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Vorwort. 

Die Lehre von del' Vererbung hat in del' medizinischen Forschung 
del' letzten Jahre mehr und mehr an festem Boden gewonnen. Schon 
konnten eine Reihe von Lehrblichern del' medizinischen Vererbungs
wissenschaft erscheinen (E. Baur-Fischer-Lenz; J. Bauer; H. W. 
Siemens), die einen allg~meinen t'rberblick liber die bisher gewonnenen 
Tatsachen geben. Doch wird nach meiner Ansicht das Ziel der weiteren 
Entwicklung zunachst darin zu erblicken sein, daB jede einzelne medi
zinische Disziplin sich mit dem Vererbungsproblem auf ihrem speziel-
1 enG e b i e t grlindlich befaBt und da bei aIle nur erdenklichen Hilfs
mittel der atiologischen Forschung berlicksichtigt. DaB darliber der 
allgemeine t'rberblick, die Zusammenfassung der Ergebnisse all dieser 
Teilgebiete nicht vernachlassigt werden darf, ist selbstverstandlich. 

In del' Psychiatrie hat die Tatsache der erblichen Belastung, die 
Frage nach der erbliehen Entstehung del' versehiedensten psychischen 
Anomalien und Krankheiten von jeher eine groBe Rolle gespielt. Doch 
finden wir den Versuch einer exakten Feststellung bestimmter Ge
setzmaBigkeiten del' Vererbung zum erstenmal in der Bearbeitung 
del' Dementia praecox von E. Rlidin verwirklicht. Den Ausbau del' 
statistischen Methode, die auch fUr psychiatrische Probleme 
unbedingte Gliltigkeit hat, verdanken wir den Arbeiten von W. Wein
berg. Seine Ideen gaben die Grundlage fUr die Rlidinsche Berech
nung. Neben del' Statistik hat sich in den letzten Jahren auf Grund 
eingehender Forschungen an einzelnen Familien unter Berlicksich
tigung vergleichender klinischer und psychologischer Gesichtspunkte 
die psychiatrische Kcinstitutionsforsch ung entwickeln konnen. 
Die Tatsache del' Erblichkeit war neben den Erfahrungen libel' die 
Korperkonstitution eine wichtige Richtlinie auch flir die Be
grlindung del' Kretschmerschen Temperamentslehre, die wir 
in seinem Buch "Korperbau und Charakter" kennenlernen. 

So ist gerade in del' Psychiatrie das Forschungsmaterial mehr und 
mehr angewachsen, so daB sich eine zusammenfassende Darstellung 
unserer Erfahrungen wohl lohnen dlirfte. 

Ieh gebe dem Wunsche Ausdruck, daB dieses Buch zur Verbreitung 
unserer Kenntnisse und zur Vertiefung des Verstandnisses fUr die 
psychische Konstitutions- und Vererbungslehre beitragen moge. 

Tlibingen, im Mai 1922. 

Hermann Hoffmann. 
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I. Die erbbiologischen Grnndlagen.1) 

Die Eigenschaften der Organismen, die wir an ihnen wahrnehmen, 
sind genetisch in zweifacher Weise bedingt, einmal durch eine bestimmte 
fiir das Individuum, die Art oder Rasse spezifische Anlage, zum andern 
durch das Milieu, das bei der Realisation der Anlage zu Merkmalen 
und Eigenschaften mitwirkt. Die Gesamtheit der Merkmale, die auBeren 
Erscheinungsformen eines Organismus bezeichnen wir mit Johannsen 
am seinen Erscheinungs- oder Phanotypus. Dem Phanotypus stellt 
Johannsen den Genotypus gegeniiber, welcher die Gesamtheit der 
fiir die spezifische individuelle Struktur charakteristischen Entfaltungs
moglichkeiten der Anlagen umfaBt. Der Genotypus ist "der Inbegriff 
aller Gene (Keimfaktoren), die grundlegende Konstitution des Organis
mus". Der Phanotypus stellt das Produkt dar aus genotypischer Ver
anlagung und Milieueinwirkung. "Genotypus und Milieu bedingen die 
realisierten personlichen Charaktere jedes Organismus", sie stehen in 
bestandiger wechselseitiger Beziehung zueinander und bilden so den 
Phanotypus aus. 

Tritt bei Eltern und Kind der gleiche Phanotypus auf, so bezeichnen 
wir dies schlechthin als Vererbung. Wir sprechen fiir gewohnlich von 
der Vererbung eines bestimmten Merkmals. Wir miissen uns jedoch 
klar machen, daB sich ein Merkmal, d. h. eine bestimmte phanotypische 
Eigenschaft nie vererben kann, sondern nur der Genotypus, der die 
Eritfaltungsmoglichkeit im Sinne dieses Merkmals enthalt. 

Es ist ein grundlegendes Gesetz der Erbbiologie, daB eine phano
typische V"bereinstimm ung bei zwei Individuen nicht die gleiche 
genotypische Ursache zu haben braucht. So kennt man z. B. eine 
normalerweise rotbliihende Primelrasse (Primula sinensis rubra), welche 
in einer Temperatur von 30-35 0 rein weiBe Bliiten hervorbringt, sich 
also phanotypisch absolut nicht unterscheidet von einer anderen Rasse 
(Primula sinensis alba), die stets weiB bliiht. Beide Rassen sind selbst
verstandlich genotypisch verschieden. Umgekebrt: Bei zwei geno
typisch gleichen Individuen braucht. der Phanotypus nicht 
gleich zu sein. Eine Pflanze der Primula sinensis rubra befindet sich 

1) Dieses Kapitel vermag nur einen kurzen Einblick in die Ergebnisse der 
biologischen Erblichkeitsforschung zu geben, soweit es sich um allgemeine. fiir den 
Mediziner wichtige Tatsachen handelt. Zum eingehenden Studium dieses For
schungsgebietes empfehle ich die im Literaturverzeichnis aufgefiihrten Lehrbiicher. 

H 0 if m an n, Vererbung. 1 



2 Die erbbiologischen Grundlagen. 

in einer Temperatur von 30-35 0 und bringt daher weiBe Bluten hervor, 
eine andere, die bei 15-20 0 aufgezogen wird, bluht normal rot. Beide 
stimmen genotypisch uberein, ihre Phanotypen sind abel' verschieden, 
da sie sieh unter versehiedenen Milieueinwirkungen befinden. 

Vererbung ist also die Dbertragung von Anlagen, von 
Reaktionsnormen del' Verfahren auf die Naehkommen. 
"Dureh die gegebene genotypisehe Konstitution ist die gauze Reaktiom;
norm eines Organismus bestimmt" (Johannsen). 

Del' Phanotypus ist die Resultante, die sich aus zwei Komponenten, 
dem Genotypus und dem Milieu zusammensetzt. Nur die Resultante 
ist in den auBeren Merkmalen gegeben; sie muB dureh Experiment und 
andere Hilfsmittel del' biologisehen Forsehung in ihre Komponenten 
zerlegt werden. 

Man kennt bis jetzt keine phanotypisehen Eigensehaften, die nieht 
aueh genotypiseh bedingt sind, die also reine Milieuwirkungen w~ren. 
Vollig unmoglieh sind Anlagen, die ohne Milieu zur Entwieklung ge
langen. Wohl abel' konnen beide Komponenten in versehiedenem Gr~de 
an del' Realisierung einer Eigensehaft beteiligt sein. Die Blutenfarbe del' 
Primula sinensis rubra haben wir als sehr labiles Merkmal kennengelernt, 
das dureh Milieuwirkungen sehr leicht und ziemlich erheblich in del' 
Erscheinungsform modifiziert werden kann. Solche Verschiedenheiten, 
die durch auBere Einflusse hervorgerufen werden, bezeiehnet man all
gemein als Modifikationen. Ein phanotypisches Merkmal, welches 
infolge seiner starken Abhangigkeit yom Milieu in groBer Variations
breite schwankt, konnte man "ungefestigt"l) nennen. Wenn abel' 
eine phanotypische Eigenschaft sich trotz mannigfacher Anderungen des 
Milieus in del' Generationsfolge stets konstant erhalt, so durfen wir 
sie als "gefestigt"l) bezeichnen. Zur Realisierung gefestigter phano
typischer Merkmale sind nur die allgemein notwendigen Lebensbe
dingungen erforderlich, ohne die keine genotypische Anlage sich zu 
entfalten vermag. AuBergewohnliche Lebensreize, soweit sie nicht zer
storend wirken, sind nicht imstande, die genotypische Entwicklung diesel' 
gefestigten Merkmale wesentlich zu beeinflussen, wie es gerade fUr die 
ungefestigten Merkmale charakteristisch ist. 

Wir sehen also, daB man aus dem Phanotypus nicht ohne weiteres 
auf die genotypische Grundlage schlieBen darf. Die Bedeutung des 
Genotypus fur den Phanotypus im Gegensatz zum Milieu laBt 
sich im einzelnen Falle nul' nach eingehender Untersuchung und Priifung 
del' in Betracht kommenden Momente abschatzen. Wir werden darauf 
1m III. Kapitel noch zuruckommen. 

Die Mendelschen Regeln. 

Als erster hat Gregor Mendel, ein Abt im Konigskloster zu Briinn, 
versucht, an verschiedenen Erbsenrassen G e set z m a Big k e i ten del' 
Vererbung festzustellen. Durch seine klassischen Untersuehungengelang 

1) Siehe die Ausfiihrungen iiber die psychische Konstitution, Kapitel III. 



Die Mendelschen Regeln. 3 

es ihm, die Verteilung bestimmter elterlicher Anlagen auf die Nach
kommen mit den einfachen Gesetzen der Kombinationsrechnung in 
Einklang zu bringen. Durch welche Regeln ist nun diese Art der Ver
erbung charakterisiert, die nach ihrem Entdecker heute allgemein als 
Mendelsche Vererbung bezeichnet wird~ 

Wir beginnen mit einem einfachen Fall, namlich der Vererbung der 
Blutenfarbe beider Wunderblume Mira bili s j ala p a. Correns hateine 
rot b 1 uhe nde und eine weiB b 1 uhen de Rasse dieser Pflanze mitein
ander gekreuzt (s. Abb. 1). Der Bastard aus beiden Rassen zeigte hellrote 
Bluten, stand also mitten zwischen beiden Eltern; er war inter mediar. 
Wir haben also eine Neukombination vor uns. Die Zilchtung einerzweiten 
Bastardgeneration durch Inzucht der ersten, hellrot bluhenden Bastard
generation ergab neben dem hellroten Bastardtypus wieder die beiden ur
sprunglichen weiB- bzw. rotbluhenden Elterntypen. Genaue Zahlungen, 
die. immer wieder an einem groBen Kreuzungsmaterial nachgepruft wur
den, lieBen erkennen, daB ein Viertel der Individuen der zweiten Bastard
generation weiB, ein weiteres Viertel rot und die verbleibende Halfte 
hellrot bluhten. Es tritt also eine Spaltung auf, welche neben dem 
Bastardtyp die ursptunglichen Elterntypen wieder zur Erscheinung 
bringt. Kreuzte man nun noch einmal den hellroten Bastardtyp der 
zweiten Generation unter sich, so kam in der dritten Bastardgeneration 
die gleiche Spaltung zustande. Die beiden Elterntypen (rot und weiB) 
der zweiten Bastardgeneration, jeder fUr sich rein weitergezuchtet, blie
ben rein, zeigten also nur weiBbluhende bzw. nur rotbluhende Nach
kommen. Dieses Spiel kann man beliebig fortsetzen. Der Bastardtyp 
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handen sind, von denen die eine von der Mutter, die andere vom Vater 
stammt. Man bezeichnet ein solches Anlagenpaar als all e 10m 0 r p h oder 
antagonistisch. Handelt es sich urn reine Linien!), so sind die 
beiden Anlagen fUr dieses Merkmal gleichartig; das Merkmal ist hom 0 -
z ygot, wie z. B. die weiBe bzw. dieroteBlute beider Elterngeneration (P). 

1) "Eine reine Linie ist der Inbegriff alier Individuen, welche von einem ein
zigen absolut selbstbefruchtenden Individuum abstammen" (Johannsen). 

1* 



4 Die erbbiologischen Grundlagen. 

Von dieser Doppelanlage gelangt immer nur ei ne in die Geschlechtszellen 
oder Gameten. Der Bastard (F1) in unserem Beispiele, der aus zwei 
verschiedenen Elternrassen entstanden ist, hat £iir die Bliitenfarbe 
zwei verschiedenartige Anlagen, namlich eine Anlage zu Rot und eine 
Anlage zu WeiB; die Bliitenfarbe ist heterozygot und tragt in diesem 
Falle intermediaren Charakter (hellrot). Wahrend die homozygoten In
rlividuen immer wieder Gameten mit gleichartiger Anlage-erzeugen, sind 
die Gameten bei den Bastardtypen hinsichtlich des bestimmten Merkmals 
verschieden struktuiert und zwar, wie Me nd el nach seinen UnteFiiuchun
gen mit Recht annehmen muBte, zur Halfte mit dem Erbfaktor fiir Rot, 
wr Halfte mit dem £iir WeiB ausgestattet. Treten zwei Gameten mit 
gleicher Anlage zusammen, so ist das Individuum homozygot, entsteht 
es aus zwei Gameten mit verschiedenen Anlagen, so ist es heterozygot. 

Wir konnen uns nunmehr unseren Fall der Wunderblume mit Hilfe 
dieser Annahme sehr gut erklaren. Die rein rotbliihende homozygote 
Rasse erzeugt ausschlieBlich Gameten mit dem Erbfaktor A fiir rote 
Bliitenfarbe, die weiBbliihende entsprechend nur solche mit dem Erb
faktor a fiir weiBe Blutenfarbe. Bei der Bastardierung treten diese 
beiden verschiedenen Gameten A und a zusammen. Sie bUden die 
Zygote Aa, aus der sich del' intermediare hellrot bliihende Bastard Aa 
entwickelt. Die Geschlechtszellen dieses Bastards tragen nun nicht 
etwa den gemischten Bastardcharakter Aa; es werden vielmehr reine 
Gameten gebildet, d. h. solche mit dem Erbfaktor A und solche mit dem 
Erbfaktor a zu gleichen Teilen. Bei der Kreuzung zweier derartiger 
Bastards treten von jeder Seite zwei verschiedenartige Gameten zu
sammen; es gibt infolgedessen 4 Arten von Befruchtung: 

1. Ei mit A wird befruchtet von Pollen mit A, 
2." " A " a, 
3. " a " A, 
4." a a. 

Das Resultat diesel' verschiedenen Kombinationen ist somit, wenn 
alle Moglichkeiten erschopft sind: 

1 AA + 2 Aa + 1 aa . 
Wir haben also ein Viertel homozygot rotbliihende (AA) und ein Viertel 
homozygot weiBbliihende (aa) Individuen und zur Halfte hellrot bliihende 
heterozygote Bastardtypen (Aa). 

Diesem Vererbungstypus, bei dem del' Bastard intermediar erscheint, 
ist ein anderer, etwas komplizierterer Typus an die Seite zu stellen, dem 
jedoch dieselbe Anlagenstruktur zugrunde liegt. 

Mendel kreuzte griin- und gelbhiilsige Erbsen und erhielt in 
Fl ausschlieBlich griine Bastarde, die bei Inzuchtkreuzung in F2 zu drei 
Viertel griine und ein Viertel gelbe Nachkommenschaft hatten (s. Abb. 2). 
Die gelben und ein Drittel der griinen F 2-Nachkommen ziichteten rein 
weiter, wahrend zwei Drittel der griinen wiederum die Spaltung in drei 
Viertel griine und ein Viertel gelbe Nachkommen aufwiesen. 

Der Bastard (Aa) zeigt hier also nicht den intermediaren Typus, 
sondern von den beiden verschiedenen Anlagen griin und gelb wird gelb 
von griin auBerlich vollig unterdriickt, so daB nur griin im Phanotypus 
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sichtbar wird. Man nennt deshalb griin die dominante und gelb die 
rezessive Eigenschaft. In F2 sehen wir durch Zusammentreten der 
rezessiven Anlagen der beiden Bastarde Aa (F1) zu ein Viertel wieder 
rezessive gelbhiilsige Individuen (aa) auftreten; diese sind homozygot 
und ziichten rein weiter. tVon den griinhiilsigen ist ein Drittel homo
zygot (AA) und ziichtet ebenfalls rein weiter, zwei Drittel weisen als 
heterozygote Bastarde ' 

p 
(Aa) wieder die Spaltung 
in der N achkommen
schaft auf. Die Struktur
formel lautet gleich wie 

Gamefen 
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• 
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0,0 

i • • o o 
rein 

Abb.2. 

die theoretische Annahme Me n d el s von der gleichartigen Verteilung der 
verschiedenen Anlagen auf die Geschlechtszellen durchaus bestatigen. 

So ergab sich z. B.: 
AA x Aa = 2 AA + 2 Aa, d. h. 

Griin, homozygot x Griin, heterozygot = Griin, homozygot + Griin, heterozygot 
zu gleichen Teilen ' 

aaxAa=2Aa+2aa, d.h. 
Gelb, homozygot x Griin, heterozygot = Griin, heterozygot + Gelb homozygot 

zu gleichen Teilen 

Die verschiedene Anlagenstruktur der auBerlich gleichartigen griin
hiilsigen Erbsen fiihrt uns deutlich vor Augen, daB die genotypische 
Beschaffenheit nicht aus der auBeren Erscheinungsform, dem Phano
typus geschlossen werden darf. Derselbe Phanotypus kann 
genotypisch verschieden bedingt sein. Vergleichende Kreu
zungsversuche k6nnen allein die genotypische Verfassung ermitteln; 
hier z. B. der Vergleich des Kreuzungsresultates Griin X Gelb. Treten 
dann neben griinen auch gelbe Nachkommen auf, so war das griine 
Ausgangsindividuum heterozygot, finden wir dagegen nur griine Nach
kommen, so war es homozygot. 

Nachdem wir das Dominanz-Rezessivitatsverhaltnis kennengelernt 
haben, k6nnen wir nunmehr auf Grund dieser Erkenntnis den Mendel
fall mit intermediaren Bastardtypen alsunvollstandige Domi
nanz (oder auch als unvollstandige Rezessivitat) bezeichnen. Es ha,t 
sich in der biologischen Erblichkeitsforschung gezeigt, daB praktisch in 
vielen Fallen kein reines Dominanzverhaltnis bei Heterozygoten vor
handen ist, daB vielmehr haufig die genaue Betrachtung dieser Bastarde 
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- bald mehr, bald weniger deutlich -- auch im Phanotypus eine ge
mischte Beschaffenheit ergibt. Je nach dem, ob diese starker oder 
schwacher ausgepragt ist, sind aIle moglichen Vbergangstypen fur die 
Bastarde zwischen fast vollstandiger Dominanz und einer nur noch ganz 
schwach erkennbaren unvollstandigen Dominanz denkbar. Ein unvoll
standig dominanter Typus ist gleichzeitig unvollstandig rezessiv. Bei 
reiner Dominanz ist die rezessive Anlage eines Bastards im Phanotypus 
nicht sichtbar. 1st aber die Dominanz unvollstandig, so ist auch keine 
reine Rezessivitat mehr vorhanden. 

Weit komplizierter steUt sich uns die Vererbung bei der Kreuzung von 
Rassen dar, die sich in zwei (oder mehreren) Merkmalen unter
scheiden (AABB und aabb). Hier fand jedoch Mendel, daB dieser 
dihybride Fall dem monohybriden (Mendelspaltung mit einem Merk
mal) im We sen gleich bleibt. Der Bastard erhalt je eine Anlage fUr jedes 
der zwei Merkmale von jedem Elter (AaBb). Kreuzte man nun, genau 
wie im monohybriden Beispiel, diese dihybriden Bastarde unter sich, 
so zeigte sich, daB seine Geschlechtszellen (Gameten) in beliebiger Kom
bination je einen Faktor aus jedem Anlagenpaar erhielten. Diese ver
schiedenen Gameten wurden alle in gleichem Verhaltnis gebildet. 

Es galt also fur sie die Proportion: 
AB : Ab : aB : ab = 1 : 1 : 1 : 1 . 

Diese Gameten konnen sich nun in belie biger Kombination miteinander 
vereinigen, wie es sich aus dem Schachbrettschema leicht ablesen laBt. 

p dominant recessiv 
AABB X aabb 

Gameten Au. B au. b 
P l = Bastard Aa Bb 

Gameten -+ AB Ab aB ab 

+ 1 

I 

2 
I 3 aB 

I 

4 
AB Ab ab 
AB AB AB AB AB 

phanotyp: phanotyp: I phanotyp: 

I 

phanotyp: 
I AB , AB AB AB 

I -_. 

5 

I 
6 

I 
7 8 

AB Ab 
I 

aB I ab 
Ab Ab Ab Ab Ab 

phanotyp: 

1 
phanotyp: 

I 

phanotyp: 

I 

phanotyp: 
AB Ab AB Ab 

9 I 10 
1 

11 

1 
12 

AB 
I 

Ab aB ab 
aB aB aB aB aB 

phanotyp: I phanotyp: 

I 

phanotyp: 

1 
phanotyp: 

AB i AB aB aB 
I 

13 114 /15 I 
16 

AB Ab aB ab 
ab ab 1 ab 

ab 

I 
ab 

phanotyp: phanotyp: 
I 

phanotyp: phanotyp: I 

AB Ab aB ab 



Die Mendelschen Regeln. 7 

Die Zahlenverhaltnisse sind so relativ einfach zu fibersehen. Bei 
vollstandiger Dominanz von A fiber a und von B fiber b erhalten wir 
dann: 

I. Phanotypen AB mit beiden Dominanten 9 (Feld 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,10,13), 
II. Phanotypen Ab ll1it der einen Dominanten 3 (Feld 6, 8, 14), 

III. Phanotypen aB mit der anderen Dominanten 3 (Feld 11, 12, 15), 
IV. Phanotypen ab mit keiner Dominanten 1 (Feld ·16). 

Das Zahlenverhaltnis 9 : 3 : 3 : 1 ist typisch ffir die F~-Generation 
einer dihybriden Mendelkreuzung bei Dominanz. Die gleichen Verhalt
nisse finden wir bei der Kreuzung von Rassen, die sich in mehr als zwei 
Merkmalen unterscheiden und deren Erbgang dann einen polyhybriden 
Typus darstellt; z. B. der trihybride Modus mit den drei Anlagepaaren 
AABBOO und aabbcc. 

Die Zahlenverhaltnisse der Mendelschen Vererbung lassen sich fur die ver
schiedenste Anzahl der voneinander unabhangigen mendelnden Eigenschaften 
in einheitliche Formeln kleiden. 

1. Die Zahl der Gametensorten, die irgendein Bastard bildet, ist gegeben durch 
die GroBe 2n, wobei n die Zahl der mendelnden Anlagenpaare bedeutet. Also 4 bei 
2 Eigenschaftspaaren (dihybrides Schema), 8 bei 3 Paaren usw. 

2. Die Zahl der in F2 moglichen genotypischen Kombinationen betragt 4n , 

also 16 bei 2 Eigenschaftspaaren, 64 bei 3 Paaren usw. 
3. Dje Zahl der Phanotypen in F2 bei Dominanz betragt 2n , also 4 bei 2 Eigen

schaftspaaren, 8 bei 3 Paaren usw. 
4. Die Zahlenverhaltnisse der Phanotypen in F2 bei Dominanz finden wir in 

der Summe (3/. + '/.)n. Also 3/. + '/. bei einem Eigenschaftspaar. (.3/. + '/.)2 
= 9/,6 + 2 . 3/'6 + '/'6 bei 2 Paaren; (3/. + '/.)3 = 2'/64 + 3. 9/6• + 3 . 3/64 + '/" 
bei 3 Paaren usw. 

5. Die Zahl der Phanotypen in F2 bei intermediarer Vererbung ist gleich 3n• 

Also 3 bei 1 Eigenschaftspaar, 9 bei 2 Eigenschaftspaaren usw. 
6. Die Zahlenverhaltnisse der Phanotypen in F2 bei intermediarer Vererbung 

sind ('/4 + 2/. + '/.)n . 
Diese Untersuchungsergebnisse der Mendelschen Vererbung konnen 

wir nunmehr in 3 GesetzmaBigkeiten zusammenfassen. 
I. Die Spa I tun g s reg e I oder die Regel von der Spaltung der allelo

morphen Anlagepaare. Ein allelomorphes Anlagenpaar z. B. Aa spaltet 
sich bei der Bildung der Geschlechtszellen in die beiden Anlagen, von 
denen immer Bur je ein Paarling [bald der eine (A), bald del' andere (a)] 
in je eine der entstehenden Geschlechtszellen wandert. Durch Kombi
nation zweier Anlagen, einer vaterlichen und einer mfitterlichen, ent
steht ein allelomorphes Anlagenpaar'im Tochterorganismus, das jedoch 
in dessen Geschlechtszellen wieder in seine Elemente aufgespalten 
wird. 

II. Die Unabhangigkeitsregel oder die Regel von der Un
abhangigkeit verschiedener Anlagenpaare bei der Geschlechtszellbildung. 
Sie kommt dann zur Geltung, wenn es sich urn Bastarde handelt, die 
sich durch zwei oder mehrere Anlagen voneinander unterscheiden, 
z. B. bei dem Bastard AaBb. Bei der Bildung der Geschlechtszellen 
trennen und verteilen sich die einzelnen Anlagen (A und a; B und b) 
unabhangig voneinander und konnen dabei in beliebiger Kombination 
zusammentreten. Es konnen sich die Geschlechtszellen bilden: AB, Ab, 
aB und abo 
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III. Die Aq ui pro portionsregeP) (Prell) odeI' die Regel von 
del' zahlenmaBig gleichen Verteilung del' verschiedenen Anlagenkombi
nationen auf die Summe del' Geschlechtszellen. Das Verhaltnis del' Ge
schlechtszellen mit den Anlagen AB, Ab, aB und ab unter sich ist gleich. 
Die verschiedenen vorkommenden Sorten von Geschlechtszellen ent
stehen also primal' in gleicher Anzahl. Infolgedessen kombinieren sich 
die Geschlechtszellen bei del' Kreuzung nach den Gesetzen del' Wahr
scheinlichkeit, wie wir es im Schachbrettschema kennen gelernt haben. 

Wir sprechen demnach dann vonMendelscherVererbung, 
wenn in einem gegebenen FaIle die Bedingungen del' Spal
tungsregel, del' Unabhangigkeitsregel und del' Aquipropor
tionsregel erfullt sind. 

Die Ursachen der Mendelschen Regeln. 

Mit gutem Grund durfen wir die materiellen Trager del' Erbanlagen 
in den Chromosomen suchen, die nach del' heutigen Erfahrung als relativ 
selbstandige Einheiten gelten durfen. Wir werden uns also bemUhen, 
den Mechanismus del' Mendelschen Vererbung mit del' Chromosomen
lehre in Beziehung zu setz~n. 

Die Tatsache, daB jeder Organismus aus Zellen aufgebaut ist, ist 
heute allgemein bekannt. Auch die Geschlechtszellen (Ei und Spermato
zoen) sind derartige Zellen. Jede Zelle del' hoheren Organismen vermehrt 
sich durch einen Teilungsvorgang, del' Karyokinese genannt wird. 
Bei Beginn diesel' Teilung lOst sich die Wand des Zellkernes auf und sein 
wichtigster Bestandteil, das Chromatin, ordnet sich in einer Anzahl 
Schleifen im Aquator del' Zelle an. Diese Schleifen nennen wir Chromo
somen. Jede diesel' Schleifen spaltet sich del' Lange nach auf. Die beiden 
Spalthalften rucken auseinander nach den beiden Polen del' Zellen bin 
und bilden dort einen neuen Zellkern. Gleichzeitig schnurt sich auch del' 
Leib del' Zelle ein und so entstehen zwei Zellen mit je einem selbstan
digen Kern. Die Substanz del' Chromosomen wird in gleicher Quantitat 
auf beide Zellen verteilt. Zahl und Form del' in einem Kern sich bilden
den Chromosomen sind im allgemeinen fUr die verschiedenen tierischen 
odeI' pflanzlichen Organismen konstant, so daB jede Art ihren ganz 
bestimmten Chromosomensatz hat. 

Del' Befruchtungsvorgang besteht in dem Eindringen del' Samenzelle 
in das Ei und del' Verschmelzung del' beiden Kerne. Seine Bedeutung 
liegt in del' Vereinigtmg del' vaterlichen und mutterlichen Erbsubstanzen 
(Keimplasmen, WeiBmann). Aus diesel' Verschmelzungszelle odeI' 
Zygote entwickelt sich del' Organismus. Sowohl die mannliche als auch 

1) .. An dieser Stelle miichte ich erwahnen, daB vielfach statt der hier aufgeftihr
ten Aquiproportionsregel (III) die Uniformitatsregel als 3. Mendelsche 
Regel bezeichnet wird. Sie bezieht sich auf die Tatsache, daB samtliche aus der 
Kreuzung zweier reiner Linien hervorgegangenen Bastarde Fl genotypisch und 
~.uch phanotypisch innerhalb einer bestimmten Variationsbreite gleich sind. Die 
Aquiproportionsregel scheint mir jedoch wichtiger zu sein, zumal wir beim Men
schen niemals reine Linien VO! uns haben. 
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die weibliche Geschlechtszelle macht vor der Befruchtung die sog. 
Reifeteilungen durch, welche in der Regel in zwei Teilungsabschnitten 
von grundverschiedenem Charakter bestehen. Die eine, bei allen hohere 
Tieren die zweite, ist die homootypische oder Aquationsteilung; 
sie unterscheidet sich in keiner Weise von der gewohnlichen (mito
tischen) Zellteilung. Die andere ist die heterotypische oder Reduk
tio ns teil u ng; sie weicht hinsichtlich des Chromosomenmechanismus 
erheblich von der Aquationsteilung abo Sie hat, wie wir erkennen werden, 
den Zweck, daB durch die Befruchtung keine Verdoppelung der Chromo
somenzahl bewirkt wird. Bei Beginn der Teilung legen sich hier die 
Chromosomen - wir nehmen nach dem Goldschmidtschen Beispiel 

1 2 3 

Abb.3. Sehematisehe Darstellung der Chromosomenreduktion (n. Goldsehmidt): 
1. Die 8 Chromosomen haben sieh paarweise im Kern vereinigt. 2. Die Reife
teilung, bei der sieh ganze Chromosomen gegeniiberstehen, die in 3. auf die 
beiden Toehterzellen verteilt sind, deren jede jetzt die halbe (reduzierte) Chro-

mosomenzahl besitzt. 

als Normalzahl 8 an - im Aquator der Zelle zu Paaren zusammen, 
also zu 4 Paaren (Abb. 3). Bei der Verteilung der Chromosomen auf die 
beiden Zellpole erfolgt n i c h t wie bei der Korperzellteilung eine Langs
spaltung der Chromosomen, sondern die Chromosomen rucken ungeteilt 
auseinander und zwar von jedem Paar je ein Partner nach jedem Pol; 
in unserem Beispiel 4 Chromosomen nach jedem Pol. Dann erfolgt auch 
die Teilung des Zelleibes. Die Chromosomenzahl ist auf die Halfte 
herabgesetzt, jede reife Geschlechtszelle enthalt nur ein vaterliches oder 
ein mutterliches Glied eines jeden Chromosomenpaares. Nach AbschluB 
der Reduktions- und Aquationsteilung sind 4 befruchtungsfahige Samen
zellen, jedoch nur eine befruchtungsfahige Eizelle vorhanden; bei der 
Eireifung werden namlich die ubrigen Teilprodukte der_ beiden Teilungs
vorgange als "Richtungskorperchen" abgestoBen und gehen zugrunde. 
Zellen mit reduzierter, also halber Chromosomenzahl nennen wir ha
ploid und stellen ihnen diejenigen mit dem doppelten Chromosomen
bestand als di ploid gegenuber. Bei hoheren Tieren sind nur die reifen 
Geschlechtszellen haploid, wahrend samtliche Korperzellen und mit 
ihnen auch die Urgeschlechtszellen diploid sind. 

Jeder aus einer befruchteten Eizelle sich entwickelnde Organismus 
bekommt somit ein haploides Chromosomensortiment vom Vater und 
das andere von der Mutter (in Abb. 3 durch schwarze und weiBe Farbung 
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Bei der Reduktionsteilung legen sich von jeder Chromo
(in Abb.3 durch die verschiedene GroBe gekennzeichnet) 

a (, 1'0 
. I 'd 

II 

a 

'1-. 

a 

5. 

IILZJrI Ii .(l , , 
a\T7l 
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Abb. 4 (n. Goldschmidt). 1.-3. Befruchtung der Eizelle (A) durch das Sper
matozoon (a) und Bildung des Bastards (Aa). 4. u. 5. Die Reifeteilung in den 

Geschlechtszellen dieses Bastards. 

ein miitterlicher und ein vaterlicher Chromosomenpaarling nebenein
ander, um dann sauberlich getrennt jeder fiir sich dem zugehorigen Pol 
zuzuwandern. 

Wir miissen uns nunmehr vorstellen, daB die verschiedenen Erb
faktoren in den einzelnen Chromosomen begriindet oder lokalisiert sind. 

Abb. 5. Schema der 4 Moglichkeiten der Befruchtung 
aus den Geschlechtszellen des Bastards Aa. 

(n. Goldschmidt.) 

Diese Annahme der 
Lokalisation von Erb
faktoren an bestimm
ten umschriebenen Re
gionen der Chromoso
men ist durch Unter
suchungen Morgans 
sehr wahrscheinlich ge
macht. Kreuzen wir 
nun zwei Rassen, die 
sich in einer Eigen
schaft unterscheiden. 
Die beiden Eltern 
hatten fiir dieses Merk
mal die Anlagen AA 
und aa; der Bastard 
ware Aa. Die haploi
den Geschlechtszellen 
der beidenEltern unter

scheiden sich also in je einem Chromosom, das den Faktor A bzw. a 
enthalt, in Abb.4 schwarz bzw. weiB gezeichnet. Die Zygote mit der 
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diploiden Chromosomenzahl, aus der sich der Bastard Aa entwickelt, 
zeigt das schwarze (A) und das weiBe (a) Chromosom. Eine Geschlechts
zelle dieses Bastards tritt 
nun in Reifeteilung. Wir 
erhalten zwei haploide 
Geschlechtszellen, von de
nen eine das schwarze 
Chromosom (A), die an
dere das weiBe Chromo
som (a) enthalt. Vater
liches und miitterliches 
Chromosom, im Bastard
organismus vereinigt, wer
den auf dessen . Ge
schlechtszellen durch die 
Reduktionsteilung . ge-
trennt verteilt. Werden 
nun zwei solche Bastarde 
gekreuzt, so ergeben sich 
bei je zwei verschiedenen 
Geschlechtszellen auf bei
den Seiten 2 X 2 = 4 
verschiedene Kombina-
tionen: 

A", /A 

"'/ /'" a/ ~a 

= AA + Aa + Aa + aa 
(s. auch Abb. 5). 

Auch bei der dihybri
den Kreuzung laBt sich 
das Spiel Me ndelscher 
Faktoren sehr leicht mit 
dem Chromosomenmecha
nismus in Einklang brin
gen, wenn wir uns die 
beiden verschiedenen An
lagenpaare in zwei ver-
schiedenen Chromoso-
menpaaren lokalisiert 
denken. In Abb. 6, in 
der nur zwei Chromoso
menpaar-e iiberhaupt ein

p 
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Abb. 6. Schema der Chromosomenverteilung bei 
Mendelscher Vererbung (n. Prell). 

Hier wie auch im Schema (Abb. 9 und 10) be
deutet abgerundet stets Zugehorigkeit zu dem Chro
mosomenpaare, welches das allelomorphe Anlagen
paar A a tragt, eckig zu dem Chromosomenpaare 
mit den Anlagen B und b; weiB bedeutet das 
Vorhandensein des dominanten (A oder B), punk
tiert das Vorhandensein des rezessiven Paarlings 
(a oder b). Die romillchen Ziffern geben die Zu
gehOrigkeit der Zygoten zu den 4 verschiedenen 

Phanotypen AB, Ab, aB und ab an. 

gezeichnet sind, konnen wir schematisch die Chromosomenverteilung 
verfolgen. 
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Dberschauen wir noch einmal dieses Verhalten des Chromosomen
apparates, so finden wir verschiedene Vergleichspunkte mit den Men
delschen Regeln. Der Spaltung eines allelomorphen Anlagepaares (A a) 
entspricht das Auseinandergehen eines homologen Chromosomenpaares 
bei der Reduktionsteilung. Die Unabhangigkeit verschiedener Anlage
paare voneinander (im Erbgang) steht in Parallele zu dem unabhangigen 
Verhalten der einzelnen Chromosomenpaare bei der Reduktion. Die 
Aquiproportion der verschiedenen Gameten findet in der allein yom 
Zufall bestimmten Zusammenstellung der von den Eltern erhaltenen 
Chromosomen zur Bildung der Gameten in der Filialgeneration ihre 
Erklarung. 

Die Forschungen der letzten Jahre haben mehr und mehr bewiesen, 
daB sich die Mendelschen Regeln miihelos aus den Ergebnissen der 
Chromosomenforschung entwickeln und verstehen lassen. 

Die Vererbung des Geschlechtes. 

Wahrend wir bis jetzt folgerichtig annehmen muBten, daB die di
ploide Zahl der Chromosomen stets eine gerade ist (da wir immer von 
Chromosomenpaaren sprachen), hat sich gezeigt, daB bei den meisten 
Tieren neben der geradenauch eine ungerade diploide Chromosomen
zahl vorkommt. So fand man z. B. bei einer mannlichen Wanze 10 Ohro
mosomenpaare und ein akzessorisches Ohromosom (Extra- oder Hetero
chromosom), bei der weiblichen dagegen 11 Chromosomenpaare oder 
10 Chromosomenpaare und 2 Extrachromosomen. Man erkannte, daB 

Gameten: 

diese Extrachromosomen, welche 
man als X-Ohromosomen bezeich
nete, mit der Vererbung des Ge
schlechtes in Beziehung stehen. 
Die mannliche Wanze hat ein X
oder Geschlechtschromosom, die 
weibliche 2 X- oder Geschlechts-

6' chromosomen. Die Vererbung des 
Geschlechtes geht nunmehr so vor 
sich wie Abb. 7 zeigt. Das Weib
chen bildet Geschlechtszellen, die 

samtlich das X-Chromosom enthalten; das Mannchen zur Halfte 
solche mit dem X - Chromosom, zur Halfte solche, denen das 
X-Chromosom fehit. Die Kombination ergibt wieder zur Halfte 
weibliche (XX) und zur HaHte mannliche (X) Individuen. Wir sehen, 
daB das Geschlecht mendelt; das weibliche Geschlecht ist homozygot, 
das mannliche heterozygot. Ahnliche Verhaltnisse haben sich bei allen 
tierischen Organismen bestatigt gefunden. Bei derObstfliege (Droso
phila) ist im mannlichen Geschiecht dem X-Chromosom nach ein Chro
mosom (Y) beigeordnet, welches sich in der Form von dem X-Chromo
som unterscheidet. Praktisch ist das Y-Chromosom dem Fehlen eines 
X-Chromosoms gieichzusetzen. Man hat bei gewissen Schmetterlingen 
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auch den umgekehrten Typus der Faktorengrundlage des Geschlechtes 
nachweisen k6nnen. Hier ist das mannliche Individuum durch 2 X, 
das weibliche durch 1 X-Chromosom charakterisiert. Wir halten uns 
jedoch an das erstgenannte Beispiel, da es auch den menschlichen Ver
haltnissen entspricht. Fiir den Europaer sind im weiblichen Geschlecht 
22 + 2 X, im mannlichen 22 + 1 X Chromosomen festgestellt. 1m 
X-Chromosom ist nach del' heute iiblichen Anschauung del' Faktor 
fUr Weiblichkeit (W) enthalten. Del' Faktor fiir Mannlichkeit ist in 
den iibrigen Chromosomen angelegt. Jedes Individuum besitzt die An
lage MM. 1m mannlichen Geschlecht wird der eine vorhandene W -Faktol' 
von diesen MM unterdrftckt, er verhalt sich hypostatisch zu MM, 
wahrend die Doppelanlage WW im weiblichen Individuum iiber MM 
epistatisch ist. Wir hatten dann folgendes Kraftevel'haltnis: WW 
>MM> W. 

Gekoppelte Faktoren. 

Nehmen wir einmal an, die Anlagenpaare zu zwei verschiedenen 
Merkmalen seien in einem antagonistischen Chromosomenpaar loka
lisiert, so wird uns nach unseren bisherigen Betrachtungen ohne weiteres 
klar sein, daB hier die beiden Merkmale nicht unabhangig voneinander 
mendeln. Es sind dann die beiden Faktorenpaare z. B. AB und ab 
durch die Lokalisation in je einem Chromosom gewissermaBen korre
lativ miteinander verkniipft oder g e k 0 P pel t. Infolgedessen bildet der 
Bastard ABab nicht die Geschlechtszellen AB, Ab, aB und ab, sondern 
nur die Geschlechtszellen AB und ab. Die komplexen Faktoren AB 
und ab mendeln also nur als Komplexe, sie spalten nicht in ihre beiden 
Elemente auf. Wir werden demnach bei jedem Organismus so viel selb
standig mendelnde Merkmalskomplexe erwarten als Chromosomenpaare 
vorhanden sind. Dies stimmt auch mit den tatsachlichen Ergebnissen 
iiberein. So hat man z. B. festgestellt, daB iiber 100 Merkmale der Fliege 
Drosophila entsprechend der Chromosomenzahl in nur 4 Gruppen men
deln. Ein sehr sch6nes Beispiel der Faktorenkoppelung1). 

Die gekoppelten Faktoren spielen bei der sog. geschlechtsgebun
denen Vererbung eine groBe Rolle. 

Diese beruht darauf, daB mit dem im X-Chromosom enthaltenen 
Geschlechtsfaktor andere Faktoren gekoppelt sind, d. h. daB sie mit 
dem Geschlechtsfaktor W zusammen in X-Chromosom lokalisiert sind. 
Es liege z. B. bei einem rotaugigen Mannchen (Drosophila) der Faktor R 
fiir dominante Rotaugigkeit im X-Chromosom. Das Fehlen des W-Fak
tors sowie des R-Faktors bezeichnen wir mit w bzw. r. Dann hatten wir 

1) Es mag dahingestellt bleiben, ob nicht auch Anlagen, die in verschiedenen 
Chromosomen lokalisiert sind, im Phanotypus gekoppelte Merkmale hervorrufen.. 
k6nnen dadureh, daB bei der Umgruppierung der Chromosomen in der Reduktion 
bestimmte Chromosomen sich anziehen und stets oder meistens zusammengehen 
bzw. sich abstoBen und meiden. Diese Vorstellung ist durehaus denkbar, doch 
sind darliber keine Untersuchungen bekannt. 
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bei der Kreuzung eines weiBaugigen Weibchens mit einem rotaugigen 
Mannchen folgende Formel: 

~ weiBaugig 
(Wr) (Wr) x 

Gameten: (Wr) 
rotaugig 

Nachkommen: (Wr) (WR) + 

c! rotaugig 
(WR), (wr) 
(WR), (WI') 
weiBaugig 
(Wr) (wr). 

Das Kreuzungsprodukt wurde, da R dominant uber r ist, rotaugige 
Weibchen und weiBaugige Mannchen ergeben. Wir sehen eine regel
rechte "tTbers-Kreuzvererbung". Die Eigenschaft des Mannchens finden 
wir bei den weiblichen, die des Weibchens bei den mannlichen Nach
kommen wieder. Weitere Kreuzungsmaglichkeiten lassen sich ohne 
weiteres ableiten, wir werden darauf im II. Kapitel noch zuruckkommen. 

Die KroBvererbung (Prell). 

1m Gegensatz zur Mendelschen Vererbung steht ein selbstandiger 
Vererbungstypus, der von Bateson und Punnett entdeckt und auf
geklart wurde. Beide Autoren fanden in manchen Fallen bei der Nach
kommenschaft (F2 ) eines dihybriden Pflanzenbastards Zahlenverhalt
nisse, die erheblich von den Zahlen bei Mendelscher Vererbung ab
weichen. Erst wenn man das Verhalten der einzelnen Anlagen (A und a 
oder B und b) ffir sich betrachtete, kamen a uch in diesen Fallen Men de 1-
sche Zahlenverhaltnisse zum Vorschein. Man sieht, daB hier zwischen 
den beiden Anlagenpaaren Beziehungen bestehen mussen, welche die 
Mendelsche Proportion staren. 

Bateson und Punnett nahmen zur Erklarung dieser eigentum
lichen Tatsache an, daB nicht wie bei der Mendelschen Vererbung die 
4 Gameten eines dihybriden Bastards in gleicher Anzahl gebildet wer
den, daB vielmehr diejenigen mit zwei dominanten oder zwei rezessiven 
AnIagepaarlingen (AB und ab) in anderer Anzahl entstehen als die 
Gameten mit einer dominanten und rezessiven Anlage (Ab und aB). 
Es stellte sich heraus, daB diese Annahme eine gute Erklarung der 
Zahlenverhaltnisse gab, wenn man der ungleichen Anzahl der Gameten 
ein bestimmtes gesetzmaBiges Verhaltnis zugrunde legte. Die geltende 
Proportion ffir die Gameten des dihybriden Bastards ware also nicht 
wie bei der Mendelschen Vererbung: 

AB : Ab : aB : ab= 1 : 1 : 1 : 1, sondern 
AB : Ab : aB : ab = n : 1 : 1 : n oder wie 1 : m : m : 1 . 
Diese Annahme wurde durch eine Reihe von Untersuchungen ge

stutzt. 

Das Verhiiltnis der Phanotypensorten in der F 2-Generation (Nachkommenschaft 
der Kreuzung zweier dihybrider Bastarde) lieB sich folgendermaBen in mathe-
matische GraBen fassen: . 

1. Phiinotypen mit heiden Dominanten (AB) = 3n2 + 4 n + 2, 
II. Phiinotypen mit der einen Dominanten (Ab) = 2 n + 1, 

III. Phanotypen mit der anderen Dominanten (aB) = 2 n + 1, 
IV. Phiinotypen mit keiner Dominanten (ab) = n2 • 
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Fassen wir einmal die Phanotypen mit A und die mit a zusamJllen und stellen 
sie zahlenmaJlig einander gegeniiber, fiir n nehmen wirden Zahlenwert 4 an. 

Phanotypen I u. II = 66 + 9 = 75 (den Phanotypus A enthaltend), 
Phanotypen III u. IV = 9 + 16 = 25 (den Phanotypus a enthaltend). 
Wir erkennen in 75 : 25 die monohybride Mendelproportion. Das gleiche gilt 

flir das VerhaItnis der Phanotypen B und b. Betrachten wir aber diese beiden 
Anlagenpaare zusammen, so sehen wir ein Verhaltnis del' Phanotypen in F, 
(AB : Ab : aB : ab = 66 : 9 : 9 : 16), daR vom dihybriden Mendelschen Modus 
(9 : 3 : 3 : 1) erhe blich abweicht. 

Diesen Vererbungstypus (Bateson) konnte Morgan auch hei cler 
Fliege Drosophila bestatigen. Es zeigte sich jedoch, daB die ungleiche 
Gametenbildung nach dem Batesonschen Typus bei ihr mu' in einem 
und zwar im homo z yg 0 te n Geschlecht stattfindet, wahrend im anderen 
die seltenen Formen der Gameten (in unserem Beispiel Ab und aB) ganz 
ausfallen. Dementsprechend stimmen die Zahlenverhaltnisse auch in 
diesem Fane nicht mit der Mendelschen Vererbung iiberein. Dieser 
Morgansche Vererbungstypus (Prell) ist dadurch charakterisiert, daB 
von beiden Geschlechtern verschiedenartige Gametentypen gebildet 
werden und zwar vom homozygoten (beim Menschen weiblichen) Ge
schlecht AB : Ab : aB : ab = n : 1 : 1 : n oder 1·: m : m : 1 und vom 
heterozygo~en (beim Menschen mannlichen) Geschlecht: 

AB : Ab : aB : ab = 1 : 0 : 0 : 1 oder 0 : 1 : 1 : 0 . 

