweren inneren Konflikt bzw. wann sind die 
Bedingungen hierfiir gegeben? Es ist selbstverstandlich, daB 
der Antisemitisrnus fiir jeden Juden, der ein empfindliches 
llhrgefiihl, ein labiles SelbstwertbewuBtsein besitzt, ein be
driickendes Schicksalsmoment darstellen muB. GewiB setzen 
sich unzahlige Juden iiber ihn hinweg, sie kiimmern sich 
entweder gar nicht um die hemmende Grundeinstellung in 
der Umgebung, wenn ihnen die Ehrbegriffe der Gesellschaft 
gleichgiiltig sind, oder aber sie begegnen der ihnen von auBen 
aufgezwungenen Minderwertigkeit durch den rassischen Stolz 
des auserwahlten Volkes, der ihrem Selbstgefiihl einen wirk
samen Schutz angedeihen laBt. GroB ist aber die Zahl der 
J uden, denen die miBachtete Position zu einem Dauerkomplex 
wird. Die Wirkung ist sehr verschieden; sie schwankt je nach 
der Personlichkeitsstruktur zwischen den Extremen des resi
gnierenden Verzichtens und des kampferischen Protestes in ver
steckter oder unverhiillter Form. Der Antisemitismus fordert, 
in unserer Sprache ausgedriickt, bestimmte Einstellungen 
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heraus, die natiirlich, wie wir nunmehr wissen, sich in den 
Bahnen der Anlagen halten und erst durch sie gewisse Ver
schiedenheiten zeigen. Andererseits aber laBt sich mit Be
stimmtheit sagen, daB derselbe J udentypus wohl vielfach in 
einem von antisemitischen Bestrebungen freien Milieu ein 
wenig anders aussehen wiirde. Die Einstellungen der Resigna
tion oder des Ressentiments werden zweifellos mehr in den 
Vordergrund geriickt; jedenfalls bei den J uden, deren Struktur 
in unverfanglichem Milieu nicht so sehr in einer dieser beiden 
Richtungen zugespitzt ware. Der Antisemitismus ist eine Atmo
sphare, der sich der Jude nur schwer entziehen kann, wenn er 
ein empfindliches Organ dafUr besitzt. Durch diese Dauer
situation wird eine Struktur jixiert, die zwar nicht der Anlage 
widerspricht, aber doch eine gewisse Obersteigerung bedeutet 
im Vergleich zur Struktur in einer dem jiidischen Rassetypus 
giinstigen Umgebung. Den experimentellen Beweis fUr diese 
Auffassung werden wir nie antreten konnen, immerhin halte 
ich sie trotzdem fUr unbestreitbar. Wir brauchen uns nur 
vergegenwarligen, wie auch z. B. andere Ressentimentssitua
tionen, die einem Menschen mehr oder weniger aufgezwungen 
wurden, die Personlichkeit im Sinne einer verscharften Res
sentimentseinstellung umwandeln konnen. 

W ir stellen fest: Die M oglichkeiten und die Grenzen einer 
Personlichkeitsformung durch die Umwelt liegen im Erbgut 
begrundet. Langanhaltende und aufJergewohnliche aufJere Er
lebnisse (vor allem, wenn sie den Menschen in der sensiblen 
Phase der Entwicklung treffen) k6nnen im Gegensatz zu 
einem weniger pointierten Milieu bestimmte Seiten der 
Personlichkeit herausfordern, andere mehr in den Hintergrund 
drangen. Die herausgeforderte Einstellung neigt zur Fixation, 
die sich nach Wegfall der betreffenden auBeren Umstande 
auch spater noch dadurch bemerkbar machen kann, daB 
sie sich infolge der friiheren Bahnung leichter aktiviert bzw. 
sogar dauernd fixiert, sofern es die Erbmassen und ihre 
Entfaltung im weiteren Verlauf des Lebens zulassen. 
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Der Vorgang, der der exogenen Personlichkeitsformung 
zugrunde liegt, gehort in das Gebiet der Strukturverschie
bungen, die fUr die Charakterologie von groBter Bedeutung 
sindl). Wir fassen in diesem Begriff aile Einstellungs
umwandlungen zusammen, die beim Menschen vorkomme~ 
konnen 2), d. h. neben den erwahnten Moglichkeiten einer 
exogenen Personlichkeitsformung, mogen sie dauernder 
oder voriibergehender Natur sein, die Personlichkeits
wandlungen endogener Art, endlich die standig wechselnden 
Einstellungen zu den verschiedenst.en Umweltsbedingungen 
wie Familie, Nebenmenschen, Beruf, soziale und gesellschaft
liche Gliederung, praktische und theoretische Problematik 
usw., die bei demselben Menschen in verschiedenen Ent
wicklungsphasen wieder verschieden sein konnen. 

Auf der Basis der Strukturverschiebungen ailein konnen 
wir das Problem "Charakter und Umwelt" in einer fUr die 
Personlichkeitsforschung fruchtbaren Weise losen. Wenn 
wir das Wesen der Personlichkeit eines Menschen ergriinden 
wollen, miissen wir darauf Wert legen, seine Eigenart in 
bezug auf die vielseitig moglichen Umweltssituationen zu er
fassen. Wir brauchen also Personlichkeitsschilderungen, die 
auf der Relation zu den iiuBeren U mstiinden aufbauen 
(Relations-Charakterologie oder Relationsanalyse der Per
sonlichkeit). Dazu bedarf es einer moglichst objektiven 
Typisierung der verschiedenen Umweltsmoglichkeiten, die 
sicherlich ungeheuere Schwierigkeiten bietet; objektiv solI 
hier heiBen, nicht nach den Wirkungen gekennzeichnet (also 

1) H. HOFFMANN: Das Problem des Charakteraufbaus. 
Berlin: Julius Springer 1926. Siehe auch I. Kapitel dieser 
Arbeit. 

2) Ohne Strukturverschiebungen ist auch ein psychotherapeu
tischer Erfolg unmoglich, gleichviel auf welchem Wege die 
Einstellungswandlung erzielt wird. 
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nicht: bedriickend, beengend, erhebend, losend usw.), da 
wir ja gesehen hatten, daB gleichartige Situationen von 
verschiedenen Menschen verschieden erlebt werden. 

Zuniichst mag es fraglich erscheinen, ob die letztere For
derung iiberhaupt durchfUhrbar ist, da unser Sprachgebrauch 
fUr ein derartiges Beginnen vorwiegend Wertbegriffe (vom 
lch aus gedacht) zur VerfUgung stellt. Dagegen gibt es 
kein anderes Mittel, als das griindliche und gewissenhafte 
Bemiihen einer moglichst redlichen Objektivitiit, die sich 
so weit frei von Wertungen hiilt, wie es iiberhaupt irgend 
angiingig erscheint. Man darf nicht erwarten, daB man zu 
diesem Zwecke sogleich brauchbare Begriffe priigen konnte. 
Wenn dies iiberhaupt einmal gelingt, so kann es nur in 
allmiihlicher Entwicklung geschehen. 

Schauen wir doch einfache Situationen niiher an, wir 
werden sehen, wie schwer sie sich kurz und priignant kenn
zeichnen lassen. 

Eine bestimmte Einstellung zu einem V orgesetzten.· Da 
haben wir zuniichst die Beziehung zu dem Vorgesetzten 
an sich. Dazu kommt dessen personliche Eigenart mit ihren 
Folgen fiir den dienstlichen und personlichen Verkehr; 
ferner das AusmaB seines Machtbereiches, die ihm zur Ver
fUgung stehenden autoritativen MaBnahmen; bestimmte 
von auBen gegebene Zwangslagen, in denen er sich befindet; 
das Ansehen, welches er selbst bei den vorgesetzten Be
horden genieBt; unter Umstiinden auch seine Familien
verhiiltnisse, seine Vermogenslage, seine korperliche Gesund
heit, sein Alter usw. 

Oder die Einstellung zur Familie insgesamt. Sie ist zu
niichst bestimmt durch die verschiedensten Charaktere 
innerhalb des engsten Familienkreises, durch deren Ge
wohnheiten, Einstellungen auf die wechselnden Lebens-
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bedingungen und korperliche Beschaffenheit; ferner wird 
sie beeinfluBt durch die berufliche und wirtschaftliche 
Stellung, durch die zwangslaufige Beziehung zu anderen 
Angehorigen, durch gesellschaftliche Verpflichtungen, durch 
das Eingreifen der mehr oder weniger sympathischen Nach
barn usw. 

Trotz all dieser. Schwierigkeiten miissen wir versuchen, 
eine Personlichkeit in ihren Beziehungen zu den (moglichst 
objektiv charakterisierten) Umweltsbedingungen zu analy
sieren. Dabei wird es nicht nur auf die auBeren Verhaltens
weisen ankommen, sondern vielmehr auf die eigentlichen 
Motivationen, die hinter diesen stehen. Ferner darauf, daB 
wir uns nicht nur auf einen bestimmten Lebensabschnitt 
beschranken, sondern uns ein moglichst geschlossenes Bild 
des Entwicklungsganges verschaffen und dabei die Be
deutung der auBeren Umstande und auch der in der Person
lichkeit selbst gelegenen inneren Situationen mit beriick
sichtigen. Wem diese Forderungen unerreichbar scheinen, 
dem kann ich nur entgegnen, daB wir uns bemiihen miissen, 
ihnen so weit nachzukommen, wie in unseren Kraften steht. 

In der Relationsanalyse erfassen wir dann die Person-:
lichkeitsrichtungen und Strebungen, ferner die statischen 
F ahigkeiten und Qualitaten, wie sie sich zu den auBeren 
Gegebenheiten verhalten bzw. in ihrer Struktur durch sie 
gewandelt werden konnen. Aus diesen Einstellungen zu 
bestimmten Situationen bzw. den Verschiebungen durch 
die Verschiedenheiten der Umweltsbedingungen hatten wir 
das Wesen, d. h. die eigentliche "Grundformel" des in Frage 
stehenden Personlichkeitsaufbaus abzulesen. 

Wie hat dies zu geschehen? 
Versuchen wir an einigen Beispielen uns die Aufgabe 

annahernd verstandlich zu machen. Sie vermogen keines-
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wegs schon die ganze Kompliziertheit der Sachlage dar
zutun, immerhin doch eine gewisse Andeutung der Probleme 
zu geben. 

