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Vorwort. 

Diese Sammlung von Plaudereien, welche hiermit 
in Buchform der Offentlichkeit iibergeben wird, ist 
teilweise bereits in "Sydsvenskans Revy" (Aufsatze 
Nr. 1-5) oder in Svenska Dagbladets kultureller Tages
chronik (Aufsatz Nr. 6) publiziert worden. "Die drei 
letzten Aufsatze waren dagegen bis heute noch nicht 
veroffentlicht. 

Urn in Kurze den etwas sonderbaren Titel des 
Buches zu erklaren, mu~ ich foIgende Geschichte 
erzahlen: 

Es war einmal ein Verfasser, welcher eine Humores
kensarnrnlung im Druck ausgab. Aber da er ein 
wirklicher Humorist war, so nannte er das Buch nicht 
so, sondern gab ihm stattdessen den Titel: "W orte 
des Ernstes". Die Folge davon war unter anderern, 
da~ ein Missionsbuchhandler das Buch in seinem Schau
fenster zusammen mit "anderer" Erbauungsliteratur 
ausstellte. 

Der Buchhandler war ganzlich unschuldig. Denn 
er pflegte nie mehr als die Titel der Bucher zu lesen, 
die er verkaufte. Und trotzdern wurde in seinern 
Kundenkreis daraufhin seine Gesinnung verdachtigt. 

Und ich halte es fur wahrschemlich, da~ er auch 
dadurch pekuniaren Schaden erlitt. 
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Da ich mich nun entschlossen habe, diese Samm
lung von Plaudereien nach einem der Aufsatze zu 
benennen, welcher Dank der Reklame von Gonnern 
und Freunden bereits einen gewissen Ruf bekommen 
hat, so habe ich - urn nicht auch ein ahnliches Un
heil anzustellen - mich veranlagt gefiihlt, dem Titel 
in seiner Fortsetzung eine Warnung beizufiigen, allen 
denjenigen, welche nicht die Voraussetzungen besitzen, 
vorurteilsfrei und mit Gleichmut moderne, naturwissen
schaftliche Literatur Iesen zu k6nnen. Auf solche 
Leser wiirden namlich zweifeisohne die meisten Auf
satze "Argernis erweckend" gewirkt haben. 

Mit dies en Worten will ich aber natiirlich keines
falls gesagt haben, da~ sie b e a b sic h t i g t sind, 
Argernis zu erwecken. Es ist im Gegenteil meine 
ehrliche Absicht gewesen, meinen Mitmenschen mit 
diesen Aufsatzen niitzlich zu sein, oder ihnen wenigstens 
Vergnugen zu bereiten. Und es ist meine Hoffnung, 
da~ sogar diejenigen Kritiker, welche aus Grunden 
ihres Lebensberufes usw. sich verpflichtet fiihlen, dem 
Buche jeden Wert abzusprechen, trotzdem mochten 
einsehen k6nnen, da~ die Absicht nicht bos gewesen ist. 

Lund, den 6. November 1920. 

Ivar Broman. 
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I. Sind aIle unsere Neugeborenen taub und 
blind? 

WeIche Frage? Die allermeisten Mtitter sind ganz 
gewW unmittelbar bereit, definitiv und mit N ein dar
auf zu antworten. "Jedenfalls haben meine Kinder 
vom erst en Tage ab sowohl gesehen wie gehort!" 

Diese Ansicht sttitzt man auf dem allgemeinen 
Brauch, yom Anfang an jeden Larm und jedes grelle 
Licht zu vermeiden, damit das Kind nicht geweckt 
wird. Aber man tibersieht dabei, da~ soIche Vor
sichtsma:Gregeln moglicherweise doch tiberfitissig sein 
konnten, obgleich sie in allen Familien durchschnittlich 
hergebracht sind. 

Man tibersieht die gro~e Unkenntnis der All
gemeinheit (auch die der gebildeten Allgemeinheit) 
tiber die Entwicklung des normalen Menschen. 

Ein gebildeter Mensch wei~ moglicherweise, da~ 
Beethoven schon mit dreimg Jahren an einer immer 
starker werdenden Schwerhorigkeit zu lei den anfing; 
aber er ahnt in der Regel nicht, dass wir alle in der 
Zeit gleich nach unserer Geburt vollkommen stocktaub 
gewesen sind. 

Eine der Voraussetzungen ftir normales Gehor 
ist, daB sowohl der au~ere Gehorgang wie die Pauken
hohle mit Luft gefiillt sind. Aber bei der Geburt ist 
dieser ganze schalleitende Teil des Gehorapparates 
mit FHissigkeit gefiillt. Dies ist schon Grund genug 
flir das Taubsein. ,Aber es ist nicht die einzige Ur
sache. Denn, obgleich die betreffende Fltissigkeit nach 
einigen Stunden (oder Iangstens einigen Tagen) ver-

Broman, Uber die Erb&llnde. I 
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schwindet, besteht die Taubheit unvermindert; und 
dies ist der Fall, trotzdem sowohl Gehorapparat wie 
Gehornerv jetzt vollkommen flir ihre Funktion in 
Ordnung sind. 

Die Leitungswege, welche die Gehoreindriicke yom 
Gehornervenkern (im verlangerten Mark) nach dem 
Gehorzentrum (in der Rinde des GroGhirns) leiten sollen, 
sind namlich noch nicht fertig. Dies werden sie erst 
nach und nach in der zweiten bis zu der funften \Voche. 
Gleichzeitig hiermit fangen Gehoreindrucke an zum 
BewuGtsein vorzudringen, zuerst undeutlich und nach
her immer klarer. 

J etzt ist die Zeit gekommen urn in der Nahe des 
Kindes auf den FuGspitzen zu gehen und urn zu fiustern, 
wenn man seinen Schlaf nicht storen will. Denn von der 
fiinften Woche ab 1st sein Gehor so fein, dass es sogar 
durch verhaltnismaGig geringfUgige Laute geweckt wird. 

Die weitere Entwicklung des Gehors durfte vor 
alJem von der ferneren Entwicklung der iibrigen Hirn
rindenteile abhangig sein, welche durch neue Leitungs
bahnen mehr oder weniger direkt mit dem Gehor
zentrum assoziert werden. 

Eines dieser hoheren Gehorzentren pfJegt man mit 
dem Namen: "Musikzentrum" zu bezeichnen 1). Je 
nachdem dieses mehr oder weniger gut entwickelt 1st, 
wird das Individuum mehr oder weniger musikalisch. 

Das sogenannte "Ohr fUr Musik" hat also seinen 
Sitz nicht im Ohr sondern im Hirn. 

Die Zeit, welche die oben erwahnte Entwicklung 
in Anspruch nimmt, erstreckt sich liber Jahre hinaus 
und ist schwer zu begrenzen. Wahrscheinlich ist, daG 
sie sich - wenn auch immer schwacher - so lange 

1) Seitdem dieses geschrieben wurde, hat der schwedische 
Gehirnforscher Hen 5 c hen nachgewiesen, daa dieses Zentrum nicht 
einheltlich, sondern aus verschiedenen Zentren zusammengesetzt ist. 
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das Him seIber Entwicklungsmoglichkeiten besitzt, 
auch we iter entwickelt. 

Wenn das Kind in der zweiten oder dritten Woche 
zu horen anfangt, erscheint es uns zuerst iiberrascht 
durch den Laut oder, wenn dieser kraftiger ist, er
schreckt. Im letzten Falle schreit es. Denn weinen 
kann es gewohnlich nicht vor dem dritten Monat. Erst 
dann wird namlich die Innervation der Tranendriisen 
durch Gemiitsbewegungen beeinfl.u~t. 

J e nachdem das Gehor sich verbessert, steigert 
sich das Interesse des Kindes fUr den Schall. Im An
fang genugt ein ma~iger kleiner Larm, urn es zu er
freuen. Leise gegen ein Tablett zu klopfen ist dann 
noch ebenso erfolgreich wie der schonste Gesang; aber 
nachher, wenn das Kind musikalisch zu werden an
fangt (wenn es dies iiberhaupt wird) steigen die An
spriiche. "Mutti still - Vati singen" sagte ein ein
jahriges Kind zu seiner unmusikalischen Mutter, als 
sie das Wiegenlied des Vaters zu singen versuchte. 

Die musikalischeAuffassung kann bereits im zweiten 
Lebensjahre sehr weit fortschreiten. So kannte ich 
einen klein en Buben, der im Alter von zwei Jahren 
nicht weniger als hundert verschiedene Melodien richtig 
benennen konnte, und dies sogar schon, als er den 
Anfangsakkord auf dem Klavier horte. 

Obgleich nun alle Kinder wenigstens die erste 
Woche nach der Geburt als vollsUindig taub zu be
zeichnen sind, k6nnen sie doch auf gewisse starke 
Laute reagieren. Daraus haben einzelne Verfasser den 
Schlu~ gezogen, da~ sie blo~ schwerhorig aber nicht 
vollstandig taub sind . .Ahnliche Laute sind aber meistens 
mit einer Erschiitterung verbunden, welche das Kind 
mit seinem feinen Gefiihl auffassen kann. Dem ober
fiachlichen Beobachter erscheint diese Reaktion dann 
leicht als ein Beweis fiir Gehorsempfindung. 

x* 



- 4 

Neuere Untersuchungen haben allerdings an die 
Hand gegeben, dass die Ohren bereits am zweiten Tag 
nach der Geburt durch Schall beeinflu~t werden konnen. 
Diese Beeinflussung gibt sich durch gewisse Reflexe 
zu erkennen, z. B. durch rascheres Atmen unmittelbar 
nach dem Schall. Da aber die Gehorbahnen bis zur 
Hirnrinde noch nicht fertig sind, konnen die Laut
eindrucke nicht zum BewuGtsem kommen. Eine Ge
horsempfindung kann das Kind also noch nicht haben, 
auch wenn die betreffenden Reflexe fUr den Unein
geweihten als Beweis fUr eine solche aussehen. 

Ganz ahnlich wirkt leicht die -Art und Weise der 
Neugeborenen gegen' p16tzlich auftretendes Licht zu 
reagieren als Beweis fUr Gesichtsempfindung. Denn 
sie verkleinern dabei die Pupillen und kneifen mit den 
Augen, als wenn sie dem Lichte ausweichen mochten. 
1m anderen Falle wenden sie sich - dies jedoch erst 
in der zweiten Woche - fast wie hypnotisiert stetig 
der Lichtquelle zu. Und doch ist dieses alles wahr
scheinlich nur als ererbte, unbewu~te Reflexbewegungen 
anzusehen. 

Augen und Sehnerven sind allerdings geniigend 
entwickelt urn die Gesichtseindriicke aufzunehmen 
und weiter zu leiten. Aber ·die Bahnen zu dem Seh
zentrum in der Hirnrinde sind bei der Geburt nicht 
fertig. So kann das Kind noch nicht immer mit Sicher
he it die Bewegungen der beiden Augen assozieren; es 
schielt deshalb manchmal wahrend der erst en drei 
Wochen, ohne daf.'S es doch das Risiko eines definiti yen 
Schielens zu bedeuten braucht. Au~erdem hat es noch 
nicht das Vermogen, die Dicke der Linse fUr ein deut
liches Sehen in der N1ihe zu akkommodieren. 

Da also fUr ein deutliches Sehen (sog. Bild
perzeption) die notwendigen Bedingungen noch fehlen, 
sehen wir leicht ein, daG der Neugeborene praktisch 
genommen blind ist. 
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Ziemlich bald, vielleicht schon nach einem oder 
einigen Tagen, fangt er allerdings an, den Unterschied 
zwischen Hell und Dunkel zu verstehen und die ihm 
umgebenden Menschen und Gegenstande als Schatten 
aufzufassen. Aber ein derartiges Sehen (sog. Licht
perzeption) pflegen wir bei Erwachsenen auch mit dem 
Namen B lin d h e it zu bezeichnen. 

Wenn uns eine junge Mutter versichert, da~ ihr 
nur ein Monat altes Kind sie deutlich erkennen kann, 
so wird dieses Erkennen, wenn es wirklich so fruh 
schon der Fall ist, also nicht durch die Augen zu
stande kommen, sondern eher mit Hilfe des Gefiihls, 
des Geruches oder des - Geschmackes, welche 
Sinne aIle schon bei der Geburt entwickelt sind, oder 
moglicherweise mit Beihilfe des G e h 6 r s, welches zu 
dieser Zeit, wie oben erwahnt, bereits ganz gut zu 
werden anfangt. 

Das deutliche Sehen, die sog. Bildperzeption, 
fangt erst nach und nach im dritten Monate an auf
zutreten. Zu dieser Zeit beginnt namlich das Kind 
mit Sicherheit den Akkommodationsmuskel des Auges 
zusammenzuziehen, so da~ das Bild auf der Netzhaut 
auch beim nahen Hinschauen scharf und deutlich wird. 
Letzteres bereitet gro~e Schwierigkeiten, die nicht so 
leicht zu iiberwinden sind. Erst im Alter von einem 
Jahr ungefahr beherrscht das Kind den Akkommodations
muskel so vollstandig wie ein Erwachsener. 

Noch in diesem Alter ist aber das Kind wahrschein
lich vollkommen farbenblind. Die Farben werden blo~ 
als verschiedene Abstufungen vom Grau aufgefa~t und 
interessieren deshalb als soIche gar nicht. Die ganze 
Welt sieht wie eine farblose Photographie aus. 

1m zweiten und dritten Jahr fangt das Kind all
mahlich an gewisse Farben aufzufassen, namentlich Rot 
und Gel b. Erst verschiedene Monate spater fangt es 
auch an Griin und Blau sehen zu k6nnen. 
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Jetzt erst hat das Kind'Freude an Farben, je scharfer 
desto besser! J etzt erst lohnt es sich ihm farbenreiche 
Legespiele und ahnliche Spielsachen iu geben. 

Die Schonheit der weniger scharfen und gegenseitig 
harmonierenden Farben lernt der Mensch erst in einem 
relativ spatem Entwicklungsstadium aufzufassen. Viele 
erreichen dieses Stadium ja bekanntlich nie. 

Bleibt diese Entwicklung auf einem fruhen Stadium 
stehen, so verbleibt das Individuum sein Leben lang 
mehr oder weniger farbenblind. 

Auch die Entwicklung des Sehvermogens ist, \Vie 
berelts angedeutet, abhangig von und eng mit der 
Hirnentwicklung verbunden. Ob die Entwicklung des 
Farbensinns meistenteils auf der Vervollkommnung des 
Sehzentrums der Hirnrinde beruht, oder ob die Ver
volIkommnung der Netzhaut des Auges hierfiir wichtiger 
ist, la~t sich schwer feststellen. Aber es ist wahrschein
lich, da~ die Entwicklung des Hims eine wichtige Rolle 
hierfiir spielt. 

Das gro be Sehen ist e in e Sache - die feinere 
Auffassung des Gesehenen eine and ere. Letzteres 
hangt von der Eritwicklungsstufe des Rims ab und wird 
nach und nach ausgebildet, wahrend das Individuum 
mit allen seinen Sinnen Eindrucke von der Au~enwelt 
sammelt. Wenn dann die verschiedenen Zentren der 
Sinne unter der Fuhrung des Intelligenzzentrums, so zu 
sagen, miteinander wegen derselben Sache beraten, 
dann werden die Begriffe klar. 

So z. B. werden Form und Entfernung der Gegen
stande allmahlich wahrend fleWiger gemeinsamer Arbeit 
von Gesicht und Gefiihl eingelernt. Dieses erklart, rla~ 
blind geborene, erwachsene Personen, welche durch 
Operation sehend werden, im Anfang die Entfernung 
der erblickten Gegenstande gar nicht beurteilen konnen 
und auch nicht mit dem Auge allein z. B. eine runde 
Scheibe von einer Kugel zu unterscheiden vermogen. 
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Wenn man dies besinnt, versteht man, daG das Ver
langen des Kindes alles was es sieht, auch anzufassen, 
nicht all zu sehr zuruckgedammt werden solI, wenn man 
seine psychische Entwicklung nicht verzogern will. 

Denn die psychische Entwicklung wird befOrdert, 
je mehr die Organe der Sinne in Gebrauch genommen 
werden. Ein zwd Monate zu fruh geborenes Kind wird 
allerdings etwas spater horen und sehen als ein Aus
getragenes. Aber die Verspatung ist verhaltnismaGig 
gering, oft blo~ von ein Paar Wochen. 

Sind die GehOrorgane von vornherein fUr ihre Funk
tion untauglich, so bewirkt dies nicht nur, da~ die 
Gehorzentren des Hirns in ihrer Entwicklung stehen 
bleiben, sondern auch, daG die hoheren psychischen 
Zentren urn soviel armer an Eindrucken von der AuGen
welt werden, und sich deshalb viel schlechter ent
wickeln als sonst notig ware. Aber nicht genug hiermit. 
Taubheit hat, wie bekannt, Stummwerden zur FoIge; 
d. h. die Hirnrindenteile, die sich normalerweise zu dem 
sog. Sprachzentrum entwickeln, bleiben schIumrpernd. 
Aber ein derartiges permanentes Schiummern der Sprach
zentren bildet eines der denkbar schwersten Hindernisse 
fUr eine normale psychische Entwicklung. 