Greifen wir auf die Chromosomenforschung zuriick, so konnen wir 
auch diesen Vererbungstypus auf besondere Eigentiimlichkeiten des 
Chromosomenmechanismus zuriickfiihren. Morgan hat gezeigt, daB 
die ungleiche Gametenbildung vermutlich die Folge eines Austausches 
von Chromosomenteilen zweier Chromosomenpaarlinge ist. Stellen wir 
uns vor, daB bei dem Bastard ABab die beiden Anlagenpaare AB und ab 
in je einem Chromosom liegen, so konnten in Anbetracht dieser Faktoren
koppelung bei normalen Chromosomenverhaltnissen nur die beiden ver
schiedenen Gameten AB und ab gebildet werden. Nur dann, wenn ein 
Austausch dieser Faktoren stattfindet (siehe Abb.8), konnten auch 
andere Gameten (Ab und aB) entstehen. Diesen Faktorenaustausch 
haben wir uns so zu denken, daB die beiden homologen Chromosomen-

~~~~~~;~et:n;er!~ I1.
U 

~2. ~3.~ ~I.I.~' umschlingen und ab- A a A a A a A a 
brechen, und auf diese 
Weis~ Teile ?es ei~en B b b B b 8 b 8 
Paarlmgs mIt Tmlen 
des anderen sich zu
sammenschlieBen. Wir 

Abb. 8. (n. Goldschmidt.) 

ersehen aus Abb. 8, daB dann ein Bruch der Koppelung im Chromosom 
eintritt und daraus Chromosomen mit den Faktoren Ab und aB ent
stehen. Diese Erscheinung, von Morgan crossing-over!) genannt, 

1) Diese zunachst nur bei Drosophila in groBerem Umfange festgestellte Er
scheinung bedarf zweifellos noch einer weiteren Nachpriifung. Es ist jedoch wahr· 
scheinlich, daB sie auch bei anderen Organismen vorkommt. 
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muB nach den Untersuchungsergebnissen in bestimmtem gesetzmaBigem 
Verhaltnis auftreten. Prell hat diesen Vererbungstypus nach dem Be
griff des crossing over als K roB v ere r bun g bezeichnet. 
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Abb. 9. Schema del' Chromosomenverteilung 
bei KroBvererbung n. Prell (allgemeiner Typus 

oder Bat e son sche Vererbung). 

Die Beibehaltung 
del' urspriinglichen J~a
gerung auf einem Chro
mosom ist immer der 
haufigere Fall, del' AUfl

tausch der seltenere. 
Angenommen, 'es befin

den sich wie in Abb. 8 A 
und B auf einem, a und b 
auf dem zugehorigen an
deren Chromosom. Wenn 
nun in r + 8 Reduktions
teilungen r mal die alte Zu
sammengehorigkeit gewahrt 
bleibt und 8 mal crossing 
over eintritt, so ergibt sich 
fUr die Gameten folgendes 
Verhaltnis: 

AB : Ab : aB : ab = 
r : 8 : 8 : r (n : 1 : 1 : n) . 

Die urspriinglichen Kom
binationen (ABundab) wiir
den demnach r : 8 = n rna) 
so haufig auftreten als die 
Krossungen (Ab und aB). 
Die Vermehrungsziffer 
(Prell) del' einen Gameten
sorte ware gleich n. In ande
ren Worten hatte in 8 von 
r + 8 Fallen ein crossing 
over stattgefunden oder, 
prozentual ausgedriickt, in 

p = 100 8 : (r + ,.) 
= 100 : (n + 1) Fallen. Lie
gen geniigende Kreuzungen 
und Riickkreuzungen VOl', 
so laBt sich del' Wert, von n 
und p leicht berechnen. 

Die Abb. 9 u. 10 
geben einen schemati
schen Dberblick iiber 
diese beiden Vererbungs
typen, die Ba teso nsche 
und Morgansche Ver-
erbung. 

Dberschauen wir noch einmal unsere Betrachtung, so laBt sich sagen: 
Bei der KroBvererbung gelten 3 Regeln: 
T. Die Spaltungsregel wie bei der Mendelschen Vererbung. 
II. Die Una bhangigkeitsregel wie bei der Mendelschen Ver-

erbung. 
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· III. Die D ispropor
tio n sregel alsdie Regel 
von der'gesetzmiiBig un - P 
gleichartigen Vertei
lungder verschiedenenAn
lagen. Bei der Bildung der 
Geschlechtszellen kombi
nieren sich die einzel
nen Anlagenpaarlinge 
nach besonderen im Ein
zelfall feststehenden Be
ziehungen. Die vorkom
menden Sorten von Ge
schlechtszellen entstehen 
da bei in verschiedener 
Haufigkeit, paarweise je
doch in gleicher Anzahl 

(AB : Ab : aB : ab = 
n : 1 : 1 : n) . 

® 
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Wir sprechen dem
nach dann von Kro.l3-
vererbung, wenn in 
einem gegebenenFal
Ie die Bedingungen 
der Spaltungsregel, 
der Una bhangig keits
regel und der Dis
proportionsregel er
full t si nd. 

Abb. 10. Schema der Chromosomenverteilung 
bei KroBvererbung n. Prell (spezieller Typus 

der Morg.anschen Vererbung). 

Der Spaltungsverzug (Non - disjunktion, Bridges). 
Bridges gelang es, noch eine andere "Unregelma.l3igkeit" im Mecha

nismus des Chromosomenapparates nachzuweisen. Als Charakteristi
kum der Reduktionsteilung hatten wir die S pal tung, das Auseinander
gehen der Paarlinge eines homologen Chromosomenpaares kennengelernt. 
Jedes Chromosom geht fur sich in eine der beiden Teilzellen. Bridges 
stellte durch Untersuchungen an der Obstfliege (Drosophila) fest, da.13 
in einem gewissen Prozentsatz diese Spaltung nicht eintritt, da.13 viel
mehr bei der Reduktionsteilung Geschlechtszellen gebildet werden, die 
entweder beide Chromosomen eines homologen Paares besitzen oder 
keines von beiden. Da diese Erscheinung auf/ Ausbleiben der Spaltung 
beruht, nannte er sie "N 0 ndisj unktion" oder "S paltungsverz ug". 
Bei Drosophila ergibt fur gewohnlich die Kreuzung eines wei.l3augigen 
Weibchens mit einem rotaugigen Mannchen ausschlie.l3lich rotaugige 
Weibchen und wei.l3augige Mannchen. Die Eigenschaft Rotaugigkeit 
ist geschlechtsbegrenzt und dominant uber Wei.l3augigkeit. Dieses Bei-

Hoffmann, Vererbung. 2 
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spiel ist uns von der Vererbung des Geschlechtes her in der Erinnerung. 
In bestimmten Stammen dieser Obstfliege erscheinen jedoch auBer 
diesen Formen noch einige unerwartete Produkte, namlich auBer etwa 
47,5% rotaugigen Weibchen und ebensoviel weiBaugigen Mannchen 
noch 2,5% weiBe Weibchen und ebenso viele rote Mannchen. In Abb. 11 
finden wir die Erklarung dieser Abnormitat, wie sie Bridges gegeben 
hat. Von den beiden X-Chromosomen des Weibchens, die man als 
Trager der Weiblichkeit auch mit W bezeichnet, sollten folgerichtig 
immer nur je eines in die einzelnen Geschlechtszellen gelangen. Aus
nahmsweise tritt aber der Fall ein, daB ein Teil der Geschlechtszellen 
beide X-Chromosomen und ein anderer Teil keines von den X-Chromo-

weiBes 9 

d;pl'M"X_@ 
!lichtallseinander-/ \, 

we/chen ~ 

Rlcflft1@'!IS-. ~ korper ~ 

Eter 88 
Beji"lIchlllng 1 
!lach- rfoI\81 kommen~ 

shrbt 

Abb. 11. Schema des primaren Auseinanderweichens der 
X-Chromosomen von Drosophila (n. Bridges). 

somen mitbekommt. Das Mannchen bildet Geschlechtszellen, die zur 
Halfte das X-Chromosom mit dem W-Faktor, zur Halfte das bei mann
lichen Individuen korrespondierende Y-Chromosom enthalten (siehe 
Vererbung des Geschlechtes). Auf diese Weise entstehen 4 Zygoten, 
von denen zwei nicht lebensfahig sind; eine mit 3 X und eine mit dem 
Y-Chromosom. Die iiberlebenden Nachkommen zeigen keine Dber
kreuzvererbung, wie es nach der Regel der Fall sein sollte. Die weiB
augigen Weibchen der Nachkommengeneration unterscheiden sich von 
den normalen dadurch, daB sie neben den 2 X-Chromosomen noch ein 
Y-Chromosom vom rotaugigen mannlichen Elternteil besitzen. Den rot
augigen mannlichen Nachkommen fehlt das Y-Chromosom, welches 
sonst fiir die Mannchen dieser Art typisch ist. Dementsprechend geben 
natiirlich auch diese Nachkommen beim Kreuzungsversuch andere 
Nachkommenproportionen, als wie wir es bei normalen Tieren erwarten 
sollten. Eingehende Untenmehungen s(,heinen die Anna,hme VOll Bri d g e s 
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durchau8 zu bestatigen. Der Spaltungsverzug tritt nur in bestimm
ten Stammen auf und ist wohl als Degenerationserscheinung aufzufassen. 
AuBerdem scheint er immer in einem bestimmten Prozentsatze realisiert 
zu sein. 

Weitere Komplikationen. 
Unsere Darstellung hat bislang der klaren Dbersicht halber eine Reihe 

komplizierender Momente auBer acht gelassen, die wohl meistens bei 
hoheren Organismen und so auch beim Menschen eine groBe Rolle spielen. 

Abgesehen von dem ersten Beispiel des m 0 n 0 h y b rid e n in t e r
mediaren Bastards hatten wir bei allen anderen Fallen angenommen, 
daB die Anlagenpaare das reine Dominanzverhaltnis aufweisen. 
Selbstverstandlich wird das phanotypische Ergebnis viel komplizierter, 
wenn wir auch beim dihybriden Mendelschema und beider KroB
v ere r bun g Bastardtypen annehmen, die intermediar (unvollstandig 
dominant) erscheinen oder gar, wenn beide Formen durcheinander 
spielen. Weit schwieriger werden auch die Verhaltnisse bei einer Er
hohung der Z a hIder beteiligten Anlagenpaare. Beim t r i h y b rid e n 
Vererbungsmodus wird es schon schwer sein, den Vererbungsvorgang 
klar und iibersichtlich zur Darstellung zu bringen. Es treten immer 
mehr verschiedene Phanotypen bei der Bastardkreuzung auf; mit jedem 
Anlagenpaar werden die Faktorenformeln langer, die Kombinations
rechnungen umstandlicher und komplizierter. Nur das Prinzip des 
Vererbungstypus bleibt das gleiche. Dabei mllssen wir an die Moglich
keit denken, daB die gleiche Eigenschaft in verschiedenen Fallen 
durch ganz verschiedene Anlagen hervorgerufen sein kann, die nichts 
miteinander gemein haben. Ferner sind die Glieder eines allelomorphen 
Anlagenpaares nicht immer konstant; es konnen sich die verschiedensten 
Faktoren wie allelomorphe zueinander verhalten. 

Wir haben bei allen dihybriden Beispielen vorausgesetzt, daB die 
Merkmale in ihrer erbbiologischen Bedingtheit grundsatzlich voneinander 
unabhangig sind. Es sind aber Falle genug bekannt, in denen die ein
zelnen AnlagenpaareBeziehungen zueinander aufweisen. Bei den mann
lichen und weiblichen Anlagefaktoren haben wir den Begriff der E pi
bzw. Hypostase kennengelernt. Wir bezeichnen mit diesen Begriffen 
den Fall, daB Anlagen, die nicht zu einem allelomorphen Paare gehoren, 
sich iiberdecken. Der iiberdeckende Erbfaktor verhalt sich epistatisch 
zum iiberdeckten, wahrend dieser sich hypostatisch zum ersteren verhalt. 

Haufig kommt es vor, daB ein Merkmal sich nicht entwickeln kann, 
wenn ein anderes bereits vorhanden ist (Kryptomerie), daB eine 
Anlage nur dann in Erscheinung tritt, wenn eine bestimmte andere 
Anlage gegeben ist (Konditionalfaktoren), oder daB die Auswir
kungen zweier oder mehrerer gleichsinnig oder entgegengesetzt wir
kender Anlagen sich zur Ausgestaltung eines Merkmals vereinigen. 
(Polymerie). Ein Spezialfall der Polymerie ist die sog. Homomerie. 
Mit diesem Begriff bezeichnen wir die Tatsache, daB zwei oder mehrerc 
Anlagen in gleichem Siune wirkcn konnen, daB Rie durch ihre Rmnmic-

2* 
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rung eine Steigerung des bestimmten, ihnen zugehorigen Merkmals 
bedingen. 

Ferner sind sog. Hemmungsfaktoren festgestellt, die das Auf
treten einer bestimmten Eigenschaft mehr oder weniger einschranken, die 
das Wachstum eines Organs unterdrucken, so daB es kurz bleibt oder sich 
gar nicht entwickelt. Nicht unwichtig sind auch die sog. "Lethal
faktoren", die in homozygotem Zustande das Absterben bestimmter 
Gametenkombinationen zur Folge haben und auf diese Weise Modifi
kationen der Spaltungsverhaltnisse hervorrufen. In gleichem Sinne 
konnen gelegentlich Kreuzungs ko m bi na tio ne n wirken, die nicht 
zueinander "passen", bei denen aus bestimmten Grunden (mangelnde 
Affinitat) keine Befruchtung stattfindet. 

In allen diesen Fallen bleibt die Faktorenrechnung an sich bestehen, 
nur die phanotypische Auswirkung ist wesentlich komplizierter als in 
unseren einfachen Beispielen. Dabei ist ohne weiteres klar, daB das Ver
halten bei Mendelscher Vererbung noch relativ iibersichtlich ist, bei 
der KroBvererbung und dem Spaltungsverzug immer groBere Schwierig
keiten mit sich bringt. 

Die Homomerie. 
Nur ganz kurz wollen wir ein Beispiel von Homomerie betrachten, 

da wir im psychiatrischen Teil auf diese Form der Polymerie zuruck
kommen. Es sind FaIle bekannt, in denen korperlich meBbare Eigen
schaften in graduierten Abstufungen auftreten. Sind diese quanti
tativen Abstufungen eines Merkmals nicht durch Milieufaktoren, son
dern genotypisch bedingt, so gibt die Annahme die beste Erklarung, 
daB hier verschiedene Erbfaktoren zugrunde liegen, welche sich in ihrer 
Wirkung addieren. Wenn Z. B. ein GroBenwachstum von 60 Einheiten 
genotypisch durch die 3 Faktorenpaare AABBCC angelegt ist, so konnte 
jeder einzelne Faktor ein Wachstum von 10 Einheiten bedingen. Fol
gende Formeln wurden dann das GroBenwachstum der betreffenden 
Eigenschaft reprasentieren: 

AABBCC = 60 Einheiten 
AABBCc = 50 
AABBcc = 40 
AABbcc = 30 
AAbbcc = 20 
Aabbcc = 10 uSW. 

Die Kreuzung eines homomer hochwertigen und eines niederwertigen 
Individuums wiirde uns in PI einen Mittelwert, in P"l, eine ganze Reihe 
von Abstufungen des betreffenden Merkmals zeigen. Die Annahme der
artiger homomerer Faktoren darf nicht willkiirlich erfolgen, sondern ist 
eng mit der bei jedem Merkmal vorhandenen Variationsbreite verknupft. 
Es wiirde uns zu weit fuhren, diesem komplizierten Zusammenhang 
naher nachzugehen. Wir wollen nur festhalten, daB bei korper
lich meBbaren Eigenschaften die Homomerie nachgewiesen 
wurde. 
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Die Faktorenquantitat. 
Neuerdings ist von Goldschmidt auf Grund von Schmetterlings

untersuchungen eine Theorie der Faktorenquantitat aufgesteIlt, die 
in ihrem Effekt mit der Homomerie eine gewisse Ahnlichkeit aufweist. 

Bei der Vererbung des Geschlechts sprachen wir davon, daB beim 
Menschen und vielen Tieren das weibliche Geschlecht homozygot durch 
2 X-Chromosomen, das mannliche heterozygot durch 1 X-Chromosom 
bedingt wird. Wir haben erwahnt, daB im X-Chromosom die Anlage 
W fur Weiblichkeit lokalisiert, daB aber gleichzeitig ein Anlagenpaar 
fUr Mannlichkeit MM in den ubrigen Chromosomen vorhanden ist. 
So k6nnten in jedem FaIle beide Anlagen in Erscheinung treten, die 
Ausbildung e i n e s Geschlechtes ware ausschlieBlich abhangig von 
einem bestimmten epistatischen Verhaltnis der weiblichen und mann
lichen Faktoren, wie wir eg in Formel WW> MM> Wausgedruckt 
haben. 

Goldschmidt sagt, die h6here Valenz ist entscheidend fur das 
Resultat. Die Quantitaten sind unter normalen Umstanden derartig, 
daB ein W schwacher ist als Ml) und daher in der mannlichen Kon
stitution nicht zur Wirkung kommt, daB zwei W aber starker sind als 
M und daher in der weiblichen Formel sich durchsetzen. Goldschmidt 
nimmt theoretisch an, wir k6nnten diese Valenzen messen. Er setzt die 
Mannlichkeitsanlage M = 80 Einheiten, wahrend er einem Weiblichkeits
faktor die Wirkungskraft 60 gibt. In der mannlichen Formel MWw 
ist dann Mum 20 starker als W, in der weiblichen Formel MWW sind 
dagegen die zwei W mit dem Wert 120 urn 40 starker als der mannliche 
Anteil M = 80. Entweder, so meint Goldschmidt, genugt schon das 
kleinste tTberwiegen des einen Teils uber den anderen, urn letzteren zu 
unterdrucken; oder aber es ist ein bestimmtes epistatisches Minimum 
notwendig, urn eine Geschlechtsanlage uber die andere triumphieren 
zu lassen. 
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Abb. 12. (n. Goldschmidt, Mechanismus u. Physiologie des Geschlechtes S. 86.) 

1) Der Einfachheit halber wird die Doppelanlage MM durch ein einfaches M 
ausgf'driickt. 
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Nehmen wir nun einmal an, dies Minimum betrage 20 Einheiten, 
dann hatten wir ein Mannchen, wenn M - W = 20 und ein Weibchen, 
wenn WW -M = 20 ist. Bezeichnen wir die Differenz zwischen den 
Valenzen beider Anlagen mit e und die mannliche Anlage mit +, die 
weibliche mit -, dann ist fur das mannliche Geschlecht -der Grenzwert 
+ 20 und fur das weibliche - 20 charakteristisch. AIle Werte, die 
zwischen diesen beiden Grenzwerten liegen, geben intersexuelle Indi
viduen. Wird der Grenzwert nach der positiven bzw. negativen Seite 
uberschritten (z. B. + 40 und - 40), so ist der spezifische Sexual
charakter mehr und mehr gefestigt. 

Zwei schematische Beispiele mogen diese Gedanken naher erlautern. 
Zunachst ein gewohnlicher Fall mit normalen Wertigkeitsverhalt

nissen: 

M Ww 
+80-60 

6 

x M W W 
+80-60-60 

~ 

= M W W 
+80-60-60 

~ 

+ M Ww 
+80-60 

6 
Die Differenz zwischen den beiden gegensatzlichen Anlagenkom

plexen bleibt sich immer gleich. Es ergibt sich ffir das mannliche Ge
schlecht e = + 20, fur das weibliche e = - 40. 

Der zweite Fall wird uns abnorme Verhaltnisse demonstrieren: 

M Ww 
+80-60 

6 

x M W W 
+40-30-30 

~ 
+M W W 
+ 40 - 30 - 60 

~ 

M W W 
+ 80 - 60 - 30 

• + 
+ M Ww 

+40-30 , 
+ M Ww 
+ 80 - 30 

d 

Die Ausgangstypen in ihrer Wertigkeit voneinander verschieden, 
sind jeder fur sich normal. Das Weibchen hat den Grenzwert 
e = - 20, das Mannchen e = + 20. Von den 4 Kreuzungsprodukten 
jedoch zeigt das erste (Weibchen) ffir die Differenz e den Wert - 10 
und das letzte (Mannchen) den Wert + 10. Wir ersehen aus der Abb. 12, 
daB diesem Werte theoretisch intersexuelle Phanotypen entsprechen, da 
sie zwischen den beiden Grenzwerten liegen. 

Goldschmidt konnte durch seine Untersuchungen bestatigen, 
daB es Schmetterlingsrassen mit Sexualfaktoren hoher Wertigkeit und 
mit solchen niederer Wertigkeit geben muB, deren Kreuzungen die ver
schiedensten Abnormitaten der Sexualcharaktere in den verschiedensten 
Abstufungen aufweisen konnen. Abnorme intersexuelle Phano
typen erscheinen also dann, wenn zwei gegensatzliche 
(mannliche und weibliche) Anlageq ua nt,i taten nich t a ufei nander 
abgestimmt sind und dadurch das Gleichgewicht in be
stimmter quantitativer Weise gestort ist. 

Mir scheint diese Theorie auBerordentlich bedeutungsvoll zu sein. 
Wahrscheinlich trifft sie nicht nur fur die Sexualfaktoren, sondern auch 
fUr eine Reihe anderer Anlagen zu, die in verschiedenen Stammen der-
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selben Rasse in verschiedener We r t i g k e i t oder Pot e n z vorhanden 
sein konnen. Und ich mochte vermuten, daB diese Theorie in weit
gehendem MaBe auch fUr menschliche Verhaltnisse Gultigkeit hat, daB 
sie sicherlich fUr manche Vererbungserscheinungen einmal eine befriedi
gende Erklarung wird geben konnen. 

Die N euentstehung erblicher Eigenschaften. 

Wir fragen uns zum SchIuB, wie denn wohl eine genotypische An
lage neu entstehen konnte ~ 

Vielfach neigt man dazu, eine Vererbung erworbener Eigenschaften 
hierfur verantwortlich zu machen. Diese durfen wir jedoch nur dann 
annehmen, wenn eine Eigenschaft, welche bei der Elterngeneration 
als Wirkung eines auBeren Reizes auftrat, ohne Fortdauer dieses Reizes 
bei den Nachkommen sich in qualitativ gleicher Form wiederum zeigt, 
oder wenn zum mindesten eine erhohte Disposition fur das Eintreten 
der gleichen Reizwirkung bei den Nachkommen beobachtet werden 
kann. Da einzelne Untersuchungen von Kammerer, die in positivem 
Sinne gewertet werden konnen, von fachmannischer Seite vielfach an
gezweifelt wurden, sind bis heute keine unumstrittenen Beweise fur 
die Annahme der Vererbung erworbener Eigenschaften erbracht. Die 
ganze Frage ist fUr menschliche Verhaltnisse praktisch zunachst ohne Be
deutung; - die Keimschadigung, auf die wir im III. Kapitel zu sprechen 
kommen; darf nicht mit der Vererbung erworbener Eigenschaften ver
wechselt werden. - lch mochte mich daher hier nicht auf eine nahere 
Diskussion einlassen. 

Mit der Neuentstehung erblicher Anlagen ist der biologische Begriff 
der Mutation eng verknupft. Es ist bekannt, daB Tiere bei der Do
mestikation haufig neue Eigenschaften entwickeln. So stammen z. B. 
die weiBen Huhnerrassen von wildfarbigen Wildhuhnern abo Die Kreu
zung zweier domestizierter weiBer Rassen ergibt aber wieder einen wild
farbigen Bastard. Offenbar ist der Faktor fUr Pigment als rezessive 
Anlage in der weiBen domestizierten Rasse noch vorhanden, die Wild
farbe tritt jedoch erst bei homozygoter Anlage dieses Pigmentfaktors 
in Erscheinung. Wir mussen also annehmen, daB bei den domestizier
ten Tieren ein Pigmentierungsfaktor, der in der Erbmasse der Wild
huhner vorhanden war, verschwunden ist. Die p16tzliche Veranderung 
der Erbmasse mit der Konsequenz der Entstehung einer neuen, von An
fang an voll erblichenEigenschaft wird als Mutation bezeichnet. Es 
konnen so ein oder mehrere Erbfaktoren aus der Erbmasse ausfallen 
(Verlustmutation) oder auch neue Erbfaktoren auftreten (Additions
mutation). Die Wirkung stellt sich meistens als eine plotzliche Ver
anderung der ursprunglichen Rasse dar. trber die Ursache der Muta
tionen ist nichts Sicheres bekannt. Wenn nicht die Wirkung auBerer 
Faktoren dabei eine Rolle spielt, so scheinen mir vielfach UnregelmaBig
keiten im Chromosomenmechanismus in Betracht zu kommen, von 
denen wir erst einzelne heute kenneIl. Mutationen sind wohl in der 
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Hauptsache auchdie Ursachen erblicher krankhafter Phanotypen, die 
ja irgendwann einmal entstanden sein mfissen. 

Damit wollen wir den Vberblick fiber die erbbiologischen Grund
tatsachen beschlieJ3en. Das, was wir kennengelernt haben, scheint mir 
vorerst fUr den Psychiater zu genfigen. Die oft schwierige Auswertung 
der biologischen Vererbungsgesetze ffir menschliche Verhaltnisse solI 
uns eine kurze Betrachtung der allgemeinen menschlichen Vererbungs
lehre im nachsten Kapitel erIeichtern. 

II. Die Anwendung der Vererbungsgesetze auf 
lnenschliche Verhaltnisse. 

Die Besonderheiten der menschlichen Vererbungsforschung liegen 
einmal d a ri n begrfindet, daB wir nicht, wie in der Biologie, Zfichtungs
versuche anstellen konnen, deren Resultate unter unseren Augen ent
stehen und so der direkten Beobachtung zuganglich sind. Wir sehen 
uns vielmehr gezwungen, unser Material in einzelnen Stammbaumen 
mfihsam zusammenzusuchen und dabei auf frfihere langst erloschene 
Generationen zurfickzugreifen, fiber die wir haufig nur mangelhaft orien
tiert sind. Daher gelingt es uns nur schwer, den statistischen Anforde
rungen eines umfangreichen und intensiv durchforschten Materials zu 
genfigen. Und doch sollten wir unbedingt Statistik treiben, wenn wir 
erbbiologische GesetzmaBigkeiten nachweisen wollen. 

Wir sind ferner dem Biologen gegenfiber noch dad urch im Nachteil, 
daB wir die genotypisehe Struktur der Kreuzungen, welche wir in ein
zelnen Familien aufsuehen, nicht genau kennen. Wir mfissen stets ver
suchen, mit theoretischen Annahmen zum Ziel zu kommen, wahrend 
der Biologe dureh die verschiedensten Probekreuzungen sieh fiber den 
genotypischen Aufbau eines bestimmten Phanotypus restlose Klar
heit versehaffen kann. 

Die Eigenart mensehlicher Verhaltnisse, vor allem die langen Zwi
sehenraume in der Generationsfolge ersehweren die Erblichkeitsfor
sehung ungemein. Trotzdem mfissengerade wir Arzte diesemForsehungs
gebiete unsere Aufmerksamkeit zuwenden und zunaehst einmal in einer 
Materialsammlung eine gewisse Grundlage schaffen, auf der wir weiter
bauen k6nnen. Wenn aueh aIle Theorien, die wir heute aufstellen, wie
der umstfirzen mogen, so bleibt doeh das Material bestehen, das aueh 
spateren forsehenden Generationen wert volle Diem;te leisten wird. 

Die heiden Elemente der genealogischen Betraehtungsweise sind die 
Ahnelltafel und die Nachkommentafel. Die Ahnentafel gibt Aus
kunft fiber die Aszendenz eines Individuums oder Probanden und 
enthalt die d ire k ten V 0 rf a h r e n (die 2 Eltern, 4 GroBeltern, 8 Ur
groJ3eltern usw.). Die Nachkommentafel bezieht sieh auf samtliche di
rcktcn Nachkommcn cines Probanden. 
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• und fl waren Bruder. fl und = waren Kinder von Vetter und Cousine. 
Abb. 13. Ahnentafel mit Ahnenverlust. 

Die Ahnentafel ist wichtig zur Feststellung der Inzucht. Sobald 
in der direkten Ahnenreihe eines Probanden die gleichen Vorfahren 
mehrmals auftauchen, haben sich an irgendeiner Stelle - entweder 
beim Probanden selbst oder bei einem seiner Voreltern - zwei Aus
laufer derselben Blutquelle vereinigt; es liegt Inzucht vor. Wir be
zeichnen diese Tatsache auch als Ahnenverlust. Eine derartige in
geziichtete Ahnentafel zeigt Abb. 13. 

Die Zahl der direkten Vorfahren verdoppelt sich mit jeder Gene
ration, je weiter wir zuriickgehen. Demnach miiBte ein Mensch zur Zeit 
des 30jahrigen Krieges, also vor etwa 9 Generationen 512, zur Zeit von 
Christi Geburt aber 18 Billionen verschiedene Vorfahren gehabt haben. 
Vergleichen wir mit dieser Rechnung die Tatsache, daB die heutige Be
volkerung des gesamten Erdballs noch nicht 2 Billionen Seelen betragt, 
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so wird uns klar, daB in der Ahnenreihe jedes Menschen nahere oder ent
ferntere Verwandtenehen vorgekommen sein miissen. 

Bei der Hereditatsforschung konnen wir aus naheliegenden Griinden 
lediglich in den letzten Generationen der Ahnenreihe die Inzucht em
pirisch feststellen; und diese hat groBe praktische Bedeutung, wie wir 
spater sehen werden. 

Wenn wir das Hereditatsschema einer bestimmten Familie auf
zeichnen wollen, diirfen wir uns nicht nur auf die Ahnentafel beschran
ken. Auch die Geschwister der Ahnen und ihre Nachkommen sind fUr 
die Vererbungsforschung wichtig. Es muB das Prinzip gelten, moglichst 
viel von der betreffenden Familie zu erfahren, und zu diesem Zwecke 
miissen wir unser Interesse auf einen weiteren Umkreis der Angehorigen 
ausdehnen. Daher ist ein geniigender Dberblick nur durch die Ver
einigung der Ahnen- und Nachkommentafel zu erreichen. 

Der Chromosomenmechanismus. 

Wie wu' schon horten, besitzt der Mensch in den Korperzellen 24 
bzw. 23, in den reifen Geschlechtszellen 12 bzw. 11 Chromosomen. 
Daraus ergibt sich eine schier unendliche Zahl von verschiedenen Kom
binationsmoglichkeiten, sodaB wir wohl niemals zwei vollig identische 
Geschwister antreffen werden, falls es sich nicht urn eineiige Zwillinge 
handelt. Eine mehr oder weniger groBe Ahnlichkeit unter Ge
schwistern oder eine Identitat in bestimmten, umschriebenen Merkmalen 
ist selbstverstandlich, da bei zwei Geschlechtszellen eines Menschen 
immer eine mehr oder weniger groBe Anzahl von Chromosomen gleich 
sein wird. 

Ein schematisches Beispiel moge die Verteilungsgesetze der Chromo
somen genauer erlautern. Wir nehmen zu diesem Zwecke der Einfach
heit halber an, daB der Mensch nur diploid 6 und haploid 3 Chromo
somen besitzt, daB ferner zwischen den beiden Geschlechtern in dieser 
Hinsicht kein Unterschied besteht. Die Chromosomengarnitur des Vaters 
bezeichnen wir mit ABO, die miitterliche mit abc. Bei der Mutter wahlen 
wir fiir die vaterliche Chromosomengarnitur die Zahlen I, II, III, fiir 
die miitterlichen 1, 2, 3. Es werden nun sowohl vom Vater wie von 
der Mutter je acht verschiedene Geschlechtszellen gebildet (siehe 
Abb. 14), die sich zu 64 verschiedenen Chromosomentypen bei den Kin
dern kombinieren konnen. 1m Schema sind nur zwei verschiedene Kin
der in ihrer Anlagenstruktur aufgefUhrt. Jedes hat zur Halfte vater
liche und zur Halfte miitterliche Anlagen geerbt; Kind I hat das Chro
mosom A vom vaterlichen GroBvater, b und c von der vaterlichen GroB
mutter und Chromosom lund 2 von der miitterlichen GroBmutter, 
III von dem miitterlichen GroBvater. Eine ahnliche Mischung aus den 
verschiedenen groBelterlichen Anlagen sehen wir bei Kind II. Weitere 
Kombinationsmoglichkeiten bei den Kindern lassen sich im einzelnen 
leicht konstruieren. Wir konnen uns denken, daB bei der Betrachtung 
einer groBeren Anzahl von Chromosomen die noch relativ einfachen 
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Verhaltnisse unseres Schemas mehr und mehr an Obersichtlichkeit ver
lieren. Wir diirfen aber mit groBer Wahrscheinlichkeit annehmen, daB 
bei einer bestimmten Eigenschaft entweder nur e i n Chromosomenpaar 
oder eine beschrankte Anzahl derselben - aber nicht aile - beteiligt 
sind. Diese Vorsteilung laBt uns in der verwirrenden Kompliziertheit 
der Dinge einigermaBen wieder festen Boden gewinnen. 

@a 
8 b Vater 
C c 

@1 
Mutter ][ 2 

Dl 3 

CDCDCDCD CD CD CD CD 
CD CD CD CD CD CD CD CD 

I j .,-J 

1. Kind t.Kind 

Abb. 14. Schematische Darstellung der Verteilung der Chromosomen 
in den Geschlechtszellen. 

Dominante Vererbung. 
Die einfache, regelmaBige dominante Vererbung (bei voil

standigem Dominanzverhaltnis, siehe S. 5) entspricht dem, was manfriiher 
und auch heute noch als direkte Vererbung bezeichnet. Sie ist da
durch charakterisiert, daB eine Eigenschaft in ununterbrochener Reihe sich 
von Generation zu Generation vererbt. Alle Individuen, die eine domi
nante Eigenschaft besitzen, sind, wenn nur einer der Eltern Trager dieser 
Eigenschaft ist - und dies ist fUr den Menschen praktisch der wich· 
tigste Fall - heterozygot. Ob wir normale oder pathologische Erschei
nungen vor uns haben, ist fUr die theoretische Fundierung durch die 
Erbfaktorenlehre gleichgultig. 

Einer monohybriden dominanten Anomalie in heterozygoter An
lage wiirden wir nach unseren Erfahrungen die Formel Aa unterlegen. 
Die Kreuzung eines solchen Aa-Tragers mit einem gesunden aa-Indi
viduum ergibt zur Hallie Aa und zur Halfte aa-Nachkommen (siehe 
Abb.16). 
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Aa. 0 aa 
I~--I~~I 

• • 0 0 
Aa Aa aa aa 

Abb. 16. 

29 

Eine dominant heterozygote Anomalie soIl also theoretisch bei der 
Halfte der Kinder wieder in Erscheinung treten. Die kranken zu den 
gesunden Kindern sollen sich wie 1 : 1 verhalten. 

Das bekannteste Beispiel dieses Vererbungstypus ist der Brachy
daktyliestammbaum von Farabee, in dem sich die Anomalie durch 
5 Generationen direkt vererbt und auch die gesunden zu den kranken 
Gliedern sich etwa wie 1 : 1 verhalten. Unter den Nervenkrankheiten 
ist die Huntingtonsche Chorea als dominante Anomalie bekannt. 
Auf einem Stammbaum des von EntreB untersuchten Materials 
(siehe Abb. 15) erkennen wir auBer dem direkten Erbgang die andere 
charakteristische Tatsache, daB anomaliefreie Individuen gesunde Nach
kommen haben. Eine Untersuchung von Harms zum Spreckel zeigt 
einen Stammbaum, der mit diesem durchaus ubereinstimmt. Es gilt 
fur die reine Dominanz der Satz: "Einmal frei, fUr immer frei." 

Homozygote Individuen k6nnen bei einer monohybriden dominanten 
Anomalie nur als Kreuzungsprodukt zweier Eltern entstehen, die beide 
die Anomalie aufweisen (siehe Abb.17,1). Ein Drittelder kranken Kinder 
wird dann homozygot (AA) sein. Die Nachkommen eines solchen 
kranken AA- und eines gesunden aa-Individuums sind samtlich hetero
zygot krank (siehe Abb. 17,2). 

Aa. .Aa 
I I 
-~-I-~ 

1.---.-----.-0-
AA Aa Aa aa 

1. 
Abb. 17. 

AA. 0 aa 

__ ~I_~~~I~-~_~_-=-I __ 

• Aa • • Aa Aa 
2. 

• Aa 

Praktisch spielen die Homozygoten bei erblichen dominanten Krank
heiten nur eine relativ geringe Rolle, da nur selten zwei Individuen mit 
der gleichen dominanten Anomalie in einer Ehe zusammentreten werden. 

Charakteristisch fur einfache Dominanz ist die Tatsache, 
daB mindestens einer der Eltern des Probanden mit der 
Anomalie behaftet ist. 

Wissen wir von einer Anomalie mit Bestimmtheit, daB sie ein ein
faches dominantes Merkmal ist, so kann eine Familie, in der diese Ano
malie zu Hause ist, sich nur dann sicher davon frei machen, wenn samt
liche kranken Glieder auf eine Fortpflanzung verzichten. Die auBerlich 
gesunden (aa-) Individuen sind stets auch keimgesund. 

FUr die Beurteilung des Erbganges einer Anomalie ist es wichtig zu 
wissen, in welchem Alter dieselbe fUr gewohnlich sich bemerkbar macht. 
Manche dominante Anomalien sind angeboren, andere pflegen erst im 
Laufe deR individuellen Lebensganges auf bestimmter Altersstufe bald 



30 Die Anwendung der Vererbungsgesetze auf menschliche Verhaltnisse. 

N 
00 i:I 

oj i:I 

I~ 
I~ 
* 
'0--

1.+ /-1-'. .+-- 0 

*' I~ 
'0-.+ - .+ ------

'0--1 :: --I' '0 

0+ I . ~.+ '.- --'0 

0+ 
'0 
0+ 

.§ <ll 

S 
0 '" A 
<ll 

rt1 
bl) ttl ca ::; 
,oj ~ 
S ~ "i 
bl) i:t 
<ll 0 .. 
i:I '" P P=I 

:;;- .l 
.~ 
oj 

+> 
<t1 
<ll ..c: 
0) 

Z '. .. 
~ 

0+ 00 ,... 
..0 
..0 

o <t1 
0+ 

I~+ ----,~o--I'. 
- .+ 
1-

'0 1'0 
i .+ -----1.+ 

---I~ I~ 
£ruher, bald spater in Erscheinung zu treten. Stirbt nun ein Individuum 
vor Ablauf einer, bei einer bestimmten Anomalie stets etwa gleichen, 
stabilenlnkubationszeit, so mun die Frage der Erkrankungsmoglichkeit 
unentschieden bleiben. Dieses Moment mussen wir berucksichtigen, 
wenn wir bei einer sonst als typisch dominanten bekannten Erkrankung 
entdecken sonten, dan der direkte Erbgang an irgendeiner Stelle durch
brochen ist. Manche Anomalien kcinnen sich jedoch auf den ven;chif'clf'll-
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sten Altersstufen manifestieren; dann haben wir noch weniger Anhalts
punkte fur die Entscheidung der Erkrankungsmoglichkeit eines fruh 
verstorbenen Individuums als bei relativ stabiler Inkubationszeit. Dieses 
Schwanken des Manifestationstermines ist vermutlich durch die Wirkung 
antagonistischer, hemmender Erbfaktoren zu erkHiren, die auch unter 
Umstanden die Manifestation ganz unterbinden konnen oder jedenfalls 
die Anomalie nur andeutungsweise zur Entwicklung kommen lassen. 
In letzterem FaIle wird sie naturgemaB leicht hbersehen. Auch die Be
deutung exogener Momente fur die Manifestation erblicher Krankheiten 
darf nicht vergessen werden. Diese komplizierenden Faktoren sind ver
mutlich in all den Familien im Spiel, in denen, neben direktem Erbgang 
einer Anomalie in e ine r Linie, UnregelmaBigkeiten, z. B. ein Uber
springen von Generationen in einer anderen, beobachtet werden. Bei 
Siemens finden wir ein derartiges Beispiel (siehe Abb. 18) in einer 
Familie mit erblicher Ataxie nach Brown. Diese unregelmaBige 
Do mi na nz weist wohl meistens darauf hin, daB wir es mit einem Merkmal 
zu tun haben, welches komplex verursacht ist, bei dessenEntstehung 
zwei oder mehrere Erbfaktoren wirksam sind. Und ich darf wohl an 
dieser Stelle erinnern an die theoretischen Erwagungen von Golde 
schmid tuber die verschiedene Potenz der Erbanlagen, uber das Krafte
spiel antagonistischer Erbfaktoren, wodurch quantitative Abstufungen 
in der Erscheinungsform eines bestimmten Merkmals bedingt sein kon
nen. Ganz offensichtlich liegen dan n recht komplizierte Verhaltnisse 
vor, wenn eine Anomalie plOtzlich in einer bestimmten Familie auf
taucht, sich uber 2 oder 3 Generatjonen direkt vererbt, um dann wieder 
zu verschwinden. Wenn wir hier nicht den fur Dominanz relativ sel
tenen Fall einer Mutation annehmen wollen, liegt es nahe, an die Kom
bination zweier dominanter Anlagen zu denken, die gemeinsam eine 
Anomalie hervorrufen, wobei aber jede Hir sich in einem harmlosen 
Merkmal sich auBern kann. FaktorenmaBig ausgedruckt wurde ein 
bestimmter dominanter Erbfaktor A und ein anderer B in der Kom
bination AB eine bestimmte erbliche Krankheit zur Folge haben, wah
rend jede Anlage fur sich ohne schadliche Folgen bliebe. Wir konnen 
uns an Hand der Faktorenlehre die verschiedensten Moglichkeiten aus
denken, welche das einfache dominante Mendelschema modifizieren. 
Nicht immer aber liegen verwickelteVerhaltnisse vor, wirkenneneine 
ganze Reihe von Anomalien, deren Erbgang mit groBter Wahrschein
lichkeit fur regelmaBige einfache Dominanz spricht. 

Rezessive Vererbung. 

1m Gegensatz zur Do min a n z ist bei r e Z!3 s s i v e n Anomalien (bei 
vollstandiger Rezessivitat, siehe S.6) der indirekte Erbgang 
besonders typisch. Wahrend bei Dominanz stets einer der Eltern dieselbe 
Anomalie besitzen soIl wie der Proband, sollten bei Rezessivitiit sowohl 
Eltern wie Kinder des Probanden in der ii berwiegenden Mehrzahl cler 
Falle anomaliefrei sein. 
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Es liegt in der Natur einer rezessiven Eigenschaft, daB sie nur in 
homozygotem Zustand im Phanotypus sichtbar wird; infolgedessen sind 
aile kranken Individuen bei einfacher Rezessivitat homozygot. Da der 
rezessive Erbgang das Spiegelbild des dominanten ist, so haben wir hier 
zweierlei gesunde Typen, solche mit heterozygoter und solche ;mit homo
zygoter Keimstruktur. Die rezessive Anlage zu Krank bezeichnen wir 
mit a, die zu Gesund mit A; letztere ist dominant gegenuber a. Ein 
homozygot rezessives krankes Individuum kann nach der Erbfaktoren
theorie nur dann entstehen, wenn bei beiden Eltern je eine rezessive 
kranke Anlage vorhanden ist. Dies kann nach Abb. 19, 1 u. 2 bei zwei 
verschiedenen Kreuzungen der Fall sein, einmal, wenn zwei auBerlich 

Aa 0 0 Aa aa • 0 Aa 
II I I 

o 0 0 • 
AA Aa Aa aa 

1. 
Abb. 19. 

o 0 • • 
Aa Aa aa aa 

2. 

gesunde, aber keimkranke Individuen (Aa) sich kreuzen. Dann solI 
theoretisch ein Viertel der Kinder krank sein. Zum anderen sind kranke 
Nachkommen moglich bei der Kreuzung eines homozygot kranken (aa) 
und eines heterozygot gesunden, keimkranken (A a) Individuums. Stets 
muB auf beiden Elternseiten die rezessive Anlage vorhanden sein, wenn 
kranke, homozygot rezessive Nachkommen entstehen sollen. Wir durfen 
aber annehmen, daB nur ein relativ geringer Prozentsatz der Familien 
in einer Bevolkerung mit einer bestimmten rezessiven Krankheits
anlage durchseucht ist. Infolgedessen wird es bei der Kreuzung Krank 
X Gesund viel haufiger der Fall sein, daB der gesunde Ehegatte keine 
rezessive Erganzungsanlage besitzt. In der uberwiegenden lVIehrzahl 
der FaIle wird dann die Kreuzung Krank X Gesund nur gesunde Kinder 
ergeben. Die Faktorenformel erkennen wir aus Abb. 20. Die auBerlich 
gesunden Nachkommen sind jedoch in dies em Fane aIle keimkrank, sie 
besitzen latent die rezessive Anlage zu Krank. Diese gesunden Krank
heitstrager sind fur die Nachkommenschaft dann gefahrlich, wenn sie 
sich in einer Kreuzung zusammenfinden (siehe Abb. 19,1). 

aa. 0 AA 
I I 

o 0 0 0 
Aa Aa Aa Aa 

Abb. 20. 

Fur die einfache Rezessivitat ist noch besonders typisch, daB zwei 
kranke Individuen stets nur kranke Nachkommen haben konnen; 
aa X aa = 4aa. 

Ein klassisches Beispiel der Hereditatstafel einer Familie mit rezes
siver Anomalie erkennen wir in Ahb.21. Diese Form der Retjniti~ 
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pigmentosa zeigt durchweg indirekten Erbgang. Wir konnen die Cha
rakteristika folgendermaBen zusammenfassen: 

1. Die Nachkommen der Kranken sind nur in seltenen Fallen wieder 
krank und dann in einem relativ geringen Prozentsatz. Kontinuierliche 
Vererbung ist eine Ausnahme. 

2. Fur gewohnlich reiBt die Anomalie in der Deszendenz ab, urn 
plOtzlich aus einem anomaliefreien Zustand wieder zu entstehen. In
folgedessen gilt der Satz "Einmal frei, fUr immer frei" bei rezessivem 
Erbgang nicht. 

3. Kollaterale Belastung durch Anomalietrager in den Seiten
Iinien (GBschwister der Eltern oder GroBeltern oder deren Kinder und 
Kindeskinder) ist auBerordentlich haufig. 

Oft trifft man bei rezessiven Anomalien Blutsverwandtschaft der 
Eltern an. Diese Tatsache konnen wir uns sehr Ieicht erklaren, wenn wir 
bedenken, daB die Heirat von Verwandten aus Familien mit latenter 
heterozygot-rezessiver Anlage mit groBer Wahrscheinlichkeit zur homo
zygoten Kombination, d. h. zur Phanotypisierung derselben fuhren 
muB. Die Erfahrung hat nun gelehrt, daB der Prozentsatz der 
Blutsverwandtschaft bei den verschiedenen rezessiven Anomalien 
sehr verschieden ist. 1st der Prozentsatz sehr hoch, so durfen wir 
annehmen, daB die abnorme Anlage in der ubrigen Bevolkerung 
selten ist, daB vor allem die Heirat innerhalb des g lei c hen 
Stammes die Kombination zweier Heterozygoter garantiert. 1st dagegen 
der Inzuchtprozentsatz niedrig, so ist die Anlage auch in der ubrigen 
Bevolkerung haufiger vertreten, und es besteht ffir jeden Heterozygoten, 
selbst bei Heirat mit stammfremdem Blut, eine groBere Wahrscheinlich
keit, wiederum auf ein heterozygotes Individuum zu treffen, als im 
vorigen Fall. Die Haufigkeit der Inzucht steht also in umgekehrtem Ver
haltnis zur Ausbreitung der Anlage innerhalb der Gesamtbevolkerung. 

Auch bei rezessivem Erbgang kommen allerhand UnregelmaBigkeiten 
vor. Da ja fUr Rezessivitat der indirekte Erbgang, die unterbrochene 
ErbfoIge, typisch ist, konnen wir sie weniger bei stammbaummaBiger 
Betrachtung als bei der statistischen Auswertung feststellen. Nach 
Abb. 19, 1 soIlten im FaIle einfacher Rezessivitat, wenn beide Eltern 
eines Probanden anomaliefrei sind, in der Geschwisterserie die kranken 
Glieder 1/4 der GBsamtzahl (25%) ausmachen. Wir finden aber haufig 
nicht 1/4 Kranke, sondern mehr. 1st dagegen einer der Eltern AnomaIie
trager, so soIlten in der Kinderserie sich die Kranken zu den Gesunden 
wie 1 : 1 verhalten (= 50%); auch hier sind die Kranken meistens in 
einem hoheren Prozentsatz vertreten. Wie mussen wir uns diese Tat
sache erklaren ~ 

In der Ehe zweier heterozygoter Partner sollten also in der Regel 
25% kranke Kinder auftreten. Nehmen wir vier Kinder an, so soUte 
eines krank, drei andere gesund sein. Da aber gelegentlich auch die 
g lei c h e genotypische Kombinationsmoglichkeit der elterlichen Keim
massen ffir ein bestimmtes Merkmal bei v e r s chi e den e n Kindern 
hintereinander realisiert sein kann, so werden wir in Abweichung von der 
Regel manchmal z. B. vier gesunde Kinder in derartigen Ehen antreffen, 
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manchmal auch zwei kranke und zwei gesunde Kinder oder drei kranke 
und ein gesundes oder gar vier kranke Kinder. 1st aber kein krankes 
Kind vorhanden, so konnen diese gesunden Geschwisterserien von der 
Untersuchung, wenn diese von den kranken Probanden ausgeht, nicht 
miterfaBt werden. Infolgedessen werden in unserer Berechnung mehr 
kranke und weniger gesunde Geschwister erscheinen, als den tatsach
lichen Verhaltnissen bei den Kindern einer Heterozygotenkreuzung ent
sprechen sollte. Bei der Kreuzung eines Kranken mit einem hetero
zygoten gesunden Ehepartner tritt eine ahnliche Verschiebung der 
Proportion zutage. 

Zum Ausgleich dieses Fehlers sind von Wei n berg zwei statistische 
Methoden angege ben worden, die G esc h w i s t e r - und die Pro ban den
met hod e, die beide nur Abwandlungen einer grundsatzlich gleichen 
Methode darstellen. Folgende Dberlegung liegt dieser Methode zugrunde. 
In einer groBen Gruppe von Individuen sei eine bestimmte Anzahl, die im 
Gegensatz zu den ubrigen mit einem bestimmten Merkmalausgestattet ist. 
Das Verhaltnis von Merkmalstragern zu Nichttragern, das in der Ge
samtheit herrscht, wird in der gleichen Form in einem Tell dieser Gesamt
heit gefunden werden, z. B. in der Halfte, in einem Drittel, einem Viertel 
usw., wenn die Abtrennung des Teiles von der Gesamtheit rein zufallig 
erfolgt. 

Die Probandenmethode hat fur unsere Untersuchungen die groBere 
Bedeutung, da die Geschwistermethode sich nur dann anwenden laBt, 
wenn samtliche Kranken eines bestimmten Bezirkes erfaBt sind; 
letzteres laBt sich jedoch praktisch kaum durchfuhren. 

Zum Verstandnis der Probandenmethode nehmen wir der Einfachheit 
halber an, daB bei einer heterozygot-rezessiven Elternkreuzung stets nur 
2 Kinder vorhanden sind. In einer groBeren Anzahl derartiger Geschwis
terserien hat jedes Kind die Wahrscheinlichkeit 1/4 krank zu sein, d. h. 
in jeder 4. Geschwisterserie wird das erste bzw. das zweite Kind krank 
sein. Die Wahrscheinlichkeit, daB beide Kinder krank sind, ist 1/1S ' wird 
also unter 16 Geschwisterserien einmal auftreten (siehe Abb.22). 

1 • • 5 0 • 9 0 • 13 0 • 
2 • 0 6 o 0 10 0 0 14 0 0 i 

3 • 0 7 00 11 o 0 15 0 0 

4 • 0 8 o 0 12 00 16 o 0 

Abb. 22 (n. Siemens Abb. 76, S. 170). 

Fassen wir nur die Geschwisterserien, in denen uberhaupt Kranke 
vorkommen, zusammen, so wiirden in diesen die kranken. zur Gesamt
zahl in dem Verhaltnis 8 : 14 stehen (anstatt 1 : 4), da ja die 9 gesunden 
Geschwisterserien, die wir niemals erfassen konnen, fur unsere Berech
nung wegfallen. Zahlen wir dagegen nur die G esc h wi s t e r der kranken 

3* 
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Individuen aus, so erhalten wir 2 kranke und 6 gesunde Geschwister, 
also das wahre Verhaltnis der Kranken zur Gesamtzahl 1 ; 4 = 25%. 

Wenden wir nun diese Methode, wie es Weinberg getan hat, auf 
das Material von Myoclonusepilepsie bei Lundborg an (siehe Tab. 1). 
Setzen wir die kranken Kinder mit der Gesamtkinderzahl in Beziehung, 
so erhalten wir das Verhaltnis 17 ; 54 gleich rund 1 ; 3. Nach Anwen
dung der Weinbergschen Methode jedoch erhoht sich das Verhaltnis 
auf 20; 88 gleich rund 1 ; 4. Dieses Ergebnis kommt der Proportion 
bei einem einfachen rezessiven Merkmal auffallend nahe. Das Wesen 

Familie 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
Kinder· 

zahl 

6 
8 
6 
9 
9 
5 
6 
4 
1 

Kranke 
Kinder 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 

Geschwister der 1-Kraclte Geschwister 
Kranken der Kranken 

I 3·5 = 15 I 
1·7 = 7 
2·5=10 
3·8=24 
1·8= 8 
2·4= 8 
2·5=10 
2·3 = 6 
1·0= 0 

3·2= 6 
1·0= 0 
2·1 = 2 
3·2=6 
1·0= 0 
2·1 =2 
2·1 = 2 
2·1 = 2 
1·0=0 

Summe I 54 17 88 20 

Tab.1. Berechnung des von Lundborg gesammelten Myoclonusepilepsie
materials nach Weinberg. 

der Probandenmethode besteht demnach darin, daB die Probanden 
selbst bei der Berechnung nicht mitgezahlt werden, sondem nur das 
VerhaItnis der kranken und gesunden Geschwister der Probanden 
(die "Geschwistererfahrungen") ausgerechnet wird. So wird der durch 
die Auslese bedingte statistische Fehler wirksam korrigiert. Eine nahere 
Ausfiihrung dieser Methode wUrde uns im Rahmen dieser Arbeit zu 
weit fUhren. Die kurze Darstellung moge zum Verstandnis genugen. 

FUr UnregelmaBigkeiten des rezessiven Erbganges konnen noch 
andere Faktoren in Betracht kommen. Das, was wir bei der Dominanz 
uber Manifestationsschwankungen gesagt haben, trifft natiirlich auch 
fiir die Rezessivitat zu. Der Manifestationstermin mancher Erkran
kungen, die erst im Laufe des individuellen Lebens zum Vorschein kom
men, kann unter Umstanden in weiten Grenzen schwanken. So werden 
Individuen, die vor diesem individuellen Termine gestorben sind odeI' 
zur Zeit der Untersuchung noch nicht das entsprechende Alter erreicht 
haben, als Merkmalstrager bei der Untersuchung ausfallen. Ein Aus
bleiben der Manifestation trotz Vorhandenseins der genotypischen An
lage kannfemer durch Hemmungsfliktoren bedingt sein, diedurch 
Gegenwirkung die Wertigkeit der abnormen Anlage zur Unwirksamkeit 
herabmindem. Es sei auch daran erinnert, daB bei manchen erblichen 
Anomalien auBere Momente gegeben sein miissen, damit uberhaupt eine 
Manifestation erzielt wird. Endlich diirfen wir nicht vergessen, daB gerade 
aufseelischem Gebiet exogene Phanotypen bestimmten konstitu-
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tionellen Erscheinungen auBerlich sehr ahnlich sein konnen und da
durch falschlicherweise leicht fUr konstitutionell gehaIten werden. 

AIle diese Moglichkeiten miissen wir bei jeder Untersuchung gewissen
haft beriicksichtigen, wenn nicht die statistische Berechnung allzusehr 
getriibt werden solI. Und. diese erweist sich beim rezessiven Erbgang 
als erheblich schwieriger gegeniiber den im ganzen klaren und iibersicht
licheren VerhaItnissen bei der Dominanz. 

Unvollstandige Dominanz und unvollstandige 
Rezessivitat. 

Wir hatten im 1. Kapitel als unvollstandige Dominanz die Tatsache 
kennengelernt, daB gelegentlich bei heterozygoter genotypischer Anlage 
der do min ant e Faktor n i c h t rei n in Erscheinung tritt, sondern auch 
der r e z e s s i v e Faktor im Phanotypus sicht bar wird. Bei dieser Art der 
Vererbung werden wir im heterozygoten Zustand eine Mischung beider 
Eigenschaften vor uns sehen, die in einzelnen Fallen in verschiedenem 
Grade ausgepragt sein kann. Man muB auch fiir menschliche Verhalt
nisse diese Moglichkeit zugeben und zwar werden wir sie z. B. bei patho
logischen Erscheinungen uberall da vermuten, wo neben den kranken 
und den normalen, gesunden Typen abnorme ("halbkranke") Zwischen
glieder vorkommen. Die un vollstandige Dominanz unter
scheidet sich von ihrem Spiegelbild der un v 0 II s tan dig e n Rezessi
vitat nur dadurch, daB im ersten Fall die dominante Eigenschaft 
im Mischtypus vorwiegendzur GeItung kommt, wahrend dies im 
zweiten FaIle sich umgekehrt verhalt. Der Intermediarzustand ware 
dann die gleichmaBige Mischung beider Eigenschaften. Eine strenge 
begriffliche Scheidung ist jedoch in vielen Fallen nicht moglich, da oft 
bei derselben Kreuzung die verschiedensten Vbergangstypen zwischen 
Krank und Gesund auftreten konnen. 

Die Kreuzungsmoglichkeiten sind folgende (siehe Abb.23, 1-4): 

DR () 0 RR 
1 1 

- -1-
I() () 0 01 
DRDR RR RR 

1 

DR () G DR 
I_~ 

1 

I. G () 01 
DD DR DR RR 

2 

DD. 0 RR 
1 1 -1-

~()~~I 
DR DR DR DR 

3 

Abb.23. 

DD. () DR 
1 __ 1 

- 1 

I. • G ()I 
DDDD DRDR 

4 

Die Formel DR bezeichnet den heterozygoten, DD den homo
zygoten Zustand derselben Anlage. Die Anomalie entsteht entweder, 
wenn beide Eltern Heterozygote ("Halbkranke") sind, oder wenn ein 
Elter ein homozygoter Anomalietrager ist. Den Fall, daB beide Eltern 
Trager der Anomalie sind, haben wir als praktisch wohl bedeutungslos 
beiseite gelassen. Ein Anomalietrager vererbt seine Anomalie nur dann 
auf seine Nachkommen, wenn er sich mit einem Heterozygoten kom
biniert, nicht aber bei der Kreuzung mit einem Gesunden (Homozygot
rezessiven). Infolgedessen werden wir fur die Anomalie meist einen 
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indirekten Erbgang feststellen. Das verbindende Glied bilden die hetero
zygoten "Halbkranken", die sich in direkter Linie vererben (siehe die 
theoretische Stammtafel Abb.24). 

0 ;< • ;< ;< 0 
+- 0 +- 0 0 +-
1 1 1 1 L_!-' -1- -1-

0 6 1 () () ;< ;< ~ 6 +- +- +- () () 
1 1 1 1 --1--

() ~ ~ ;< () 6 ~ ;< 0 
+- () +- () +-

_I ____ 1 1 1 
1 1 

;< 1 
~ ;< ;< • ;< () 6 ;< 

0 () () +- () +- 0 
1 1 1 1 --1--" 1 

0 6 ;< ~ 
1 ;< • () ;< 

+- 0 • +- +- () 
1 1 --1--

() ;< () () 
+- () +- +-

Abb.24. 

Die dominant geschlechtsgebundene Vererbung. 

Fur die Geschlechtsbestimmung kommen letzten Endes, 
wie wir gesehen haben, die sog. Geschlechts- oder X-Chromo
somen als ausschlaggebend in Betracht. Die in diesen lokalisierten 
Geschlechtsfaktoren haben wir mit W bezeichnet. In paariger An
lage WW bestimmen sie das weibliche, in einfacher Anlage W das 
mannliche Geschlecht. In der Faktorenschreibweise wurden die beidcn 
C':.eschlechter sich folgendermaBen darstellen: 

Weibliches Geschlecht = WW. 
Mannliches Geschlecht = Ww. 
Der Faktor w druckt das Nichtvorhandenseill des Faktors W aus. 
Als dominant geschlechtsgebunden (Lenz) bezeichnen wir 

die Erbanlagen, welche in einem Geschlechtschromosom mit dem Faktor W 
gekoppelt sind und schon in heterozygoter (einfacher) Form im Phano
typus sich durchsetzen, ohnc daB ein anders geartetes Geschlechts
chromosom mit seiner Anlage sie zu uberdecken vermag. Eine erbliche 
dominant geschlechtsgebundene Krankheitsanlage wollen wir mit 
W* bezeichnen. Ein solches krankes W* genugt zur Entwicklung 
der zugehorigen erblichen Krankheit. Gehen wir nunmehr die einzelnen 
Kreuzungsmoglichkeiten durch. 

1m Gegensatz zur nicht geschlechtsgebundenen Vererbung zeigen die 
Kreuzungen bei del' Erkrankung eines der Eltern verschiedenes Verhalten, 
je nachdem, ob der Vater oder die Mutter krank ist. 
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1st die Mutter heterozygot krank (siehe Abb. 26,1), der Vater 
g e sun d, so sind 80hne und Tochter zur Halfte von der Krankheit be
fallen. 1st aber der Vater krank und die Mutter gesund (siehe 
Abb. 26,2), so sind samtliche Tochter krank, die 80hne aber ge
sund; es diirfen also bei dieser Kreuzung niemals kranke 80hne 
oder ges u nde Toch ter auftreten, falls einfache regelmaBige ge
schlechtsgebundene Dominanz vorliegen soIl. Das ausschlieBliche Vor
kommen kranker Tochter bei der letzten Kreuzung bedingt natiirlich 

W*W. o"Ww WWO 
/' 

• W*w W*W • /' • W*w 
+ + + 
' __ I '_,_I , [ , -r 

I ~ 6 I I ~ /' I ~ d I • • 0 • • 0 0 • • • + + + + + + 
W*W W*www Ww w*ww*w Ww Ww w*w* W*w w*w Ww 

l. 2. 3. 

Abb.26. 

eine wesentliche gr6Bere Erkrankungsziffer des wei b I i c hen Ge
schlechtes im ganzen genommen. 

Den auBerst seltenen Fall, daB beide Eltern Krankheitstrager sind, 
sehen wir in Abb. 26,3. In dieser Kreuzung durfen n ur gesunde 
8ohne, keine gesunden Tochter erscheinen. Wahrend fur ge
wohnlich die Frauen heterozygot sind, treffen wir in diesem Beispiel 
eine homozygote kranke Tochter (W*W*) an, die nur unter den Kreu
zungsbedingungen, kranker Vater X kranke Mutter moglich ist. Die 
ubrigen Kreuzungen, homozygot krankes Weib X gesunder Mann und 
homozygot krankes Weib X kranker Mann, haben praktisch kaum eine 
Bedeutung. Das beigegebene 8chema (Abb. 25) zeigt uns den Erbgang 
einer dominant geschlechtsgebundenen Anomalie mit Beriicksichtigung 
samtlicher Kreuzungsmoglichkeiten. 

Wir kennen heute noch keine Erkrankung, bei welcher dieser Erb
gang nachgewiesen wurde; er ist allerdings schon bei verschiedenen Ano
malien vermutet worden, so bei der Basedowdiathese, der Hysterie und 
der Fettsucht. 

Die rezessiv geschlechtsgebundene Vererbung. 
Das 8piegelbild des dominanten ist der r e z e s s i v geschlechtsgebun

dene Erbgang, der vor allem durch die BI u terkrankheit bekannt ge
worden ist. Er unterscheidet sich dadurch von jenem, daB die kranke An
lage durch eine korrespondierende gesunde uberdeckt wird. 1m weiblichen 
Geschlecht z. B. wird eine Krankheitsanlage W', neben der noch ein ge
sundes W vorhanden ist, nicht zur Entfaltung kommen. Vielmehr tritt 
die Erkrankung beim weiblichen Geschlecht erst in homozygoter An
lage W'W' in Erscheinung, und dieser genotypische Fall ist auBerst 
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selten. Beim mannlichen Geschlecht, das nur ein Geschlechtschromosom 
besitzt, genugt die einfache Form del' krankhaften Anlage, um den 
kranken Phanotypus hervorzubringen. Wir haben daher drei verschie
dene Typen mit pathologischer Anlage zu unterscheiden: 

I 

W' w =,; auBerlich und im Keim krank, 
W'W = i; auBerlich gesund mit latenter pathologischer Anlage, 
W' W' = +; auBerlich und im Keirn krank. 

W'W0 6'Ww WW~ ,W'w W'W0 /W'w 
+ + '_,_I '_,_I ' __ I , 

" 6' I I ~ 6' I /' /' 
0 ~ 0 0 0 • • 0 0 
+ + + + + 

W'W W'w WW Ww W'W W'W Ww Ww W'W' W'w W'W Ww 
l. 2. 3. 

Abb. 28. 

Ein kranker Mann zeugt mit einer gesunden Frau stets 
auBerlich vollig gesunde Kinder, s. Abb. 28, 2. Die gesunden Toch
t e r dieser Kreuzung sind jedoch samtlich k e i m k ran k und konnen 
die Krankheit bei vollig gesunden Ehegatten auf die Halfte ihrer 
Sohne ubertragen, s. Abb. 28, 1; niemals durfen bei dieserKreu
zung kranke Tochter auftreten. Diese Kreuzung bedingt ein sehr 
starkes Uberwiegen des mannlichen Geschlechtes bei allen rezessiv ge
schlechtsgebundenen Erscheinungen. Wir erkennen diesen Erbgang 
bei der Stammbaumbetrachtung an der typischen Erfolge, kranker 
Stammvater - gesunde Tochter - kranker EnkeI. Die kranken Sohne 
stammen fUr gewohnlich von auBerlich gesunden Eltern; ihre patho
logische Anlage erben sie von der keimkranken Mutter (Konduktor), 
s. Abb. 28,1. Haben kranke Sohne einen kranken Vater, so kann man 
mit Sicherheit sagen, daB die gesunde Mutter auch Tragerin der An
lage, also ein Konduktor ist, s. Abb. 28,3. 

Auf die ubrigen Kreuzungsmoglichkeiten, die praktisch unwichtig 
sind, wollen wir hier verzichten. In Abb. 27 ist der Erbgang einer rezes
siv geschlechtsgebundenen Anomalie unter Berucksichtigung samtlicher 
Kreuzungen dargesteHt. Besonders charakteristisch ist die Tatsache, 
daB die Krankheitsanlage latent durch mehrere Generationen hindurch 
vermittels gesunder weiblicher Familienmitglieder sich forterben kann, 
daB abel' erbkranke Manner nur ausnahmsweise befahigt sind, die 
Krankheit auf ihre Kinder zu ubertragen; namlich dann, wenn ihre 
Ehefrauen Konduktoren sind. 

Del' rezessiv geschlechtsgebundene Erbgang ist vor aHem bekannt 
bei manchen Formen del' progressiven Muskelatrophie, del' Neuritis 
optica, del' Hemeralopie, del' Farbenblindheit und der Hamophilie. Ein 
besonders schones Beispielist der C u tlersche Stammbaum einer Familie 
mit Hemeralopie (siehe Abb. 29). Wir sehen, daB besonders die weib-
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lichen Nachkommen eines erbkranken Stammvaters als Konduktoren 
fUr ihre Descendenz gefahrlich sind. 

?' ?' 
o 0 

6 t 
/ 
I 

o 1 +. 

, ~ 
I I 

1 • 

Abb. 29. Hemeralopie (n. C u tl e r). 

Die geschlechtsbegrenzte Vererbung. 

Siemens hat neuerdings neben del' geschlechtsgebundenen 
die geschlechtsbegrenzte Vererbung in die medizinische Erbbiologie 
eingefuhrt. Bei dem geschlechtsgebundenen Erbgang sind stets 
beide Geschlechter befallen, sie . sind nur in verschiedener Haufigkeit 
beteiligt. Die Anlage ist an das Geschlechtschromosom gebundel'l. 
Dagegen ist bei geschlechtsbegrenztem Erbgang die Erbkrank
heit nicht mit del' geschlechtsbestimmenden Erbeinheit W gekoppelt 
und im X-Chromosom lokalisiert, sie wird nul' von dem Geschlecht in 
del' Manifestation beeinfluBt. Sie ist auf ein bestimmtes Geschlecht be- . 
grenzt, ihre Anlage wird, wenn sie beim anderen Geschlecht vorhanden 