Der erste Fall beleuchtet die Einstellungsverschiedenheiten 
verschiedenen Situationen gegeniiber. Nehmen wir an, ein 
Mensch zeige eine gewisse Empfindlichkeit bestimmten 
Situationen gegeniiber, die infolge zwingender Gewaltsam
keit leichteren Grades eine maBige Einengung seines 
Ichs zur Folge haben. Seine Einstellung ware hier in 
erster Linie durch die Verbindung von Unabhiingigkeits
drang, Geltungssucht und Machtbediirfnis getragen, wobei 
vielleicht im Untergrunde noch die Tendenz zur Unter
ordnung in leichtem Grade mitschwingen und durch ihre 
antinomische Stellung eine Konfliktsverscharfung bedeuten 
wiirde. In anderen Situationen aber (Freunden gegeniiber, 
in der Familie, bei Femerstehenden) wiirde unter gewohn
lichen Umstanden eine Einstellung vorherrschen, bei der 
die eben genannten Tendenzen keine wesentliche Rolle 
spielen, dagegen liebenswiirdige, ja warmherzige Hinneigung, 
Giite und Zuvorkommenheit vorherrschen. Wollten wir 
uns danach di~ aufbaumaBige Grundformel konstruieren, 
so hatten wir zu sagen, daB in diesem FaIle sicherlich die 
erste egozentrische Teilstruktur keine sehr schlagende 
Durchsetzungskraft hat, daB vielmehr die zweite (nennen 
wir sie "altruistische") Einstellung iiberwiegt, und erstere 
nur dann in den Hintergrund tritt, wenn eine tatsachliche 
Beeintrachtigung des Ich erfolgt. Jedenfalls ware die auf
baumaBige Grundformel eine ganz andere als bei dem Men
schen, der auch ohne objektive Einengung von egozentri
schen Regungen beherrscht wird, deren Intensitat oder 
Erfiillungsstreben dann als besonders hochgradig anzu
nehmen ware. 
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In einem anderen F alle vergleichen wir den Ressentiment
typus, der wie z. B. der Jude dem Antisemitismus gegen
iiber in einer die Ressentimenteinstellung herausfordernden 
Dauersituation lebt, mit einem zweiten ressentiment
erfiillten Charakter, dessen Einstellung objektiv keine 
nennenswerte auBere Bedingtheit aufzuweisen vermag. In 
der Grundformel dieser beiden liegen im allgemeinen gewisse 
Unterschiede hinsichtlich der Ressentimenteinstellung, die 
beim zweiten wohl wesentlich zentraler und intensiver an
gelegt ist als beim ersten Typus. 

Ein dritter Fall, der die Entwicklung einer Einstellung be
trifft. Wir haben zwei Erwachsene vor uns, deren Wesen 
gleichermaBen von angstlicher Unterwiirfigkeit beherrscht 
ist. Der eine hat eine ungemein strenge Erziehung genossen 
(vielleicht auch eine driickende Berufsausbildung durch
gemacht), die schon friih bei ihm die unterwiirfige Ein
stellung herausforderte und zu ihrer Fixation nicht unwesent
lich beigetragen hat. Der andere ist ohne nennenswerte 
Einengung von auBen durchs Leben gegangen. Bei letz
terem wird man der mangelnden situativen Herausforderung 
die Bedeutung beilegen miissen, daB die 1!nterwerfung in 
der Grundformel seines Wesens fester und urspriinglicher 
verankert ist als beim ersten Typus. 

Selbstverstandlich kann die Grundformel immer nur durch 
Abschatzung gewonnen werden, sie wird sich niemals exakt 
festlegen lassen l ). Den moglichen Vorwurf des Schematis
mus wird man in Kauf nehmen miissen. Immerhin hoffe 
ich gezeigt zu haben (wenn auch nur skizzenhaft; mehr 
kann man heute nicht verlangen), wie sich mir das Problem 

1) Das, was ich hier als "Ablesen" der Grundformel des 
Charakters bezeichne, wurde, wenn auch mehr gefiihlsmaBig, 
von jeher bei guten Personlichkeitsbildern instinktiv beachtet. 
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darstellt. In der angedeuteten Weise gelangen wir allmiih
lich von der Eigenschaftspsychologie iiber die Feststellung 
der Struktur und ihrer Verschiebungen zu der Analyse der 
Grundformel des Personlichkeitsaufbaus. Wir bekommen da
durch ein von den iiuf3eren Verhiiltnissen (bei steter Be
riicksichtigung des Exogenen) abstrahierendes Bild der Per
sonlichkeit und erfiillen somit das eigentliche Ziel der Per
sonlichkeitsforschung. 

IV. Die Erforschung des Personlichkeits
aufbaus. 

In diesem letzten Kapitel wollen wir uns mit den Er
gebnissen beschiiftigen, welche die Erforschung des Per
sonlichkeitsaufbaus heute zu verzeichnen hat. Wir werden 
sehen, daB es uns zuniichst nur gelingt, gewisse allgemeine 
Grundlinien festzulegen und vielleicht noch die Struktur 
(fiir uns bedeutet stets Aufbau und Struktur dasselbe) be
stimmter wichtiger psychischer Haltungen und Einstellungen, 
sei es auch nur ganz grob, herauszuarbeiten. Es wird der 
spiiteren Forschung vorbehalten bleiben, eine Aufbau
analyse von Personlichkeitstypen in ihrer Ganzheit, d. h. 
im Sinne der "Grundformel" vorzunehmen. 

Wenn ich das dynamische Getriebe der menschlichen Per
sonlichkeit in den Vordergrund dieser Betrachtung stelle 
(s. auch K. LEWIN: Vorsatz, Wille und Bediirfnisl)), so 
geschieht dies vor aHem deswegen, weil die Personlichkeits
forschung nach meiner V'berzeugung darauf wesentliches 
Gewicht legen sollte. In den vorhergehenden Kapiteln habe 
ich daher vielfach schon dynamische Begriffe verwendet. 

1) Berlin: Julius Springer 1926. 



76 Die Erforschung des Personlichkeitsaufbaus. 

Wir wollen uns nunmehr mit der Lehre von den Trieben 
und Tendenzen 1) noch etwas naher befassen. 

Als erste Frage solI uns der Sinn und die Bedeutung 
einer Tendenzlehre beschaftigen. Warum ist sie iiberhaupt 
ein Bediirfnis, da man doch friiher mit den bekannten 
charakterologischen Eigenschaftsbegriffen ausgekommen ist ? 
Einmal entspricht die in der TendenzIehre enthaltene dyna~ 
mische Auffassung in hoherem MaBe als die reine Eigen
schaftsbetrachtung den Tatsachen des inneren Erlebens, das 
von Richtungen und Strebungen als Triebkdiften des 
FiihIens, Denkens und Handelns zu berichten weiR Zum 
zweiten aber ist die TendenzIehre geeignet, zu einer feineren 
Difterenzierung und zur Iebendigen Erfullung unserer Eigen
schaftsbegrifte beizutragen. Wir hatten gesehen, mit welch 
komplizierten Erscheinungen die Charakterologie zu rechnen 
hat. Diesen werden wir mit der recht groben Miinze der 
Eigenschaftsbegriffe allein nicht gerecht. Die wechselnde 
Bedeutung ein und desselben Eigenschaftsbegritfes bei den 
einzelnen Menschentypen wird uns ewig verschlossen bleiben, 
wenn wir nicht den eigentlichen Motivationen auf den 
Grund gehen. Darauf ist auch von anderer Seite schon 
ofters hingewiesen worden (KLAGES, UTITZ) 2). Die Eigen
schaft der Willenskraft z. B. kann ganz verschiedene Wur
zeIn haben. Bei dem einen ist sie vomehmlich der Ausdruck 

1) Tnebe und Tendenzen werden fiir gewohnlich unter
schieden, Triebe als vitale Krafte, Tendenzen als geistige 
Richtungen und Strebungen aufgefaBt. Die klare begriffliche 
Trennung laBt sich jedoch nicht immer leicht durchfiihren. 
L. KLAGES (I. Prinzipien der Charakterologie. Leipzig: 
J. A. BARTH. 1910. 2. Personlichkeit. Potsdam: Miiller u. 
Kiepenheuer und Ziirich: O. Fiissli 1927) unterscheidet Triebe 
und Triebfedem; letztere im Sinne von Willensrichtungen. 

2) E. DTITZ: Charakterologie. Charlottenburg: Pan-Verlag 
(Rolf Heise) 1925. 
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eines lebhaften Tatigkeitsbediirfnisses, dem das Wollen und 
Vollbringen an sich wesentlich ist. Bei einem anderen ist 
Machtbediirfnis· die Haupttriebfeder. Bei einem dritten 
geht sie im wesentlichen auf den Etkenntnistrieb zuriick. 
Oft werden Kombinationen dieser Tendenzen hinter ihr 
stehen, wobei allerdings bald die eine, bald die andere die 
Fiihrung hat. .Ahnliche Verschiedenheiten treffen wir bei 
der Eigenschaft der Hilfsbereitschaft an, die entweder vor
wiegend durch reine Hingabe oder durch egoistische Ten
denzen (schlaue Berechnung) oder aus Trieben der Lebens
sicherung (Angst, Unheimlichkeitsgefiihle) motiviert sein 
kann. Auch die Schwierigkeiten, die das wechselnde Ver
halten eines Menschen in verschiedenen Lebenssituationen 
der wissenschaftlichen Erkenntnis bieten, werden durch die 
Tendenzlehre uns leichter zuganglich gemacht. Wenn wir 
die wesentlichsten Triebfedem eines Menschen kennen, 
werden wir besser verstehen, warum er in der Berufsatmo
sphare, im gesellschaftlichen Milieu oder im Familien
kreise jeweils ein anderes Gesicht, warum er auch verschie
denen Menschen gegeniiber eine verschiedene Einstellung 
zeigt. 

Selbstverstandlich handelt es sich nicht darum, die 
Eigenschaftsbegrifte, die sogenannten statischen Elemente der 
Personlichkeit, aus der Welt zu schaffen und durch "Trieb"
begrifte zu ersetzen. Die Tendenzlehre solI vielmehr die 
Eigenschaftsterminologie erganzen und differenzieren, die 
Eigenschaften in ihrer triebmaBigen Bedingtheit festlegen. 
Dariiber hinaus aber werden immer noch statische Elemente 
iibrig bleiben, wie z. B. sinnliche Deutlichkeit oder Blasse 
der Erinnerungsbilder, Kombinationsgabe, musikalische 
Fahigkeiten, zeichnerisches Talent, die genetisch nichts 
direkt mit dem Getriebe der Tendenzen zu tun haben. 
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Unsere betonte dynamische Auffassung steht in einer 
gewissen Parallele zur Theorie der Psychoanalyse insofern, 
als auch diese von Triebkriiften spricht. Doch bestehen 
sehr wesentliche Unterschiede. Zum ersten kennt die 
Psychoanalyse auBer den von ihr ja mit Recht betonten 
Sexualtrieben nur vereinzelte andere Triebmoglichkeiten (die 
sogenannten "Ichtriebe"), wahrend sich doch diese zweifellos 
in ein ganzes Heer von hierarchischen Tendenzen zergliedern 
lassen. Zweitens mochte ich die Tatsache der Struktur, des 
Aufbaus der Tendenzen, des Triebgefuges noch mehr in den 
Vordergrund stellen, als es von der Psychoanalyse geschieht 
(die Sexualtriebe sind auch nur in das Gesamtgefiige einge
baut). Drittens lege ich auf die Tatsache besonderen Wert, 
daB die Triebe und Tendenzen erbbiologisch d. h. anlagemiifJig 
begriindet sind, und zwar nicht nur in ihrer Art und 
Richtung, sondern auch in ihrer Intensitat und Entfaltungs
moglichkeit. 