Folglich darf es uns nicht wundern, wenn das 
taubstumme Kind als schwach begabt auf uns wirkt, 
ja sogar fast idiotisch; wahrend dasselbe Kind, wenn es 
spater mit Hilfe des Sehens und des GefUhls sprechen 
und schreiben gelernt hat, wieder einen fUr sein Alter 
beinahe normalbegabten Eindruck machen kann. 

Die oben erwahnte Wechselwirkung zwischen den 
Sinnesorganen und der Entwickiung des Hirns ist in 

. mehr ais einer Hinsicht beachtenswert und interessant. 
Ihr greifbares Vorhandensein ist au~erdem eine QueUe 
des Trostes fUr Eltern und andere Erzieher. Denn sie 
beweist das Unrichtige in der Behauptung mancher, 
da~ die ererbten Anlagen alI e s bedeuten und die Er-
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ziehung n i c h t s. Sie garantiert vielmehr wichtige 
Resultate aller verntinftigen Erziehungsarbeit. 

2. Weltberuhmt durch einen Irrtum? 
Einige Gedanken, veranla13t durch das Urteil der modernen Erblich· 

keitslehre tiber H a e c kels "biogenetisches Grundgesetz". 

Weltruf zu bekommen, kann, wie bekannt, manch· 
mal einfach genug sein, wenn man sich mit der hero
stratischen Art des Bekanntwerdens zufrieden gibt I 
Aber weI t be r ii h m t zu werden durch eine so einfache 
Prestation wie einen wissenschaftlichen Irrtum, darf 
wohl eigentlich als sehr schwierig angesehen werden. 
Denn die wissenschaftliche Kritik ist in der Regel so
wohl scharf wie schnell; und fUr ein derartiges Bertihmt
werden wird doch erfordert, da~ die betreffende Frage 
nicht nur wahrend einer nicht aIlzu kurzen Zeit richtig, 
sondern auch im h6chsten Grade bedeutungsschwel' 
erscheint. 

Ernst Haeckel, der neulich mit 85 Jahren ver
storbene Jena-Zoologe, ist ohne Zweifel einer der be
rtihmtesten Namen der modernen Biologie. Seine 
Lebensarbeit ist so gro~ und vielseitig, da~ sie zum 
Weltruf berechtigen k6nnte, auch wenn er nie sein 
sog. "biogenetisches Grundgesetz" aufgestellt Mtte; am 
meisten beriihmt scheint er mir doch geworden zu 
sein im Zusammenhang mit diesem "Gesetz", welches 
ja auch fUr die Entwicldung del' Zoologie ohne Zweifel 
von enormer Bedeutung geworden ist. 

Dieses "Gesetz" sagf in seiner kiirzesten Formu
Herung bloG, da~ die Entwicklung des Indi
viduums eine kurze Rekapitulation del' 
En tw i ck I u n g der Art i st. Aber H aeckel hat es 
naher so prazisiert, da~ das Individuum die immer 
h6heren Endstadien, die seine Vorfahren wahrend 
MilJionen von Jahren nach und nach erreichten, in 
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seiner eigenen Entwicklung wiederholt. Hierbei setzte 
er voraus, da13 sog', erworbene Eigenschaften vererbt 
werden kennten, oder, mit anderen Worten, da13 das 
durch Obung gewisser Organe vedinderte Individuum 
wiederum die Erbfaktoren seiner Geschlechtszellen 
sekundar sollte verandern k6nnen und zwar nach 
derselben Richtung hin, wie es seinen eigenen Kerper 
verandert hatte. So z. B. soUte ein Rennpferd, welches 
rationell trainiert wurde, der Ursprung weit besserer 
Rennpferde werden konnen als es ihm moglich gewesen, 
wenn es seIber nie trainiert worden ware. 

Jetzt kommt aber die mod erne Erblichkeitslehre 
und behauptet, da13 dies vollkommen unmeglich ist. 
Solche Veranderungen des Einzelnen haben nicht den 
geringsten Einflu13 auf die Erbfaktoren in seinen eigenen 
Geschlechtszellen, und diese k6nnen also die Verande
rungen nicht zu der folgenden Generation weiter tragen. 

Der wohl hervorragendste noch lebende Mann 
der experimentellen Vererbungsf orschung, Wi 1 he 1 m 
Johannsen, zaudert auch nicht Haeckels "bio
genetisches Grundgesetz" als "das womeglich am 
meisten verderbliche aller falschen Entwicklungsana
logien" zu bezeichnen. 

Dies scheint der Todessto13 fUr H a e c k e 1 s 
beriihmtes Gesetz zu sein. Und trotzdem halten noeh 
heute die meisten Tierbiologen an den Rekapitulations
gedanken fest. Sie meinen denselben notig zu haben, 
urn gewisse Entwicklungsstadien erklaren zu konnen, 
welche sonst vollstandig ratselhaft bleiben wiirden. 
Wenn man z. B. findet, daf3 der Mensch in seinen 
beiden erst en Embryonalmonaten Kiemen und Schwanz 
hat, obgleieh diese Organe nicht mehr benotigt werden 
und sich bald wieder zuri1ckbilden, so kann man 
schwer dem Gedanken ausweichen, da13 derartige U m
we g e zu dem Entwicklungsziel des Individuums auf 
Vererbung gewisser Tierstadien beruhen konnten, welche 
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der Mensch vor 100000 Jahren oder noch langerer Zeit 
verlassen hat. 

Nach ahnlichen Erwagungen schlie~en die Zoologen 
meistens mit dem Glaubensbekenntnis: "nein, Haeckels 
Gesetz kann keine falsche Analogie sein \" 

Urn einen Standpunkt zu dieser Frage einnehmen 
zu k6nnen, scheint es mir am besten zu F r it z M ii 11 e r 
zuriickzugehen, dem ersten Verfechter des Darwinismus 
in Deutschland. Dieser Verfasser brachte schon 1867 
gewisse der oben angedeuteten merkwiirdigen Ent
wicklungsstadien mit dem Darwinismus in Verbindung 
und hob zwei Moglichkeiten hervor, nach welchen ein 
Stattfinden des Zusammenhanges zwischen Individuen
Entwicklung und Art-Entwicklung denkbar sein k6nnte: 

Die Nachkommen k6nnen anders werden als die 
Vorfahren entweder I. dadurch, da~ sie, nachdem sie 
mehr oder weniger we it in der alten Bahn entwickelt 
sind, von dieser abweichen, be v 0 r sie das Schlu~stadium 
der Eltern erreicht haben, oder II. dadurch, da~ sie, 
nachdem sie das End s tad i u m der Eltern erreicht 
haben, sich weiter zu einem etwas hoher organisierten 
Wesen entwickeln. 

1m ersten Falle kann die Entwicklung des lndivi
duums mit derjenigen der Eltern nur bis zu dem Punkte 
zusammenfallen, wo ihre Entwicklungsbahnen getrennt 
wurden. 1m zweiten Falle durchHiuft der Nachkomme 
dagegen aueh die Endstadien der Vorfahren; und 
die Entwicklung des lndividuums bildet sozusagen ein 
historisches Dokument iiber die ganze Artentwicklung. 

Diese letzte M6ghchkeit (Fritz Mullers Hypo
these II) war es jetzt, welche von H a e e ke 1 als faktisch 
vorliegend angenommen wurde, und welche von ihm 
mit demNamen "Biogenetisches Grundgesetz" bezeichnet 
wurde. 

Nach Naef, einem Schweizer Verfasser, der sich 
kiirzlich zu dieser Frage geau~ert hat, ist es dagegen 
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die erste Moglichkeit, welche sich in der N atur ver
wirklicht. Er stimmt also mit J 0 han n sen darin 
iiberein, dass er H a e c k e I s Gesetz fehlerhaft halt; aber 
er halt die Rekapitulationstheorie fUr richtig, wenn sie 
in dem Sinn von Fritz Mullers Hypothese I auf
gefa~t wird. 

Dies ist, meiner Ansicht nach, ein Standpunkt, der 
von allen akzeptiert werden kann. Denn, insofern ich 
die Sache beurteilen kann, wird dieser Standpunkt nicht 
durch die Resultate der experimentellen Erblichkeits
forschung widerlegt, sondern steht mit derselben im 
besten Einklang. 

Wir wissen, da~ neue Lebenstypen entstehen 
konnen sowohl durch Wegfallen (durch sog. Verlust
m u ta t i 0 nen)wie durch gewisse N eu kombina tionen 
von Erbfaktoren. 

Da nun, wie wir durch Nilsson-Ehles Unter
suchungen wissen, oft mehrere Erbfaktoren fUr die 
Ausbildung eines gewissen Organs gemeinsam arbeiten, 
so kann es auch denkbar sein, da~ der Wegfall eines 
solchen Faktors die Veranlassung dazu werden kann, 
da~ das betreffende Organ schon vor der Geburt in 
seiner Entwicklung gehemmt wird, und da11 der Weg
fall von noch einem Faktor bewirken kann, da~ das
selbe gar nicht mehr angelegt wird. 

Auf diese Weise konnte man Z. B. erklaren, da13 
gewisse Saugetiere, die blof.) e i n Paar Milchdrusen 
haben, in gewissen Embryonalstadien die Anlage zu 
me h r ere n Paaren besitzen, walirend andere Saugetiere 
blof3J zu einem einzelnen Paar die Anlage bekommen. 
Beide stammen sie wahrscheinlich von Vorfahren, die 
mehrere Junge in jedem Wurf hatten und deshalb auch 
mit mehreren Milchdrusen-Paaren versehen waren. Aber 
in den spateren Stadien - denke ich mir - sind wohl 
durch eine einfache, bzw: durch wiederholte Verlust
mutation, die meisten Milchdrusen entweder gezwungen 
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worden, schon wahrend der Embryonalzeit sich zuriick
zubilden, oder auch wurden sie iiberhaupt niemals an
gelegt. 

Wenn ein solcher Verlust eines alten Organes blofi 
vereinzelte Male bei einer Art auf tritt, nennen wir es 
M i!3 b i 1 dun g; aber, wenn er bei einer neuen Art kon
stant aufzutreten anfangt, nennen wir ihnArtcharakter. 

Nun kann es unter Umstanden der Fall sein, da~ 
verschiedene Indi viduen ein gewisses Organ auf Grund 
des Wegfalles verschiedener Erbfaktoren vermissen. 
Wollen wir z. B. annehmen, daG ein Saugetier, das (wie 
der Mensch) normalerweise bloG ein Paar Milchdriisen 
in der Brustregion besitzt, urn aufierdem noch weiter 
ein Paar Milchdriisen, z. B. in der Leistengegend zu 
entwickeln, vier Erbfaktoren notig hat, welche wir A, 
B, C und D nennen. Die Mehrzahl der Individuen 
clieser Art haben - denken wir uns - die Faktoren 
D und C verloren; sie haben aUerdings die Faktoren 
A und B behalten, aber diese sind allein nicht mehr 
imstande, Leistendriisen zu bilden. Einzelne Individuen 
einer nahestehenden Varietat vermissen dagegen die 
Leistenmilchdriisen, weil sie anstatt C und D die Fak
toren A und B verloren. Werden nun zwei in dieser 
Beziehung verschiedene Individuen gekreuzt, so konnen 
bei deren Abkommen wieder aIle vier Erbfaktoren, A, 
B, C und D zusammenkommen; und Leistenmilchdriisen 
treten dann wieder auf. Geschieht dies in einzelnen 
Fallen -- wie es tatsachlich bei vereinzelten Frauen 
der Fall war - so spricht man von atavistischer 
MiG b i 1 dun g; und geschieht es wiederum konstant 
bei den Abkommen' mehrerer Generationen, so sagt 
man, da~ ein neuer Lebenstypus (Biotypus) ent
standen ist. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich oft 
nur ein alter Lebenstypus, cler wieder auferstanden ist. 

Gewisse Erbfaktoren konnen also bei einem ge
wissen Individuum vorhanden sein, ohne sich bei dem-
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selben gel tend zu machen; und dies aus dem einfachen 
Grunde, da~ sie bloG im Zusammenarbeiten mit ge
wissen anderen Faktoren wirksam sind, welche bei dem 
betreffenden Individuum fehlen. In anderen Fallen liegen 
sie in dem individuum verborgen, weil sie fUr ihre 
Wirksamkeit ganz andere Milieu-V erhaltnisse verlangen 
als diejenigen, in denen sich das Individuum entwickelt. 
In einer spateren Generation konnen sie sich jedoch 
wieder gel tend machen, entweder weil sie bei der vor
handenen Kreuzung wieder durch zusammenarbeitende 
Faktoren erganzt werden, oder weil sie sich jetzt unter 
anderen, fUr sie giinstigeren, Milieuverhaltnissen ent
wiekeln durfen. 

Wenn man bedenkt, wie zahlreieh die Erbfaktoren 
z. B. bei den Saugetieren sein muss en, so kommt es 
einem ganz einfaeh merkwurdig vor, daG nieht neue 
Arten und neue Lebenstypen sUindig geblldet werden. 
Denn bei den Kreuzungen mii:l3te eine unerh6rt gro:l3e 
Menge Neukombinationen unter den Erbfaktoren ent
stehen: und viele dieser Faktorenkombinationen weichen 
wahrscheinlich in hohem Grade von den vorher existie
renden abo Sie miiGten eigentlich daher aueh in hohem 
Grade abweiehende SchluGresultate geben. 

Gegen soIche starkeAbweichungen derneugebildeten 
Individuen seheint aber die Natur eine uniibersteigbare 
Mauer errichtet zu haben in der Form von mangelhaften 
Lebens- und Fortpflanzungsmoglichkeiten bei denselben. 
In den meisten Fallen sterben - meiner Ansicht nach -
derartig fehlkonstruierte Individuen schon lange vor 
der Geburt. 

Diese Annahme, da~ gewisse Erbfaktoren (bezw. 
gewisse Kombinationen der Erbfaktoren) lebens
wi e h t i g sind, seheint mir von gro~er Bedeutung zu 
sein. Denn sie erklart einerseits weshalb die A ta vis
men (Vererbungsriieksehlage) gewisse Grenzen nicht 
uberschreiten k6nnen, und anderseits weshalb gewisse 
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Entwicklungsstadien mit ganz besonders gro~em Eigen
sinn z. B. bei allen Wirbeltieren sich wiederholen. Ge
wisse alte Erbfaktorenkombinationen, welche wahr
scheinlich tatig waren, schon als die Vorfahren der 
Menschen ein fischahnliches Stadium durchmachten, 
arbeiten wahrscheinlich noch heutzutage mit an der 
Entwicklung des Menschen. 

Dies ist wahrscheinlich die einfache Erklarung, 
weshalb der menschliche F6tus Kiemenbogen wahrend 
eines gewissen friihzeitigen Entwicklungsstadiums aus
bildet. Und wenn das Herz des Menschenembryos 
zuerst einem Fischherzen und nachher einem Frosch
herzen gleicht, beY~r es das Saugetierstadium erreicht, 
so beruht wohl dieses allein darauf, da~ die altesten 
Kombinationen der Erbfaktoren sich gel tend machen, 
beY~r die zuletzt hinzugekommenen die Entwicklung 
in andere Bahnen treiben. 

Viele solche Entwicklungsstadien sind, nach meinem 
Ermessen, als Rekapitulationen zu betrachten und folg
lich als eine Art historisches Dokument betreffs der 
Entwicklungsgeschichte der Gattung. 

Aus dem oben Erwahnten diirfte hervorgegangen 
sein, da~ ich wohl im Ubereinstimmen mit W. J ohann
sen und N a e f u. a. das sog. "Biogenetische Grund
gesetz" fUr unrichtig halte in der Form wie. es H a e c k e I 
aufgefa~t hat, aber da~ ich anderseits an die Richtigkeit 
einer Rekapitulation in der Individuenentwicklung von 
gewissen Entwicklungsstadien der Artentwicklung glaube. 
Da~ diese Entwicklungsstadien auch heute noch wieder
holt werden, diirfte ganz einfach darauf beruhen, da~ 
die Erbfaktoren, welche sie hervorbringen, identisch 
sind mit denjenigen, welche die gleichen Entwicklungs
stadien bei den Vorfahren verursachten. 

AIle Erbfaktoren bleiben jedoch wahrend der Ent
wicklung der Gattungen nicht in der alten Gruppierung 
bestehen. Viele fallen ganz fort. Andere kombinieren 
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sich in neuer Weise und bringen darnach eine ganz 
neue Wirkung hervor. Sehr wahrscheinlich kommen 
au~erdem wahrend der Artentwicklung nach und nach 
viele neue Erbfaktoren zu den alten hinzu. DIe In
dividuen-Entwicklung verschiedener Gesch6pfe bieten 
daher voraussichtlich auch ein verschieden reichhaltiges 
Urk'undenmaterial zur Beurteilung del' Entwicklung der 
Gattungen. 