ist, uberdeckt. 

Ein derartiges Beispiel finden wir in dem Stammbaum einer }'amilie 
mit Farbenblindheit von C u mier (siehe Abb. 30), in del' ausgesprochene 
Dominanz bei ausschlieBlicher Beteiligung des wei blichen Ge
schlechtes zutage tritt. 

Ein anderes.Beispiel zeigt uns del' Hornersche Stammbaum einer 
farbenblinden Familie (siehe Abb. 31), in del' wir einen rez essi yen Erb
gang mit ausschlieBlicher Erkrankung des mannlichen Geschlechtes 
erkennen konnen. Diese Familie ist wiederum ein l'egelrechtes Spiegelbild 
zur vorigen. Beiden gemeinsam ist die Tatsache, daB gesunde Vertl'etel' 
des befallenen Geschlechtes n i c h t vorkommen. Dies ist jedoch nach 
anderen Stammbaumen geschlechtsbegl'enzter Anomalien nicht immel' 
del' Fall. 

Del'al'tige Beobachtungen sind zweifellos nicht sb sehr haufig. Wie 
wir uns die eigentumlichen El'bgange erbbiologisch zu erklaren haben, 
wissen wir nicht. Man hat angenommen, daB es sich um Anlagen han
delt, die in heterozygotel' Form zu den Geschlechtsfaktol'en in einem 



10 
+ 

44 Die Anwendung der Vererbungsgesetze auf menschliche Verhiiltnisse. 

• + • + 

;" 
o 

I 16 . 

• + 
I 

, d 
I I --1-, , 
I_I _I, , 

I 

I 
i~1 

Abb. 30. Farbenblindheit n. Cumier (aus Merzbacher). 

bestimmten Wertigkeitsverhaltnis stehen. So konnte z. B. die hetero
zygote Anlage Aa durch die weiblichen Geschlechtsfaktoren WW uber
deckt werden, wahrend sie beim mannlichen Geschlecht Ww in Erschei
nung tritt. Damit hatten wir jedoch noch keine Erklarung dafUr, daB 
in manchen Familien gesunde Vertreter des befallenen Geschlechtes 
uberhaupt nicht auftreten; fUr diesen Fall muBten wir zu der von den 
Biologen gelegentlich verwendeten Hilfshypothese greifen, daB gewisse 
Gametenkombinationen nicht lebensfahig sind. Die recht vereinzelten 
Beobachtungen des geschlechtsbegrenzten Erbganges lassen furs erste 
vermuten, daB dieser fUr die menschliche Vererbung nur eine beschrankte 
Bedeutung hat. 

;" • I 

I~ t t t ~ 
I I 

/ / / / / / 
/ / / / / 
I I I I ___ 1_._ 

0 0~-11,,0 0 ~ II 0 0 ,~II,~ t 0 1 i ;" ~ I 
+ + + + + + + ~ .. ~~ 

\ I 
/ ~ 

~I / ~ 
I I 

JI ~ ;" ;" I 1-/1 ... - --;---; 
• • ~ .. ~ . ~ .. 
Abb. 31. Farbenblindheit n. Horner (aus Merzbacher). 
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Versehiedene Erbgange bei gleiehen Phanotypen. 

Die beiden Stammbaume von Farbenblindheit (Abb. 30 u. 31) haben 
uns gezeigt, daB dieselbe Erbkrankheit nicht immer den gleichen Erb
gang zu haben ~raucht. Diese empirische Tatsache bestatigt sich vor 
allem auch bei der erblichen progressiven Muskelatrophie, die nach den 
Untersuchungen von 'Weitz und Tscherning in einzelnen Familien 
recht verschiedene Erblichkeitsverhaltnisse bieten kann. Beide Autoren 
fanden neben dem rezessiv geschlechtsgebundenen Typus die Dominanz 
in vollstandiger oder unvollstandiger Form; auch Rezessivitat kam vor. 
Die Verschiedenheit des Erbganges der gleichen klinischen Anomalie 
muB zunachst zu der Annahme fiihren, daB hier genotypische Struk
turdifferenzen zugrunde liegen. Wir werden uns vorlaufig mit der Tat
sache aussohnen miissen, daB klinisch einheitliche Phanotypen nicht 
immer zu einer biologischen, d. h. genotypischen Einheit zusammen
gefaBt werden diirfen. Andererseits werden wir besonders darauf achten 
miissen, ob die bei grober Betrachtung einheitlich erscheinenden Phano
typen, die sich durch den Erbgang biologisch voneinander unterschei
den, nicht doch auch auBerlich gewisse Verschiedenheiten aufweisen. 
Vielleicht werden sich mit feineren Untersuchungsmethoden hier Ge
sichtspunkte einer genaueren Differenzierung auffinden lassen. 

Doch steht uns noch eine andere Erklarungsmoglichkeit zur Ver
fiigung. Wir haben im I. Kapitel bei BesprechuI).g der Geschlechtsanlage 
erfahren, daB ein und dieselbe Anlage in ihrer Wertigkeit (Valenz 
oder Potenz) erheblichen Schwankungen unterworfen sein kannt In 
einem Stamm mag sie hochwertig sein, in einem anderen erheblich 
geringere Wertigkeit besitzen. Eine hochwertige Anlage wird bei Paarung 
mit Individuen,denen diese Anlage nicht eigen ist, die auch keine wesent
lichen Hemmu.ngsfaktoren aufzuweisen haben, eine sehr starke Durch
schlagskraft besitzen. Sie wird also in der Hauptsache dominanten 
Erbgang zeigen. Von einer qualitativ gleichartigen Anlage, die aber in 
niederer Potenz vorhanden ist, konnte man sich denken, daB bei Paarung 
mit gesunden Individuen diese vermoge ihres hemmenden Erbeinflusses 
epistatisch wirken, und die Anlage erst dann wieder in Erscheinung tritt, 
wenn zufallig eine Kreuzung mit einem Individuum stattfindet, dessen 
Hemmungsfaktoren sehr geringe Wirksamkeit zukommtl). So konnte 
der Erbgang dieser Anlage rezessiv erscheinen. Die verschiedene Wertig
keit einer Anlage und der sie hemmenden antagonistischen Erbein
fliisse !aBt es uns verstandlich erscheinen, daB die s e I b e Anomalie in 
verschiedenen Stammen in verschiedenem Erbtypus erscheint. 
Sie vermag uns auch, wie wir gehort haben, UnregelmaBigkeiten des 
Erbganges in ein und derselben Familie zu erklaren. Die Stammtafeln 
(Abb. 32, 1 u. 2) werden diese Gedankengange naher illustrieren. 

1) Nach dieser Annahme stehen die Hemmungsfaktoren zu der korrespon
dierenden pathologischen Anlage in demselben gegensatzlichen Verhaltnis wie die 
mii.nnliche zur weiblichen Geschlechtsanlage. 
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- = Fehlen von Hemmungsfaktoren oder solche sehr geringer Wertigkeit; infolge. 

dessen keine hemmende Wirkung. 

Abb.32. 

Die Inzucht. 
Man hat in fruheren Zeiten der Inzucht alle moglichen patholo

gischen Abweichungen zur Last gelegt, weil man in manchen Familien 
bei Verwandtenheiraten gelegentlich eine starke Degeneration der Nach
kommerrschaft beobachten konnte. Eingehende Untersuchungen haben 
jedoch gezeigt, daB die Inzucht keineswegs immer schadlich ist, daB 
vielmehr in der Aszendenz leistungsfahiger, hervorragend begabter 
Personlichkeiten sehr haufig auffallend starke Inzucht festzustellen 
ist. Ich erinnere nur an Friedrich den GroBen, dessen Ahnentafel einen 
erheblichen Ahnenverlust aufweist. Sommer und Strohmayer 
haben in psychiatrischen Kreisen schon seit langerer Zeit auf die Ein
seitigkeit der Lehre von der absoluten Inzuchtschadlichkeit hin
gewiesen. Man hat allmahlich einsehen gelernt, daB nicht schlechthin 
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jegliche Inzucht Gefahren fur die Nachkommen in sich birgt, daB viel
mehr die Qualitat des Inzuchtmaterials fUr die Qualitat der folgen
den Generationen verantwortlich zu machen ist. "Gut zu gut kann un
moglich Schlechtes entstehen lassen, und daB schlecht zu schlecht dop
pelt Schlechtes geben muB, begreift jeder" (Strohmayer). 

Strohmayer kam nun auf Grund seiner Ahnentafeluntersuchung 
der geisteskranken bayerischen Konige Ludwig II. und Otto 1. zu folgen
der SchluBfolgerung: "Gefestigte Eigenschaften stammen aus ingezuch
teten Erbmassen, die auf Generationen hinaus richtung- und aus
schlaggebend fUr das biologische Schicksal eines Geschlechts sein konnen." 

Wir mussen versuchen, dieses Gesetz mit den Vererbungsregeln in 
Beziehung zu setzen. 

Angenommen, wir haben eine Familie mit einer bestimmten domi
nanten Eigenschaft, die in heterozygoter Anlage vorhanden ist. Es 
werden zwei Merkmalstrager dieser Familie gekreuzt, wobei wir das ein
fache Me nd e I schema zugrunde legen: 

DR X DR = DDI + DR2 + DRa + RR4 . 

Bei weiterer Inzucht ware folgende Kreuzung moglich: 

DDI X DR2 = DDa + DDb + DR. + DRd . 

Samtliche Kinder sind Trager des dominanten Merkmals. Nehmen wir 
noch einmal eine Inzuchtkreuzung vor, indem wir zwei homozygote 
(DD) Individuen kombinieren: 

DDa + DDb = DD + DD + DD + DD . 

Das dominante Merkmal ist nunmehr bei samtlichen Kindern in 
homozygoter Form angelegt. Es ist selbstverstandlich, daB derartige 
Individuen eine besonders durchschlagende Vererbungskraft besitzen, 
da ja bei dominant homozygoter Anlage ein Merkmal auf samtliche 
Nachkommen vererbt wird, bei heterozygoter Anlage jedoch nur in 
50% der FaIle. 

Die Bedeutung der Inzucht bei Dominanz liegt darin, daB allmahlich 
die heterozygote Anlage in den homozygoten Zustand ubergefUhrt wird, 
und daB durch konsequente Zuchtwahl diese homozygote Beschaffenheit 
erhalten bleibt. 

Bei unvollstandiger Dominanz ist auch die Steigerung eines domi
nanten Merkmals durch Inzucht moglich, wenn es sich namlich urn eine 
Anlage handelt, die in homozygotem Zustand starker in Erscheinung 
tritt als bei Heterozygie. 

Liegt eine dominante An 0 m a lie vor, so wird es nur in selteneR Fallen 
zur Inzucht kommen, da sich zwei Trager desselben pathologischen Merk
mals in Familien mit direkt sich vererbenden Anomalien fUr gewohnlich 
Richt heiraten werden. Wir wissen, daB die Nichtmerkmalstrager aus 
solchen Familien keimgesund und fUr ihre Nachkommenschaft ungefahr
lich sind. Weit haufiger ist die Inzucht in Familien, die mit 1 ate n ten 
r e z e s s i v e n pathologischen Anlagen durchseucht sind. Treten hier zwei 
auBerlich gesunde Individuen, die heterozygot-rezessiv keimkrank sind, 
zusammen, so ist die Gefahr sehr groB, daB unter den Kindern die homo-
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zygot-rezessive Keimstruktur realisiert und damit die latente patho
logische Anlage phanotypisiert wird. Dies sind die FaIle, welche fur die 
Anschauung der absoluten Inzuchtschadlichkeit maBgebend 
waren. Der Fehler bestand in der Verallgemeinerung dieser einen Kreu
zungsmoglichkeit, die allerdings unbedingt gefahrlich ist. 

Folgende SchluBfolgerungen lassen sich aus unserer Betrachtung 
ableiten. . 

Verwandtschaftsheiraten gesunder Individuen aus ge
sunden Familien sind ungefahrlich. 

Inzuchtkreuzungen gesunder Individ uen aus erbkran
ken Familien sind nur dann gefahrlich, wenn es sich um 
rezessive Anomalien handelt. In diesen Familien besteht immer 
die Moglichkeit, daB zwei auBerlich gesunde, aber keimkranke Indi
viduen zusammenkommen, deren Kreuzung homozygote kranke Kinder 
zur Folge haben kann. Gesunde Vertreter einer }'amilie mit domi
na n t e r Anomalie sind keimgesund u. daher fur die Nachkommen
schaft ungefahrlich. 

Die entwicklungsgeschichtliche Vererbungsregel. 

In den letzten Jahren hat V. Haec ker eine neue Art der Unter
suchung und Betrachtung in die Vererbungslehre eingefuhrt, in der wir 
eine wesentliche Erganzung der bisherigen Forschungsmethoden er
blicken durfen. Die Vererbungswissenschaft arbeitet heute mit den sicht
baren AuBeneigenschaften des fertigen Organismus und mit den un
sichtbaren, hypothetischen, in die Keimzelle eingeschlossenen Erb
einheiten; also mit zwei GroBen, die am Anfangs- und Endpunkte einer 
Entwicklungsreihe liegen. Es liegt nun sehr nahe, diese Kluft dadurch 
zu uberbrucken, daB man die Entstehung der AuBeneigenschaften des 
fertigen Organismus· morphogenetisch und entwicklungsphysiologisch 
untersucht. Man bemuht sich, die Wurzeln del' Phanotypen bis in mog
lichst fruhe Entwicklungsstadien zuruckzuverfolgen, indem man Schritt 
fur Schritt auf die wahrend der Entwicklung wirksamen Zwischen
prozesse und die vorubergehenden Zwischeneigenschaften zuruckgeht. 

Diese phanogenetischen Untersuchungen, soweit sie in der Biologie 
in Angriff genommen wurden, fiihrten Haecker zu del' Unterscheidung 
in Merkmale mit relativ einfach verursachter Entwicklung und solche 
mit relativ ko m pIe x verursachter, durch vielfache Korrelation ge
bundener Entwicklung. Letztere umfassen im Gegensatz zu den ein
fachen aIle die Merkmale, an deren Entwicklung eine Reihe von Fak
toren (endogener und auch exogener Natur) beteiligt sind. Hiergegen 
zeichnen sich die einfach verursachten Merkmale durch einen weniger 
komplizierten Entwicklungsgang aus. Fur die Vererbungsverhaltnisse 
zeigen diese beiden Gruppen folgende Konsequenzen, die Haec ker als 
entwicklungsgeschichtliche Vererbungsregel zusammenfaBt: 

Einfach verursachte Merkmale weisen klare Spaltungs
verhaltnisse auf. 
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Komplex verursachte Merkmale zeigen groBere oder 
kleinere Abweich ungen von den schematischen Vererbungs
gesetzen, wie wir sie auch bei Betrachtung der Faktorentheorie z. T. 
kennengelernt haben. 

Besonders werden wir ffir aIle Phanotypen, deren Entwicklung eng 
mit dem endokrinen System verknupft ist, in den meisten Fallen eine 
sehr komplexe Genese annehmen durfen. 

lch mochte glauben, daB ausgedehnte vergleichende Untersuchungen 
der individuellen Entwicklttngsgeschichte auf korperlichem und see
lischem Gebiete auch der menschlichen Vererbungsforschung wirksam 
an die Hand zu gehen vermogen. 

Zweifellos bleibt die Vererbungslehre beim Menschen in der Exakt
heit ihrer Ergebnisse zunachst noch weit hinter der Biologie zurUck. 
Immerhin sind wir heute schon imstande, eine Reihe von Tatsachen zu 
erklaren. Und je mehr Freunde sich die ernste Forschung gewinnen wird, 
desto leichter werden wir in der Erkenntnis vordringen. Dabei werden 
vielleicht die Vererbungsuntersuchungen korperlicher Eigenschaften 
ein leichteres Spiel haben als die Erforschung der Vererbung psychischer 
Erscheinungen, der noch manche besondere Schwierigkeiten vorbehalten 
bleiben. 

III. Die psychische Konstitution. 

Konstitution und Konstellation. 
Die psychische Konstitution muB, so verlangt es die naturwissen

schaftliche Denkweise, in der korperlichen Konstitution verankert sein. 
Es ware sonst undenkbar, daB korperliche Veranderungen psychische 
Storungen zur Folge haben konnten. Das Psychische laBt sich vom 
Biologischen nicht trennen; daher darf der Psychiater niemals vergessen, 
daB er der naturwissenschaftlichen Anschauung nicht entraten kann. 
Wir werden infolgedessen darauf bedacht sein mussen, auch in der 
Psychologie und Psychiatrie einen Konstitutionsbegriff zu schaffen, 
der sich in seinem Wesen moglichst mit der in der medizinischen Kon
stitutionslehre aIlgemein ublichen Definition deckt. Wir gehen bei diesem 
Versuch mit Kahn aus von dem biologischen Erblichkeitsbegriff von 
Johannsen, der vom Phanotypus oder Erscheinungstypus den Geno
typus oder Anlagetypus unterscheidet (siehe 1. Kapitel). Dl;lr Geno
typus ist "der Inbegriff aller Gene (Keimfaktoren), die grundlegende 
Konstitution des Organismus". "Durch die gegebene genotypische 
Konstitution ist die ganze Reaktionsnorm eines Organismus bestimmt." 
"Genotypus und Milieu bedingen die realisierten personlichen Charak
tere (d. h. die phanotypischen Eigenschaften!) jedes Organismus." 
"Echte Erblichkeit ist Anwesenheit gleicher Gene (oder Faktoren) bei 
N achkommen oder Vorfahren." 

Kahn gibt seinem Konstitutionsbegriff folgende Formulierung: 
"Die Konstitution eines OrganiRmllR ist die Gesamtheit Reiner morpho-

Hoffmann, Verel'bung. 4 
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logischen, funktionellen und evolutiven Eigenschaften, soweit sie vererbt 
oder ver~:bbar, d. h. in seiner genotypischen Struktur verankert sind." 

Die Anderungen der korperlichen Verfassung eines Individuums 
durch Milieueinfliisse sind von Tandler als Kondition bezeichnet wor
den. Da aber der Tandlersche Konstitutionsbegriffl) mit der erb
biologischen Konstitution von Kahn nicht ganz iibereinstimmt, 80 

schlagt Kahn vor, "aIle Veranderungen del' gesamten Korperverfas
sung auf au13ere Reize, auf Milieueinfliisse im weitesten Sinne unter dem 
Namen ,Konstellation'2) zusammenzufassen und dementsprechend 
afle Faktoren und Eigenschaften, die durch exogene Einwirkungen ge
setzt sind, als konstellative Faktoren Dzw. Eigenschaften zu bezeich
nen". Konstitution und Konstellation bestimmen die SteHung des Orga
nismus zur AuBenwelt, bestimmen seine phanotypische Erscheinungsform. 

Siemens verurteilt diesen Konstitutionsbegriff, da das Wort Kon
stitution bisher nicht ein wissenschaftlich theoretischer, sondeI'll ein 
klinisch empirischer Begriff sei, dessen unbestimmte, unspezifische Natur 
gerade einen groBen Wert fiir den praktischen Gebrauch bedeute. Del' 
Praktiker solIe sich dieses altgewohnten Wortes auch weiterhin bedienen 
konnen, ohne Gefahr zu laufen, in MiBverstandnisse, Yerwirrungen und 
Wortstreite verwickelt zu werden. Um nun der Konstitution die alte 
Bedeutung der Korperverfassung (Phanotypus) zu lassen, schIagt er 
die Termini Idiotypus (Erbbild) und Paratypus (Nebenbild) vor. 
In der Definition entspricht Idiotypus der Konstitution (nach Kahn) 
und Paratypus der Konstellation. Bei Siemens zerfallt die phano
typische Korperverfassung in idiotypische und paratypische Anteile. 
Nach Kahns Definition kennen wir konstitutionelle und konstcllative 
phanotypische Eigenschaften. 

Kahn sieht mit Recht gerade in del' scharfen begrifflichen Um
grenzung der Konstitution einen wesentlichen Fortschritt. Die Un
bestimmthcit und Yerschwommenheit eines gebrauchlichen Begriffes 
stellt kein Hindernis dar, ihn scharfer zu prazisieren. Es besteht kei'ne 
zwingende Notwendigkeit, in diesem Fall fiir den praktischen Gebrauch 
einen unklaren Begriff bestehen zu lassen, unter dem jeder sich etwas 
anderes vorstellt. Vielmehr drangt ein soIcher Zustand nach klarer 
begrifflicher Formulierung. Ich mochte glauben, daB der Begriff des 
Idiotypus kaum die Konstitution wird verdrangen konnen. Immerhin 
kann man ihn in dem Sinne unseres Konstitutionsbegriffes mit gutem 
Gewissen auch im seelischen Geschehen verwenden. 

Konstitution = Idiotypus; Konstellation = Paratypus. 
Die Konstitution hat zunachst keinerlei pathologische Betonung. 

Wir reden von einer Totalkonstitution des Organismus und den Partial
konstitutionen der Organe oder Organsysteme. Wir kennen konsti-

1) Tandler schlieBt Art- und Rassequalitaten aus dem Begriff del' Kon
stitution aus. 

2) Diesel' Begriff del' "Konstellation" ist del' in der Psychologie iiblichen 
Auffassung von der Konstellation nichtgleichbedeutend; siehe Z. B. J as pel's 
(Allgemeine Psychopathologie), del' unter Konstellation die Bedingnngen der 
jeweils ausgewahlten Assoziationsrichtung versteht. 
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tutionelle Eigenschaften oder Faktoren, die gleich Bausteinen die Gesamt
konstitution aufbauen. Die Frage, ob eine bestimmte Eigenschaft als 
konstitutionell angesehen werden muB, laBt sich nach der Kahnschen 
Definition, die wir zugrunde gelegt haben, immer nur an Hand der sieher 
endogenen Entstehung und ihrer erbbiologisehen Bedingtheit entsehei
den. Bei dem heutigen Stande der Vererbungsforsehung wird uns diese 
Entseheidung in manchen Fallen nur schwer gelingen. Die Vorbedingung 
ware, streng genommen, eine genaue Kenntnis der psychisehen Ver.
erbungsgesetze, an der es aber heute noch in jeder Beziehung fehlt. Sehr 
haufig wird es unmoglieh sein, die Bedeutung von Milieueinflussen, die 
pra- oder postamphimiktiseh das Keimplasma treffen konnen, aueh nur 
einigermaBen klar herauszuarbeiten. Wir diirfen uns aber mit der 
Vberlegung trosten, daB dieser Fehler bei tieferer Forschungserkenntnis 
mehr und mehr a,usgeglichen werden kann. Nach Kahns Beispiel 
mochte ich mich der Meinung von J uli us Ba uer anschlieBen, "daB 
wir individuelle Eigenschaften, ffir die sieh ein hereditarer Ursprung 
nieht nachweisen laBt, per exclusionem dann als konstitution ell ansehen 
werden, wenn keine Anhaltspunkte fur ihre konditionelle - wir haben 
zu sagen: konstellative! - Entstehung vorliegt." Mag auch vorlaufig 
in vielen Fallen die Seheidung in Konstellation und Konstitution groBe 
Schwierigkeiten machen, so werden wir doeh an der begrifflichen Diffe
renzierung festhalten mussen. 

Konstitution und Temperament. 
Wenden wir nunmehr unseren Begriff der Konstitution auf die 

psychische Veranlagung des Menschen, auf seine individuellen psychi
schen Fahigkeiten und Tendenzen an, die wir in den Begriffen Intelli
genz, Charakter und Temperament zusammenfassen. Diese decken sich 
zweifellos nicht ohne weiteres mit dem, was wir als Konstitution fest
gelegt haben, vielmehr sind in ihnen schon eine Reihe von Konstellationen 
enthalten. Fassen wir einmal die eharakterologische Entwieklung beim 
Menschen ins Auge. Unter Charakter verstehen wir mit Kretschmer 
"das aus der Gesamtsumme der gemutlichen und willensmaBigen Reak
tionen einer Personlichkeit auf ihre fortlaufenden Erlebnisse abgezogene 
Durchschnittsbild derselben, wobei zeitlich sich bewegende Votgange 
zu materiell feststehenden Eigenschaften umgestempelt werden". 8ehr 
haufig geht der Charakter (oder bestimmte charakterologische Eigen
schaften) den Weg, del' ihm vom Keimplasma vorgeschrieben ist, ohne 
daB Milieufaktoren eine wesentliche Umbildung und Umformung er
zielen. Wir konnen diese Tatsache vor allem daraus ableiten, daB unter 
den Kindern ein und desselben Elternpaares trotz ahnlicher auBerer Be
dingungen die verschiedenartigsten Charakterezur Ausbildung kommen, 
denen meistens bei den Gliedern der Aszendenz ahnliche Charaktere 
an die 8eite zu stellen sind, obwohl diese kaum jemals unter gleichen 
oder ahnlichen Bedingungen werden aufgewachsen sein. Wir finden also 
einesteils Verschiedenheit der Charaktere bei gleichen Umweltsbedingun
gen, andernteils Gleichartigkeit bei ganz verschiedenen Milieuverhalt-

4* 
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nissen. Es schlagt demnach die psychische Entwicklung hier die Rich~ 
tung ein, welche im Erbgut, d. h. genotypisch bestimmt ist, unbeschadet 
der auBeren Einflusse, die im individuellen Leben zur Geltung kommen. 
Wir haben es mit Eigenschaften oder Eigenschaftskomplexen zu tun, 
die eine starke Erblichkeitsvalenz besitzen; sie sind genotypisch fest 
verankert (Kahn) und vermogen in ihrer Entfaltung AuBeneinflussen 
einen starken Widerst(j-nd entgegenzusetzen. 1m aIlgemeinen werden wir 
bei stark ausgepragten Charaktereigenschaften, die nicht einem poin
tierten Milieu ihre Entwicklung verdanken, diese' Ansicht vertreten 
konnen. Sicherlich auch bei besonders hochstehenden und fein differen
zierten, intellekt,llellen Begabungen, die von ihrer genotypischen Struk
tur zur Entfaltung und Entwicklung getrieben werden, ohne daB 
Milieueinflusse wesentlich wirksam ins Gewicht fallen. Ebenso scheint 
die rein affektive Seite des psychischen Lebens und Geschehens in unse
rem Sinne konstitutionell zu sein. "Das Gemutsleben des Menschen ist 
in seinem Grundwesen nicht durch die Erfahrung des Lebens bestimmt, 
sondern bekommt seine Eigenart durch die natiirlichen Anlagen" 
(Gaupp). Die Grundstlmmung der Seele, das Temperament, laBt sich 
schon fruh beim Kind erkennen und pfIegt sich unter normalen Umstan
den fur gewohnlich auch im spateren Le ben nicht wesentlich zu verandern. 
Wir konnen diese Eigenschaften, die Kahn "feste Phanotypen" 
nennt, mit Stern auch als "Erbeigenschaften" bezeichnen. Diesen 
stellt Stern die Erbanlagen gegeniiber: "gewisse Merkmale vererben 
sich von Generation zu Generation nur in ganz unbestimmten allgemei
nen Formen und sind daher innerhalb jeder Generation starker den AuBen
beeinflussungen und Umanderungen zuganglich". Selbstverstandlich 
spielen auch solche Merkmale in der charakterologischen Entwicklung 
des Menschen eine groBe Rolle. Wir wollen sie "ungefestigte Phano
typen" nennen, da sie sich unter Milieuwirkungen iiber das MaB der 
genotypischen Struktur hinaus entwickelt haben. Es sind zwei FaIle 
theoretisch denkbar: Einmal solche Charaktereigentumlichkeiten, die 
abnorm intensiven und lang andauernden, stetigen auBeren Reizen zu
zuschreiben sind, bei einer Anlage, die nur in ~<\ndeutung die entsprechend 
Disposition enthalt (z. B. miBtrauische Einstellung bei anhaltend triiben 
Erfahrungen mit den Mitmenschen). Wir konnen diesen Fall als "Uber
biegen" oder "Uberspannen" einer an sich relativ farblosen, 'aber durch 
die abnormen Erlebnisse stark pointierten Eigenschaft charakterisieren. 
Zum anderen mussen wir theoretisch auch solche "Erbanlagen" zugeben, 
die sich bei verschiedenen auBeren Bedingungen einmal in dieser, das 
andere Mal in jener Richtung entfalten konnen (z. B. EinfluB der Ver
schiedenheit von Beruf und Lebenshaltung auf ahnliche Charaktere1) 

In diesem FaIle wiirde aus einem gewissermaBen neutralen Latenzzu
stande mit verschiedenen Reaktionsmoglichkeiten heraus durch be
stimmte exogene Faktoren der Entwicklung eine ganz bestimmte Rich
tung gegeben. Mir will es scheinen, als ob diese theoretische Moglich-

1) Dabei ist jedoch zu bedenken, daB ein einheitlicher Berufstypus vor aHem 
auch wieder dar i n seine Ursache hat, dag Menschen mit bestimmter Veranlagung 
gem einen ahnlichen Beruf wahlen. . 
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keit nicht so sehr haufig zutrifft. lch glaube, daB vielmehr in den Fallen 
einer ausgesprochen konstellativen Personlichkeitsentwicklung eine be
stimmt gerichtete Disposition anzunehmen ist, die, starker oder schwacher 
in der Anlage gegeben, mehr oder weniger in unserem Sinne konstellativ 
iiberspannt sein kann. Wenn auch der Charakter sich nur teilweise mit der 
Konstitution deckt - soweit es sich namlich urn den ererbten Teil der psy
chischen Qualitaten handelt -, da er auBerdem noch die Erziehungs- und 
Milieuwirkungen in sich schlieBt, so werden wir doch annehmen dilrfen, 
daB die konstitutionellen Faktoren fUr die charakterologische Entwicklung 
wesentlich ausschlaggebend sind, mehr als fiir gewohnlichzugegeben wird. 

"Die Erblichkeitsstarke der menschlichen Disposition bildet eine 
vielfaltig abgestufte Reihe, die von ganz auBerlichen, in jeder Generation 
je nach der Umwelt wandelbaren Merkmalen bis zu den hartnackigsten, 
unter verschiedensten Bedingungen sich wieder durchsetzenden Eigen
schaften fiihrt" (Stern). 

Nach diesen Ausfiihrungen muB es Aufgabe der Konstitutionsfor
schung sein, nicht nur die konstitutionellen von den konstellativen Eigen
schaften zu scheiden, sondern auch aus den konstellatlven Eigenschaften 
die Konstitutionskomponente herauszuschalen. Wir miissen bei der 
Konstitution auf zweierlei Dinge achten: auf ihre Art (Qualitat) und auf 
ihre Valenz (Quantitat). Bei den konstellativen Elgenschaften erweitert 
sich diese Fragestellung auf das Verhaltnis von AuBen- und Innenfak
toren, das sowohl qualitativ als quantitativ betrachtet werden kann. 
Dabei besteht in der theoretischen Betrachtung kein Unterschied zwi
schen "normalen" und pathologischen Eigentiimlichkeiten. Eine in der 
Pubertatszelt einsetzende, noch im Bereich des "Normalen" liegende 
Personlichkeitsumwandlung kann genau so konstitutionell bedingt sein, 
wie es eine Pubertatsschizophrenie z: B. ist. Auch konstellative Er
scheinungen treten im normalen wie im pathologischen Seelenleben glei
chermaBen auf; ich erinnere an einen hysterischen Dammerzustand und 
an eine belanglose, als normal hingenommene psychogen entstandene 
Gefiihlsantipathie gegen bestimmte Dinge. 

Die Konstitutionsvalenz. 
Sie laBt sich im groBen und ganzen durch die physiologische, charak

terologische und psychologische Individualforschung, durch die Be
trachtung des individuellen Lebensganges annahernd bestimmen. Wir 
stellen ja als Arzte und vor allem als Psychiater in jedem einzelnen FaIle 
die trberlegung an, inwieweit sich die individuelle korperliche und psy
chische Entwicklung mit den AuBenumstanden in ursachlichen bzw. 
verstandlichen1) Zusammenhang bringen laBt. Je weniger auBerer An-

I) Die Bewertung von Ursache und Wirkung grlindet sich im seelischen Ge
schehen auf verstandliche Reaktionen und verstiindliche Zusammenhange, da wir 
evt!. Beziehungen nur nach unserem eigenen Seelenleben ermessen konnen; 
siehe auch Bleuler (Das autistische Denken): "Ursachen und Motive sind 
nicht verschiedene Dinge; aber gewisse Ursachenreihen, diejenigen, die wir sub
jektiv mit unserem BewuBtsein erfassen konnen, nennen wir Motive, wenn wir sie 
von der subjektiven Seite betrachten." 
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laB und konstellative Wirkung quantitativ und qualitativ aufeinander 
abgestimmt scheinen, desto fester der Phanotypus, desto starker die 
ErbIichkeitsvalenz, desto groBer der konstitutioneIIe AnteiI. Dieses 
Kriterium biIdete ja die Hauptstiitze der rein endogenen Auffassung 
mancher Psychosen. Die hereditaren Verhaltnisse lieBen dann noch 
ihre erbliche Bedingtheit und damit ihre konstitutionelle (endogen
erbIiche) Natur erkennen. Man kann sagen: Je geringfiigiger die MiIieu
faktoren, die zur Entfaltung eines Phanotypus in einem bestimmten 
FaIle notwendig sind, desto hoher die konstitutioneIIe Valenz. Anderer
seits; sind besonders heftige und andauernde auBere Eindriicke ffir einen 
bestimmten Phanotypus erforderlich, so haben wir eine geringe konsti
tutionelle Valenz. AhnIich spricht sich J. Bauer in dieser Frage aus: 
"Dort, wo beiderlei, exogene und endogene, Momente beteiligt sind, 
stehen naturgemaB die einen im umgekehrten Verhaltdis zu den andern." 
"Je geringer ... die Valenz aller exogenen athiologischen Faktoren ist, 
z. B. bei einer Verkiihlung, einem geringfiigigen Diatfehler, einem an sich 
belanglosen Trauma, desto erheblicher muB der Wert der endogenen 

Faktoren ansteigen." Wir konnten die Formel K = ~ aufsteIlen, wenn 

K die Krankheit (oder jeder andere Phanotypus), S die ursachIiche exo
gene Schadigung und W den endogenen Widerstand darstellt. Das rela
tive Verhaltnis von exogenen und endogenen Faktoren laBt sich sehr 
schon an dem Beispiel einer melanchoIischen Verstimmung zeigen. Wir 
unterscheiden hier schon seit langer Zeit endogene Formen und reaktive, 
d. h. soIche, bei denen die endogene Wurzel nicht die aIleinige Ursache 
zu sein scheint. Beide Arten von Phanotypen, gIeichartig in der Er
scheinungsform, konnen auf einem gleichartigen Konstitutionsboden 
entstehen, dessen Erkrankungstendenz jedoch nach verschiedener 
Quantitat einzuschatzen ware. Am groBten ist die konstitutioneIIe 
Valenz bei den rein endogenen Formen, geringer bei den reaktiven; letz
tere konnen wieder in der Valenz der konstitutioneIlen Faktoren ver
schieden sein, je nachdem ob geringfiigige Anlasse oder starke Einwir
kungen notwendig waren, um die konstellative Wirkung hervorzubringen. 
Auch die rein endogenen, "festen" Phanotypen konnen nach Intensitat 
und Verlauf wieder in Valenzgrade abgestuft werden. Hier ist jedoch -
bei unserer Unkenntnis der Wesenheit der einzelnen Konstitutionsfor
men - groBte Vorsicht am Platze, da andere konstitutionelle Momente 
in Betracht kommen konnten, die wir noch nicht zu erkennen vermogen. 

Bei einer Reihe von konstellativen Erscheinungsformen wird aber 
die Individualforschung nicht zur Abschatzung der Konstitutionsvalenz 
ausreichen konnen. Dies ist dann der Fall, wenn eine bestimmte Cha
raktereigenschaft oder eine psychische Anomalie nach Lage der Milieu
verhaltnisse sowohI konstitutionell all' auch konstellativ bedingt sein 
konnte, mit anderen Worten. wenn wir die Auswirkung des exogenen 
Momentes in Form einer deutlichen Veranderung der individuellen Ver
fassung nicht direkt beobachten konnen. Ein lehrreiches Beispiel wird 
diesen Gedankengang naher erIautern (Gaupp). Ein Ehepaar, ernste, 
moralische hochstehende Menschen, adoptierte ein wenige Monate altes 
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Kind aus einer reeht unerfreulichen Familie (bestandiger Unfriede, 
Stehlen, Betriigen, Trunksucht usw.). Das Kind wurde in den denkbar 
gunstigsten Verhaltnissen aufgezogen. Je alter es wurde, desto mehr 
hauften sich Schlechtigkeiten. Obwohl es nie etwas Boses gesehen, fing 
es an zu liigen, zu stehlen und zu betriigen nach Herzenslust; hartnaekig 
trotzte es allen Erziehungseinflussen, so daB spater die Adoption wieder 
riickgangig gemacht wurde. Der Phanotypus der "moralischen Minder
werligkeit" war hier zweifellos fest in die Konstitution eingefiigt, so daB 
er trotz giinstiger Erziehungseinflusse (ohne Rueksicht auf das Milieu) 
sieh durchsetzte. Ware aber dieses Kind im legitimen Elternhause auf
gewachsen, so wiirde man geneigt sein, einen besonderen Nachdruck 
auf die mangelhafte Erziehung, auf das sehlechte Vorbild der Eltern zu 
legen. In diesem Falle sieher zu Unrecht. Da wir jedoch nieht immer 
in der Lage sind, ein derartig interessantes Experiment zu machen, 
so mussen wir sagen, daB in solchen und ahnliehen Fallen, falls wir nicht 
von den evtl. konstellativen Milieufaktoren abstrahieren konnen, eine 
wissenschaftliche Entscheidung, ob mehr konstitutionell oder .mehr 
konstellativ, durchaus unmoglich ist. Wir konnen aber mit Hilfe der 
Erblichkeitsforschung haufig die Frage der Konstitutionsvalenz wenig
stens annahernd entscheiden, wenn wir die Aszendenz betrachten. Mit 
groBer Wahrscheinlichkeit konnen wir eine konstellative Entwicklung 
dann ausschlieBen, wenn wir feststellen, daB der Phanotypus - in 
unserem Falle die moralische Minderwertigkeit - in der betreffenden 
Familie mehrfach auch ohne das spezifische Milieu aufgetreten ist, daB 
er also konstitutionell bedingt und erblich ist. 

Einige praktische Beispiele mochte ich noch hinzuf(igen: 
1. Ein miBmutiger, unzufriedener Charakter IaBt sich in vielen Fallen 

als wesentlich dureh Erlebnisreaktionen (Ungluck, Enttauschungen) 
entwiekelt vorstellen, ohne daB man eine konstitutionelle Komponente 
besonders hoher Valenz anzunehmen genotigt ware. Finden wir aber 
diesen Phanotypus in gleicher oder ahnlicher Form als familiare Eigen
sehaft, die sich aueh unter ganz anderartigen Verhaltnissen immer 
wieder - gesetzmaBig - herausgebildet hat, so konnen wir sagen, daB 
dann die konstitutionelle VaIenz besonders hoch einzuschatzen ist 
und die gleiche Entwicklung wohl auch unter anderen Umstanden ihren 
Lauf genommen hatte. 

2. Wir haben einen schweren Potator mit starker Mfekterregbarkeit 
und Neigung zu MiBtrauen, der schon von Jugend auf dem Alkohol
miBbrauch ergeben war. Wir sind geneigt, diese Eigenschaften dem 
chronischen Alkoholismus in die Schuhe zu schieben, da er erfahrungs
gemaB solche Eigenschaften "macht". Betraehten wir die Familie und 
finden wir bei dem Vater dieses Trinkers die gleichen Eigentumlichkeiten 
ohne Potatorium, so wird es sich hoehst wahrscheinlich nicht um ein 
konstellatives (alkohologenes), sondern um ein konstitutionelles Produkt 
handeln. Sehen wir dann unter den Nachkommen dieses Trinkers wie
derum einen ahnliehen charakterologischen Phanotypus, so war man 
bisher geneigt zu glauben, daB hierfur Keimschadigung1) (Konstellation) 

1) Ober die Bedeutung der Keimschadigung siehe nachstes Kapitel. 



56 Die psychische Konstitution. 

die Ursache sei. Da wir aber die hohe konstitutionelle Valenz der vater
lichen Eigenschaften festgestellt haben, wird die konstitutionelle Be
dingtheit auch hier sehr wahrscheinlich. 

Wir werden an Hand dieser Beispiele nunmehr folgende SchluB
folgerung formulieren konnen: 

Stimmen in einem bestimmten Falle die AuBenfaktoren und die frag
liche konstellative Wirkung qualitativ zusammen und laBt sich das 
quantitative Verhaltnis von endogenen und exogenen Faktoren nach 
Lage der Dinge nicht abschatzen, so konnen wir sehr wahrscheinlich 
dan n eine hohe konstitutionelle Valenz annehmen, wenn in der Ver
wandtschaft sich ahnliche Konstitutionen (unabhangig von AuBen
faktoren) gezeigt haben, wenn es sich also vermutlich um einen erblichen 
festen Phanotypu"l handelt. 

Wir sind uns dariiber kIar, daB die konstitutionelle VaIenz im Psychi
schen niemais sich fUr uns in exakten GroBen wird darstellen lassen; 
sie laBt sich, wenn auch unter Schwierigkeiten, immerhin fiir die prak
tische Beurteilung wohl einigermaBen abschatzen. Ihre Bedeutung fiir 
die Konstitutions- und Erblichkeitsforschung 1) ist ungeheuer groB. 
Der Erbbiologe muB in seinen Berechnungen, in den statischen Aus
wertungen seines Materials, will er exakte Erblichkeitsregeln feststellen, 
streng unterscheiden zwischen festen und ungefestigten Phanotypen. 
Nur fUr die ersteren gelten die Vererbungsgesetze. Ferner hat die Kon
stitutionsvalenz auch praktische Bedeutung. So haben z. B. patho
logische Konstitutionen mit hoher Valenz als feste Phanotypen unter 
Umstanden (dominanter Erbgang) groBe Durchschlagskraft hinsichtlich 
der Dbertragup.g auf die Nachkommenschaft. Ungefestigte Phanotypen 
mit geringer konstitutioneller Valenz, mogen sie auch den vorigen in 
der Erscheinungsform gleichen, sind bei demselben Erbgang weit weniger 
bedeutungsvoll. 

Die Konstitutionsart. 
Die Mannigfaltigkeit korperlicher Konstitutionen ist weit und bl'eit 

bekannt. Auch die psychische Veranlagung, mag sie von uns als normal 
oder pathologisch gewertet werden, laBt verschiedenartige Konsti
tutionstypen erkennen. Auf dem Gebiete der geistigen Fahigkeiten, 
der intellektuellen Veranlagung unterscheiden wir eine Reihe von 
positiven Begabungen der talentierten und genialen Anlagen und von 
negativen MiBanlagen del' verschiedenen Schwachsinnsarten. Begriff
lich stellen wir den Begabungen die Temperamente gegeniibel', welche 
uns, wie wil' erkennen werden, durch die Erbbiologie zu den patholo
gischen Konstitutionskreisen geistiger Erkl'ankungen und Anomalien 
fiihren. 

Ausgehend von den beiden wesentlichsten konstitutionellen Psycho
sen, dem zirkularen (manisch-depressiven) Il'resein und der Schizo
phrenie, hat Kretsch mer eine psychiatrische Te m per am e n t s Ie hre 

1) Selbstverstandlich auch fur die therapeutische Bewertung psychischer Ab
normitaten, die giinstiger ausfallen mull bei einem konstitutionellen Anteil geringer 
Valenz. 
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entworfen, die zwei groBe Konstitutionsgruppen umfaBt, die zyklothymen 
und die schizothymen Temperamente. In beiden Gruppen finden wir 
eine Reihe von "normalen" Personlichkeiten, die wir aus dem taglichen 
Leben kennen. Jeder Typus hat seine besondere Eigenart und steht -
das ist das Bedeutungsvolle dieser Charakterologie - gewissen aus
gesprochen pathologischen Personlichkeiten in seinem Wesen, seiner 
Struktur nahe. Diese wiederum, so hat es die Erblichkeitsforschung 
gezeigt, gruppieren sich urn die beiden endogenen Psychosen, die den 
Zentralisationspunkt der groBen zyklothymen und schizothymen Kon
stitutionskreise bilden 1 ). 

Die Grundziige der Kretschmerschen Untersuchungen mochte ich 
hier kurz wiedergeben. Ich folge dabei zum groBten Teil seiner Schil
derung. 

Die zyklothyme Konstitution. 
"Die Menschen im Umkreis des manisch-depressiven Irreseins sind 

vorwiegend gesellige, gutmiitige Menschen, Leute, mit denen man aus
kommen kann, die SpaB verstehen, die das Leben nehmen, wie es ist. 
Sie geben sich natiirlich und offen, man ist bald Freund mit ihnen; sie 
haben haufig etwas Weiches und Warmes in ihrem Temperament." 
Es sind ausgesprochene Gemiitsmenschen, Naturen mit tief schwingungs
fahigem Gemiitsleben, mit denen man stets eine gemiitliche Fiihlung 
hat. Jeder Stimmungsreiz findet bei ihnen alsbald seine natiirliche 
Resonanz. Die Schwingungsebene ihres Temperamentes ist eine aus
gepragte, namlich zwischen hypomanisch und depressiv, zwischen den 
beiden Polen der Heiterkeit und Schwerbliitigkeit. In ihren beiden aus
gepragten antipolaren Typen nennen wir sie hypomanische und depres
sive Temperamente. Oft aber konnen wir sie weder einfach als hypo
manisch noch einfach als depressiv bezeichnen. Denn in vielen Hypo
manischen steckt eine kleine depressive Komponente und in den meisten 
Schwerbliitigen ein Einschlag von Humor. Dieses Verhaltnis, in dem 
in der zyklothymen Einzelpersonlichkeit hypomanische und schwer
bliitige Bestandteile zusammenkommen, bezeichnet Kretschmer als 
diathetische oder Stimm ungsproportion. Die hypomanische 
und die schwerbliitige Halfte der Zyklothymen konnen sich ab16sen, 
"sich staffeln" oder "iiberschichten" in den verschiedensten Mischungs
verhaltnissen. Das Gemiitsleben schattiert sich von dem sanguinischen 

1) Die heutige Entwicklung der psychiatrischen Konstitutionsforschung hat 
ihren Ausgang genommen von der zuerst durch Tiling (Individualitiit und 
Psychose; Zentralbl. f. Nervenheilk. 29, 91. 1906 und Grenzf. d. Nerven· u. Seelen
lebens 21', 1904) und Gaupp COber paranoische Veranlagung und abortive Para
noia; Zentralbl. f. Nervenheilk. 33, 65. 1910) vertretenen Gedanken iiber die 
iI)lleren Zusammenhiinge von individueller Geistesartung und Psychose. ReiB 
COber die konstitutionelle Verstimmung und das manisch.depressive Irresein 1910) 
hat mit den Methoden der klinischen Forschung diese Frage der Korrelation 
zwischen priipsychotischer Persiinlichkeit und psychischer Erkrankung an einem 
groBen Material eingehend untersucht. Diese fruchtbare Betrachtungsweise hat 
durch die psychiatrische Erblichkeitsforschung eine notwendige Ergiinzung er
fahren und ist durch die Beriicksichtigung der Kiirperkonstitution (K ret s c h -
III e r) wesentlich gefordert worden. 
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Quecksilbertemperament der Hypomanischen bis zu der tiefen warm
herzigen Empfindung der mehr schwerbliitigen Naturen in allen Dber
gangen. Ihr Temperament schwingt in tiefen, weichen und abgerundeten 
Wellenschlagen, rascher und fliichtiger bei den einen, voller und nach
haltiger bei den anderen zwischen Heiterkeit und Betriibnis. Nur die 
Mittellage dieser Schwingungen liegt bei dem einen mehr nach dem hypo
manischen, bei den andern mehr nach dem depressiven Pol zu. 

Sie zeigen speziell in der hypomanischen Version eine Neigung zu 
gewisser materielle,r Gesinnung, zum Lieben, Essen und Trinken, zum 
natiirlichen Hinnehmen aller guten Gaben des Lebens. Alles starr 
Systematische und Schematische, alles flberspannt Fanatische ist ihnen 
fremd. Sie sind natiirlich realistisch eingestellt. Es sind Menschen mit 
fliissiger, praktischer Energie, tatkraftige Praktiker, temperamentvoll, 
umtriebig, unternehmend, anpassungsfahig und schlagfertig. Flotte 
Draufganger, die oft erstaunliche Erfolge zu verzeichnen haben, oder in 
ihrer sozial negativen Form oberflachliche, unstete, waghalsige, ge
schwatzige, heitere Naturen. 

Auch unter den schwerbliitigen Naturen und in den Mittellagen sehen 
wir stille, behagliche GenieBer, oft jedoch finden wir nach dem depres
siven Pol zu immer mehr ethische Vertiefung, dabei ein warmes, nicht 
.moralisierendes Verstehen fremder Eigenart. In ihrer bedachtigen, 
weichen, schwernehmenden Art eignen diese sich weniger zur Fiihrer
und Organisatorenrolle, wir miissen sie vielmehr an geschiitzter Stelle 
suchen als solide, gewissenhafte Arbeiter mit ruhigem, praktischem Blick, 
die sich durch ihre Herzensgiite, durch ihre umgangliche Menschenfreund
lichkeit allgemeiner Beliebtheit und Achtung erfreuen. Unter ihnen sind 
nicht sO selten religiose Menschen; ihre Frommigkeit ist gesund, herz
lich, gefiihlsmaBig tief erfaBt, frei von Bigotterie und Pedanterie, ohne 
sentimentale, pharisaische oder scharf moralistische Betonung. 

Einige Einzeltypen gibt Kretschmer in anschaulichen Bildern 
wieder. Er schildert den liebenswiirdigen, sonnigen, beweglichen Hypo
maniker als reinsten Typus dieses Temperamentes. Ferner den still
vergniigten, behaglichen Lebenskiinstler, bei dem schon eine gewisse 
Schwerfalligkeit und starkere Ansprechbarkeit fiir die traurigen Seiten 
des Lebens durchscheint. Endlich den warmherzigen, tief empfindenden 
schwerbliitigen Typus, das konstitutionell depressive Temperament. 
Eine Reihe von Personlichkeiten, die uns im taglichen Leben immer 
wieder begegnen, werden wir in ihrer Zugehorigkeit zu dieser Tempera
mentsgruppe nunmehr leicht erkennen konnen. AIle reinen Zyklo
thymen gehen auf in Umwelt und Gegenwart, sie haben ein aufgeschlos
senes, geselliges, gemiitlich gutherziges, natiirlich-unmittelbares Wesen, 
ob sie nun mehr flott unternehmend oder mehr beschaulich behabig 
und schwerbliitig erscheinen. 

Innerhalb der zyklothymen Temperamente gibt es flieBende Vber
gange zwischen den Typen mit scharfer Auspragung der geschilderten 
Eigenart, die wir schon als pathologisch (zykloid) zu bezeichnen pflegen, 
und den normalpsychologischen Typen, welche die gleiche psychische 
Struktur in maBvoller, gesunder Pragung besitzen. Wir finden der-
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artige Temperamente einerseits bei den Angehorigen manisch-depres
siver Kranker, andererseits aber auch in der prapsychotischen Person
lichkeit der Kranken selbst. In dem manisch-depressiven Irresein, das 
in erster Linie durch den Wechsel manischer Erregungen mit unter
nehmungslustiger Euphorie und melancholischen Verstimmungen mit 
verzagter Leistungsfahigkeit charakterisiert ist, erkennen wir das Zerr
bild der zyklothymen Temperamentsveranlagung, die Karrikatur der 
normalen Eigenart derartiger gesunder Personlichkeiten. Zwei Binde
glieder schweiBen diese Konstitutionsgruppe fest zusammen. Einmal 
lehrt die Erfahrung der Hereditatsforschung, daB in manisch-depressiven 
Familien die normalpsychologischen und die pathologischen Typen eng 
zusammengehoren, in naher 'konstitutioneller Beziehung stehen. Zum 
anderen konnte Kretschmer bei seinen Korperbauuntersuchungen 
eine ganz spezifische Korperkonstitution, den sog. "p yknischen Typ", 
aufstellen, den wir bei der Mehrzahl der psychischen Zyklothymiker 
auffinden konnen. Auch die Tatsache der iiberraschenden Dbereinstim
mung von prapsychotischer Personlichkeit der meisten psychotischen 
Zirkularen mit dem normalen Zyklothymiker beweist eine gemeinsame 
konstitutionelle Grundlage. 

Die zyklothymen Varianten. 

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

Angstlichkeit und Schiichternheit ist in maBigem Grade durch die 
Neigung der despressiven Naturen zu Insuffizienzgefiihlen psychologisch 
verstandlich. Sehen wir sie aber, auch noch im erwachsenen Alter, in 
der auffallenden Form von Menschenscheu, von eckiger Steifheit im 
personllchen Verkehr, so gehoren diese Eigentiimlichkeiten nicht mehr 
der reinen zyklothymen Konstitution an, sondern sind auf andere, wahr
scheinlich schizothyme Konstitutionseinschlage zuriickzufiihren. "Das
selbe gilt von den Fallen, wo die depressive Gewissenhaftigkeit den 
Charakter des Pedantisch-Engherzigen oder ZwangsmaBigen annimmt, 
wo die Frommigkeit ins Systematisch-Griiblerische, der Ideenreichtum 
in die Erfinderschrulle und das zornmiitige SelbstbewuBtsein ins konse
quent Querulatorische oder Paranoide iibergeht.". Je mehr bei den kon
stitutionellen Depressionen sich in das Schwerbliitig-Weiche Ziige von 
humorloser Trockenheit, von hypochondrischer Welt- und Menschen
feindlichkeit, von Scharfe, Nervositat und unsteter sprunghafter Laune, 
von Affektlahmheit, von norgelnder Unzufriedenheit, zur Schau ge
tragenem gramlichem Pessimismus 6der finsterem verschlossenem MiB
mut einmischen, desto mehr entfernen wir uns von der typischen zyklo
thymen Konstitution. Auch unter den Hypomanischen sind die sel-
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tenen, notorisch verbummelten und verwahrlosten Typen, die als haltlos, 
faul, arrogant, unvertraglich, querulierend und krakeelend geschildert 
werden, nicht leicht in die rein zyklothymen Temperamente einzureihen. 
Haufig haben sich in solchen Fallen fremdartige schizothyme Einschlage 
in Hereditat und Korperbau nachweisen lassen. 

Die schizothyme Konstitution. 

1m Gegensatz zu den schlichten unkomplizierten zyklothymen 
Naturen mit ihrer direkten, natiirlichen, durchsichtigen und unverstell
ten Fiihlweise, die von jedermann richtig beurteilt werden, haben die 
Schizothymen etwas unbestimmt Problematisches. An der Oberflache 
schneidend brutal, miirrisch, stumpf oder stachlig ironisch oder mol
luskenhaft scheu, schallos sich zuriickziehend. In der Tiefe affektive 
Verblodung, kalteste Seelenlosigkeit oder ein weiches zartes, iiberfeines 
Innenleben. Sie sind autistisch, sie leben in sich hinein, man kann 
nicht wissen, was sie fiihlen. Sie lassen nicht gern in sich hineinschauen 
und bieten nur immer ihre psychische Oberflache dar. Ihre zuriick
haltende, verschlossene Art erschwert es auBerordentlich, von ihrem 
Denken und Fiihlen ein klares Bild zu bekommen. Guten, zusammen
hangenden AufschluB iiber ihr psychisches Innenleben konnen wir vor 
allem aus den Selbstschilderungen begabter, gebildeter Personlichkeiten 
gewinnen. Kretschmer sagt: "Die Bliiten des schizophrenen Innen
lebens kann man nicht an Laien studieren; Konige und Dichter sind 
gerade gut genug dazu." 

So, wie die zyklothymen Temperamente zwischen den Polen heiter 
und traurig, so liegen die schizothymen Temperamente zwischen den 
Polen reizbar und stumpf, zwischen psychischer Dberempfindlichkeit 
und seelischer Unempfindlichkeit. Mimosenhaft schiichterne Fein
fiihligkeit und habituell jahzornige Erregtheit auf der einen, Stumpfheit 
und verminderte Spontanitat auf der anderen Seite. Den Schliissel zu 
den schizothymen Temperamenten miissen wir jedoch darin erblicken, 
daB die meisten Schizothymen nicht entweder iiberempfindlich oder kiihl, 
sondern iiberempfindlich und kiihl zugleich sind, und zwar in den ver
schiedensten Mischungsverhaltnissen. Wir konnen eine kontinuierliche 
Dbergangsreihe konstruieren von den extrem empfindsamen, iiber
zarten, bestandig verwundeten Mimosennaturen, die "ganz Nerven" 
sind, bis zu jenen kalten erstarrten, fast leblosen Ruinen der schwersten 
psychotischen schizophrenen VerblOdung. Und doch fiihlen wir bei den 
hyperasthetischen Mimosennaturen oft eine aristokratische Kiihle, eine 
autistische Einengung. des Gefiihlsvermogens auf einen bestimmten, 
engumgrenzten Kreis ausgewahlter Menschen und Dinge, iiber deren 
Grenzen hinaus die affektive Resonanzfahigkeit erloschen ist. Der 
Schizophrene Strindberg sagt von sich: "Ich bin hart wie Eis und doch 
gefiihlvoll bis zur Empfindsamkeit." Ebenso finden wir bei den vor
wiegend kalten und affektarmen Temperamenten, sobald wir uns mit 
ihnen naher befassen, iiberaus haufig hinter der affektlosen, erstarrten 
Oberflache im Innersten einen krampfhaft in sich zuriickgezogenen, 
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zarten Personlichkeitskern verwundbarster nervoser Empfindsamkeit. 
Selbst bei den schizophren psychotischen Typen mit tiefster affektiver 
VerblOdung konnen wir, so hat Bleuler gezeigt, noch Reste von uber
empfindlichen verwundbaren Komplexen nachweisen, die noch erhalten 
blieben und bei Beriihrung plotzliche, oft erstaunliche MfektauBerungen 
entladen. 

Das Mischungsverhaltnis, in dem sich bei den schizothymen Tempe
ramenten die hysteraphetischen mit den anasthetischenElementenuber
schichten, nennt Kretschmer die psychasthetische Proportion. 
1m Gegensatz zur Stimmungsproportion der Zyklothymen, bei der wir 
von abgerundeten Wellenschlagen sprachen, pflegt die psychasthetische 
Proportion sich zu verschieben, d. h. das Verhaltnis zwischen den hyper
asthetischen und anasthetischen Temperamentsanteilen andert sich im 
Laufe des Lebens schubweise, ohne wieder zum Ausgangspunkt zuriick
zukehren. Kretschmer erinnert an die Psychasthesie mancher ge
sunder Durchschnittsmenschen, die nach einem Hohepunkt sentimental 
gefarbter Dberschwenglichkeit und Empfindsamkeit der Pubertatsjahre 
allmahlich sich langsam bis zu einer gewissen ruhigen Soliditat der 
Lebensauffassung oder auch bis zu ernuchternd platter und trockener 
Schwunglosigkeit abzukuhlen pflegt. Die Proportionsverschiebung bei 
den pathologischen Typen und bei den ausgesprochen psychotischen 
Vertretern dieser Konstitutionsgruppe geht dieser nicht so sehr seltenen 
Normalentwicklung parallel; sie gibt von dieser wiederum ein verzerrtes 
Abbild. Oft beobachten wir gerade in der Pubertatszeit bei urspriinglich 
zarten, scheu nervosen Kindern eine enorm gesteigerte Reizsamkeit 
im Sinne elegischer Zartlichkeit oder eines gespreizt uberspannten Pathos; 
allmahlich verschiebt sich die Stimmungsproportion nach dem anasthe
tischen Pol. Wir sehen derartige Menschen spater als kuhle, schweigsame, 
trockene Einspanner durchs Leben gehen. In gesteigertem und noch 
schader karrikiertem MaBe finden wir die gleiche Verschiebung bei den 
schizophrenen Psychosen. Nur ein Teil der schizothymen Tempera
mente geht in seinem Leben den Weg vom ausgesprochen hyperasthe
tischen bis zum vorwiegend anasthetischen Pol, ein Teil bleibt hyper
asthetisch, ein anderer· Teil ist schon vorwiegend anasthetisch torpid, 
wenn er auf die Welt kommt. 

Die Mfektivitat der Schizothymiker, soweit sie psychisch reaktions
fahig geblieben sind, ist meistens abrupt und zaekig, unberechenbar und 
sprunghaft und steht in schroffem Gegensatz zu den vollen abgerundeten 
Mfektkurven der Zyklothymen. Manche Schizothyme neigen zu intra
psychischen Spannungen und krampfhaften Komplexbildungen. Mfekt
besetzte Vorstellungen wirken oft in krampfhafter Verhaltung unter d£r 
Obedlache, um dann bei harmlosen Vorkommnissen in einer uberraschen
den Mfektexplosion abzureagieren. Mit diei>er eigentumlichen Form 
der springenden Mfektivitat ist ein weiteres sehr wichtiges Sym.ptom 
des schizothymen Formkreises, die Ambivalenz (Bleuler), eng ver
bunden. Der Schizothymiker steht unter dem Zwange einer alternativen 
Einstellung der Mfektivitat. Ihm fehlt die Fahigkeit der vermittelnden 
Billigkeit, des vernunftigen Abwagens und des wohlwollenden affektiven 
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Ausgleichs. Solche Menschen sind entweder schwarmerisch hingerissen 
von einer Personlichkeit oder ihr Todfeind. Sie sehen in den Personen 
ihrer Umgebung entweder Engel oder Teufel, ein drittes Vermittelndes 
gibt es nicht. 

;Die Art der sozialen Einstellung entspricht den psychasthetischen 
Verhaltnissen. Die Schizothymen sind entweder absolut ungesellig oder 
eklektisch gesellig in kleinem geschlossenem Zirkel oder oberflachlich 
gesellig ohne tieferen seelischen Konnex mit der Umgebung. "Die Ab
neigung gegen menschlichen Verkehr varriert von der sanftesten Angst
lichkeit, Scheu und Schiichternheit iiber die ironische Kiihle und miirrisch 
verbohrte Stumpfheit bis zur schneidend brutalen, aktiven Menschen
feindlichkeit." Autistisch, ohne natiirlichen Rapport mit den Lebens
reizen stehen sie der AuBenwelt gegeniiber. Der Hyperasthetische, weil 
er das reale Leben als unschon, brutal, lieblos, ja unter Umstanden als 
psychisch schmerzhaft empfindet, del' Anasthetische aus Mangel an 
affektiver Resonanz flir die Umwelt, die fiir ihn ohne Interesse ist. 
Die aristokratische Salonwelt, die weltentriickte Gelehrtenarbeit, die 
wirklichkeitsfremde Traum- und Prinzipienwelt, das ist ihr Element. 

In dem Umkreis schizophrener Psychosen, meistens in der naheren 
Verwandtschaft und auch in der Charakterologie der schizophrenen 
Psychotiker selbst finden wir die verschiedenartigsten Formen von 
schizothymen Personlichkeiten. Die hyperasthetischen Qualitaten er
scheinen empirisch vor allem als zarte Empfindsamkeit, als Feinsinn 
gegeniiber von Natur und Kunst, als Takt und Geschmack im person
lichen Stil, als schwarmerische Zartlichkeit gegeniiber bestimmten Per
sonen, als iiberleichte VerIetzbarkeit durch die alltaglichen Reibungen 
des Lebens, endlich bei den vergroberten Typen, besonders bei den 
Postpsychotikern und ihren Aquivalenten als komplexma13iger Jahzorn. 
Bei den anasthetischen Qualitaten finden wir schneidende aktive Kalte 
oder passive Stumpfheit, Interesseneinengung auf abgegrenzte autistische 
Zonen, "Wurstigkeit" oder unerschiitterlichen Gleichmut. Die schizo
thyme Sprunghaftigkeit ist bald mehr indolente Haltlosigkeit, bald mehr 
aktive Laune, ihre Zahigkeit zeigt sich charakterologisch in den ver
schiedensten Varianten: stahlerne Energie, storrischer Eigensinn, Pe
danterie, Fanatismus, systematische Konsequenz im Denken und 
Handeln. 

Eine Reihe von charakteristischen Personlichkeiten lie13e sich auf
zahlen. Schiichterne, traumerische, stille Schwarmer, iiberspannte Phan
tasten, miirrische, verschrobene, einsiedlerische Sonderlinge, eigensinnige 
Querkopfe, mystisch-metaphysische Prophetentypen, verbohrte para
noische Erfinder, kiihle, feinsinnige Aristokraten, pharisaisch bigotte 
Betschwestern, schroffe, kalte, brutale Egoisten. Ja ein ganzes Heer von 
eigentiimlichen, schrullenhaften, unnatiirlich verschrobenen und in ihrer 
anasthetischen Version grauenhaft abstoBenden Typen konnten wir be
schreiben, wenn wir allen verschiedenen Auspragungen der abnormen 
schizothymen (schizoiden) Charakterologie gerecht werden wollten. 
Kretsch mer gibt einige typische konkrete Beispiele. Von den vor
wiegend hyperasthetischen Temperamenten schildert e1' den empfind-
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samen-affektlahmen Typus, den feinsinnig-kuhlen Aristokratentypus 
und den pathetischen Idealistentypus, unter den vorwiegend anasthe
tischen Temperamenten den kalten Despotentypus, den jahzornig
stumpfen Typus und den Typus des zerfahrenen, wursthaften Bummlers 