So gering diese Meinungsverschiedenheit bei oberflach
licher Betrachtung wohl scheinen mag, so hat sie doch 
weittragende Konsequenzen, die zu einer der Psychoanalyse 
wesensfremden Personlichkeitslehre fiihren. Sehr deutlich 
kommt dies z. B. schon bei unserer Auffassung von dem 
Vorgang der Sublimierung zum Ausdruck. Die Psycho
analyse behauptet, daB der unbefriedigte Sexualtrieb einer 
Frau, hinaufgehoben aus den Tiefen des Vitalen auf eine 
geistige Ebene, in sublimierter Form etwa in der Pflege 
von Kranken und Hilfsbediirftigen seine Erfiillung finden 
konnte. Wir mochten diese "Verschiebung" ein wenig 
anders auslegen. Bei der Frau ist mit dem Sexualerlebnis 
die Befriedigung des weiblichen Hingabebediirfnisses aufs 
engste verbunden. Wir haben hier eine Biindelung des 
eigentlichen Sexualtriebes mit der Hingebungstendenz vor 
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uns (auch andere Tendenzen, etwa der Bemiichtigungstrieb, 
konnen eine derartige Verbindung mit dem Sexualtrieb ein
gehen). MuB aber das Weib aus irgendwelchen Griinden 
sexuell unbefriedigt bleiben, so kann die Hingebungstendenz, 
die keineswegs mit dem Sexualtrieb unlOsbar gekoppelt ist, 
auch fUr sich oder in Verbindung mit anderen Tendenzen 
auf einer anderen Ebene Geniige finden. Damit ist zwar 
die Tatsache unbefriedigter sexueller Wiinsche nicht aus 
der Welt geschafft (sie werden auch keineswegs verstum
men), immerhin kann durch die Befriedigung einer lebens
wichtigen Strebung eine gewisse innere Beruhigung erreicht 
werden. Ganz iihnlich verhiilt es sieh, wenn etwa ein Trieb 
seine Energie einem anderen zuschiebt, wie die psycho
analytische Theorie lautet. Auch hier sind wir anderer 
Meinung. Es gibt Tendenzen, die ihrer Art und Riehtung 
nach notwendig zusammen gehoren und zusammen gehen 
miissen,wie z. B. Kampftrieb und Machttrieb oder Hingabe
tendenz und Unterordnungstrieb. Wenn die eine der ge
biindelten Tendenzen entfacht wird, kann auch die andere 
nicht zuriickstehen. So kommt dann durch Summation ein 
Energiezuwachs zustande; stets aber nur bis zu dem Grade, 
der durch die den beiden Trieben innewohnende Intensitat 
und Entfaltungskraft festgelegt ist. 

Welche Personlichkeitsstrebungen, welche Tendenzen und 
Triebe kennen wir? Man konnte, wie KRONFELD1) es tut, 
vitale und seelisch-geistige Triebe unterscheiden, obwohl die 
Grenze nieht immer scharf zu ziehen ist. Unbestritten zu 
den vitalen Trieben gehOren der Nahrungstrieb, die pri
mitiven Ichtriebe in weiterem Sinne (Halten, Fassen, 

1) A. KRONFELD: Zur phanomenologischen Psychologie und 
Psychopathologie des Wollens und der Triebe. Jb. Charakterol. 
Bd.4, S.239. 1927. 
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Greifen, Sichbemachtigen = Angriffslust), der Sexualtrieb 
mit seinen Partialtrieben, wie Quallust (Sadismus), Leidens
lust (Masochismus), Schaulust (sexuelle Neugier), Zeigelust 
(Exhibitionismus) und Verdeckungstrieb (Schamgefiihl, 
Antiexhibition), der Fortpflanzungs- und der Arterhaltungs
trieb. Vital kann auch der Hingabetrieb sein. GroBere 
Schwierigkeiten bereitet die Einordnung anderer Triebe, da 
sie sowohl sich mehr vital als auch mehr geistig-seelisch 
auBern konnen. Ohne auf diesen Unterschied im einzelnen 
einzugehen, ziihle ich eine Reihe der wichtigsten Triebe auf, 
wie sie der Sprachgebrauch uns an die Hand gibt: Selbst
erhaltung, Selbstbehauptung, Se1bstdurchsetzung, Selbst
steigerung, Freiheit, Unabhiingigkeit, Eigenliebe, Geltungs
sucht, Eitelkeit, Ehrgeiz, Machtgewinnung, Herrschsucht, 
Habsucht; andererseits Einordnung, Unterordnung, Hin
gabe, Aufopferung, Unterwerfung, Verehrung, Bewunde
rung, Staunen. Die seelisch-geistigen Triebe (die einer 
hOheren "Schicht" angehoren wiirden) waren charakterisiert 
durch die Richtung auf unmittelbare Verwirklichung von 
Wertgefiihlen, Werthaltungen und WertbewuBtheiten, wie 
KRONFELD sich. ausdriickt. Zu ihnen gehoren vornehmlich 
Tendenzen der Selbstachtung (bzw. Selbstverachtung), der 
Selbstkritik, Selbstzucht und Selbstgestaltung. Viele dieser 
Tendenzbegriffe sind insofern sehr unfertig, als sie noch 
:picht scharf gegeneinander abgegrenzt sind. Dies wird eine 
besondere Aufgabe der zukiinftigen Forschung sein. 

Wenn wir die Sarnmlung der Triebe und Tendenzen iiber
schauen, so wird man sich des Eindrucks nicht erwehreri 
konnen, daB ein wenig von all den verschiedenen Strebungen 
fast jeder Mensch in sich hat. Doch brauchen wir keine 
Sorge zu haben, daB, wie mir einmal entgegengehalten 
wurde, die Lehre von den Tendenzen die Unterschiede 
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zwischen den Menschen zu verwischen drohe. Schauen wir 
uns die einzelnen Menschentypen niiher an, so erkennen 
wir zwar bei den meisten die verschiedensten Triebmog
lichkeiten, doch immer wieder in anderer Form. Die 
wesentlichsten Unterschiede sind dadurch gegeben, daB 
die einzelnen Tendenzen in immer wieder verschiedenen 
GesamtpersiJnlichkeiten eingebaut sind, d. h. daB sie in 
immer wieder verschiedenen Beziehungen zueinander stehen. 
Und wir vertreten die Auffassung, daB hierfiir neben der 
Art und Richtung die anlagemiiBig gegebenen Verschieden
heit der Intensitaten sehr wesentlich mit verantwortlich 
zu machen ist. 

Die Bedeutung der Intensitiit wird vielfach verkannt. 
Betrachten wir z. B. verschiedene Menschen, die aIle ganz 
offensiehtlich einen Machttrieb besitzen, so kann diese Ten
denz fiir die einzelnen von ganz verschiedener Bedeutung 
sein. Bei dem einen nimmt der starke Machttrieb eine ganz 
beherrschende Rolle ein, seine Intensitiit iiberragt aIle an
deren Triebe. Bei einem anderen ist der schwiichere Macht
trieb wesentlich von anderen Tendenzen zugedeckt, etwa 
von intensiven Tendenzen der Hingabe und Aufopferung, 
so daB er nicht recht zu Worte kommen kann. In einem 
drittenFalle wird der miiBig starke Machttrieb durch leb
hafte Tendenzen der Lebenssicherung (Feigheit und Angst
lichkeit) gehemmt und wagt sich nur hervor, wo er sich 
sieher fiihlt. Fiir die verschiedene Bedeutung des Macht
triebes innerhalb der Gesamtpersonlichkeit ist sowohl seine 
Intensitiit als auch die Intensitiit aller anderen Tendenzen 
maBgebend, die ihrer Qualitiit nach zu ihm in irgendeiner 
Beziehung stehen. 

Das Zusammenktingen aller Triebe und Tendenzen, nach 
ihrer Art und Qualitat sowie nach ihrer Intensitat und Ent-

Hoffmann, Charakter und U mwelt. 6 
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faltungsmoglichkeit anlagemiif3ig festgelegt, macht einen wesent
lichen Teil des Personlichkeitsaufbaus aus. 

Wir wollen nunmehr an Beispielen uns vergegenwartigen, 
in welcher Hinsicht einzelne Tendenzen oder Tendenzkom
plexe in ihrer Tonung und in ihrer Aktivierung durch das 
Eingefiigtsein in eine bestirnmte Struktur beeinfluBt werden. 

Sehr wichtig ist in bezug auf die Tonung das Ergebnis 
der Arbeit von J. E. STAEHELIN1) iiber den Exhibitionismus. 
Hinter der Exhibitionshandlung steckt eine Tendenz, die 
wir fUr gew6hnlich als Exhibitionstrieb bezeichnen. Dieser 
Trieb bekornrnt ein verschiedenes Geprage, je nachdem in 
eine wie geartete Personlichkeit er eingebaut ist. Stellen 
wir die naheren Motivationen bei den verschiedensten Typen 
fest, so sehen wir, daB manche Manner mit angstlich-zag
haftem, scheu-unsicherem, femininem Wesen in erster Linie 
deswegen exhibitionieren, urn dadurch sich ein Geltungs
gefiihl im Sinne forschen, mannlichen, kraftbewuBten Auf
tretens zu verschaffen. Ihr Stolz wird dadurch befriedigt. 
daB sie sich vor den Frauen als Mann demonstrieren, damit 
sie als Mann beachtet und bewundert werden k6nnnn. An
dere in ihrer Struktur ganz ahnliche Typen, die ein lebhaftes 
Bediirfnis nach Beziehungen zum weiblichen Geschlecht 
haben, ohne es jedoch realisieren zu konnen, brauchen zu ihren 
onanistischen Manipulationen die (wenn auch distanzierte) 
Gegenwart einer Frau, wobei die Befriedigung ganz un
abhangig davon bleibt, ob sie beachtet werden oder nicht. 
Eine dritte Gruppe von Exhibitionisten (energische, aktive. 
gewalttatige Naturen), fiir welche die M6glichkeit norrnaler 
sexueller Befriedigung charakteristisch ist, zeichnet sich 
dadurch aus, daB sie, aus irgendwelchen Griinden, beseelt 

1) J. E. STAEHELIN: Untersuchungen an 70 Exhibitionisten. 
Z. Neur. Bd. I02, S. 464. I926. 
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von Erbitterung und Verachtung gegen das weibliche Ge
schlecht, Entriistung hervorrufen wollen; hier liegt das 
Moment der Befriedigung in der Aggression. Haufig spieIt 
bei diesen Exhibitionisten noch eine gewisse sadistische 
Freude mit herein, sexuell unentwickeIte oder doch un
erfahrene und unberiihrte weibliche Personen als Objekt 
vor sich zu haben. Ein vierter Typus, seiner Veranlagung 
nach weich, nachgiebig, anhanglich, opferbereit und unter
wiirfig, neigt zu wolliistigen Martyrerphantasien und be
friedigt durch Exhibition seine masochistischen Bediirfnisse; 
er will eben falls Entriistung hervorrufen und von den Frauen 
beschimpft werden, erst dann empfindet er den ersehnten 
wolliistigen Schmerz. 