'\}.,To dieses Urkundenmaterial arm oder eventuell 
ganz fortgefallen ist, wie z. B. bei den Pflanzen, hat 
man natlirlich durch die Entwicklung des Individuums 
keine Leitung, urn Schlu~folgerungen ziehen zu k6nnen 
fUr die Entwicklung der Gattung. 

Aber, wo dies Urkundenmaterial reich ist, so 
wie z. B. bei den Wirbeltieren, scheint mir die Ent
wicklungsgeschichte des Individuums, als die vielleicht 
nicht selten wichtigste Hilfswissenschaft fUr das Er
forschen der Entwicklung der Gattungen, einen heheren 
Wert zu erlangen. 

3. Uber die Erbsunde yom biologischen 
Gesichtspunkt. 

Beinahe aIle modernen Biologen haben von dem jetzt 
teilweise verworfenen Darwinismus die sog. Deszen
denzlehre beibehalten; d. h. sie glauben nicht, da~ 
die jetzt lebenden Pflanzen- und Tierarten von Anfang 
an in ihrer jetzigen Form geschaffen worden sind, sondern 
nehmen an, da~ sie aus tiefer stehenden Gesch6pfen 
hervorgegangen sind, welche allmahlich immer voll
kommener organisiert wurden. 

Bei den jetzt lebenden Wirbeltieren wird dieses 
in der Entwicklung des Individuums durch gewisse Ent
wicklungsstadien angedeutet, welche eine fUr die niederen 
Wirbeltiere charakteristische Organisation zeigen. So 
z. B. hat der menschliche Fetus in gewissen Stadien 
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Schwanz, langes Haar liber dem ganzen Karper, Splir
haar-Anlagen im Gesicht und die Beine sind gerade so 
kurz wie die Arme - alles Eigenschaften, die darauf 
hindeuten, da~ der Mensch zunachst von einem vier
mmgen Saugetier abstammt. Es liegt daher auf der 
Hand anzllnehmen, daG gewisse korperliche Eigen
schaften von niederen Tierstadien vererbt werden bis 
zu dem jetzigen menschlichen Stadium hinauf. 

Aber nun wissen wir, daG die geistigen Eigen
schaften von dem Bau des Hims abhangig sind, also 
auf gewissen korperlichen Eigenschaften beruhen. Wenn 
diese sich vererben, hangt es also zunachst davon ab, daG 
die Himkonstruktion, war auf sie basieren, ererbt ist. 
Die Erblichkeit der Geisteseigenschaften, kann also mit 
derjenigen der Korpereigenschaften gleichgestellt werden. 

Wie ich im vorigen Aufsatz auseinander zu setzen 
suchte, sind viele Eigenschaften bei dem nicht vall 
entwickelten lVIenschen als ein Erbe von verschiedenen 
frliheren Tierstadien anzusehen. Eine Folge hiervon ist, 
daG auch das menschliche Him, bevor es sein hachstes 
Entwicklungsstadium erreicht, eine Organisation zeigen 
kann, welche in einzelnen oder mehreren Punkten mit 
derjenigen gewisser Tiergehime ubereinstimmt. 

Es ist denkbar, daG diese Obereinstimmung an 
einzelnen Punkten im Laufe der fortgesetzten Entwick
lung verschwinden kann; aber an anderen Punkten dlirfte 
sie das ganze Leben hindurch bestehen bleiben. 

Daraus folgt, daG der Mensch einzelne seelische 
Eigenschaften mit den Tieren gemeinsam haben muG, 
und daG diese mit den Tieren gemeinsamen Eigen
schaften zahlreicher sind, je weniger sein Him ent
wickelt ist. Mit anderen Worten: psychische Eigen
schaften aus niederen Tierstadien werden in der Ent
wicklung des' menschlichen Individuums rekapituliert, 
gerade so wie es mit den karperlichen Eigenschaften 
der Fall ist. 
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Nun sind, wie bekannt, die Anforderungen, die an 
die Moral der Tiere gestellt werden, bedeutend niedriger 
als an die der Menschen. Wenn ein Hund einem 
anderen Hunde ein Stuck Fleisch wegschnappt, so kann 
er mit erh6htem Ansehen unter anderen Hunden rechnen 
anstatt mit vermindertem. 

Wenn der Hirsch in der Gegenwart cler Hirsehkuh 
seinen Nebenbuhler t6tet, so riskiert er deswegen keines
falls den Abscheu cler Hirsehkuh; sie schenkt ihm statt 
dessen als Belohnung ihre Liebe. Wenn ein kostbarer 
Rassestier auf den Einfall kame einer einzigenKuh "treu" 
bleiben zu wollen, so ware ja dies yom menschliehen 
Gesiehtspunkte aus sehr respektabel, aber ich bin ganz 
sicher, dar., nicht einmal ein noch so moralisch zart
fiihlender Besitzer ihn deswegen bewundern wurde . 

.Ahnliche Beispiele k6nnten zu Hunderten auf
gezahlt werden; die eben angefUhrten durften aber 
geniigen urn dIe Tatsache zu illustrieren, dar., all das
jenige, was bei dem zivilisierten Mensehen als Verbreehen 
oder Sunde angesproehen wird, in gewissen Tierstadien 
als vollkommen korrekte Handlungen betraehtet werden 
muf3. 

1st es nun aber so, dar., viele dieser Erbfaktoren, 
welche den normalen Bau des Hirns bei den Tieren 
hervorzwingen, bei dem Menschen noeh vorhanden sind 
und - besonders bei dem Kinde - noeh nicht von den 
(wahrend der Artentwicklung) spater hinzukommenden 
Erbfaktoren, welche die h6here Entwicklung des mensch
lichen Hirns bedingen, uberflugelt worden sind, so darf 
es nicht wundernehmen, wenn das Kind ganz normaler
weise sowohl lugt wie stiehlt und aueh gegen andere 
Gebote sich versundigen wurde, wenn es die dazu 
n6tigen physiologisehen Voraussetzungen besasse. 

Die Tendenz, nicht nur des Kindes, sondern auch 
des erwachsenen Menschen, einzelne psychische Tier
stadien zu wiederholen, welche fUr den zivilisierten 

Broman, Uber die Erbsunde. 2 



Menschen - urn einen gelinden Ausdruck zu ge
brauchen - mehr oder weniger unpassend geworden 
sind, rnochte ich E r b sun de, vom biologischen Stand~ 
punkt aus, nennen. 

Von der Gewalt dieser Erbsunde uber die Hand
lungen wird der Mensch erst nach und nach in seiner 
spateren Entwicklungsperiode rnehr oder weniger voll
sHindig befreit, teils durch Erziehung und teils durch 
die gleichzeitige, irnmer hohere Entwicklung des Hirns. 

Die wichtigsten Werkzeuge der Erziehung sind, 
wie wir wissen, die folgerichtige S t r a f e und das gut e 
Beispiel. Der Effekt beider, .besonders derjenige der 
Strafe ist allerdings sehr von dem Grade der Intelligenz 
des Objekts abhangig. Denn, falls das betreffende 
Individuum nicht einzusehen vermag, da~ das Unbe
hagen der Strafe gro~er ist als das Behagen der Sunde, 
so wird es kaum zu sundigen aufhoren, und wenn es 
noch so oft bestraft wird. 

Sogar der Verst and eines Tieres kann, wie wir 
wissen, ausreichen urn dasselbe dazu zu veranlassen, 
da~ es - aus Furcht vor Strafe - von diversen Hand
lungen absieht, die wir Menschen als Sunde betrachten. 
Ein Hund, der ausreichend gestraft wurde, weil er das 
Essen vom gedeckten Tisch fortgestohlen hat, respek
tiert das Eigentumsrecht seines Herrn vis-a.-vis den 
Speisen auf dem Tisch, auch wenn er im Zimmer allein 
gelassen wird. 

Wenn ein Mensch das Stehlen unter1a~t bloG aus 
Angst vor ewigen Strafen, so ist seine Ethik nicht viel 
besser als die des Hundes. Der Unterschied ist ja 
blo~ der, da~ er an ein Leben jenseits und an die 
Gefahr einer Holle glaubt. Ethisch himmelweit hoher 
steht natiirlich der Freidenker, der zu Stehlen unter
HWt, weil er sich seiber verachten wiirde, falls er es 
tate. Die religiose Uberzeugung des Ersteren hindert 
ihn selbstverstandlich nicht daran seine Erbsiinde, 
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stehlen zu wollen, beizubehalten, auch wenn er faktiseh 
nie stiehlt. 

1m allgemeinen uberschatzt wohl der Mensch seine 
Befreiung von der Erbsunde. Man verwechselt so leicht 
die wirkliche Fehlerlosigkeit) die auf einer hoheren 
Ethik beruht, mit der scheinbaren, die ihre Ursaehe 
nur in Vernunftsgrunden hat, oder in der wahrend der 
Erziehung eingeubten Gewohnheit. In Zeiten, wo das Straf
risiko sieh vermindert oder gar fortfallt, entpuppen sieh 
solche Mensehen so, wie sie wirklich sind. Die Zivili
sation , von der man vorher dachte, dai3 sie das 
Individuum durehdrangt hatte, zelgt sieh dann zum 
Teil nur als oberflachlieher Firni~. Und wer dieses 
sieht, muG verstehen, weIch wert voller Ersatz fUr eine 
hohere Ethik, sowohl die Hollenlehre wie die Strafe 
des weltliehen Gesetzes fUr die Zivilisation bedeutet 
haben. 

Eine wirkliehe Befreiung von der Erbsunde setzt 
eine hohere Entwicklung der ethisehen Zentren des 
Hirns voraus. Eine soIche kann wohl teilweise dureh 
gute Erziehung befordert werden. Denn ebensogut wie 
die Eindrueke von z. B. den Gesichts- und Gehor
organen zu einer hoheren Entwieklung der Intelligenz 
mitwirken, ist es wahrscheinlieh, dai3 ethisehe Eindrueke 
zu emer hoheren Entwieklung der Moral beitragen 
konnen. 

Am allermeisten, glaube ieh, beruht doeh die 
hohere Entwicklung der Moral bei einem Mensehen 
auf den Erbfaktoren, welehe er von seinen Vorfahren 
mitbekommen hat. 

1m groGen und ganzen ist wohl die Erbmasse 
(= die Summe aller Erbfaktoren) des einzelnen Indi
viduums von dernselben Glitegrad wie die seiner Eltern : 
"Der Apfel fallt nieht we it vom Stamm". 

Aber leider kommt es doeh nicht so selten vor, 
dai3 ein Individuum hinsiehtlieh seiner moralisehen 
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Entwicklungsmaglichkeiten bedeutend schlechter als 
seine Eltern ist. "Schwarze Schafe", welche jeder 
guten Erziehung trotzen, kannen deshalb in den aller
besten Familien vorkommen. Aber sie entstehen 
sicherlich haufiger in moralisch geringhaltigen Familien. 

Andererseits gibt es allerdings auch die M6glichkeit, 
da~ die Erbmasse eines neuen Individuums manchmal 
bedeutend besser werden kann als die der Eltern. 
Moralisch geringe Eltern k6nnen also ausnahmsweise 
Kinder bekommen, mit - trotz alIer schlechten Bei
spiele - normalguter Moral; und moralisch hoch
stehende Eltern k6nnen Kinder zeugen, welche, wenn 
sie ihr h6chstes Entwicklungsstadium erreichen, so viel 
besser sind als ihre Eltern, daG sie in gewissen 
Punkten von der Erbsiinde befreit sind. 

In dies em Zusammenhang mu~ darauf hingewiesen 
werden, da~ verschiedene Seiten der Erbsiinde er
sichtlicherweise ungleich leicht iiberwunden werden. 
Es ist deshalb keinenfalls so gewi~, da~ die Person, 
die unter keinen Umstanden eines Mordes fahig ware, 
nicht eventuell doch stehlen wiirde, wenn dIes mit 
einem Male straf- und risikofrei fUr ihn werden wiirde. 

Es ist allerdings natiirlich auch theoretisch denkbar, 
da~ in einem Ausnahmefall die hahere Entwicklung 
der ethischen Hirnzentren, welche die Voraussetzung 
fUr das Verschwinden der Erbsiinde bedeuten, in allen 
Punkten vollkommen wird. Das Resultat wiirde dann 
der Mensch in seiner hochsten Vollendung als ethisches 
Wesen sein: der Mensch ohne Sunde. 

Darf man zu hoffen wagen, daG die Menschen 
der Zukunft alle einmal dieses hohe Stadium der 
Entwicklung erreichen? - Ieh glaube es nicht I 

Wenn man die ethische Verbesserung in Erwagung 
zieht, welche die zivilisierten Volker, verglichen mit 
den nicht zivilisierten, durchgemaeht zu haben scheinen, 
so ist es wohl anzunehmen, da~ der Durchschnitts-
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mensch in eImgen tausend Jahren ethisch etwas 
haher stehen wird als jetzt, Aber, da es neben diesen 
Individuen, dIe besser sind als die vorhergehenden, 
immerhin auch solche entstehen die schlechter sind, 
und da die moralisch schlechteren oft im Kampf urn 
das Dasein iiberlegen sind, so scheinen mir die Aus
sichten fUr das vollstandige Verschwinden der Erbsiinde 
bei den Menschen dunkel zu sein. 

Der Idealmensch yom ethischen Gesichtpunkt ist 
wohl zu gut fUr diese Welt, in welche die Erbsiinde 
Wle ein notwendiges Ubel einzugehen scheint. 

4. Tierwert und Menschenwert. 
Wenn ein moderner Staa t den Adel oder wenigstens 

aIle Adelsprivilegien abschafft, aber zugleich Stamm
biicher tiber vorzUgliche Rassetiere anlegt und in jeder 
Weise die Zucht der edlen Haustiere fardert, so scheint 
er eine schreiende Inkonsequenz zu begehen. 

Denn der Mensch ist ja, yom biologischen Stand
punkt aus gesehen, blo~ das hachste Saugetier; und 
die Gesetze der Vererbung, die sich bei ihm geltend 
machen, sind ohne Zweifel im Gro~en gesehen die 
gleichen, welche bei den iibrigen GeschOpfen herrschen. 

Kann man nun z. B. dadurch, daJ3 man die edlen 
Vieh-Rassen auf Kosten' der weniger edlen fardert, den 
Wert des Viehstockes des ganzen Landes heben, so 
mU~te man wohl in der gleichen Weise den Wert der 
Bevalkerung, dadurch, da~ man den Adel auf Kosten 
der nicht Adeligen bevorzugen wiirde, auch heben 
kannen? 

Es gibt gar keinen Zweifel, daG diese Betrachtung 
richtig sein muG, wenn adelige Geburt immer gleich
bedeutend mit einem haheren Menschenwert ware. 

Aber ist denn dies nicht immer der Fall? In cler 
Regel wurden ja blo~ hervorragende Manner geadelt, 
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und die Erbfaktoren sind ja nach dem Zeugnis der 
modernen Vererbungslehre im allgemeinen unverander
lich. Die Nachkommen eines wirklich hervorragenden 
Mannes miissen wohl dann gro~ere V oraussetzungen 
besitzen, seIber hervorragend zu werden ais die Nach
kommen eines unbedeutenden Durchschnittsmenschen? 

Auf diese Frage antwortet der Erblichkeitsforscher 
mit einem bedingungslosen j a. Die Au s sic h ten 
dazu miissen gro~er sein. Aber zugleich unterrichtet 
er uns, da~ es absolut keine Garantien daflir gibt, 
da~ diese Aussichten imm er Wirklichkeit werden. 
Denn manchmal geschieht es, da~ Eltern von Durch
schnittstypus einzelne Nachkommen erhalten, die in 
der biologischen Rangordnung gerade so hoch ein
gereiht werden mUss en wie die besten Abkommen 
anerkannt hochstehender Eitern; und anderseits trifft es 
leider nicht selten zu, da~ auch hochstehende Eltern Nach
kommen von geringerer QualiUi.t ais sie seIber erhalten. 

Die Richtigkeit dieser Behauptungen konnten durch 
Beispiele, direkt aus dem Menschenleben geschopft, 
bewiesen werden. Aber sie werden vielleicht noch 
deutlicher beleuchtet, wenn wir uns zuerst in die ein
facheren Verhaltnisse bei solchen tieferstehenden Ge
schopfen hineindenken, welche in gro~em Ma~stabe 
den wissenschaftlichen Experimenten zuganglich sind. 