und Landstreichers. Diesen ausgepragten abnormen Personlichkeiten 
entsprechen bei den normalen Schizothymikern die gleichen Tempera
mentseigenschaften in mehr und mehr abgeschwachterForm. 

Wiederum erkennen wir nach den Kretschmerschen Unter
suchungen bei den verschiedensten Vertretern dieser Konstitutions
gruppe eine Reihe von besonderen Korperbautypen, die mit einer ge
wissen RegelmaBigkeit wiederkehren. Dberaus haufig beobachten wir 
den asthenischen Habitus, seltener den athletischen Typus. Ferner fin
den wir noch gewisse dysplastische Spezialtypen, deren morphologische 
Beziehungen zu den grob dysglandularen Syndromen der Blutdrusen
pathologie zum Teil sehr enge sind. 

Es gelingt nur schwer, innerhalb des schizothymen Konstitutions
kreises das "Normale" von dem Pathologischen, von dem Psycho
tischen zu trennen. Die ausgesprochen pathologischen Temperamente 
pflegen wir als schizoid zu bezeichnen, sie gehen ohne sichtbare Grenze 
in die normalen Schizothymiker uber. Doch auch die Grenze zwischen 
den schizophrenen Psychosen und der schizoiden Personlichkeit ist viel
fach verschwommen. Jeder Mensch verandert sich in der Pubertatszeit. 
Auch die Schizophrenie fant vorzugsweise in die Pubertat. Sollen wir 
nun solche Personlichkeiten, die sich in dieser Zeit charakterologisch 
sehr erheblich verandert haben, von denen, die einen leichten schizo
phrenen Schub mit abortiver Wahnbildung durchmachten, trennen ~ 
In ihrem spateren Entwicklungsgang sind sie oft nicht voneinander zu 
unterscheiden. Sollen wir die auffallende Personlichkeitsumwandlung 
schon zu den Psychosen rechnen, oder durfen wir sie noch zu den 
abnormen, psychopathischen Typen zahlen ~ Vbergangsfalle lassen sich 
hier unschwer finden, wenn ·wir auch an der theoretischen Scheidung 
in Schizophrenie und schizoide Temperamente vorlaufig festhalten wol
len; wir werden sie auch in vielen Fallen - jedoch nicht immer - ohne 
praktische Schwierigkeiten durchfuhren konnen. 

Der haufigste Entwicklungsgang im schizothymen Konstitutions
kreis ist folgender: Entweder besteht schon von Jugend auf eine aus
gesprochen schizoide Personlichkeit, oder sie pflegt sich erst in der Puber
tatszeit bei anfanglich anders gearteten Kindem herauszubilden. Ge
legentlich bricht der schizoide Phanotypus erst im spateren Lebensalter 
durch bei Personlichkeiten, die uns als ursprunglich frisch, vergnugt, 
gesellig und munter geschildert wurden. Die schizophrene Psychose 
schlieBt sich in der Mehrzahl der FaIle an eine schizoide Charakterologie 
an, oft konnen wir in einem FaIle aIle drei Entwicklungsphasen, nicht 
schizoid - schizoid - schizophren, nachweisen. Prapsychotische und 
postpsychotische Personlichkeit bei guter Remission konnen sich sehr 
ahnlich sehen. Manchmal gewinnt . man bei gewissen Schizoiden den 
Eindruck, als wenn sie schon vor der Geburt eine schizophrene Psychose 
durchgemacht hatten. 
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Es wird nur schwer gelingen, in diese Mannigfaltigkeit der Erschei
nungen System und Ordnung zu bringen, so daB der Erbbiologe sich vor
laufig mit den komplexen GroBen schizoid und schizophren wird be
gniigen miissen. 

"Die in tellektuelle Konstitu tion." 

AnschlieBend an diese Ausfiihrungen iiber die Temperamente mochte 
ich nur kurz auf die intellektuelle Konstitution eingehen. 
Es wird heute niemand mehr bezweifeln wollen, daB die intellek
tuellen Fahigkeiten, daB die Begabung erblich, d. h. konstitutionell 
bedingt ist. Damit die Begabung ihr Leistungsmaximum erreiche, 
bedarf es giinstiger exogener Momente in Form einer zweckma
Bigen Erziehung und Schulung, welche sich der bestimmten Form 
und Richtung der Begabung anpassen muB. GroBe Begabungen pfle
gen sich auch trotz ungiinstiger AuBenbedingungen in dem ihnen 
innewohnenden Sinne zu hochster Leistungsfahigkeit zu entfalten. 
Von der Begabung eines Menschen miissen wir seine Leistungen 
trennen. Wahrend in diesen eine Menge von konstellativen Faktoren 
wirksam sein konnen, ist erstere sicherlich rein konstitutionell be
dingt. 

All' inteIlektuelle Grundfahigkeiten kennen wir eine Reihe von experi
mentell feststellbaren Eigenschaften, z. B. Aufmerksamkeit, Konzen
trationsfahigkeit, Gedachtnis, Begriffsbildung, Kombinationsgabe, Ur
teilsleistung, Anschauungs- und Beobachtungsgabe usw. Diese Fahig
keiten, die sehr eng mit derTemperamentsveranlagung zusammenhangen, 
bestimmen zusammen mit bestimmten Teilbegabungen einzelner Sinnes
gebiete Grad und Richtung der Intelligenz. Jede iiber das MittelmaB 
der geistigen Befahigung ihres Zeitalters und ihres Kunst- oder Wissens
zweiges hervorragende Begabung ist ein Talent. Besitzt ein hochbe
gabter Mensch die Fahigkeit zu origineller Erfindung, zu schopferischer 
Kombination, so sprechen wir von einer genialen Bega bung. 
Geniale Leistungen entspringen aus einer genialen Begabung nicht ohne 
weiteres in jedem gegebenen FaIle, sondern nur dann, wenn noch andere 
tief im Charakter wurzelnde Eigenschaften vorhanden sind. Nicht zum 
mindesten bilden energischer Wille, FleiB und Ausdauer eine notwen
dige Erganzung des Intellektes, damit hervorragende Leistungen pro
d uziert werden konnen. Die A ff e k t i vi tat ist die Trie bfeder der 
Begabung und lenkt sie nach ihren Tendenzen in ganz bestimmte 
Bahnen. 

So hat denn Kretzschmer versucht, die geniale Bega bung 
mit der Temperamentsveranlagung in Beziehung zu setzen und 
nach den charakteristischen Eigenschaften der beiden Temperaments
gruppen zyklothym-schizothym eine psychologische Differenzierung 
hochwertiger Begabungen zu schaffen. Wir werden am besten einen 
Uberblick gewinnen, wenn wir seine Ergebnisse tabellarisch neben
einander stellen. Zunachst eine Ubersicht iiber die wesentlichRten Unter
schiede del' beiden Temperamente: 
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Zyklothymiker Schizothymiker 

PsychiLsthesie u. diathetische Proportion: zwi- psychasthetische Proportion: 
Stimmung schen gehoben (heiter) und zwischen hyperasthetisch 

depressiv (traurig) (empfindlich) und anasthe-
tisch (kiihl) 

Psychisches schwingende Temperaments- springende Temperaments-
Tempo kurve: zwischen beweglich kurve: zwischen sprunghaft 

und behiLbig und zah, alternative Denk-
und Fiihlweise 

Psychomotilitat reizadaquat, rund, natiirlich, ofters reizinadaquat: verhal-
weich ten, lahm, gesperrt, steif usw. 

Affiner Korper- pyknisch asthenisch, athletisch, dys-
bautypus plastisch und ihre Mischungen. 

Abb.33. Die Temperamente (n. Kretschmer). 

Dem Wesen des Z y k lot h y m ike r s entsprechend finden wir bei 
den Hochbegabten dieser Temperamentsveranlagung unter den Kiinstlern 
die Typen des breit behaglich schildernden Realisten und des gutmiitig 
herzlichen Hum 0 ri s te n, unter den Gelehrten und Forschern den Typus 
des anschaulich beschreibenden und betastenden Empirikers und des 
volkstiimlich verstandlichen Popularisators, unter den Fiihrern des 
praktischen Lebens die Typen des wohlwollend verstandigen Vermi tt
lers, des £lotten groBziigigen Organisators und des derbkraftigen 
Draufgangers. 

Ihnen stehen die hochbegabten Schizothymen in scharfem Kon. 
trast gegeniiber. Den feinsinnigen Schwarmern, den weltfremden Ide
alisten und dem zugleich zarten und kiihlen Formaristokraten entsprechen 
unter den schizothymen Dichtern und Kiinstlern die stilreinen Form
kiinstler und Klassizisten, die weltfliichtigen Romantiker und 
sentimentalen Idylliker, die tragischen Pathetiker bis zum krassen 
Expressionismus und tendenziOsen Materialismus, endlich die 
geistreichen Ironiker und Sarkastiker. Bei den schizothymen Wis
senschaftlern finden wir gern einen Hang zum scholastischen For
malismus oder zur philosophischen Reflexion, zum mystisch 
Metaphysischen und zum exakt Systematischen. Unter den 
Personlichkeiten, die im praktischen Leben eine RoThl spielen, erscheinen 
die Schizothymiker ala zahenergische, unbeugsame, prinzipielle und kon
sequente Herrennaturen, als herrische Moralisten, als reine 
Idealisten, Fanatiker, Despoten und als diplomatisch biegsame 
kalte Rechner. 

Wir werden unschwer erkennen, daB diese hochwertigen sozialen 
Plusvarianten gewissermaBen nur einen Teilausschnitt aus den Gesamt
temperamenten umfassen (s. Abb. 34). 

HoUma n n. 'Vererbnng. 5 
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Die epileptoide Konstitution. 

Wenn wir auch in der zyklothymen und der schizothymen Konsti
tution zweifellos die beiden wesentlichsten biologischen Gruppen vor uns 
haben, so soll damit nicht gesagt sein, daB nicht noch eine Reihe, uns 
bis heute wenig bekannter, kleinerer Gruppen vorkommen, die ebenfalls 
fur Psychologie und Psychiatrie von groBer Bedeutung sind. Abgesehen 
von den psychischen Anomalien, die wir als sexuelle Perversionen be
zeichnen - von ihnen scheinen manche (Eunuchoid, Homosexualitat) 
mit dem schizothymen Formkreis Beziehungenzuhaben (Kretsc h mer)-

Dichter 

Forseher 

FUhrer 

Zyklothymiker 

Realisten, 
Humoristen 

Anschaulieh beschreibende 
Empiriker 

Schizothymiker 

Pathetiker, Romantiker, 
FormkUnstler 

Exakte Logiker, Systematiker, 
Metaphysiker 

Derbe Draufganger, Reineldealisten, Despoten und 
Flotte Organisatoren Fanatiker, Kalte Reehner. 

Abb.34. Spezialbegabung (n. Kretschmer). 

wird vermutlich der Phanotypus der Epilepsie einer solchen Spezial
konstitution angehoren. Die genuine Epilepsie, soweit wir sie als rein 
konstitutionell bezeichnen konnen, bildet hier den Zentralisationspunkt. 
tJber ihre .Atiologie ist Sicheres nicht bekannt. Wir wissen nur, daB sie 
in manchen Familien in unregelmaBiger Erbfolge auftritt. Die Konsti
tutionsforschung wird sich daffir interessieren mussen, welche korper
lichen und geistigen Anomalien im hereditaren Umkreis mit einer ge
wissen RegelmaBigkeit aufzutreten pflegen. Man hat daran gedacht, 
daB gewisse Charakteranomalien, die in Epileptikerfamilien auffallend 
haufig sind, eine biologische Beziehung zur Krankheit Epilepsie haben 
konnten. Roemer hat sich VOl' allem mit dieser Frage beschaftigt. Bei 
ihm heiBt es: Der Proband (genuine Epilepsie) und seine samtlichen 
Geschwister galten allgemein als rechthaberisch, eigensinnig, jahzornig 
und gewalttatig; "sie wissen im Jahzorn nimmer, was sie tun, und tragen 
allein die Schuld an den zahlreichen Ehezwistigkeiten, die jeder von 
ihnen mit dem ruhigen und friedlichen Gatten immer hatte". In den 
beiden Stammbaumen von Roemer (siehe Abschnitt liber Epilepsie, 
Kapitel V) finden wir zunachst Charakterzuge (still, leutscheu, abgeschlos
sen, geizig, exzentrisch, "eigener Kopf", frommelndes Wesen), wie wir 
sie bei den schizothymen Pers6nlichkeiten kennengelernt haben. Gerade 
die schizothyme Charakterologie scheint in epileptischen Familien nicht 
so sehr selten zu sein. Mit dieser Tatsache lieBe sich auch die auffallend 
hohe Belastung der Epilepsie mit schizophrenen Erkrankungen gut in 
Einklang bringen. Damit soIl natfirlich nicht behauptet werden, daB 
zyklothyme Temperamente in epileptischen. Familien nicht auch vor
kommen. 
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Daneben finden wir aber, wie es auch Roe mer ausfiihrt, bei den 
AngehOrigen der Epileptiker einen bestimmten Psychopathentypus, 
der vor allem durch rechthaberischen Eigensinn, durch jahzornige Er
regtheit b.nd Streitsucht verbunden mit Alkoholintoleranz gekennzeichnet 
ist. Die explosive Erregbarkeit dieser Typen tragt einen massiv-schwer
falligen, man mochte sagen, organischen Charakter; sie sind ihren trie b
artig-elementaren Affekten hemmungslos ausgeliefert. Man hat bei 
ihnen das Gefiihl einer dauernd hochgradig gereizten innerenSpannung, 
die bei den geringsten AnIassen jeglicher Art loszuplatzen droht. Diesen 
auch wohl sonst als epileptoid bezeichneten Typen kommt zweifellos 
eine enge biologische ZugehOrigkeit zur Epilepsie. zu. Auch H. Fischer 
erkennt diese epileptoide Psychopathengruppe an (temperamentvolle, 
motorisch labile Charaktere) und vermutet, daB sie als besonders zur 

. Krampfbereitschaft disponiert gelten miissen. 
Vielleicht laBt sich die Auffassung der biologischenVerwandtschaft 

mit dem epileptischen Formkreis ferner noch diskutieren, ffir jene~ 
meist geistig schwach begabten, iiberkorrekten, schwerfallig peniblen, 
umstandlichen, iibertrieben hoflichen Menschen, die ihre kleinlichen 
Wiinsche und Ziele mit zaher Beharrlichkeit vertreten und damit ihren 
Mitmenschen auf die Nerven fallen. Ihre Affektivitat ist meist ihrem kor
rekten Wesen entsprechend kiihl und beherrscht, schlagt jedoch manch
mal ohne ersichtliches psychologisches Motiv in endogen nervose Reizbar
keit um. Ihre geistigen Interessen liegen auf sittlichem, religiosem Gebiet, 
dem sie mit kleinlicherPedanterie und siiBlicher Frommelei ergeben sind. 

Beide Typen sind uns als Charakteranomalien bei Epileptikern be
kannt, sie kommen aber auch ohne nachweisbare epileptische Symptome 
sonst vor und vorwiegend in epileptischen Familien. Mir scheint, daB 
diese Typen, welche immer den Eindruck von organischen Defektanlagen 
machen, sich wohl von den schizothymen Personlichkeiten, .denen der 
zweite Typus auBerlich nicht so sehr fern steht, werden scheiden lassen. 
Eingehende Untersuchungen hieriiber fehlen noch. 

Von Korperbautypen finden wir bei Epileptikern haufig eunuchoi
den Hochwuchs und ferner einen gedrungenen, muskulosen athletischen 
Habitus. Gelegentlich beobachten wirauch akromegaloide Erscheinungen. 

Die Konstitutionslegierung. 
Bei den Varianten der zyklothymen Temperamente haben wir eine 

Reihe von Charaktereigentiimlichkeiten kennen gelernt, die von dem 
Typus der zyklothymen Konstitution mehr oder weniger abzuweichen 
scheinen und schon Vbergangsstufen zur schizothymen Charakterologie 
darstellen. Wir haben darauf hingewiesen, daB in solchen Fallen sich 
in der Hereditat und auch im Korperbau ofters schizothyme Einschlage 
gefunden haben, daB es sich also um Konstitutionsmischungen handeln 
muB. In dem Kapitel iiber Konstitutionsaufbau zeigt Kretschmer 
an dem Beispiel einer Familie verschiedene Formen von k 0 n s tit uti 0 n e 1-
ler Legierung. Der Vater ist ein typischer Athletiker mit vorwiegend 
schizothymer Psyche, die Mutter ein ausgesprochen zyklothymes Tempe
rament mit pyknischem Korperbau; heide sind psychisch gesund. Unter 

5* 
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den Kindern finden wireinen Sohn, der ein fast getreues Ebenbild der Mutter 
ist. Ein Sohn, mit ursprunglich heiterer offener Gemutsart und Neigung zur 
Korpulenz, entwickelt sich um das Alter von 30 Jahren zu einem "eigenen 
Sonderling" und zeigt einen typisch athletischen Habitus. Eine Tochter, 
ahnlich wie dieser Bruder, fruher mehr heiter und gesellig, wurde in spate
rem Lebensalter (ca. 40) zunehmend schizoider und erkrankte im Alter von 
45 Jahren an einer typischen Schizophrenie; ihr Korperbau war schwer 
asthenisch. Endlich ein anderer Sohn (psycbisch ernsthaft, sehr gewissen
haft, etwas pedantisch, ausgesprochener Pflichtmenscb, dabei sehr gut
herzig, freundlich und gesellig) ist psychisch eine komplizierte zyklothyme
schizothyme Legierung, im Korperbau fast rein asthenisch-schizothym. 
Seine Psychose schlagt rein nach der zirkularen Seite (zirkulare Depression). 

Wir sehen, wie in die~er Familie die konstitutionell reinen Eigen
schaften der Eltern sich vielfach mischen und durchkreuzen, wie sich in 
verschiedenen Lebensphasen phanotypisch die zyklothymen und schizo
t'lymen Konstitutionskomponenten gegenseitig austauschen und ab16sen 
konnen. Ein besonders krasses Beispiel eines Wechsels der Erscheinungs
form entnehme ich dem Material meiner Nachkommenuntersuchungen. 
Die Tochter eines ausgesprochen manisch-depressiven Vaters und einer 
schizophren verblodeten Mutter wurde im Alter von 17 Jahren zum 
erstenmal psychotisch erregt. In den folgenden 15 Jahren traten bei 
ihr periodische manische und depressive Phasen auf; die manischen Er
regungen fielen nur durch eine norglerische, gereizt querulatorische Stim
mung und durch paranoide Wahnvorstellungen als atypisch auf. Erst 
im Alter von 32 Jahren setzte eine rasch fortschreitende schizophrene 
Verb16dung ein. Auch Kretschmer erwahnt ahnliche FaIle. 

Ich habe diese Form des Sichablosens zyklothymer und schizothymer 
Le bensphasen mit dem in der Biologie bekannten Do mi na n z we c h s e 1 
verglichen. Sein Wesen besteht darin, daB ein Individuum nacheinander 
den Charakter des einen und dann den des andern Elters zur Schau tragt. 
Der Dominanzwechsel (siehe Gold s c h mid t) ist von verschiedenen 
Biologen im Tierreich beobachtet worden. So berichtet La ng uber ein 
Beispiel, daB bei Kreuzung roter und gelber Schnecken in den ersten 
Schalenumgangen der jungen Tiere gelb dominiert, um dann spater durch 
rote Windungen abgelost zu werden. Dieselbe Erscheinung hat auch 
E. Fischer bei seinen Untersuchungen der Rehobother Bastarde fest
gestellt. DieseKreuzungsprodukte zwischen Europaern und Hotten
totten wiesen in den verscbiedensten Merkmalen Dominanzwechsel auf. 
Die Bastarde sahen in der Jugend europaischer aus als in erwachsenem 
Alter. Kleine hiibsche Bastardmadchen entwickelten sich zu alten Frauen 
mit hottentottischer HaBlichkeit. Ferner zeigten die Haarfarbe, die 
Haarform, die Nasenruckenform im individueIlen Lebensgang oft eine 
Anderung des Aussehens, die sich durch einen Wechsel der Dominanz 
der beiden verschiedenen Rassenmerkmale im juvenilen und erwachse
nen Alter zwanglos erklaren lieB. Ich erinnere auch an die in mancben 
Familien beobachtete Tatsache, daB Kinder in jungen Jahren der einen 
elterlichen Familie nachschlagen, um dann in spaterem Alter den Charak
ter cler anderen Elternseite auszubilden. 
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Neben die s e r speziellen Form der Konstitutionslegierungen sind noch 
andere Spielarten beobachtet worden. Kah n, der sich mit dem Pro
blem der Konstitutionslegierung bei P s y c h 0 sen eingehend befaBt hat, 
erwahnt eine Familie "Me,nn". Der Vater war ausgesprochen manisch
depressiv; die Mutter ernst, verschlossen, herzlos; schizothym. Eine 
Tochter war zyklothym veranlagt; sie besaB eine lebhafte eindrucks
fahige Affektivitat und hatte leichte zirkulare Schwankungen (bald 
depressiv, bald unternehmungslustig, erotisch). Daneben traten schwere 
psychotische Attacken auf mit absolut schizophrenem Charakter, die 
sich stets vollstandig zuruckbildeten. Es fehlte auch nach wiederholten 
periodischen Psychosen eine Personlichkeitsumwandlung, wie:; sie fur 
die schizothyme Konstitution typisch ist. 

Einen ahnlichen Verlauf zeigte ein Proband meines Materials, ein 
typisch hypomanisches Temperament mit leichten manischen und depres
siven Schwankungen seit dem 20. Lebensjahr. 1m Alter von 47 Jahren 
trat im Verlauf einer manischen Erregung eine mehrmonatliche kata
toniforme Phase auf, die von einem hypomanischen Nachstadium ab
gelost wurde. Es erfolgte restlose Heilung. Die Mutter dieses Probanden 
litt an periodischen Depressionen, der Bruder des Vaters an einer 
schizophrenen Verblodung. 

1m Gegensatz zu den ersten als Dominanzwechsel beschriebenen Fal
len, in denen die zirkulare Anlage der schizothymen Konstitution unter
liegt, von ihr uberdeckt wird, uberwiegt in den Fallen der zweiten Gruppe 
offenbar die zirkulare Anlage, die den periodisch remittierenden Verlauf 
bestimmt. Nur bei schweren psychotischen Umwalzungen kommt die 
schizophrene Anlage deutlich zur Geltung, um bei Abklingen der Psy
chose wieder in der Versenkung zu verschwinden. Wir wollen diese Tat
sache als "eru pti ven Ers c he in ung s w echse 1" bezeichnen. 

Diese beiden Formen der Legierung lassen sich theoretisch durch 
Z wi s c hen g lie d e r verbinden, bei denen im klinischen Bild weder die 
eine noch die andere Konstitutionskomponente die Flihrung hat. So habe 
ich kurzlich eine eigenartige Psychose beschreiben konnen, die man vor
laufig nicht anders verstehen kann (siehe Hoffma nn). Die charakterolo
gische Veranlagung der Probandin, ihre ubertriebene Gewissenhaftigkeit, 
ihr Wahrheits- und Gerechtigkeitsfanatismus, ihre Feinsinnigkeit und das 
mangelnde Geselligkeitsbedurfnis lie Ben sich unschwer in die schizoiden 
Personlichkeitstypen einreihen. Leichte psychotische Schwankungen, die 
mit dem 16. Lebensjahr einsetzten, trugen anfangs rein den Charakter 
des manisch-depressiven Irreseins. In einer mehrmonatlichen Psychose 
wiederum zirkularen Charakters im 23. Lebensjahr entwickelte sich neben 
einzelnen katatonischen Symptomen der Wahn korperlicher Beeinflus
sung (Schwangerung, hypnotische Geschichten), der auch nach der Re
mission in den nachsten 8 Jahren nicht korrigiert wurde, bis eine neue 
psychotische Welle einsetzte. Auffallend waren ferner zahlreiche phan
tastische religiose Vorstellungen (Kampf der Konfessionen, durch den 
sie sich beeinfluBt flihIte; Erloseridee), wie sie uns aus der Psychopatho
logie der Schizophrenie bekannt sind. Die zweite Erkrankung sowohl 
wie die erste zeigte ein Bild bald depressiv norgelnder, bald heiterer Ver-
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stimmung, wobei gerade letztere von ausgesprochen manischen Sympto
men begleitet wurde. Der zyklothyme Anstrich der Psychose wird in 
diesem Falle zunachst durch die eigentiimliche Wahnbildung der kor
perlichen Beeinflussung, der phantastischen religiosen Vorstellungen, 
ferner aber auch durch den residuaren korperlichen Beeintrachtigungs
wahn im interpsychotischen Stadium im Sinne der Schizophrenie ge
farbt. Es fehlt der endgiiltige Umschlag nach der schizophrenen Seite, 
es fehlt aber auch die restlose Reilung, wie sie fiir das Zirkulare charak
teristisch ist. In der Familiengeschichte konnen wir wiederum beide 
Konstitutionskomponente erkennen. Eine altere Schwester der Pro
bandin ~st seit Jahrzehnten als Pfropfhebephrenie in der Anstalt; ver
mutlich war auch eine Schwester des vaterlichen GroBvaters schizo
phren. Der Vater war ein ernster, schwerbliitiger, sehr gewissenhafter 
Mann; die Mutter besaB ein heiteres, frohliches Temperament. 

Eine Reihe sehr interessanter Konstitutionslegierungen konnen wir 
ferner bei den In volu tionsme lancholien beobachten. Wirwerden 
darauf in dem speziellen erbbiologischen Kapitel iiber die Konstitutions
legierungen zuriickkommen. Ich erwahne hier nur kurz, daB nach den 
bisherigen Erfahrungen derartige Melancholien, die sich durch paranoide 
Wahnvorstellungen, durch eigentiimlich absurde hypochondrische oder 
nihilistische Ideen, durch ein vorherrschendes monotones-Jammern und 
Klagen und verzweifelte Angst oder durch eine an schizophrene Er
krankungen erinnernde affektive Verflachung auszeichnen, aus dem 
Rahmen der rein zyklothymen Konstitution herausfallen. Die Prognose 
dieser Falle scheint nicht durch diese Eigentiimlichkeit der Erscheinungs
form bestimmt; wir sehen solche mit torpidem, versandendem VerIauf, 
die spaterhin ausgesprochen schizophrene Verschrobenheiten produ
zieten, aber auch FaIle, d,ie nach dem Vorbild der rein zyklothymen 
Psychosen restlos ausheilen. 

Wir haben vorgeschlagen, die Legierung zwischen schizothymer 
und zykIothymer Konstitution als intermediare Konstitution, 
die zugehorigen Psychosen als intermediare Psychosen zu be
zeichnen. 

Die Kretschmerschen Ausfiihrungen iiber die zyklothymen Vari
anten haben uns gezeigt, daB man nicht nur bei den Psychosen, son
dern auch in der Nor m a Ips y c hoI 0 g i emit derartigen Konstitutions
legierungen rechnen muB. Dies wird uns selbstverstandlich erscheinen, 
wenn wir uns einmal die Struktur des KeimpIasmas ins Gedachtnis zuriick
rufen. Wir sprachen von Faktoren oder Genen, die die spezifischen Eigen
schaften eines Organismus im Keirn von den Eltern auf das Kind zu iiber
tragen pflegen. Bei den 24 Chromosomen des Menschen miissen wir wohl 
eine groBe ZahI solcher Gene annehmen. Lundborg spricht sogar von 
tausend und mehr. Aus der Gesamtheit der Gene kommt das fUr ein 
bestimmtes Individuum charakteristische Individuum zustande. Jeder 
Mensch besteht, bildlich gesprochen, aus einer Art Mosaik; die kleinen 
Teilchen bilden bei verschiedenen Individuen zusammen ein Ganzes mit 
verschiedenen Mustern. Auf diese Weise entstehen verschiedene Konsti
tl,itionen, Individualitaten und Personlichkeiten. Die Gene sind als das 
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eigentliche Baumaterial zu betrachten. Die komplizierte Mannigfaltig
keit psychischer Erscheinungsform konnen wir uns kaum durch ei n 
oder einzelne Gene erklaren, vielmehr ist eine Mehrzahl von Genen, 
die in immer wechselnden Kombinationen zusammentreten konnen, sehr 
wahrscheinlich. Dabei mogen mit einer gewissen Raufigkeit bestimmte, 
mehr oder weniger fest gefiigte Korrelationen wiederkehren, die jedoch 
jederzeit in ihre Grundelemente aufgespalten werden konnen. Und da 
sollten wir uns wundern, wenn wir Kombinationen der beiden Konsti
tutionsgruppen, wenn wir Konstitutionslegierungen finden? 

Sehen wir bei den endogenen Psychosen solche Legierungen, 
die in ihrer ausgepragteri groben Erscheinungsform niemaIs eine andere 
Deutung zulassen, so miissen wir auch eine Te m pera me n tslegieru ng 
verlangen. Denn die psychische Konstitution eines Menschen auBert 
sich nicht nur in seiner Psychose, sondern in dem umfassenden Bild 
seiner Gesamtpersonlichkeit in allen Lebensphasen, aus der die endogene 
Psychose nur ein episodischer Teilausschnitt ist. Nehmen wir uns die 
Miihe, eine groBere Anzahl von "Normalmenschen" charakterologisch 
naher zu analysieren, so werden wir neben den ausgepragten Schizo
typen und Zyklothymikern ein ganzes Reer von Mischtyperi feststellen 
konnen, welche Eigenschaften beider Temperamentsgruppen in verschie
denstem Mischungsverhaltnis in sich vereinigen. Das reine zyklothyme 
Temperament wird nun, wenn es psychotisch erkrankt, eine reine 
manisch-depressive Psychose bekommen. Eine ausgesprochene Tempe
ramentslegierung wird in diesem FaIle hOchstwahrscheinlich an einer 
intermediaren Psychose erkranken, die je nach der konstitutionellen 
Mischung verschiedene Bilder, verschiedene Verlaufsformen zeigen kann; 
dabei konnen selbstverstandlich konstellative Faktoren in weitgehendem 
MaBe modifizierend eingreifen. 

Die Frage der intermediaren Konstitution hat bisher wenig 
Anklang gefunden, trotzdem nach erbbiologischen Tatsachen die Kom
bination und Mischung von Anlageelementen ein selbstverstandliches 
Postulat ist. GewiB werden wir gerade bei derpsychischen Konstitution mit 
dieser Erklarung sehr vorsichtig sein miissen. Wir diirfennichtleichtfertig 
mit dieser Annahme unsere Unkenntnis verschleiern wollen. Vielmehr 
werden wir verlangen, daB in solchen Fallen, in denen das klinische Bild, 
die psychische Erscheinungsform fiir die Annahme einer intermediaren 
Konstitution spricht, sowohl Rereditatwie Korperbau den Beweis an
treten konnen. Zunachst sollten wir stets darauf bedacht sein, bei den 
Eltern die beiden Konstitutionskomponenten aufzusuchen und aufzu
finden, damit wir so gegen aIle Einwande gewappnet sind. 

Ferner miissen wir uns dariiber klar sein, daB die groBen Konstitu
tionsgruppen, die bisher herausgearbeitet wurden, sehr komplexe Ge
bilde darstellen. In ihnen sind sicherlich eine-Menge von einfachen 
Konstitutionselementen enthalten. Die Erforschung der Konstitutions
art wird in Zukunft neben dem Gesichtspunkt der zusammengehorigen 
groBen Gruppen keineswegs die Feinarbeit der Differenzierung in ihre 
einzelnen Elemente beiseite stellen diirfen. Durch Beobachtung der 
mannigfachen Spaltungen und Neukombinationen wird sich in cler Erb. 
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lichkeitsforschung eine Zergliederung in einfachere GroBen gewinnen 
lassen, die so die verschiedenen Modifikationen in einer Artgruppe er
klaren konnten. Wir werden nach primitiven Phanotypen (Kahn) 
suchen mussen, die einfacheren Vererbungsgesetzen folgen als die kom
plexen Gruppen. 

Dies "\\'ird das Ziel sein, das aber noch in weiter Ferne steht. Zunachst 
ist es unsere Aufgabe, die gewonnene Erkenntnis nach allen Richtungen 
hin auszuschopfen. 

Die Konstitutionsart bei konstellativen Phanotypen. 

Wie wir schon betonten, wird die Konstitutionsforschung auch die 
k 0 n s tell a t i v e n (paratypischen) Eigenschaften und Anomalienin ihren 
Kreis einbeziehen mussen. Auch bei diesen ist die konstitutionelle Qua
lit at als wichtiger atiologischer Faktor bekannt. Dies gilt gleicher
maBen fur normalpsychologische wie auch fUr pathologische phano
typische Eigenschaften. Wir haben die Konstitution als einen Begriff 
kennen gelernt, der die angeborene ererbte Reaktionsnorm eines Organis
mus umfaBt. Der bestimmt geartete Reaktionstypus ist durch die konsti
tutionelle Grundlage festgelegt, die Reaktion selbst bezeichnen wir als den 
konstellativen Phanotypus. Je nach ihrer VeranIagung werden die ver
schiedensten Personlichkeitstypenin einem bestimmten FaIle verschiedene 
psychische Reaktionen entmckeIn. Ein Ungluck, der Todesfall eines 
geliebten Freundes wird den ZykIothymen traurig stimmen, von dem 
Schizothymen unter Umstanden als liebIose VerIetzung seines empfind
samen Inneren durch die reale Welt empfunden werden und eipe auti
stische Gefuhlserstarrung oder eine nervos-angstliche Verzweiflung zur 
Folge haben. Der Affektlahme wird es ausMangel an affektiver Reaktions
fahigkeit an jegIichem GefUhIsausdruck fehIen lassen, an dem kuhlen 
berechnenden Egoisten wird ein solches Ereignis ohne tiefgehenden Ein
druck abprallen. So gibt die Verschiedenheit der psychischen Konsti
tution bei gleichem auBeren Reiz den Boden fur die verschiedenartigsten 
Erlebnisformen und Reaktionen. 

GroBe praktische Bedeutung hat die Konstitutionsart fur aIle kon
stellativen psychischen An 0 mal i e n. Wichtig sind hier einerseits die 
psychischen Reaktionstypen, andererseits aber auch die korperlichen 
Reaktionen auf bestimmte auBere Reize und Schadlichkeiten, die ihrer
seits wieder durch die UmwaIzung des Gesamtorganismus das psychische 
Leben in Mitleidenschaft ziehen. Man wird sich z. B. nicht damit be
gnugen wollen, nur eine AlkohoIhalluzinose zu diagnostizieren, sondern 
sich dafiir interessieren, wie geartet die Konstitution sein muB, damit 
uberhaupt bei chronischem Alkoholismus eine Halluzinose entstehen 
kann. Man wird sich nach Kenntnis der schizothymen und zyklothymen 
Konstitutionsgruppen fragen, 0 b etwa in diesem FaIle eine konstitutionelle 
Verwandtschaft mit einer dieser Gruppen besteht. Wiederum werden 
wir die Erforschung der Einzelpersonlichkeit durch Betrachtung der 
Hereditatstafel vertiefen mussen, urn auf diese Weise mehr und mehr 
in der Erkenntnis des bioIogischen Geschehens vOi'zudringen. lch brauche 
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nicht darauf hinzuweisen, daB Kretsch mer mit seinen Gedanken uber 
die psychiatrische Schichtdiagnose, uber die mehrdimensionale Diagnos
tik dieses Problem sehr wesentlich gefordert hat. Eine Reihe von Fallen 
lassen sich nur in diesem Sinne diagnostisch aufhellen. 

Ein Beispiel, welches ich der Arbeit von Kahn entnehme: Bei einer 
eigensinnigen, rechthaberischen, reizbaren, aber sozialen Probandin 
(Marie Kohler) entwickelt sich im Alter von 41 Jahren nach einem 
Prodromalstadium von zunehmend angstlich-miBtrauischer Erregung 
eine Psychose, die klinisch als katatonisches Zustandsbild bezeichnet 
werden muB. Die Autopsie ergab den Befund der Uramie. Die klinische 
Diagnose lautete: Katatonisches Zustandsbild bei Uramie. 

Eine Schwester (Karoline Merx) sowie eine Schwester der Mutter 
der Prob. litten an Dementia praecox. 

Unter dem EinfluB des konstellativen Faktors der Uramie (die eigent
lich immer, wenn sie in jungen Jahren auf tritt, alten Infektionen del' 
Harnorgane ihre Entstehung verdankt) entwickelt sich ein psycho
tischer Zustand, der als katatonisch bezeichnet werden muB. Wir finden 
die Anhaltspunkte fUr die schizothyme Familienkonstitution in del' 
charakterologischen Veranlagung der Pro b. wie a uch in den beiden schizo
phrenen Erkrankungen bei Schwester und Tante der Prob. 

Ein ganz ahnlicher Fall findet sich in meinem Dementia praecox
Material in Familie XXXII, S. 35. 

Josef V., Bruder, Neffe und Enkel von schizophrenen Erkrankungen, war 
charakterologisch ein seelisch wenig robuster, nervos-empfindlicher Mensch mit 
guter Begabung, der von jeher starke geistige Interessen besaB; eine ruhige, wenig 
gesellige und passive Natur. 1m Feld (20jahrig) erkrankte er an schwerem Riick
fallfieber, in dessen Verlauf eine schizophrenieahnliche Psychose auftrat (Sinnes
tauschungen, paranoide Ideen, Wahn der Beeinflussung und Maniriertheit). Es 
waren phantastische Aktionen 1m Gange, er lebte in einer 'Welt von Beeinflussungen 
(Gefiihl, zu niederen Zwecken miBbraucht zu werden), es wurde die Mystik durch 
Versuche an seiner Person ausgeforscht, er stand unter dem EinfluB von Somnam
bulismus. Er erlebte die Psychose in der Rolle desjenigen, der von geheimnisvollen 
mystischen Kraften und Machten geschoben wurde. Wir sehen eine typisch schizo
phrene Willensstorung. Nach einigen Wochen trat Reilung ein und zugleich vollige 
Krankheitseinsicht. 

Der konstellative Faktor des Ruckfallfiebers - vielleicht haben 
auch noch psychogen reaktive Komponenten mitgewirkt - hat in 
diesem FaIle aus der charakterologisch schizothymen Konstitution eine 
schizophrenieahnliche Psychose herausentwickelt. Den Beweis fiir die 
konstitutionelle Basis finden wir in der schweren schizophrenen Be
lastung. Auch del' rein klinische Sachverhalt spricht fur diese Auf
fassung. 

Fur aIle sog. exogenen Storungen und Anomalien ergibt sich die 
gleiche Fragestellung der K 0 n s tit uti 0 n s art. lch erinnere an die schon 
erwahnten Halluzinosen auf alkoholischer, an die auf luetischer Basis, 
ferner an die eigentumlichen amentiaartigen Zustandsbilder, die haufig 
durch Infektionen ans Tageslicht gezogen werden. Besonders fur die 
letzteren Formen liegt eine biologische Verwandtschaft mit der schizo
thymen Konstitution sehr nahe, da sich an eine Amentia haufig eine 
typisch schizophrene Psychose anschlieBt. 



74 Die psychische Konstitution. 

Recht interessante Gedanken entwickelt H. Fischer zur Frage der 
symptomatischen Epilepsie. Er nimmt eine schon bei gesunden 
Individuen in gewissen Breiten schwankende Krampffahigkeit an, die 
sich auf verschiedenarligen pathogenetischen Boden (innere Sekretion) 
zur Krampfbereitschaft steigern kann. Das groBe Material der Schadel
verletzungen im Krieg hat gezeigt (Redlich), daB ein maBgeblicher 
Unterschied in der Art der Lokallasion einschlieBlich der motorischen 
Regionen zwischen solchen Fallen, die an Krampfen erkranken, und 
solchen, die ohne Krampfe bleiben, nicht vorhanden ist. Neben der 
Bedeutung der motorischen Regionen fur die Krampfgenese kommen 
wohl noch andere Momente in Betracht, die Fischer in den zentralen 
vasomotorischen Regulationsmechanismen und auch in anderen sym
pathischen Zentralapparaten erbljckt. Die verschiedenartige Wir
kung des gleichen Traumas und der dadurch gesetzten Hirnschadigung 
bei verschiedenen Individuen erklart sich Fischer durch die verschieden 
groBe Krampffahigkeit der einzelnen Menschen; diese liegt vielleicht 
in einer verschieden groBen konstitutionell begrundeten Ansprechbarkeit 
der motorischen Apparate begrundet, fur welche nach experimentellen 
Erfahrungen das Nebennierensystem eine Rolle spielen solI. Fischer 
vermutet, daB eine Gruppe der temperamentvollen Charaktere, ffir die 
die Motilitat als Affektventil und Affektregulator groBe Bedeutung hat 
- impulsive, leicht erregliche Menschen mit labilem GefaBsystem und 
lebhaften Reflexen, sog.epileptoide Psychopathen -, besonders 
krampffahig sind und damit besonders disponiert zur traumatischen 
Krampfkrankheit. Beweisen lassen sich diese Vermutungen uber den 
sog. epileptoiden Charakter mit hochwertiger Krampffahigkeit wiederum 
durch die Analyse der individuellen Konstitution derartiger Kranker, 
sowie durch die Familienforschung, die nach Krampferscheinungen bzw. 
charakterologischen und physiologischen Besonderheiten bei den An
gehorigen wird suchen mussen. Dieselben Vberlegungen gelten auch 
fur die ubrigen Formen symptomatischer Epilepsie, bei denen meistens 
der exogene Faktor der Konstellation nicht allein zur Erklarung ge
nugen wird. 

Das recht schwierige und oft diskutierle Problem der konstitutionellen 
Grundlage der progressiven Paralyse hat Meggendorfer in einer 
erbbiologischen Untersuchung behandelt. Er kam zu dem uberraschen
den Ergebnis, daB eine spezifisch geartete psychopathische Konstitution 
fUr die Pathogenese nicht in Frage kommen kann, daB vielmehr die 
konstitutionelle Disposition auf dem Gebiete der Abwehrmechanismen 
des Organismus gegen Infektionskrankheiten zu suchen ist. 

AufdiepsychischeErsc hein ungsformder Paralyse beziehtsich 
die Arbeit von Kalb. Er unterscheidet die demente Form, bei der eine 
fortschreitende Verblodung das psychische Krankheitsbild beherrscht, 
und ferner die Affektparalyse, in die er die depressiven und expansiven 
Formen zusammenfaBt. Die Untersuchung der Stammbaume ergab, 
daB Paralysen bei einheitlich manisch-depressiver Belastung meist der 
affektbetonten Form, bei einheitlich schizophrener Belastung meist 
der dementen Form angehoren, 
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Wir sehen, daB schon eine Reihe von Autoren sich damit beschMtigt 
haben, nach einer bestimmt gearteten konstitutionellen Grundlage 
einzelner konstellativer Psychosen und Anomalien zu suchen. Vor
laufig bleiben die Resultate noch in recht bescheidenen Grenzen. 

Die psychiatrische Konstitutionsforschung. 
Mir lag daran, in diesem Kapitel auf Probleme und Fragestellungen 

hinzuweisen, mit denen sich die Konstitutionsforschung beschaftigen 
muB. 

Man konnte die Frage aufwerfen, warum wir denn uberhaupt zum 
Verstandnis der Anlage, der Konstitution eines lndividuums der Erb
lichkeitsforschung bedfirfen. Haufig hOren wir ja die Ansicht vertreten, 
daB die Erforschung des lndividuums, seines Schicksales und seines 
Lebensganges die Pathogenese genugend beleuchtet; wir nehmen die 
Anlage als gegeben hin, ohne uns ffir ihre Herkunft zu interessieren. 
Diese Ansicht ist nur bis zu einem gewissen Grade richtig. Die pra
psychotische Personlichkeit kann uns in vieler Hinsicht auBerordentlich 
wertvoll sein. Sie kann uns aber nicht alles erklaren. Gerade in An
betracht der Latenz bzw. Rezessivitat bestimmter Anlagen mussen 
wir vielmehr immer darauf bedacht sein, daB in einer Psychose 
Anlageelemente aktiviert werden die bisher in der Personlichkeit 
schlummerten, die auch bei eingehender charakterologischer Unter
suchung nicht zu entdecken waren. Den Beweis ffir die Vermutung 
einer bestimmt gearteten latenten Anlage konnen wir haufig aus der 
Familiengeschichte entnehmen. lch zitiere einen Ausspruch Kretsch
mers: "Man darf nicht bei der prapsychotischen Personlichkeit des 
Kranken selbst haltmachen. Vielmehr ist es mit der Charakterologie 
gerade so wie mit dem Korperbau, daB die klassischen Zuge eines 
Konstitutionstypus zuweilen bei den nachsten Ange
horigen klarer gezeichnet sein konnen als beim Patienten 
selbst." 

Vor allem gilt diese Dberlegung ffir die Konstitutionslegierungen, 
fur oft uberraschende Neukombinationen, die in gleicher Form in der 
Familie bisher nicht nachzuweisen waren. "Vollends, wo sich mehrere 
Konstitutionstypen in einem Patienten durchkreuzen, konnen wir seine 
einzelnen Komponenten unter Umstanden bei anderen Familiengliedern 
klar isoliert und aufgespalten erkennen" (Kretschmer). 

Die zunachstliegende Bedeutung der Erblichkeitsforschung ffir die 
klinische Psychiatrie konnen wir in folgendem Satz zusammenfassen: 
Treten zwei klinische Abnormitaten, die in der Systematik 
als selbstandige Einheiten gefuhrt werden, besonders 
haufig in enger hereditarer Nachbarschaft nebeneinander 
in einer Familie auf, so ist damit eine biologische Ver
wa nd tschaft, die Beteilig u ng gleicher Ko nsti t u tio nsele
mente bewiesen. lch mochte diesen Satz mit dem Begriff der here
ditaren Vizinitatsregel1 ) festlegen. 

1) Vicinitas = Nachbarschaft. 
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Sie kann z. B. zutreffen fur ahnliche klinische Zustandsbilder ver
schiedener Atiologie (Dementia praecox -.--: psychogene Psychose mit 
schizophrener Symptomfarbung). Ich erinnere an den Begriff des 
schizophrenen Reaktionstypus von Pop per, den wir, ursprunglich an 
der Schizophrenie beobachtet, auch bei einer Reihe von anderen kon
stellativen Storungen antreffen konnen, der Zustandsbilder schafft, die 
in ihrer Querschnittsstruktur nicht von einer Schizophrenie zu unter
scheiden sind. 

Ferner kommt die Vizinitatsregel in Betracht ffir differente klinische 
Erscheinungsformen mit gleicher oder auch verschiedener Atiologie. Ich 
verweise schon hier auf die spater zu behandelnde biologische Ver
wandtschaft von Paraphrenie und Dementia praecox, die hereditaren 
Beziehungen gewisser Formen von Paranoia zur Dementia praecox und 
die konstitutionelle Affinitat von Romosexualitat, moralischem Schwach
sinn und Schizophrenie (Kretschmer). 

Zu Vergleichszwecken ware eine Untersuchung der psychotischen 
Belastung bei Gesunden, wie sie z. B. schon von Die m und Koller aller
dings ohne Berucksichtigung der Art der belastenden Psychosen aus
gefuhrt wurde, unbedingt erforderlich. 

Raben wir nun die konstitutionelle Verwandtschaft zweier klinisch 
differenter Phanotypen nach der Vizinitatsregel festgelegt, so gilt es 
weiterhin entsprechend der Verschiedenheit der Phanotypen auch eine 
genotypische Strukturdifferenz herauszuarbeiten. 

Diesen Weg konnen wir nur gehen, wenn wir uber die reine Indi
vidualforschung hinaus das Individuum als Glied der Familie betrachten. 
Denn fur jede Erscheinung, die als konstitutionelle Eigen
schaft bei einemlndividuum angetroffen wird, muB es eine 
Erklarung in der Aszendenz geben. Die Aszendenz ist die 
Quelle der individ ueHen Konstitution. Die Konstitutions
lehre laBt sich nur mit Rilfe der Erblichkeitsforschung er
fassen. 

IV. Die nervose Entartung. 

Raben wir nunmehr gesehen, daB sowohl die normalen als auch 
die pathologischen Erscheinungen eines Konstitutionskreises nach 
Rereditat und Korperbau sehr enge biologische Beziehungen haben, 
so wird uns ferner die Frage interessieren, in welchem genetisch
hereditaren Verhaltnis diese verschiedenen Auspragungen einer Kon
stitutionsgruppe zueinander stehen. Wir werden uns uberIegen mussen, 
wie im Erbgang aus einer normalen Konstitution mit bestimmter Eigen
art die zugehorige pathologische Konstitution herauswachsen kann, 
wie etwa aus einem schizothymen Temperament eine Schizophrenie 
entstehen mag. Mit dieser Frage betreten ·wir das vielfach umstrittene 
Gebiet der "nervosen Entartung". 
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Zunachst werden wir uns mit den Begriffen "psychisch normal" 
und "psychisch abnorm" auseinandersetzen miisl3.en. 

Der naturwissenschaftliche Durchschnittsbegriif. 

Der rein naturwissenschaftliche Normbegriff ist wissen
schaftlich exakt, da wir ihm qualitative und quantitative Messungen 
zugrunde legen. Dies mochte ich kurz an dem bekannten Beispiel 
einer Sammlung von Bohnensamen erlautern. Wagen und messen wir 
801che Bohnen, die aus einem einheitlichen Bohnenbeet stammen, und 
gruppieren sie nach GroBe oder Gewicht, so erhalten wir fiir die Mittel
qualitat Gruppen mit hohen Zahlen, fUr die kleinen und groBen Werte 
solche mit immer kleineren Zahlen. Stellen wir dieses Ergebnis in einer 
Kurve dar, so wird diese von einem der am zahlreichsten vertretenen 
Mittelklasse entsprechenden Scheitel nach beiden Seiten zu den kleinen 
Gruppen der extremen Werte herabsinken. In dieser Variationskurve 
entspricht diejenige Gruppe der Norm, welche mit der groBten Zahl ver
treten ist. Es wird also eine bestimmte meBbare Eigenschaft (Quali
tat) eines Organismus rubriziert und danach ein quantitativer Norm
begriff aufgestellt. 

Wollen wir nun diesen biologisch allein brauchbaren und exakten 
Begriff auch beim Menschen anwenden, so wiirden wir damit bei meB
baren korperlichen Eigenschaften keine Schwierigkeiten haben, z. B. 
bei der KorpergroBe, beim Kopfumfang, beim Gewicht usw. Hier lassen 
sich ohne weiteres die betreffenden Variationskurven aufstellen. Be
geben wir uns aber auf psychisches Gebiet, so werden wir in einige Ver
legenheit geraten. Konnen wir die verschiedenen Temperamentsanlagen, 
konnen wir Wahnvorstellungen messen? - Der Naturwissenschaftler 
wird milde lacheln und es uns iiberlassen, wie wir uns mit dieser Eigenart 
psychischer Eigenschaften abfinden. Einzig und allein auf dem Gebiete 
der intellektuellen Leistungsfahigkeit konnen wir uns dem Ideal des 
naturwissenschaftlichen Normbegriffs einigermaBen nahern. Wir haben 
uns schon seit Jahrzehnten daran gewohnt, die geistigen Leistungen 
auf bestimmten Gebieten mit Zahlennoten (Examina) zu bewerten. 
Wenn hier auch der subjektiven Beurteilung ein groBer Spielraum bleibt, 
so werden wir doch nicht auf die wissenschaftliche Auswertung dieser 
Abschatzungsmoglichkeit bestimmter psychischer Qualitaten verzichten 
wollen. Wir brauchen uns nur an unsere eigene Schulzeit zu erinnern 
und es wird uns eine ahnliche Verteilung der intellektuellen Qualitats
werte vor Augen stehen, wie wir sie bei dem Bohnenbeispiel kennen
gelernt haben. In jeder Schulklasse gibt es eine groBe Zahl von Schiilern 
mit mittlerer Durchschnittsleistung; die wirklich guten und die schlech
ten Leistungen nehmen stets eine kleine Zahl ein. Gal to n hat auf 
Grund schulpadagogischer Erfahrung an der Universitat Cambridge 
Untersuchungen in groBem Stil durchgefUhrt, welche diese Beobachtung 
bestatigen. Wir entnehmen seinen AusfUhrungen foIgende Dbersicht 
(s. Tab. 2). 
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Anzahl der Noteneinheiten (Punkte), 
die die Kandidaten erhielten: 

6500 und dariiber 
5800-6500 
5100-5800 
4400-5100 
3700-4400 
3000-3700 
2300-3000 
1600-2300 
1100-1600 
400-1100 

unter 400 
Tab. 2 (n. Galton). 

1 Anzahl der Kand., die diese 
I Noteneinheiten erhielten: 

I ~ 
3 
6 

11 
22 
22 

8 
Wagten es entweder nieht, 
sieh zu messen oder fielen 
dureh. 

Die Prufung, welche die Unterlage zu dieser Aufstellung abgab, 
betraf den Eintritt in das Royal Military College in Sandhurst. 

Gal to n berechnete ferner auch die Haufigkeit der verschiedenen 
Grade geistiger Begabung in einer BevOlkerung. Eine solche Berechnung 
lieB sich naturlich nicht so einfach und so exakt durchfuhren wie in dem 
Prufungs beispiel. Es waren vielmehr eine Reihe von Annahmen und Ana
logieschlussen erforderlich. Wenn auch das Resultat nicht genau der 
Wirklichkeit entsprechen mag, so gibt es doch eine gute Illustration der 
tatsachlichen Verhaltnisse. Galton stellte auf statistischem Wege fest, 
daB in England auf 1 Million Menschen etwa 400 Idioten und Schwach-

%}Geme 1 
1'1 

233 
£ 2'133 
D Ta/ent 15696 
C 53563 

iIMi#e~~ 
162279 
256'191 
256791 
162279 

C 53563 
d Schwach begabf 15696 
e 2'133 

~ 233 
Nichf brauchbar 1'1 

X 1 

Haufigkeit der versehiedenen Grade geistiger Begabung in 
einer Bevolkerung naeh Galton (n. v. Gruber-RUdin). Abb.35. 

sinnige kommen, daB aber 30% ihrer Gesamtzahl leichtere Falle zu 
sein schienen, fur welche Idiotie nicht mehr die geeignete Bezeichnung 
war. So glaubte er, daB auf jede Million der englischen Bevolkerung 
280 wirkliche Idioten und Schwachsinnige fallen. Ferner fand er auf 
Grund eingehender Studien, daB von einer Million Manner etwa 250 
zu hervorragender Bedeutung gelangen. Wir sehen, wie diese beiden 
extremen Gruppen zahlenmaBig einander auffallend entsprechen. Die 
Resultate seiner Gesamtberechnung gebe ich in einer Kurve wieder, 
die wir bei v. Grn ber - Rudi n finden (s. Abb.35). 
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Der Norm entspricht die mittelgute Begabung. Talent und schwache 
Begabung, Genie und Idiotie sind gleichermaBen ,Abweichungen von 
der Norm, die fiir den Biologen zunachst kein Werturteil in sich schlieBen. 
Die Gal to nsche Berechnungskurve trifft sicherlich den Kern der 
Sache, wenn auch die angegebenen Zahlenverhaltnisse in dieser exakten 
Form niemals zutreffen werden. Aber eine im Prinzip ahnliche Ver
teilung werden wir wohl annehmen diirfen; denn dariiber konnen wir 
nicht im Zweifel sein, daB beide extremen Abweichungen von der Norm, 
das Genie und die Idiotie, in einer Bevolkerung relativ selten sind, 
daB ferner die mittelgute Begabung am haufigsten vertreten ist und die 
zwischen diesen Grenzwerten liegenden Begabungen sich nach den 
extremen Polen zu in einer absteigenden Kurve abstufen. 

Zweierlei Varianten von der Begabungsnorm konnen wir demnach 
unterscheiden, aber es ware vermessen, beide, Genie und Idiotie, als 
gleichberechtigt nebeneinander zu steUen. Niemals werden wir uns, 
wollen wir die geistigen Fahigkeiten eines Menschen abschatzen, von 
Werturteilen freimachen konnen. Die Qualitat der Leistungen laBt 
sich nur nach den Begriffen "hoch - niedrig" oder "gut - schlecht" 
rubrizieren. Infolgedessen werden wir bei der Begabung stets von Ab
weichungen positiver und negativer Art, yom Plusvarianten 
(Genie) und Min u s v a ri ant e n (Idiotie) sprechen. 

Goethe ware nach diesem biologischen Normbegriff eine Abweichung 
yom intellektuellen Durchschnitt. Werten wir seine geistigen Leistungen, 
so werden wir dariiber nicht im Zweifel sein, daB wir eine Plusvariante 
vor uns haben. Niemals aber wiirden wiT ihn als entartet bezeichnen 
konnen. 1m Rahmen des biologischen Normbegriffes werden wir den 
Begriff der Entartung nur bei den Abweichungen anwenden, die hin
sichtlich ihrer geistigen Leistungen in negativem Sinne zu werten 
sind. 

Moe bi us hat als erster bei der Bearbeitung des Problems der psy
chischen Entartung einen Normbegriff konstruiert, der sich mit dem 
biologischen Durchschnittsbegriff im wesentlichen deckt. Er betonte, 
daB man zunachst einmal eine Proportionenlehre der geistigen Fahig
keiten, einen "geistigen Canon" (Canon = Normalzustand) aufstellen 
miisse, ehe man iiber die Bedeutung der "Entartung" sich ein Bild 
machen konne. Es gabe dabei verschiedenes zu bedenken. "Zunachst 
miiBte man sich darauf besinnen, daB es den Menschen an sich (Ideal
typus) nicht gibt, sondern nur konkrete Menschen, die einem bestimmten 
Geschlechte, einem bestimmten Alter, einem bestimmten Stande an
gehoren. Es wiirde nicht ein Canon geniigen, sondern man miiBte einen 
Canon fiir Manner, einen fiir Weiber, einen fiir Kinder, einen fiir Er
wachsene, einen fiir Greise usf. haben." Moe bi us kommt dann auf 
die Bed6utung der Grundtriebe zu sprechen, als. den wichtigsten Priif
stein fiir die Entartung. "Zum Beispiel ist die Kinderliebe ein wesent
licher Zug des weiblichen Geistes; wenn ein Mann kleine Kinder ab
scheulich findet, so erregt das kein Bedenken, tut es ein Weib, so ist 
sie mit Bestimmtheit als entartet zu bezeichnen." Zweifellos gibt es 
aber verschiedene Grade zwischen der vollendeten GefUhllosigkeit und 
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den normalen Gefiihlen. Als anderes Beispiel nennt Mo e b ius die Grausam
keit. "Leider miissen wir sagen, daB den normalen Menschen ein ge
wisser Grad von Grausamkeit eigen zu sein scheint, daB die vollkommene 
Unfahigkeit, grausam zu sein, auf eine bestimmte Abnormitat schlie Ben 
laBt. Andererseits ist groBe Grausamkeit ein wichtiges Zeichen der 
Entartung, es entsteht also die schwierige Frage nach dem MaBe der 
normalen Grausamkeit.', 

Das gleiche laBt sich auch iiber den Geschlechtstrieb sagen. Wie 
stark ist er unter verschiedenen Bedingungen beim normalen Menschen ~ 
Wo ist die Grenze nach unten gegen die abnorme Frigiditat, wo die 
nach oben gegen abllorme geschlechtliche Erregtheit ~ Wie friih darf 
der Trieb normalerweise auftreten ~ Wie verandert er sich im Laufe 
des Lebens ~ Inwieweit fallen unnatiirliche Gewohnheiten noch in die 
Breite der Norm 1 Sind Unterschiede des Geschlechts und der Rasse 
hier festmstellen 1 

Wenn sich iiberhaupt einmal ein derartiger Canon bestimmter 
psychischer Qualitaten empirisch £estlegen lieBe, so wiirden wir tiber 
die Norm, iiber den Durchschnitt zahlenmaBig orientiert sein. Alles 
Abnorme, aIle Abweichungen yom Durchschnitt k6nnten wir jedoch 
nicht ohne weiteres als entartet bezeichnen, da, wie gesagt, in diesen 
Begriff stets ein bestimmtes Werturteil, eine negative Einschatzung 
enthalten ist. Wir wollen daran festhalten, daB es mannigfache, neg a
tive und positive Abweichungen yom Durchschnitt geben kann. 

Der qualitative (teleologische) N ormbegriff. 

Den naturwissenschaftlichen Normbegriff m6chte ich den 
qua n ti ta ti ve n nennen, da nach ihm aHein die H auf i g k e i t eines 
bestimmten Arttypus, einer Arteigenschaft iiber die Norm und iiber die 
Abweichungen entscheidet. Wie wir horten, ist damit noch nichts 
iiber die Entartung gesagt. 

Nun pflegen wir im taglichen Leben vielfach einen Menschen als 
psychisch krank, a,ls entartet zu bezeichnen, wenn wir ihn in seiner 
Handlungsweise nicht verstehen, wenn wir uns in ihn nicht einzufUhlen 
vermogen. So wird unter Umstanden ein Zyklothymiker seinen zyklo
thym abnormen Verwandten fUr normal halten, da er Verstandnis flir 
ihn besitzt. Fragen wir dagegen einen ausgepragten Schizothymiker, 
so wird dieser iiber dieselbe Personlichkeit das Urteil "krank" fallen. 
Umgekehrt erleben wir nicht so selten, daB Schizothymiker ihre schizo
phrenen Verwandten nicht als geisteskrank erkennen, wahrend ein 
Zyklothymiker hier nicht im Zweifel sein wiirde. Sehr haufig wird mit 
dem Begriff der Entartung ein moralisches Werturteil vermengt und 
vor aHem der moralisch minderwertige Verbrecher als "entartet" ge
brandmarkt. Dabei ist dieser nicht mehr oder nicht minder entartet 
als z. B. ein schizophrener Geisteskranker. Diese Form der allzu sub
jektiven gefiihlsmaBigen Einschatzung der Entartung darf selbstver
standlich flir eine wissenschaftliche Betrachtung nicht maBgebend sein. 
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Wir miissen uns vielmehr bemiihen, bestimmte Anhaltspunkte fiir 
die positive bzw. negative Bewertung eines Typus oder einer Eigenschaft 
zu gewinnen, welche allgemeine Giiltigkeit haben. Diese finden wir 
in einer zweiten Definition der Norm, wenn wir den Begriff der bio
logischen ZweckmaBigkeit zugrunde legen. Die Norm wird in 
cliesem FaIle nach cler Qualitat eines bestimmten Arttypus gemessen, 
der nur dann als normal bezeichnet wird, wenn er in seinen Eigen
schaften hinsichtlich der allgemeinen Lebensziele zweckmaBig angelegt 
ist. Sie ist ein teleologischer Wertungsbegriff und basiert einmal auf 
cler theoretischen Deutung, daB jedes Lebewesen und jede Art zum 
mindesten den Zweck hat, sich zu erhalten, sich durchzusetzen und sich 
fortzupflanzen. "Ein Tier, das sich nicht fortzupflfmzen vermag oder 
seiner Konstitution wegen seinen Feinden preisgegeben ist, ist unzweck
maBig organisiert. Und deshalb ist das typische Beispiel fiir die Ent
artung jene Taubenart, die durch fortgesetzte Ziichtung die Kraft des 
Schnabels eingebiiBt hatte, vermoge deren allein das junge Tier ohne 
menschliche Hilfe das Ei zu sprengen vermag" (Bumke). Fiir den 
Menschen kommt ferner noch die Bewertung nach so z i a len Gesichts
punkten als wichtiges Kriterium der ZweckmaBigkeit fUr die G e sam t -
he it zu der in d i v i due 11 zweckmaBigen Anlage hinzu. 

Ohne diesen teleologischen Normbegriff werden wir im Psychischen 
nicht auskommen konnen. Nehmen wir einmal an, die Mehrzahl der 
Menschen ware geisteskrank, so wiirden diese nach dem quantitativen 
Durchschnittsbegriff die Norm reprasentieren, die Geistesgesunden aber 
die Abnormitaten sein. Diese Auffassung widerspricht aber der iiblichen 
medizinischen Denkweise, die niemals dieser Konsequenz folgen kann. 
AuBerdem habe ich schon betont, daB man zwar die intellektuellen 
Leistungen einigermaBen messen und abschatzen kann, daB aber ein 
solcher Versuch bei den iibrigen psychischen Eigenschaften wohl kaum 
je moglich ist. 

Wir sehen uns daher durch die Eigenart psychischer Verhaltnisse 
gezwungen, die Norm nach qualitativen, teleologischen Gesichtspunkten 
einzuschatzen und wollen mit Bum k e als wesentliches Kriterium der 
nervosen Entartung eine fiir das Individuum oder fiir die Ge
samtheit ungiinstige oder unzweckmaBige Abweich ung von 
dem fiir gewohnlich zweckmaBig angelegten Typus an
nehmen. 

Nach dieser zweiten Definition verstehen wir unter Norm den 
Idealtypus, d. h. den Typus, welcher sowohl in bezug auf seine 
korperlichen als auch seine psychischen Qualitaten individuelle und 
soziale ZweckmaBigkeit in vollendeter Form harmonisch in sich ver