Die verschiedenen Tonungen des Exhibitionstriebes kom
men durch jeweils verschiedene Bundelungen mit anderen 
Trieben zustande, deren Strebungsenergie in die Exhibi
tionshandlung mit einlauft. Urn es kurz auf den Begriff 
zu bringen, ist bei den einzelnen Typen der Exhibitions
trieb gekoppelt 1. mit einem aus Insuffizienzgefiihlen er
wachsenden mannlichen Geltungsbediirfnis; 2. mit einem 
gewissen sexuellen Ankniipfungsbediirfnis, das aber durch 
irgendwelche Hemmungen sich nicht entfalten kann; 3. mit 
aggressiven, sadistischen Tendenzen; 4. mit der Neigung 
,zu masochistischen Erlebnissen. Selbstverstandlich flieBen 
noch andere Triebe in die Exhibitionshandlung mit ein, 
wir greifen nur die wesentlichen heraus. AIle vier Typen 
zahlen zu den Exhibitionisten, und bei jedem bekommt der 
Exhibitionstrieb durch das Zusammenklingen mit anderen 
personlichkeitswichtigen Tendenzen ein eigenes Geprage. 
Es scheint jedenfalls nach den Charakterschilderungen so 
zu sein, daB stets intensive, auch sonst wirksame Stre
bungen sich mit dem Exhibitionstrieb verbinden. 

6* 
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Betrachten wir ferner noch die Aktivierung eines Triebes. 
Man spricht bei ihr von Verschiedenheiten hinsichtlich der 
Ansprechbarkeit, Entladungsbereitschaft, Ersch6pfbarkeit 
und Beherrschbarkeit (s. KRONFELD). Wir iibersehen hier 
die M6glichkeiten noch nicht geniigend, da eingehende Unter
suchungen fehlen. Immerhin laBt sich soviel sagen, daB 
auch der Ablauf einer Triebaktion nicht allein von dem 
betreffenden Trieb selbst abhangig ist, sondern unter stan
diger Kontrolle anderer Triebe steht. Schwer ansprechbar 
sind wohl alle schwachen Tendenzen, sofern sie nicht von 
anderer Seite eine Unterstiitzung erfahren; vor aHem dann, 
wenn ihnen noch Hemmungen entgegenstehen (etwa 
schwache Rachsucht zugedeckt durch Angstlichkeit und 
Selbstbeherrschung). Rasche Ansprechbarkeit wird man in 
der Regel bei intensiven Strebungen finden. Sie wachst an 
mit dem Grad des Fehlens von Hemmungen. Andererseits 
k6nnen auch Biindelungen mit anderen Tendenzen die An
sprechbarkeit steigern (z. B. Hingabe verstarkt durch Unter
ordnung). Einmal aktiviert, wirkt sich ebenfaHs die be
treffende Tendenz nicht (oder meistens nicht) rein nach 
ihrer Eigengesetzlichkeit aus, sondern wird weiterhin durch 
das Gesamtgefiige mit geleitet. So kann die Entladung 
infolge von Hemmungen eingeschrankt oder gar vollstandig 
unterbunden werden. Sie kann sich ersch6pfen, wenn p16tz
lich andere Tendenzen entfacht werden. Sie kann zu un
geheurer Gewalt anwachsen, wenn alle Hemmungen schwei
gen, oder wenn durch Biindelung eine Summation zustande 
kommt. 

Dringt eine Tendenz bis zu der ihr entsprechenden Be
friedigung (Entladung) vor (z. B. die Aggressionstendenz, 
die eine entsprechende Herabsetzung bzw. Vernichtung des 
Gegners erreicht hat), so kann sie, dadurch gesattigt, sich 
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zufrieden geben. Das Individuum wird von ihr nicht mehr 
"belii.stigt". Erfiillte Tendenzen konnen einen Zustand 
ruhigen Behagens zur Folge haben. Anders aber, wenn aus 
irgendwelchen inneren Griinden der Hemmung eine Er
fiillung nicht moglich ist. Unerfiillte Tendenzen beunruhigen 
unser Inneres und vergewaltigen die Phantasie. Sie streben 
danach, sich "wenigstens" in der Phantasie auszuleben und 
finden trotzdem ihre Befriedigung nicht. Dies kann z. B. 
der Fall sein, wenn Selbstbeherrschung (gegriindet auf Selbst
erhaltung, Vorsicht und Unterordnung) der berechtigten 
Aggression gegen einen Miichtigeren die Erfiillung versagt. 
Dieser Unmoglichkeit der Realisierung, bei der die Riick
sicht auf Umweltsfaktoren von einer gewissen Bedeutung 
ist, stehen Fiille einer reinen inneren Hemmung gegeniiber, 
wie ich sie bei einem eingehend analysierten BeispieP) auf
zeigen konnte. Es bestand hier eine starke innere Kontrast
spannung zwischen den beiden Komplexen: Selbsthingabe 
und Selbstbehauptung (Ichisolierung). Letztere, in ex
tremster Form ausgebildet, suchte jeden Versuch einer Er
fiiIlung der Hingabe zu erdrosseln, so daB diese in quiilender 
Sehnsucht die Phantasie beunruhigte. Die Patientin war 
zwar imstande, die Hingabe innerlich, und zwar sehr in
tensiv, zu erleben, doch war und blieb sie unfiihig, diese 
Tendenz zu realisieren bzw. gelang es ihr nur an untauglichen 
Objekten, wodurch sie sich wieder der eigentlichen Reali
sierung entzog 2). 

1) H. HOFFMANN: Charakterantinomien und Aufbau der 
Psychose. Z. Neur. Ed. 109, S. 79. 1927. Es handelt sich hier 
urn die Darstellung der psychologischen Analyse einer schicksals
maBigen Krankheitsentwicklung. 

2) 1m Gegensatz zur Erlebnisunfahigkeit bzw. schwachen 
Erlebnisfahigkeit, die wohl stets mit einer sehr minimalen 
Triebgrundlage Hand in Hand geht, kann Realisierungs
unflihigkeit bei intensiven Trieben und Tendenzen gegeben sein. 
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Die zukiinftige Forschung wird sich mit dieser Frage der 
Ablaufsweise und AuBerungsform von Tendenzen und ihrer 
Abhangigkeit von dem Gesamtgefiige noch genauer zu be
schiiftigen haben. Vergessen wir nicht, daB hier die jeweilige 
momentane Gesamtverfassung des Individuums von groBer 
Bedeutung ist. Strukturverschiebungen k6nnen wieder Ver
schiedenheiten der Tendenzaktion mit sich bringen. 

Die verschiedenen M oglichkeiten einer inneren Beziehung 
von Tendenzen liegen gleichfalls noch seht im Dunkeln. 
Tendenzen ahnlicher Art und Richtung unterstiitzen sich 
gegenseitig, wie z. B. Unabhiingigkeitsdrang und Angriffs
lust (N ebenordnung); eine Hemmung (Gegenordnung) k6nnen 
Tendenzen entgegengesetzter Art und Richtung aufeinander 
ausiiben (Angriffslust und Gefahrschutzinstinkt), wobei es 
auf das gegenseitige IntensWitsverhaltnis ankommt, welche 
von beiden sich durchsetzt. Von Vberordnung wiirden wir 
sprechen, wenn etwa die Aggression durch Selbstbeherr
schung niedergehalten wird. Diese Beziehung ware vom 
Standpunkt der Aggression aus gedacht eine Unterordnung. 
Ferner sind uns Falle einer eigentiimlichen Abhiingigkeits
ordnung oder Bedingtheitsordnung bekannt. Ich denke an 
das Beispiel, bei dem Hinwendung und Helfen sich nur 
dann realisieren k6nnen, wenn gleichzeitig die Eitelkeit 
befriedigt wird. Bleibt aber die letztere Tendenz unerfiillt, 
so kann auch die erste nicht zu Wort kommen. Die oben 
erwahnte polare Beziehung zwischen extremster Selbst
hingabe und Selbstbehauptung, bei der weder in der einen 
noch in der anderen Einstellung eine befriedigende Erfiillung 
liegt, m6chten wir als antinomische Ordnung bezeichnen. 
Haufig stehen derartige Antinomien zueinander in Kom
pensationsordnung, wenn namlich die eine der polaren Ten~ 
denzen (verurteilt durch Selbstachtung, Ehrgeiz oder Gel-
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tungsdrang) von der anderen iiberdeckt wird, wobei letztere 
sich in der Regel gewaltsam iibersteigert (5. Problem des 
Charakteraufbaus) . 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daB wir heute noch 
nicht in der Lage sind, den Gesamtaufbau einzelner Person
lichkeitstypen zu iibersehen. Die sparlichen Versuche in 
dieser Richtung haben sich stets mit mehr oder weniger 
umfassenden Teilstrukturen begniigen miissen. Wir wollen 
uns nunmehr einzelnen Beispielen zuwenden, die uns einen 
Einblick verschaffen sollen in den tendenzmaBigen A ufbau 
von psychischen Einzeleigenschaften oder Einzelsymptomen. 
Es ist bekannt, daB sie in der Regel, wie die Psychoanalyse 
sich ausdriickt, mehrfach determiniert sind. 