Es zeigt sich hier, da~ wir mit dem danischen Ver
erbungsforscher Johannsen zwischen dem "person
lichen Wert" (= "Fenotypus") und dem "generativen 
Wert" (= Zuchtwert oder "Genotypus") eines 1ndivi
duums unterscheiden mUssen. Der personliche Wert 
kann allein unmittelbar untersucht werden. 1st dieser 
hoch, so ist wahrscheinlich auch der generative 
Wert hoch. Aber sic her ist dieses n i c h t. Denn 
manchmal kann ein Individuum mit hohem personlichen 
Wert einen relativ niedrigen generativen Wert haben, 
und ebenso umgekehrt. 
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Eine Getreidepflanze, welche infolge ganz un
gewohnlich~r Bodenverhlil tnisse besonders groG und 
reichtragend wurde, kann Nachwuchs bekommen, der, 
wenn er sich in gewohnlichem Milieu entwickelt, nicht 
im geringsten weder im Aussehen noch im Ertrag sich 
tiber die l'denge erhebt. Eine andere Getreidepflanze 
wiederum kann infolge von Entwicklung in ungeeignetem 
Boden hochst unansehnlich sein, aber ihre Nachkommen 
werden nichtsdestoweniger von guter Beschaffenheit, 
wenn sie sich in normalem Milieu entwickeln dtirfen. 

Mischt man zwei Getreiderassen, welche, urn ihren 
hochsten Entwicklungsgrad zu erreichen, jede fUr sich 
in hohem MaGe verschiedenen Boden bedtirfen, so 
kann es geschehen, daG, wenn sie beide an verschiedenen 
Stellen ausgeslit werden, die eine Rasse an der einen 
Stelle und die andere wiederum an der anderen Stelle 
sich besser zeigt. Einen noch klareren Beweis ftir die 
groGe Bedeutung des Entwicklung-Milieus kann man 
kaum verlangen. 

Auch bei Tieren und Menschen spielt selbstredend 
das Milieu, in wekhem sich der Einzelne entwickelt, 
keine unwichtige Rolle fUr dessen zuktinftigen person
lichen Wert. Aber noch wichtiger als das Milieu scheinen 
doch im allgemeinen jene Erbfaktoren zu sein, welche 
das Individuum von seinen Eltern erbt, und die allein 
seinen generativen Wert bedingen. Diese Erbmasse 
lliGt sich leider nicht bei dem betreffenden Individuum 
direkt ablesen. Aber man kann ihn einigermaGen sicher 
erraten, wenn man den personIichen Wert der Vorfahren 
des Betreffenden kennt, und noch sicherer, wenn man 
in der Lage ist, den Wert von bereits vorhandenen 
Nachkommen zu priifen. Denn Kmder und Enkel ver
raten mehr von dem generativen Wert eines Eltern
paares, als es die Ahnen desselben tun. Will man sich 
also das moglichst beste Zuchttier aussuchen, soIl man 
sich nicht nur tiber seine Eltern, sondern auch tiber 



24 -

dessen bereits existierende Nachkommen erkundigen. 
(Siehe: J 0 h. S c h mid t. Der Zeugungswert des In
dividuums beurteilt nach dem Verfahren kreuzweiser 
Paarung. Jena 1919). 

Der Wert eines Tieres kann ja manchmal einfach 
genug zu beurteilen sein. Denn von dem egoistischen 
Gesichtspunkt des Menschen wird der Tierwert oft aus 
einer einzigen leicht zu bemessenden Eigenschaft be
stimmt. Ein S c h wei n, welches rasch ein bedeutendes 
Gewicht erreicht, ist wertvoller als eines, welches lang
sam wachst; eine K uh, die taglich 10 Liter Milch liefert, 
ist mehr wert als eine, die blor., 5 Liter vom selben 
Fettgehalt gibt, und ein Arbeitspferd, welches kraftig 
genug ist, I Tonne allein zu ziehen, hat mehr Wert 
als dasjenige, welches denselben Weg nur mit einer 
halben Tonne auf demselben Wagen zu gehen vermag. 

Liegt der Vorzug eines Tieres vor anderen der
selben Gattung dagegen hauptsachlich in einer besseren 
Entwicklung gewisser Sinnesorgane, z. B. des Sptirsinns, 
so ist dessen Wert bereits bedeutend schwieriger schnell 
zu beurteilen; und noch vielmehr wird dies der Fall 
sein, wenn die wichtigsten Eigenschaften von der Kon
struktion des Hirns abhangig, also psychischer Art sind. 

Das Beurteilen wird allerdings nicht selten dadurch 
erleichtert, dar., gewisse aur.,ere, leicht zu beobachtende 
Eigenschaften, im allgemeinen mit gewissen psychischen 
Eigenschaften so zu sagen "gekoppelt" sind. 

So z. B. ist die charakteristische Zeichnung des 
Airedale-Terriers in der Regel mit hoher Hirnentwick
lung kombiniert, welche diese Hunde zu Polizeihunden 
besonders geeignet machen. 

lVIanchmal kommt es doch vor, dar., ein Airedale
Terrier von alIer bester Abstammung, ungeachtet fehler
loser Zeichnung, als Polizeihund sich vollstandig un
brauchbar herausstellt. Dies kann auf ungeeigneten 
Milieu - Verhaltnissen beruhen (inklusive auf mangel-
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hafter Dressur) wahrend einer wichtigen Entwicklungs
periode; es kann aber auch davon abhangen, da~ bei 
diesem Individuum die wichtigsten Erbfaktoren, welche 
die hohe Hirnentwicklung veranlassen, durch sog. V e r
Ius t m uta t ion fortgefallen sind. 

Verlustmutationen k6nnen wahrscheinlich durch un
gleiche Teilung der Geschlechtszellen entstehen (wobei 
die eine Zelle eine verringerte Zahl Erbfaktoren erhalt 
und die andere daflir eine erh6hte bekommt) und teils 
durch sekundares ZerstOren von solchen Erbfaktoren, 
die gegen einzelne Giftstoffe besonders empfindlich sind. 
Es ist denkbar, da~ diese Gifte entweder von au~en 
in den K6rper hineinkommen oder aber - wahrend 
einer ungeigneten Lebensweise - innerhalb desselben 
sich entwickeln. 

Das Risiko dieser auf der einen oder der anderen 
Weise entstandenen Verlustmutation wird allerdings 
dadurch vermindert, da~ in der Regel eine vollstandige 
Dosis Erbfaktoren sowohl yom Vater wie von der 
Mutter ererbt wird. Ein Defekt in der z. B. yom Vater 
geerbten Dosis kann deshalb durch die von der Mutter 
kornmende, oder vice versa, ausgeflillt werden. Sind 
aber die Eltern nahe Verwandte, welche alle beide Ge
schiechtszellen mit einern und demselben Defekt in 
ihrer Erbmasse haben, so konnen sie sich natiirlich 
nicht erganzen. Die Verlustmutation macht sich dann 
bei dem Nachkommen sehr deutlich geltend. 

In solchen Fallen kann die fortgesetzte Inzucht 
die Veranlassung der Degeneration eines urspriinglich 
edlen Tierbestandes geben. 

Wenn ein Tierziichter entdeckt, da~ einzelne Nach
kornmen vorziiglicher Rassetiere entarten, so hat er 
allerdings ein einfaches Mittel, urn zu verhuten, da£) 
diese seinen Tierstock verschlechtern. Er verhindert 
sie, sich innerhalb derselben fortzupflanzen. 1st sein 
Gewissen geraumig, so verau£)ert er sie gegen einen 
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hohen Preis an jemanden, der mehr Empfindung flir 
den Stammbaum des Tieres hat, als Sachverstindiger 
im Beurteilen seines Wertes ist. 1m anderen FaIle 
verwandelt er sie in Fleisch oder in Zugkraft. 

Oer Wert des Menschen ist nicht so leicht ein
zuschatzen wie der eines Tieres. J e nach dem MaG
stabe, mit dem man ihn zu messen versucht, kann er 
ungemein verschieden werden. Und die MaGe sind 
vielerlei, von den gr6bsten, weIche die gleichen sind, 
mit denen wir den korperlichen Wert der Tiere messen, 
bis zu den feinsten, womit wir den ethischen Wert 
einer Menschenseele zu messen versuchen. rch sagte 
mit Absicht: versuchen; denn die Letzteren ist es uns 
Menschen ja nicht gegeben, immer gerecht benlitzen 
zu konnen. 

Wir begnligen uns hier mit einem etwas groberen 
MaGstab, welchen wir dagegen etwas besser handhaben 
k6nnen. Es ist dasselbe MaG, was in del' Regel der 
Geschichtsforscher verwendet: das lVIa~, welches den 
Wert des lVIenschen, nach dem was er tatsachlich 
zum Besten fUr Gegenwart und N achwelt ausgerichtet 
hat, miGt. 

Damit diePrestationssumme eines Menschen einiger
maGen groG und bedeutungsvoll soIl werden k6nnen, 
erfordert es auGer Begabung usw., auch eine gro~e 
Arbeitsfahigkeit. Die Spitzen der lVIenschheit haben 
in der Regel eine spontane Leistungsfahigkeit welt libel' 
das gewohnliche Ma~ hinaus besessen. 

Abel' diese Arbeitsenergie wird in hohem Grade 
von auGeren Umstanden beeinfluGt. So kann z. B. die 
Erziehung je nach ihrer Art die Arbeit zu einem Be
dlirfnis machen oder sie in eine unleidliche Last ver
wandeln. Und nicht seIten diirften Armut und niedere 
soziale Stellung bei einem begabten Jiingling eine Arbeits
energie hervorzwingen, welche angeborener Reichtum 
und hohe soziale Stellung hat ten schlummern lassen. 
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Daher ist es nicht weiter wunderlich, wenn die im 
Uberfiu!') lebenden Kinder eines selfmade man oft 
reine Taugenichtse werden. Denn sie wachsen in einem 
ganz anderen und fUr die Entwicklung ihrer Arbeits
fahigkeit schlechterem Milieu auf als ihr Vater. 

Wenn sie trotzdem ein gro!.)es Lebenswerk voll
bring en, so mu~ dies auf einer ungew6hnlich giinstigen 
Erbmasse beruhen; und deren Kinder haben dann eben
falls Aussicht, hervorragende lVlenschen zu werden. So, 
glaube ich, kann man am einfachsten erklaren, da!.) 
einzelne unserer Adelsgeschlechter in vielen Generationen 
ihren Namen in unsere Geschichte geschrieben haben, 
und auch heute noch Manner von wahrscheinlich gleich
hoher Qualitat wie fruher hervorbringen. 

Abel' das Leben auf den Hohen del' Gesellschaft 
bringt viele Gefahren. Eine davonist die sog. Oberklassen
sterilitat, welche oft schon nach wenigen Generationen 
ein hervorragendes Geschlecht stark dezimiert oder 
ganz ausloschen liiGt. Wird nun ein Individuum inner.
halb eines solchen dezimierten Geschlechts von einer 
Verlustmutation getroffen, die ihn geringhaltiger macht, 
und bringt noch dazu ein ungliicklicher Zufall, da!.) 
die Ietzten hoch qualifizierten Sprossen der Familie 
kinderlos sterben, so wird der Geringhaltige das Ge
schlecht allein fortpfianzen. Und das vorher so hervor
ragende Geschlecht degeneriert. 

Eine soIche degenerierte Familie stellt eine gute 
Illustration dazu dar, wie viel schwerer es ist einen 
Menschenstamm als einen Tierstamm auf der Hohe 
einer guten Qualitat zu erhalten; und dies ganz ein
fach, weil die radikalen Methoden eines Tierzlichters 
aus HumaniUitsgrlinden bei Menschen nicht verwendet 
werden konnen. 

Wenn man aber nicht riskieren will, da~ die 
Bev6lkerung unseres Landes sich verschlechtert anstatt 
sich zu verbessern, so ist es ein unumgangIiches Ziel 
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aller rassenhygienischen Wunsche, daE wenigstens die
jenigen Menschen, welche am sUi.rksten degeneriert sind, 
verhindert werden mogen sich fortzupflanzen. Und da 
dies heutzutage in soleh einfacher Weise geschehen kann, 
wie durch eineReihe schmerzloser Rontgenbestrahlungen, 
welche nur die Geschlechtszellen tOten, aber im ubngen 
die Geschlechtsfunktionen in nichts beeintrachtigen, so 
scheint mir die Zeit fUr unsere Gesetzgeber gekommen 
zu sein, urn diese fUr die Zukunft unseres Volkes so 
wichtige Frage in ernsteste Erwagung zu ziehen. 

5. Uber die Gleichstellung des Weibes 
mit dem Mann. 

Die Frage der Gleichstellung der Frau mit dem 
Mann ist gegenwartig mehr aktuell als jemals fruher. 
Denn in fast allen zivilisierten Landern gehen die Vor
kampfer der Frauenfrage gerade jetzt mit Sturmschritten 
voran, und bisher ausschliemich mannliche Beschaf
tigungen und Amter werden in immer groGerer Aus
dehnung auch der Frau zugangig gemacht. 

Bei manchem gilt es hier nur ein Kampf urn ein
fache, menschliche Gerechtigkeit, ein Kampf mit dem 
z. B. zu vergleichen, welcher das Ziel des gleichen 
Erbrechtes fUr Mann und Weib hatte. 

Aber die Sache hat auch eine anatomisch-physio
logische Seite, welche Beachtung verlangt. Mann und 
Weib sind, wie bekannt, in vielen Beziehungen ver
schieden gebaut; und verschiedener Bau pflegt auch 
verschiedene Funktion mit sich zu bringen. So ist es 
wahl dann verzeihlich, wenn man a priori den Ver
dacht hegt, daG, so gut wie es fUr den Bestand der 
Menschheit wichtige Funktionen gibt, wozu die Manner 
absolut nicht taugen, es moglicherweise auch mann
liche Posten gibt, welche das Normalweib nicht im 
Stande ist zufriedenstellend auszufUllen. 



Da13 das wirklich der Fall ist, wird naturlich zu 
einem gewissen Grade sogar von der argsten Frauen
rechtlerin eingesehen. Aber manche solche glaubt 
offenbar, daG - wenn man von den spezifisch sexu
ellen Organen absieht - kein nennenswerter Unter
schied zwischen Mann und Weib besteht. Vor allen 
Dingen ist die Frauenrechtlerin im allgemeinen lebhaft 
von der psychischen Ebenburtigkeit des Weibes mit 
dem Manne uberzeugt. 

Dieser Auffassung gegenuber steht aber die von 
zahlreichen wissenschaftlichen Verfassern verfochtene 
Ansicht, daG die Psyche des Weibes in der Regel 
schwacher entwickelt ist als die des Mannes. Hiermit 
scheint auch gut ubereinzustirnmen, daG das Hirn der 
Frau gewohnlich kleiner ist als das des Mannes 

Beide diese - jede fUr sich bis zum Extrem 
gehende - Ansichten sind allerdings nach meiner Auf
fassung aIs unrichtig zu bezeichnen. Aber, bevor wir 
zu einer Kritik derselben ubergehen, durfte es angebracht 
sein, etwas bei der, fur die meisten noch unbekannten, 
modernen Auffassung des Ursprungs der Unterschiede 
der Geschlechter zu verweilen. 

Wahrend der allerersten Periode der Entwickiung 
des Menschen fehit es ganzlich an wahrnehmbaren 
Geschiechtsunterschieden. - Sowohl die Geschlechts
druse wie deren Ausflihrungsgange sind doppelgeschiecht
lich und die auGeren Geschiechtsteile sind indifferent. 
Der Wahlspruch des Individuurns scheint "ad utrumque" 
zu sein. Es hat (wenn man von der unsichtbaren Erb
masse absieht, die bereits geschlechtbestimmt ist) gIeich 
groGe Moglichkeit sich fUr die Entwicklung zum Mann 
wie zum Weib zu entscheiden. 

Schon in dem zweiten Embryonalmonat verwandein 
sich aber die doppeltgeschiechtlichen Geschiechtsdrusen 
in eingeschlechtliche, indem entweder die mannliche 
oder die weibliche Abteilung sich zuriickentwickelt und 
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verschwindet. In dem dritten Embryonalmonat werden 
auch weiter die zu den geschwundenen Gesehlechts
drusenteilen gehorenden Ausfiihrungsgange zuruckge
bildet; und gleichzeitig nehmen die auEeren Geschlechts
teile eine mit der Geschlechtsdruse harmonierende 
maskuline oder feminine Form an. 

Schon vor der Mitte des Embryonallebens sind 
also die wichtigsten primaren Geschlechts-Charaktere 
ausgebildet. Deren normaleEntwicklungwird beherrscht 
von in den Geschlechtsdrusen befindlichen sog. endo
krinen Drusenzellen, welche durch fernwirkende che
mische Bestandteile ("Hormone") die Organe des einen 
Geschlechts zu progresslver und die Organe des anderen 
Geschlechts zu regressiver Entwicklung zwingen. 