einigt. Diesen Idealtypus werden wir in Wirklichkeit nicht finden, 
doch ist eine weitgehende Annaherung an den Grenzzustand 
hochster menschlicher Vollkommenheit moglich. Der dem Idealtypus 
antipolar entgegengesetzte Typus ist durch eine absolute individuelle 
und soziale UnzweckmaBigkeit charakterisiert. Fiir ihn trifft der Be
griff der Entartung voll und ganz zu. Diesen Grenzzustand diirfen 
wir ebenfalls in natura nicht erwarten, da ein derartiger Organismus 

Hoffmann, Vererbung. 6 
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nicht lebensfahig sein wurde. Auch hier gibt es jedoch Annaherungs· 
werte. 

Die Definition des Idealtypus hat verschiedene Gesichtspunkte 
der zweckmaBigen Organisation und somit auch verschiedene Kategorien 
der Entartung zur Folge. Zunachst ist die korperliche von der geistigen 
Entartung zu trennen. Einen hochbegabten Gelehrten, der sich fur 
hohe kulturelle Ziele wirksam einsetzt, aber zufallig an einer korper
lichen Anomalie, z. B. der Bluterkrankheit leidet, mochten wir wohl 
kaum schlechtweg als entartet bezeichnen. Die Hamophilie ist viel
mehr nur der Ausdruck einer bestimmten korperlichen Entartung, 
uber deren UnzweckmiiBigkeit man nicht im Zweifel sein kann. Der 
Fall, daB korperliche und geistige Entartung einander parallel gehen, 
ist nicht so sehr haufig. Auf psychischem Gebiet konnen wir ferner 
del' intellektuellen Entartung (Schwachsinn) die moralische 
Entartung gegenuberstellen. Gerade die moralische Entartung er
innert uns daran, daB neben del' individuellen auch die soziale Zweck
maBigkeit als Moment del' Bewertung in Betracht kommt. Manche 
rucksichtslose, brutal-despotische Moral insanes-Typen genugen del' 
Bedingung del' indi vid uell zweckmaBigen Anlage, wahrend sie 
fUr die G e sam the ita usgesprochen schadlich sind. Andererseits ist 
auch die Umkehrung diesel' Disharmonie individueller und sozialer 
Wertigkeit moglich. So muB z. B. ein hochbedeutendes kunstlerisches 
Genie, dem die Anpassung an die notwendigen Forderungen des prak
tischen Lebens, die Fahigkeit del' Selbsterhaltung mehr weniger fehlt, 
genau so als entartet angesehen werden, wie del' Verbrecher, bei dem 
wir die Fahigkeit einer sozialen Einordnung vermissen. 

Innerhalb del' verschiedenen Formen del' Entartung unterscheiden 
wir wiederum verschiedene Gradabstufungen. nber die Selbsterhaltung 
geht die SelbstfOrderung hinaus. Die soziale ZweckmaBigkeit kann inner
halb weiter Grenzen von del' niedersten Stufe, auf del' gerade noch eine 
Schadigung del' Gesellschaft vermieden wird, bis zu den hochsten Graden 
del' biologischen, sozialen und kulturellen Forderung del' Gesamtheit 
schwanken. Eine scharfe Grenze, bei del' die Entartung beginnt, ver
mogen WIT nicht zu ziehen; denn einerseits muB die Entartungsbewertung 
stets sub j e k t i v em Ermessen uberlassen bleiben, andererseits gibt es 
von del' Normzur Entartung eine kontinuierliche nbergangsreihe. Trotz
dem werden wir aus praktischen Grunden an dem Begriff del' Entartung 
festhalten. Die hier angedeuteten Schwierigkeiten finden ihre Analogie 
in del' Einteilung del' organischen Lebewesen in tierische und pflanzliche 
Organismen. In vielen Fallen wird die ubliche Definition versagen; 
ich erinnere an manche einzellige Lebewesen, deren Einordnung in eine 
del' beiden Gruppen oft unmoglich ist. Und doch wird man in den 
meisten Fallen nicht im Zweifel sein, ob ein bestimmter Organismus 
den Pflanzen odeI' den Tieren zuzurechnen ist. Ebenso wenig wird man 
sich in den meisten Fallen psychischer Abweichungen lange uber
legen mussen, ob wir sie als entartet bezeichnen durfen. Wenn 
wir eine Personlichkeit mit bestimmter genialer Begabung neben einen 
schizophrenen Geisteskranken stellen, so wird uns auf der Stelle klar 
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sein, welcher von beiden entartet ist. Nur mussen wir uns davor huten, 
die in weiten Grenzen dehnbare Definition in kleinlicher Konsequenz 
auf die Spitze zu treiben. Wenn wir uns daran gewohnen, nur die augen
falligen Min u s v a ria n ten entartet zu nennen, so werden wir uns mit 
diesem an sich unwissenschaftlichen Wertungsbegriff aussohnen konnen. 
Gewi6 ist der Durchschnittsmensch in keiner Beziehung vollkommen, 
immer werden wir bei ihm unter dem Gesichtswinkel der Zweckma6ig
keit einen oder mehrere Fehler entdecken konnen. Und doch konnen 
wir von ihm sagen, da6 er noch innerhalb de r Grenze steht, die 
durch die Forderung der individuellen und sozialenzweckma6igen An-
passungsfahigkeit gegeben ist. . . 

Lenz hat in neuester Zeit den Krankheitsbegriff exakt for
muliert. Er bezeichnet mit Krankheit den Zustand eines Organismus 
an den Grenzen seiner Anpassungsmoglichkeit. Unsere Definition der 
Entartung wiirde diesem Krankheitsbegriff entsprechen. 

Wollen wir uns yom erbbiologischen Standpunkt mit dem Begriff 
der Entartung auseinandersetzen, so mussen wir wiederum auf die 
ubliche Scheidung in Phanotypus und Genotypus zurUckgreifen. Einem 
gesunden, normalen Phanotypus entspricht nicht ohne weiteres ein 
gesunder Genotypus. Entartete Keimmassen konnen bei phanotypisch 
relativ gesunden Menschen in rezessiver Latenz vorhanden sein. Ein 
Paralytiker, der in seiner Krankheit ohne weiteres als entartet be
zeichnet werden mu6, kann gesunde, nicht entartete Keimzellen pro
duzieren. Er ware also nur phanotypisch und nicht genotypisch ent
artet. Umgekehrt konnen wir uns den Fall denken, da6 die Eltern 
eines Schizophrenen rezessive pathologische Teilanlagen in sich tragen, 
die bei bestimmter Kombination das schizophrene Kind erzeugen, ob
wohl sie selbst keineswegs als entartet anzusehen sind. Sie waren 
genotypisch, aber nicht phanotypisch entartet. Die Entartung an sich 
ist also kein erbbiologischer Begriff. Wenn wir ihn in der Hereditats
forschung verwenden wollen, mussen wir vielmehr entartete Phano
typen und entartete Genotypen unterscheiden. Entartete Geno
typen waren solche Erbmassen, welche den Keim zur phanotypischen 
Entartung in sich tragen. Entartete Phanotypen konnen konstitutio
nellen Ursprungs oder konstellativ bedingt sein. 

Ursachen der Entartung. 
Bumke au6ert sich uber das Zustandekommen der Entartung 

folgendermaBen: 
Sie kann der Theorie nach gedacht werden als Folge 
a) der Wirkung au6erer Faktoren, 
b) der Vbertragung ungiinstiger bzw. krankhafter Eigenschaften 

von einer Generation auf die andereund 
c) des Zusammentreffens beider Ursachen. 

"Sowohl die au6eren wie die inneren Ursachen (oder die Summe beider) 
mussen sich in ihrer Wirkung von Geschlecht zu Geschlecht verstarken, 
wenn Entartung eintreten soIl. Deshalb kann von erblicher Entartung 

6* 
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nur gesprochen werden, wenn jede folgende Generation kranker und 
schwacher ist, als die vorhergehende; ist dies nicht der Fall, so handelt 
es sich um einen einfachen Fall von Erblichkeit uberhaupt. Auch die 
Regeneration wird durch Erblichkeitsgesetze bestimmt, und schon 
deshalb konnen die Begriffe Erblichkeit, pathologische Anlage und 
Entartung in der Medizin nicht identifiziert werden" (Bumke). Dieser 
Standpunkt weicht ein wenig von dem unserigen abo Wir haben die 
Entartung der Norm gegenubergestellt, wahrend Bumke einenbe
stimmten Stamm im Auge hat und von Entartung nur dann spricht, 
wenn innerhalb dieses Stammes von Generation zu Generation eine 
Verschlechterung der Art sich geltend macht. Die direkte Vererbung 
einer bestimmten Anomalie ware nach dieser Definition keine Ent
artung, sondern "nur ein Fall von Erblichkeit". Wir haben jedoch 
jedes abnorme, unzweckmaBig organisierte Individuum als entartet 
bezeichnet, ohne Rucksicht auf die erbliche oder nicht erbliche Ursache. 
Von diesem Z us ta n d der Entartung, nach dem Begriff der teleologischen 
Norm gemessen, mussen wir den Vorgang der Entartung (Bumke) 
trennen. Der Zustand der Entartung trifft gleichermaBen zu fur den 
Fall einer Verschlechterung des Stammes und fUr den Fall der direkten 
Vererbung einer Krankheit, wahrend der Vorgang der Entartung im 
letzteren FaIle nicht besteht. Da wir jedoch kaum annehmen konnen, 
daB es einen Zustand der Entartung schon seit Bestehen des Menschen
geschlechtes gegeben hat, so ist der Vorgang die Vorbedingung des 
Zustandes der Entartung. 

Die vielen Moglichkeiten des Zustandekommens der Entartung (auf 
korperlichen und geistigem Gebiete) scheiden wir zweckmaBig mit 
v. Gruber - Rudin in extrauterin erworbene und angeborene Minder
wertigkeit. 

A. Die extrauterin erworbene Minderwertigkeit beruht auf 
der Wirkung auBerer Faktoren; Infektion, Intoxikation, fehlerhafte 
korperliche oder geistige Erziehung und sonstige ungiinstige Umwelts
einfliisse. Von diesen wollen wir hier absehen. 

B. Bei der angeborenen Minderwertigkeit unterscheiden wir ver
schiedene Moglichkeiten der Entstehung: 

1. Sie kann beruhen auf prakonzeptioneller schlechter Keim
beschaffenheit. Diese umfaBt einmal die fehlerhafte Beschaffenheit des 
Ahnenplasmas, die Vererbung im eigentlichen Sinne. Ihr sind die 
Storungen der Keimbildung im Elternkorper gegenuberzustellen, die 
nichts mit der eigentlichen Vererbung zu tun haben: Die Hauptrolle 
spielt hier die Keimschadigung durch Infektion oder Vergiftung 
der Keimdrusen bzw. der Keime selbst infoIge elterlicher Erkrankung 
oder Vergiftung (Syphilis, Tuberkulose, Alkohol, Blei usw.). Weniger 
bedeutungsvoll scheinen mir die anderen Ursachen, welche v. Gruber
Rudin auffuhren, z. B. zu groBe 'Jugend oder zu hohes Alter eines 
der Eltern, Unterernahrung bzw. Dberernahrung des Elters oder seiner 
Keimdrusen, korperliche und geistige Dberanstrengung, ubermaBige 
Inanspruchnahme der Keimdrusen (sexuelle Exzesse beim Mann, zu 
rasche Geburtenfolge bei der Frau), ungiinstige Umweltsbedingungen 
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(Klima, Gefangenschaft) und endlich Erkrankungen d~r Keimdriisen 
selbst (Entziindungen usw.). 

2. Die angeborene Minderwertigkeit kann ferner in konzeptionellen 
Storungen ihre Ursache haben. Als solche konnen wir uns denken 
eine Schadigung der Spermien durch weibliche Sekrete oder mehrfache 
Befruchtung des Eies; ob diesen beiden Faktoren eine Bedeutung zu
kommt, ist sehr fraglich. Ferner ware noch auf das Nichtzusammen
passen der elterlichen Keime bei hochgradiger Inzucht und bei 
Rassenkreuzung hinzuweisen. Auch in der Bewertung dieses Momentes 
miissen wir sehr vorsichtig sein, da eindeutige Untersuchungen bisher 
fehlen. 

3. Endlich sind postkonzeptionelle intrauterine Schadigungen zu 
bedenken. Als solche kommen in Bet,racht einmal ererbte Mangel
haftigkeit des miitterlichen Fortpflanzungsapparates z. B. durch un
geniigende Fruchtwasserbildung oder Neigung zu Friihgeburten, ferner 
ungeniigende plazentare Ernahrung infolge allgemeiner Unterernahrung, 
korperlicher und geistiger Dberanstrengung der Mutter oder zu rascher 
Geburtenfolge. Viel wichtiger als diese ist die plazentare Infektion und 
Vergiftung bei miitterlicher Krankheit, die wir als Fruchtschadigung 
bezeichnen wollen. 

Von diesen vielen theoretischen Moglichkeiten der angeborenen 
Minderwertigkeit wollen wir die Keimschadigung, die Frucht
schadigung und die Vererbung als fUr den Erbbiologen wesentlich 
besonders heraushe ben. 

Die nervose Entartung durch Keimschiidigung. 

DaB Keimschadigung Entartung zur Folge hat, wird schon seit 
alter Zeit gelehrt. "Ein gesund geborener und nicht belasteter Mensch 
kann eine schwer kranke Nachkommenschaft hinterlassen, wenn er 
syphilitisch wurde oder ein Saufer" (B u m ke). Neuerdingl'l wurde die 
Moglichkeit einer Keimschadigullg vielfach bestritten, cla man in 
haufig oberflachlicher Feststellung del' Durchgiftung des elterlichen 
Organismus leichtfertig auch d a K e i m s c had i gun g verantwortlich 
machte, wo einfache V ere r bun g viel groBere Wahrscheinlichkeit fUr 
sich hatte. Dieser Faktor muB mit Sicherheit ausgeschlossen werden, 
ehe wir ftberhaupt die Moglichkeit einer Keimschadigung in Betracht 
ziehen. 

In der Frage der Keimschadigung hat wohl del' A 1 k 0 h 0 lis m u s del' 
Elterndie groBte Rolle gespielt. Man versuchte zunachst auf statisti
schem Wege das Problem zu klaren. Einige diesel' Untersuchungen 
mochte ich kurz hier anfiihren. 

Schlesi nger hat die Wirkung des elterlichen Alkoholismus an dem 
Material der StraBburger Hilfsschule studiert. Von 138 Hilfsschiilern, 
unter denen 30% zugestandenermaBen trunksiichtige Eltern hatten, 
verglich er die Kinder del' Potatoren mit den iibrigen Hilfsschiilern und 
den Familien normaler Volksschiiler: 
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Familien der 

Trinker 
iibrigen normalen 

Hilfssohiiler VoIksschiiler 

FehIge burten 12,5% 8,4% 4,8% 

Verstorbene Kinder 38,8% 32,6% 30,2% 

z. Z. Ie bende Kinder . 48,7% 59,0% 65,0% 

Gute Konstitution. 46,0% 56,0% 

MaBige Konstitution . 57,0% 36,0% 

Mangelhafte und schlechte 
Konstitution 9,0% 8,0% 

Die TabeTIe bedarf keiner naheren Erlauterung. Die Un t e r s chi e d e 
sind sehr gering, besonders in der Rubrik mangelhafte und schlechte 
Konstitution bei den Trinkerkindern und den iibrigen Hilfsschiilern. 
AuBerdem ist das Material zu klein, als daB man die Ergebnisse im Sinne 
feststehender GesetzmaBigkeiten verwertenkonnte. 

Ferner hat Bunge auf Grund einer durch viele Jahre hindurch 
fortgesetzten Sammelforschung iiber Familien, in denen die Eltern 
der untersuchten Kinder angeblich frei von allen erblichen chronischen 
Krankheiten irgendwelcher Art waren, eine Statistik zusammengestellt: 

Alkoholkonsum des Vaters 
Zahl der FaIle: 

Tuberkulose bei Nerven- und 
zur Zeit der Zeugung: den Kindem % Psycholeiden % 

Nicht gewohnheitsmaBig 329 6,4% 2,3% 

GewohnheitsmaBig maBig 
(unter 21 Bier u. 11 Wein) 330 9,4 7,6 

GewohnheitsmaBig un-
maBig. II7 17,1 II,1 

Potatorium 99 24,2 22,2 

Abgesehen davon, daB der Begriff der "Nerven- und Psycholeiden" 
allzu unbestimmt gehalten ist, ist es sehr wahrscheinIich, daB die ge
wohnhei tsmaBigen Trinker, die wohlimmerals psychisch a b
norm gelten diirfen, schon vermoge ihrer ererbtenKeimanlagendie 
Steigerung des Prozentsatzes der Nervenleiden bedingen. Wirwissen heute. 
daB in solchenFaTIen chronische Geisteskrankheiten inder Aszendenz nicht 
unbedingt vorgekommen sein mussell, daB es auch psychische abnorme 
Familien gibt, die bisher von Psychosen frei blieben. AuBerdem mochte 
ich bezweifeln, ob wirklich grundliche Stammbaumpriifungen vor
genommen wurdell. Ais einwandfrei di.'trfen wir daher auch diese 
der Statistik nicht bezeichnen. 
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Ferner wollen wir bedenken, daB diese statistischen Untersuchungen 
eine eventuelle ex 0 g e n e, durch Mil i e u f a k tor e n oedingte Genese 
der gefundenen Anomalien nic h t beachtet haben. 

Ein gewaltiges Material hat Bezzola seinen Betrachtungen zu
grunde gelegt. Er wies an einem groBen Schwachsinnigenmaterial 
(uber 8000 Kinder) in der Schweiz aus den Jahren 1880-1890 nach, 
daB die Zeugungsdaten, berechnet nach den Geburtstagen, sich gegen
uber den Zeugungen normaler Kinder aus diesen Jahren in drei Zeit
abschnitten hauften, in der erfahrungsgemaB am meisten getrunken 
wird; namlich im Februar (Fastnachtszeit), noch starker in den Monaten 
April, Mai (Hochzeits- und Maibowlenzeit) und etwas weniger im Oktober 
(Weinmostzeit). Die Kurve der normalen Zeugungen zeigt, im Gegensatz 
hierzu gerade im Monat Februar ihren niedrigsten Stand, wahrend in 
den Monaten April, Mai und im Oktober der Stand der beiden Kurven 
nicht so sehr voneinander abweicht. Bezzola schlieBt aus dieser Tat
sache, daB in den Haupttrinkzeiten des Jahres sehr viel schwachsinnige 
und verhaltnismaBig wenig normale Kinder gezeugt werden. Den 
niedrigsten Stand zeigte dagegen die Zeugungskurve der Schwachsinnigen 
in den Monaten Juli bis September (Erntezeit), in der zweckmaBiger 
gelebt und am wenigsten getrunken wird. 

Eine ahnlich verlaufende Zeugungskurve hat Hartmann bei 
214 Schweizer Verbrechern und E. H. Muller (zit. nach Hoppe) an 
dem Material einer Zfuicher Epileptikeranstalt gefunden. 

Zunachst erscheint das Ergebnis dieser letzten Untersuchungen 
etwas verblUffend. Wir mussen jedoch verschiedene Einwande machen. 
Einmal erfahren wir in diesen Statistiken nichts uber die Hereditat, 
uber die Erbmassen der zeugenden Eltern. Wir konnen also die kon
stitutionelle erbliche Bedingtheit der angeborenen Anomalien bei den 
Kindem nicht mit Sicherheit ausschlieBen. Ferner wfude eine exakte 
wissenschaftliche Untersuchung, darauf hat besonders Na c ke hin
gewiesen, den Nachweis verlangen mussen, daB bei den Eltern wirklich 
ein Rausch bestanden hat, und daB ferner der betreffende Beischlaf 
im Rausch der einzige war. Diese Bedingungen sind nicht erfiHlt. Nac ke 
betont auBerdem mit Recht, daB besonders Psychopathen, uberhaupt 
pathologische Individuen sich zu solchen Zeiten mehr als sonst und 
auch als andere betrinken. Durch die alkoholische Steigerung der Libido 
wird von ihnen wahrscheinlich auch mehr gezeugt, als zu anderen 
Zeiten. Damit steigt aber auch die Moglichkeit, daB in solchen Zeiten 
mehr pathologische Individuen geboren werden als sonst, ohne daB 
zwingende Grunde fUr die Annahme einer Keimschadigung bestehen 
wurden. . Auch die rechnerische Bestimmung des Zeugungstages, die 
anerkanntermaBen nie genau der "Nirklichkeit entspricht, ist dazu an
getan, die Exaktheit der Untersuchung zu trfiben. 

Wert voller als die statistische Untersuchllng ist der moglichst ein
deutige Nachweis einer Zeugung im Rausch. Nach einer Reihe von 
wissenschaftlichen Beobachtungen solI eine groBe Zahl der angeblich 
im Rausch erzeugten Kinder an den verschiedenartigsten Gebrechen 
(Skrofulose, Lungenschwindsucht, mangelhafte Korperentwicklung, 



88 Die nervose Entartung. 

Rachitis, Bleichsucht, Hirnhautentzundung, Wasserkopf usw.) leiden. 
Vor allem wird Idiotie und Epilepsie haufig auf alkoholische Keimver
giftung zuruckgefuhrt. Viele Arbeiten werden wir mit einiger Skepsis 
betrachten durfen. Dagegen sind die Beobachtungen Holitschers 
zweifellos ernst zu nehmen. Aus seinen Fallen greife ich einige heraus. 

Gesunde, krliftige Eltern hatten vier gesunde, kraftig entwickelte, 
geistig vollig normale Kinder. Nach Geburt des 4. Kindes wurde regel
maBig durch VorsichtsmaBregeln beim Koitus die Konzeption ver
hindert. Eines Nachts, als der Mann im Rausch (151/ 2 I Bier) heimkam, 
erfolgte ein befruchtender Beischlaf. Die VorsichtsmaBnahmen waren 
unterblieben, wurden aber von da ab wieder regelmaBig und streng 
beachtet. Das 5. Kind, der Zeugung im Rausch entsprossen, litt an 
chronischemHydrozephalus, war imbezill und bildungsunfahig. Holit
scher betont ausdrucklich, daB in dieser Familie weder unter den Vor
fahren noch in der Nachkommenschaft irgendwelche Entartungs
erscheinungen vorhanden gewesen waren. 

In einem andern FaIle, der ganz ahnlich lag wie dieser, ging das 
betreffende Kind nach zahIlosen eklamptischen bzw. epileptiformen 
Anfallen zugrunde; im dritten Fall war das Kind hochgradig rachitisch 
und skrofu16s, hatte mit 5 Jahren nur unvollstandig sprechen gelernt 
und konnte sich nur mit Hilfe eines Stockes fortbewegen. 

Derartige Beobachtungen sind naturlich auBerordentlich wichtig, 
besonders dann, wenn die Eltern aus nicht belasteten Familien 
stammen, und keine Anhaltspunkte fur eine latente erbliche Anlage 
vorhanden sind. 

Auch bei Horsley (zit. nach Hoppe) finden wir eine ahnliche 
Familie. Eine gesunde Frau hatte zunachst zwei gesunde kriiftige 
Kinder. Dann ergab sich der Mann dem Trunke, wonach von vier 
Kindern eines geistesschwach, die drei anderen vollig idiotisch waren. 

Weniger beweiskraftig scheint mir eine Familie bei Anthony 
(zit. nach Hoppe). Eine gesunde Frau zeugte mit einem Trinker funf 
schwachliche Kinder; eins starb binnen 10 Tagen, das funfte im Alter 
von 2 Jahren. In der zweiten Ehe mit einem gesunden maBigen Manne 
hat dieselbe Frau zwei gesunde Kinder geboren. Diese Beobachtung 
laBt sich nicht eindeutig im Sinne der Keimschadigung verwerten, da 
wir uber die familiare Konstitution des erst en Mannes (Potator) nichts 
Bestimmtes erfahren. Es bleibt infolgedessen die Moglichkeit offen, 
daB es sich bei den Kindern um eine erbliche konstitutionelle Schwache 
gehandelt hat. 

Die H 0 Ii t s c her schen FaIle sprechen mit groBter Wahrscheinlich
keit fur die Moglichkeit einer alkoholisehen Keimschadigung. Doch 
stehen sie zunachst noch ziemlich allein da. Wir mussen weiterhin 
nach derartigen Einzelfallen einer "Zeugung im Rausch" suchen. Dabei 
sind, wie Naeke mehrfach betont, zum vollgultigen Beweise der Keim
schadigung folgende Bedingungen zu beachten. Einmal muB wirklieh 
ein Rausch, eine alkoholische Vergiftung vorgelegen haben; ferner darf 
nachgewiesenermaBen nur ei n Koitus, namlich der im Rausch, statt
gefunden haben, der allein fur die in Frage stehende Befruchtung in 
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Betracht kommen kann; endlich muB die Familiengeschichte das Vor
handensein erblicher pathologischer Anlagen mit Sicherhe'it ausschlieBen 
lassen. 

Wollen wir abel' in del' Untersuchung des Keimschadigungsproblems 
den statistischen Weg einschlagen, so mussen wir sehr peinlich zu 
Werke gehen. VOl' kurzem habe ich in einer kleinen Konstitutionsarbeit 
auf die Mangel solcher statistischen Untersuchungen hingewiesen, die VOl' 
allem die Materialauslese betreffen. Sehr gelaufig ist z. B. dem 
Psychiater die atiologische Vorstellung: Alkoholismus del' Eltern -
Keimscbadigung - Epilepsie del' Kinder. Tatsachlich sind auch nicht so 
sehr selten unter den Eltern del' Epileptiker chronische Alkoholisten. 
Snell findet z. B. bei den Eltern in 18,92% Trunksucht. Meinem Ein
druck nach ist diesel' Prozentsatz allerdings in Bayern (Munchen), dem 
Land des bhthenden Alkoholismus bOher, als in Wurttemberg (Tubingen). 
Was besagt abel' nun eine starke elterliche Belastung mit Trunksucht 
fur den atiologischen Zusammenhang von Durchgiftung del' Eltern 
und Erkrankung del' Kinder ~ Meiner Ansicht nach nicht viel, wenn 
wir keine Vergleichsziffern fur die Raufigkeit des Alkoholismus in del' 
Bevolkerung uberhaupt besitzen. Die Verbreitung del' Trunksucht 
kann in den einzelnen Landern sehr verschieden sein. Sollte aber dem 
chronischen Alkoholismus eine wesentliche, ausschlaggebende Bedeutung 
in del' Genese del' Nachkommenepilepsie zukommen, so mussen wir 
zunachst verlangen, daB del' Prozentsatz del' elterlichen Trunksucht 
bei del' Epilepsie in verschiedenen Landern immer del' gleiche ist, und daB 
er die prozentuale Raufigkeit des elterlichen Alkoholismus in del' 
Gesamtbevolkerung erheblich iibersteigt. Es konnte abel' dann immer 
noch del' Alkoholismus derEltern nul' alsSymptom ihrer patho
logischen Anlage Bedeutung haben, und die Epilepsie bei den Kindern 
rein genotypisch bedingt sein. 

Diese Schwierigkeiten werden wir vermeiden, wenn wir bei unserer 
statistischen Untersuchung nicht von den "p 0 sit i v en" lfallen a usgehen, 
also von den epileptischen ~indern, d. h. voneiner Auslese, die im 
Sinne des positiven Beweises getroffen ist. Vielmehr hat die Untersuchung 
bei den alkoholischen E I tel' n einzusetzen, die moglichst vollzahlig aus 
einem bestimmten Bevolkerungskreis auszulesen waren, ohne daf3 
pathologische Erscheinungen bei den Trinkern selbst odeI' ihrer Kinder 
fiir die Materialsammlung ausschlaggebend sind. Dann erst sollte die 
Untersuchung del' Kin del' erfolgen hinsichtlich del' Frage, in wie viel 
Fallen mogliche Keimschadigung und Epilepsie del' Nachkommen 
nebeneinander vorkommen. Wir werden in diesem Material sehr wahr
scheinlich einen ganz anderen Eindruck gewinnen, als bei del' ersten 
Art del' Fragestellung, die immel', statistisch gedacht, ein schiefes Bild 
geben wird. So fand z. B. Wauschkuhn (zit. nach Snell) in einem 
solchen Material von Alkoholikerdeszendenten keine nennenswerten 
Vorkommnisse von Epilepsie. 

Raben wir nun etwa an Rand einer auffallend hohen Proportion 
epileptischer Kinder uns davon uberzeugt, daB eventuell ein Kausal
vel'haltnis bestehen konnte, so fl'agt es sich ferner, ob wir mit del' Keim-
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schadigung die ursachlichen Faktoren erschopft haben oder ob vielleicht 
noch ein spezifischer Anlagefaktor pathologischer Art notwendig ist, 
ohne den eine Keimschadigung mit bestimmter Wirkungsqualitat 
gar nicht denkbar ware. Dazu bedarf es einer eingehenden Unter
suchung der betreffenden Stammbaume. In belasteten Familien ist 
es dann immer noch moglich, daB das Nebeneinander von Alkoho
lismus der Eltem und degenerierter Nachkommenschaft einen be
stimmten genetischen Zusammenhang vortauscht, daB also Imine 
Keimschadigung, sondem eine auf Grund einer erblichen Anlage ent
standene, rein konstitutionelle Erscheinung vorliegt. Nur in dem Falle, 
wenn unter den Kindem von erblich unbelasteten Alkoholikem wirklich 
besonders haufig (im Vergleich zu den Kindem nicht alkoholischer 
Eltem) Epilepsie auf tritt, ware die Annahme einer Keimschadigung, 
d. h. einer genotypischen· Umstellung oder Schadigung des Keim
plasmas durch das Alkoholgift der Eltem wissenschaftlich wahrschein
lich gemacht. 

Dieser Gedankengang ist allgemein nichtsehr gelaufig. Die Wirkung 
des gleichen statistischen Fehlers kann man gelegentlich auch bei der 
erbbiologischen Betrachtung endogener Psychosen finden. Auch hier 
erhalt man auf die Frage, in welchem Prozentverhaltnis eine endogene 
Psychose der Eltem wiederum bei den Kindem auf tritt, eine andere 
Antwort, wenn man von den im Sinne der Fragestellung "positiven" 
(erkrankten) Kindem, wie wenn man von den Eltern ausgeht (s. rezes
siver Erbgang, Kapitel II). Der letztere Untersuchungsgang ist der 
richtige, da wir bei ihm auch die gesunden (negativen) Kinderserien er
fassen, die uns verloren gehen, welin wir den umgekehrten Weg der 
Auslese (ausgehend von den kranken Kindem) nehmen. Eine sta
tistische Erblichkeitsuntersuchung sollte stets die vermeintliche U r
sac heals Ausgangspunkt wahlen und n i c h t die vermeintliche po s i
tive Wirkung. 

Als Ergebnis unserer Betrachtung wollen wir festhalten, daB die 
Frage der Keimschiidigung sich heute noch nicht in eindeutigem 
Sinne beantworten laBt. 

Die nervose Entartung durch Fruchtschiidigung. 

Neben dem Alkohol spielte bisher die Lues als Ursache der Keim
verderbnis die groBte Rolle. Ob es sich hier stets nur um eine direkte 
Infektion des Fotus durch das Blut des miitterlichen Organismus 
handelt, oder ob auch eine echte Keimschadigung durch reine Gift
wir kung moglich ist, erscheint zunachst fraglich. Zweifellos kommt 
der Fruchtschadigung, der Fruchtinfektion, praktisch die 
groBere Bedeutung zu. 

Die Mehrzahl der Untersuchungen, welche sich mit dieser Frage 
beschaftigt haben, halten sich an die Deszendenz von Paralytikern, da 
diese als ungeheilte Luetiker praktisch am leichtesten zu erkennen sind. 

Ganz allgemein laBt sich sagen, daB die Zahl kinderloser Ehen bei 
Paralytikem sehr viel groBer ist als bei der gesunden Bevolkerung; 
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und zwar scheint dies in viel starkerem MaBe der Fall zu sein, wenn die 
Ehefrau, als wenn der Ehemann paralytisch ist. Die 'Zahl der Tot
geburten ist in den Familien von Paralytischen etwa doppelt so groB, 
als in der Gesamtbevolkerung. Ahnliches gilt fUr die Aborte. Die ehe
liche Fruchtbarkeit steht mit einer Kinderzahl von 1,7 weit hinter 
dem gewohnlichen Durchschnittswert zuruck. Dberhaupt scheinen, in 
toto betrachtet, die Familien der Paralytiker die Tendenz zum Aus
sterben zu haben. 

Soweit Nachkommen vorhanden sind, bieten diese mancherlei Be
sonderheiten. Fur die uns hier interessierenden Fragen stimmen die 
verschiedensten Autoren, N onne, Plaut - Gorring, Hau ptmann, 
Raven, Schacherl und v. Rhoden ziemlich uberein, wenn auch die 
Zahlenverhaltnisse oft weitgehend voneinander abweichen. Zunachst 
steht fest, daB in weit uber 1/3 der untersuchten Familien Anzeichen 
fUr die Dbertragung der Syphilis auf den andern Ehegatten vorhanden 
waren, zum Teil in Form von positiver Wassermannscher Reaktion, 
zum Teil in Form von syphilogenen Erkrankungen. Ebenso sicher aber 
durfen wir annehmen, daB in vielen Fallen (PIa t, gibt 38% an) keine 
Dbertragung stattfindet. Wichtig ist fur uns, daB die Paralyse der Mutter 
offenbar die Nachkommenschaft weit mehr gefahrdet als die Paralyse 
des Vaters. Wir durfen nach neueren Forschungen als ziemlich sicher 
vermuten, daB die Dbertragung der Syphilis auf die Kinder so gut 
wie ausnahmslos von der Mutter aus erfolgt, daB es sich also beider 
kongeni talen Lue S urn eine Frueh tinfektion handelt. 

Was nun den klinischen Befund bei den Paralytikerdeszendenten 
anbetrifft, so fanden die meisten Autoren gesunde Nachkommen bei 
einem Drittel der Kinder, Plaut sogar bei 55%. Von den klinisch 
auffalligen Kindern zeigte nur ein kleiner Teil kongenitalluetische Er
scheinungen (Hutchinsonzahne, Hydrozephalus, Keratitis, luesver
dachtige Narben, Ausschlage, Krampfe, Ohnmachten usw.), von diesen 
wiederum nur ein geringer Prozentsatz luetische Prozesse des Zentral
nervensystems. Manche Kinder mit positiver Wassermannscher 
Reaktion waren klinisch n i c h t a uffallig. Andererseits fand man bei 
den korperlich oder psychisch abnormen Deszendenten in der Halite 
der 1!~alle keine Anzeichen von kongenitaler Lues und negativen 
Wassermann. Besonders haufig waren schwachliche, blasse, zuruck
gebliebene Kinder mit allerlei psychopathischen Zugen (angstlich, 
scheu, weinerlich oder jahzornig) ohne nachweisbare organische Nerven
krankheiten; diese waren zum Teil intellektuell gut veranlagt, zum Teil 
geistig minderwertig. Auch Zahnkrampfe und heftige Kopfschmerzen 
wurden auffallend oft beobachtet. In einzelnen Fallen trat moralische 
Minderwertigkeit (Neigung zum Lugen und Stehlen) zutage. 

Man hat alle moglichen Formen der psychischen Entartung durch 
luetische Keimschadigung erklaren wollen, wie iiberhaupt friiher die 
Syphilis der Eltern bei Psychosen als schwere erbliche Belastung 
notiert wurde. Die luetische Infektion eines der Eltern wurde nicht nur 
fUr wirkliche vorhandene kongenitale Lues der Nachkommen verant
wortlich gemacht, sondern auch - unbeschadet des Nachweises irgend-
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welcher kongenitaler Anzeichen - fur die Imbezillitat und Idiotie, 
fUr die Epilepsie, ffir den moralischen Schwachsinn, ja selbst fUr die 
Dementia praecox. Pilcz wies z. B. darauf hin, daB bei der Dementia 
praeco x in 5,12% direkte Belastung mit Tabes gefunden wurde, 
wahrend dies beim manisch-predessiven Irresein nur in 0,64% zutrifft. 
Ebenfalls wurde von ihm bei Schizophrenen haufig Belastung mit Para
lyse beobachtet. Man war geneigt, in diesen Fallen, die Dementia praecox 
mit der luetischen Aszendenz in kausalen Zusammenhang zu bringen. 

Sicherlich besteht zu Recht, daB die Gefahr einer k 0 n g e nit a len 
Lues bei den Kindern syphilitischer Eltern sehr groB ist. Doch zeigen 
uns die verschiedenen Untersuchungen, daB auch klinische Auffalligkeiten 
ohne nachweisbare kongenitale Lues in erheblicher Zahl vorhanden 
sind. Diese Tatsache muB uns den Gedanken nahe legen, daB nicht aIle 
korperlichen oder geistigen Abnormitaten bei den Nachkommen der 
eIterlichen Lues zur Last gelegt werden durfen. Damit sind wir bei 
der Kritik dieser Untersuchungen angelangt. Wenn es sich nicht 
urn kongenital luetische Abnormitaten handelt, so konnte doch 
konstitutionelle Minderwertigkeit vorliegen. Die Ursache flir 
manche klinische Erscheinungen bei den Luetikerdeszendenten konnte 
eine g e not yp i s c h e sein, ohne daB der elterlichen Lues irgendeine 
Bedeutung zukommen wUrde. Urn diese Annahme wahrscheinlich zu 
machen, wiirden wir die Aszendenz und Seitenverwandtschaft der 
luetischen Eltern zu berucksiclitigen haben, urn uns von den even
tuellen erblichen Anomalien in diesen Familien ein Bild zu machen. 

Eine Untersuchung, welche dieser Bedingung genugt, wurde von 
Meggendorfer angestellt. Als Ausgangspunkt dienten ihm samtliche 
erreichbaren Paralytikerkrankengeschichten des Kreises Oberbayern 
seit dem Jahre 1859. Die Auslese wurde ferner nach dem Gesichts
punkt getroffen, daB die jungsten lebenden Kinder mindestens 
das 30. Lebensjahr erreicht hatten. Dies bedeutet einen Fortschritt 
gegenuber den frflheren Untersuchungen, die sich groBtenteils auf Nach
kommen im Kindesalter erstreckten. Nur bei alteren Nachkommen darf 
man ja erwarten, daB auch spater einsetzende Storungen bereits zur 
Geltung gekommen sind. Drittens hat Meggendorfer darauf ge
achtet, ob der Zeitpunkt der luetischen Infektion bei den Eltern bekannt 
war. So gelang es ihm, uber die Deszendenz von 43 Paralytikern um
fassende Erhebungen zu bekommen, die 208 Geburten, darunter 31 Fruh
und Totgeburten umfassen und sich auch auf 120 erwachsene Enkel 
erstrecken. Von den Kindern waren 25 vor und 138 nach der elterlichen 
Infektion geboren, von letzteren wieder 3 wahrend der Paralyse des 
Vaters. Fassen wir die vor der elterlichen Infektion Gezeugten als 
Gruppe I, die nach der Infektion Gezeugten als Gruppe II zllsammen, 
so ergibt sich folgende Dbersicht: 

Gruppe I: Gruppe II: 

2= 8% 
-= 0% 
5= 20% 

29 = 16% Aborte und Totgeburten, 
49 = 27% starben rooglicherweise an den Folgen der Syphilis, 
19 = 9% gestorben an nicht syphilitischen Infektionskrankheiten 

und Ungliicksfallen. 



Gruppe I: 
14 = 56% 
-= 0% 
4= 16% 

Ursachen der Entartung. 

Gruppe II: 
50 = 27% waren gesunde, vollwertige Menschen, 

6 = 3% waren psychotisch, 
32 = 18% waren psychopathisch oder neurotisch. 

93 

Die beiden ersten Untergruppen, welche sich auf den EinfluB del' 
elterlichen Lues auf die Mortalitat del' Fruchte beziehen, durfen nicht 
als allgemein gultig betrachtet werden, da die Art del' Auslese nur lebende 
Nachkommen berucksichtigt und die nicht seltenen Paralytikerehen ohne 
Nachkommen (odeI' mit Totgeburten) ausgeschaltet wurden. Die schein
bar geringe Sterblichkeit an Infektionskrankheiten ist so zu erklaren, 
daB hier im Zweifelsfalle die Todesursache auf Syphilis bezogen wurde. 
Besonders wichtig ist die Gruppe del' Gesunden. Unter den Nachkommen 
del' Paralytiker (Gruppe II) befanden sich eine ganze Reihe vollwertiger 
Menschen, z. B. hohe Beamte in sehr verantwortungsvollen Stellen. 
Mehrfach konnte Meggendorfer beobachten, daB die FamiIie einen 
sozialen Aufstieg durchmachte, obwohl del' Vater odeI' GroBvater an 
Paralyse erkrankt war. Sehr bemerkenswert war die Tatsache, daB 
die 3 Paralytikernaehkommen, die wahrend del' Paralyse des Vaters 
geboren wurden, aIle als durchaus gesund und keineswegs nervos gelten 
mussen. Gerade diese Beobachtung, daB del' groBe Abstand von del' 
elterlichen Infektion die Zeugung am wenigsten gefahrdet, wurde auch 
von Plaut - Gorring und Raven bestatigt. 

VOl' allem abel' interessieren uns die kranken Nachkommen. 
Unter den 6 als psychotisch bezeichneten Typen fanden sich eine 
manisch-depressive Patientin, 2 Kranke, die auf Grund erworbener 
Lues an Paralyse erkrankten, 1 Kranker mit sicherer juveniler Paralyse, 
2 Kranke mit Idiotie, moglicherweise abel' auch juvenile Paralysen. 
Die beiden Kranken mit erworbener Luesparalyse scheiden fur die 
11'rage del' Fruchtschadigung aus. Die 3 Kranken mit juveniler Paralyse 
sind einwandfreie FaIle kongenitaler Lues. 

Unter den 36 als psychopathisch und neurotisch bezeichneten Nach
kommen shid recht mannigfache Storungen vertreten (Energielose, un
stete; weiche, sensible, depressive; wanderlustige; schizoide; Moral 
Insanes und degenerative Hysterie; Zwangsvorstellungen), auffallend 
haufig abel' nervose, neurasthenische und erregbare, reizbare, zorn
mutige Individuen. Auffallend ist dabei, daB in del' Untergruppe del' 
Psychopathen sich die Prozentzahlen del' 1. und II. Gruppe fast voll
standig decken. 

Auch PIa u t war aufgefallen, daB abnorme Reizbarkeit und Zorn
mutigkeit haufig bei LuetikerkindHn zu beobachten ist, ohne daB 
jedoch diese Charaktereigentumlichkeit un bedingt als eine Folge del' 
Syphilis, d. h. einer durch sie bedingten Keim- bzw. Fruchtschadigung 
aufzufassen waren. Und betrachten wir einmal den Stammbaum eines 
solchen reizbaren Paralytikerkindes, so werden wir in del' Aszendenz 
dieselben Temperamente vertreten finden (s. Abb. 36). 

Eine ahnliche Familientafel hat Meggendorfer bei den manisch
depressiven Nachkommen eines paralytischen Vaters beobachtet. Ein 
Vetter del' Mutter littebenfalls an manisch-depressivem Irresein. 
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Bei einem konstitutionell depressiven Sohn eines paralytischen 
Vaters zeigte eine Schwester der Mutter die gleiche Temperaments
veranlagung. 

Auch fur einen an Zwangsvorstellungen leidenden Sohn eines Para
lytikers konnte homologe hereditare Belastung festgestellt werden 
(s. Abb. 37). 
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Abb.36. Familientafel I (n. Meggendorfer). 
Luetische Infektion des Prob. 1879. Erstes Kind geboren 1893. 

Aus allen diesen Beispielen scheint einwandfrei hervorzugehen, daB 
neben den Storungen kongenitaler Lues, die auf eine intrauterine 
Infektion (Fruchtschadigung) zUrUckzufiihren sind, noch eine 
Reihe anderer Anomalien bei Paralvtikerkindern vorkommen, die 
zweifellos von der Aszendenz ererbt ~ind. Meggendorfer konnte 
keinerlei Tatsachen feststellen, die mit zwingender Notwendigkeit 
fur eine Keimschadigung im eigentlichen Sinne sprechen wiirde. 
Wir kommen hier ohne Annahme der Keimschadigung mit der 
zwanglosen Erklarung der Her e d ita t durch. 

Die nervose Entartung durch Vererbung. 

Gerade die Untersuchungen Meggendorfers kontrastieren sehr 
scharf gegen die vielfach vertretene Ansicht, daB die Syphilis als eine 
der wesentlichsten Ursachen der Entartung anzusehen sei. Sie scheint 
nur in der ]'orm angeborener Lues ihre oft verheerende Wirkung aus
zuuben, wahrend sie offenbar mit anderen Formen psychischer Ent
artung in atiologischer Beziehung wenig zu tun hat. 

Ob die Keimschadigung durch Alkohol ffir die Entartung 
eine groBe Rolle spielt, ist heute eine noch sehr strittige Frage. Mir 
scheint sie ebenfalls nicht so bedeutungsvoll zu sein, wie manche 
Autoren glauben. . 

Als letzte Form bleibt nunmehr nur noch die erbliche nervose 
Entartung ubrig. Wir fragen uns, wie diese entstanden sein mag. 
Niemals werden wir annehmen wollen, daB sie schon von Urbeginn an 
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der Menschheit eigen gewesen ist. Krankhafte Zustande ,diirften kaum 
zu den wesentlichen, typischen Eigenschaften des Menschengeschlechtes 
gehoren. 

Den Vorgang der Entartung konnen wir z. B. in einer Dementia 
praecox-Familie sehr schon beobachten. Nehmen wir den nicht so 
sehr seltenen Fall an, daB in der Aszendenz eines Schizophrenen diese Er
krankung nicht aufzufinden ist, daB sich vielmehr nur bestimmte Formen 
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des schizoiden Temperamentes auf beiden Elternseiten feststellen lassen. 
Durch eine bestimmte Art der Keimerganzung, der Keimkombination 
pflegt dann, so miissen -wir uns theoretisch vorstellen, in diesem FaIle 
die Dementia praecox aus der schizoiden elterlichen Keimanlage zu 
entstehen. Hier ware also die Kombination latenter pathologischer 
Anlagen die Ursache der Entartung. Wir haben im II. Kapitel gehOrt, 
daB durch Inzucht haufig eine derartige Kombination herbeigefiihrt 
wird, daB jedoch nach unserer heutigen Erfahrung durch Inzucht keine 
Genotypen neu geschaffen werden konnen. 

Wir fragen weiter, wie wir uns die Entstehung dieser latenten Teil
anlagen zur Dementia praecox, die sich phanotypisch in Form eines 
schizoiden Temperaments auBern, zu erklaren haben. DaB sie durch 
Keim- oder Fruchtschadigung bedingt sein konnen, ist an sich moglich, 
aber heute noch nicht eindeutig bewiesen; die Moglichkeit einer Ver-
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erbung erworbener Eigensehaften ist sehr zweifelhaft. Es bleibt also 
nur die Anderung der Keimstruktur aus inneren Grunden ubrig. 
AIle Neuerseheinungen im Erbgang, die wir aus der Art der Aszendenten 
nieht zu erklaren vermogen, werden in der Biologie als Mutationen 
bezeiehnet. Die Mutation ist theoretiseh als der Ausdruek innerer Um
walzungen im Keirn gedaeht, die unerwartete Neusehopfungen hervor
bringen konnen. Wir wissen, daB die Chromosomen als sog. Trager del' 
Vererbung zu gelten haben. Es liegt also nahe, den Mutationen Ah
weiehungen des ehromosomalen Meehanismus theoretiseh zugrundc Zll 

legen. 1m vererbungstheoretisehen Teil haben wir derartige Unregel
maBigkeiten kennen gelernt. leh erinnere an das sog. Crossing over, 
bei dem in der Kernteilung einzelne Teile antagonistiseher Chromosomen, 
die eigentlieh in sauberlieher Tl'ennung voneinander seheiden sollten, 
sieh zusammenlagern und so eine Umgruppierung der ehromosomalen 
Anlagen zur Folge haben. Wir denken an den Spaltungsverzug, die 
Non-disjunktion, welehe Bridges entdeekte, bei der zwei antagonisti
sehe Chromo so men in e i n e Gesehleehtszelle wandern, anstatt sieh einzeln 
auf versehiedene Gam e ten zu verteilen. 1m ubrigen sind die Ursaehen 
der Mutationen noeh voIlig ungekHirt, und unsere Annahme weiterer 
ehromosomaler UnregelmaBigkeiten gibt uns keine Erklarung. Wir 
spreehen von Veri ust- und Addi tionsm u tationen, ohne uns da
von ein klares Bild maehen zu konnen. Kurzum, wir wissen niehts Sieheres 
liber die Neuentstehung gesunder und krankhafter Erbanlagen. Wir 
durfen jedoeh annehmen, daB derartige Mutationen heute noeh moglieh 
sind, wie sie aueh £ruher einmal entstanden sein mi.i.ssen. In welehem 
Umfange sie heute vorkommen, wissen wir nieht. Es soIl nieht bestritten 
werden, daB aueh bei manehen Kreuzungen biologisehe Disharmonien 
gesehaffen werden, die pathologisehe Erseheinungen zur Folge haben 
konnen. Die empirisehe Forsehung steht jedoeh aU diesen Dingen ziem
lieh ratIos gegeni.i.ber, und wir mussen uns solange beseheiden, bis uns 
die Biologie neue Ergebnisse an die Hand gibt. 

v. Die Ergebnisse der Erblichkeitsforschnng. 

Dieses Kapitel wird sieh mit den Ergebnissen der Erbliehkeitsfor
sehung besehaftigen. Neben den pat hoI 0 g i s e hen Eigentumliehkeiten 
wollen wir aueh die normalen psyehisehen Fahigkeiten und Eigen
sehaften betraehten. Zwei Aufgaben sollen von dieser erbbiologisehen 
Forsehung gelost werden. Einmal solI sie uns dazu dienen, die Art 
der psyehisehen Konstitutionen in den versehiedensten Fallen 
zu erkennen. Es wird darauf ankommen, bestimmte konstitutionelle 
Komplexe mogliehst weitgehendin ihre Elemente, in ihre Bau
steine aufzulosen, und ebenso die Ausbreitung bestimmter Kon
stitutionsgruppen zu umgrenzen. Die zweite, weit sehwierigere 
Aufgabe der Erbliehkeitsforsehung besteht darin, den Erbgang, den 
Vererbungsmodus einzelner psyehiseher Phanotypen aufzudeeken. 
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Beide Aufgaben sind heute keineswegs bis zu einer befriedigenden Losung 
gediehen. Immerhin ist schon viel wert volle Einzelarbeit geleistet. 
Eine zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse wird daher manch 
nutzliche Anregung bieten und die vielen Fragen und Probleme zeigen 
konnen, welche der weiteren Forschungsarbeit noch vorbehalten bleiben. 

1. Die Vererbung der Begabung. 

Zahllose Belege konnten wir beibringen, wollten wir beweisen, daB 
die intellektuellen Anlagen des Menschen ererbt und vererbbar sind. 
Immer wieder beobachtet man im taglichen Leben, daB Eltern ihre 
guten oder mangelhaften Fahigkeiten auf ihre verschiedenen Kinder 
ubertragen. Oft finden wir die gleiche Form der elterlichen Begabung 
bei den Kindern wieder, oft. sehen wir merkwurdige Kombinationen 
und Mischungen der Fahigkeiten beider Eltern bei einem der Kinder, 
manchmal scheint die komplexe Anlage eines Elters in aufspaltender 
Vererbung auf verschiedene Kinder verteilt. Bestimmte durchgehende 
GesetzmaBigkeiten des Erbganges lieBen sich bis heute nicht festlegen. 
Und die Ansicht Schopenhauers, daB der Wille stets yom Vater, 
der Intellekt von der Mutter ererbt ist, muB heute als widerlegt gelten. 
Haufig allerdings trifft diese "Regel" zu. Es ist nicht selten, daB von 
klugen Frauen begabte Sohne, von dummen Muttern unbegabte ab
stammen, daB der Sohn eines braven, tapferen, ausdauernden Mannes 
ahnliche Eigenschaft.en besitzt, und daB feige, lugnerische, boshafte 
Manner entsprechende Sohne haben. Moe bi us betont mit Recht, daB 
die Sohne haufig der Mutter und die Tochter dem Vater ahneln. Wahrend 
wir bei den Sohnen oft mit der Geistesart der Muttcr gewisse moralische 
Eigenschaften des Vaters verbunden sehen, ist bei den Tochtern haufig 
die geistige Befahigung des Vaters mit Charaktereigentumlichkeiten der 
Mutter versetzt. Ebenso haufig, wie es zutrifft, ist jedoch dieses "Ge
setz" durchbrochen. Das Bild der Mosaikanlage der psychischen Kon
stitution wird es uns verstandlich machen, wie wechselvoll und mannig
faltig die Kombinationsmoglichkeiten der einzelnen Anlagee1emente 
sein konnen. Die "Intelligenz" ist sicherlich keine Einheit im bio
logischen Sinne, sondern baut sich aus einer groBen Anzahl von Erb
anlagen auf, wie wir es auch bei der Temperamentsanlage annehmen 
muBten. 

Le nz hat darauf hingewiesen, daB ffir die geistige Begabung wahr
scheinlich geschlechtsgebundene Erbanlagen von Bedeutung 
sind. Diese Auffassung findet in den Untersuchungen des Psychologen 
Peters ihre Bestatigung. Peters hat von 1162 Kindern Schulzeugnisse 
gesammelt und sie mit denen ihrer Eltern und GroBeltern verglichen. 
Zunachst stellte er die allgemein wichtige Tatsache fest, daB die Durch
schnittsnoten der Madchen denjenigen der Knaben ziemlich gleich waren 
mit Ausnahmen der Facher Rechnen und Realien (auch gemeinnutzige 
Kenntnisse genannt: Geschichtliches, Geographisches, Naturgeschicht
liches und Naturkundliches). In diesen F}lehern waren die Knaben den 
Madchen entschieden uberlegen. 

H 0 f f 111 a It n! Vererbung. 7 
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Einen deutlichen Beweis fur die Erblichkeit del' Begabung uberhaupt 
konnen wir aus dem Vergleich del' Durchschnittsnoten bei EItel'll und 
Kindel'll entnehmen. Die Durchschnittsnote bei den Kindel'll war um
so schlechter, je schlechter das Elternmittel war. 

Zeigten beide EItel'll die gleiche Note, etwa beide die mittlere Note II, 
so hatte auch eine groBere Anzahl del' Kinder mittlere Noten, als wenn 
die Elternnoten verschieden waren (etwa Note I und III). Die Misch
vererbung (also Note II), die man vielleicht im letzteren Falle als 
nachstliegend erwarten konnte, war gar nicht so sehr haufig. Vielmehr 
folgte in del' Regel ein Kind in allen Schulleistungen einem del' EItel'll, 
weniger haufig wurde es in einem Teil del' Leistungen von dem einen, 
in dem anderen von dem anderen EItel' bestimmt. Peters sieht darin 
mit Recht einen Ausdruck Me ndelscher Spaltungen. Del' intermediare 
Vererbungstypus hat offenbar geringere Bedeutung. 

Wenn man nun abel' bei diesel' vergleichenden Betrachtung del' 
Leistungen von Eltern und Kinder nach Geschlechtern trennt, so 
ergibt sich folgendes merkwurdige Verhalt,nis: Die groBte Ahnlichkeit 
bestand zwischen Muttern und Tochtern und zwar war diese urn 70% 
groBer, als die Ahnlichkeit zwischen Vat ern und Sohnen. In del' Mitte 
hielt sich die Almlichkeit zwischen Vatern und Tochtern und dic 
zwischen Mitttern und Sohnen, und zwar war jene urn 12%, diese 
urn 30% groBer als die zwischen Vatern und Sohnen. Le nz hat 
nun neuerdings eine sehr einleuchtende Erklarung diesel' eigen
tumlichen Tatsachen gegeben. ErJ nimmt zwei verschiedene Ur
sachen an, erstens die Gleichheit bzw. die Verschiedenheit del' psy
chischen Geschlechtscharaktere und zweitens die geschlechtsgebundene 
Erbanlage. Die auffallend groBe Ahnlichkeit zwischen Mi1ttern und 
Tochtern wird uns durch die Tatsache verstandlich, daB beide stets 
e i n e s del' beiden weiblichen. Geschlechtschromosomen 1), in denen ja 
die geschlechtsgebundenen Erbanlagen lokalisiert sind, gemeinsam haben. 
Als verstarkendes Moment kommt die Gleichheit des Geschlechts und 
damit des weiblichen allgemeinen Geschlechtscharakters in diesem FaIle 
hinzu. Die verhaltnismaBig geringe Ahnlichkeit zwischen Vatern und 
Bohnen trotz Gleichheit des Geschlechts ist darin begri.tndet, daB diese 
niemals ein Geschlechtschromosom gemeinsam haben; letztere Tatsache 
erweist sich in diesem Falle als starker gegenuber del' Gleichheit des 
Geschlechtscharakters. Dieselbe Ursache bewirkt es auch, daB die 
Ahnlichkeit zwischen Vatern und Tochtern groBer ist, als die zwischen 
Vatern und Sohnen, weil dort ein Geschlechtschromosom gemeinsam 
ist, hier abel' nicht. Die recht interessante Deutung von Le nz bringt 
jedenfalls die nicht ohne weiteres erklarlichen Zahlenproportionen 
unserem Verstandnis naher, wenn wir auch niemals erwarten duden, 
damit das Wesen des Erbganges del' intellektuellen Fahigkeiten edaBt 
zu haben. Wenn es allein auf das Geschlechtschromosom ankame, 
konnte ja niemals eine intellektuelle Ahnlichkeit zwischen Vater und 
Sohn bestehen. VOl' allem abel' wollen wir uns auch damn erinnern, 

1) Gemeint ist das X·Chromosom mit dem W·Faktor. 
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daB Schulleistungen kaum ein endgiiItiges Urteil iiber die Begabung 
eines Menschen abgeben konnen. 

Immerhin HWt diese griindliche statistische Untersuchung von 
Peters gewisse Gesetzm1Wigkeiten erkennen, die selbstverstandlich del' 
Nachpriifung wert sind. 

Andere Untersuchungen von Schuster - Elderton und Thorn
dic ke (zit. nach Le nz) beschranken sich im wesentlichen darauf, eine 
groBe Geschwisterahnlichkeit bei den Schulleistungen festzustellen. 
Thorndicke hat auBerdem 50 Zwillingspaare untereinander ver
glichen und fand bei Ihnen eine mehr als doppelt so groBe Ahnlichkeit, 
als es sonst bei Geschwistern iiblich war. Heymann und Wiersma 
(zit. nach Le nz) beobachteten eine starkere Durchschnittsahnlichkeit 
zwischen Miittern und Kindern als zwischen Vatern und Kindern. Auch 
diese Tatsache lie Be sich im Sinne eines geschlechtsgebundenen Erb
ganges deuten, da ja die Mutter zwei, del' Vater abel' nur ein Ge
schlechtschromosom besitzt, welches den Kindern iibermittelt werden 
kann. Le nz betont jedoch ausdriicklich, daB vermutlich nul' ein 
Bruchteil del' geistigen Anlagen geschlechtsgebunden erblich ist. 
Immerhin scheint diesel' Erbgang eine bestimmte Rolle zu spielen. Dies 
diirfen wir nach den Ergebnissen von Peters unbedenklich annehmen. 

2. Die Vererbung der talentierten und genialen Anlage. 
Die Vererbung und Ziichtung des Tal e n t s und G en i e s hat von 

jeher in weit hoherem Grade die Aufmerksamkeit del' Forscher auf 
~ich gelenkt, als es die Durchschnittsbegabung vermochte. Vielleicht 
diirfen wir erwarten, daB gerade hervorragend begabte };'amilien uns 
dereinst tieferen AufschluB iiber die Vererbung intellektueller Fahig
keiten geben, da auffallende Eigenschaften del' Forschung leichter zu
ganglich und in ihrer Art bessel' zu erfassen sind als del' Durchschnitt. 

Bei del' Entstehung des Menschen treten zwei Keimmassen zusammen, 
die sehr verschieden geartet sein konnen. Da mogen die elterlichen 
Erbanlagen bald hemmend aufeinander wirken, bald sich zur Ent
wicklung einer hochwertigen Neuschopfung gegenseitig fordern und an
reizen. Mit Recht sagt Moebius von del' geniale:n Anlage Goethes, 
daB eine einfache Summation del' elterlichen Fahigkeiten seine Be
gabung nicht erklart. Nul' ein geheimnisvolles Zusammentreffen 
giinstiger Umstande kann diesen glanzenden Erfolg gehabt haben. 
DaB es nicht auf die 1'eile an sich, sondern auf die richtige Kombination 
del' Teile ankommt, das zeigt in iiberraschender Weise Goethes Schwester, 
die keineswegs als auch nur einigermaBen ihm gleichwertig angesehen 
werden kann. 

Sommer hat die Aszendenz von Goethe in seltener Vollstandig
keit analysiert. Die Eltern Goethes sind vaterlicherseits aus dem Hand
werkerstand hervorgegangen, wahrend sie miitterlicherseits, VOl' allem 
durch die GroBmutter Textor, geb. Lindheimer aus dem hoheren 
Biirgerstande und alten Gelehrtenfamilien stammen. Gerade unter 
Ihnen finden wir mehrere Familien mit hervorragend kUm:tleriRcher Be-

7* 



100 Die Ergebnisse der Erblichkeitsforschung. 

fahigung (Soltan, Cranach). Es ist ferner bemerkenswert, daB in 
einer Abzweigung der Familie Lindheimer, die weit in das 19. Jahr
hundert hineinreicht, ein bedeutender Naturforscher auf tritt, del' hin
sichtlich der Schadelbildung wie auch der psychischen Qualitaten, 
insbesondere durch seine vorherrschend visueHe Begabung sehr an 
Goethe erinnert. So mmers Untersuchungen lassen darilber keinen 
Zweifel zu, daB Goethe gewisse fur seine kunstlerische Tatigkeit wesent
liche Eigenschaften von seinen mutterlichen Vorfahren, besonders aus 
der Familie Lindheimer und von den mutterlichen Ahnen der GroB
mutter Anna Margarethe Lindheimer geerbt hat. Mit diesen kunst
lerischen Grundfahigkeiten, aus denen die impulsive Gefuhls- und Pha
tasietatigkeit entsprang, bildet der mehr rationale und systematische 
Geist der Familie Goethe und Textor die, geniale Synthese. Und gerade 
die Kombination zweier voHig verschiedener Grundanlagen hat sehr 
wahrscheinlich fUr die geistigen Leistungen Goethes die groBte Be
deutung gehabt. Nur durch die Vereinigung der gestaltenden Phan
tasietatigkeit mit einer starken Gedankenarbeit und einem groBen 
Reichtum an Begriffen ist Goethes Eigenart auch in seinem kunst
lerischen Schaffen zu verstehen. 

Vergleichen wir die vaterlichen und mutterlichen Vorfahren Goethes 
miteinander, so tritt ein groBer Unterschied in der sozialen SteHung 
vor aHem in den aUeren Generationen zutage. Auf der vaterlichen 
Seite finden wir groBtenteils Handwerker und Kleinburger mit Frauen 
aus entsprechenden Kreisen, auf seiten der Mutter geistig bedeutende 
Manner durchweg mit Frauen aus ebenfaHs geistig hochentwickelten 
Familien. Doch auch hier beobachten wir bei genauerer Betrachtung 
die bemerkenswerte Erscheinung, daB haufig ein Sohn aus einer sozial 
tieferstehenden Familie eine Frau aus sozial und geistig schon hoher 
entwickelten Kreisen nimmt, und damit ein aHmahliches Heben und 
Aufstreben der Familie Hand in Hand geht. Dies ist eine sehr wichtige 
Tatsache, die wir, wie wir spater sehen werden, in der Entwicklungs
geschichte hervorragender Begabungen nicht so sehr selten bestatigt 
finden konnen. 

Interessante Gedanken uber die Zuchtung hervorragender Be
gabungen finden wir bei Reibmayr. Er neigt zu der Ansicht, daB 
es ohne engere In z 11 c h t dem Menschengeschlechte niemals moglich ge
wesen ware, die sch~-ierigen ersten Schritte auf dem Wege der Kultur 
zu machen. In einer Zeit, wo die kunstlerischen Erbschaftsmassen noch 
gering und selten waren, bot engste Inzucht das einzige Mittel, urn diese 
sicher in einer Familie oder Kaste zu erhalten. Darum haben aHe 
historischen Kulturvolker, die solche Erbmassen zu konservieren hatten, 
stets das Inzuchtprinzip hochgehalten und die Vermischung mit art
fremdem Blut streng vermieden. Mit der Inzucht, so glaubt Rei b ma yr, 
hangt die Zuchtung des Talents und Genies, der treibenden Krafte del" 
Kultur, innig zusammen. Die Inzucht, unter der Reibmayr neben 
der Stammes- und Familienzucht auch die Standes- und Kasteninzucht 
versteht, schafft hochgezuchtete Charaktere, welche die Grundlage 
einer talentierten Anlage sind. Die engere Inzucht muB jedoch, wenn 
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sie zu lange fortgesetzt wird, neben del' guten Wirkung del' Hoher
ziichtung und Festigung del' Erbmassen auch schadliche Folgen haben. 
Diese liegen in erster Linie in del' Neigung zur Erstarrung del' inge
ziichteten Charaktere, zu extrem konservativer Geistesrichtung, die sich 
jedem Fortschritt entgegenstellt und die Anpassungsfahigkeit lahm
legt. Die fiir das Genie notwendige Vorbedingung del' Beweglichkeit 
und Schwungkraft des Geistes wird dadurch erzielt, daB Inzuchtblut 
hochgeziichteter Charaktere mit verschiedenartigen, abel' ebenfalls 
hochgeziichteten Inzuchtcharakteren sich vermischt .. Talentierte Erb
schaftsmassen mit jener Beweglichkeit und Freiheit des Geistes, wie 
sie stets durch solche giinstige Blutmischung hervorgerufen wird, er
geben nach Reibmayr das, was wir eine geniale Anlage nennen. 

Betrachten wir den Bauern- und Adelsstand, del' sich haufig durch 
eine ausgepragte Standesinzucht auszeichnet., so konnen wir hier die 
Erstarrung, die Beschrankung del' Freiheit des urteilenden Geistes 
leicht beobachten im Verhaltnis zu dem mehr gemischten Mittelstand, 