ABRAHAM 1) berichtet von einer Patientin, der eine starke 
V orliebe fur dunkle Riiume eigen war. Sie hatte dadurch 
mehrfachen Gewinn: einmal entzog sie sich durch diese 
"WeItflucht" den Anforderungen der Wirklichkeit und der 
N otwendigkeit an dem pulsierenden Leben teilzunehmen, 
femer kam sie so der Abneigung gegen den sie verletzenden 
"strahlenden Glanz" der anderen Menschen entgegen, OOt
tens fiihIte sie darin die Genugtuung einer Selbstbestrafung 
im Sinne des Lebendigbegrabenseins und viertens wurde 
das Bediirfnis nach GeheimnisvoIlem, Dbersinnlichem, My
stischem befriedigt. Die verschiedensten Strebungen flieBen 
in diesem Symptom zusammen; es ist aufgebaut aus asthe
nischer Selbsterhaltung (Abwehr gegen die storenden Ver
pflichtungen der AuBenweIt und die Dberlegenheit der Mit
menschen, denen sie in ihrer mangelnden Widerstandskraft 
nicht gewachsen war), aus asketischer Selbstbestrafung und 
aus dem Trieb zum Mystischen, wenn wir die wesentlichsten 

1) K. ABRAHAM: Uber Einschrankungen und Umwand
lungen der Schaulust. Jb. Psychoanalyse Bd. 6, S. 25. 1914. 
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Tendenzen grob hervorheben. Eine genaue Analyse wiirdewohl 
noch zu einem wesentlich komplizierteren Ergebnis fiihren. 

Als zweites Beispiel wahle ich den sogenannten Onanie
komplex (schlechtes Gewissen wegen Onanie), in den eben
falls eine Reihe von verschiedenen Strebungen eingehen kon
nen. Die Hauptmotive sind Gefiihle der Verfehlung durch 
die Onanie gegen Gott und die Naturgesetze (Unnatur und 
Ungesetzlichkeit), gegen die Gesellschaft und endlich gegen 
die eigene Gesundheit. TendenzmaBig ausgedriickt wiirden 
wir sagen, daB einmal das Streben nach Einheit mit der 
Natur (Unterwerfung unter die gottliche Allmacht), ferner 
die Tendenz nach Erhaltung der menschlichen Gemein
schaft und endlich die Selbsterhaltung im Sinne der Fiir
sorge fiir das Gut der eigenen Gesundheit die Grundlage 
bilden. Dieser Tendenzbiindelung steht der Sexualtrieb 
gegeniiber, der in ichsiichtiger Weise ohne Hingabe an einen 
Geschlechtspartner befriedigt wird, dadurch mit den er
wahnten drei Tendenzen in Widerstreit gerat und lebhafte 
Angst- und Schuldgefiihle zur Folge hat. Hinzu springen 
noch andere Tendenzen, die wir unter dem Begriff der 
Selbsteinschatzung und Fremdeinschatzung zusammen
fassen wollen (Bediirfnis nach Selbstachtung und Fremd
achtung: ich muB mich vor mir selbst schamen - was 
wiirden die Leute sagen), die erst die drei Tendenzen zu 
einer moralischen Verpflichtung erheben. Angst- und 
Schuldgefiihle zusammen konnen dann zu asketischer 
Selbstbestrafung fiihren. Die Motive der als statisch er
lebten Gefiihle wurzeln in dem dynamischen Tendenzaufbau, 
der in der geschilderten Art - wenn auch nicht immer, 
so doch haufig - gegeben ist. 

In dem angefiihrten Fall KONIG habe ich den Tendenz
o aufbau der beiden Komplexe: iibersteigerte H ingabesehnsucht 
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und ubersteigerte I chisolierung studieren konnen. Die iiber
steigerte Hingabe ist keine gewohnliche Hingabe, bei der 
immer noch das Ich in seiner Einheit gewahrt bleibt, viel
mehr hat sie das Ziel einer vollkommenen Ichaufgabe bzw. 
Ichauflosung. Es handelt sich sicherlich urn eine Koppe
lung der Hingabetendenz mit anderen Strebungen, durch 
die erst die Hingabe zur Selbstaufgabe umgewandelt wird; 
und zwar schien in dem erwahnten Fane die Hingabe ver
bunden mit der Tendenz zur Unterordnung, ferner mit 
Einschlagen masochistischer Art (Freude am 0berwaltigt
sein bis zu volliger Willenlosigkeit) und endlich mit dem 
Bediirfnis nach Ichentwertung bis zur volligen Ichvernei
nung. Als Gegengewicht gegen dieses komplexe Streben 
nach Ichauflosung wirken dann egozentrische Ichisolie
rungstendenzen, die vor der ichverneinenden iibersteigerten 
Hingabe (iibersteigerte Extraversion nach JUNG) schiitzen 
sollen. Diese Ichisolierung kam in unserem Falle gleicher
maBen wieder durch eine Tendenzbiindelung zustande, in 
der sich Strebungen narzistischer Selbstbehauptung und 
Unabhangigkeit mit Auflehnungs- und Machttendenzen ver
banden. - Vielleicht diirfen wir in dieser Antinomie zwi
schen iibersteigertem Hingabedrang und iibersteigerter Ich
isolierung eine wesentliche Eigentiimlichkeit einer bestimm
ten Teilgruppe, der sogenannten schizoiden Typen erblicken. 
Wenn wir uns den Aufbau der beiden komplexen Strebungen 
recht vergegenwartigen, so ist es· ohne weiteres klar, daB 
es nur schwer zu einer befriedigenden Losung des Konilikts 
kommen kann, daB zur Abwehr der Hingebungsgefahr ein 
extremer Autismus aufgerichtet werden muB, wenn nicht die 
Existenz des Individuums in Frage gestellt werden solI 1). 

1) Charakterantinomien (d. h. gegensatzliche Tendenzen, die 
in starker KQntrastspannung zueinander aufgebaut sind, also mit 
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Nicht minder kompliziert ist die Struktur anderer Er
scheinungen aufgebaut. Zunachst die hypochondrische Ein
stellung. Der Hypochonder (vielleicht alle oder nur be
stimtnte Typen) lebt ebenfalls in einer bestimmten Anti
nomie. Auf der einen Seite steht das Bediirfnis nach Kraft
gefiihl, nach besonderen Leistungen und KraftauBerungen. 
Dieser Komplex, hinter dem in erster Linie Aktivitatsbe
diirfnis und Leistungsehrgeiz stehen, wird besonders deutlich 
bei den hypochondrisch veranlagten Menschen, die trotz 
ihrer Hypochondrie immer oder zeitweise in h6chster 
Leistungsspannung leben. Mit diesem Drang nach Vitali
tat kontrastiert eine gewisse Lebensiingstlichkeit, die sich 
hinsichtlich der Vitalitat in pessimistischen Befiirchtungen 
ergeht und zu narzistischer Selbstbeobachtung des eigenen 
K6rpers fiihrt. Es kommt auf das Kriifteverhaltnis dieser 
beiden gegensatzlichen Komplexe an, ob der Hypochonder 
leistungsfiihig ist, oder ob er zu den abulischen Psycho-

lebhafter Intensitat gegeneinander wirken) besitzen zweifellos 
eine Affinitat zu krankhaften Storungen (s. auch A. STORCH: 
A. STRINDBERG im Lichte seiner Selbstbiographie. Grenzfrag. 
Nerv.- u. Seelenleb. H. III). Sie kommen erbbiologisch, wie ich 
zu zeigen versuchte (Eine Theorie der Pathogenese im Gebiete 
der Psychopathologie. Z. Neur. Bd. 103, S. 730. 1926), durch 
"Keimfeindschaft" (Kombination von Keimmassen, die quali
tativ und quantitativ nicht harmonisch aufeinander abgestimmt 
sind) zustande. Die Antinomien konnen sehr verschiedener 
Art sein, und die verschiedenen Formen antinomischer Charak
tere unterscheiden sich dadurch, daB immer wieder verschiedene 
Gegensatzpaare eine beherrschende SteHung einnehmen. Bei 
dem einen steht etwa die Antinomie Unterwerfung-Verehrung 
und Unabhangigkeitsdrang-Machttrieb im Vordergrund, beim 
anderen Hingabe und Ichisolierung, beim dritten Selbstiiber
schatzung und Ichentwertung oder Selbstdisziplin und weich
liches Sichgehenlassen usw. Stark gespannte Antinomien be
dingen eine hochgradige Empfindlichkeit in der betreffenden 
Richtung. 
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pathen zahlt. Ein derartiger antinomischer Aufbau er
klart uns auch die eigentiimliche Tatsache, daB ener
gische, tatkraftige Menschen gelegentlich bei geringfiigigen 
Anlassen in eine hypochondrische Verstimmung ver
sinken. 

Wahrend sich bei der Hypochondrie die Antinomie mehr 
in der Sphare des Vitalen halt, betrifft die paranoide Ein
stellung das PersonlichkeitsbewuBtsein. Auch hier steht auf 
der einen Seite ein expansiver Komplex, der sich wohl in 
erster Linie aus Selbstiiberheblichkeit, Geltungssucht, 
Machtbediirfnis und Kampfeslust zusammensetzt. Die 
Entwertung bzw. Verfolgung durch die anderen ist Wider
spiegelung einer (nicht immer, aber haufig verdrangten) 
Ichentwertung. Das vermeintliche mangelnde Wohlwollen 
der Mitmenschen stellt sich dementsprechend als Spiegelbild 
des eigenen Mangels an Wohlwollen (Expansiver Komplex, 
Aggressivitat) dar. Die Feindseligkeit der anderen ist die 
logische Folge der mangelnden personlichen Hingabe an die 
anderen (s. die Arbeiten O. KANTS1)), deren Ahndung wieder
urn ohne Tendenzen zur Selbsteinengung und Selbstbestra
fung (bzw. Uberwiiltigung) nicht denkbar ist. Das Wesent
lichste ist und bleibt dabei, daB diese ichnegativen Tendenzen 
in der Projektion nach auBen als Verneinung durch die an
deren ihre Erfiillung tinden, wofiir wir zunachst noch keine 
aufbaumaBige Erklarung geben k6nnen. Je mehr die para
noiden Typen den sensitiven zuneigen, desto mehr er
kennen sie den anderen das Recht der Verurteilung zu. Doch 
gibt es hier bei ein und derselben Person Schwankungen 
und Entwicklungen (s. GAUPP: Hauptlehrer WAGNER). 