Nachdem die endokrinen Geschleehtsdrusenzellen 
die primaren Geschlechts-Charaktere hervorgezwungen 
haben, gehen sie fUr eine langere Zeit beinahe voll
kommen zur Ruhe. Erst gegen das Ende des Kindes
alters werden sie wieder aktiv und rufen nun die sog. 
sekunda r en Ges chI e eh t s -Char aktere hervor. 
Vnter dem EinfluE ihres im Blute zirkulierenden (und 
also alle Organe des Korpers erreichenden) Hormone 
werden bei dem mannlichen Individuum gewisse Gewebe 
und Korperteile (Skelett, Muskulatur, Kehlkopf usw.) 
relativ kraftig entwickelt, wahrend sich bei dem weib
lichen Individuum statt dessen andere Gewebe und 
Korperteile starker entwickeln (Unterhautsfett, Milch
drusen usw.). 

DaE diese sekundaren Geschlechts-Charaktere nicht 
eine notwendige Fortsetzung der schon vorhandenen 
primaren Geschlechts-Charaktere ausmachen mussen, 
beweisen uns zahlreiche Tierexperimente, bei welchen 
z. B. die mannlichen Geschlechtsdrusen operativ gegen 
weibliche solche ausgewechselt wurden. Trotz mann
lichen primaren Geschlechts-Charakters entwickelt sich 
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der Karper im iibrigen (Mi1chdriisen usw.) dann in 
typisch weiblicher Weise. 

Au~er den au~eren, leicht zu beobachtenden 
Geschlechts-Charakteren, welche sozusagen das Indivi
duum zum Mann oder Weib stempeln, entstehen auch 
im Inneren des Korpers mehr oder weniger leicht nach
weisbare Geschlechtsunterschiede, die gleichfalls auf 
(von verschiedenen GeschlechtsdrUsenhormonen hervor
gerufener) verschiedener Entwicklung der urspriinglich 
gleichen Organanlagen beruhen. So z. B. wird die Zu
sammensetzung des Blutes am SchluG der Kinderjahre 
eine andere, indem das Blut des Mannes etwa 10 Prozent 
mehr rate Blutkorperchen bekommt als die des Weibes. 

Unter den inneren Organen, welche in ihrer Ent
wicklung stark durch die Geschlechtsdriisen - Hormone 
beeinfiu~t werden, ist auch das H ir n. Urspriinglich 
hat dieses Organ die Moglichkeit, sich zu einem typisch 
mannlichen, oder zu emem typisch weiblichen Him zu 
entwickeln; aber unter dem Einfl.u~ von z. B. mann
lichen Geschlechtsdriisenhormonen wird die Entwicklung 
in den fUr ein welbliches Him typischen Teilen gehemmt, 
z. B. in denen, welche die Unterlage filr Intuition (A) 
und GefUhlsleben (B) bilden, wahrend die Entwicklung 
in den fUr das mannliche Him charakteristischen 
Partien, z. B. in denen, welche die Unterlage fUr Willens
kraft (C) und streng logisches Denken (D) bilden, um 
so weiter fortschreitet. 

In gewissen Teilen (sagen wir die Teile C ut.1d D) 
ist also nach meinem Ermessen das typische Manner
him besser entwickelt als das typisch weibliche. Aber in 
anderen Teilen (wie in A und B) ist es normalerweise 
schlechter. (Urn Irrtum zu vermeiden, bitte ich, er
wahnen zu dUrfen, daG die von mir mit A-D be
zeichneten Hirnpartien bloG hypothetisch sind und also 
nach dem jetzigen Standpunkt der Wissenschaft noch 
nicht sicher lokalisiert werden kannen). 
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Die am hochsten entwickelten Rirne haben ent
weder die fUr das betreffende Geschlecht spezifischen 
Partien starker entwickelt I als dies gewohnlich der 
Fall ist l oder sie haben einen Zuschuf3. erhalten, welcher 
sonst ein Privilegium des entgegengesetzten Geschlechts 
zu sein pflegt. 

Das Ideal, meint man, s011 te es wohl sein, da11 
das Hirn in a 11 en Punkten die Rohe der Entwicklung 
erreichte, indem es also die V orziige des bis zum 
hochsten entwickelten mannlichen Hirns mit denen des 
am hochsten entwickelten wt!iblichen Hirns vereinigte. 
Aber im a11gerneinen scheint ein e derartige Entwicklung 
des Hirns nicht moglich zu sein. Urn ein en Vorzug 
bei der Entwicklung von Hirn- und Sinnes-Organen 
zu erreichen, muf3, die Natur gewohnlich auf einen 
anderen verzichten. Wenn z. B. eine Tierrasse ihren 
Gesichtssinn verbessert, wird in der Regel zugleich 
deren Spiirsinn verschlechtert, obgleich dieser letztere 
ihr auch fernerhin von Nutzen hatte sein konnen. Wenn 
also in einem Him die Teile A und B einen Vorsprung 
in der Entwicklung gewinnen, so reicht es sozusagen 
nicht mehr dazu, zugleich die Partien C und D gleich 
stark entwickeln zu konnen, und vice versa. 

Dagegen ist es wahrscheinlich, daf3, bei gewissen 
Kombinationen der Erbfaktoren der Einfluf3, der Ge
schlechtsdrusenhormone auf die Entwicklung des Hims 
ein anderer wird als der gewohnliche, z. B. so, daf3, die 
Himpartien A und C stark entwickelt werden, dagegen 
die Himpartien B und D relativ schwach. Die Folge 
hiervon wird, daf3, die Psyche des betreffenden Indivi
d'uums in gewissen Beziehungen mannliches Geprage 
und in anderen Hinsichten wiederurn weibliches zeigt. 
In noch mehr seltenen Fallen diirfte es sogar moglich 
sein, daf3, die Himentwicklung in vollsUindig entgegen
gesetzter Richtung als diejenige der ubrigen Geschlechts
charaktere fortschreitet, so da~ z. B. ein weibliches 
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Individuum mit einer typisch mannlichen Psyche ver
sehen werden kann. Ais Unterlage hierfUr hat sie nati1r
lich auch ein Him, welehes in seinem Bau vollkommen 
mit einem mannlichen Hirn i'lbereinstimmt. 

Die alte Behauptung, daf3. das Weib ein schwacher 
entwiekeltes Him besitzt, hat natlirlich in einem solehen 
Fall absolut gar keine Berechtigung. Aber auch das 
typisch weibliche Him kann nicht in seinem Ganzen 
als schlechter entwickelt als das mannliche Him be
zeichnet werden. Denn Individuen mit kleinerem 
Karper brauchen nicht gleichgrof3.e Hime wie graf3ere 
Individuen; und im Vergleich zur Karpergraf3e ist das 
Him des Weibes relativ ungefahr gleichgrof3. wie das 
des Mannes. 

Welehe werden nun die Konsequenzen der oben 
skizzierten Geschlechtsentwicklung fUr das Problem des 
Frauenrechts? 

Da die Muskulatur des Mannes in der Regel be
deutend (ca. 1/3) kraftiger entwickelt ist als die des 
Weibes, so ist es klar, daf3 aIle Besehii.ftigungen, die 
maglichst groi)e Karperkraft erfordem, fUr den Mann 
reserviert werden sollen. 

Da das Blut des Mannes mit IOOjo mehr roter Blut
karperehen versehen ist, und da diese die Transporteure 
des flir den Stoffwechsel del' Zellen notwendigen Sauer
stoffes sind, so diirften aIle Arten von solcher Arbeit, 
welche auf3erdem, daf3 sie anstrengend sind, noch dazu 
die grof3.te Ausdauer erfordern, sich bessel' fUr den 
Mann eignen. 

Aber manche karperliehe Arbeit verlangt nicht 
mehr Kraft und Ausdauer, als das Normalweib besitzt. 
Dann ist es aueh ohne weiteres klar, daf3 derartige 
Arbeit ebensogut von' Frauen wie von Mannern aus
gefUhrt werden kann. 

Urn solehe Arbeitsmagliehkeit zu erhalten, hat das 
Weib indessen nie zu kampfen gebraucht. Der Kampf 

Broman, Uber die Erbsllnde. 3 
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der Frauenemanzipation hat gegolten, und gilt noch 
immer, die qualifizierte Arbeit, welche psychische Eben
blirtigkeit mit dem Manne voraussetzt. 

Eine solche Ebenblirtigkeit gibt es ganz gewiss 
in vielen Stiicken. Es ist auch meine Oberzeugung, 
daG viele Formen von lntelligenzarbeit ebensogut von 
Frauen wie von Mannern allsgeflihrt werden konnen. 
Ja, gewisse Formen von solcher Arbeit, welche z. B. 
groGe Geduld und starkes Mitgefiihl verlangen, werden 
ohne Zweifel viel besser von Frauen noch als von 
Mannern ausgeflihrt. Denn auf dfesen Gebieten ist 
die Frau dem Manne uberlegen. 

Eine andere Sache ist es mit den Formen von 
Intelligenzarbeit, welche moglichst groGe Scharfe des 
Gedanken erfordert, gepaart mit der Fahigkeit in 
wichtigen Augenblicken aBe irreleitenden GefUhls
momente ausschlieGen zu konnen. FUr solche Arbeit 
ist der Mann normalerweise besser ausgerUstet als die 
Frau. 

DaG z. B. die best en A.rzte im allgemeinen unter 
den mannlichen Auslibern de.r arztlichen Kunst zu 
such en sind, dUrfte wahl kein wirklich Eingeweihter 
je bezweifeln wollen, ebensowenig wie man ernstlich 
im Zweifel sein kann, ob eine Krankenschwester in der 
Regel unsere schwer Kranken besser pflegt ader ein 
Krankenwarter. 

Wenn man also in den Begriff "die Gleichbewertung 
der weiblichen Psyche mit der des Mannes" nur die 
Mein ung hineinlegen will, daG die psychischen Vor
zUge der Frau var denen des l\1annes ebenso wertvoll 
flir die Menschheit sind wie die psychischen Vorzuge 
des Mannes vor denen der Frau, so scheint mir diese 
Ausdruckswe'ise vollauf berechtigt. Denn auch psy
chisch brauchen und vervollstandigen sich Mann und 
Weib. 
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Legt man dagegen in diesen Begriff hinein, da~ 
die Frau dieselben psychischen Eigenschaften wie der 
Mann besitzt, so ist diese Ausdrqcksweise ungemein 
irrefiihrend. Denn diese ware allein in den Fallen 
berechtigt, wo das Weib durch einen "Fehlgriff der 
Natur" eine mannliche Psyche erhalten hat. 

Da~ ein soIches Weib sich nicht bei gewohnlichem 
Frauenwirken wohl fiihlt, ist nicht zu verwundern. Und 
es scheint mir gerecht, daG sie- die Moglichkeit haben 
soIl, mit den Mannern urn fast jedes beliebige Amt 
wetteifern zu durfen. Denn, da das Prinzip, da~ der 
flir ein Amt am besten qualifizierte dazu ernannt 
werden wird, streng waltend sein soIl, durfte kein 
Schaden daraus entstehen, wenn die Frau auch betreffs 
der Amter, wovon sie bisher ausgeschlossen gewesen 
ist, volle Gleichstellung mit dem Manne erhalt. 

Das Normalweib wird trotzdem auch fernerhin als 
seine Hauptaufgabeanerkennen, Gattin und Mutter zusein. 

6. Das neueste ,Lebenselixier. 
Ein 'Oberblick fiber die Hauptresultate von Steinach's Tierexperi
men ten und eine Kritik fiber deren Anwendung auf den Menschen 1). 

I. 
Vor ungefahr 10 J ahren fing der asterreichische 

Physiologe Steinach an, die Aufmerksamkeit der 
biologisch interessierten Welt durch seine hochst be
merkenswerten Tierexperimente, zur ErgriindU1lg des 
Einwirkens der Geschlechtsdriisen auf den Karper im 
Ganzen, zu erwecken. 

Aus diesen Untersuchungen ging als wahrscheinlich 
hervor, da~ weder die sekundaren Geschlechtscharaktere 
noch der Geschlechtstrieb von der geschlechtszellen
produzierenden Hauptpartie der Geschlechtsdriisen her-

1) S t e ina c h: Verjilngung durch experimentelle Neubelebung 
der alternden Pubertatsdrilsen. - Berlin I920. 



vorgerufen werden, sondern von Z e 11 en h auf en, welche 
man vorher im Allgemeinen 1) als bedeutungslosenBallast 
innerhalb derselben angesehen hat. 

Da es sich also nach der Auffassung von Steinach 
zeigte, da{)- es diese interstitiellen Zellenelemente waren, 
welche unter anderem auch die Geschlechtsreife (die 
Pubertat) des lndividuums hervorzwangen, nannte 
S t e ina c h diesen Teil der GeschlechtsdrUse Pub e r
tatsdrUse. 

Die Anlage der Pubertatsdrlise nimmt S t e ina c h 
als zweigeschlechtlich an. 1m normalen FaIle wird aber 
entweder die mannliche oder die weibliche Abteilung 
unterdrUckt. 1st nun z. B. die mannliche Abteilung der 
PubertatstsdrUse allein Ubrig, so zwingt diese, nach 
Ma~gabe ihrer Krafte, aIle weiteren mannlichen Eigen
schaften des Karpers hervor. 

Aber in abnormen Fallen kann, an der Seite dieser 
rnannlichen PubertatsdrUsenabteilung, eine rnehr oder 
weniger gro~e Partie der weiblichen sich weiter ent
wickeln. Das betreffende Individuum mu~ dann rnehr 
oder minder zweigesehlechtlich bleiben (hermaphro
ditisch = Zwitter). 

In voller Ubereinstimmung mit dieser Auffassungs
weise zeigte es sieh, da~ ein normales Individuum Zwitter 
werden kann, wenn man in seinen Karper Gesehleehts
drUsen des anderen Geschleehts einimpft. 

Hatte man dagegen, bevor das Einimpfen vor
vorgenommen wurde, dem Tiere die eigenen Geschlechts
drUsen beraubt, so gesehieht kein Hermaphroditisieren, 
sondern die Gesehleehtscharaktere entwickeln sich statt 
dessen in der Riehtung des Geschlechts der eingeimpften 
DrUsen. 

1) Einzelne Verfasser, vor aHem Ancel und Bouin hatten doch 
vor S t e ina c h die wabrscheinlich grofle Bedeutung dieser inter
stitiellen Zellenhaufen hervorgehoben. 
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Ein kastriertes Mannchen wird also weibIich gemacht 
durch die eingimpften Eierstoeke. Seine MiIchdrtisen 
werden vergroGert und es sueht sexuellen Verkehr mit 
Mannehen; umgekehrt wird ein kastriertes Weibchen 
maskulin durch die eingeimpften mannlichen Geschlechts
drtisen (die Testikel), seine Milehdrusen schrumpfen, und 
sein Gesehlechtstrieb stellt sieh auf Weibchen ein. 

Bei spaterer Untersuchung del' - oft bloG in die 
Bauchwand - einoperierten fremden Geschlechtsdrusen, 
zeigte es sich, da~ sie ihre Gesehlechtszellen verIoren, 
wahrend in der Regel die Pubertatsdruse sieh urn so 
kraftiger entwickelt hatte. 

Es untersteht also nach S t e ina c h keinem Zweifel, 
daG die Pubertatsdrtise einen chemischen, mit Fern
wirkung versehenen Stoff produziert, ein sog. Hormon, 
welches, in das Blut hineingetreten, den Karper im ganzen 
beeinfluGt, und zwar besonders die Korperteile, welehe 
bei den verschiedenen Gesehleehtern verschiedenen 
Typus annehmen. Mit anderen Worten: das mannliche 
Hormon befardert die mannlichen, aber hemmt die 
weiblichen Geschiechtscharaktere;· das weibliche Hor
mon umgekehrt. 

Hierbei ist zu beachten> dar.. der EinfluG des 
Hormons proportional ist zu der Menge des Hormons, 
d. h. zu der Menge del' hormonbildenden Druse. 

Eine voluminose Pubertatsdrtise bewirkt stark 
ausgepragte Geschlechtscharaktere und einen stark en 
Geschlechtstrieb; eine unbedeutende PuberUitsdruse 
schwache Geschlechtscharaktere und geringen oder gar 
keinen Geschlechtstrieb. 

Impft man bei einem normalen mannliehen 
jungeren Tier Geschlechtsdrusen ein, die man von einem 
anderen solchen genommen hat, so erhoht man ja 
hierdurch die mannliche PuberUitsdrtisenquantitat des 
betreffenden Individuums; und dies ftihrt bald zu einer 
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Steigerung des Geschlechtstriebes weit tiber das 
Normale hinaus. 

Merkwtirdigerweise erreicht man ein fast ahnliches 
Resultat, wenn man einem kasttierten Mannchen ein 
Paar neue Testikel in die Muskulatur der Bauchwand 
einimpft. Das betreffende Individuum bekommt dadurch 
alletdings nicht mehr Geschlechtsdriisen als ein Normal
individuum. Aber die Sam,enkanale der von ihren 
Ausftihrungsgangen isolierten T esti).<el werden zurtick
gebildet und machen einer gr6~eren Puberti:itsdriise 
Platz. Und diese sekundare V ergr6~erung der Puber
tatsdrtise fiihrt wiederum zu einer entsprechenden 
Steigerung des Geschlechtstriebes. 