del' dagegen viel freier und liberaler zu denken und fiihlen imstande ist. 

Als volkerbiologisches Beispiel fiihrt Reibmayr die Westfalen an, 
von denen schon Erasmus von Rotterdam sagte: "Kein Yolk del' Erde 
verdient solches Lob wegen seiner Ausdauer in del' Arbeit, seines 
glaubigen Sinnes und seiner Sittenreinheit, wegen seiner einfaUigen 
Klugheit und klugen Einfalt, wie die Westfalen." Durch fortdauernde 
Inzucht haben sich bei ihnen die durch hoher geziichtete Qualitaten 
des Willens, durch FleW, Ausdauer und Beharrlichkeit ausgezeichnete 
"Wurzelcharaktere" gebildet; ein Genie suchen wir jedoch bei ihnen 
vergeblich. 1m Gegensatz zu diesel' starren Unbeweglichkeit des kon
servativen Geistes, die mit del' mangelnden Blutauffrischung zusammen
hangt, fallt del' lebhaftere Charakter volkerbiologischer Grenzdistrikte 
(Rheinland, Siiddeutschland) von vornherein auf. Hier, wo einst zwei 
ingeziichtete, talentierte Volkerstamme zusammengestoBen und sich 
vermischt haben, sehen wir besonders haufig geniale Anlagen empor
bliihen. 

Das Genie Bismarck entstand aus derVermischung verschieden
artiger, stark ingeziichteter Standeserbmassen (Adel-, Biirger- und 
Bauernstand) und war infolgedessen mehr dazu befahigt, eine politische 
Anschauung objektiv zu beurteilen, als ein Mensch, del' nur die Ahnen 
eines Standes besitzt. Ein Individuum, das in den Ahnenreihen seiner 
letzten Generationen Blut aus verschiedenen Standen, Stammen und 
Nationen aufzuweisen hat, wird dadurch viel leichter befahigt sein, 
zwischen diesen kontrastierenden Ziichtungen einen mittleren, freieren 
Standpunkt einzunehmen, mit allen zu sympathisieren und ihnen ge
recht zu werden. Erbmassen verschiedener Nationen ermoglichen es, 
kosmopolitisch zu fiihlen und zu denken. 

Die relative Reinheit des Rassenblutes, del' Grad del' In
zucht und del' Vermischung in den letzten Ahnenreihen, die 
erreichte Hohe del' kiinstlerischen Veranlagung beider elterlichen 
Ahnenreihen ergibt die Resultante, die in del' Erbschaftsmasse 
cines bestimmten Talents odeI' Genies zum Ausdruck kommt. 
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Rei b rna yr zieht die Parallele zu der Rennp£erdzuchtung, bei del' 
man auch zu dem Standpunkt gekommen sei, daB mindestens die vier 
jungsten Glieder von engster Inzucht freigehalten werden muBten, 
urn nicht die Turfltistung und die Fruchtbarkeit der Pferde zu schadigen. 

Das BI utchaos jedoch, die wahllose Blutmischung von Standen, 
Nationen und Rassen, wie sie in del' Bevolkerung groBer Stadte ublich 
ist, gibt fur die Zuchtung talentierter oder genialer Anlagen keinen 
gunstigen Boden. Zwar sehen wir aus derartigen Bastardierungen 
haufig sehr bewegliche Menschen hervorgehen, die Charakteranlage ist 
aber infolge zu starker Mischung eine schwankende, so daB es kaum 
jemals zur Entwicklung eines echten Genies kommen kann, vielmehr 
meistens nur verkommene Genies gezuchtet zu werden pflegen. Es 
fehlen hier die fUr die geniale Personlichkeit so wichtigen W u r z e 1-
c h a r a k t ere, der starre energische Wille und ausdauernder FleW. 

Schauen wir uns nunmehr die Erbmassen Go e the s auf diese Gesichts
punkte hin an, so werden wir gerade an diesem Beispiel die Richtigkeit 
del' Reibmayrschen Anschauungen bestatigen konnen. In der mutter
lichen Aszendenz sehen wir kiinstlerisch begabte Erbmassen, die durch 
eine strenge Standesinzucht von Gelehrten- und Kunstlerfamilien ge
festigt sind. Hiergegen setzt sich die vaterliche Aszendenz hinsichtlich 
des Stan des und des psychischen Charakters in sehr scharfen Kontrast. 
Bei ihr finden wir die dem Handwerkerstande fruherer Zeiten eigenen 
Wurzelcharaktere vertreten. Die Kombination dieser kontrastierenden 
Anlagen lie13 die geniale Anlage erstehen. 

In ahnlicher Weise analysiert Reibmayr die hereditaren Ver
haltnisse bei Durer. Die vaterliche Aszendenz stammt aus dem Bauern
stande. Der Gro13vater Durers wurde Goldschmied, del' Vater wanderte 
als Goldschmiedgeselle nach Nurnberg und heiratete dort die Tochter 
einer schon durch langere Zeit in Nurnberg se13haften Goldschmieds
familie. In der vaterlichen Familie vermutet Reibmayr die tuchtigen 
Wurzelcharaktere des deutschen Bauernstandes; Energie des Willens, 
FleW, Ausdauer und naturliches gutes Orientierungsvermogen. Von 
der mutterlichen Seite kommt die kunstlerische Anlage und der ererbte 
feinere Kunstgeschmack, wie er fur die Kunsthandwerkerfamilien im 
alten Nurnberg charakteristisch war. 

Auch bei F I' i e d ric h dem G I' 0 13 e n liegen die Verhaltnisse ahnlich. 
Seine au13erordentliche geistige Beweglichkeit kontrastiert sehr scharf 
mit den mehr schwerfalligen, durchaus rechtschaffenen Charakteren 
seiner vaterlichen Ahnen. Seine Vorliebe fUr das Franzosische, die 
geistige I .. ebendigkeit wird uns verstandlich bei Betrachtung del' mutter
lichen Vorfahren. Seine Mutter war die Enkelin del' Eleonore d'Olbreuse, 
der Geliebten und spateren Gattin des Herzogs Georg Wilhelm v. Braun
schweig-Luneburg aus einem ursprunglich burgerlichen Stamme. Sie 
gibt also hinsichtlich del' nationalen und auch del' Standescharaktere 
einen starken differierenden Bluteinschlag. Die fermentative Wirkung 
dieses Blutes kommt schon in den nachstfolgenden Generationen dieses 
Ehepaares im braunschweigisch-hannoverschen Furstenhause zur Gel
tung, unter denen mehrere Nachlwmmen sich durch auffallende Be-
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gabung und hohe geistige Beweglichkeit auszeichnen.Friedrich der 
GroBe ist wiederum eine besonders gunstige Kombination, bei der zur 
anregenden Wirkung des mutterlichen Elutes die tuchtige Charakter
zucht und talentierte Anlage der vaterlichen Familie hinzukommt. 

AIle drei Beispiele stimmen darin uberein, daB stark k 0 n t r as tie -
rende Anlagen zusammentreten. Auf der vaterlichen Seite die sog. 
Wurzelcharaktere, auf der mutterlichen die feine kunstlerische Begabung 
verbunden mit groBer geistiger Beweglichkeit. Rei b ma yr legt auf den 
Kontrast besonderen Wert. Der groBe Kontrast in der Polarisation 
der Eizellen und die daraus resultierende starkere fermentative Wirkung 
auf das Wachstum und die Konstitution der Nervenzellen soU die fiir 
die geniale Anlage so wichtige Beweglichkeit und Anpassungsfahigkeit 
derartiger Bastarde erzeugen. Eine ahnliche Anschauung hat auch 
Sommer auf Grund seiner Untersuchungen vertreten. 

Die andere Bedingung del' Zuchtung talentierter odeI' genialer Be
gabung ist, wie wir gesehen haben, fur Reibmayr die Inzucht. 
Wenn auch seine Anschauungen sich mit manchen Tatsachen decken 
mogen, so mussen wir doch sagen, daB sie einer wissenschaftlichen 
Kritik nicht standhalten werden. Die Inzucht wird von ihm bald im 
Sinne del' Stammes- oder Familieninzucht, bald im Sinne der Standes
und Kasteninzucht gebraucht. Diesem wenig exakten Inzuchtbegriff 
entsprechen Konsequenzen, die verschwommen erscheinen mussen. 
Durch Inzucht sollen hochgeziichtete Charaktere, d. h. talentierte An
lagen entstehen. Diesel' Gedanke steht del' alten Volksmeinung gegen
uber,"daB die Inzucht beim Menschen hinsichtlich der Qualitat der 
Nachkommenschaft als unbedingt gefahrlich zu gelten habe, da mit 
Vorliebe Geisteskrankheiten in solchen Familien auftreten sollen. Man 
hat aber im Laufe der Jahre eingesehen, daB nicht schlechthin jegliche 
Inzucht Gefahren fUr die Nachkommenschaft in sich birgt, daB viel
mehr die Q uali ta t des Inzuchtmaterials fUr die Qualitat der folgenden 
Generationen verantwortlich zu machen ist. Die Inzucht kann daher 
auch niemals talentierte Anlagen hervorbringen, wenn nicht schon 
vorher die bestimmte Anlage genotypisch gegeben ist. Dann. abel' ist 
es selbstverstandlich, daB intellektuell hervorragende Erbmassen bei kon
sequenter Zuchtwahl Nachkommen mit hervorragenden geistigen Fahig
keiten erzeugen. Bisher hat man in der Vererbungswissenschaft immer 
nur die Verwandtenheirat Inzucht genannt, niemals aber die 
Heirat innerhalb desselben Standes oder derselben Kaste als Inzucht be
zeichnet. 1m Interesse 'wissenschaftlicher Exaktheit werden wir diese De
finition bestehen lassen mussen und bei Standes- und Kasteninzucht von 
hoc h g e z u c h t e ten E r b mas 13 e n ItUS Gelehrten- oder Kunstlerfamilien 
(intellektuelle Hochzucht) sprechen. Der sehr dehnbare Begriff 
der Inzucht bei Rei b ma yrist nur dazu angetan, Verwirrung anzurichten. 

DaB die biologische Inzucht (Stammes- und Familieninzucht) die 
Anlagen festigt, wird ohne weiteres zugegeben werden mussen. Wenn 
stets Keimmassen hoher intellektueller Potenz, die noch dazu in ihrer 
Art und Richtung Familienahnlichkeit besitzen, zusammentreten, so 
wird der bestimmte Familiencharakter, del' vielleicht ursprunglich in 
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heterozygotem Zustand vorhanden war, mehr und mehr in den homo
zygoten Zustand ubergefUhrt. Eine ahnliche Wirkung kann natiirlich 
die intellektuelle Hochzucht in konsequenter Zuchtwahl (bei Fehlen 
biologischer Inzllcht) auch erzielen, wenn die zusammentretenden Erb
massen hinsichtlich der Art ihrer intellektuellen Anlage groBe Ahnlich
keit besitzen. Auch hier wird allmahlich in weitgehendem MaBe 
der homozygote Zustand fur die betreffenden Fahigkeiten erreicht sein. 
DaB auf diese Weise eine gewisse Einseitigkeit der Begabung heraus
gezuchtet wird dadurch, daB immer wieder ahnliche Erbschaftskomplexe 
kombiniert werden, ist vererbungstheoretisch gut denkbar. Durch ge
eignete Blutmischung mit anders geartetem Blut mag e8 dann haufig zu 
einer aufbluhenden Auffrischung des einseitig hochgezuchteten Stammes 
kommen. Die nicht so sehr seltene geniale Begabnng bei Bastarden aus 
ffirstlichen Hausern ware hierfUr ein Beispiel. Wesentlich bleibt immer die 
gunstige Kom bination und die notwendige Erganzung fehlen
der Eigenschaften. Eine zusammenfassende Theorie, die GesetzmaBigkeit 
festlegen will, konnen ·wir a ber erst dann ge ben, so sagt So m mer mit Recht, 
wenn eine groBere Anzahl genialer Personlichkeiten mit den Hilfsmitteln 
der Psychologie und Familienforschung systematisch untersucht ist. 

Den Erblichkeitsforscher muB ferner die Frage interessieren, ob bei der 
Zuchtung hervorragender Bega bungen die vat e r 1 i c hen und m u t t e r
lie hen Erbschaftsmassen stets eine ahnliche spezifische Rolle spielen. 
Reibmayr weist mit Recht darauf hin, daB keine von beiden minder 
wichtig sei. Wenn auch bei den weiblichen Individuen die kunstlerischen 
oder wissenschaftlichen hochgezuchteten Qualitaten wohl aus bio
logischen Grunden des Geschlechtes in vermilldertem Grade zur Ent
wicklung kommen1), so konnen wir jedoch haufig beobachten, daB der 
weibliche Organismus die von der vaterlichen Seite ihm uberkommenen 
mehr oder weniger latenten Charaktere auf seine mannlichen Deszen
denten ubertragt. Je hochgezuchteter die Erbmassen in einer weiblichen 
Linie, desto starkere Durchschlagskraft besitzen sie. 

Reibmayr versucht diesen Gedanken an einem volkerbiologischen 
Beispiel naher zu erlautern. Wenn in alten Zeiten ein rohes Barbaren
yolk ein hochkultiviertes talentiertes Yolk uberrannt hatte, so wurden 
die Manner entweder get6tet oder in die Sklaverei verkauft, die Frauen 
aber als willkommene Beute unter die Sieger verteils. Durch die Quali
taten des weiblichen Organismus wurden auf diese Weise die psychischen 
Charaktere der talentierten Besiegten auch auf die Mischrasse uber
tragen. So war es dem rohen Naturvolke viel leichter moglich, rasch 
zu . einer gewissen Kulturhohe anzusteigen, als es ohne tJbertragung 
solcher hochkultivierten Erbschaftsmasse moglich gewesen ware. Bei 
einer derartigen Blutmischung sehen wir immer wieder, daB die Misch
rasse die Tendenz hat, in intellektuellor Beziehung mehr dem Charakter 
des besiegten Kulturvolkes nachzuschlagen. Das alte Kulturblut bo
sitzt infolge seiner hochgezuchteten Erbmassen die :Fahigkeit, der neuen 
Charakterentwicklung die Direktive zu geben. 

1) Vielleieht dad man hier von einer vorwiegenden Gesehleehtsbegrenzung auf 
das mannIiehe Gesehlecht reden. 
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Bei der genialen Anlage Go e the s wurde uns die Bedeutung der 
hochgezuchteten m ii t ter lie hen Erbmassen klar. Nap ole on s Mutter 
solI ebenfalls eine geistig hochbedeutende Fratl gewesen sein, mit schar
fer Klugheit, rascher Einsicht und zaher Energie begabt. Ebenso haufig 
finden wir jedoch die Vererbung der Bega bung vom Vat e r auf den 
Soh n. Ein lehrreiches Beispiel ist die Familie B a c h , in der die musi-

;< 
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--,-Hans. -1 

t 1628. Musiker. 

, J ohxnn. 'Ohristoph. 
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I 
;<~/ 

• Johann • Johann 
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-1----1 
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I_I 
------ -- ---------
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r---~-

1 ____ - I 
___________ ~ _______ 1 __________________ _ 

I , J. Ohristoph. 

"Bach v. England". 
I 

, Wilhelm. I 

Konzertvirtuose 
u. Komponist 

, P. C. Emanuel. 

"Bach v. Berlin". 

Abb. 38. Familie Bach. 

, Wilh. Friedemann. 

"Bach v. Halle". 

kalische Befahigung sich in starkerem oder schwacherem Grade durch 
5 Generationen in der mannlichen Linie direkt vererbt hat (s. Abb. 38). 

Auch Bee tho ve n s Aszendenz weist in der direkten mannlichen Linie 
musikalische Begabung auf. Sein GroBvater, ein Vlame, war HofkapeH
meister in Bonn, sein Vater Tenorist an der dortigen kurfurstlichen 
KapeHe. DaB ein musikalisch hochbegabter Mensch von unmusikalischen 
Eltern stammt, ist mir nicht bekannt. Andererseits ist es aber nicht so 
:-lehr selten, daB musikalisch begabte Eltern ihre Befahigung auf da:-l 
cine oder andere Kind nicht vererben. -Vorwiegend scheint die musi
kalische Begabung sich von dem Vater herzuleiten. Eine bestimmte 
GesetzmaBigkeit lieB sich jedoch bisher nicht zeigen. Es fehlt dazu noch 
an einer genauen Differenzierung der musikalischen Begabung uberhaupt, 
ferner abel' Huch an genau ulltenmchten Familiell. 
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Eine eigentumliche biologische Verwandtschaft der m u s i k a lis c hen 
mit der philosophisch-mathematischen Begabung, die auch 
sonst nicht so sehr selten ist, sehen wirinderFamilie Mende Iss oh n. Der 
GroBvater Moses Mendelssohn war Mathematiker, Popularphilosoph und 
zeigte ein groBes theoretisches Interesse fUr Musik. Der Vater Abraham 
war Bankier. Seine Stellung zur Musik ergibt sich aus der AuBerung seines 
beruhmten Sohnes Felix Mendelssohn-Bartholdy, der sagte, es sei ihm 
kaum begreiflich, wie jemand ein so gutes Urteil in der Musik haben 
konne, ohne selbst ausubender Musiker zu sein. Der Enkel der 
Schwester Mendelssohns Fanny Hensel wurde wiederum Mathema
tiker (Kurt Hensel) und hat sich als Zahlentheoretiker einen Ruf er
worben. 

Wir haben auch Beweise dafUr, daB die mathematisch-natur
wi sse n s c haft I i c he Begabung sich durch mehrere Generationen hin
durch. erhalten kann. Dies zeigt besonders schon die Schweizer Familie 
Bernoulli, deren Glieder als Mathematiker, Phvsiker und Botaniker 
fast durchweg Mitglieder der franzosischen Ak~demie der Wissen
schaften waren (s. Abb. 39). Bekannt ist auch die Familie Gmelin, 
bei der wir eine ahnliche Konstanz der Begabung finden (s. Abb. 40). 

Sehr haufig konnen wir beobachten - dies hat auch Galton be
sonders betont -, daB geniale Personlichkeiten in ihrer naheren 
oder entfernteren Verwandtschaft hervorragende Begabungen aufzuweisen 
haben, ohne daB gerade eine direkte Vererbung vorliegt. Ein schones Bei
spiel hierffir ist die Ahnentafel F ri e d ric hs des G roB en, die von 
Sommer bearbeitet wurde (s. Abb.41). In der direkten Aszendenz 
steht zunachst der geniale Fuhrer und Organisator Friedrich Wilhelm, 
der "GroBe KurfUrst" , ferner Sophie von der Pfalz, in deren literatur
geschichtlich bedeutenden Memoiren und Briefen sich· eine hervor
ragende schriftstellerische Begabung offenbart. Eine ahnliche durch 
"elementare Sprachkraft" charakterisierte Begabung finden wir auch 
bei ihrer Nichte Liselotte v. d. Pfalz. Diemutterliche Ahnenreihe 
Friedrichs des GroBen fuhrt uns in das Haus Braunschweig-Luneburg, 
in dem ein Neffe Wilhelms des Jungeren, der Herzog August von 
Braunschweig-Luneburg, sich unter dem Namen "Gustav Selenus" 
durch seine wissenschaftlich-mathematische und schriftstellerische Be
gabung groBe Bedeutung verschafft hat. In der uberragenden geistigen 
Personlichkeit Friedrichs des GroBen sind diese verschiedenen hervor
ragenden Fahigkeiten seines Ahnenblutes, zum Teil durch mehrfache 
Inzucht gefestigt, in genialer Synthese vereinigt. 

Gal to n hat sich um die Sammlung von Familien mit gehauften 
genialen Begabungen sehr verdient gemacht. Ich greife als Beispiele noch 
einige Herrscherfamilien heraus, in denen mehrere Mitglieder mit 
hervorragenden Fahigkeiten fUr ihre ihnen schicksalsmaBig zugefallene 
Aufgabe ausgezeichnet waren. So war z. B. der UrgroBvater Karls 
des GroBen, Pipin der Dicke, ein bedeutender Feldherr. Sein GroB
vater, Karl Martell, hat sich als Besieger der Sarazenen besonderen 
Ruhm erworben und sein Vater, Pipin del' Kurze, war del' erste Karo
lingerkonig. Auch die Verwandtschaft des M 0 ri t z von N ass au, des 
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groBten Befehlshabers seiner Zeit (s. Abb.42) zeigt eine auffallende 
Haufung der Fiihrer- und Herrscherbegabung. 

Eine groBe Reihe von derartigen Beispielen HeBe sich noch an
fUhren. Sie wiirde nichts mehr als eine Aufzahlung interessanter Tat
sachen bedeuten. Das Ziel der wissenschaftlichen Betrachtung, G e
set z m a Big k e i ten in der Verer bung hervorragender Bega bungen 
festzustellen, steht noch in weiter Ferne. Wir werden es nur durch 
eingehende Untersuchung eines groBen Materials erreichen konnen. 

1--
6 ~ 6 

Herzog v. Montmorency. 
Marschall v. Frankreich. 

Ooligny. 
Marschall v. Frankreich. 

Grof3er Soldat und 
Politiker. ______ J 

6 ~ 
Moritz. Ooligny. 

J(urjiirst v. Sachs en. 
Grof3er Feldherr. 

Admiral. Grof3er Soldat 
und Hugenottenfiihrer. 

I 
1 

6 ~II ~ III 
Wilhelm v. Nassau. I 

Beriihmter Politiker I 
u. Feldherr. 

III L-I --~_-_-_-_-_-__ . ___ _ 

1---1 
~ ~ 6 

Duc de Boullion. 

I ----I 
o IF + 

~I 
~ 

Friedr. Wilhelm. Moritz v. Nassau. 
Grof3ter Befehlshaber 

seiner Zeit. 
Fiihiger Feldherr u. Statthalter. 

Hugenottenfiihrer. 
1--__ --1 

~ 
Turenne. 

Befiihigster franz. 
Feldherr vor Napoleon. 

Abb. 42 n. Galton. 

1 
Wilhelm III. v. England. 
Sehr befiihigter Konig. 

Dabei diirfen wir uns nicht nur die Familien heraussuchen, deren Gene
alogie durch ahnliche Begabungen in der Verwandtschaft besonders 
auffallt; denn nicht immer wird es so sein, wie Gal to n behauptet, 
daB die Zahl der befahigten Verwandten in direktem Verhaltnis 
zu dem Grade der Befahigung eines Menschen steht. Die Unter
suchung sollte nicht nach hereditaren Gesichtspunkten auslesen - denn 
diese wollen wir ja erst feststellen -, sondern sich eine moglichst genaue 
psychologische Analyse der Aszendenz moglichst vieler hervorragender 
Personlichkeiten zum Ziel setzen, ahnlich wie So m mer es bei Goethe 
durchgefUhrt hat. Dann werden wir eher bestimmte Schliisse ziehell 
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konnen. Bisher ergehen sich die verschiedenen Autoren in allerhand 
Vermutungen, die einmal zutreffen, das andere Mal jedoch nicht, so 
daB von einer Einheitlichkeit der Anschauungen nicht die Rede sein 
kann. 

Vielleicht darf ich noch einmal darauf hinweisen, daB auch der Erb
gang hervorragender Beg a bungen gelegentlich an einen ge
schlechtsgebundenen Erbmodus erinnert. Nicht so sehr selten 
vererbt sich die Begabung yom GroBvater mutterlicherseits auf den 
Enkel; bei der Mutter pflegt dann haufig ein mehr oder weniger 
latenter Zustand vorhanden zu sein. 

Ich mochte diesen Abschnitt mit einer kurzen Dbersicht uber die 
Nachkommenschaft genialer Manner schlieBen. Es ist zu
nachst eine bekannte Tatsache, daB beim Genie, wenn es sich zur Ehe 
entschlossen hat, gewohnlich eine im Verhaltnis zur Norm sehr schwache 
Kinderzahl, nicht selten sogar Kinderlosigkeit beobachtet wird. In der 
Regel pflegen die mannlichen Nachkommen des Genies die dritte Ge
neration selten zu uberleben, wie wir an einer groBen Statistik bei 
Reibmayr nachpriifen konnen. Die Erbmassen genialer Familien 
bestehen meistens in der weiblichen Deszendenz fort, wahrend die 
mannliche Linie fruher oder spater ausstirbt. 

Ein Unikum ist in dieser Beziehung der lange Bestand der mannlichen 
Linie des genialen "G roB e n K u r fur s ten", die bis heute 10 Gene
rationen erlebt hat, in denen' von Zeit zu Zeit wieder geniale Anlagen 
zum Vorschein kamen. Neben Friedrich dem GroBen sehen wir 
in der Linie seines Bruders August Wilhelm einmal F r i e d ric h Wi 1-
he 1 m IV., dessen geniale Anlage seiner pathologischen Konstitution 
wegen nicht zur vollen Entwicklung kommen konnte und als letzten 
talentierten SproB den Kaiser Wi 1 h elm I. 

Die Familiengeschichte del' Geschlechter alter Reichsstadte gibt 
ebenfalls vielfach Beispiele fur das Aussterben befahigter Familien im 
Mannesstamme. Die Reichsstadt Augsburg zahlte im Jahre 1368 etwa 
50 ehrbare Geschlechter. Nach 100 Jahren waren von diesen nur noch 
13, im Jahre 1538 nur noch 8 vorhanden. Es wurden nunmehr 42 Fa
milien neu aufgenommen. Von diesen waren wiederum nach 100 Jahren 
nur noch 12 ubrig, wahrend von den alten Geschlechtern noch 6 existier
ten. Denselben Vorgang konnen wir bei der Reichsstadt Nurnberg 
beobachten; von 118 ehrbaren Familien im Jahre 1390 finden sich 1490 
nur noch 49 und 1511 nur 37 mehr. . 

Ob dieses Aussterben im Mannesstamme bei Familien sozial hohere1' 
Schichten nur durch verwerfliche Sitten und Gebrauche (spates Heiraten, 
Ehelosigkeit oder kleine Kinderzahl bei geringem Vermogen) bedingt 
ist, oder ob hier auch biologische U1'sachen wirksam sind, vermag ich 
nicht zu entscheiden. 

Die Q uali ta t der mannlichen Nachkommen genialer Personlich
keiten erreicht meistens nie die Hohe, welche man vielleicht erwarten 
sollte. Luthers Sohn bereitete seinem Vater groJ3e Enttauschungen. 
Rem bra n d s Sohn wurde trotz aller Muhe, die sich der Vater mit ihm 
gab, nieM einmal eih maJ3igeR Maltalent. Auch Go e the s Sohn darf in 
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keiner Beziehung auch nul' als halbwegs ihm ebenburtig angesehen werden. 
Diese Tatsache kannen wir immer wieder beobachten. Friedrich del' 
Gr 0 Beals Deszendent des G I' 0 Ben K u I' furs ten bedeutet eine ruhm
liche Ausnahme. Wir werden nicht lange nach einer Erklarung suchen 
mussen. Die geniale Bega,bung stellt zweifellos eine gunstige K 0 m bin a
tion beider elterlichen Erbmassen dar. Nach dem Mechanismus del' 
Keimzellbildung wird diese Kombination in aufgespaltener Form jeweils 
nur in einzelnen Teilanlagen auf die verschiedenen Keimzellen uber
gehen. Sie muB daher zerfallen, wenn nicht bei del' neuen Kreuzung 
wiederum Erbmassen mit Genotypen hervorragender Begabungsanlagen 
hinzutreten, wenn nicht durch die Heirat des Genies wiederum eine 
gunstige Mischung erzielt wird. Dnd es ist eine bekannte Tatsache; 
daB das Genie seUen bewuBte Zuchtwahl treibt. Dann abel' durfen 
wir uns uber den Niedergang del' Begabung nicht wundern. BewuBte 
Zuchtwahl, die Heirat talentierter und genialer Manner mit Frauen 
aus geistig hervorragenden Familien, kann allein mit granter Wahr
scheinlichkeit eine Konstanz del' Begabung bewirken. 

3. Die Vererbung im zyklothymen Konstitutionskreis. 

Das zyklothyme Temperament. 

Es ist eine dringende Forderung fur den Erblichkeitsforscher, sich 
die Ergebnisse del' Kretschmerschen Temperamentsunter
suchungen zu l1utze zu machen. Nachdem wir gehart haben,daBdas 

Typ us einer zirkularen Familie mit vorwiegend heiteren Tempera
menten (n. Kretschmer). 

Vater. 
Seelenruhig, stillver
gnugt, zufrieden, flei
{3ig, friedfertig, uber
all beliebt, Obstbaum
ziichter, M usikfreund, 

Dichter. 

Mutter: 
Heiter, lebhaft, immer 
freundlich, m1t8ika-

lisch, gespriichig. 
Oberaus gutherzig, 
Haus vall Besuche, 
schenkte den Beltlern. 

1. Mutters
schwester: 

"Das helle Leben den 
ganzen Tag", humo
rislisch, lieb, freund-

lich. 

2. Mutters
schwester: 

Ebenso. 

1 ___ -,-, 

I i ,--I -------------
----' 

1. Bruder: 
Musikprofessor, jung 

n. Amerika. 

2. Pat.: 
M anisch depressiv: 
gemiitlich, heiter, zu

frieden, genugsam, 
humoristisch, flei{3ig, 

1I,mtriebig. 

Abb. 43. 

3. 4. 5. Drei Schwestern: 
"Sie leben vom Spa{3", lebhaft, 

gesellig, uohltiitig, gutherzig. 

zyklothyme Temperament mit dem manisch-depressiven Irresein bio
logisch sehr nahe verwandt ist, werden wir uns auch fur den Erbgang 
(lieses mehr odeI' weniger normal en Temperaments interessieren mussen. 



112 Die Ergebnisse der Erblichkeitsforsehung. 

Bei Kretschmer finden wir zwei Stammbaume, welche uns die 
beiden Typen zyklothymer Familien in relativ reiner Form demon
strieren, die eine mit vorwiegend he i t ere n, die andere mit vor
wiegend depressiven Temperamenten. 

In der ersten Familie (s. Abb.43) finden wir einen Patienten (2) 
mit hypomanischem Temperament, der in seinem Leben mehrfach 
manische und depressive Verstimmungen durchmachte. Die Mutter 
und ihre Geschwister sind ausgesprochen hyperthyme (leicht hypo
manische) Persanlichkeiten. Die 3 Schwestern des Pat. haben offen
bar diese Veranlagung geerbt. Der Vater steht mit seiner seelenruhigen, 
stillvergnugten Art der depressiven Temperamentsgruppe nahe. Gerade 

! 
() 

J' 
() 

'-v-' 

Depr. Temperament 

,If 
() 

, 
Depr. Temp. Heiter, erregbar 
M elancholie 1 
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Abb. 44. (Familie H). 

von diesen ruhigen, humoristischen Naturen durfen wir sagen, daB sie 
eigentlich immer einen leicht depressiv gefarbten Stimmungshintergrund 
haben. Die Kombination der beiden elterlichen Anlagen (im weitesten 
'Sinne des Wortes genommen), nur ins Psychotische verstarkt, stellt 
der hyperthym veranlagte Patient dar, bei dem depressive und ma
nische Phasen sich gegenseitig ablasen. Diese Deutung hat sehr viel 
Wahrscheinlichkeit fur sich, zumal wir after beobachten konnen, daB 
die Kombination eines vorwiegend depressiven und eines hypomanischen 
Elters bei einem der Kinder manisch-depressives Irresein zur Folge 
hat (Periodiseher Dominanzwechsel). Ieh habe darauf schon in 
einer fruheren Arbeit hingewieseu (Familie H. in geschlechtsbegrenzte 
Vererbung usw. s. Abb.44). 

Auch hier seheu wir, daB die Kombination einer heiter errcg
baren Mutter unci cines depreRsiv veranlagten Vaters, der eine Melan-
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Melancholie durchmachte, eine Tochter mit heiterem Temperament er
gibt, die an manischen und depressiven Erkrankungen litt. 

Ein zweiter Stammbaum bei Kretschmer zeigt eine zyklothyme 
Familie mit vorwiegend depressi ven Temperamenten (Abb.45). 

Als wesentlich hebt Kretschmer bei dieser Familie hervor, daB 
wir bei ihr kontinuierlich aIle Dbergange finden, "von den periodischen 

Typus einer zirkularen Familie mit vorwiegend depressivem 
Temperament (n. Kretschmer). 

Gro/3vater (1'): OrofJrnuttel' (v): GrofJvater (rn): Oro/3rnutter (rn): 

? 8ehr ernst, religi6s, 
I hegaht. 

1 ___ . __ . ___ 1 
I r --------v;t~-~: 

Sehr gerniitsweich, liebevoll, ernsthaft, 
schwernehrnend, rnusikalisch, "Frauen
gerniit", depr. Gerniitsschwankungen. 

I 

Heiler, en ergisch Voriibergehend ge· 

depression. 

" 

- , '. rniilsleidend. Alters· 

I 
,-----~----

Mutter: 

Ausgesprochen heiter, energisch, ge
schaftstiichtig, beliebt, gesellig, 

natiirlich. 
I 

___ - __ I __ --'-___ ------~, 
PaP): PeriodischeDepressionen Schwester: 

Sehr weich und gerniitvoll, ernsthaft, Sehr ernsthaft, freundlich, harmonisch, 
doch mit Humor, schwerblUtig, un- ausgeglichen, musikalisch, gesellig, 

energisch, gesellig, still, gemiitlich. energisch. 

-II~I --------~~~~~ 
I 

1. Sohn: 

Still, ernst, musikalisch, 
Stotterer. 

2. Tochter: 

Gemiitsweich, Lrnsthaft, 
sensibel, gutherzig. 

Abb. 45. 

3. Sohn: 

Gesund, lebhaft. 

Depressivpsychosen des Patienten fiber die leichte einmalige Alters
depression der miitterlichen GroBmutter zu den schwernehmenden 
Gemiitsmenschen mit angedeuteten zyklischen Schwankungen (Vater) 
bis zu der ernsthaften, harmonischen Gutherzigkeit der voIlkommen 
gesunden Schwester". Er weist mit Recht darauf hin, daB wir den 
endogenen Psychosen biologisch niemals gerecht werden konnen, 130-

lange wir sie, herausgenommen aus ihren natiirlichen Erbzusammen
hangen und eingepreBt in die Enge der klinischen Systematik, als be
grenzte Krankheitseinheiten fiir sich betrachten. ,,1m groBen biologischen 
Rahmen betrachtet aber sind die endogenen Psychosen nichts anderes 
als pointierte Zuspitzungen normaler Temperamentstypen." Gemeinsam 
ist diesen beiden typischen zyklothymen Familien eine bestimmte Ge
samtatmosphare. Wir finden in ihnen eine gewisse Gutherzigkeit, Warme 
und Weichheit des Gemiites, eine aufgeschlossene, gesellige, menschlich 

1) Ehefrau des Pat. hatte ahnliche Veranlagung und !itt an periodischen De
pressionen. 

Hoffmann, Vererbung. 8 



114 Die Et'gebnisse dpr ErblichkeitsIorschung. 

natiirliche Art, die bald mehr heiter, frisch und witzig, tatig und um
triebig, bald mehr schwerbliitig weich und still, dort an den hypo
manischen, hier an den depressiven Pol des zirkularen Formkreises in 
unmittelbarem tJbergang sich anschlieBt. 

Familien, welche wie diese die Personlichkeiten desselben Typus 
so gehauft und unvermischt zeigen, gehoren zweifelIos zu den Aus
nahmen. Viel haufiger sehen wir Ehepaare, die sich in ihrer Veranlagung 
extrem gegeniiberstehen. Mir ist bei meinen Nachkommenunter
suchungen aufgefallen, wie seIten wir gleichartige ausgepragte charak
terologische Typen bei Ehegatten finden. Es scheint mir so zu sein, 
daB extrem schizothyme und zyklothyme Charaktere cine gewisse 
gegenseitige Anziehungskraft besitzen, und auf diese Weise vielfach 
kontrare Temperamente in der Ehe zusammenkommen. Bei den Kindern 
konnen wir dann die mannigfaItigsten Erscheinungen beobachten. Bald 
kommen bei ihnen die extremen Anlagen der Eltern in relativ reinlicher 
Trennung wieder zum Vorschein, bald finden wir die verschiedensten 
Kombinationen und Mischungen. Einige Beispiele mochte ich zur Er
lauterung anfiihren. Zunachst die Familie VIII des Dementia praecox
Materials der Nachkommenuntersuchungen (s. Abb. 46). 

F a mi Ii e V I I Ide s D e men t i apr a e cox - Mat e ri a I s. 

~ 6 
Dem. praec. H yperthym. 

_I ___ ~~~ ~~ ___ j 
1 

r-;?I ~ 

Weichherzig, Kaltherzig, 
h y perth ym. schizoid. 

1 __ -,--- _~_-.--J 
I 

I~i 
H ypert hym. 

Abb. 46. 

Wir sehen, wie das hyperthyme (zyklothyme) Temperament sich 
direkt durch mehrere Generationen hindurch vererbt und trotz des 
Einflusses der schizophrenen GroBmutter und der schizoiden Mutter 
sich im Phanotypus annahernd rein erhalt. Das zyklothyme Tempera
ment scheint die schizothymen Keimmassen zu iiberdecken. Auch .das 
depressive Temperament vererbt sich haufig in der gleichen Form des 
einfachen, dominant erscheinenden Modus. Doch sind mir auch Bei
spiele bekannt, in denen das zyklothyme Temperament den Erbtypus: 
Stammvater - Tochter - Enkel - Urenkelin zeigt, der sehr an do mi
nan te Geschlech tsge b u nde nhei t erinnert. 

Eine andere Familie (VII. Abb. 47) zeigt uns ebenfalls das Ergebnis 
einer Kreuzung: Hyperthym X Schizoid bei groBerer Kinderzahl als 
in Abb.46. 
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Die Kinder sind in ihrem Temperament auBerordentlich verschieden. 
Laura und Mathilde zeigen ein ausgesprochen schizoides Wesen, das 
in der Veranlagung des Vaters und der Psychose der miitterlichen GroB
mutter seine hereditare Wurzel hat. Das miitterliche hyperthyme Tem
perament finden wir bei Josefine wieder und in etwas gesetzterer Form 
bei dem Sohn Josef, der aber auch noch als humoristisch geschildert 
wird. Die Tochter Marie ist eine angstliche, schiichterne, depressive 
Natur; sie war bei cler Exploration ausgesprochen befangen, wurde erRt 

Fa 111 iIi e V I Ide s De men t i apr a e cox - Mat e ria I s. 

?' ~ 
°1 Dem. praec. 

_--.--_--'1 

6 Adolf. ~ Emma. 
Schizoid, phleg

matisch. 
Hyperthym, gut
herzig. Wegen 

Taubheit oft de
primiert. 

~ Marie (Ref.). 

Depressiv, ein
sam, verschlossen, 
schuchtern, iingst

lich. 

~ Josefine. 

Hyperthym. 

I 

~ Mathilde. 

Schizoid, eigen
sinnig, mi{Jmutig, 

egoistisch. 

Abb.47. 

P. 

6 Josef· 
Schizoid, streng, 
gefuhlskalt, sehr 

heftig. 

~ Laura. 

Schizoid, kalt
herzig, ver
schlossen. 

6 Josef· 
Humorvoll, be

liebt, ruhig, ge
setzt, energisch, 

mitfuhlend. 

allmahlich freier und erzahlte, daB sie die Einsamkeit liebe und sich 
gern von den Menschen abschlieBe. Es liegt sehr nahe, diesen depressiv
autistischen Typus als zyklo-schizothyme Temperamentslegierung auf
zufassen. Ahnliche Verhaltnisse finden wir bei Familie IV meines 
Materials; Mutter hyperthym, Vater wahrscheinlich schizoid. Ein Sohn 
und eine Tochter zeigten ein schizoides Temperament, ein Sohn und 
eine Tochter die Veranlagung der Mutter, der jiingste Sohn (Bruno), 
ein braver, guter, rechtlich denkender Mensch, wurde in spateren Jahren 
immer stiller und verschlossener, ging ohne Freunde fUr sich seinen 
Weg und lieB bei der Exploration einen deutlichen depressiven Grund
zug erkennen. Er gehorte von jeher zu den Menschen, die in sich hinein
leben, die sich nicht aussprechen konnen. Auch hier haben wir wohl 
eine Temperamentslegierung vor uns. Derartige intermediare Ver
anlagungen sind iiberaus haufig und wohl die Mehrzahl der sog. nor
malen Menschen diirften zu ihnen zahlen. Oft sind die heterogenen 

8* 
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Einschiage geringfiigig und unwesentlich, oft treten beide kontraren 
Komponenten nebeneinander oder auch nacheinander (Dominanz
we c h s e I) deutlich zutage. Kreuzen sich nun Menschen mit derartigen 
zyklothym-schizothymen Legierungen, so konnen aus dieser Kombi
nation wiederum die verschiedensten intermediaren Mischungen res111-
tieren, oder aber die beiden Elemente in Form relativ reinlicheI
Spaltung bei den Kindem gesondert werden. Zum Studium dieser 
Verhaltnisse sind gerade die Ehen zwischen Individuen mit f\charf 
kontrastierenden Veraniagungen besonders wertvoll. Von den moh\' 
oder weniger pat hoI 0 g i s c hen Konstitntionsiegierllngen wt'l'dt'n 
wir spater noch horen. 

Das manisch.depressive Irresein. 

Wenn wir auch durch die charakterologische, korperkonstitutionelle 
und erbbiologische Forschung erkannt haben, daB zwischen den zykIo
thymen Temperamenten und dem manisch-depressiven Irresein eine 
biologische Verwandtschaft besteht, so diirfen wir doch keinesfalls in 
den Fehier verfallen, das Pathologische und das Normale ohne weiteres 
ais biologisch gieichwertig zusammenzuordnen. In manchen Stammen, 
die sich durch eine normale zykiothyme Charakterologie auszeichnen, 
konnen wir weit und breit k e i n e zirkularen Psychosen entdecken. Rier 
liegen, ich mochte gagen, s tab i 1 e Verhaltnisse vor; das Stimmungs
gleichgewicht behiiIt trotz auBerer und innerer Anstiirme seine innere 
Festigkeit. In anderen Familien sehen wir hie und da eine Verstim:qmng 
auftauchen, meist nach schwerwiegenden auBeren Anlassen, auch Ieichte 
endogene Verstimmungen kommen vor; sie sind hervorgerufen vieI
Ieicht durch eine Geburt, durch das Klimakterium oder durch eine 
Infektionskrankheit. 1m ganzen haben wir hier den Eindruck, daB die 
normale zyklothyme Charakterologie infoige ihrer groBerer Lab i lit at 
Ieicht auf mannigfache, aber unspezifische Aniasse hin mit Stimmungs
reaktionen anspricht. Da offenbar die einzelnen Phanotypen hier vieI
fach konstellativ bedingt sind, werden wir eine gewisse Irregularitat 
des Erbganges finden. In einer dritten Gruppe von Familien sehen wir, 
daB stets endogene zirkulare Phanotypen mit groBer RegelmaBigkeit 
in immer der gleichen oder zum mindesten ahnlichen Form in den ver
schiedenen Generationen sich wiederholen; in Ihnen glauben wir ganz 
spezifische, feste erbliche Phanotypen VOl' uns zu haben. 

Betrachten wir nun an Rand einzelner Stammbiiume zunachst die 
Asze nde nz manisch-depressiver Erkrankungen. 

In den Stammbaumen (Abb. 48, 1-3) erkennen wir, wie in jeder 
Familie e i n bestimmter psychotischer Phanotypus, del' der D e pre s s ion 
odeI' der des Zirkularen (manisch und depressiv), sich durch zwei 
oder mehrere Generationen hindurch vererbt. In dem Stammbaum 
(Abb. 49) sehen wir jedoch einen Wechsel in der Erscheinungsform; 
neben der einfachen oder periodischen Depression tritt auch der 
z irk u 1 a I' e Typus auf. Es kann vorkommen, daB z. B. eine Mutter mit 
manisch-depressiven Psychosen einzelne Kinder hat, die einmal odeI' 
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periodisch depressiv erkranken. Auch der umgekehrte Fall ist haufig 
zu beobachten. 

Wenn wir uns auch klinisch daran gewohnt haben, diese beiden 
phanotypischen Kategorien e i n em Krankheitsbild zuzurechnen, so wird 
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I I "I 1,-: 
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I. 
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I 

sich doch der Erbbiologe fragen miissen, ob nicht etwa der Verschieden
heit der auBeren Erscheinungsform verschieden strukturierte Genotypen 
zugrunde liegen. 

Wahrend wir in den bisherigen Beispielen die' Psychose eines 
Probanden aus der Psychose eines direkten Aszendenten entstehen 
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sahen, so kommt es, allerdings wohl seltener, aueh vor, daB nur hin" 
siehtlieh des groBen zyklothymen Formkreises eine direkte 
Vererbung besteht. leh habe schon darauf hingewiesen, daB die 
Kreuzung eines k 0 n s tit uti 0 nell d e pre s s i ve n und eines h e it e r 
veranlagten Ehegatten eine zirkuHire Deszendenz ergeben kann. 
Fiir diesen Fall gebe ieh noeh ein Beispiel (Abb. 50). Ein anderes 

6 Potator. , PoiJator. 

I.~ __ ,----_--~ Depr. 
I 

6 
Abenteurer. 

6 Potator. 

Leichtsinnig. 
1 __ ----. 

I 

I • ?' 
+ • 

2 X Depr. Zirkuliir. 
I 

I~- -- --,-'1 
t Tbc. Konstitut. depr. 

Zirkuliir. 

Abb. 49. 

~ 
I , 

Suicid i. 
Depr. 

Mal finden wir bei einem zirkularen Kranken mit ruhigem, stillem, 
doeh nieht eigentlich depressivem Temperament, daB der Vater, welcher 
die gleiche Veranlagung besaB, auf einen auBeren AnlaB hin eine 
leichte reaktive Depression durchmachte. Auch folgende Stammbaume 
(Abb. 51) sind charakteristisch. Dem depressiven Temperament eines 

6 
Potator. 

I 
_~I~ 

ct 
+ Sehr still, deprcs8iv. 

____ I 

Ie/I ~ 
Konstitut. depr. Heiter. normal. 

I I 
·-·--~-I ----

d' d' ~ , 
Normal. Rasch, hitzig. Konstitut. depr. 

Zirkuliir. 

Abb. 50. 

Elters folgt in der naehsten Generation einmal ein zirkulares lrresein, 
das andere Mal eine depressive Verstimmung. 

Es schiene mir sehr gewagt, wollten wir erbbiologisch den Gesamt
komplex der zyklothymen Konstitution ohne weiteres als genotypiseh 
gleiehartig auffassen. Die Keimstruktur einer Familie mit normaler, 
psyehosefreier zyklothymer Konstitution werden wir nieht mit cler 
genotypisehen Anlage einer anderen Familie gleiehsetzen konnen, in 
der z. B. in mehreren Generationen eine endogene Depression erseheint. 
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Ferner werden wir bedenken mussen, daB gerade beim manisch-depres
siven Irresein konstellative Faktoren in weitgehendem MaBe wirksam 
sind. Derartige konstellative Phanotypen durfen niemals, wie wir 
fruher gesehen haben, im Erbgang als "feste Phanotypen" eingesetzt 
werden. In manchen Familien zeigen die erblichen Phanotypen immer 
wieder das gleiche Bild (Depression oder Zirkular), in anderen tauschen 
sich die verschiedenen Erscheinungsformen des manisch-depressiven 
Irreseins gewissermaBen gegenseitig aus. Die phanotypische Mannig
faltigkeit ist verwirrend. Sie erschwert es uns auBerordentlich, unsere 
Vererbungsstudien unter einheitlichen Gesichtspunkten zu verwerten. 

6 ~ 
Still, 8ehr eigen Schwernehmend, empfindlich. 

und streng. MehrfachDepr. in der Familie. 
I 1 

1--6 , 
LU8tig, 

leichtsinnig. 

6 
Wie der 
Vater. 

6 6 6 6 6 ~, 
Normal, doch nicht sehr 

lebenslustig. 

Kon8titut. depr. 
Zirkular. 

Abb. 51, 1 

() 6 
Potator erregbar. + 

Konstitut. depr. 
I I , ~ , , 

Leichte Konstitut. Kon8titut. depr. 
Depre88ion. depr. 

Abb. 51, 2 

Die verschiedenen Erbfolgeerscheinungen legen uns unbedingt den 
Gedanken nahe, daB wir es nicht immer mit der gleichen biologischen 
Einheit zu tun haben, auch wenn die Phanotypen gleich oder sich ahnlich 
sein sollten. Es kann ffir den Erbbiologen nicht gleichgultig sein, ob 
das zirkulare Irresein das eine Mal einen direkten Erbgang zeigt, das 
andere Mal vielleicht durch Kombination der beiden elterlichen An
lagen entstanden ist, und zum dritten sich aus einer konstitution{lll 
depressiven Anlage der Mutter herleitet. 

Welche Vorstellung sollen wir uns von der b iolo gi sc hen Grund
starung machen, welche diesem, in seinenEinzelerscheinungen soviel
seitigen Komplex des manisch-depressiven Irreseins zugrunde liegt? 
Sehr annehmbar scheint mir die Theorie von Stransky. Er glaubt, 
daB dem als manisch-depressiv erscheinenden psychischen Gesamt
geschehen ein "allgemein konstitutioneller Reaktionstypus zugrunde 
liegen musse". In manchen Fallen kann die abnorme Reaktionsweise 
zeitlebens latent bleiben, in anderen wird sie nur dann manifestiert, 
wenn noch exogene Noxen hinzutreten, in einer letzten Reihe von Fallen 
ist der Grad der Anomalie ein lSolcher, daB die sozusagenlllit dem Leben 



120 Die Ergebnisse der Erblichkeitsforschung. 

des Alltags geborenen Schadlichkeiten korperlicher und seelischer Art 
bei fehlendem auBeren AnlaB hinreichen, um in ihrer Summation erst 
nul' mehr temporal', spateI' abel' immer mehr dauernd AuBerungen del' 
abnormen Reaktionsweise zu provozieren. In den AuBerungen erblickt 
Stransky etwas Sekundares. Das Primare sind irgendwelche toxische 
Noxen, gegenuber denen bei del' bestimmten zirkularen Veranlagung 
eine Dberempfindlichkeit besteht. In den leichten Fallen, so stellt 
Stransky sich VOl', bleiben die schadigenden Wirkungen unterschwellig 
odeI' geringfiigig; auch eine Art Anpassung kann nach seiner Ansicht 
eintreten, so daB es zeitlebens bei einer leichten Dauerwirkung bleibt. 
In den schweren Fallen, die mit den leichteren durch eine Reihe kon
tinuierlicher Dbergange verbunden sind, kann die angenommene Noxe 
bis zu einer gewissen Menge gebunden werden (jahrelange I.atenz), 
bis die hochste Grenze erreicht ist und del' Organismus einem protra
hierten Autotoxinrausch verfallt, del' erst durch eine allmahliche Toxin
bindung zur "Heilung" kommt. Bei allmahlichem Erlahmen del' Bin
dungs- odeI' Reparaturtendenz werden allmahlich die zirkularen Anfal1e 
langer, rucken naher zusammen und ein Zustand chronischer Erkrankung 
des "Thymopsychikums" kann die Folge sein. So lautet, kurz zusammen
gefaBt, die Theorie Stranskys. 

Nehmen wir also mit Stransky einen zirkularen Reaktions
typus!) an, del' auf exogene und endogene Noxen mit del' zirkularen 
Erscheinungsform anspricht. Del' zirkulare Reaktionstypus wird ein 
bestimmter erblicher Genotypus sein, del' eine Eigenschaft del' zyklo
thymen Gesamtkonstitution ist. Er wird in manchen Fallen leicht 
ansprechen, in anderen nul' bei schwerwiegenden Ursachen den manisch
depressiven Erscheinungstypus entwickeln. Wir haben schon von dem 
s tab i len und lab i len Zustand diesel' Konstitution gesprochen. Soweit 
es sich um die endogene und auf Erblichkeit beruhende- Mobilisierung 
del' manisch-depressiven Reaktion handelt, werden die verschiedensten 
Momente in Betracht kommen konnen. Ein wichtiger Faktor ist fur 
den depressiven Komplex das Klimakterium, die Ruckbildungsvorgange 
in den Sexualorganen, ferner auch del' biologische Vorgang del' senilell 
Involution. Wir kennen abel' Zirkulare, die· wedel' ill1 Klimakteriull1, 
noch im Senium ll1elancholisch erkranken, bei denen vielmehr irgertd 
wann einll1al im mittleren Lebensalter die Psychose erscheint. Welche 
Stoffwechselvorgange dann zugrunde liegen, wissen wir nicht. Diese 
Unterschiede lassen abel' vermuten, daB zwischen dell1 erblichen zir
kularen Reaktionstypus und einer bestimmten, meistens abel' vielleicht 
nicht immer erblichen innersekretorischen Umwalzung eine bestimmte 
Beziehung besteht. Nicht in jedem FaIle wird bei den Zyklothymikern 
durch die Sexualinvolution del' zirkulare Reaktionstypus mobilisiert. 
Dazu ist notwendig, einmal eine gewisse Labilitat derReaktionsfahigkeit, 
die sich vielleicht durch eine starkere Potenz des ihr zugrunde liegenden 

1) Almliche Gedanken hat vor kurzem Kahn entwickelt in seiner Arbeit ,;Uber 
die Bedeutung der Erbkonstitution fUr die Entstehung, den Aufbau und die Syste
matik der Erscheinungsformen des Irreseins"; Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 
1921, Bd. 74, S. 69. 
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Genotypus oder durch das Fehlen bzw. eine zu geringe Potenz von 
Hemmungsfaktoren von der stabileren Form unterscheidet. Ferner aber 
eine bestimmte, ich machte sagen, abnorme Qualitat im innersekre
torischen Apparat, die wohl ebenfalls in verschiedenen Graden potenzlert 
sein kann und nicht immer gleichartigen Charakter zu haben braucht. 
Die potentielle Energie dieser beiden atiologischen Komponenten mag 
sich vielfach erganzen, so daB z. B. ein niederpotenzierter Reaktions
typus mit einer hochpotenzierten innersekretorischen Anomalie das
selbe Resultat ergeben kann wie das umgekehrte Verhaltnis. Die Be
ziehung zwischen Reaktionstypus und endokriner Starung lieBe sich 
dann auf das jeweilige potentielle Krafteverhaltnis und vielleicht 
auch auf eine bestimmte qualitative Affinitat zwischen beiden 
zuruckfiihren. So kannten wir verstehen, warum in einem Falle wohl 
die Altersinvolution eine zirkulare Psychose zur Erscheinung bringt, 
nich t aber das Klimakterium, warum in einem anderen Falle eine 
Depression im 30. Lebensjahr ambricht und die Zeit des Klimakteriums 
ganz psychosefrei bleibt. 

Dlese Annahme erklart uns auch die FaIle, bei denen nach AbschluB 
des Klimakteriums bis ins hahere Lebensalter hinein bei fruher gesunden 
Zyklothymen periodisch oder anhaltend manisch-depressive Psychosen 
in Erscheinung treten. Hier tritt die Psychose dann auf, wenn der 
hemmende Faktor der Sexualfunktion wegfaIlt, andere innersekretorische 
Momente statt dessen in den Vordergrund treten kannen und den bisher 
gehemmten zirkularen Reaktionstypus mobilisieren. Sehr lehrreich ist 
in dieser Beziehung auch folgende Familie: Vater normaler Zyklo
thymiker; Mutter psychisch gesund, blutarm, unterleibsleidend. Eine 
verheiratete Tochter heiteres Temperament, nach der ersten Geburt 
Depression, in spateren Jahren vielfach manisch-depressive Phasen, 
die meistens mit Geburten zusammenfaHen. Vor der Heirat unregel
maBige Menstruation und Bleichsucht. Keine erbliche Belastung. 

Man hat bei dieser Familie den Eindruck, daB die normale zyklo
thyme Veranlagung des Vaters durch eine von der Mutter ererbte 
abnorme Ovarialanlage, welche jeweils bei der biologischen Klippe der 
Graviditat strauchelt, zur manisch-depressiven l'sycbose bei der Tochter 
erhoben wird. Es steht durchaus nicht fest, ob diese Tochter, wenn sie 
nie geboren hatLe, uberhaupt zirkular erkrankt ware. 

Wir k6nnen uns aber sehr gut denken, daB nicht immer noch neben 
der zirkularen Reaktionsfahigkeit des Organismus eine andere Ano
malie zur AuslOsung des zirkularen Phanotypus notwendig ist. Oft 
vermagen vielleicht schon die normalen biologischen Umwalzungen den 
labilen Reaktionstypus in Tatigkeit zu setzen. Oft auch genugen seelische 
Erlebnisreaktionen, urn das Gleichgewicht ius Wanken zu bringen. 

JedenfaHs sind eine Reihe von Moglichkeiten vorhanden, welche 
wir theoretisch. als atiologische Momente im Auge behalten mussen. 
Wir wollen festhalten, daB vermutlich dem manisch-depressiven Irre
sein ein konstitutioneller Reaktionstypus zugrunde liegt. Warum er 
einmal nur in Form von Depressionen in Erscheinung tritt, das andere 
Mal nur im zirkularen Typus, endlich aber auch beide Arten von Phano-
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typen in einer Familie nebeneinander auftauchen laBt, wissen wir 
nicht. 

Die biologischen Grundlagen des zirkularen Irreseins konnen wir 
uns folgendermaBen ausmalen. Wir nehmen zwei antagonistische 
Hormone an, welche miteinander in enger korrelativer Beziehung stehen, 
ein cteprimierendes (d) und ein euphorisierendes (e) Hormon. Fur ge
wohnlich mogen diese Hormone in einem gewissen Gleichgewichtszu
stand sein, daB etwa die Qualitat beider zu ihrer Summe in einem 
bestimmten Verhaltnis steht: 

e + d = x; 

Nimmt ein Hormon durch Hyperfunktion eines bestimmten Drusen
substrates zu, - hierfUr konnten verschiedene Ursachen (Pubertat, 
Klimakterium, senile Involution, Graviditat usw.) in Betracht kommen, 
die einmal in einer Bamilie wechseln, ein andermal stets gleichartig 
sind (z. B. n ur das Klimakterium) -, so kann es durch entsprechende 
gesteigerte Produktion des Antagonisten paralysiert werden. Bei einer 
gewissen Grenze jedoch, die je nach der Veranlagung verschieden hoch 
einzuschatzen ware, wiirden sich die Gleichgewichtsstarungen dieses 
Hormonenpaares in der Form manisch-depressiver Stimmungsanomalien 
wirksam zeIgen, und sich je nach der Art des uberwiegenden Hormones 
in einer Verschiebung der affektiven Mittellage zum positiven oder 
negativen Pol hin auBern. Die eine Partialstorung wiirde im Gleich
g e wi c h t s v e r h a I t n i s der antagonistischen Hormone bestehen, die 
durch verschiedene Ursachen bedingt sein kann, die andere in der Un
moglichkeit der Reparationsfahigkeit dieser St6rung, welche 
jedoch erst nach Dberschreiten eines gewissen S c h well en w e r t e s im 
Psychischen zur Geltung kommen wiirde. Beide Starungen wurden in 
verschiedener Starke, in einer Reihe von quantitativen Abstufungen 
v-orkommen konnen. Die erste St6rung des innersekretorischen Gleich
gewichtes mag einmal in einem dauernden oder periodischen Dber
gewicht eines der beiden Hormone begrundet sein; es k6nnen sich aber 
auch beide Hormone in der Praponderanz abI6sen. Diese Starung bleibt 
aber solange latent, aiS stabile Verhaltnisse bestehen, d. h. wenn die 
Reizschwelle der Resonanz des affektiven Apparates besonders hoch 
ist, wenn eine weitgehende Reperationsfahigkeit in dem betreffenden 
Organismus vorhanden ist. 1st jedoch die Reizschwelle niedrig, so 
hatten wir den Iabilen Zustand des zirkularen ReaktlOnstypus vor uns. 

Solange WIr keine bessere Erklarung haben, scheint mir diese Theorie 
der zirkularen Grundstarung durchaus brauchbar. Nach unserer Aus
fUhrung miiBten wir bei der Hereditatsforschung nach. der Vererbung 
der zirkularen Reaktionsfahigkeit und auch der mobilisierenden endo
krinen Faktoren suchen und uns ferner fUr die qualitativen und quan
titativen Verhaltnisse dieser beiden Grundstarungen interessieren. 
Unsere Kenntnis von den manisch-depressiven Psychosen erlaubt uns 
jedoch diese spezifizierte Betrachtungsweise heute noch nicht. Wir 
werden uns jedoch darauf einstellen mussen. nach diesen Elementen 
zu forschen. 
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Zunachst wollen wir uns damit zufrieden ge ben, die z irk u I a I' e E I' -
S c h e i nun g s form als G a n z e s nach ihren Erblichkeitsverhaltnissen 
zu untersuchen. Friiher habe ich in einer kleinen Arbeit darauf hin
gewiesen, daB wir uns nicht nur damit begniigen diirfen, im einzelnen 
FaIle festzusteIlen, woher ein Zirkularer seine Veranlagung geerbt hat. 
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Wir miissen vielmehr auch darauf achten, in welchem Verhaltnis die 
In ten sit a t seiner Starung zu der seiner Vorfahren steht. Dafiir 
mochte ich einige Beispiele geben. 

Wir sehen bei den Kindem in der ersten Familie (Abb. 52) nicht nur 
eme verschieden starke Auspragung der zyklothymen Temperamente, 

, Heinrich. 

Heiter, ge
sellig, lebens
lustig.Schwere 
zirkuliire P.sy
chosen. N ach 
d. 40. Lebens
iahr dauernde 

Schwan
kungen. 

, Hermann X. 

Heiter, lebhalt, weich, 
gntherzl:g. 1m Alter von 
40 Jahren schwerlebig 
geworden, leichte depr. 

Schwankungen . 

~ 
Energisch, kuragiert, 

redegewandt, intelligent, 
pilnktlich, gewissenhajl. 

1 _____ .-__ 
I 
I 

, Karl. 

Konstitut. 
depr. Leichte 

depr. 
Schwan
kungen. 

, Friedrich. 

Hyperman. 
Tempera

ment. 

x 
~ Johanna. 

Ruhig, .still, 
vergnilgt, 
trockener 
Humor. 

Abb. 53. 

~ Mathilde. 

Temperament 
der Mutter. 

~ Marie. 

Hyperthym, 
injolge kar

perl. Erkran
kung (Tbc.) 
ruhiger und 

depr. 

sondem auch leichte und schwere Formen zirkularer Stimmungs
schwankungen nebeneinander. Die Mutter litt jedoch nur an depressiven 
Schwankungen leichterer Art. Eine ahnliche Steigerung der Intensitat 
zeigt folgende Familie (Abb.53). 

Vergleichen wir den Sohn Heinrich mit seinem Vater, so finden 
wir bei ihm eine wesentIiche Verstarkung del' zirkularen Anlage, die wir 
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aus dem Auftreten haufiger und hoher Stimmungsausschlage unbedingt 
schlie Ben mussen. Es ist zu beachten, daB beide, Vater und Sohn, 
nach dem 40. Lebensjahr eine Veranderung im Sinne der Steigerung 
ihrer Veranlagung durchgemacht haben. 

Als Gegenstuck zu dieser Ve r s tar k u n g der Anlage ha be ich eine 
andere Familie beschrieben, in der wir den umgekehrten Fall fest
stellen konnen (Abb. 54). Wir sehen die nicht so sehr seltene, aber yom 
Psychiater nicht haufig beobachtete Erscheinung, daB das zirkulare 
Irresein nach einigen Generationen aus einer Familie vollig verschwindet. 
Dnter den Kindern des P. Muller ist von der zirkularen Psychose 
nur noch eine gewisse Gemiitslabilitat (heiter, aber schwernehmend) 
ubriggeblieben, welche bei einem Sohn sich in Form einer leichten 
reaktiv-depressiven Psychose manifestiert hat. In der Enkelgeneration 
hat die zirkulare Anlage ausgespielt. 

Wir werden annehmen miissen, daB die K u m u lie run g und A b
s c h wac hun g der zirkularen Anlage durch den EinIlu~ der Keim
massen des jeweiligen angehelrateten Ehegatten bedingt ist. Vermiitlich 
k6nnen dUTch sic Hemmungs- und auch Fotderungsfaktoren eingefUhrt 
werden, die je nach der ihnen zugrunde liegenden Wertigkeit sich in 
verschiedenem Grade wirksam zeigen. So konnten wir uns die ver
schiedenen Intensitatsabstufungen (Dauer, Form und Haufigkeit der 
einzelnen Anfalle) leicht erklaren. Wir werden bei den statistischen 
Untersuchungen auf diese Frage noch zuruckkommen. 

/' () () + 
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I I 

I 
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I 

Kinder vollig gesund, 
keine zyklothymen 
Schwankungen. 

Abb. 54. 

Damit ist aber uber die Ar t der Anlage noch nichts gesagt, die Ver
se hiedenartig k e it m anis c h- d epre ss i ver Ers c he in u ng s
for men nicht geklart. 

Die theoretischen Uberlegungen fuhrten uns zu dem Ergebnis, daB 
dem manisch-depressiven Irresein verschiedenartige biologische Sto
rungen zugrunde liegen konnten. In der biologischen Vererbungslehre 
gilt es als bekannte Tatsache, daB gleichen Phanotypen nicht immer 
gleiche Genotypen entsprechen mussen. Verschiedene Genotypen unter-
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scheiden sich aber haufig auch in der Art des Erbganges. So finden wir 
denn auch beim manisch-depressiven Irresein, soweit wir die Verhaltnisse 
bis heute iiberschauen konnen, bei stammbaummaBiger Betrachtung 
sehr verschiedene Erbgange. 

Bei weitem der haufigste Typus ist die d ire k t e Dbertragung zir
kularer Psychosen von einer Generation auf die andere im Sinne der 
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Dominanz, wie es der folgende Stammbaum 1) zeigt (Abb.55). Der 
Phanotypus der einmaligen oder mehrmaligen Depression ist, wie wir 
sehen, ziemlich stabil. Zirkulare Psychosen kommen nicht vor. 

Ein ganz anderes Bild bietet der nachste Stammbaum (Abb.56). 
Direkte Vererbung gibt es hier nicht, vielmehr tritt hie und da bald 

1) Leider sind in diesem Stammbaum, den ich der "Nachkommenschaft bei 
endogenen Psychosen" entnehme, zwei Druckfehler vorgekommen, die ich in der 
Wiedergabe berichtigt habe. 
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eine z irk u 1 are Psychose, bald eine De pre s s ion auf. Es fehlt die Sta
bilitat der Erscheinungsform. Eine derartige hereditare Anordnung laBt 
sich viel eher mit einem rezessivenErbgang in Einklangbringen, fiir 