1) O. KANT: Beitrage zur Paranoiaforschung. 1. Die objek
tive Realitatsbedeutung des Wahns. Z. Neur. Bd. 108, S. 625. 
192 7. 
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Endlich betrachten wir noeh den Aufbau von Zwangs
symptomen, die ieh in dem schon mehrfaeh erwahnten FaIle 
KONIG eingehend analysieren konnte. Ieh habe dort "ich
siiehtige"und "altruistisehe" Zwangsangst unterschieden. 
Vnter dem ersteren Begriff verstehe ich die Angst vor 
irgendwelcher Blamage oder vor personlicher Gefahr, die 
zu den mannigfaehsten AbwehrmaBnahmen (z. B. Kontroll
zwang) fiihrt. Es sind dabei die Kontrasttendenzen wirk
sam: Iehentwertung und Selbstsehadigung - SeIbsterhal
tung und Narzismus. In der sogenannten "altruistischen" 
Zwangsangst (Angst vor Sehadigung anderer) sind Fremd
schadigungstendenzen enthalten, denen ein komplexer 
Hemmungsmechanismus von sozialen und selbsterhaltenden 
narzistisehen Tendenzen (Mitgefiihl, Angst, Selbstaehtung) 
gegeniibersteht; die Folge dieser Antinomie sind Auswir
kungen des Streb ens naeh Ichentwertung und Selbst
bestrafung (SehuldgefiihIe, BuBhandIungen). Hinzukommen 
muB in beiden Fallen eine Iebhafte kombinatorische Phan
tasie. Dariiber hinaus aber wirkt sich der Konflikt der 
Strebungen, der in den meisten Fallen unlosbar ist und 
bleiben muB, in sogenanntem magischem Sinne aus. Die 
Fremdsehadigungsphantasien werden infolge magischer Ein
wirkung auf die Vmwelt zu tatsaehIichen Schadigungs
mogliehkeiten, die eine Schicksalbestrafung nach sieh ziehen 
wiirden, falls nicht durch bestimmte sehematisierte (formel
haft gewordene) BuB- und Siihnemechanismen (Selbst
bestrafung, Leidenssucht) eine giinstige Beeinflussung des 
Schicksals erstrebt wird. Die Ichtendenzen bekommen in 
dieser magisehen Auswirkung (d. h. unter Beteiligung der 
magisehen ErIebnisschicht), der die Ratio sich zwar immer 
wieder entgegensteIlt, in gewissem Sinne die Gestalt von 
Sehicksalsherausforderung (Aggressivitat), Schieksalsbe-
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strafung (Selbstschiidigung, Leidenssucht) und Schick
salsbewirkung (Selbsterhaltung, Machttrieb). In iiuBerst 
komplizierter Form sind die verschiedensten Tendenzen bei 
den Zwangssymptomen miteinander verflochten. 

Mir lag daran, durch die A ulbauanalyse von Einzeleigen
schalten und Einzelsymptomen zu zeigen, daB schon relativ 
einlache psychische Erscheinungen sich stets (auch wenn 
man nur die wichtigsten Elemente in Betracht zieht) aus 
mehreren Tendenzen zusammenfugen, daB jedoch in kompli
zierieren Symptomen kaum entwirrbare Biindelungen der 
verschiedensten und haulig antinomischen Strebungen ent
halten sind. Seien wir uns dariiber kIar, daB die hier wieder
gegebenen analytischen Versuche nur ganz bescheidene 
Anfange darsteIlen, die den Schwierigkeiten in nur sehr miiBi
gem Grade gerecht werden. Ein Fortschritt wird nur durch 
griindlich durchgefiihrte Einzelanalyse moglich sein. Dabei 
sind wir in hohem MaBe auf die Selbstbeobachtung und 5elbst
analyse der betreffenden Personlichkeiten angewiesen. Sie 
solI selbstverstandlich nicht unsere einzige Stutze sein; 
denn wir wissen ja, wie sehr der Mensch bei der Ergriindung 
der Motive seines Denkens, Fiihlens und Verhaltens Tau
schungen unterworfen sein kann. Ganz besonders gilt dies 
fur alle Typen, die zu starker Verdriingung neigen und daher 
in der Regel ganz andere Motivationen erleben, wie es den 
eigentlichen Triebkraften entspricht (vor aIlem paranoide 
und hysterische Typen). Am meisten konnen wir uns auf 
die Angaben der Menschen verlassen, die in hohem MaBe 
ehrlich gegen sich selbst sind, und das geht wohl Hand in 
Hand mit dem Grad an Sensitivitiit, die wiederum eng 
mit derTendenz zur eventuellen Ichherabsetzung zusammen
hiingt. AIle Selbstschilderungen mussen daher ihre not~ 
wendige Ergiinzung erfahren durch die objektive Beobach-
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tung des Verhaltens, die sehr wesentliche Korrekturen zur 
Folge haben kann. (K. LEWIN setzt sich in seiner Arbeit: 
"Vorsatz, Wille und Bedurfnis" eingehend mit dieser Frage 
auseinander). An dieser Stelle mochte ieh ein kurzes Wort 
uber die Phiinomenologie einschalten. Die phanomenologi
sche Gegebenheitsweise bestimmter Erlebnisse und Erlebnis
arten kann uns allein nieht befriedigen. Sie solI gewiB nicht 
vernachlassigt werden. Ebenso wichtig, ja noch wichtiger 
aber dunkt uns die Frage, durch welche Bedingungen, auf 
Grund welcher Motivationen die verschiedenen Erlebnis
arten zustande kommen. Darin sehen wir eine wichtige 
Aufgabe der Personlichkeitsforschung, in den statischen Er
scheinungen und Erscheinungskomplexen auch die zugeho
rigen dynamischen Kriifte zu erfassen. 

Es ist viel yom Aufbau die Rede gewesen, und doch ver
missen wir noch das wesentliche Charakteristikum eines 
Aufbaus, namlich die Gliederung nach Elementen oder Ein
heiten niederer bzw. hOherer Ordnung. Zunachst vermogen 
wir bei den Trieben, wie schon oben erwahnt, die niederen 
Vitaltriebe von den hOherschichtigen seelisch-geistigen Trie
ben bzw. Tendenzen (KRONFELD) zu unterscheiden, die auf 
unmittelbare Verwirklichung von Wertgefiihlen, Werthal
tungen und WertbewuBtheiten eingesteqt sind. 

Wenn wir bei diesen letzteren noch ein wenig verweilen 
wollen, mussen wir zunachst einmal gewisse, bisher vernach
lassigte Unterschiede zwischen den verschiedenen erwahnten 
Tendenzen ins Auge fassen. 1m Gegensatz etwa zum 
Machttrieb, zur Geltungssucht oder zur Einordnung, Unter
werfung, Verehrung haben wir Tendenzen kennengelernt, 
die nicht an fremden Objekten, sondern am eigenen Selbst ihre 
Erfilllung finden; wie etwa Selbstuberschatzung, Selbst
entwertung, Selbstachtung, Selbstgestaltung oder Selbst-
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bestrafung. Es sind dies Tendenzen, die, man sagt wohl 
am besten, von einem Ichzentrum (PFANDER) ausgehen 
und sich zu dem eigenen Selbst einstellen. ErlebnismiiBig 
liegt hier der Vorgang einer durchaus normalen Spaltung 
der Personlichkeit zugrunde, der auch in vielfachen sprach
lichen Formeln zum Ausdruck kommt; z. B. ich beobachte 
mich, ich Hebe oder hasse mich, ich bemitleide und schone 
mich, ich lasse mich gehen, ich beherrsche, zwinge oder ver
gewaltige mich. Stets handelt es sich darum, daB sich das 
Ich in Auseinandersetzung mit sich selbst befindet und 
irgendwie mit sich verfiihrt. Er schaut sich von einer 
hoheren Warte aus das unter ihm wogende Getriebe an, 
stimmt zu oder ist gar von ihm begeistert, liiBt es unter 
Umstanden resigniert gewiihren oder strebt in MiBbilligung 
und Entriistung eine Bewirkung zum Guten an, wenn nicht 
gar eine tiefe Selbstverachtung zu selbstfeindlichen Re
gungen fiihrt. 

Wir wollen nunmehr untersuchen, wie diese auch bei der 
gleichen Personlichkeit hiiufig wechselnden Einstellungen 
zum eigenen Selbst zustande kommen. Die Psychoanalyse 
nennt das, was wir hier im Auge haben, Idealich und be
hauptet, daB es sich aus sogenannten Eltemidentifikationen 
aufbaut. An ihm versucht der Mensch seine Einstellung zum 
eigenen Selbst zu orientieren, so heiBt es in der psycho
analytischen Theorie. Wenn wir uns diesen Begriff zu eigen 
machen, so ist zuniichst festzustellen, daB das Idealich von 
einem bestimmten inneren Gehalt erfiillt ist. Nach unserer 
Meinung ist das Idealich nicht von den Eltem oder von 
sonstigen imponierenden Personlichkeiten iibemommen, viel
mehr geht sein Gehalt auf bestimmte Anlagenkriifte zuriickl). 

1) Dies gilt auch fiir den Fall, daB Ideale scheinbar ii bernommen 
werden. Ein Mensch iibernimmt in der Regel nur soIche Ideale, 
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Das Idealich kann sehr verschieden sein. Der eine ist 
besonders darauf bedacht, einem moralischen I dealich 
nachzuleben, jede Abweichung des tatsachlichen Verhaltens 
verletzt sein SelbstgefUhl (s. auch HAEBERLINl): der Gegen
satz von der tatsachlichen Stellung im Leben und der 
Einstellung zum Leben, d. h. des Zuriickkommens auf sich 
selbst). Der andere hat ein Machtideal, der dritte ein 
Leistungsideal, der vierte ein Ideal des GeniefJens in niederer 
animalischer oder h6herer asthetischer Form. Ein Mensch 
kann mehrere Ideale haben, denen er nachstrebt; oft ist 
dann ihre Bedeutung fUr den Gesamtaufbau der Pers6nlich
keit verschieden, etwa ist das eine beherrschend, das 
andere nimmt eine mehr periphere Stellung ein. Auf das 
enttiiuschte und dadurch verletzte I dealich gehen alle die 
mannigfachen Farbungen von Schuld- und M inderwertig
keitsgefiihlen zuriick, die einen so breiten Raum in der 
Pers6nlichkeitslehre einnehmen. 

Wie baut sich das Idealich auf; d. h. wie kommtes bei 
einem Menschen zu einem ganz bestimmten Idealich? Das 
moralische Idealich z. B. (wir wahlen dieses in erster Linie, 
weil es in der Psychopathologie von so groBer Bedeutung 
ist) braucht eine Grundlage von moralischen Tendenzen. 
Setzen wir den Fall, ein Mensch besitzt starke Aggressivi~ 
tats- und Machttendenzen, so vermag er sie bei einer be
stimmten von feineren moralischen Regungen freien Struk
tur auch riicksichtslos und skrupellos auszuleben; er hat 
(wenn iiberhaupt) ein amoralisches bzw. antimoralisches 
Idealich. Anders ist die Situation, wenn die expansiven, 

die seinem Wesen entsprechen. Sollte es doch einmal anders sein, 
so kommt darin zum mindesten eine intensive Tendenzder 
Unterordnung, Unterwerfung und Verehrung zum Ausdruck. 