Das F ortnehmen der beiden Geschlechtsdriisen 
(Kastration) fUhrt bei einem Individuum, wie wir schon 
Hingst wissen, zu verschiedenen Resultaten je nach 
dem Entwicklungsstadium des Individuums zur Zeit 
der Operation. Geschieht das Kastrieren vor der 
Pubertat, so werden die sekundaren Geschlechts
charaktere bei demselben nie entwickelt. Ein als 
kleiner Knabe kastriertes Individuum mutiert nie und 
bekommt keinen Bartwuchs. Wird das Kastrieren 
dagegen nach der Pubertat vorgenommen, nachdem 
z. B. der Kehlkopf die fUr den Mann typische Grone 
erreichte, so kann dies nie geandert werden, und die 
Stimme bleibt immer eine mannliche. Aber in beiden 
Hillen schrumpfen Samenblasen und Prostatadriise, 
der Geschlechtstrieb erlischt, und das Individuum zeigt 
mehr oder weniger die Anzeichen eines verfriihten Alterns. 

Aber all diese Zeichen eines zu fruhen Altwerdens 
konnen wieder gehoben werden, wenn z. B. ein Testikel 
in die Bauchwand einoperiert wird und dort anheilt. 

Auf Grund von diesen Ergebnissen S t e ina c h s 
an operierten Saugetieren (Ratten und Meerschweinen) 
haben in den letzten Jahren einige Chirurgen angefangen, 
an solchen Patienten, die wegen Testikeltuberkulose 
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kastriert werden muGten, andere Testikel zu transplan
tieren. Die Schwierigkeit liegt hier hauptsachlich darin, 
junge T estikel fUr das Uberpflanzen anschaffen zu konnen. 
Aber in groGeren Kliniken kommt es oft vor, daG junge 
Manner mit einseitiger Kryptorchismus (mangelhafter 
Herabwanderung des Testikels) eines Testikeis beraubt 
werden. SoIche kryptorchistische Testikel sind allerdings 
abnorm klein, enthalten aber in der Regel urn so reich
lichere J\lengen von Pubertatsdrlisensubstanz. Sie sind 
also vieI zu wertvoll, urn fortgeworfen zu werden. Ein
operiert in den Korper von mannlichen Individuen ohne 
Pllbertatsdrlisensubstanz konnen sie diese von dem zu 
fruhen Altern retten. Soga'r nach einer Kastratperiode 
von zehn Jahren kann in dieser Weise ein Neumas
kulieren geschehen und so effektiv sein, daf3. ein nor
maIer Geschlechtstrieb wieder erblUht. 

Daf3. Geschlechtstrieb und J ugendlichkeit in einem 
gewissen Zusammenhang miteinander stehen, ist seit 
Jahrtausenden eine unumstomiche Tatsache. Aber, ob 
der Geschlechtstrieb die Ursache der JugendIichkeit 
oder umgekehrt, die Jugendlichkeit der Grund des 
Geschlechtstriebes ist, oder ob beide womoglich die 
Folge eines dritten Faktors sind, ist nach meiner Mei
nung nicht so Ieicht festzustellen. 

Jedenfalls - so denkt S t e ina c h nach seiner 
Erfahrung an neuerotisierten Tierkastraten - muf3. die 
Pubertatsdruse del' Angriffspunkt sein, an welchem man 
dem Altern muG entgegenarbeiten konnen. 

Bei dem normal en Altern wird das Volumen der 
Pubertatsdruse vermindert. Aber dieses Abnehmen 
muf3. ja Ieicht operativ ersetzt werden konnen. Wie 
wurde sich ein gealtertes Individuum, wenn man es 
mit einer neuen Pubertatsdruse versehen wiirde, ver
haIten? 

An Ratten, sowohl mannIichen wie weiblichen, 
zeigte es sich bald, daG cine Verjungung tatsachlich 
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eintrat, wenn man neue Geschlechtsdrilsen von jungen. 
Individuen einoperierte. So z. B. wurde ein 26 Monate 
altes Rattenweibchen, welches seit beinahe einem Jahre 
unfruchtbar war, mit Eierst6cken von einem 4 Monate 
<ilten Weibchen versehen. Sle wurde dadurch bis zu 
einem derartigen Grade verjtingt, da~ ihre eigenen Eier
stocke wieder zu funktionieren anfingen. Sie wurde 
tdichtig und warf mit einem Alter von 29 Monaten 1) 
6 normale Junge, welche sie seIber gentigend stillen 
konnte. Ein halbes Jahr spater fing sie aber sehr rap ide 
wieder zu altern und zu verktimmern an. Als sie ein
ging, hatte sie ihre nicht operierte Schwester urn etwa 
8 Monate iiberlebt, also mit einem Viertel der totalen 
Lebensdauer einer Ratte. 

Mannliche Ratten k6nnen nach Steinach auch 
nach einer anderen Methode verjiingt werden, welche 
den Verdienst hat teiIs leichter ausftihrbar zu sein 
und teils kein Geschlechtsdriisenopfer von einem anderen 
Individuum zu erfordern. 

Zu dieser Methode, welche ganz einfach im Unter
binden und Abschneiden des AusfUhrungsganges des 
Testikels besteht (entweder gleich vor oder gleich 
hinter dem Nebentestikel) kam Steinach in folgender 
Weise: 

Es ha tte sich ja, wie schon erwahnt, bei der 
Testikeltransplantation erwiesen, da~ die Samenkanale 
schrumpf ten und besseren Platz fUr die Pubertatsdrlise 
machten, welche in diesem Zusammenhang stark ver
groGert wurde. Ais eine Folge hiervon wurde der 
Geschlechtstrieb abnorm groG. Es lag nun nahe an 
der Hand anzunehmen, daG ein Uberbinden des Aus
fiihrungsganges des auf seinem normal en Platz liegend 
gebliebenen Testikels denselben Erfolg haben wiirde. 

1) Ratten sollen nach Stein ach nicht langer als 27-30 Monate 
zu lebcn haben. 
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Dies envies sieh auch als del' Fall. Rattenmannchen, 
welche angefangen hatten an Alterserseheinungen zu 
leiden und seit lange jeden Geschlechtstrieb entbehrten, 
wurden naeh Unterbinden und Abschneiden des Testikel
ausflihrungsganges (sog. Vasektomie) wieder jungend
Iieh und ihr Gesehlechtstrieb kehrte zuriick in einer 
Weise, die nieht selten die del' Jugendzeit iibertraf. 
Wurde diese Operation nur an del' einen Seite vor
genom men, konnte das Mannchen sogar von neuem 
Vater werden. Naeh sieben Monaten kam dann aber 
wieder ein neues Altern, welches in erster Linie das 
zentrale Nervensystem zu treffen schien, und welches 
bald den Tod zur Folge hatte. 

Eine entsprechende Operation (Oberbinden und 
Abschneiden der Eileiter) an Rattenweibchen blieb, 
wie zu erwarten war - ohne jeden Erfolg. Dagegen 
glaubt Stein ae h in vorsiehtigem Ron tgen b estrahl en 
del' Eierstoeke das Mittel gefunden zu haben, die Puber
tatsdruse aueh bei alternden Rattenweibehen neu be
leben zu konnen. 

Die von S t e ina c h gemachten, oben erwahnten 
Experimente sind alle an und fUr sieh hervorragend 
interessant! Gegen ihre Zu verlassigkeit diirfte wohl 
niehts einzuwenden sein. Die friiheren Experimente 
sind aIle von anderen Forschern naehgemaeht und 
bestatigt worden; und das gro~e Ansehen Steinachs 
und seine gro~e Erfahrung auf diesem Gebiet seheinen 
genugende Garantie zu bieten, da~ aueh die spateren 
Experimente richtig gedeutet worden sind. 

Abel' eine andere Sache ist es - wie S t e ina c h 
tat - all diese Resultate von Tierexperimenten direkt 
an den Menschen zu verwenden. In einem folgenden 
Aufsatz will ich zu zeigen versuehen, dass dies nicht 
berechtigt sein diirfte. 
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II. 
Wir stehen hier nicht zum erstenmal vor dem 

Priifen eines Lebenselixiers. In der Zeit der Alche
misten glaubte man ein soIches in dem "trinkbaren 
Golde" gefunden zu haben; und spater versuchte man 
das Leben durch gewisse Laxiermitteln zu verHingern 
("Elixir ad longam vitam" und "Augsburger Lebens
essenz"). 

Auch in unseren Tag~ sind mehrere "Verjiingungs
mittel" erfunden. So z. B. haben Brown-Sequard 
Pre~-Saft aus Tiertestikeln und Metchnikoff Youg
hurt (Bulgarische Sauermilch) als zuverHissige Mittel 
gegen das Altern lanciert. 

Die genannten Verfasser waren beide hervorragende 
Manner der Wissenschaft, welche experimentell die 
von ihnen befUrworteten VerjUngungsmittel gepriift 
hatten; und ihre starke Autoritat war eine au~erge
wohnlich gute Biirgschaft dafiir, daG keine voreiligen 
Schlumolgerungen gezogen wurden. 

Aber nichtdestoweniger haben diese L.ebenselixiere 
unser Zutrauen schon verloren. 

Soil es in der gleichen Weise mit S t e ina c h 's 
Verjiingungsmethode gehen? 

Stein ach' s Operationsresultate an Ratten machen 
es allerdings - wie ich im vorhergehenden Aufsatz 
betonte - glaubhaft, dag hier keine Zufalligkeiten mit 
hineingespielt haben, sondern daG die Ratten wirklich 
experiment ell verjUngt wurden, und dies nicht blo13 
durch Einimpfen der Geschleehtsdriisen jiingerer Indi
viduen, sondern - bei mannlichen Individuen - au13er
dem noch dureh Zusperren der Ausfiihrungskanale 
der Geschlechtsdriisen. 

Aber ist e'S denn so sieher, daf3 diese Resultate 
sieh als analog zeigen werden bei dem Menschen? 
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Es gibt in der Tat mehrere Umstande, die gegen 
diese Schlu~folgerung sprechen; und die Stiitzen der
selben, die von Steinachs Mitarbeiter, Lieh ten
stern, an Mensehen ausgeflihrten Experimente, wirken 
nicht uberzeugend. 

Unter anderen Einwanden gegen die Letztgenannten 
kann man auch den maehen, da~ Sle viel zu wenige 
an der Zahl sind. Es wird allerdings betont, da~ eine 
gre~ere Serie soIcher Operationen ausgefiihrt wurden; 
aber blo~ drei Falle werden besehrieben. Man fragt 
sieh, weshalb nicht die iibrigen, wenn auch nur tabel
Iarisch, besonders erwahnt worden sind. Denn es 
diirfte ja klar sein, da~ diese, wenn die Resultate in 
allen, oder wenigstens in den meisten Fallen, iiberein
stimmend gewesen waren, in hohem Grade den Verdacht 
aus dem Weg geraumt haben wiirden, da~ Zufallig
keiten in die Beurteilung mit hineingespielt haben. 

Dem erst en dieser Falle fehlt naeh meiner Ansicht 
vollstandig die gewiinsehte Beweiskraft. Es gilt blo~ 
einen 44 jahrigen Mann, welcher an doppelseitigem 
Wasserbruch mit Testikelschmerzen Htt. Man kann 
-sich hier gegen den Verdacht nlcht wehren, da~ seine 
Verjungung vielleicht gerade so augenfallig gewesen 
ware, wenn der Wasserbruch allein, dureh die hierfiir 
netige Operation, geheilt worden ware. 

Aber auch die beiden alteren Manner litten an 
Krankheiten, welche an und fUr sieh ihre Riistigkeit 
herabsetzten. Bei dem einen wurde allerdings das 
Leiden dureh eine besondere Operation gehoben, ohne 
da~ deshalb die Senilitat zuriiekging. Letzteres wurde 
erst dann der Fall, naehdem die Verjiingungs-Operation 
(doppeIseitige Vasektomie) etwas mehr als zwei Monate 
spater vorgenommen wurde. Ware Hingere Zeit z:wischen 
den beiden Operationen verstrichen, so hatte man diesen 
Fall aIs reeht iiberzeugend fUr den verjiingenden Effekt 
der letzten Operation betrachten kennen. - Aber, urn 
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zu beweisen, da~ die Vasektomie im allgemeinen 
einen verji.ingenden Einflu~ auf den Menschen ausubt, 
wird selbstredend eine bedeutende Anzahl von Experi
menten erforderlich sein. 

Ein Umstand, welcher den Zweifel an den ver
jungenden Einflu~ der Vasektomie in hohem Ma~e 
berechtigt macht, ist, da~ diese Operation en vor einigen 
Dezennien schon in vielen chirurgischen Kliniken fak
tisch haufig gang und gabe waren, ohne dal3 man 
deshalb irgend eine verjiingende Wirkung derselben 
beobachten konnte. 1m Gegenteil berichten viele 
Krankengeschichten jener Zeit, da~ die in dieser Weise 
operierten Kranken statt dessen rascher alterten. 

Eine, im gro~en gesehen, ahnliche "Operation" 
fiihrt ubrigens die Natur seIber an Tausenden von 
Mannern aus, welche an Gonorrhoe leiden. Kommen 
namlich die Bakterien, welche diese Geschlechtskrank
heit verursachen, in den Nebentestikel hinein, so pflegt 
davon die Folge zu sein, da~ dessen Gange bei der 
Heilung definitiv verschlossen werden. Der Schlu~
effekt ist also, da~ der Testikel seine Verbindung mit 
der H6hlung des Ausfi.ihrungsganges verliert. 

Waren nun S t e ina c h s Experimente an Ratten 
in allen Teilen an den Menschen verwendbar, so mii~ten 
also aile Manner, welche eine Nebentestikel-Entziindung 
durchgemacht haben, die Aussicht besitzen als Entgelt 
mit langerem Leben belohnt zu werden als diejenigen, 
die sich solchen Infektionsgefahren enthalten haben. Die 
Konsequenz hiervon ware also wohl fernerhin die, da~ 
in jeder nicht gonokokkenfreien Stadt die altesten 
Manner alle eine Nebentestikel- Inflammation durch
gemacht hatten! 

Bei der langjahrigen Erfahrung, die man auf diesem 
Gebiete besitzt, wurde es wohl kaum den Arzten ent
gangen sein, wenn dies der Fall gewesen ware. 
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Die schon existierende Erfahrung an Vasektomie
und Epididymitpatienten spricht also kraftig dafiir, daB 
der Mensch im allgemeinen in einer von der Ratte 
abweichenden Weise gegen einen Abbruch zwischen 
Geschlechtsdruse und deren Ausfiihrungsgang reagiert. 

Den Unterschied k6nnte man sich in folgender Weise 
denken: Die Vasektomie verhindert bei beiden Objekten 
das Sperma aus dem Testikel herauszukommen. Bei 
fortgesetzter Produktion des Spermas entsteht bei der 
Ratte ein derartig starker Druck innerhalb der Samen
gange, daiS deren Zellen mehr oder weniger vollstandig 
zerstort werden. Die atrophischen Samenkanale lassen 
jetzt der Pubertatsdruse besseren Platz, welche sich in 
dem Ma~e vergr6~ert wie die Samenkanale schrumpfen. 
- Aber eine derartige Druckatrophie der Samengange 
hat keine Veraniassung aufzutreten, falls das Sperma 
resorbiert wird, beY~r der Druck die fUr das Zustande
kommen der Atrophie erforderliche Gr6~e erreicht hat. 

Eine ungleich starke Resorption des Spermas kann 
also bei verschiedenen Tierarten (oder bei verschiedenen 
Individuuen derselben Art) eine vollstandig verschiedene 
Wirkung der Vasektomie veranlassen. - Nun ist es 
aber wahrscheinlich, daiS die Spermien, welche beim 
Menschen keine Gelegenheit finden die Geschlechts
druse zu verlassen, in gro~er Ausdehnung in den sog. 
Sertolizellen resorbiert werden; und es ist nicht un
wahrscheinlich, daiS in vielen Fallen, die Resorption 
ebenso gro~ ist wie die Neuproduktion des Spermas. 
In diesem Fall liegt keine Veranlassung zu einer Druck
atrophie der Spermien-Mutterzellen vor und also wohl 
auch keine solche einer Vergro~erung der Pubertatsdruse. 

Von einer Vasektomie beim Menschen durfte also 
uberhaupt gar kein Effekt auf die Pubertatsdruse zu 
erwarten sein. 

Viel eher diirfte ein operatives Hinaufziehen und 
Einbetten der Geschlechtsdruse in die Bauchwand 
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(sog. experirnenteller Kryptorchismus) die Aussicht 
haben, konstant eine Druckatrophie auf die Samen
kan~i.le zu veranlassen. An Ratten fiihrte diese Opera
tion viel rascher als die Vasektornie iur Zunahme der 
Pubertatsdriise. (Knud Sand. I9I8.) 