den kollaterale Belastung, wie wir sie vorwiegend bei der Dementia 
praecox antreffen, charakteristisch ist. 

Eigentlich immer finden wir bei solchen Familien in der direkten 
Aszendenz auf einer oder sogar auf beiden Elternseiten zyklothyme 
Temperamente (siehe friihere Beispiele). Trotzdem konnen wir uns 
nicht dazu verstehen, die genotypischen Verhaltnisse dieser Familie 
ohne weiteres der vorigen gleichzusetzen. 

Wiederum andere Verhaltnisse scheinen in folgendem Stammbaum 
(Abb. 57) vorzuliegen. 
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Die periodisch depressive Stammutter (I) hat ihre Veranlagung auf 
ihre samtlichen Sohne (II) vererbt; einer von ihnen, der Vater der 
Probandin, hat wieder eine periodisch depressive Tochter (III), wahrend 
der Sohn der gesunden Mutter nachschlagt. Diese Familie laBt an einen 
dominant geschlechtsgebundenen Vererbungstypus denken, 
bei dem die pathologische Anlage in einem Geschlechtschromosom der 
Stamm utter lokalisiert ist. So ergibt sich der Erbgang: Stammutter -
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Sohn - Enkelin. Warum in der II. Generaion keine kranken Tochter 
und keine gesunden Sohne auftreten, was nach der einfachen geschlechts
gebundenen Dominanz moglich sein sollte, ist nicht ohne weiteres klar. 
Vielleicht ist dies nur ein Zufall, vielleicht aber liegen kompliziertere 
Verhii1tnisse vor. So konnte man z. B. einen Hemmungsfaktor annehmen, 
der jm Geschlechtschromosom des gesunden Stammvaters lokalisiert 

I. 

II. 

III. 

/' 
o 

(Hemmungsfalctoren? ) 
1 

• + Sehr zart. 
Depr. Schwankungen. 

1 

I , 

M ehrfach leichte 
endogene 

Schwankungen. 

, 
Depr. 

t Suicid. 

, 
Heiter, 
lebhaft; 
Depr. 

~ ~l I 0 1 

+ 
Ruhig, gesellig, tiefes Ge-~ 

Normal. miit, tatkriiftig, energisch, 
harmonisch, aus

geglichen. I , 
1 

'Prob. 6 
Temperament Temperament 

des Vaters. der Mutter, 

10 0 
+ + 
~ 

t klein. 

Period. Depr. normal. 

Abb. 57. 

ist und ein von der Stammutter kommendes zirkular potenziertes 
Geschlechtschromosom in der Anlagenentfaltung gehemmt hat. So 
erkranken nur die Sohne, aber nicht die Tochter. In der dritten 
Generation erkrankt, da von der Ehefrau des Sohnes (II) kein Hemmungs
faktor eingefiihrt wird, infolgedessen nur die Enkelin, der Enkel aber 
nicht. 

Die Frage der geschlechtsgebundenen Vererbung habe ich friiher 
einmal untersucht. Es ist verschiedenen Autoren aufgefallen, daB das 
weibliche Geschlecht beim manisch-depressiven Irresein bei weitem 
haufiger vertreten ist als das mannliche. Sicherlich erben zirkulare 
Bohne ihre pathologische Anlage haufig von der Mutter, zirkuJare Vater 
iibertragen sie meisLens nur auf ihre Tochter. Doch bei dem einfachen 
dominant geschlechtsbegrenzten Vererbungstypus sollte dies immer 
der Fall sein und niemals kranke Sohne von kranken Vatern 
abstammen. Wenn auch dieser letztere Modus nicht gerade haufig ist, 
so kommt er immerhin gelegentlich vor, und wir miissen daher den 
e i n f a c hen dominant geschlechtsbegrcnzten Typus a b 1 e h n e n. Das 
Dberwiegen des weiblichen Geschlechtes legt aber doch eine solche 
Moglichkeit nahe. Nur miissen wir, wie es ja bei einem solch 
komplizierten Phanotypus ganz natiirlich ist, nicht die einfachsten 
biologischen Verhaltnisse zugrunde legen wollen. Ich denke, unsere 
Betrachtung wird die groBe Schwierigkeiten zur Geniige haben er
kennen lassen. 
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Die statistischen Untersuchungen. 

Nach unseren theoretischen Erorterungen wird es groBe Schwierig
keiten machen, wenn wir das manisch-depressive lrresein genealogisch
statistisch verarbeiten wollen, da wir theoretisch vielleicht sehr ver
schiedene Genotypen diesem groBen Psychosenkomplex zugrunde 
legen mussen. Trotzdem mussen wir, wenn wir weiter in cler vererbungt-;
wissenschaftlichen Erkenntnis vordringen wollen, auch einen derartigen 
Versuch wagen. 1st das Material methodisch durschforscht, so werden wir 
auBer dem statistischen Gesamttiberblick auch durch viele Einzelbe
obachtungen erheblichen Gewinn haben konnen. Nur mllsscn wir Ullt-; 
huten, die Zahlenergebnisse im Sinne endgultiger erbbiologischer Gesetz
maBigkeiten verwerten zu wollen. 

Die einzige statistische Untersuchung, die es bis heute gibt -
Rudin bereitet nach dem Beispiel seiner Dem. praecox-Untersuchung 
eine statistische Bearbeitung der Geschwistetserien vor - erstreckt 
sich auf die Nachkommen von zirkuUiren Probanden (Hoff
mann). Die psychische Veranlagung der Kinder, soweit sie der 
groBen zyklothymen Gesamtkonstitution zugehort, habe ich in ver
schiedene Gruppen geschieden: 1. solche mit deutlichen endogenen 
Stimmungsschwankungen, 2. solche mit ausgesprochenen manischen 
oder depressiven (zykloiden) Temperamenten, 3. solche mit norma
ler zyklothymer Veranlagung. Fassen wir die Familien zusammen, 
in denen von den Probandenehegatten keine zyklothyme Anlage 
eingefuhrt wird, so ergeben sich folgende durchschnittliche Propor
tionen: 

Kinder der 1. Gruppe 39 : 124 = 31,4%, 
Kinder der 2. Gruppe 49 : 124 = 39,5%, 
Kinder der 3. Gruppe 74: 124 = 60,0%. 

Wir konstatieren also in einem sehr erheblichen Prozentsatz 
d ire k t e Dbertragung der Psychose von den Eltern auf die Kinder und 
diese Tatsache spricht zunachst einmal mindestens fUr ein Dberwiegen 
des dominanten Erbganges. 

Wollen wir uns ein vererbungstheoretisches Bild machen, das 
den Zahlenproportionen einigermaBen gerecht wird, so konnten wir am 
ehesten an verschiedene im gleichen Sinne wirkende Erbfaktoren 
(Homomerie) denken, welche eine bestimmte Wertigkeit besitzen. 
Diese legen wir theoretisch zahlenmlWig fest. Die Annahme me h r e -
rer Faktoren entspricht auch am besten der komplizierten Form 
der pathologischen manisch-depressiven Anlage, die wir besprochen 
haben. 

Wir konnten z. B. 3 Keimfaktorenannehmen: A = Wertigkeit 15; 
B = 10 und C = 101 ). Wir nehmen ferner an, die zirkulare Psychose 
wurde fUr gewohnlich durch den heterozygoten Zustand dieser 

1) Es sei die Homozygote AA in ihrer Wertigkeit = Aa = 15; dasselbe gelte 
fiir BB und 00. 
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3 Anlagefaktoren dargestellt. Wir kreuzen sie dann mit einer nicht 
zirkularen Anlage 

AaBbOc X aabbcc 

35 ° 
Mt)gliche Kombinationen: 

1. AaBbCc = 35 fi. Aabbcc = 15 
2. AaBbcc = 25 6. aaBbcc = 10 
3. AabbCc = 25 7. aabbCc = 10 
4. aaBbCc = 20 8. aabbcc = 0 

]'assen wir nun Nr.I-3 als zirkulare Psychosen schwerer und 
leichterer Art zusammen, so haben wir das Verhaltnis 3: 8 = 35,5%. 
Zahlen wir Nr. 4 als abnorme zykloide Temperamente hinzu, 
4: 8 = 50,0 %. Nr. 5, die normalen, aber noch deutlich z y k lot h y men 
Tempera men te, erhohen den Prozentsatz auf 5: 8 = 62,5%. Nr. 6-8 
wurden dann die nicht deutlich zyklothymen Temperamente um
fassen mit 3: 8 = 35,5%. 

Grobschematisch hatten wir so eine Theorie aufgestellt, die in ihren 
Ergebnissen von den tatsachlichen Verhaltnissen nicht so sehr abweicht. 
Mit dieser Art der dominanten Homomerie wurden wir auch 
einen r e z e s s i v erscheinenden Erbgang in Einklang bringen konnen. 

Kombinieren wir z. B. Nr.5 und 6 
(hyperthym) Aabbcc X aaBbcc (normal) 

15 10 
Mogliche Kombination: 

AaBbcc = 25 = zirkulares Irresein. 
Bei entsprechender Kombination kann diese Psychose in der folgen

den Generation wieder verschwinden. Wir hatten also das Entstehen 
eines zirkularen Irreseins bei den Kindern von zwei "normalen" Eltern
teilen, von denen einer' ein hyperthymes (relativ normales) Tempera
ment besitzt (Bild des rezessiven Erbganges). 

Wir konnen uns aber auch einen anderen Fall konstruieren. Das 
Kombinationsprodukt von Nr.5 und 6 (Nr.2) kreuzt sich wiederum 
mit einem normalen Individuum Nr.7 (Abb.58) 

AaBbcc X aabbOc 
25 10 

Mogliche Kombination: AaBbCc = 35 = zirkulares Irresein (Nr. 1): 
weitere Kreuzung: AaBbOc X aabbCc. 

Mogliche Kombination: aaBbcc = 10 = normal (Nr. 6). 
Diese theoretische Aufstellung wurde durch folgenden Stamnibaum 

illustriert (s. Abb. 58): 

Nr. 5. ~ (a) 9 Nr. 6. 
--~I-

Nr. 2. , 9 Nr. 7; 

H of fm It n n, Vererbung. 

N~.1.' __ --_-~~~ __ 9 Nr. 7. 
I oNr.6. 

Abb. 58. 
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Die Psychose entwickelt sich aus der Kombination zweier Anlagen, 
von denen die eine (a) die zyklothyme Konstitution in Andeutung 
vertritt (hyperthym). Dann vererbt sich die Psychose direkt weiter 
auf die nachste Generation, urn in der Enkelgeneration wieder zu ver
schwinden; eine Erbkonstellation, wie wir sie haufig finden. Ahnliche 
Gedanken habe ich schon in einer friiheren Arbeit entwickelt .• leden
falls lassen sich auch komplizierte Erbgange auf Grund dieser Theorie 
einigermaBen verstehen. 

Die Dominanz in irgendeiner, vielleicht sehr komplizierten Form 1), 
ist, wie gesagt, nach den Zahlenergebnissen sehr wahrscheinlich. Sicher
lich spielen eine Reihe von erblichen Faktoren (neben konstellativen 
Momenten) fiir das Zustandekommen des manisch-depressiven Irreseins 
eine Rolle. Es konnte die Kombination z. B. dreier Faktoren ABO 
dieselbe Wirkung haben, wie die andere Keimstruktur ABD oder 
AEO; wir haben ja gehort, daB wir sehr wahrscheinlich das manisch
depressive Irresein nicht zu einer biologischen Einheit zusammen
fassen diirfen. Es ist sogar moglich, daB verschiedene psychotische 
Schwankungen bei ein und demselben Individuum einmal auf die 
eine, das andere Mal auf eine andere Keimesdisposition, auf eine 
andere innersekretorische Storung zuriickgehen. Wir haben schon er
wahnt, daB auch Hemmungsfaktoren denkbar sind, die del' 
zirkularen Anlage entgegenwirken. In Analogie zur Gold
sch mid tschen Theorie del' verschiedenen Wertigkeit einzelner Gene 
konnten wir sehr wohl annehmen, daB in den verschiedenen zirku
H1ren Familien verschieden potenzierte Anlagen wirksam sind, 
denen verschieden potenzierte Hemmungsfaktoren gegen
iiberstehen konnen. Diese Hemmungsfaktoren kennen wir noch nieht, 
vielleicht besitzt gelegentlich die schizoide Anlage derartige Eigen
schaften. 

Betrachten wir nunmehr die Familien, in denen bei be ide n Eltern 
eine zyklothyme Konstitution nachzuweisen war. Die Gruppe A 
der konjugal zirkularen Psychosen (beide Eltern zirkular) ergab bei den 
Nachkommen in 42,8% zirkulare Psychosen (3: 7), in 100,0% (7: 7) 
eine zyklothyme Anlage (inkl. hypoman. und depr. Temperamente). 
Bei der Kombination eines zirkularen Probanden mit einem hypo
manischen Ehegatten (Gruppe B) waren unter den Nachkommen 41,6% 
zirkulare Psychosen (5: 12), 50,8% (7: 12) zyklothyme Anlagen 2. Fas
sung (Psyehosen und zykloide Temperamente), und wenn man zu diesen 
noch die zyklothymen normalen Kinder hinzurechnet, 80,3% (10: 12) 
zyklothyme Anlagen 3. Fassung. War der Probandenehegatte hyper
thym (leicht hypomanisch) veranlagt (Gruppe e), so waren die ein
zelnen Gruppen in 12,5% (2: 16), 31,2% (5: 16) und 75% (12: 16) 
vertreten. 

Fassen wir nun die 3 Gruppen A, B und e zusammen als Kreuzung 
der manisch-depressiven Probanden mit Ehegatten zyklothymer An-

1) Es ware auch an eine Kombination von dominanten mit rezessiven Anlagen 
zu denken. 
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lage der versehiedensten Wertigkeit, so erhalten wir fur die Naeh
kommen die Proportionen 1) : 

1. bei engster Fassung 10 : 35 = 28,5%, 
2. bei weiterer Fassung 19 : 35 = 54,6%, 
3. bei weitester Fassung 22 : 35 = 62,8%. 

Diese Zusammenfassung ist wegen der geringen Zahl von 
35 Kindem groBen Zufallssehwankungen unterworfen. Immerhin 
konnen wir doeh bei der 2. und 3. Fassung ein, wenn aueh relativ ge
ringes, Vberwiegen der Proportion uber die der Gesamtbereehnung 
konstatieren. Wiehtig ist femerhin die Beobaehtung, daB in den Gruppen 
A, B und G die Zahlenverhaltnisse unter den Kindem proportional 
abgestuft sind je naeh dem "Starkegrad", der Wertigkeit der ange
heirateten, zyklothym veranlagten Probandenehegatten. 

1. Bei engster Fassung . 
2. Bei weiterer Fassung . 
3. Bei weitester Fassung . 

Gruppe A Gruppe B 
Probanden- Probanden-

Ehegatte hoher Ehegatte mitt-
Wertigkeit Ilerer Wertigkeit 

42,8% 
100,0% 

41,6% 
50,8% 
80,3% 

Gruppe 0 
Probanden

Ehegatte 
nied. Wertigkeit 

12,5% 
31,2% 
75,0% 

Bei Gruppe A ist der Prozentsatz zirkularer Erkrankungen haufiger 
entspreehend der "hohen Wertigkeit" der angeheirateten Ehegatten 
als bei Gruppe B; dieselbe Tatsaehe zeigen die Zahlenverhaltnisse der 
Gruppe B und G. In allen drei Fassungen der zyklothymen Anlage 
konnen wir diese Tendenz der Abstufung feststellen, die der Wertigkeit 
des angeheirateten Ehegatten proportional geht. leh moehte mieh nun 
keineswegs bemuhen, die Zahlenverhaltnisse mit Mendelproportionen 
zur Deekung zu bringen. Dies ware in Anbetraeht der mannig
faehen komplizierenden Momente der statistisehen Bereehnungen ein 
nutzloses Beginnen. Wir wollen aber die Tendenz, welehe aus der 
Gegenuberstellung der 3 Gruppen abzuleiten war, vermerken und 
festhalten, daB die Zahlenverhaltnisse dieser Gruppen sieh sehr wohl 
mit unserem theoretisehen Beispiel (S. 129) in Einklang bringen 
lassen 2). 

1) 1. Engste Fassung der Anlage = zirkulare Psychosen. 
2. Weitere Fassung der Anlage = zirkulare Psychosen und abnorme zyklo

thyme Temperamente. 
3. Weiteste Fassung der Anlage = zyklothyme Gesamtkonstitution, zu der 

auBer 1 und 2 noch die normalen zyklothymenTemperamente hinzugezablt werden. 
2) DaB diese Abstufungen der Proportionen bei Homomerie tatsachlich zu 

erwarten waren, mochte ich kurz an einem Mendelschen Beispiel zeigen, welches 
sich dem auf S. 129 angegebenen anschlieBt: 

1. Kreuzung: Zirkulare X Zirkular 
AaBbcc AaBbcc 

25 25 

9* 
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Endlich konnte man noch eine weitere erganzende Gruppierung vor
nehmen, namlich die Kreuzung: zir kularer Pro band X schi
zoider Ehegatte. Wir haben fUr diesen Fall 31 Kinder, von denen 
17 die zyklothyme Anlage nicht besitzen [darunter 3 (162~) schizo
phrene und 7 (3 d 4~) schizoide]. Die ubrigen 14 sind zyklothyrn, 
10 darunter mit typischen endogenen Schwankungen. 

ProzentverhliJtnis : 
1. Bei engster Fassung. 10 : 31 = 32,2%, 
2. Bei weiterer Fassung . 14. : 31 = 45,1%. 

Der Unterschied gegenuber den Zahlen der anfanglichen Gesamt
berechnung ist gering (31,4% und 39,5%). Demnach wiirden wir fest-

Kombinationen: AABBcc + AABbcc + AaBBcc + AaBbcc 
25 25 25 25 

+AABbcc + AAbbcc + AaBbcc + Aabbcc 
25 25 + 25 15 

+ AaBBcc + AaBbcc + aaBBcc + aaBbcc 
25 25 10 10 

+ AaBbcc + Aabbcc + aaBbcc + aabbcc 
25 15 10 0 

Wir wiirden erhalten unter 16 Individuen 9 ZirkuUiremit der Wertigkeit 25, 
3 Hyperthyme (Wertigkeit 15) und 4 Nichtzirkulare (Wertigkeit 10 und 0). 

Prozentsatz der Zirkularen 9 : 16 = 56%. 
2. Kreuzung: Zirkular X Nichtzirkular 

AaBbcc aabbcc 
Kombinationen: AaBbcc + Aabbcc + aaBbcc + aabbcc 

25 15 10 0 
Unter 4 Individuen erhalten wir einmal manisch-depressives Irresein (25), 

einmal einen Reprasentanten der zyklothymen Temperamentauslaufe (15) und 
zwei Nichtzirkulare (10 u. 0). 

Prozentsatz der Zirkularen 1 : 4 = 25%. 
3. AuBer diesen beiden Grenzfallen wollen wir noch eine 3. Kreuzung betrachten. 

Zirkular X hypomanisch 
AaBbcc aaBbOc 
25 20 

Kombinationen: AaBBOc + AaBbOc + aaBBOc + aaBbOc 
35 35 20 20 

+ AaBBcc + AaBbcc + aaBBcc + aaBbcc 
25 25 10 10 

+ AaBbOc + AabbOc + aaBbOc + aabbOc 
35 25 20 10 

AaBbcc + Aabbcc + aaBbcc + aabbcc 
25 15 10 0 

Unter 16 Individuen finden wir 7 Zirkulare (3 mit Wertigkeit 35, 4 mit Wertig
keit 25), 3 Reprasentanten der zyklothymen Temperamll'nte (Wertigkeit 20), 
1 zykloide Personlichkeit (Wertigkeit 15) und 5 Nichtzirkulare. 

Prozentsatz der Zirkularen 7 : 16 = 43,7 %. 
Dieser Prozentsatz halt sich in der Mitte zwischen denen der ersten beiden theore

tischen Kreuzungen. Die Abstufungen konnen wir sehr schon verfolgen. Je hoher 
die Wertigkeit der zyklothymen Anlage des angeheirateten Ehegatten, desto hoher 
der Prozentsatz der zirkularen Erkrankungen unter den Kindern. Wir hatten also 
ein theoretisches Schema konstruiert, das in seinen groben Tendenzen sich mit den 
tatsachlichen Ergebnissen deckt. lch mochte mit dieser Theorie wiederum nur 
ein Bild geben, wie man sich etwa die Dinge vorstellen konnte, nicht aber behaupten, 
daB es tatsachlich so ist. 



Die Vererbung im zyklothymen Konstitutionskreis. 133 

stellen konnen, daB es nach unserem Material fur die Proportion bei den 
Kindern zirkularer Probanden relativ belanglos ist, ob die angeheirateten 
Ehegatten in ihrer Charakterologie schizoid oder nicht zyklothym ver
anlagt erscheinen. Bemerkenswert ist ferner, daB von den vier 
s chi z 0 p h r e n e n Kin d ern meines z irk u 1 are n G e sam t mat e -
ria 1 s drei diesem Kreuzungsmodus (zirkular X schizoid) angehoren. 

Derartige Vergleichsgruppen eines weit umfangreicheren Materials 
sind besonders dazu geeignet, den Erbgang des manisch-depressiven 
lrreseins zu beleuchten. Wurden wir tatsachlich in der zyklothymen 
Konstitution Faktorenkomplexe vor uns haben, die in verschiedener 
Wertigkeit, d. h. in quantitativ verschiedenen Abstufungen aufzutreten 
pflegen, so muBten wir auch in einem g roB e n Material unter den Nach
kommen der Kreuzungsgruppen A, B und a eine allmahliche Steigerung 
der Proportion erwarten, jenachdem ob der Ausgangsproband mit 
einem zyklothymen Ehegatten niederer Wertigkeit (hyperthymes, 
hypomanisches bzw. depressives Temperament) oder mit einem solchen 
hoher Wertigkeit (zirkulare Psychose) verbunden ist. Ob sich diese 
theoretischen Erorterungen empirisch bestatigen, ist eine Frage der 
zukunftigen Forschung. 

Die Moglichkeit eines einfachen g esc hlec h tsge b undenen do
min an ten Erbganges, die schon fruhere Untersuchungen nicht zu-· 
geben konnten, muBte ich auch auf Grund der statistischen Ergebnisse 
ablehnen. Bei der Kreuzung: kranker Vater X gesunde Mutter waren 
kranke Sohne und gesunde Tochter vorhanden. Beide Falle sollten 
jedoch bei dieser Form des Erbganges nicht vorkommen. 

Wahrend die Familien mit weiblichen Probanden ffir aIle Kategorien 
der zyklothymen Anlage bei den Kindern etwa das gleiche Verh1iJtnis 
der beteiligten Geschleehter aufwiesen (1: 1), ergab sieh bei den mann
lichen Probanden ein eigentumliehes Dberwiegen der zyklothymen 
Sohne (~ : 6 = 1: 2,35). Eine Erklarung dieses merkwiirdigen Befundes, 
der ffir den letzteren Fall (kranker Vater) bei dominant gesehleehtsgebun
denem Erbgang gerade umgekehrt sein'mllte, konnte ieh nieht geben; er 
ist bisher mit keinem erbbiologisehen Schema in Einklang zu bringen. 
Moglieh ist auch, daB sieh dieses Verhaltnis bei einem groBeren Material 
nieht bestatigt. Das trberwiegen des weibliehen Gesehleehts 
bei zirkularen Erkrankungen sprieht naeh wie vor dafur, daB ge
s e h lee h t s g e bun den e Erbanlagen in irgendeiner Form wirksam sind. 

Die Frage der Anteposition habe ieh da, wo es mir moglieh war, 
ebenfalls berUcksiehtigt. Naeh der Ansieht vieler Autoren sollen namlieh 
bei direktem Erbgang die Erkrankungen der Kinder sieh dadureh von 
denen der Eltern unterscheiden, daB sie in fruherem Lebensalter aus
brechen. leh habe die Familien, in denen der Zeitpunkt der Erkrankung 
mir bekannt war, zusammengeordnet. Es ergab sieh, daB fUr den Fall 
einer n i e h t zyklothymen Konstitution des Probandenehegatten nur 
geringe Anteposition bei den Kindern besteht (Eltern: Kind = 36,8 
: 32,7). Dagegen war bei den Familien mitkonjugal zyklothymer An
lage der Untersehied weit groBer (48,2: 28,4). Es laBt sieh mit Vorsieht 
aus dieser Tatsaehe der SehluB ziehen, daB bei Kombination zweier 
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zyklothymer Anlagen die psychotischen Nachkommen f r ti her erkranken 
als die Eltern. 

Damit hatten wir die statistischen Ergebnisse abgeschlossen. 
Als groBtes Hindernis stellt sich der einheitlichen Auswertung die 

nicht unwahrscheinliche Vermutung entgegen, daB dem manisch-de
pressiven Irresein verschiedenartige biologische Storungen zugrunde 
liegen konnen. Diese Schwierigkeit konnen wir bis zu einem gewissen 
Grade dad u r c h umgehen, daB wir zu statistischen Zwecken in Zukunft 
nur solche zirkulare Familien zu Gruppen zusammenordnen, die stamm
baummaBig denselben Erbgang vermuten lassen. Diese Methode schaltet 
bei einem groBen Material wieder eine FehIerquelle aus, dis bisher nicht 
umgangen wurde. Die Grundlage ffir aIle weiteren Forschungen bleiben 
peinlichst untersuchte Einzelfamilien, die uns oft den Problemen naher 
'fwen als grob orientierte Massenuntersuchungen. 

1. 6 Fester Charakter, 
I 

1. 6 Nichts Naheres bekannt. 

I 

1 1. 6 Wenig bekannt, starb frilh. 

'---I --I --1------'1 1 11 ,----I ---; 

I/,I 1. 0 Ernsthaft, un-
gesellig, sehr weich, 
erregbar, nervOs, un-

stet. 

-[ 

" 2. 6 I 3. 6 '4. ~ Bissige alte 1 
Jungfer, hDchst un

liebenswiirdig, 
krankhaft nervos u. 

aufgeregt. 

Bei guter Begabung frilh 
verbummelt, Berufswech
sel, aUf keinen grilnen 
Zweig gekommen, unstete 
Projektenmacher. Wech
selnd leichtlebig u. bigott. 

1 5. ~ Sentimental, 1 
religios, energisch, 
bigotte, ilberspannte 
Schwarmerin und 
Sektiererin. Un-

duldsam. 

V. 1 1. 6 Schwerste Frilh
katatonie. Von Kindheit 
aUf ilberaus fein, zanfilh
lend, empfindsam, pedan
tisch, schiichtern, religios, 

schweigsam, grilblerisch. 
phantastisch. 

2. ~ Homosexuell, durchaua 
miinnlich empfindend, ging 
in Manneskleidern zum 
Krieg, will politische Lauf
bahn. Eigenwillig, verschlos
sen, finster, sehr einsam und 
fi,berspannt, hapt die. Eltern. 

Abb. 59. Kollaterale Vererbung 
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4. Die Vererbung im schizothymen Konstitutionskreis. 

Das schizothyme Temperament. 

Uber die Form des Erbganges beim s chi z 0 thy men Temperament 
wissen wir naturgema13 ebenso wenig wie iiber die Vererbung der nor
malen zyklothymen Anlage. Wir werden auch hier zunachst damit 
beginnen, das schon vorhandene Material zu sammeln und nach den 
Gesichtspunkten der Temperamentslehre zu priifen. Dem Krets ch mer
schen Buch entnehme ich eine Stammtafel, die eine ganze Sammlung der 
verschiedenartigsten schizothymen Personlichkeiten aufweist (s. Abb. 59). 
Der Vergleich mit einer z y k lot h y men Familie zeigt uns· eine ganz 
andere Welt, eine fiihlbar v e r s chi e den e psychische Atmosphare. 

frecht, unbeugsam, tiichtig. 

6 Bedeutender Theologe, aufrecht, sehr strenger 
7ralist, Wahrheitsfanatiker bis zur Starrheit, iiber. 
s ernsthaft, innerlich zart, skrupulOs, Neigung zu 
langsvorstellungen, Mitgriinder der Tierschutz-

bewegung. 
I 

I 2. 6 Schwach und nachgiebig, iingst
lich, nervos, Gewitterfurcht. 

0Gesund I + ' 
mergisch, 
aufrecht, 
heiter. 

I 

I III I 

--I 

i 7 /' B bt b··" . I . ° ega,,, os , ~n 

Pubertiitszeit verbummelt, 
A us wanderer , "wursthaft" , 
stoisch, bediirfnislos, zy
nisch, steif, ungelenk, bis
sig, 8arkastisch, riicksichts
los, unabhiingig, im Alter 
immer sonderbarer und 
verwahrloster, starb in 

8eniler Demenz. 

~I 

~ 6 Zuriick- I 

gezogener Son
derling, unge
schickt im Ver
kehr mit Men-
8chen, sehr 
zart, nervos, 

iistheti8ch. 

~J_ 
I 9. ~ Eigen- I 
sinnig, riick· 

sichtslos, 
empfindlich. 

. I 

1 10. ~ E · I 
~gen-

sinnig, sarka
stisch, pessi-

misti8ch, 
barock, exzen
trisch, bediirf

nislos. 

Mehrere Geschwister sehr I 
,ergisch, strafj, aufrecht, 
:m Teil kiihl und herri8ch. 
~runter ein Auswanderer 
it sehr kritischer, spiiter 
~sgeglichener Pubertiitsent-

I 4. 6 Philosoph, I 0G . E . I 5. + enu~ne p~- I 6. 6 Still, i 
o. B. 

wl:cklung. 

menschenscheu, 
streng, bediirfnislos, 
gewis8enhaft, 8ehr 
zart, nervos, 8chweig-

sam. 

lizoider Anlagen (n. K ret s c h mer). 

lepsie; pedantisch, 
streng, energisch, bi-

gott, sentimental. 

VI. 11. d Auffallend afjekt- [ 
lahm, 8till, langweilig, 

Muster knabe. 
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Es handelt sich urn eine vielfach in Entartung begriffene hoch
begabte Familie, in del' sich sozial wert volle schizoide TypeD, wie 
II, 2 und V, 4 mit verfahrenen und entgleisten Existenzen mischen. 
Durch Generationen hindurch entsprechen sich die Typen del' rechten 
und linken Stammbaumkollateralen in auffallender Weise. Die ent
gleisten Unsteten (IV, 2 und 3) haben deutliche Familienahnlichkeit 
mit dem originellen Bummler (IV, 7); auch bei V, 3 sehen wir noch eine 
leichte Andeutung diesel' Veranlagung. Die bigo~te Betschwester IV, 5 
hat ein ungefahres Gegenstiick in V, 5. Feinsinnig menschenscheue 
Nervose finden wir bei IV, 8, V, 4 und auch bei V, 1. An Einzelver
tretern sehen wir noch die schizoiden Typen des strengen Moralisten 
und Idealisten II, 2, des stillen Musterknaben VI, 1 und del' bissigen 
alten Jungfer IV, 4. In einer Linie (II,2) waren Kretschmer die zu
gehorigen Ehegatten nebst ihren Familien aus genauen Schilderungen 
odeI' personlich bekannt. Die Gattin zu II, 2 war uberaus weich und 
gutherzig, die Gattin zu III, 2, selbst schroff und streng, stammte aus 
einer bliihend gesunden Familie, del' Gatte zu IV, 6 hatte konstitutionell 
depressive Ziige, er war sehr rechtlich, gewissenhaft, streng, schwer
nehmend und gemutvoll; sein Vater starb an Gehirnarteriosklerose, 
sonst war nichts Abnormes in seiner naheren Aszendenz. An den Haupt
punkten diesel' Linie sind also schwere Belastungen im Sinne del' Schizo
phrenie nicht sichtbar in den Stamm eingetreten. 

Uberblicken wir den Stammbaum II, 2, so sehen wir, wie eine sehr 
ausgepragte schizoide Anlage sich hartnackig forterbt, ohne daB je 
einmal eine grobe pathologische Manifestation in Form del' Dementia 
praecox zum Vorschein kame. Nul' bei IV, 7 konnten wir diesen Verdacht 
haben. Auch sonst sind mir aus personlicher Erfahrung derartige Fa
milien bekannt. Es muB also nicht unbedingt die schizothyme Anlage 
zur Dementia praecox fiihren. Jedoch bei V, 1 des Kretschmerschen 
Stammbaums II, 1 sehen wir plOtzlich die "schleichende Diathese" sich 
zu einer besonders schweren, schon im 15. Lebensjahr einsetzenden 
Kat a ton i e erheben. Die miitterliche :Familie dieses Schizophrenen 
ist bekannt. Psychosen sind in ihr nicht vorgekommen. Die mutter
lichen Geschwister sind zum Teil zarte, sensible, traumerische Leute. 
Die Mutter des Kranken, zwar heute gcsund, abel' ii.beraus zart, emp
findsam und phantasievoll, hatte im gleichen Alter wie del' Sohn 
"nervose Zustande " , in denen sie manchmal bei hellem Tag Gestalten 
sah, die nachher zerflossen; sie wurde nicht anstaltsbediirftig und hat 
diese Zustande im Elternhaus durchgemacht, ohne ihre gewohnte Tatig
keit zu unterbrechen. 

Wir sehen also, daB eine Schizophrenie in diesel' Familie d a auf tritt, 
wo von del' anderen Elternseite erganzende schizoide Erbmassen zn 
del' schizoiden Stammesanlage hinzukommen. Man hat von schizo
phrenen Teilanlagen gesprochen, die sich wie Komplemente zueinander 
verhalten (Rudin, Kretschmer). Solange die Komplementwirkung 
nicht erfolgt, "konnen Teilanlagen des schizophrenieerzeugenden Ge
samtagens sich durch Generationen hartnackig weiter vererben; sie 
au Bern sich phanotypisch in au sgepragten , eigentiimlichen Personlich-
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keitsbildern, denselben, wie wir sie auch im Umkreis manifester Schizo
phrenien prapsychotisch und bei den Blutsverwandten immer wieder 
finden" (Kretschmer). Gelegentlich auBern sie sich in schwereren 
Fallen auch in den eigentumlichen "Pubertatseinknickungen" 
der Personlichkeit, wie bei den unsteten Entgleisten IV, 2, 3 und 7, eine 
eigentliche Dementia praecox entsteht aber nur an der charakteri
stischen Stelle der doppelseitigen Ko m bina t i onserg anz ung (V, 1). 

Nicht immer konnen wir die schizothyme Charakterologie kontinuier
lich durch mehrere Generationen einer Familie verfolgen, vor allem 
finden wir nicht immer derartig scharf ausgepragte Typen. Gelegentlich 
wird offenbar die schizoide Temperamentsanlage durch Legierungen 
mit anderen Einschlagen uberlagert und kann so im Phanotypus mehr 
und mehr zurucktreten, ohne jedoch genotypisch ausgeschaltet zu sein. 
Es kann z. B. die zyklothyme Anlage derartig epistatisc h wirken. 
Die sehr verschiedenen Schattierungen der schizothymen Tempera
mente werden sich durch kleine konstitutionelle Verschiedenheiten 
auch genotypisch unterscheiden. Das schizothyme Temperament stellt 
in der Form, wie wir es heute kennen, vermutlich schon einen 
komplexen Genotypus dar, der spaterhin in seine einzelnen Elemente 
zerlegt werden muB. Es fehlt uns bisher das notige Material, um uber 
den Erbgang auch nur eine Vermutung aussprechen zu konnen. Wir 
wissen zwar, daB ein schizoider Phanotypus sehr haufig unter den 
Kindern einer Dementia praecox auf tritt, auch wenn von der anderen 
Elternseite nicht schizothyme Erbmassen eingefiihrt wurden. Wir 
wissen ferner, daB gelegentlich das schizothyme Temperament in direkter 
Erblichkeit, allerdings manchmal in den verschiedensten Modifikationen 
sich durch mehrere Generationen erhalten kann. Gelegentlich scheint 
auch ein ausgepragter schizoider Charakter dann zu entstehen, wenn 
beide Eltern auBerlich harmlose Mischtypen sind, wenn also vermutlich 
die beiden schizothymen Anteile derselben sich in zufalliger Kombination 
zusammenschlieBen und den reineren Temperamentstypus herausspalten. 
Wir kennen allerhand Moglichkeiten, doch bisher keine Gesetz
maBigkeiten. Sicherlich aber ist der Fall sehr haufig, daB zwei 
ausgepragte s chi z 0 ide Personlichkeiten ein s chi z 0 p h r e n e s Kind 
zeugen. Wir sahen dies im Kretschmerschen Beispiel. Ganz be
sonders geeignet ist fur diese Frage a uch die von S t r 0 h mayer ein
gehend bearbeitete Ahnentafel der schizophrenen Bayernkonige Otto I. 
und Ludwig II. (s. Abb. 60-62). 

An Hand der Tafeln I-III wollen wir uns, soweit es moglich ist, 
uber die Ahnen dieser beiden geisteskranken Herrscher orientieren. Zu
nachst die m u t t e rl i c he Aszendenz. Tafel I zeigt die weiter zuruck
liegenden preuBischen und hannoverschen Ahnen. Friedrich Wilhelm I. 
darf wohl als schizoide Personlichkeit aufgefaBt werden; er war ein 
eigensinniger, dyscholischer Tyrann. Ein ahllliches Temperament finden 
wir in seiner direkten Ahnenreihe, vielleicht aus Grunden einer un
genugenden charakterologischen Schilderung, nicht verzeichnet. Bei 
den pfalzischen Ahllen scheint eine ,ans Hypomanische erinnernde 
Geistesverfassung ublich gewesen zu sein; ich erinnere z. B. an 
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Liselotte v. d. Pfalz. Dagegen finden wir einen ausgesprochenen 
Schizothymiker, Georg I., in der hannoverschen Familie. Er ist der 
Bruder der Mutter von Friedrich Wilhelm 1. v. PreuBen und zugleich 
sein Schwiegervater. Wir durfen daher mit einiger Wahrscheinlichkeit 
vermuten, daB die schizoide Anlage dieses PreuBenkonigs aus dem Hause 
Hannover stammt. Die Tochter Georgs 1., die Gemahlin Friedrichs I., 
hat offenbar ebenfalls deutliche schizothyme EinschHige; sie solI auBer
dem an leichten melancholischen Verstimmungen mit offenbar nicht 
typisch zyklothymer Farbung gelitten haben. Deutlicher noch tritt 
das schizothyme Temperament bei ihrem Bruder zutage, einem debilen, 
eigensinnigen, geizigen Pedanten, der stets eine steife Wichtigkeit zur 
Schau trug. Von den beiden Ehegatten hat Friedrich Wilhelm 1. einmal 
und Sophie Dorothea zweimal Wilhelm den Jungeren von Braunschweig
Luneburg in der Ahnenreihe, der an einem unheilbaren schweren Ge
mutsleiden (von Strohmayer als depr. Wahnsinn, Kraepelin, 
charakterisiert) gelitten hat. 

Verfolgen wir die Deszendenz des schizoiden Georg II. von Hannover!), 
so fallt uns zunachst sein Enkel Georg III. auf, der von Jugend auf 
abnorm, im Alter von 27 Jahren die ersten Spuren von Geisteszerruttung 
zeigte. Schwere Anfalle stellten sich im Alter von 50 Jahren ein; seine 
Psychose fuhrte in Schuben zur Verb16dung. 1m Alter von 82 Jahren 
starb er, nachdem vorher wiederholte Schlaganfalle mit SprachstOrungen 
aufgetreten waren. Ob nur eine arteriosklerotische Hirndegeneration 
bei ihm vorgelegen hat, wie Stroh mayer meint, mochte ich bezweifeln. 
Der relativ fruhe Beginn der geistigen "Zerruttung" und die spatere 
Verb16dung legt die Vermutung einer Erkrankung des Schizophrenie
Formkreises nahe. Der Enkel dieses Georg V. war wiederum ein aus
gesprochen abnormer Schizothymiker. Der wirklichen Welt entruckt, 
lebte er starrsinnig in seiner eigenen Ideenwelt Er war eine Sonder
lingsnatur, besaB eine rna Blose personliche trberhebung und suchte 
seine Blindheit in naiv eitler Weise zu bemanteln. Gegen Ende seines 
Lebens wurde er auffallend fromm. Es kann also daruber kein Zweifel 
sein, daB im Hause Hannover eine schizoide Anlage vorhanden war, 
die durch die "philosophische Konigin" Sophie Charlotte von Hannover 
in den preuBischen Stamm hineingetragen wurde und wohl in erster 
Linie fur den eigentumlichen Charakter Friedrich Wilhelms 1. verant
wortlich zu machen ist. 

In Tafel II (Abb. 61) sehen wir die Deszendenz dieses schizoiden Ehe
paares (Friedrich Wilhelm I. v. PreuBen und Sophie Dorothea v. Hannover), 
die bis auf die Mutter der beiden Bayernkonige hinfiihrt. Ein Sohn, 
Friedrich der GroBe, hat unzweifelhaft starke schizothyme Komponenten 
in seiner Personlichkeit, die vor allem in der zahen kalten Energie und 
dem zynischen, miBtrauischen Charakter deutlich werden. Weniger klar 
kommen sie bei seinem Bruder August Wilhelm zur Geltung, der, viel
leicht als pfalzisches Erbgut, noch zyklothyme Einschlage mitbekommen 
hat. Wichtig ist die Aszendenz seiner Gattin Luise Amalie von Braun-

1) Nicht abgebildet. 
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schweig-Wolfenbuttel; sie selbst war eine Frau von trefflichem Charakter 
und hervorragenden Ga ben des Gemuts, eine nicht sehr scharf a usgepr1igte 
Personlichkeit. Ihr vaterlicher GroBvater, Ferdinand Albrecht I. von 
Wolfenbuttel, muB ein schwer pathologischer Mensch gewesen sein. Er war 
von Jugend auf miBtrauisch veranlagt, ein leidenschaftlicher Kunstsamm
leI' mit abenteuerlichem, phantastischem Geschmack, ohne Ziel und Kritik. 
Von Strohmayer wird er als verschrobener, von Verfolgungsideen 
geplagter, durch Verstimmungszustande und Erregllngen heimgesuchter 
Paranoiker bezeichnet. Mil' ist es wahrscheinlich, daB wir in ihm einen 
echten Schizophrenen VOl' uns haben. Strohmayer weist auf 
die Parallele mit Ludwig II. hin. Die EItel'll del' Luise Amalie waren 
auBerdem blutsverwandt. Dar Vater ihres eben geschilderten vaterlichen 
GroBvaters war zugleich del' UrgroBvater ihrer Mutter. Doch finden 
wir auf del' mutterlichen Seite keine schizothymen Temperamente, 
vielmehr scheint del' vaterliche GroBvater del' Mutter, Anton Ulrich, 
ein Bruder des fraglichen Schizophrenen Ferdinand Albrecht I. starke 
zyklothyme Einschlage gehabt zu haben. Von ihm heiBt es, er sei 
galant, prachtliebend gewesen und habe bis ins hohe Alter ein lustiges 
Leben gefuhrt. Wegen diesel' kontrastierten Anlage, die durch Ver
wandtenheirat in del' Luise Amalie zusammentreten, hat wohl in diesem 
Falle trotz pathologischer Erbmassen die Inzucht keinen Schaden an
gerichtet. Del' Sohn del' Luise Amalie, Friedrich Wilhelm II., aus ihrer 
Ehe mit August Wilhelm von PreuBen hat die ritterlich gutherzige, 
leichtlebig und willensschwache Art geerbt, wie wir sie in del' mutter
lichen Familie del' Luise Amalie, beim Vater ihrer Mutter wiederfinden. 
Die nachste Generation des PreuBenstammes fuhrt uns wiederum zu 
einem abnormen Schizothymiker, dem Prinzen Friedrich Wilhelm Karl 
von PreuBen, del' ein sentimentaler, zuruckgezogener, menschenscheuer 
Einsiedler gewesen ist. 1m Gegensatz zu seiner Art steht das menschen
freundliche, gutherzige, lebhafte Temperament seiner Mutter Friederike 
Luise von Hessen-Darmstadt. Doch deren Vater, Ludwig IX. von Hessen
Darmstadt, ware mit seiner absonderlich schrullenhaften und pedan
tischen Art wieder in die Gruppe del' Schizoiden einzureihen. Er war 
ein verschrobenes Original mit einer geradezu unsinnigen Soldatenliebe, 
despotisch kalt, maBIos heftig, dabei stark hypochondrisch und von 
Gespensterfurcht geplagt. Auch in seiner Aszendenz finden wir eine 
Reihe von psychischen Sonderbarkeiten. Sein Vater war ein derber, 
zynischer Mensch. Von seinem GroBvater Ernst Ludwig heiBt es, er 
sei in del' Jugend mit Verstand begabt gewesen, den er im spateren 
Alter verloren habe. Er war ein stark ,;w'Underlicher Herr", del' den 
Stein del' Weisen suchte und daruber sein Land ruinierte. Man sah 
ihn nul' an Sonn- und Festtagen, an Werktagen arbeitete er in del' 
alchemistischen Kunst einsam in einem kleinen Hause am Marktplatz 
seines Wohnsitzes. Offenbar hat bei ihm eine Personlichkeitsverschiebung 
stattgefunden und vielleicht durfen wir hinter dem Verlust seines Ver
standes eine schleichende schizophrene Psychose vermuten. 

Del' GroBvater dieses Ernst Ludwig, Georg II. von Hessen-Darm
stadt, war als schlauer Staatsmann bekannt, del' jedoch durch seine 
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geradezu schrullenhafte F:rommigkeit auffiel. Er solI einmal Hallu
zinationen gehabt haben (Geisterseher). Dessen GroBvater, Georg I. 
der Fromme, war ein auBercirdentlich jahzorniger Mann mit "ungewohn
lichen Gepflogenheiten". 

Wir sehen also auch im Hause Hessen-Darmstadt eine Reihe von 
mehr oder weniger eigentumlichen schizothymen Personlichkeiten. 

Die Frau des Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt, Karoline Luise 
von Pfalz-Zweibrucken, zahlt durch ihren Vater, Christian III. von Pfalz
Zweibrucken und Birkenfeld, in der weiteren Aszendenz wieder den 
geisteskranken Wilhelm den Jungeren von Braunschweig-Luneburg zu 
ihren Ahnen. Sie solI eine Frau mit selten hoher Geistes- und Gemuts
bildung gewesen sein. 

Kehren wir nunmehr zu dem Prinzen Friedrich Wilhelm Carl von 
PreuBen zuruck. Bei seiner Gemahlin, Amalie von Hessen-Homburg, 
tritt wohl infolge derselben Erbmassen aus dem Hause Hessen-Darm
stadt, die wir in der Aszendenz ihres Mannes kennengelernt haben 
(Ludwig IX.) - die Ehegatten waren Kousinenkinder - die schizoide 
Charakterologie deutlich zutage: Eine verlegene, linkische, stille und 
steife Person, war sie auch im Alter noch von einer geradezu kindlichen 
BlOdigkeit; sie hatte einen starken Hang zur Einsamkeit und Frommig
keitsschwarmerei. 

Die Tochter dieser beiden Ehegatten, Marie von PreuBen, hat von 
beiden Seiten her die schizothymen Erbmassen in sich vereinigt. Ver
schlossen und schweigsam, behielt sie innere Zweifel und Kampfe stets 
fUr sich. Als besondere Eigentumlichkeit wird von ihr erwahnt, daB 
sie im Alter von 50 Jahren zum Katholizismus ubertrat, weil sie dadurch 
ihre unglucklichen Sohne, die beiden bayerischen Konigssohne, zu 
retten glaubte. Sie fuhrte ein "stilles Leben". Wenn auch von ihr 
eine gute Charakterschilderung fehlt, so spricht das stille, verschlossene, 
schweigsame Wesen sehr fur die vorwiegend schizothyme Art ihres Tem
peramentes. Ihre Augen und ihre Gesichtsform sollen ihrem altesten 
Sohne Ludwig II. auffallend ahnlich gewesen sein. 

Betrachten wir noch einmal die mutterliche Aszendenz, so sind uns 
schizoide Erbmassen zunachst im Hause Hannover begegnet (Tafel I). 
In zwiefacher Keimbahn wurden sie in das preuBische Konigshaus ein
gefuhrt, durch Sophie Charlotte und Sophie Dorothea (Tafel I). Der 
Sohn del' ersteren, Friedrich Wilhelm I., war eine a usgesprochen schizoide 
Personlichkeit. Unter seinen und der Sophie Dorothea Kinder zeigt 
Friedrich der GroBe vorwiegend schizothyme Charakterologie, sein 
Bruder August Wilhelm jedoch sehr starke andere Einschlage. Die 
Gattin des letzteren, Luise Amalie aus dem Hause Wolfenbuttel, weist 
in ihrer Aszendenz (vaterlichen GroBvater) einen am Rande del' schizo
phrenen Psychose wandernden verschrobeneu Paranoiker auf. Erst 
Friedrich Wilhelm Carl von PreuBen, der Enkel dieses Ehepaares, ist 
wieder ein ausgepragter Schizothymiker. Zu den genannten schizoiden, 
vielleicht latenten schizophrenen Erbmassen HUS dem Hause Hannover 
und Braunschweig-Wolfenbuttel kommt bei ihm noch die schizoide 
Anlage aus dem Hause Hessen-Darmstadt hinzu, Ludwig IX. und sein 
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vielleicht schizophrener GroBvater, Ernst Ludwig. Seine Gattin, gleich
falls ein schizothymer Typus, fUhrt noch einmal die gleichen Erbmassen 
aus dem Hause Hessen-Darmstadt ein. Sie treffen in der Prinzessin 
Marie von PreuBen, der Mutter der Bayernkonige, zusammen. 

Die vat e r 1 i c h e Aszendenz werden wir rascher uberblicken konnen 
(Abb. 62, Tafel III). Der GroBvater von Ludwig II. und Otto 1., Ludwig 1., 
hat durch seine Mutter Marie Wilhelmine Auguste von Hessen-Darmstadt 
AnschluB an die in diesem Hause vorhandenen schizoiden Erbmassen. Das 
gleiche gilt fUr seine Gemahlin Therese von Sachsen-Altenburg, deren 
mutterliche GroBmutter eine Tochter aus dem Hause Hessen-Darmstadt 
ist. Schizoide Eigentumlichkeiten sehen wir bei Ernst August von Sachsen
Weimar-Eisenach und bei Adolf Friedrich von Mecklenburg. 1m ubrigen 
laBt die charakterologische Schilderung der Personlichkeit in dieser 
Ahnentafel sehr viel zu wunschen ubrig. Unter den Kindern Ludwigs 1. 
fallt in erster Linie Alexander auf, von dem es heiBt, er sei geistig ab
norm gewesen und habe auf Grund von Schmutzfurcht eine Reihe 
von Absonderlichkeiten an sich gehabt. Sein Bruder, der Konig Maxi
milian II., ist der Vater der schizophrenen Bayernkonige. Er war als 
Student ein Muster von FleiB und ware, wie er selbst einmal gesagt hat, 
am liebsten Professor geworden. Es haftete ihm etwas von der Grund
lichkeit und Studierstubenatmosphare des deutschen Gelehrten an. 
Seine schriftstellerischen Betatigungen zeugen fur seinen grublerischen 
Sinn und fur seine schwerblutige Lebensauffassung. Mit fast angstlicher 
Gewissenhaftigkeit erfullte er seine Regentenpflichten. Bei besonders 
wichtigen Entschlussen hat er die Gewohnheit, sich in ein besonderes, 
der stillen Betrachtung und Sammlung geweihtes Gemach - Sanc
tuarium - zuruckzuziehen, das niemand betreten durfte. Hier hielt 
er Einkehr in sein Innerstes vor dem Kruzifix. In der Begabung trat 
er weit hinter seinem genialen Vater zuruck. Sicherlich war er nicht 
der Typ eines praktischen, realistisch denkenden Fuhrers. Der vor
wiegend schizothyme Zug wird in der kurzen Charakteristik sehr 
deutlich. 

Waren uns die charakterologischen Einzelheiten der gesamten Ahnen
tafel der bayerischen Konige nicht bekannt, wie es bei unserem kli
nischen Material naturgemaB immer der Fall ist, so wiirden wir vielleicht 
die schizoiden Personlichkeiten in der naheren Aszendenz gefunden 
haben, niemals aber die weit zuruckliegenden schweren psychischen 
Anomalien im Hause Braunschweig-Wolfenbuttel und Hessen-Darm
stadt, die der Schizophrenie sehr verdachtig sind. Wir hatten also eine 
Dementia praecox bei zwei Geschwistern ohne psychotische Belastung. 
Die wertvollen Aufschlusse, welche uns die Strohmayersche Material
sammlung gibt, lehrt uns, daB wir bei solchen unbelasteten Fallen immer 
mit latenten schizophrenen Erbmassen rechnen mussen, die sich unter 
Umstanden von fernen Generationen herleiten konnen. Diese latenten 
Erbmassen mit pathologischer-schizophrener Potenz konnen durch 
Generationen hindurch mitgefuhrt werden, um dann bei geeigneter 
Kombination den schizophrenen Phanotypus zu erzeugen. Wir sehen 
ganz ahnliche Verhaltnisse wie im Kretschmerschen Beispiel. 
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Abb. 62 

Greifen wir die ausgesprochen schizoiden Personlichkeiten heraus, 
so finden wir keineswegs eine direkte Vererbung dieser Veranlagung, 
sondern vielmehr den indirekten kollateralen Typus; Georg 1. von Han
nover und Friedrich Wilhelm 1. von PreuBen, Onkel und Neffe; 
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Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt und Friedrich Wilhelm Carl von 
PreuBen, GroBvater und Enkel. Auch in der Aszendenz Ludwigs IX. 
scheint sie mehrfach eine Generation im Erbgang zu uberspringen. Dnd 
bei der Kreuzung zweier schizoider Erbmassen (Friedrich Wilhelm 1. 

Hoff man n, Vererbnng. 10 



146 Die Ergebnisse cler Erblichkeits£orschung. 

von PreuBen und Sophie Dorothea von Hannover) sehen wir neben 
dem schizothymen Friedrich dem GroBen seinen Bruder August Wilhelm, 
bei dem die schizothyme Personlichkeitskomponente sichel' nicht das 
Dbergewicht hat. Seien wir jedoch vorsichtig in del' Auswertung diesel' 
Tatsachen, solange das schizothyme Temperament noch ein grob um
rissener Sammelbegriff ist, und wir bei del' charakterologischen Be
urteilung nul' kurze Schilderungen zugrunde legen konnen. 

Wenn wir unsere Betrachtung uberblicken, so k6nnen wir uns 
die beiden Schizophrenien im bayrischen Konigshause als Produkte 
del' verschiedenen schizoiden Stammesquellen gut erklaren. In del' 
Familientafel bei Kretschmer haben wir ebenfalls gesehen, wie bei 
del' Verbindung zweier schizoider Familien eine Dem. praecox entsteht. 
Warum es in diesen Fallen so kommen m u B t e, bleibt uns vorlaufig 
verborgen. Dberhaupt konnen wir nach Stammbaumen keine Gesetz
maBigkeit aufstellen. GesetzmaBigkeiten werden immer nur auf sta
tistischem Wege gefunden werden. 

Auffallend ist bei del' Gesamtahnentafel des bayerischen Konigs
hauses die mannigfaltige, intensive Inzucht. Es besteht ein betracht
licher Ahnenverlust-auf der mutterlichen (preuBischen) Seite durch die 
mehrfache generative Beteiligung des hannoverschen Hauses in diesel' 
Ahnentafel, durch welche immer wieder latente pathologische Keim
massen zusammengefuhrt werden. In del' vaterlichen und mutterlichen 
Ahnenlinie ist das Haus Hessen-Darmstadt durch dieselben Mitglieder 
im ganzen viermal vertreten; auch in diesel' Familie hatten wir patho
logische Erbmassen kennengelernt. Hierzu kommt noch auf del' mutter
lichen Seite die schizoide Anlage aus dem Hause Braunschweig-Wolfen
buttel. Die starkere Inzucht speziell pathologischer Erbmassen liegt 
in del' mutterlichen Aszendenz. Infolgedessen nimmt Stroh rna yer 
an, daB infolge starkerer Inzucht das generative Dbergewicht auf del' 
weiblichen Seite liegt, daB aber die zweifellos eben falls pathologische 
Individualpotenz Maximilians II. begiel'ig von den zum Teil verwandten 
und gleichsinnigen ingezuchteten Erbmassen aufgesogen wurde, welche 
die Gattin mitbrachte. Stroh mayer glaubt, daB auf del' Seite del' 
groBeren Inzucht das ziichterische Ubergewicht liegt, da durch Inzucht 
gefestigte Erbmassen entstehen. Wie wir bei del' Vererbung del' Be
gabung gesehen haben, tritt diese Festigung durch Inzucht nur ein, 
wenn gleichsinnige Er bmassen gekreuzt werden. N ur dan n ist es moglich, 
den heterozygoten in den homozygoten Zustand uberzufuhren und auf 
diese Weise eine groBere Durchschlagskraft im Erbgang zu erzielen. 
Dies gilt gleichermaBen fUr pathologische und normale Eigenschaften. 

Die Schizopbrenie. 

1m Gegensatz zu den geschilderten schizothymen Familientafeln 
entdecken wir nicht so sehr selten Stammbaume, in denen die Dementia 
praecox geha uft auftritt. Ein sehr schones Beispiel ist die Zusammen
stellung nach den Untersuchungen Lu nd borgs, die einen irregularen 
indirekten, haufig kollateralen Erbgang zeigt (s. Abb.63). Das 
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laBt sich uberhaupt mit Bestimmtheit sagen, daB die d ire k t e Vererbung 
von den Eltern auf die Kinder der s e 1 ten ere Fall ist, daB aber kontinuier
liche Vererbung uber drei und mehr Generationen so gut wie gar nicht 
vorkommt. In der Regel tritt die Dementia praecox aus dem Dementia 
praecox-freien Zustand bei der direkten Aszendenz auf; es uberwiegt 
ferner die ind irekte, kollaterale Vererbung, das "A breiB en" der 
Allomaliein der direkt en Linie (Rudin). Da beider DominanzeineAno
malie sich von Generation zu Generation kontinuierlich zu vererben pflegt, 
so stimmten bisher aIle Forscher darin uberein, daB nur ein rezessiver 
Erbgang in Frage kommen konnte. 

In manchen Fallen ist die fUr eine rezessive Anomalie charakteristische 
kollaterale Belastung da, wie es z. B. in Abb. 63 u. im Schema 
(Abb. 64) der Fall ist. In vielen anderen Fallen findet man aber trotz 
lebhafter Bemuhungen keine psychotische Belastung und die An
gehorigen, die ja oft nur aIlzu gern behaupten, daB etwas "Derartiges" 
in del' Familie bisher nicht vorgekommen sei, haben anscheinend durch
aus recht. Diese Tatsache hat manchen Vererbungsforscher immer 
wieder stutzig gemacht, so daB man schon glaubte, fur diese isoliert 
dastehenden FaIle die hereditare Atiologie aufgeben zu mtlssen. Man 
sprach von "Keimfeindschaft" oder von Mutationen, welche cine 
Dementia praecox in einem bisher ganz gesunden Stamme wiirden neu 
entstehen lassen. Uns bisher unbekannte, innere Umwalzungen der 
Keimstruktur mogen gelegentlich die Ursache einer Schizophrenie sein 
konnen. Wir mussen mit dieser Moglichkeit rechnen, obgleich die Bio
logen nachgewiesen haben, daB viele bisher als Mutationen aufgefaBte 
Erscheinungen sich bei naherer Betrachtung als Kombinationen latenter 
erblicher Keimanlagen erwiesen haben. Wie wir an der bayerischcn 
Konigsfamilie gesehen haben, mussen wir jedoch bei anscheinend iso
lierten Fallen stets daran denken, daB in del' weiteren Verwandtschaft 
odeI' in fruheren Generationen, die sich der arztlichen Forschung ent
ziehen, einmal cine schizophrene Psychose vorgekommen und somit 
in der Aszendenz cine entsprechende latente pathologische Anlage vor
handen ist. Unter dieser Voraussetzung wird sich del' erbbiologisch 
orientierte Psychiater nicht daruber wundern, wenn er eine Dementia 
praecox mit fehlender psychotischer Belastung vor sich hat. Wir mussen 
uns vorstellen, daB die Dementia praecox in einem gegebenen FaIle 
immer nur eine Kombination der vielen Moglichkeiten des elterlichen 
Keimplasmas darstellt. Dann aber konnen wir uns gut denken,. daB 
bei einer relativ kleinen Kinderzahl zufallig z. B. die Reprasentanten 
der Dementia praecox I und II (s. Abb.64 abgeteilt) nicht gezeugt, 
nicht geboren wurden, daB diese Keimkombination zufallig nicht 
realisiert worden ist. 

So konnte unter Umstanden die Ahnentafel des Probanden (De
mentia praecox III) vollkommen rein erscheinen. Wir hatten dann das 
Schema fur eine, soweit bekannt, vollig unbelastete Dementia praecox, 
deren direkte Aszendenz sich in der Keimstruktur unter Umstanden 
gar nicht von dem Grundschema der Abb. 64 unterscheidet, wenn die 
kollateralen Schizophrenien (Dementia praecox I und II) vorhanden 
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sind. In diesem letzteren FaIle sind die grob augenfalIigen Typen einer 
schizophrenen Keimanlage zufallig in Erscheinung getreten, im ersten 
Fall bei geringerer Kinderzahl zufallig nicht, und wir konnen dann die 
pathologische Anlage in der viiterlichen Aszendenz des Probanden nach 
anderen Beispielen nur erschlieBen. 

Andererseits konnten naturlich in der Geschwisterserie des gesunden 
Vaters des Probanden, ebenfalls ein Spiel des Zufalls, an Stelle von 
mehreren gesunden, gerade mehrere Dementia praecox-Keim-

Abb.64. 

_____________ J _________________ _ 
, D. pro II 

_1-1 

0/ 0 
+ 

kombinationen realisiert sein. Wiederum konnte trotz einer solchen 
"schweren" Belastung die Keimstruktur des Vaters und seiner Mutter 
genau die gleiche sein, wie in den beiden vorigen Fallen. Diese durch 
den Zufall gegebenen Kombinationsschwankungen mussen wir bei jeder 
rezessiven Anomalie wohl beachten. 

Bemuht man sich einmal, bei einer volIig unbelastet erscheinenden 
Dementia -praecox einen weitverzweigten Stammbaum aufzusteIlen, der 
nicht nur die gesamte Aszendenz, sondern auch die Seitenlinien weitest
gehend berucksichtigt, so findet man oft ein "kettenformiges" 
Zusammenhangen mehrerer Dementia praecox-Familien, wie es Abb. 65 
zeigt. Wir sehen, wie die Keimbahn einer ganzen Reihe von Erkran
kungen mehrere Generationen ruckwarts in einem oder mehreren 
Punkten zusammenstoBen. Wir sehen ferner, daB bei Zusammentreffen 
von einzelnen Familien, in denen Schizophrenien vorgekommen sind 
(so in Abb. 65 bei I, II und III), in denen also sicherlich Dementia 
praecox-Anlagen vorhanden sein mussen, jedesmal eine Dementia 
praecox auftritt (A und B). Auch diese Tatsache, welche sich natiirlich 
nicht bei allen Familien so schon nachweisen laBt, wie in unserem Bei
spiel, festigt die Annahme einer rezessiven Anomalie, welche immer 
nur dann aus der gesunden, d. h. nich t geisteskranken Aszendenz 
heraus auf tritt, wenn eine bestimmte Anlage von beiden Elternseiten 
her eingefiihrt wird. Wir erinnern um; daran, daB wir bei unserer Stamm
baumbetrachtung gesehen haben, wie allemal bei der Kreuzung 
zweier schizoider Personlichkeiten eine Dementia praecox 
entstehen kann. Die schizoiden Typen waren in diesem FaIle die 
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Trager bestimmter Genotypen, die in geeigneter Kombination den 
Genotypus Dementia praecox bilden. Ob aIle schizoiden Person
Iichkeiten derartige Gentrager sind, wissen wir nicht. Jedenfalls gibt 
es sicherlich Familien mit gehauften schizoiden Charak
tel' e n ,in denen auch bei mehrfacher Kreuzung derartige Typen 
und groBerer Kinderzahl keine De men t i a p I' a e cox in Er
scheinung tritt. Wir wissen nicht, ob das Fehlen einer Dementia praecox 
in solchen Familien nul' darauf beruht, daB die zusammengehorigen 
schizophrenen TeiIanIagen zwar vorhanden waren, abel' zufallig nicht 
in del' erforderlichen Kombination zus[tmmentraten. Moglich ist auch, 
daB sich auBerlich ahnliche schizoide Personlichkeiten genotypisch da
durch unterscheiden, daB die einen von ihnen Teilanlagen mit del' Potenz 
zur Schizophrenie besitzen, die anderen nicht. Kahn spricht von einer 
ProzeBanlage, die mit dem Genotypus schizoid zusammen die geno
typische Struktur del' Dementia praecox ausmachen solI. 

Nicht immer sind beide Eltern einer Dementia praecox Menschen 
mit ausgesprochen schizoidem Temperament. Haufig konnen wir dies 
nul' von dem einen EItel', z. B. del' Mutter sagen, die vielleicht noch 
in del' Seitenverwandtschaft eine Dementia praecox aufzuweisen hat. 
Die Familie des Vaters ist dann unter Umstanden ganz gesund, zeigt 
abel' hier und da normale schizothyme Einschlage in del' Temperaments
anlage. Mit Recht behauptet dann diese vaterliche FamiIie, daB die 
miitterliche ihren Stamm verdorben habe. Diese nicht so sehr seltene 
Beobachtung steht mit del' Annahme einer rezessiven Anomalie, bei del' 
von beiden Elternseiten die betreffenden TeiIanIagen vorhanden sind, 
durchaus nicht in Widerspruch. Machen wir uns ganz grob schematisch 
einmal die Verhaltnisse foIgendermaBen kIaI': Zwei genotypische Kom
plexe, die wir mit A und B bezeichnen wollen, geben die Kombination 
"Dementia praecox". Nach den Goldschmidtschen Schmetterlings
untersuchungen lieBe sich denken, daB A sowohl wie Bin verschieden 
starker Potenz auftreten konnen. FUr ein hochpotenziertes B moge 
ein niederpotenziertes A geniigen, urn eine Dementia praecox hervor
zubringen, ebenso umgekehrt. Sind beide hochpotenziert, so mag eine 
friih beginnende Schizophrenie mit schwerem Verlauf resultieren. Sind 
beide niederpotenziert, so sehen wir vielleicht eine Ieichtere Form del' 
Erkrankung. Die Kombination von hochpotenziertem A mit nieder
potenziertem B (odeI' umgekehrt) ware in del' Wirkung dem anderen 
FaIle gleichzusetzen, wo A und B mittlere Potenz besitzen. Vielleicht 
geht diese genotypische Potenz mit del' mehr odeI' weniger ausgepragten. 
Eigemlrt schizothymeI' Personlichkeiten parallel. Es braucht jedoch 
nicht so zu sein. 

Diese kurze Dberlegung, die sich, wie gesagt, eng an biologischc 
Untersuchungen anschIieBt, wird uns manche eigentiimlichen Ver
haltnisse besser verstehen lassen. In einerE'amilie mit normal-schizo
thymer Charakterologie ist vielleicht eine niederpotenzierte genotypische 
Teilanlage A vorhanden, die k e i n e pathologischen Erscheinungen 
schaffen kann. Ein GEed diesel' Familie geht eine Kreuzung ein mit einem 
schizoiden Typus aus schizophreneI' Familie, del' ein hochpotenziertes B 
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in seinen Keimzellen mit sich fiihrt. Treten nun A und B zusammen, 
so erscheint die Schizophrenie. Andere Moglichkeiten lassen sich leicht 
konstruieren. 

Wir sprachen davon, daB auf Grund von Stammbaumbetrachtungen 
fUr die Dementia praecox ein rezessiver Erbgang wahrscheinlich ist. 
Da wir haufig den Phanotypus der schizoiden Veranlagung bei den 
Aszendenten sehen, nehmen wir an, daB dieser der Ausdruck einer 
schizophrenen Teilanlage sei. Wir miissen aber auch, wie wir schon 
erwahnt haben, damit rechnen, daB diese schizoide Keimanlage im 
Phanotypus durch andere viell~icht antagonistische, z. B. zyklothyme 