1) P. HAEBERLIN: Der Charakter. Basel: Verlag Kober, 
C. F. Spittlers Nachfolger 1925. 
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ichsiichtigen Tendenzen kontrastiert sind von lebhaften 
Regungen des Mitgefiihls, der Hingebung und sonstigen 
sozialen Strebungen. Diese Antinomie gibt eine Basis ab, 
auf der ein moralisches IdeaIich wohl gedeihen kann (die 
Antinomie ist kaum eine notwendige Vorbedingung des 
IdeaIich: ich wahle diesen Fall nur, wei! sich an einem der
artigen, wie wir sehen werden "iibersteigerten" Idealich 
manches besser zeigen IaBt). Doch ist es auch damit noch 
nicht endgiiltig getan. In dem Begriff des moralischen 
Idealichs Iiegt es, daB sich das "Ichzentrum" mit den 
Zielen der altruistischen-sozialen Triebe identifiziert und sie 
zu sittIichen Forderungen an das eigene Selbst erhebt. Es 
ist eine Einstellung notwendig (auBer der Antinomie, aus 
der an sich nur ein haltloses Hin- und Herpendeln zwischen 
den beiden Extremen resultieren wiirde), die etwas vom 
eigenen Ich verlangt und dieses Verlangen auch durchzu
fiihren sucht. Vnd diese Einstellung fiihren wir zuriick 
einmal auf eine Tendenz, die wir Selbstachtung nennen; sie 
wird haufig (nicht immer) unterstiitzt noch von dem Be
diirfnis nach Achtung und Anerkennung bei anderen, von 
der in manchen Fallen sogar die Selbstachtung fast aus
schIieBIich abhangig ist. AuBerdem sind Tendenzen der 
Selbstdisziplin und Selbstgestaltung (Beherrschung bzw. Ent
faltung und Entwicklung des eigenen Selbst) erforderlich, 
urn ein erfolgreiches Eingreifen zu erm6gIichen. 

Je nach dem Intensitatsverhaltnis der untergeordneten 
antinomischen und der iibergeordneten das Selbst bewerten
den und bewirkenden Tendenzen ist das Resultat ein sehr 
verschiedenes. Erstens pflegt sich im Idealich gem das 

Extrem der antinomischen Strebungen oder Strebungs
komplexe durchzusetzen, das die gr6Bere Wucht in sich 
tragt. Zweitens bangt die Entscheidung sehr von der 

Hoffmann, Charakter und Umwelt. 7 
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Empfindlichkeit der Selbstachtung abo Die Selbstachtung 
ist Narzismus in sublimierter geistiger Form und sorgt 
dafiir, daB "SchOnheitsfehler" korrigiert bzw. ganz aus der 
Welt geschafft werden. Verurteilt werden durch die Selbst
achtung alle Tendenzen, die sich in Widerspruch mit der 
vorwiegenden Grundhaltung der Gesamtstruktur befinden; 
nicht etwa immer nur die ichsiichtigen Personlichkeits
elemente, sondem ha.ufig auch die sogenannten "altruisti
schen", je nachdem welcher Komplex zu einer leitenden 
Rolle drangt. Je mehr das Gleichgewicht der kontrast
gespannten morallschen Antinomien in der Schwebe ist, 
desto leichter kommt es zu Verletzungen der Selbstachtung, 
sofem diese ebenfalls lebhaft wirksam ist. Vnd sie hat 
eine urn so groBere Wirksamkeit im Sinne des schlechten 
Gewissens, wenn in ihrem Hintergrunde die Tendenz der 
Selbstvemeinung lauert. Diese tritt in Tatigkeit, sobald 
die narzistische Selbstachtung ins Wanken gerat und be
geht dabei nicht selten Obertreibungen und Verfalschungen 
in negativem Sinne. Ohne selbstvemeinende Einstellung 
ist das Erlebnis von Schuld- und Minderwertigkeitsgefiihlen 
unmoglich. 1st dagegen die Selbstvemeinung sehr schwach 
ausgepragt, so setzt sich mit der Selbstachtung die Neigung 
durch, zu retouchieren, d. h. Schonheitsfehler zu verdrangen 
und dadurch vor sich selbst unsichtbar zu machen, was 
Zufriedenheit 'oder gar Selbstiiberhebung zur Folge hat. 
Verdrangung und Selbstkritik schlieBen sich aus; letztere 
aber bedarf der Flihigkeit einer herabsetzenden Einstellung 
zum. eigenen Selbst. Kommt zu ihr noch ein lebhaftes 
Leidensbediirfnis (sublimierter Masochismus) hinzu, so 
schwelgen die Betreffenden in ihren Selbstvorwiirfen, ohne 
iiberhaupt an einen erfolgreichen Ausgleich zu denken, ja 
sie begeben sich unter Vmstanden auf die Bahn der Selbst-
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bestrafung und kasteien sich fUr die Siinde durch ailerhand 
BuB- und Siihnemechanismen. Bei Versinken in dem Er
lebnis der Schuld macht sich Mufig ein Bediirfnis bemerk
bar, sich vor anderen bloBzusteilen (sublimierter Exhibitio
nismus); gelegentlich auch mit dem Ziel, durch Bestatigung 
einer positiven Achtung von seiten der anderen trostenden 
Zuspruch zu erfahren. 

Die Erfiillung der Forderungen, die ein moralisches Ideal
ich dem Selbst auferlegt, kann erfolgreich nur gedeihen, 
wenn Selbstvemeinung und Selbstbestrafung nicht so stark 
ausgepragt sind, daB die Aktivitat in SchuldgefUhlen, BiiBen 
und Siihnen lahmgelegt wird. Dann aber vermogen sich 
Selbstdisziplin und Selbstgestaltung fruchtbar auszuwirken. 
Der disziplinierte Mensch ist darauf bedacht, ein Durch
brechen der verurteilten Personlichkeitselemente zu ver
hindem. 1st er voriibergehend "schwach" gewesen, so 
setzen die Bemiihungen der Selbstgestaltung ein, die ihn 
dazu veranlassen, an sich zu arbeiten und die ichsiichtigen 
Regungen auf aile Weise zu bekampfen. Ohne Selbst
gestaltung ist eine Forderung auf der Bahn zum moralischen 
Idealich unmoglich. Sind dagegen diese Bestrebungen mehr 
oder weniger erfolglos, dann werden Schuldgefiihle die Folge 
sein. 

Nur mit groBter Miihe vermogen wir solche und ahnliche 
komplizierte Tendenzsituationen einigermaBen zu erfassen, 
wobei die Vorstellung von dem Aufbau vorlaufig noch eine 
sehr vage bleibt. Gewissenhaftes empirisches Studium wird 
mit der Zeit mehr Klarheit und Sicherheit bringen. 

Wir hatten gesagt, daB die Selbstachtung ihr Ziel findet 
in der vorwiegenden Grundhaltung der Personlichkeit (es 
braucht nicht nur eine zu sein). Dabei kommt ein positives 
moralisches Idealich nicht nur durch die Wucht altruisti-

7* 
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scher Tendenzen zustande, unterstiitzend konnen noch an
dere Strebungen wirken, wie z. B. Lebenssicherung und 
Gefahrschutzinstinkte, die vor den Folgen einer amora
lischen Haltung warnen. Je groBer das Dbergewicht des 
"Ichzentrums" dem Selbst gegeniiber ist, desto mehr kann 
auch die rationale Dberlegung zu Worte kommen, die aller
dings in ihrer Richtung auf die vorhandenen Tendenzen 
angewiesen bleibt; dabei greift die sogenannte Lebens
erfahrung mit ein, wiederum im Sinne der Personlichkeits
strebungen (man behalt in erster Linie die Erlebnisse, und 
es konnen nur solche Erfahrungen nachhaltig wirksam sein, 
denen eine tendenzmaBige Resonanz entgegen kommt). Der 
bekannte Unterschied zwischen Trieb- und Willenshand
lungen geht auf das Eingreifen der hoheren geistigen Ten
denzen zuriick, die iiberhaupt erst eine Entscheidung im 
"Kampf der Motive" ermoglichen. 

Behandeln wir kurz noch den Fall eines nicht moralischen, 
andersartigen Idealichs. Es gibt Menschen, die nur ein 
schwaches moralisches Idealich aufrichten, weil die Be
drohung der sogenannten moralischen Tendenzen (z. B. 
durch Aggressionsneigungen) nur geringe Bedeutung fUr 
ihren Gesamtaufbau besitzen. Sie handeln schlecht und 
recht wie Durchschnittsmenschen, ohne sich moralisch be
sonders anzustrengen; sie konnen in moralischer Beziehung 
die Dbersteigerung anderer Typen entbehren. DafUr haben 
sie nicht selten ein iibersteigertes Leistungs-Idealich. Wo
durch kommt nun dieses zustande? Ihm liegt zweifellos 
das Bediirfnis zugrunde, sich zu betatigen, etwas voranzu
bringen, Neues zu. schaffen, dazu unter Umstanden auch 
die schwierigsten Hindernisse zu iiberwinden; ein Tendenz
komplex, der sich in erster Linie aus Tatigkeitsbediirfnis, 
Schaffensdrang, Durchsetzungswille und (sublimierter) Dber-
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waltigungslust (gegen Sachliches, nicht gegen Menschen 
gerichtet) zusammensetzt. Daneben spielt Ehrgeiz, das Be
diirfnis nach Icherhohung und schrankenlosem Uberragen 
aller anderen eine hervorragende Rolle, femer noch die 
Sucht nach Anerkennung (Geltungssucht) durch die Mit
menschen. Dieser Tendenzkomplex als wesentliche Grund
haltung der Personlichkeit schafft den Gehalt des Leistungs
Idealichs. Die Selbstachtung hat keine Schwierigkeiten, 
wenn die Erfiillung der vorherrschenden Tendenzen gut 
gelingt. Ein Konflikt aber und damit ein iibersteigertes 
Leistungsideal ergibt sich dann, wenn die Erfiillung auf 
irgendwelche (meist innere) Hemmungen stoBt. Sie konn
ten z. B. begriindet sein durch irgendwelche Defekte des 
Vollbringens, die abgesehen von Mangeln der Begabung in 
bestimmten hemmenden Tendenzen bestehen konnen, wie 
z. B. mangelnde Vitalkraft (Ruhebediirfnis), Lebenssiche
rung (Zaghaftigkeit, Mangel an Mut). Diese bilden den 
antinomischen Pol zu dem ersten Tendenzkomplex und 
konnen die Selbstachtung reizen, d. h. es kommt zu Min
derwertigkeitsgefiihlen, falls sich unbefriedigte selbstherab
setzende Tendenzen mobilisieren lassen (diese schieBen 
hier genau wie bei dem Fall des moralischen Idealichs 
sehr leicht iiber das Ziel :hinaus). Sind sie nicht vor
handen, so konnen Selbsttauschungen iiber die eigenen 
Defekte nicht ausbleiben (innere Sicherheit, Selbstzufrieden
heit, Selbstiiberheblichkeit). Innere Unsicherheit bedarf zu 
ihrem Zustandekommen selbstherabsetzender Tendenzen. 
Sie ist jedoch bei lebhaftem Bediirfnis nach Selbstachtung, 
also bei einem hohen Idealich, auf die Dauer unertraglich. 
So drangt denn diese Konfliktssituation nach einem Aus
gleich der entweder in Selbstdisziplin und Selbstgestaltung 
gefunden wird oder aber bei relativ schwacher Auspragung 
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dieser Tendenzen und geringer Ichverneinung uber eine 
aggressive Herabsetzung der anderen zur Selbsterhohung 
fUhren kann. 