Auch der eine Vorschlag S t e ina c h s zur Ver
jiingungsoperation an Frauen wirkt wenig vertrauen
erweckend. Ich meine die Rontgenbehandlung der Eier
stocke. 

An Eierstocken jiingerer Tiere wurden durch diese 
Behandlung die Eier in den Follikeln zerstort, und die 
den Follikeln umgebenden Zellen entwickelten sich zu 
sog. Lutein-Zellen. Eine relativ gro~e Menge von diesen 
Zellen, welche einen wesentlichen T eil der weiblichen 
Pubertatsdriise ausmachen, wurde also auf einem Male 
gebildet. Es ist mit Stiitze dieses Experimentes aller
dings wahrscheinlich, daf3 man durch Rontgenbehandlung 
eines jiingeren Weibes ihre Pubertatsdriise wenigstens 
fUr die Dauer einiger Zeit vergro~ern kann. Aber ein 
junges Weib hat es doch nicht notig verjiingt zu werden I 

Bei einer alteren Frau kann die Rontgenbehandlung 
denselben Effekt nicht haben. Denn nach dem Klimak
terium (die 45-50 Jahresperiode), wo das Altern des 
Weibes sich erst starker bemerkbar zu machen anfangt, 
verschwinden, soviel wie wir wissen, aIle Eier aus den 
Ovarien. Irgend eine Eierzerstorung mit darauffolgen
der Vergro~erung der Pubertatsdriise kann die Rontgen
behandlung hier also nicht mehr zustande bringen. 

Dagegen erscheint es denkbar, daf3 man durch Ein
operieren von Eierstocken jiingerer Weiber in die Bauch
wand alterer Weiber diese fUr einige Zeit wUrde ver
jUngen konnen. Aber wer bestreitet das Material zu 
dieser Transplantation? 

Auch wenn man durch irgend einen Zufall iiber 
einen jungen Eierstock verfilgen k6nnte, so muf3 man 
doch besinnen, daf3 derselbe nach der Transplantation 
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nicht immer anheilt - und wenn er auch anheilt -
nicht selten wieder resorbiert wird und verschwindet. 

Dasselbe gilt allerdings auch von den transplantierten 
Testikeln. Aber diese sind bedeutend Ieichter anzu
schaffen - wenigstens in den Klimken, wo Kryptor
chisten-Testikel fortoperiert werden. Es scheint mir 
deshalb wissenschafthch berechtigt, in solchen Kliniken 
diese Verjiingungsoperation an alter en Mannern zu 
probieren, welche, ohne krank zu sein, deutliche An
zeichen beginnender Alterserscheinungen zeigen. 

Aber die meisten Greise, bei welchen vielleicht 
die Beschreibung von S t e ina c h s verjiingten Ratten 
die holdesten Hoffnungen auf eine neue "Sturm- und 
Drangperiode" erweckt hat, mUssen sich wohl aus 
Mangel an Uberpflanzungsmaterial mit der Lebensdauer 
begnUgen, welche sie sich durch eine hygienische 
Lebensweise seIber erkampfen kannen. 

Zu ihrem Troste mage es doch gesagt werden, 
da~ eine neue Pubertatsdriise kaum urn eine gra~ere 
Zeitperiode das Leben des Menschen diirfte verlangern 
konnen. Denn, wenn dies der Fall gewesen ware, so 
wUrde wohl d~r vollkommene Mangel an PuberUits
drUsen zu einer VerkUrzung des Lebens gefUhrt haben. 
Aber kastrierte RUden sollen gerade so alt werden wie 
die nicht kastrierten, und der Eunuch erreicht im Durch
schnitt ein eben so hohes Alter wie der Sultan. 

7. Erben die S6hne mehr Eigenschaften 
von der Mutter als vorn Vater? 

Nach einer noch recht verbreiteten alten Auffassung 
haben gro~e Manner in der Regel hoch intelligente 
Mutter gehabt. Es schadet naturlich nicht, sagt man, 
wenn auch die Vater hoch begabt sind, aber es scheint 
doch nicht ganz so notwendig zu sein. Und man kennt 
mehr ais einen solchen Fall, wo die Intelligenzstufe 



des Vaters sich tatsachlich gar nicht tiber die der 
Menge erhob. 

S c hop e n h au e r formulierte diese Auffassung 
schriftlich in etwa folgender bestimmter Weise: "gro~e 
Manner haben immer tiberlegene Miitter gehabt". Aber 
S c hop e n h au e r s Mutter war eine h6chst intelligente 
Frau nnd er seIber war ohne Zweifel mehr als die 
meisten, "ein Mann mit Selbstachtung". Sein wei teres 
unumst6miches Material der Beweisflihrung war tibrigens 
nicht so sonderlich groL\. 

Seitdem der Berliner Anatom. Oskar .Hertwig 
im Jahre 1875 die wichtige Entdeckung gemacht hatte, 
daL\ bei del' Befruchtung eine mannliche Geschlechts
zelle in das Ei eindringt, hat sich indessen durch die 
Untersuchungen der folgenden Dezennien tiber die Ge
schlechtszellen und deren Vereinigung eine Ansicht 
befestigt, die mit dem oben erwahnten Glauben voll
stan dig unvereinbar ist. 

Das Ei war allerdings, fand man - z. B. tausend
mal gr6~er als die mannliche Geschlechtszelle (Spermie 
oder Spermium), aber der Kopf der letzteren schwoll 
bald zu einem Kern von der gleichen Gr6L\e wie der 
des Eies an. Und als die beiden Kerne ihre Kromatin
k6rner zu sog. Chromosomen sammelten, steHte es sich 
heraus, da~ beide gleichviel und gleichgroL\e Chromo
so men hatten. Der Spermium-Kern war also vollkommen 
dem Kern des Eies gleichwertig. Daraus schloL\ man 
da~ es der Kern sein muL\, und besonders die Chromo
somen, welche die Trager del' erblichen Eigenschaften 
sind. 

Unbewu~t eirlen Circulus in demonstrando voll
endend, kam man dann weiter zu der SchluL\folgerung, 
da~ del' Abk6mmling gleich viele Eigenschaften von 
dem Vater und der Mutter erben mtiL\te. 

Die oben skizzierte Auffassung ist fast allen 
modernen Biologen vollstandig ins BIut iibergegangen. 
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So sehreibt Run n s t rom in seiner ki.irzlieh er
schienenen (i.ibrigens ganz hervorragenden) Arbeit (Be
fruktningens oeh fosterutvecklingens problem = "das 
Problem der Befruchtung und der Embryonalentwick
lung" [Stockholm 1920]): ,.Sowohl die allgemeine Er
fahrung wie wissenschaftliche Versuche geben an die 
Hand, daG die mannlichen und die weiblichen Ge
schlechtszellen die gleiche Rolle bei der Vererbung 
spielen. Die Erbmassen, welche bei der Befruchtung 
zusammengefi.ihrt werden, sind gleichwertig" (1. c. S. 93). 

Nach dieser AuGerung zu beurteilen ware man 
genotigt, auf dem jetzigen Standpunkt der 'Wissensehaft, 
die in der Rubrik gestellte Frage als mit einem defini
tiven N ei n beantwortet zu betrachten. 

Es ist dies aber doeh, nach meiner Auffassung, 
keineswegs sicher, denn die allermodernste zytologisehe 
Erblichkeitsforsehung hat es glaubhaft gemacht, da~ 

blo~ die Halfte der mannlichen Geschlechtszellen, was die 
Chromosomen betrifft, den weiblichen voll gleichwertig 
sind. Die zweite Halfte entbehrt namlich konstant 
ein wiehtiges Chromosom, das sog. X-Chromosom. 

Das X-Chromosom nennt man auch Geschle ch ts
C h rom 0 s 0 m, weil es g esc hIe c h t s be s tim men d ist. 

Bei den Saugetieren im allgemeinen, und voraus
sichtlich auch bei dem Menschen, verhalt es sich so, 
da~ aIle normalen reifen Eier mit je einem X-Chro
mosom versehen sind. Dagegen ist, wie bereits el'wahnt, 
blo~ die halbe Anzahl der Spermien mit einem solchen 
versehen. 

Die Spermien, welche das X-Chromosom entbehren, 
kann man mannliche Spermien nennen - die Sper
mien dagegen, die das X-Chromosom besitzen, kann man 
aJs wei b 1 i c h e Spermien bezeichnen. Denn wo eine 
mit X-Chromosom vel'sehene Spermie ein Ei befruehtet, 
bekommt dieses doppelte Dosis nicht nur del' i.ibrigen 
Chromosomen, sondern aueh des X-Chromosoms. Eine 

Broman, Uber dIe Erbsunde. 4 
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doppelte Dosis des X-Chromosoms bei einem neuen 
Individuum zwingt aber bei demselben weibliche Ge
schlechtscharaktere hervor. 

Wenn dagegen eine das X-Chromosom entbehrende 
Spermie ein Ei befruchtet, hat das neue Individuum 
blo13 ein X-Chromosom in seinen Zellen und dieses 
zwingt wahrend der weiteren Entwicklung des Indivi
duums mannliche Geschlechtscharaktere bei demselben 
hervor. 

Das X-Chromosom, welches das mannliche Indivi
duum also in allen seinen Zellen besitzt, stammt von 
dem E i. Es· ist also ganz und gar von der M u t t e r 
geliefert. - Blo13 zu den Zellen des wei blichen Indivi
duums darf auch der Vater ein X-Chromosom lidem. 

Hatten nun die X-Chromosomen nur geschlechts
bestimmende Erbfaktoren allein enthalten, so wiirde 
wohl diese Verschiedenheit in der Erbmasse der Sohne 
und der Tochter fUr die Vererbung nichts zu bedeuten 
gehabt haben. 

Aber Experimente an niederen Tieren mit ahnlichen 
Chromosomenverhaltnissen haben bewiesen, da13 eine 
gro13e Anzahl Erbfaktoren, welche mit den Geschlechts
charakteren nichts zu tun haben, gleichfalls zu den 
X-Chromosomen verlegt sind. So hat z. B. der Ameri
kaner Morgan gefunden, da13 bei der Bananen-FIiege 
(Drosophila) die Faktoren fUr Augenfarbe, Korperfarbe 
usw. in den X-Chromosomen lokalisiert sind. 

Dieser Beobachtung ist es zu verdanken, da13 man 
heutzutage die sog. geschl e ch tsge bun d en e Ver
erbung der BI uter- Krankheit, Farben bI indhe it 
usw. befriedigend erklaren kann. 

Diese abnormen Eigenschaften beruhen wahrschein
lich auf dem Wegfallen wichtiger Erbfaktoren im X
Chromosom. Wenn dieses unpaar ist (wie bei den S6hnen), 
kann der Fortfall nicht kompensiert werden, sondern 
die anormale Eigenschaft macht sich geltend. 1st 
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dagegen das X-Chromosom in doppelter Zahl vorhanden 
(wie bei den T6chtern), wird der Verlust an Faktoren 
gew6hnlich kompensiert durch das von einem anderen 
Individuum stammende X-Chromosom, welches in der 
Regel nicht an derselben Stelle defekt ist. 

Die S6hne erben also die Bluterkrankheit usw. von 
der Mutter, aber die T6chter gehen frei,. weil die Erb
masse des gesunden Vaters bei ihnen sHirker vertreten 
ist als bei den S6hnen. 

Da es sich nun offen bar so verhaJt, da~ eine ganze 
Menge der Erbfaktoren. die mit den Geschlechtscharak
teren nichts zu schaffen haben, trotzdem in den X
Chromosomen lokalisert sind, so kommt es mir gar nicht 
unglaubwlirdig vor, da~ auch Erbfaktoren, die auf das 
Hirn und seine Entwicklung Einflu~ haben, sich in 
diesen Chromosomen befmden k6nnten. Es k6nnte also 
ganz gut der Fall sein, da~ der Intelligenzgrad des Sohnes 
mehr von den Erbfaktoren abhangt, die er von der Mutter 
bekam, als von denen, die er von dem Vater erhielt. 

1m ganzen genom men mu~ man es also als wahr
scheinlich halten, da~ die Erbmasse der Mutter gr6~ere 
Aussicht hat sich bei den S6hnen geltend zu machen 
als die des Vaters. Bei den T6chtern allein kann die 
Erbmasse des Vaters im Durchschnitt einen ebenso 
starken Einfluf1 haben wie die der Mutter. 

Aber wie ware es dann iu erklaren, daf1 manchmal 
der Sohn doch "ganz und gar der Vater" wird und gar 
nicht den Eindruck macht von der Mutter uberhaupt 
irgendwelche Eigenschaften geerbt zu haben? 

Solche FalIe, die doch wohl als Ausnahmefalle zu 
betrachten sind, m6chte ich folgenderma~en erklaren. 

Die ReifungsteiIung des Eies kann manchmal ab
norm verlaufen, und zwar in der Weise, da~ das 
X-Chromosom des reifenden Eies in einen Polk6rperchen 
hinauskommt, und also dem Ei vollkommen geraubt 
wird. Wenn nun ein derartiges (X-Chromosom ent-

4* 
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behrendes) Ei von einer sog. weiblichen Spermie befrueh
tet wird, so bekommt das Ei nur ein X-Kromosom. 
Das betreffende Ei wird daher mannlichen Geschleehts
eharakters. Aber sein X-Chromosom stammt nicht von 
der Mutter her, sondern vom Vater, welcher in diesem 
Fall dem Sohne die gro~te Erbmasse geliefert hat. 

Die Antwort auf unsere Frage scheint mir also 
- trotz der Moglichkeit solcher Ansnahmefalle -
eine bejahende werden zu sollen, auch wenn wir zu
geben mussen, da~ sie noeh nicht vollstandig uber 
das Stadium der Hypothese hinausgekommen ist. 

Auf dem jetzigen Standpunkt der Wissenschaft 
seheint es mir doch berechtigt zu sein - so weit dies 
eben praktisch ausfiihrbar ist ~ statistisch zu unter
such en, ob die Sohne nicht in der Regel mehr Eigen
schaften von der Mutter als von dem Vater erben. 

Wenn sich dann dieser Gedanke bekraftigen sollte~ 
wurde S e hop e n h a u e r s kategorische Behauptung 
wieder zu Ehren gelangen. 

Und man bekame eine weitere Stiitze flir die 
Auffassung, da~ man nie vorsiehtig genug sein kann 
bei der Wahl der Mutter seiner zukiinftlgen Sohne. 

8. Seelenleben und Gesichtsausdruck. 
Ebenso bekannt wie es ist, da~ das Seelenleben 

des ungekiinstelten Menschen sich in hohem Grade' 
im Gesiehtsausdruck offenbart, ebenso wenig bekannt 
durfte es sein, wie dieses moglich sein kann. Hier~ 
wie auf so vielen anderen Gebieten, hat man dureh 
Gewohnheit, da~ es so zu sein pfiegt, sich in die 
Vorstellung einwiegen lassen, da~ dies ganz und gar 
nicbts Merkwiirdiges ist. Viel eher wiirde man sieh 
wundern, wenn der Gesichtsausdruek in Unveranderlieh
keit erstarren wiirde und nichts mehr offenbaren wurde 
von den Gedanken und Geflihlen des Individuums. 
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Und doch ist der zuletzt genannte Zustand be
deutend einfacher zu erklaren. 

Dieser tritt namlich ein, sob aid die Bewegungs
nerven des Gesichts und damit die ganze sog. 
m i m is c h e Muskulatur geIahmt wird. 

Unter der Gesichtshaut und an gewissen Stellen 
in derselben sich befestigend findet man diese Musku
latur in der Form einer Menge von Kleinmuskeln, 
weIche, wenn sie sich zusammenziehen,' die Haut ver
schieben und in Falten Iegen. 

Diese Kleinmuskeln stammen aIle von einem 
einzigen Unterhautmuskel her, welcher sich bei dem 
menschlichen Embryo ursprunglich auf der vorderen 
Seite des Halses ausbreitet, dessen oberer Teil sich 
aber bald in das Gesicht hinauf verlangert und hier 
in zahlreiche Kleinteile zerfallt - die sog. "mimischen 
Muskeln". 

"Mimisch" werden sie natllrlich deshalb genannt, 
weil sie die verschiedenen Gesichtsausdrucke vermitteln, 
mit einem Wort: die Mimik. 

Die mimischen Muskeln werden bei den Sauge
tieren im allgemeinen (bei den niederen Wirbeltieren 
fehit eigentliche mimische Muskulatur) urn Mund-, 
Nasen-, Ohren- und Augenoffnungen angeordnet, und 
zwar in einer solchen Weise, da~ sie diese Offnungen 
teils aufmachen und teils schliegen konnen. Die Schlieg
muskein werden natiirlich zirkular und die Dehnungs
muskeln radiar urn diese Offnung herum angebracht. 