Halten wir fest, daB das Idealich stets der herrschenden 
Grundrichtung einer Personlichkeit folgt. Damit hangt es 
zusammen, daB der eine sich ein moralisches, der andere 
etwa ein Leistungs-Idealich aufbaut. Ein ubersteigertes, 
verkrampftes Idealich kommt dann zustande, wenn be
stimmte Triebkonflikte zugrunde liegen, die das betreffende 
Individuum veranlassen, sich immer wieder mit einer 
inneren Gewaltsamkeit am Idealich aufzurichten. 

Wir wollen es bei diesen Beispielen bewenden lassen. 
Wichtig ist fur uns, daB wir uns uber die Tatsache einer 
Ordnung der Tendenzen im klaren sind. Wenn wir auch 
keineswegs heute schon einen entfernten Begriff von der 
Hierarchie der Triebe haben konnen, so ist doch selbst
verstandlich, daB die Triebe ihrer Qualitat nach verschie
denen Schichten oder Ebenen angehoren. Kompliziert wird 
die Situation dadurch, daB gewisse Tendenzen, wie z. B. 
der Narzismus, die Dberwaltigungslust sich in tieferen und 
hoheren geistigen Schichten betatigen konnen. 

Erleichternd fUr die ganze Tendenzlehre ware es, wenn 
wir schon bestimmte sprachliche Formeln fur den Auf
bau von Teilstrukturen zur Hand hatten, wenn wir auBer
dem die oft verwirrenden Tatbestande auf schematischem 
Wege besser veranschaulichen konnten. Beides will heute 
noch nicht gelingen. 

Auf dem von uns angedeuteten Wege der A nalyse von 
Einzelelementen und der Synthese ihrer in sich verschlunge
nen Beziehungen wird die Erforschung des Personlichkeits
aufbaus allmiihlich zu brauchbaren Ergebnissen gelangen 
konnen. 



Die Erforschung des Personlichkeitsaufbaus. 103 

Zum SchluB noch ein Wort iiber die somatische Fundie
rung der Aufbauelemente, wobei wir uns wiederum auf die 
Triebe und Tendenzen beschriinken wollen. Wir haben ja 
die Auffassung vertreten, daB diese in ihrer Richtung, Quali
tat und Intensitat durch die Keimanlage bestimmt sind, 
und damit auch die Grundformel der Personlichkeit fest
gelegt ist. Wir wissen, daB sie im Soma verankert liegen. 
Anderungen der korperlichen Beschaffenheit werden sich 
daher vielfach auch im Psychischen deutlich bemerkbar 
machen. Wir wollen kurz einige bestimmte FaIIe durch
gehen. Der akute Rausch beruht auf einer chemischen Ver
giftung des Korpers, insbesondere auch des Gehims, die in 
einer bestimmten voriibergehenden Verschiebung der Per
sonlichkeitsstruktur zum Ausdruck kommt. Niemals wird 
durch den Rausch etwas ans Licht gebracht, was nicht auch 
irgendwie anlagemaBig gegeben ist; immerhin kann die 
Struktur der berauschten Personlichkeit in mehr oder 
weniger schroffem Kontrast stehen zum normalen Cha
rakter. Die Wirkungen der akuten Alkoholvergiftung liegen 
vor allem in der Euphorisierung und Enthemmung; durch 
beide konnen vielfach Strebungen an die Oberflliche kom
men, die vielleicht fiir gewohnlich ein sehr verdecktes 
Dasein fiihren, wie es z. B. bei selbstunsicheren, be
scheidenen Menschen der Fall sein kann, die im Rausch 
ein Bild gesteigerter Selbstgefiihle bieten. Die Wirkung 
des Alkohols geht zunachst auf das Soma, beeinfluBt mit 
ihm zugleich die Psyche, wenn auch sichtbar erst nach 
GenuB. einer gewissen Dosis des Giftes. 

AIs zweites Beispiel erwahne ich die psychischen Ver
iinderungen, die a1s Begleiterscheinungen der Menstruation 
bei Frauen sehr haufig sipd. HAUPTMANN 1) hat sich vor 

1) A. HAUPTMANN: Menstruation und Psyche. Versuch einer 
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einigen Jahren mit diesem Problem eingehend beschiiftigt. 
Es handelt sich auch hier um zum Teil schroffe Verschie
bungen der Personlichkeitsstruktur, in der Regel im Sinne 
einer bestimmten Komplexbereitschaft (empfindlich, miB
gestimmt, reizbar, insuffizient, paranoid). Der somatische 
Vorgang der Menstruation findet in ihnen seinen psychischen 
Ausdruck, hat aber im Gesamtgeschehen die Fuhrung. 

Ganz iihnlich verhiilt es sich bei manchen Depressionen. 
In einem von O. KANTl) veroffentlichten FaIle erkennt man, 
wie das Nachlassen des psychischen Turgors im Gefolge 
des miinnlichen Klimakteriums zu einer Umwandlung der 
Personlichkeit fiihrt, die dann die depressive Erkrankung 
anbahnt. In der nunmehr verschobenen Struktur stehen 
andere Tendenzen, andere Teilstrukturen im Vordergrund 
als fruher. So kann es dazu kommen, daB z. B. bisher als 
durchaus berechtigt (vom Ich) anerkannte Personlichkeits
strebungen, wie z. B. Durchsetzungswille, Machttrieb, Ag
gressionsgeluste nunmehr in der veriinderten Personlich
keitsstruktur ihre Verurteilung erfahren (Selbstvorwiirfe). 

Jede psychische Veriinderung, mag sie noch im Bereich 
des Normalen liegen oder schon in das Gebiet der psycho
tischen StOrungen fallen, stellt eine Strukturiinderung der 
Gesamtpersonlichkeit dar [so STORCH2)]. Es handelt sich 
entweder um Entstehen neuer oder doch um ein Anwachsen 
bzw. um Abschwiichung oder Wegfall schon vorhandener 
psychischer Elemente, durch welche die verschiedensten 

"verstandlichen" Inbeziehungsetzung somatischer und psychi
scher Erscheinungsreihen. Arch. f. Psychiatr. Bd. 71, S. I. 

192 4. 
1) O. KANT: Zur Strukturanalyse der klimakterischen Psy

chosen. Z. Neur. Bd. 104, S. 174. 1926. 
2) A. STORCH: Wandlungen der wissenschaftlichen Denk

formen und "neue" Psychiatrie. Z. Neur. Bd. 107, S. 684. 1927. 
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Umwandlungen zustande kommen. All diese Vorgange 
lassen sich in jedem Falle (selbst bei organischen Erkran
kungen, wie z. B. der Paralyse) rein von der psychischen 
Seite her beobachten und untersuchen. Wir haben sogar 
als Forscher die Pflicht, jedes psychische Geschehen (auf 
welche ursachlichen Momente wir es auch zuriickfiihren 
mogen, ob es sich urn Destruktionserscheinungen han
delt oder nicht) genau zu studieren. Aus diesem Grunde 
sind z. B. auch die Bemuhungen SCHILDERS, der Psycho
logie der Paralyse naherzukommen, keineswegs illusorisch. 
Gleichzeitig aber sollten wir uns bemuhen (ganz beson
ders da, wo es heute noch nicht gelingt), auch der soma
tischen Seite des Problems naherzutreten. Dabei wird sich 
dann die Frage erheben, welcher Seite in dem psycho
physischen Gesamtgeschehen, der psychischen oder der 
somatischen (oder beiden gleichermaBen), jeweils die Haupt
leitung zukommt. Wir kennen psychophysische Krank
heitserscheinungen, wie z. B. die Paralyse, bei denen der 
somatische ProzeB (Destruktion des Gehims durch ~piro
chiiten) die Fiihrung hat. Andererseits konnen wir z. B. 
bei einer hysterischen Lahmung sagen, daB hier das Psy
chische Fuhrer des psychophysischen Krankheitssymptoms 
ist. In beiden Fallen liegt aber wieder eine bestimmte 
psychophysische Gesamtpersonlichkeit zugrunde, die fur das 
Zustandekommen der Krankheitserscheinungen unbedingt 
wesentlich ist. Therapeutisch fiihrt diese Unterscheidung 
zu der Konsequenz, daB die Krankheitserscheinungen ent
weder somatisch oder psychisch angegriffen werden mussen, 
je nachdem ob im Gesamtgeschehen das Somatische oder 
das Psychische fuhrend ist. Mit der Unterscheidung: 
exogen-endogen haben diese Ausfiihrungen nichts zu tun. 
Die leitenden ursachlichen Momente eines Krankheitsge-
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schehens, ob psychisch oder physisch, konnen sowohl endo
genen als exogenen Ursprungs· sein. 

Auf die Charakterologie angewandt entnehmen wir daraus, 
daB wir nicht nur die psychische Seite der Personlichkeit 
beachten sollten; vielmehr hat auch das Soma fUr die 
Charakterentwicklung seine Bedeutung, wir konnen es nur 
noch nicht in befriedigendem MaBe fassen. Das beste Bei
spiel hierfiir ist die Pubertat, tiber deren somatische Seite 
wir wenigstens im Groben orientiert sind. Alles Charaktero
logische wurzeIt im Somatischen. Wir haben aber Cha
rakterentwicklungen zu unterscheiden, in denen das Psy
chische die Leitung hat und andererseits solche, fUr die das 
Somatische von fiihrender Bedeutung ist; denken wir nur 
an die psychischen Veranderungen (etwa Reizbarkeit und 
Verrohung) infolge von chronischem Alkoholismus. Diese 
Erkenntnis sollte die Personlichkeitsforschung stets im Auge 
behaIten und ihr da, wo sie kann, auch heute schon Rech
nung tragen. Letzten Endes kannauch die Personlichkeits
forsch:ung sich nur biologisch, d. h. psychophysisch, orien
tieren. 

Buchdrnckerei Otto Regel G. m. b. H •• Leipzig. 
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