Bei Saugetieren mit beweglichen augeren Ohren 
zerf allen die Muskein urn die Ohren herum in Klein
muskeln, weIche das aui)ere Ohr nach verschiedenen 
Richtungen bewegen konnen. 

In der gleichen Weise wird bei den hoheren Sauge
tieren der Dehner der Mundoffnung in eine groi)ere 
Anzahl Kleinmuskeln zerteilt, die aIle ihre besondere 
Funktion haben. 
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Diese Aufteilung des Munderweiters ist bei unseren 
gewohnlichen Haustleren noch wenig ausgesprochen; 
erst bei den Affen wird sie einigermafkn deutlich 
durchgefiihrt. Und beim Menschen erreicht sie ihre 
gro~te Vollendung. 

Hierdurch erkHirt sich die Tatsache, da~ die mimi
schen Ausdrucksmoglichkeiten bei den niederen Sauge
tier en sehr gering sind, da~ sie bei den Affen erst 
einigerma~en gro~ werden, und da~ sie bei dem 
Menschen am allerbesten entwickelt sind. Denn die 
Aufteilung in distinkten Muskeln ist natilrlich eine 
notwendige Bedingung filr das Entstehen einer gro~eren 
Anzahl gesetzlich gebundenen und voneinander ab
weichenden Hautbewegungen. 

Da die Fische, Amphibien, Reptilien und Vogel 
mimische Muskulatur vermissen, sucht man natilrlich 
bei ihnen vergebens nach einer eigentlichen Mimik. 

Besitzen dann diese Tiere keine Moglichkeiten ihre 
Absichten oder Gemlitsbewegungen zu zeigen? Doch -
bis zu einem gewissen Grade haben sie diese; aber 
sie drucken dieselben unter Vermittlung ganz anderer 
Muskeln aus. Sehen wir ein solches Geschopf mit 
dem Blick 1), vor Raubgter funkelnd: auf uns gerichtet 
und mit aufgesperrtem Maul uns entgegenkommen, so 
wissen wir wohl, da~ es VOl' hat uns anzufallen; und 
sehen wir es, nachdem wir es z. B. mit unserer Kugel 
verfehlt 2) haben, trotz alledem kehrtmachen und 
moglichst bald aus unseren Augen verschwinden, so 
leidet es keinen Zweifel, daG der Knall unseres Ge
wehrs Schrecken in seiner Seele verursacht hat. 

I) Die Spraehe des Auges, welche eigentlich die feinste Form 
der Mirnik ist (basiert sowolll auf den inneren wie auaeren Muskeln 
des Auges), kann schon in dlesen niederen Tlerstadlen sehr gut ent
wickelt sein. 

2) Ieh setze voraus, dan die meisten meiner Leser, ebenso wie 
ich selber, keine hervorragenden Jager sind. 
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Die Furcht hat mehr Leben gerettet als der 
Mut! Die Existenz mehrerer Tiere ist ein Faktum 
nur dank ihrer ausgepragten Furcht! 

Wenn bei einem Tier irgend ein Sinnesorgan ge
fiihrliche Nachbarschaft rapportiert, so wird reflektorisch 
(d. h. ohne Reflexion!), zugleich mit dem Schrecken 
ausge16st, daG der Bewegungsapparat zu funktionieren 
anfiingt 1). Dies mu~ man bei h6heren Tieren so er
klaren, da~ das Zentrum im Him, in welch em der 
Schrecken zum Bewu13tsein kommt, mit den motorischen 
Hirnzentren nahe verbunden ist, welche den Extremitats
muskeln zu befehlen haben. Wenn das erste Zentrum 
arbeitet, wird sozusagen das letztgenannte Himzentrum 
automatisch an die Arbeit herangezogen. 

V ollkommen das gleiche Phanomen kann bis zu 
den Menschen hinauf beobachtet werden. 

In der ganz gleichen Weise fiihren sowohl Tiere 
wie Menschen diverse weitere K6rperbewegungen aus, 
welche im Zusammenhang mit der Arbeit psychischer 
Zentren stehen, und welche deshalb sozusagen deren 
Art bekanntmachen. 

Viele Redner sprechen bekanntlich nicht nur mit 
dem Munde, sondern "mit dem ganzen Karper", und 
der Eindruck ihrer Worte wird hierdurch bedeutend 
verstarkt. Besonders Hand- und Armbewegungen ver
wenden manche Redner, mehr oder weniger unbewu~t, 
urn mit ihrer Rede h6heren Effekt zu erzielen. Am 
allermeisten kommen ihnen aber die mimischen Muskeln 
der Augen un'd des iibrigen Gesichts dabei zur Hilfe. 

Die Grundbedingung dafiir, da~ die erwiihnten 
Korper- und Gesichtsbewegungen mit der Rede zu einem 
gemeinsamen Effekt zusammenwirken, ist allerdings, 
da13 der Redner sich frei iiu13ert, d. h. ohne Konzept 

1) Bei tlefer stehenden Tieren kann die Fluchtbewegung ein 
reiner Reflex sein, der gar nieht mit irgend einer Gemutsbewegung 
iiberhaupt verbunden ist. 
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spricht. Denn wo Gedanke und Wort zugleich geboren 
werden, arbeitet der mimische Reflexapparat intensiver, 
und der V or trag wird dann dadurch noch mehr ztindend. 
Das Lesezentrum scheint namlich kaum direkte Asso
ziationsbahnen zu den mimischen Muskelzentren zu 
haben. 

Die Erklarung, die oben fUr die Fahigkeit gewisser 
Extremitatsbewegungen, einen Teil der Gedanken- und 
Gemlitsbewegungen des Individuums zu verraten ge
geben wurde, ist selbstredend auch fUr das Mienenspiel 
ma~gebend. Nach allem zu urteilen, verhalt es sich 
damit so, daE gewisse psychische Zentren Assoziations
bahnen zu bestimmten mimischen Muskelzentren be
sitzen. So kommen z. B. die mimischen Muskeln. welche 
die Mundwinkel nach oben und seitwarts ziehen, bei 
frohlicher Stimmung an die Arbeit; und diejenigen, 
welche die Mundwinkel nach unten ziehen, smd bei 
trauriger Stimmung an der Reihe. 

Da nun alle Menschen in dieser Hinsicht in der 
gleichen Weise konstruiert zu sein scheinen, so lernen 
wir bald, welcher Gesichtsausdruck es ist, der einer 
gewissen Gemlitsstimmung entspricht usw. 

Und so lesen wir manchmal an der Mimik Gedanken 
und GefUhle ab, die unsere Mitmenschen glauben tief 
zuallerinnerst in ihrem Herzen zu verbergen. Flir 
denjenigen, der sich nicht eine ganz besondere Gewalt 
tiber die Mimik anerzogen hat, so daE sie in gewissen 
Fallen gleichsam ausgeschaltet werden kann, wird die
selbe deshalb nicht selten zum Nachteil. 

Dies kann nicht nur zufalligerweise sondern im 
hoheren Alter auch permanent der Fall sein. Die 
Falten, welche in der Gesichtshaut entstehen, verbleiben 
namlich dann - wenn die Elastizitat der Haut schwindet 
- an den Stell en, wo sie am haufigsten gebildet wurden. 
Und so bekommen diejenigen Menschen, die des Ofteren 
bose Gedanken gedacht haben, einen permanenten Aus-
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druck der Bosheit, welch en sie schwer verbergen k6nnen. 
So stempeln also die mimischen Muskeln ihren Trager 
allmahlich nach seinem inneren Verdienst. 

Bei verschiedenen Menschen sind bekanntlich die 
Gesichtszuge mehr oder weniger ausdrucksvoll. Dies 
beruht wohl zunachst darauf, daG die mimischen Muskeln 
ungleich stark bei verschiedenen Individuen entwickelt 
sind. Die, bei denen sie schwach entwickelt sind, 
taugen naturlich nicht zu Filmschauspielern. Dagegen 
durfte man eher annehmen, daG sie zu Diplomaten 
besonders geeignet waren. 

Die Kunst des Diplomaten nicht im AuGeren, seine 
Gedanken und Empfindungen preiszugeben, braucht 
aber nicht auf schwacher Entwicklung der mimischen 
Muskulatur zu beruhen. Sie kann auch von einer 
besonderen Hirnkonstruktion herrtihren, welche erlaubt, 
daG die Verb in dung zwischen den psychischen Zentren 
und den mimischen Zentren bei Bedarf sozusagen aus
geschaltet werden kann. 

Vielleicht arbeitet der Diplomat auch nicht selten 
nach der gleichen l'dethode wie der Schauspieler, wel
cher sich seIber den Glauben ansuggeriert, wirklich 
derjenige zu sein, dessen Rolle er fUr den Augenblick 
spielt. Auf solcher Art kann man namlich auch der 
Ungelegenheit entgehen, daG die Gesichtsmuskulatur 
der Verrater wird an unseren innersten Gedanken. 

Die Sache ist von Interesse nicht ausschliemich 
fUr Diplomaten und Schauspieler. 

Denn in ihrer Kunst pfuschen wir wohl alIe irgend 
einmal. 

g. Der Beitrag der Kinder zu der 
Erziehung der Eltern. 

In einem fruheren Aufsatz habe ich zu zeigen ge
sucht, daG der Mensch normalerweise mit divers en Erb
sunden, d. h. mit Eigenschaften, die in tieferen Stadien 
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der Entwicklung (das Tierstadium oder das Stadium 
des unziviIisierten Menschen) vollkommen korrekt 
waren, behaftet ist, aber die in dem zivilisierten 
Menschenstadium als unerlaubt bezeichnet werden mus
sen. Wenn sich diese Eigenschaften in Taten Ausdruck 
geben, werden sie als Verbrechen oder Sunde gestempelt 
und werden von den Institutionen des Rechts des zivi
lisierten Landes, oder zum mindesten von dessen Opinion 
bestraft. 

Auf diesem Gebiet, wie in der Regel auf allen 
anderen, geht allerdings die Theorie vor der Praxis. 
Es ist demgemaJ3 leichter, ethische Gesetze aufzustellen 
als dieselben immer streng zu befolgen. 

Eine gute Hilfe hierbei bilden freilich die Strafen 
des weltlichen Rechtes, soweit sie der Art und GroJ3e 
des Verbrechens gut angepaGt sind. Aber dort, wo 
gute Vernunft und schlechte Ethik, was ja nicht so 
selten der Fall ist, bei einer Person kombiniert sind, 
pflegt diese immer einen 'Neg ausfindig zu machen, 
urn von dem weltlichen Gesetz ungestraft sundigen 
zu konnen. So gehen z. B. manche Taten, welche 
im Kleinen und mIt schlechter Technik betrieben, 
sicherIich als Betrug und Diebstahl gestempelt worden 
Waren, statt dessen unter der Rubrik "feine Spekulation" 
oder "gutes Geschaft". 

Aber wir wollen jetzt von verurteilten oder nicht ge
richteten Verbrechern absehen und zu dem gewohnlichen, 
anstandigen N ormalmenschen zuruckkehren. 

Wie wurden sie nun so anstandig? Ja, teils durch 
Erziehung von Mitmenschen (Eltern, Lehrer, Geschwister, 
Kameraden usw.) und teils auf Grund einer hoheren 
Entwicklung der ethischen Hirnzentren. Letzteres ist, 
wenigstens teilweise, dasselbe wie Selbsterziehung. 

Wenn ein Mensch zu der vollen und unumstoJ3-
lichen Einsicht dessen gelangt, daG eine gewisse Hand
lung so gemein ist, daJ3 sie seiner unwurdig ist, so ist 
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seme ethische Entwicklung auf diesem Punkte ab
geschlossen. 

Aber ein nicht germger Teil der Ethik des zivi
lisierten Mensch en erreicht nie diese Vollendung. Sie 
wird dann substituiert durch eine Scheinethik, gegriindet 
auf das gute Beispiel (Ideal), die Gewohnheit und die 
Vernunft. 

Die Giite, die ihre Quelle in der Angst vor der 
Strafe hat, ist selbstredend verachtlich; aber fUr das 
zivilisierte Gemeinwesen ist sie doch besser als iiber
haupt gar keine Gi.ite. 

Au0..erdem darf man annehmen, da~ diese Giite 
von secunda Sorte ein Vorstadillm zu der prima Giite 
bedeutet, welche von einer hoheren Ethik herriihrt. 
Wenn ein Kind zu stehlen aufhort, tut es dies im 
Anfang ohne Zweifel blo~ aus Angst vor der Straf
folge, und erst als die CharakterbJldung weiter vor
geschritten ist, unterla~t es aus edleren IVlotiven das 
Stehlen. 

In manehen Fallen reicht die Charakterbildung 
nie bis zu diesem hoheren StadIUm, wenn es auch so 
vor der Welt aussehauen mag. Wenn'das Individuum 
reifes Alter erreieht hat, und die Charakterbildung 
offiziell als abgesehlossen betrachtet zu werden pflegt, 
ist doch noeh im Innersten drin eine mehr oder weniger 
gro0..e Portion der Erbsi.inde ubrig geblieben. 

Urn diese zu verhindern noeh einmal zur Ober
fHi.ehe wieder durehzudringen, durfte eine stetige Wieder
holung der ethlsehen Grundregein besonders ni.itzlich, 
um nicht zu sagen durchaus notig sein. 

Gewisse Berufe des Lebens bringen von seIber 
eine solche Repetition mit sich. Ein Seelsorger, der 
standig den anderen die ethischen Ideale schildern 
solI, durfte relativ schwer dieselben seIber vergessen 
konnen; wenn er so recht die Verpfliehtung WhIt, so 
zu leben wie er lehrt, und anderen ein Vorbild zu 
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sein, so mu~ er aile Aussichten besitzen, besser als 
andere die Erbstinde unterdrucken zu konnen. 

Es ist b~hauptet worden, da~ bei den meisten 
Menschen in den mittleren Jahren die gut en Ideale 
ihrer Jugend nicht mehr sich erhalten haben. Wenn 
dies wirklich allgemein giiltig ist, so ist es damit 
gleichbedeutend, da~ ihre Charaktere sich zum Schlu~ 
nickwarts entwickeit haben. Manchmal viel, aber wohl 
immer etwas. Denn die guten Ideale miissen ja als 
wichtige Richtschnur und starke Hilfe im Kampfe mit 
der Erbstinde angesehen werden. Sie bedeuten wohl 
ein notwendiges Attribut zu dem Ietzten Ubergangs
stadium von der Scheinethik zu der wirklichen Ethik. 

Zu den Berufen, welche an und fiir sich eine 
heilsame Repetition der ethischen Grundregeln mit 
sich bringen, gehOrt auch die des Kindererziehers. 
Gilt es anderer Leute Kinder zu erziehen, so ist die 
Ursache hier ungefahr dieselbe wie bei dem ;;eelsorger. 
Aber gilt es eigene Kinder zu erziehen, so kommt 
ein neues Moment von hochster Wichtigkeit hinzu. 

Denn die Vererbung sorgt ja im allgemeinen da
fiir, da~ die Kinder ihre schwersten Charakterfehler 
in derselben Richtung haben wie die Eltern. 

Dann ist es ja ohne weiteres klar, da:6 die Erziehung 
e i gen e r Kinder, in noch hoherem Grade als die der 
Kinder anderer Leute, die Veraniassung zu fortgesetz
tern Kampfe gegen die eigenen Charakterfehier sein 
mu~. 

"Docendo discimus" (durch das Unterrichten lernt 
man seIber) gilt also nicht nur auf dem intellektuellen 
Gebiet sondern auch auf dem ethischen. In beiden 
Fallen kann das, was man seIber Iernt, in zwei Gruppen 
eingeteilt werden: I. Repetition dessen was man schon 
vorher wu~te, und 2. Hinzufiigen von neuen Ideen und 
Einsichten. 
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Es dlirfte nieht so selten der Fall sein, daiS man 
via seine Kinder bei sieh seIber einen Charakterfehler 
entdeckt, welchen die Eigenliebe oder - urn einen 
milderen Ausdruek zu'gebrauchen - die Selbstzufrieden
heit bis dahin ve'rborgen hielt. 

Denn trotz all unserer Nachsicht mit unseren 
Kindern: die Fehler sind doch bei ihnen etwas deut
lieher noch zu sehen ais bei uns seIber. Und Kinder 
konnen kritisieren, ob man seIber das tut, was man 
bei ihnen tadelt. 

Die Erziehung der Kinder wird also in manchen 
Stlieken eine Erziehung Nr. 2 fUr die Eltern; und da 
dies der Fall ist zu einem Zeitpunkt im Leben des 
Menschen, wo er sonst eine gewisse Tendenz zu haben 
scheint, seinen Charakter zu verschlechtern, so dlirfte 
die anscheinend paradoxe Behauptung verteidigt werden 
k6nnen, daiS die Kinder zu der Erziehung der Eltern 
etwas beitragen. 