Einschlage weitestgehend iiberdeckt werden kann. Wir wiirden dann, 
wie es haufig der Fall ist, hei einem oder heiden Eltern keine sehr aus
gepragten schizothymen Temperamente, sondern intermediare (zyklo
schizothyme) Mischtypen finden, hei denen unter Umstanden die geno
typische schizothyme Komponente kaum oder gar nicht zu erkennen 
ware. Trotzdem k6nnten ihre Keimzellen schizophrene Teilanlagen der 
verschiedensten Potenz in sieh tragen. Dieser Umstand ersehwert die 
Forsehung auBerordentlich. Erhhiologisch wiirden wir in diesem Falle 
von Epi- bzw. Hypostase reden. Meistens werden wir dann aber 
in der naheren oder weiteren Verwandtschaft sehizoide oder sogar 
schizophrene Typen finden, die das Vorhandensein schizophren poten
zierter Anlagen wahrscheinlich maehen. 

Treffen wir in einer sehizophrenen Familie ande;rsartige, z. B. zirkulare 
Psyehosen an, so sind diese haufig durch fremdartige Einsehlage he
sonders ausgezeichnet. Wir werden da von hei den in t e r m e d i are n 
P s y c h 0 sen noch h6ren. Es ist ja selhstverstandlich, daB neben 
schizophrenen oder sehizoiden Anlagen auch pathologische Anlagen 
anderer Art in einem Individuum vereinigt sein k6nnen. Das eine Mal 
mag die eine, das andere Mal die andere pathologische Anlage im 
Phanotypus iiherwiegen, oder k6nnen heide sieh gleichermaBen in einem 
verschiedenen Misehungsverhaltnis in der Erscheinungsform durehsetzen. 
Die Erfahrung hat gelehrt, daB z irk u Hi r e Psychosen viel haufiger 
von s chi z 0 ide n Einschlagen durchsetzt sind, als umgekehrt S chi z 0 -

phrene Psyehosen zyklothyme Farhung hesitzen. Das Zyklothyme 
scheint zwar haufig iiher das Schizothyme zu iiberwiegen, vermag es 
jedoch meistens nicht vollstandig zuzudeeken. 

Die statistischen Untersuchungen. 

Die Bedeutung der statistischen Methode steht und faUt mit der 
biologischen E i n he it des hetreffenden Merkmals, welches naeh he
stimmten Gesichtspunkten statistisch untersucht werden soll. Beim 
manisch-depressiven Irresein hatten wir gesehen, daB es nach 
unserer heutigen Beurteilung in verschiedenen Erbgangen bei einzelnen 
Stammen auftreten kann. Wir muBten daraus schlieBen, daB es sieh 
hier urn gleiche Phanotypen handelt, die in ihrer genotypischen Struk
tur verschieden sind. Nur so k6nnten wir die versehiedenen Erhga,nge 
gleieher Merkmale oder Merkmalskomplexe erklaren. 
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Soviel mir bekannt, ist etwas Derartiges bei der De men t i a 
praecox bisher nicht beobachtet worden. Die iiberwiegende Mehrzahl 
der Stammbaume lassen sich mit einem rezessiven Erbgang ohne weiteres 
in Einklang bringen. Wir sehen, wie sich die verschiedenen klinischen 
Erscheinungsformen, die wir heute in dem Begriff der Schizophrenie 
zusammenfassen, in der Erbfolge gegenseitig ersetzen und austauschen 
konnen. Sch u ppi us konnte bei gehauftem familiarem Auftreten keine 
auffallende Ubereinstimmung der Krankheitsbilder feststellen. Wir 
haben bis heute nicht den geringsten Beweis dafiir, daB die Schizo
phrenien keine gemeinsame biologische Grundlage haben. Immerhin 
muB uns die groBeMannigfaltigkeit der Erscheinungen, der Verlaufs
fonnen zu denken geben. Es gibt hierfur zwei Erklarungsmoglichkeiten. 
Einmal ware es denkbar, daB alle verschiedenen schizophrenen Prozesse 
auf ein und demselben genotypischen Faktorenkomplex zuriickzufiihren 
sind, dessen Potenz vielleicht nach verschiedenen Graden abgestuft 
sein konnte. Durch diese wiirde schon eine gewisse Verschiedenheit 
im . Erscheinungstypus gegeben sein. Die allen Fallen gemeinsame 
schizophrene Keimstruktur wiirde aber auBerdem noch in ihrem Phano
typus ganz verschiedene Bilder zeigen, je nach der Zusammensetzung, 
nach dem Bau, nach der Art des iibrigen Keimplasmas, das modifizierende 
oder hemmende Faktoren in sich bergen kann und so die Reprasentanten 
der verschiedenen Gruppen (Hebephrenie, Katatonie, Dementia para
noides) sowie auch die recht verschiedenen Verlaufsfornien, Remissionen 
usw. schafft. 

Die andere Erklarung verkniipft die Verschiedenheiten des schizo
phrenen Phanotypus, der Sic h t s chi z 0 s e (Ble uler), mit verschiedenen 
Genotypen, d. h. mit verschiedenen E r b s chi z 0 sen. Die Mannigfaltig
keit der Erscheinungen liegt in der Mannigfaltigkeit mehrerer wesensver
schiedener schizopbrener Prozesse begriindet und wird nicht, wie in 
der ersten Version, auf ein korrelative'l Eingreifen des iibrigen Plasmas 
verschoben. M.it anderen Worten hatten wir demnach in der Gruppe 
der Schizophrenien eine Reihe von biologischen Einheiten vor uns; 
wie es ja Ble uler immer vertreten hat. 

Beweise n laBt sich keine dieser beiden Erklarungen. Wir miissen 
sie als Moglichkeiten festhalten. 

Es ist heute so gut wie sicher anzunehmen, daB auch der Dementia 
praecox endokrine Storungen zugrunde liegen. Man hat von einer 
Parafunktion der inneren Sekretion gesprochen. Die endokrine Theorie 
wird dadurch gestutzt, daB erstens bei nachgewiesenen Storungen der 
inneren Sekretion psychi!,che Erkrankungen vorkommen, welche der 
Dementia praecox in mancher Beziehung ahnlich sind, und daB zweitens 
bestimmte Erscheinungen des Korperbaues bei den schizophrenen 
Psychosen darauf hinweisen, daB innersekretorische Besonderheiten vor
liegen miissen (13. Kretschmer). 

Nehmen wir einmal eine Parafunktion des innersekretorischen 
Systems als Atiologie fur die Dementia praecox an, so mussen wir 
folgende theoretische Moglichkeiten zulassen. Wir haben z. B. die 
Drusen A, B und C, welche in inniger funktioneller Korrelation stehen, 
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derart, daB eine Dysfunktion von A eine bestimmt geartete Dysfunktion 
bei B und 0 zur Folge haben wiirde. Umgekehrt mussen wir dann 
auf Grund der bestehenden Korrelation annehmen, daB auch eine be
stimmte primare Dysfunktion der DrUsen B oder 0 eine entsprechende 
dysfunktionelle Wirkung auf die anderen Drusen ausubt. Es mogen 
mehrere Arten von Dysfunktion bei jeder einzelnen DrUse moglich 
sein, denen immer eine bestimmte korrelative Ausgleichsfunktion bei 
anderen DrUsen entspricht. Die Dysfunktion einer Druse ist natiirlich 
abhangig von deren Struktur, d. h. von ihrer konstitutionellen Anlage, 
welche eine Abweichung von der Norm in den verschiedensten Inten
sitatsgraden bedingen kann. 

Postulieren wir z. B. fiir die Druse A eine bestimmte konstitutionelle, 
erbbiologisch gegebene Dysfunktion, die bei einer bestimmten endo
genen oder auch exogenen AuslOsungskonsteIlation1) zutage tritt, so 
wird sie zunachst eine entsprechende Dysfunktion der DrUsen B und 0 
bewirken, dann wird die Gleichgewichtsstorung in dem Drusenkomplex 
ABO als Wirkung auf das Zerebrum eine bestimmte Anomalie, hier 
also die Dementia praecox bedingen. Die gleiche Anomalie konnten 
wir uns aber aus der gleichen Storung der inneren Sekretion entstehen 
denken, wenn nicht die DrUse A, sondern die DrUse Beine primare, 
durch Hereditat bedingte bestimmte abwegige Funktion in einem be
stimmten Lebensalter erfahrt und die Funktion der Drusen A und 0 
in gleicher Weise verandert wie der vorige Fall. Die Kausalitatsreihe 
der gleichen phanotypischen Erscheinung, der schizophrenen Psychose, 
wfirde einmal in ihrem Ursprung auf die Druse A, im anderen Fall 
auf die Druse B zuruckgehen. Die konstitutionelle Grunclage der schizo
phrenen Psychose ware demnach in beiden Fallen eine verschiedene, 
ohne daB phanotypisch diese verschiedene A.tiologie klinisch festgestellt 
werden konnte. Dementsprechend muBten wir auch eine verschiedene 
hereditare Determination der verschiedenen Defektanlagen annehmen. 
1m Grunde genommen wiirden diese theoretischen Vberlegungen mit 
der vielfach vertretenen Anschauung (Bleuler) ubereinstimmen, daB 
wir in der Schizophrenie verschiedene biologische Einheiten vor uns 
haben. Es ware denkbar, daB die Konstitutionslmtersuchungen 
Kretschmers uns Richtlinien geben ffir die Entwirrung des An
lagegernisches, welches wir vielleicht in der Schizophrenie vor uns 
hatten. 

Solange der Kliniker dem Erbbiologen keine Handhaben ffir die 
Aufspaltung des "Sammelbegriffes" Schizophrenie geben kann, 
mussen wir die genannten Moglichkeiten im Auge behalten. Viel
leicht gelingt es dem E r b b i 0 log en eher, zur Losung des Ratsels bei
zutragen, wenn er die biologischen Quellen der Individualkonstitution 
in der Aszendenz miteinander vergleicht, ·Es ware aber falsch zu nennen, 
wenn man sich durch diese Bedenkenvon der statistischen Bearbeitung 
eines guten, methodisch untersuchten Materials abhalten lassen wollte. 
Mogen auch aIle vererbungstheoretischen Auswertungen eines solchen 

1) Abniitzung, schwere korperliche Krankheit, andere Stoffwechselanomalie. 



Die Vererbung im schizothymen Konstitutionskreis. 155 

Materials dereinst umgestoBen werden, so bleiben doch die nackten 
Zahlenwerte bestehen, und damit ist schon viel gewonnen. Wie wir 
spateI' sehen werden, gibt es Wege einer feineren Differenzierung des 
statistischen Materials, wenn wir eine moglichst homogene Auslese 
'ahnlicher Familiengruppen vornehmen und diese in ihren Hereditats
verhaltnissen miteinander vergleichen. 

Hinsichtlich del' alteren statistischen Untersuchungen, welche del' 
mendelistischen Forschung keine Rechnung getragen haben, konnen 
wir uns kurz fassen. E" hande1t sich groBtenteils um Arbeiten, welche 
sich mit den verschiedenen in del' alten Psychiatrie ublichen Belastungs
faktoren beschaftigen. Pilcz und Kreichgauer glaubten, daB Keim
schadigung durch L u e s und A 1 k 0 h 0 1 neben dem spezifischen Anlage
faktor in del' Genese del' Dementia praecox wirksam waren. Wir werden 
nach unseren Ausfuhrungen uber die Keimschadigung diese Ansicht mit 
groBer Vorsicht aufnehmen mussen. Sehr wichtig ist die Beobachtung 
von Berze, daB die prasenilen und manche senilen Psychosen, 
soweit sie katatonisches Geprage tragen, daB auch ein groBer Teil del' 
Melancholien des Ruckbildungsalters hinsichtlich del' ihnen 
zugrunde liegenden Anlage mit zum schizophrenen Erbkreis hinzu
zurechnen sind. Schuppius fand in schizophrenen Familien haufig 
Imbezillitat und Idiotie; er vermutet, daB es sich in vielen 
diesel' FaIle wohl um Pfropfhe be phrenien handelt. 

Wahrend aIle fruheren Autoren sich nul' fUr Familien interessierten, 
in denen g e h auf t e Schizophrenien auftraten odeI' andere Belastungs
momente gefunden wurden, berucksichtigte Wittermann zum ersten
mal auch solche Familien, die nur einen Fall diesel' Psychose aufweisen. 
Ich brauche nicht noch einmal zu betonen, daB bei einer Materialaus
lese zu statistischen Zwecken del' Belastungsgesichtspunkt n i c h t maB
gebend sein darf, daB wir vielmehr wahIlos alle Falle ohne vorherige 
Kenntnis del' Familienanamnese fur einen derartigen Zweck heran
ziehen mussen. Auch er fand relativ haufig Alkoholismus del' Eltern 
und halt es fur moglich, daB die Keimschadigung eine gewisse Rolle 
spielen konnte. Luetische Aszendenz konnte er jedoch bei seinem vor
wiegend landlichen Material nicht bestatigen. Diesel' Widerspruch mit 
den Untersuchungen von Pilcz und Kreichgauer legt doch die Ver
mutung sehr nahe, daB Lues del' Eltern und Schizophrenie del' Kinder 
nul' ein zufalliges Zusammentreffen sind, fUr welches naturlich eine 
GroBstadtbevolkerung mehr disponiert ist als die Landbevolkerung. 
In del' Betrachtung del' Geschwistergruppen steIlte Wittermann 
fest, daB merkwurdigerweise die Erst- und Spatgeborenen relativ 
haufiger erkrankten als die ubrigen Geschwister, daB ferner eine un
gewohnlich hohe Kindersterblichkeit in schizophrenen Familien ublich 
ist. Bei del' statistischen Auswertung seines Materials folgte er als 
erster del' Weinbergschen Methode. Ohnesich auf einen bestimmten 
Vererbungstypus festzulegen, kam er auf Grund seines Materials zu 
dem Ergebnis, daB del' Dementia praecox vermutlich ein rezessiver 
Erbgang zugrunde liegt. Ihm fiel auf, daB oft die an Dementia praecox 
erkrankten Geschwister eine weitgehende Ahnlichkeit del' Krank-
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heitsbilder zeigten. Wie wir schon gehort haben, ist dies durchaus nicht 
immer der Fall. Doch manchmal konnte auch ich eine, man mochte 
sagen "Hicherliche" Ahnlichkeit bei psychotischen Familiengliedern 
hinsichtlich einzelner Symptome beobachten. So fand ich z. B. bei 
schizophrener Mutter und Tochter ein prapsychotisches Stadium von 
mehreren Jahren, in dem bei beiden nach kleinen Aufregungen schwere 
hyst eri sche Krampfe und Delirien ("schwarze Manner") auftraten, ob
wohl die Schizophrenie selbst bei der Mutter mehr paranoiden Charakter 
zeigte (Beginn im Alter von 37 Jahren) und bei der Tochter in Form 
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Abb. 66. 

einer rasch einsetzenden faseligen Verblodung ohne hervorstechende 
paranoide Ziige vedief. 

In einer anderen Familie lie Ben zwei schizophrene Geschwister 
(Bruder und Schwester) mehrere Jahre lang im ersten Beginn und auch 
im spateren Verlauf ein eigentiimliches stereotypes K 0 P f s c h ii t tel n 
erkennen, das oft stundenlang fortgesetzt wurde. Von einer psycho
logischen Motivierung, falls eine solche iiberhaupt vorhanden war, war 
im Krankenblatt nichts zu finden. Dann wieder gibt es schizophrene 
Verwandte, die z. B. durch eine ausgesprochene Neigung zu Gewalt
tat e n auch in ihrer Krankheit noch Familienahnlichkeit bekunden. 

Rine Familie ist besonders interessant, da bei den verschiedensten 
Gliedern ganz bestimmte Sin n est a usc hun g e n bestimmter Sinnes
g~biete im Vordergrund stehen (s. Abb. 66 Familie XXX der Nach
kommenuntersuchungen) . 
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1. 1m Beginn der Psychose mit 41 Jahren standige Vergiftungs
furcht. Behauptete dauernd, man setze ihr verdorbenes, schlechtes, 
stinkendes Fleisch vor. Weiterer Verlauf einer Dementia praecox. 

II. Bild einer schweren hypochondrischen Melancholie, die im 
52. Lebensjahr einsetzt. Das Essen sei sauer und bitter, eigens fUr ihn ge
macht. Er stinke, daB alles schimpfe und davonlaufe. Der Gestank sei zu 
arg, die ganze Hose und die Stiefel seien voll Kot, die Hande voll Urin. 

III. Behauptet im Beginn der schizophrenen Psychose, daB alles 
nach verbranntem Fleisch rieche, aB deswegen nichts. Glaubte auch, 
daB man ihr Gift in die Speisen schutte. Ferner beklagte sie sich in 
spateren Jahren, sie habe Lause auf dem Kopf, sie verliere Fett durch 
die Kopfhaut, und bittet um Schweinefleisch, urn dieses zu ersetzen. 

IV. Ebenfalls Dementia praecox. 1m Vordergrund stehen anfangs 
Vergiftungserscheinungen. Die Futterung riecht nach Karbol. 

Bei allen 4 Fallen sehen wir eine auffallende Irritation des Geruchs
sinnes in der Psychose, die vielleicht erst sekundar die Vergiftungsfurcht 
bei den schizophrenen Formen I, III und IV nach sich zieht. Bei der 
eigentumlichen Involutionsmelancholie (II), die durch ihren auffallenden 
torpiden Verlauf den Verdacht auf schizophrene Keimanlagen erweckt, 
- wir werden beim manisch-depressiven Irresein noch ahnliche FaIle 
kennen lernen - sind vielleicht neben der Geruchshalluzination (Kot
gestank) offenbar noch Tauschungen auf dem Gebiet der KorpergefUhls
sphare vorhanden, die den eigentumlichen psychotischen Inhalt er
klaren . .A1mliche Storungen finden wir bei Fall III, wie sie uns in dem 
GefUhl, Fett durch die Kopfhaut zu verlieren und Lause auf dem Kopf 
zu haben, entgegentreten. 

Ganz besonders auffallend ist die Ahnlichkeit geisteskranker Familien
glieder in Charakter und Verlauf der Psychose in der Familie des Dichtere 
Holderlin. Neben dem schizophrenen Holderlin finden wir hier 
hundert Jahre spater in der Seitenlinie (ausgehend yom Bruder des GroB
vaters) eine zweite Schizophrenie bei einem entfernten Verwandten, die 
in ihrer Symptomatologie bis in kleine Einzelzli.ge hinein der Psychose 
des Dichters gleicht. Auf Grund personlicher Beobachtung sagt Lange: 
"Als ob der alte Holderlin wieder aufgetaucht ware, so lebt jetzt, einem 
Gespenste gleichend, dieser Kranke in unserer Mitte-." 

Eine Sammlung derartiger Ahnlichkeiten von Symptomen und 
psychosischen Inhalten bei Verwandtenpsychosen ist vorlaufig nichts 
mehr als eine interessante Tatsache. Die familiare Stabilitat einzelner 
Krankheitssymptome ist uns auch von den heredofamiliaren 
Nervenkrankheiten bekannt. Wie wir es uns zu erklaren haben, 
daB sie in manchen Familien vorhanden ist, in den meisten aber sicher 
fehlt, bleibt vorlaufig ein Ratsel. Wir konnen wieder nur vermuten. 
Entweder beruhen diese Ahnlichkeiten auf der ldentitat des krankhaften 
Prozesses; dann aber mli.Bten sie haufigerund in groBerem Umfang 
beobachtet werden. Oder aber sie haben ihre Ursache in der Identitat 
bestimmter Teilanlagen der ursprli.nglichen (biologischen und psycho
logischen) Personlichkeit, bei der die prozessive Erkrankung einsetzt. 
Letzteres ist mir viel wahrscheinlicher. 1m vererbungstheoretischen Sinne 
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gesprochen, wurden wir dann annehmen mussen, daB die Keimanlagen, 
die auBer den Faktoren fur Schizophrenie noch vorhanden sind, eine 
mehr oder weniger ahnliche Struktur haben. 

Untersuchen wir nun zunachst bei Wittermann die Ge
s c h w i s t e r s e r i e n der Schizophrenen aus den Familien, bei denen 
wir diagnostisch einigermaBen gute NacV1richten haben; - wir haben 
dabei die Geschwisterserien ausgenommen, in denen nach 1890 ge
borene Kinder verzeichnet sind, urn wenigstens mit annahernder Wahr
scheinlichkeit eine spatere schizophrene Erkrankung auszuschlieBen. 
Die jung gestorbenen Kinder sind ausgeschieden. 

Wir unterscheiden die zwei Gruppen: 1. Beide Eltern nicht 
schizophren. 2. Einer der Eltern schizo phren. 

Wir finden dann, wenn wir die schizophrenen den nicht, schizophrenen 
Geschwistern gegenuberstellen 

im·1.Fall: 
40 Familien mit 45 Schizophrenen in der Gesamtzahl von 186 Ge

schwistern = 24,19%; 
2. Fall: 
3 Familien mit 4 Schizophrenen in der Gesamtzahl von 15 Ge

schwistern = 26,66%. 
Stellen wir dieser Berechnung das allerdings kleinere Material der 

Tubinger Klinik gegenuber, welches ich im letzten Jahre innerhalb 
einiger Monate untersuchte, so sehen wir: 

1. Beide Eltern nicht schizo phren: 
20 Familien mit 20 Schizophrenen in der Gesamtgeschwisterzahl 

von 88 = 22,7%. 
2. Einer der Eltern schizo phren: 
4 Familien mit 5 Schizophrenen in der Gesamtgeschwisterzahl von 

15 = 33,3%. 
Diese Zahlen stimmen relativ gut uberein. lch halte die Feststellung 

fur auBerordentlich wichtig, daB wir bei scbizophrener Erkrankung 
des e in e n Elters einen h 6 her e n Prozentsatz schizophrener Kinder 
finden, als in den Familien, in denen be ide Eltern n i c h t schizophren 
sind. Witter mann war einahnlicherZusammenhangaufgefallen. "Ge
hauftes Auftreten von Dementia praecox innerhalb einer Geschwister
serie entspricht durchaus erheblicher Belastung." Auch Rudin be
tont, daB die Dementia praecox in den Geschwisterserien haufiger auf
tritt, wenn einer der Eltern schizophren, als wenn beide Eltern nicht 
schizophren sind. 

Ziehen wir hinsichtlich dieses Prozentverhaltnisses die muster
giiltige Arbeit von Rudin zu Rate. 

Rudi n fand, ebenfalls bei Weglassen der im jugendlichen Alter 
(0-17) gestorbenen Kinder, 

1. Beide Eltern nicht schizo phren (Rudin, S. 30): 701 Fa
milien mit 765 Schizophrenen in der Gesamtgeschwisterzahl von 
3100 = 24,67%, 

(Psychosen uberhaupt 844 = 27,22%); 
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2. Einer del' Eitern schizophren (Rudin, Tabelle 22 und 23): 
52 Familien mit 59 Schizophrenen in del' Gesamtgeschwisterzahl von 
186 = 31,72%, 

(Psychosen uberhaupt 67 = 36,02%). 
Die beiden ersten Berechnungen zeigen mit geringfUgigen Schwan. 

kungen fur den 1. Fall den Wert von ca. 24%, fur den 2. Fall ca. 30%. 
Wir durfen naeh del' Bestatigung dureh das groBe Rudinsehe 
Material darin wohl eine bestimmte GesetzmaBigkeit erblicken. Fur eine 
mendelistisehe Auswertung besagen allerdings diese Proportionen niehts. 
Wir erinnel'll uns daran, daB in allen diesen Fallen die Au s 1 e seder Fa
milien dureh die kranken Kinder getroffen wurde. Auf diese Weise 
haben wir nul' soiche Familien erfaBt, in denen mindestens e i n 
krankes Kind vorhanden ist. AIle Familien mit einem sehizophrenen 
EItel', die nul' g e sun d e Kinder haben, sind in diesel' Ausiese nieht 
mit erfaBt. Wir haben also fur eine vererbungstheoretische Deutung 
viel zu hohe Erkrankungsziffel'll. 

Doeh in anderer Beziehung konnen wir dieses Material verwerten. 
Erinnel'll wir uns an das e i n f a c he Mendelsehema: 

1. DR X DR = DD + 2 DR + 1 R R 
2. DR X RR = 2 DR + 2 R R 

Setzen wir einmal die kra n ke n ( RR) Kinder diesel' beiden FaIle zuein
ander in Beziehung, so ergibt sieh ein Verhaitnis von 1 (1. Fall): 2 
(2. Fall), d. h. die Zahl del' erkrankten Kinder ist im 2. Fall doppelt 
so groB wie im erst en bei gieicher Kinderzahl. Charakteristiseh fUr aIle, 
auch die komplizierten Mendelfalle, ist das zahlenmaBige Vberwiegen 
del' erkrankten Kinder im 2. Fall uber die im 1. Fall. 

Wenden wir diese Vberlegung auf das groBte Rudinsehe Material 
an. 1m 1. Fall (beide EItel'll nicht sehizophren) haben wir 701 Familien 
mit 3100 Kindel'll, also einer durehsehnittliehen Geburtenzahl von 4,4. 
Erganzen wir aueh das Material des 2. Falles auf die gleiehe Kinderzahl, 
so muBten 52 Familien 228 Kinder haben; dann wurden sieh in diesel' 
Kinderserie bei 31,72% die schizophrenen Kinder auf 72 FaIle erhohen. 
Es wiirden· sich also gegenuberstehen: 

1. 701 Familien mit 765 schizophrenen Kindem, 
2. 52 "72,, " 
Das Verhaltnis von Anzahl del' Familien zur Zahl del' schiz 0-

phrenen Kinder ist im 1. FaIle wie 1: 1,09, im 2. FaIle wie 1: 1,38. 
Fur Wittermanns Material und das del' Tiibinger Klinik ergeben 

sich in durehschnittlicher Gesamtberechnung die Zahien (1. Fall) 1: 1,06 
und (2. Fall) 1: 1,46. 

lch mochte in diesem Zahlenverhaltnis del' kranken Kinder des 1. 
zu denen des 2. Falles=1.09(I,06):1,38(1,46)eine bestimmte Ge
setzmaBigkeit erblicken; denn bei del' GroBe des Materials kann 
es sich kaum um z u fa 11 i g e Werte handeln. 

Wir konnen in Anbetracht del' Abweichung von dem oben genannten 
Zahlenverhaltnis des e i n fa c hen Mendelfalls mit groBer Wahrschein
lichkeit aus diesem Ergebnis schlie Ben , daB wir es bei del' Dementia 
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praecox wohl mit einer rezessi v mendelnden Erscheinung zu tUll 
haben, daB aber der einfache rezessive Modus nich t vorliegt. 

Riidins statistische Berechnungen beschaftigten sich mit der spe
zieIlen Form des Erbganges. Mit Anwendung der Weinbergschen 
Berechnungsmethode, welche die }'ehler der Auslese kompensiert (s. 
II. Kapitel), fand er, daB die Dementia praecox unter den Geschwistern, 
deren Eltern Dementia praecox-frei waren, nur in einem Prozentsatz 
von 4,48% = ca. 1/16 in Erscheinung tritt. Zoller kam bei seinem 
Material mit derselben Methode zu einem ahnlichen Resultat. Bei einem 
ei nfachen rezessiven Merkmal miiBten wir jedoch 1ft = 25% erwarten. 

Mannliche Keime. 
AB Ab aB ab 

AB 1 Ab 2 aB 31 ab 4 
AB AB AB AB 
AuBerlich = AB AuBerlich = AB AuBerlich = AB • AuBerlich AB 
= Nicht Dem. praec. = NichtDem. praec. = Nicht Dem. praec.1 = Nicht Dem. praec~ 

---------

AB 5 Ab 6 aB 7! ab 8 
Ab Ab Ab AB 
AuBerlich = AB AuBerlich = Ab AuBerlich = AB AuBerlich=Ab 
= Nicht Dem. praec. = Nicht Dem. praec. = Nicht Dem. praec. = Nicht Dem. praec . 

-

AB 9 Ab 10 aB 11 ab 12 
aB aB aB aB 
AuBerlich = AB AuBerlich=AB AuBerlich = aB AuBerlich aB 
= Nicht Dem. praec. = Nicht Dem. praec. = Nicht Dem. praec. i = Nicht Dem. praec. 
-----_ .... -_.-

151 ab AB 13 AB 14 aB 16 
ab ab ab ! ab 
AuBerlich = AB AuBerlich = AB AuBerlich = AB i AuBerlich ab 
= Nicht Dem. praec. = NichtDem. praec.1 = NichtDem. praec.1 = Dem. praecox 

Abb.67. 

Versuchen wir, ob der dihybride Vererbungsmodus der gefundenen 
Proportion naher kommt. 

Nach der dihybriden Kreuzungsiibersicht (Abb. 67), welche die 
Kombinationsprodukte zweier gesunder Heterozygoten AaBb (beider
seitige KeimzeUen AB, Ab, aB und ab) zeigt, soUte bei einem dihy
briden Merkmal in 1/16 der FaIle eine Dementia praecox auftreten. 
Die Dbereinstimmung ist iiberraschend. Doch miissen wir bedenken, 
daB die gesunden Eltem der schizophrenen Kranken nicht immer die 
Strukturformel AaBb zu haben brauchen. Es konnten ihnen auch andere 
Genotypen, namlich aaBb und Aabb, zugrunde liegen, iiber deren 
Haufigkeit wir natiirlich nichts aussagen konnen. Die Kreuzungsmoglich
keiten, welche theoretisch ffir die gesunden heterozygoten Eltem in Be-· 
tracht kommen, waren also zahlreicher als Riidin annimmt. Dadurch 
konnte unter Umstanden seine theoretische Erkrankungsproportion 
bei den Kindem nicht schizophrener Eltem eine nicht unerhebliche 
Modifikation erfahren. Riidi n selbst ist sich dieser Schwierigkeiten 
hewuBt, wenn er sagt, daB moglicherweise seine relativ einfache hypo-
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thetische Erklarung der erhaltenen Dementia praecox-Proportion von 
nicht ganz 1/16 der tatsachlichen Kompliziertheit in der Erbentstehung 
der Dementia praec;p;c noch nicht genugend Rechnung tragt. Einen 
Be wei s fur die dihybriden Vererbungmodus durfen wir und wollte 
auch Rudi n in seiner Statistik nicht erblicken. 

Wir sehen hier deutlich, wie viel schwieriger eine theoretische Aus
wertung men s chI i c hen Materials sich gestaltet im Vergleich zu 
na turwis sens c haft lie hen Vererbungsuntersuchungen. Dem· Bio
Iogen ist die Keimstruktur bestimmter gekreuzter Individuen genau be
kannt. Er kann diese durch Kreuzungsversuche (Probekreuzungen) sehr 
genau bestimmen. Infolgedessen ist e8 ihm ein leichtes, eine gute Aus
wertung der Kreuzungsprodukte zu erzielen. Beim Menschen aber mussen 
wir stets mit vagen theoretischen Vermutungen und Annahmen arbeiten 
und konnen daher nur schwer exakte Resultate verlangen. 

Rudin hat noch andere wichtige Beobachtungen an seinem Material 
machen konnen. Nicht so sehr selten werden auch nicht schizo
phre ne Ps yc h 0 sen bei den El tern schizophrener Kranker fest
gestellt. Auch diese scheinen einen EinfluB auf die Haufigkeit der 
Erkrankungsziffer bei den Kindern zu haben. Jedenfalls ist die Pro
portion wesentlich hoher, wenn ein Elternteil an irgendeiner Psychose 
Ieidet, als wertn beide Eltern nicht psychotisch sind. Eine ahnliche 
Abhangigkeit besteht auch von der Trunksucht der Eltern, die ver
mutlich durch die meistens ahnorme Veranlagung der Trinker zu erklaren 
ist. Die n i c h t schizophrenen Psychosen in der A"lzendenz Schizophrener 
scheinen demnach keineswegs eine nebensachliche Begleiterscheinung der 
Erbentstehung der Dementia praecox zu sein. Man konnte z. B. daran 
denken, daB die s chi z 0 thy m e Charakterologie der e i n e n Elternseite 
durch einen Labilitatsfaktor, der von der anderen psy
chotischen, aber nicht schizophrenen Elternseite eingefuhrt 
wird, bei den Nachkommen zur Schizophrenie entfaltet wird. 
Ein solcher Labilitatsfaktor, der in einer andersartigen Psychose stecH, 
konnte vielleicht die Rolle eines erganzenden Komple me n tes, 
eines depravierenden Impulses ubernehmen. 

Besondere Beachtung schenkte Rudin den Stiefgesch wister
s e r i en, in denen sowohl Schizophrenien als auch andere Psychosen auf
fallend wenig gefunden wurden. Diese Seltenheit von Stiefgeschwister
psychosen erklart sich am einfachsten durch die Annahme, daB die 
zweiten und auch die dritten Partner der doppelt und dreifach ver
heirateten Eltern der kranken Probanden keine Anlage zu der vor
liegenden speziellen Art der Erkrankung mit sich brachten oder jedenfalls 
in einem wesentlich geringeren MaBe, als dies bei den ersten Partnern 
der Fall war. Wir ha ben hier den klassischen Fall einer Pro b e -
k r e u z u n g vor uns, die aus den Zeugungsresultaten tiber eine be
stimmte Art der Keimstruktur (Anlage zu. Dementia praecox) des be
treffenden Individuums relativ guten AufschluB gibt. AuBerdem konnen 
wir wiederum aus dieser Beobachtung schlieBen, daB bei der Erb
entstehung der Dementia praecox zwei spezifische Anlagen zusammen
treten mussen, daB bei Fe hIe n ner einen k e i n e Dementia praecox 

H 0 f f man n. Vererbung. 11 
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entsteht. Wir konnen (Abb. 68) mit Sicherheit sagen, daB der Ehemann A 
diese Anlage hat, ebenso seine Ehefrau II. Andererseits konnen wir, be
sonders bei groBer Nachkommenzahl, mit groBer Wahrscheinlichkeit diese 
Anlage bei Ehefrau I ausschlieBen. Die Notwendigkeit zweier Teil
anlagen stimmt durchaus mit unseren Stammbaumbetrachtungen uberein. 

Abb. 68. 

~I1 
_,----__ ~l 

/' • 
Viel Aufhebens hat, besonders in fruheren Zeiten, das Morelsche 

Gesetz der zunehmenden De g e n era t ion eines psychotischen Stammes 
in der Generationsfolge gemacht. Seine Allgemeingultigkeit darf wohl 
heute als widerlegt gelten. Konnen wir doch haufig eine progressive 
Re gene ra t ionim Laufe von Generationenin vielen Familien antreffen. 
Eine Erscheinung, welche mit in dieses Gesetz einbezogen wurde, ist das 
Phanomen der Ant e p 0 sit ion. Man behauptete, daB die schizophrenen 
Kinder schizophrener Eltem meistens in friiherem Lebensalter erkranken 
als die Eltern, daB auch die alteren Geschwister durchschnittlich spater 
erkranken als die jungeren. Die Unterschiede bei den Geschwistern sind 
nach Rudin so minimal, daB sie keine wesentliche Rolle spielen, groBer 
sind sie dagegen bei dem Vergleich von Eltern- und Kinderschizophrenie 
(12 Jahre). Diesen Wert durfen wir nicht ohne weiteres als reprasen

tativ hinnehmen. Es ist zu bedenken, daB die fruh beginnenden Schizo-
phrenien uberhaupt niemals oder jedenfalls nur auBerst selten Eltern 
werden, wahrend in den Kinderserien auch die Falle von fruhzeitigem 
Beginn enthalten sind. So ist es selbstverstandlich, daB das durchschnitt
liche Lebensalter des Erkrankungsbeginnes bei Eltern und Kindern bei 
ersteren wesentlich hoher ausfallen muB. Ferner mussen wir damit rech
nen, daB die Anamnesen der letztenJahrzehnte imgroBen undganzenaus
fiihrlicher sind als die des vorigen Jahrhunderts. Auch dieser Umstand 
diirfte ein Vorrucken des Durchschnittswertes bei den Kindem mit 
sich bringen. In meinem allerdings kleinen Material der Nachkommen
untersuchungen habe ich auch eine geringe Anteposition feststellen 
konnen. Dieses Phanomen wird demnach wohl zu Recht bestehen, 
aber niemals im Sinne einer fortschreitenden Entartung gedeutet werden 
durfen, sondern durch die genannten Auslesemomente seine natiirliche 
Erklarung finden. 

Unter den Nachkommen Schizophrener konnen, wie Rudin 
und auch andere Autoren schon beobachtet haben, eine Reihe von 
andere Anomalien und Psychosen vorkommen, z. B. Epilepsie, 
1mb e z ill ita t, Deb il ita t, A I k 0 hoI wah n sin n und P s y c h 0 -

pathien. Ganz auffallend selten ist jedoch unter den Deszendenten 
das manisch-depressive Irresein, so daB Rudin mit dieser 
Diagnose bei Kindern Dementia praecox-Kranker zur groBten Zuruck
haltung mahnt. Zwischen der Dementia praecox und der Epilepsie 
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scheinen, wie wir spater noch sehen werden, gewisse Beziehungen zu be
stehen, ebenso mussen wir eine bestimmte Affinitat zu manchen Schwach
sinnsformen annehmen, die vielleicht ofter, als wir heute glauben, als 
Pfropfhebephrenien zu deuten sind. Besonderes Interesse verdienen die 
P s y c hop a the n in schizophrenen Familien. Sie waren schon fruher 
einer Reihe von Autoren (Rerze, Medow, Rii.din) aufgefallen 1 ). 

Kretschmer hat sie in seiner Temperamentslehre als schizoide 
Per son Ii c h k e i ten geschildert. Wir ha ben sie in dem Ka pitel u ber 
die psychische Konstitution bereits kennengelemt und ihr haufiges Vor
kommen in schizophrenen Familien bei der Stammbaumbetrachtung be
statigen konnen. Auch bei meinen Untersuchungen der Nachkommen 
schizophrener Psychosen habe ich eine groBe Anzahl solcher schizoider 
Typen feststellen konnen. Dber ihre biologische Zugehorigkeit 
zum schizophrenen Erbkreis kann nunmehr kein Zweifel mehr 
bestehen, zumal sie in zir k ulare n Fa mili en . wei t sel t e ner 
beobachtet werden. Wir mussen heute annehmen, daB der schizoide 
Phanotypus der Ausdruck eines genotypischen Faktors ist, welcher in 
der genotypischen Anlage der Dementia praecox enthalten ist. 

In der statistischen Auswertung meines Materials habe ich daher drei 
Gruppen von Erscheinungsformen unterschieden: die s chi z 0 ph r e n en, 
die S chi z 0 ide n und die n i c h t s chi z 0 ide n Kinder. Diese drei 
Gruppen mussen wir zunachst als Kristallisationspunkte festhalten, auch 
wenn wir uns daruber klar sind, daB wir zwischen ihnen nicht in jedem ein
zelnen Fall einen scharfen Grenzstrich ziehen konnen. Ich meine, daB 
die Unterscheidung zwischen schizophren und schizoid in den meisten 
Fallen moglich ist, genau so, wie wir auch zwischen prapsychotischer 
Personlichkeit und schizophrener Psychose beim Einzelindividuum nach 
bestimmten Merkmalen trennen konnen. DaB es Grenzfalle gibt, solI 
damit nicht bestritten werden. DaB infolgedessen manche Schizophrene 
zugunsten der Schizoiden bei einem relativ umfangreichen statistischen 
Material verkannt werden konnen, habe ich bei meinen Berechnungen 
mit berucksichtigt. 

Noch schwieriger erscheint mir die Abgrenzung der schizoiden von 
den nichtschizoiden Personlichkeiten. In groben Zugen habe ich sie 
durchgefuhrt. Aber die mannigfachen Abstufungen der charakteristi
schen Eigentumlichkeiten machen die Scheidung oft sehr schwierig. 
Einwandfrei lliBt sie sich wohl nur bei solchen nichtschizoiden Person
lichkeiten durchfiihren, die in ihrer Temperamentsveranlagung der zyklo
thymen Konstitution (dem zirkularen Erbkreis) zuzugehoren scheinen. 
Wir brauchen uns uber diesen Punkt um so weniger zu beunruhigen, 
als eine annahemd exakte Zahlenproportion nur fUr die Eigenschaft 
schizophren und nicht schizophren uns schon genugend An
haltspunkte fur mendelistische Vermutungen geben wird. 

Meine Untersuchungen gingen aus von Familien, in denen der eine 
Ehegatte schizo phren, der andere nicht schizophren war. Wie 

1) Auch eine von Heise geschilderte Familie lliBt fast ausschlieBlich derartige 
Typen erkennen. 

11* 
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wir schon gesehen haben, schlieBt diese Bedingung eine Erkrankung 
anderer Art bei dem Ehegatten der Probanden nicht aus. 

Zunachst einmallieBen sich an interessanten Einzeltatsachen folgende 
Thesen herausarbeiten: 

1. Schizoide Charakteranomalien treten unter den Kindem Schizo
phrener auch dann auf, wenn der andere EIter nichts Schizoides erkennen 
laBt, eher ein leicht hypomanisches Temperament zeigt (Familie XVI, 
XVII und XIX, femer XLV, XLVI und XLVIIP). 

2. Bei der Kreuzung des schizophrenen mit einem sehr wahrscheinlich 
schizoiden Ehepartner scheinen die Rchizoiden Typen bei den Kindem, 
wenn auch nicht ausschlieBlich vorzllkommen, so doch zu fiberwiegen 
(Familie XXIX aIle Kinder schizoid, ebenso in Familie XLIX; da
gegen zeigt Familie XLIV einen wohl auch schizoid en Sohn, bei dem 
man jedoch im Zweifel sein kann). 

3. Legierungen von schizoider Veranlagung mit zirkularen Er
scheinungen oder rein zirkulare Typen treten unter den Kindem Schizo
phrener nur dann auf, wenn der nichtschizophrene Ehegatte durch 
seine Zugehorigkeit zur zyklothymen Kom:titution hierfiir eine Erklarung 
gibt, so in Familie XXV, XXXII und XLVI. Nur in Familie XXIV 
fehlt uns diese Erklarung, da der Vater seiner psychischen Struktur 
nach unbekannt ist. 

4. Tritt eine Dementia praecox unter den Kinderri der Schizophrenen 
auf, so ist es nicht erforderlich, daB der andere EIter den Charakter 
desschizoiden Personlichkeitstypus tragt (Familie XXXIX, Ehegatte 
hyperthymes Temperament der manisch-depressiven Anlage), trotzdem 
er nach theoretischer Vberlegung schizophrene Erganzungserbmassen 
besitzen muB. Leider fallen die Familien XI, XV und XXIII ffir eine 
derartige Feststellung aus, da wir tiber den anderen EIter nicht genfigend 
orientiert sind. 

5. Schizoide Charakteranomalien bei den Enkeln der Probanden 
scheinen bei allen Kreuzungsmoglichkeiten aufzutreten; einmal, wenn 
das der Mendelschen Theorie nach rezessiv-heterozygote!) Kind des 
Probanden, welches frei ist von schizoiden Ziigen, einen schizoiden 
(Familie II, IV und VII) und auch wenn es einen nichtschizoiden Typus 
(Familie XVI) geheiratet hat; femer aber auch, wenn das heterozygote, 
aber schizoide Kind eines schizophrenen Probanden einen nicht erkennbar 
schizoiden Ehepartner hat (Familie X, XII, XV, XX). Ich betone, 
sie k6nnen auftreten, sie treten aber nicht immer auf, wie be
sonders schon Z. B. Familie VIII zeigt. 

6. Der einzige Fall einer Kreuzung zwischen heterozygotem Kind 
einer Schizophrenie mit einem schizoiden Typus aus schizophrener 
Familie (Familie XXIV) zeigt einen einzigen Sohn, der schon in jungen 

1) Die Ziffern beziehen sich auf das Material in meinem Buch: "Die Nach
kommenschaft bei endogenen Psychosen.·' 

2) Bei einem rezessiven Merkmal besitzt jeder Abkommling des Tragers in der 
nachsten Generation Teilanlagen dieses Merkmals und ist infolgedessen hetero
zygot-rezessiv. Die schizoiden Personlichkeiten diirfen wir als vermutliche Trager 
sehizophrener Teilanlagen vermutlich auch als heterozygot-rezessiv ansehen. 
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Jahren (15) an Dementia praecox erkrankte. Hier konnen wir die schizo
phrenen Erbkomponenten auf beiden Eltemseiten sehr schon nachweisen, 
was uns nicht immer moglich ist, aber bei rezessivem Erbgang, wie 
gesagt, theoretisch gefordert werden muB. 

7. Fassen wir die ubrigen Heterozygoten-Kreuzungen zusammen 
(d. h. Kind einer Schizophrenie ohne Rucksicht auf schizoiden oder 
nichtschizoiden Charakter X schizoiden Ehepartner in Familie II, IV, 
VII und VIII), sO .ergeben sich unter den erwachsenen Enkeln 6 
schizoide und 15 nichtschizoide Enkel. Hier ware noch Familie XXIV 
hinzuzurechnen, bei der ein schizophrener Enkel zu konstatieren 
ist. Natiirlich konnen wir aus diesem kleinen Material, das noch dazu 
hinsichtlich der Altersgrenze der Enkel al!g statistisch absolut nicht ein
wandfrei zu bezeichnen ist, keine Schlusse ziehen. Auf die Wichtigkeit 
der Heterozygoten-Kreuzungen kommen wir noch zu sprechen. 

8. Aus dem Material der Familien, die zwei Deszendentengenerationen 
der Probanden umfassen, ist die uberraschende Tatsache festzustellen, 
daB unter 33 bzw. 21 Enkeln, soweit sie ein erwachsenes Alter (ca. 20) 
erreicht haben, bisher keine Dementia praecox aufgetreten ist, wohl 
aber bei Familie XXIV, in der, wie wir horten, zwei schizophrene 
Familien zusammentrafen. 

Diese 8 Thesen lassen sich e benfalls am besten durch einen r e z e s s i v e n 
Erbgang erklaren. Die Latenz oder Rezessivitat schizophrener Keim
anlagen laBt uns allein deren Ubertragung durch psychisch ganz anders 
geartete Personlichkeiten (These 4 und 5) verstehen. Sie erklart uns, 
daB unter den Kindem und Enkeln Schizophrener so verschwindend 
wenig FaIle von Dementia praecox zu beobachten sind. 

Auch ich habe mich bemuht, das statistische Ergebnis vererbungs
theoretisch zu deuten. Ich begegnete da.bei denselben Schwierigkeiten 
wie Rudin. Wollen wir einmal theoretisch annehmen, daB dem schizo
phrenen Phanotypus der rezessiv homozygote Zustand eines dihybriden 
Mendelschemas (aabb) zugrunde liegt, so wissen wir damit noch lange 
nicht, welche Keimstruktur dem n i c h t sc h i z 0 P h r e n e n Ehegatten 
zukommt. Hier sind eine Anzahl von Moglichkeiten gegeben, namlich 
alle anderen 15 Kombinationen dieses Schemas. 

Ich fand zusammen mit der Gruppe, welche ich aus Rudins Material 
entnahm, einen durchschnittlichen Prozentsatz von 8,6 bzw. 10% = 13 
(15) schizophrene Deszendenten unter der Gesamtzahl von 150, also 
einen Durchschnitt von rund 9%. Je nach dem, welche Keimformel 
wir fiir die nicht schizophrenen Ehegatten der Probanden annehinen, 
stimmt dieses tatsachliche Ergebnis mit der Berechnung des dihybriden 
Modus leidlich gut uberein oder bleibt hinter dem theoretischen Wert 
zurUck. Wenn wir aber damit rechnen, daB nur ein kleiner Prozent
satz der Ehegatten schizophrene Erganzungsanlagen besitzt, 
so besteht auch nach diesem Ergebnis fur den d i h Y b ride n r e z e s
siven Vererbungsmodus am meisten Wahrscheinlichkeit. Jeden
fall~ ist der trihybride Modus (aabbcc) weit weniger wahrscheinlich. 
Auch die Berechnung der Schizoiden (ich nahm die Phanotypen Ab und 
aB an), die ich in 49% unter der Gesamtzahl der Deszendenten 
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feststellte, lieB sich mit diesem dihybriden Modus eventuell in Einklang 
bringen. 

Angeregt durch meine Untersuchungen, vor allem bestimmt durch 
die Haufung schizoider Personlichkeitstypen bei den nachsten An
gehorigen der Schizophrenen warf vor kurzem Le nz den bemerkens
werten Gedanken auf, ob nicht fiir die Dementia praecox ein do
minanter Erbgang in Betracht kommen konnte. Er stellte zu diesem 
Zwecke die Hypothese auf, daB die Erbformel fiir die De men t i a 
praecox durch den homozygot-dominanten (DD), die fiir die 
schizoiden Typen durch den heterozygot-dominanten Zu
stand (DR) der gleichen Anlage gegeben sein k6nnte, daB ferner die 
Heterozygie (DR) durch eine mehr oder weniger un vollstandige 
Do min a n z (Intermediarzustand zwischen Dementia praecox und 
"Gesund") in allen Abstufungen charakterisiert ware. 

Es entstande bei diesem Erbgang die dominant homozygote Dementia 
praecox, wenn z. B. beide Eltern Dementia praecox-frei sind, aus dem 
dominent-heterozygoten Zustand bei beiden Eltern, wie es im einfachen 
Mendelfall der Formel entspricht: DR X DR = D D + 2 DR + RR. 
Dieser Erbgang muB dan n als Moglichkeit anerkannt werden, wenn 
man in jedem Falle eines nicht deutlich schizothymen Elternpaares 
einer Dementia praecox - wir wissen, daB dies vorkommt - annimmt, 
daB hier die dominante schizophrene Teilanlage nur so schwach (unvoll
standig) im Phanotypus del' Eltern zur Geltung kommt, daB man sie 
praktisch bei der Untersuchung nicht zu erfassen vermag. LaBt man 
jedoch diese Annahme des nicht schizothymen Intermediarzustandes der 
Heterozygie n i c h t gelten, so kann. nur R e z e s s i v ita t in Frage 
kommen. Mag nun ein rezessiver oder ein unvollstandig dominanter Erb
gang tatsachlich vorliegen, so kann die Dementia praecox in beiden Fallen 
nur durch Kombination bestimmter Anlagen von beiden Elternseiten 
entstehen. Damit stimmen unsere empirischen Ergebnisse gut iiberein. 
Reine Dominanz, bei der direkte Vererbung von del' einen Elternseite 
her typisch ist, liegt sichernicht VOl'. Daher hat man bisher die Rezessivi
tat als die beste Erklarung des Erbganges del' Dementia praecox hin
genommen. Beide Annahmen sind moglich; eine Entscheidung konnen 
wir heute nicht fallen. Die unvollstandige Dominanz weicht auch in 
ihrem Grundprinzip nicht wesentlich von del' bisher angenommenen 
Form del' Rezessivitat abo Auf jeden Fall aber kommt kein ein
facher monohybrider Mendelfall in Frage. Dagegen sprechen 
die Zahlenverhahnisse unbedingt. 

Man muB bei einer vererbungstheoretischen Deutung ferner noch 
an die Moglichkeit denken, daB eine Ko m bin a t ion einer r e z e S s i ve n 
und einer do min ant e n Anlage der Dementia praecox zugrunde liegt, 
wie ich sie theoretisch in Anmerkung S.91 meiner Nachkommenunter
suchungen ausgefiihrt habel). 

1) Wir setzen voraus, daB jeder Mensch einen Anlagefaktor besitzt, der zur 
Erkrankung an Dementia praecox disponiert. Damit jedoch eine Dementia prae
cox in Erscheinung tritt, bedarf es der sog. AuslOsungsfaktoren, die in homo- und 
heterozygoter Form die Schizophrenie bewirken, wenn nicht Hemmungsfaktoren 
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In ahnlichem Sinne hat sich auch Kahn kiirzlich ausgesprochen, 
der annimmt, daB die Anlage zu Schizoid dominant, die An
lage zur Entwicklung des schizophrenen Prozesses aber 
sich rezessiv vererbt. Beide Anlagen zusammen ergeben den schizo
phrenen Phanotypus. 

All diese Vermutungen sind denkbar, doch bisher keineswegs be
wiesen. 

Viel wichtiger als die mendelistische Berechnung scheint mir der 
Hinweis auf feiner differenzierte Kreuzungsgruppierungen, 
die wir in ahnlicher Form schon beim manisch-depressiven Irresein 

vorhanden sind, die in homo- bzw. heterozygoter Form die Auslosungsfaktoren 
unwirksam Machen. 

S = Faktor, der zur Schizophrenie disponiert, 
L = Auslosungsfaktor, 1 = Fehlen desselben, 
H = Hemmungsfaktor, h = Fehlen desselben, 
Hh = und HH pravalieren iiber L1 und LL. 

{
I ShhLL {da Hemmungsfaktoren fehlen und Aus-

Dementia praecox = 2: ShhL1 losungsfaktoren in homo: bzw. heterozy
goter Form vorhanden smd. 

Dem. praecox-frei = { 

~~ ~~~~1 da Hemmungsfaktoren vorhanden sind, 
Cd)) SSHHHh1L1 L die evtl. vorhandene Auslosungsfaktoren 
e) SHhL1 nicht zur Wirkung kommen lassen. 
f)SHhLL 
g) Shhll da Auslosungsfaktoren fehlen. 

Diese Theorie unterscheidet sich durch einige wesentliche Punkte von der oben 
entwickelten (Dementia praecox-aabb). Zunachst haben wir hier zwei verschie
dene Genotypen fiir die Dementia praecox, denen wir vielleicht in der Erscheinungs
form der Psychose die leichtere bzw. schwerere Form des Verlaufs an die Seite 
stellen konnen, je nachdem, ob der Auslosungsfaktor in hetero- bzw. homozygoter 
Form vorhanden ist. Ferner ware es nach dieser Theorie moglich, daB zwei schizo
phrene Eltern nichtschizophrene Kinder zeugen: ShhLl X 8hhL1 = ShhLL + 
ShhL1 + 8hhL1 + Shhll. Shhll = Dem. praecox-frei. 

Als schizoide Charaktere diirften wir dann vielleicht diejenigen Genotypen an
sprechen, welche neben den Hemmungsfaktoren AuslOsungsfaktoren besitzen. 
Wir konnten uns eine Stufenreihe denken von ausgesprochen schizoid (HhLL) iiber 
schwacher schizoid (HhU, HHLL) zu angedeutet schizoid (HHL1). Die starkere 
oder schwachere Auspragung richtet sich nach der homo- bzw. heterozygoten Form 
der Auslosungs- und Hemmungsfaktoren derart, daB LL und L1 schwacher bei 
Anwesenheit von BB als bei Bh, daB L1 schwacher als LL im Sinne der schizoiden 
Anomalie zur Wirkung kommt. Unter den nichtschizoiden, also auBerlich nicht 
erkennbaren, Dementia praecox-Erganzern ware der Genotypus Shhll besonders 
gefahrlich, da er in Kombination mit ShhLL nur Dem. praecox-Kinder her
vorbringen kann, in Kombination mit ShhL1 zur Halfte schizophrene Nach
kommenschaft bedingen muB. Wir hatten so eine Erklarung fiir die gelegentlich 
beobachtete Tatsache, daB sich in einer Familie schizophrene Psychosen, fast 
~ie es bei dominanten Anomalien iiblich ist, auffallend gehauft und in direkter 
Ubertragung fortpflanzen, ohne daB immer bei den hineinheiratenden Ehegatten 
schizoide Charaktere nachweisbar waren. 

Diese Theorie scheint mir wohl brauchbar, vor allem weil sie nicht nur eine 
Keimformel der Dementia praecox zugrunde legt. Die Zahlenverhaltnisse wiirden 
ahnlich ausfallen wie bei dem oben gegebenen Beispiel des dihybriden Modus. 
Waren wir imstande, dereinst bei einem schizophrenen Ehepaar ein nichtschizo
phrenes, in hoherem Alter stehendes Kind nachzuweisen, so wiirde diese Theorie 
sehr viel an Wahrscheinlichkeit gewinnen. 
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kennen gelernt haben. Die groBe Unsicherheit in der theoretischen 
Genotypisierung der Probandenehegatten muJ3 bei spateren Unter
suchungen unbedingt dazu fUhren, auf ihre charakterologische Differen
zierung besonderes Gewicht zu legen, sie in der Zugehorigkeit zu einem 
bestimmten Konstitutionskreis (schizothym, zyklothym) festzulegen 
und dabei die in ihrer Familie vorhandene erbliche Belastung eingehend 
zu beriicksichtigen. Wir werden dann Kreuzungen der Probanden mit 
solchen Ehegatten, die untereinander in ihrer charakterologischen und 
hereditaren Struktur sich gleich oder ahnlich sind, zu einzelnen Gruppen 
zusammenordnen und aus dem Vergleich der Proportionen dieser ver
schiedenen Krenzungen unsere Schlusse ziehen konnen. So konnten 
wir z. B. eine Gruppe zusammenstellen: Dementia praecox X schizoider 
Ehegatte mit bzw. ohne schizophrene Belastung; oder Dementia 
praecox X hypomanisch usw. 

AuBerordentlich wichtig sind auch die Kreuznngen zweier Kinder 
je eines schizophrenen Elters, die sog. Heterozygotenkrenznn
gen. Bei Ihnen durfen wir, einen rezessiven Erbgang voransgesetzt, 
annehmen, daB sie beide eine schizophrene Teilanlage besitzen. Aller
dings werden wir nns gerade solche Heterozygotenkreuzungen nur 
auJ3erst schwer beschaffen konnen, da sie zweifellos nicht haufig vor
kommen. 

Eine andere, ebenso seltene wie wichtige Krenzung ware die Kom
bination zweier schizophrener Individuen. Elmiger be
richtet uber einen solchen Fall. Von den 4 Kindern eines konjugal schizo
phrenen Ehepaares war eine'! jung gestorben, die einzige Tochter, etwa 
50 Jahre alt, seit Jahren als nnheilbar schizophren in der Anstalt. Ein Sohn, 
28 Jahre alt, litt an paranoischem GroBenwahn. Ein anderer war psy
chisch abnorm (vielleicht auch schizophren), konnte sich aber noch in 
der Freiheit bewegen. Sollten tatsachlich aIle Kinder an schizophrenen 
Psychosen gelitten haben, so wurde dieser Fall mit einem rezessiven 
Erbmodus wiederum gut ubereinstimmen. Theoretisch sollten wir ja 
bei Annahme eines einheitlichen schizophrenen Genotypus erwarten, 
daB aIle Kinder von der Erkrankung befallen waren. 

Wir schlieJ3en diesen Abschnitt damit,daJ3 wil' noch einmal die 
wichtigsten Feststellungen vor nnseren Augen voruberziehen lassen. 
Bei der E r ben t s t e hun g der De men t i apr a e cox sind wahl'
scheinlich z wei T e i I anI age n wil'ksam, die sich phanotypisch haufig 
in der schizoiden Charakterologie auJ3ern. Wir mussen an
nehmen, daJ3 diese Teilanlagen nach vel' s chi e d e ne n G r a den 
potenziel't sind, so daB sie sich gegenseitig zn schwel'el'en oder leich
teren Formen der Schizophrenie erganzen konnen. Die mendelistischen 
Vermntungen durfen wir nur mit groJ3er Vorsicht vertreten. Die 
:-;tatistischeForschung kann nur dadnrch gefOrdert werden, daB wir in 
erster Linie Familien berucksichtigen, die eingehend met hod i r; c h 
untersucht sind, auch hinsichtlich der c h a r a k t e r 0 log i s c hen Ve r
anlagung del' nicht psychotischen Glieder, daB wir ferner 
bestimm te Kreuzungsgrup pierungen dieses Materials vor
nehmcn, die wir im Vergleich einander gegenuberstellen konnen. Dabei 
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ist die ve r e r bun g s the 0 ret i s c h e Au s w e r tun g zunachst w e -
niger wichtig als die Feststellung bestimmter GesetzmaBig
k e i ten, die sich in Zahlen proportionen festlegen lassen. 

5. Die intermediare (zyklo-schizothyme) Konstitution 
und der polymorphe Erbgang. 

Wir haben schon in dem Kapitel iiber die psychische Konstitution 
einige Formen von Legierungen der zyklothymen und schizo
thymen Konstitution kennen gelernt. Wir sahen, daB derartige 
intermediare Konstitutionen aus einer hereditarenKombination der beiden 
Konstitutionskreise zu entstehen pflegen. Eine besonders typische Form 
ist durch den sog. "Dominanzwechsel" gekennzeichnet. Bei ihm 
tritt nach dem urspriinglichen phanotypischen Dberwiegen des e i n e n 
elterlichen Charakters spater die Veranlagung des anderen Elters in 
den Vordergrund, wie es z. B. in dem Beispiel der anfanglich zirkularen, 
spater ausgesprochen schizophrenen Tochter eines zirkularen Vaters 
und einer schizophrenen Mutter der Fall war. Bei einer anderen Form 
der Legierung herrschte zwar die Veranlagung des einen Elters vor, und 
nur von Zeit zu Zeit in schweren psychotischen Attacken kamen sonst 
ruhende Eigenschaften des anderen Elters zum Vorschein (e r u p t i ve s 
Alternieren), um jedoch immer wieder nach kurzem Aufbliihen zu 
verschwinden (z. B. kurze katatonische Phase im Verlaufe einer sonst 
typischen zirkularen Psychose). Nicht nur bei den Psychosen, auch bei 
der Temperamentsveranlagung konnen wir die mannigfachsten inter
mediaren Typen beobachten; ich erinnere nur an die zyklothymen 
Varianten. 

Die beste Gelegenheit zum Studium der intermediaren Konstitution 
bieten die z y kl ot hymen Familien, in die sc hiz 0 id e Pers on
lichkeiten hineinheiraten. Einige Beispiele haben wir schon 
bei Besprechung des Erbganges innerhalb der zyklothymen Konstitution 
beriihrt. Kretschmer erwahnt auch eine Familie mit, wie er sagt, 
konkurrierenden Erbanlagen (s. Abb. 69). 

Die Mutter und der zirkulare Sohn zeigen die gleiche Temperaments
anlage, die als rein zyklothym gelten darf. Ihnen steht der Vater als 
kontrarer schizoider Typus gegeniiber. Wahrend von den Kindern die 
Schwester (4.) dem zirkularen Patienten im Temperament nahesteht, 
sehen wir bei 1 und 3 deutliche Mischungen aus beiden Elternanlagen. 
Bruder (1.) zeigt neben der heiteren, humoristischen, geselligen zu de
pressivem Stimmungswechsel neigenden Art das strenge, energische, 
jahzornige We sen des Vaters; ebenso finden wir bei Schwester (3.) 
auBer den miitterlichen Eigenschaften (weich, freundlich und zuganglich) 
die vaterliche Schrullenhaftigkeit in der schizoiden manirierten religiOsen 
Sentimentalitat wieder. Die intermediare Konstitution dieser beiden 
Typen laBt sich wohl kaum bezweifeln. Der Erbbiologe lernt von diesem 
Beispiel noch, auf welche falsche Bahn er geraten muB, wenn er nur die 
11 u ff a 11 i g k ran ken Individuen in einer Familie flir seine Forschungs-
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zwecke berucksichtigen will. Unter diesen Umstanden hatten wir hier 
ein klassisches Beispiel polym orpher Verer bung vor uns, da von 
einem epileptischen VatereinzirkularerSohn stammt. Ziehen 
wir aber auch die g e sun den G lie de r der Familie zur Erklarung mit 
heran, so erkennen wir nach unserer bisherigen Erfahrung, daB der 
zirkulare Sohn seine Eigenart im wesentlichen der mutterlichen Familie 
verdankt. Moglich ware es, wie Kretschmer meint, daB die degene
rative Anlage des Vaters als ein unspezifisch depravierender 
Impuls auf die spezifische, mutterliche Keimmasse gewirkt hat, daB 

Zwei Vaters
bruder: 

Freundlich u. gesellig. 

Vater: Mutter: 
E p i l e psi e. Schrulliger Sehr gemiltsweich, freundlich, 
Erfinder, jahzarnig, sehr gutherzig, gesellig, heute noch 

streng, ungesellig, menschen- bei vielen Leuten in liebens-
scheu. w1irdiger Erinnerung. 

I I .--------------------=-'Tr-' ----
-I 

1. Bruder: I I 2. Pat. Man. I I 3. Schwester: I I 4. Schwe-
Neigtetwas zudepr. Stim- de pr.: Weich,freundlichund ste r: 
mungswechsel, doch stets Allzu gem1itsweich, zuganglich. Etwas Gemiltsweich, 
beherrscht. Heiter, humo- gutherzig, freund- manirierte religi08e ahnlich wie 
ri8ti8ch,gesellig.Sehrener- lich, sehr religios, Sentimentalitat. Sonst Pat. 
gischu. entschlossen, mehr heiter, umtriebig, aber energisch. 
gefurchtet. Streng, jah- of len, gesellig. N eigt 
zarnig. Sehr t1ichtig. Lei- zu raschem Zorn. 
tender GrofJindustrieller. 

Abb.69. Konkurrierende Erbanlage (n. Kretschmer). 

also die spezifisch zyklothyme Anlage der Mutter durch einen 
allgemein degenerativen KeimeinfluB des Vaters beim Sohn 
zur z irk u 1 are n P s y c h 0 s e sich entwickeln konnte. Diese Erklarung 
hat manches fUr sich und erscheint uns fUr einzelne FaIle sehr will
kommen. Es mag sich aber auch anders verhalten. 

Bei meinen Munchener Untersuchungen an man i s c h -de pre S s i v e n 
Familien habe ich eine Reihe von Beobachtungen machen konnen, die 
fUr die Frage der Konstitutionslegierung wichtig sind. Es war mir auf
gefallen, daB diejenigen zirkularen Probanden, welche, fast mochte man 
sagen, "unerhorterweise" schizophrene Nachkommen hatten, bei naherer 
Betrachtung einige Absonderlichkeiten zeigten. Vor aHem trifft dies 
bei den Involutionsmelancholien zu. Wir kennen melaricho
lische Erkrankungen, die z. B. durch einen gewissen s tor r i s c hen 
N egati vism us oder durcha b surde hypochondrische Wahn
ide e n sich von den typisch zirkularen Depressionen abheben. Eine 
Sonderstellung im zirkularen Formkreis nehmen ferner die Melancholien 
(vorwiegend agitierte Angstmelancholien) ein, die durch ein 
stere otypes, monotone s, affektloses J ammern und durch 
nihilistische Wahnideen charakterisiert sind. Gerade diese 
Formen z irk u 1 are r P s y c h 0 sen haben bestimmte Erblichkeits
beziehungen zur De men t i apr a e cox. Sehr haufig, nicht immer, 
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findet man bei Ihnen schizophrene Nachkommen, und wir mussen an
nehmen, daB das Ihnen eigentumliche Geprage auf dem Vorbanden
sein schizophrener Teilanlagen beruht. Vor kurzem hatte ich Gelegen
heit, eine solche "schizoide Angstmelancholie" ausfuhrlich 
zu beschreiben. Nach einem typisch depressiven Anfangsstadium ent
wickelte sich bei dem Patienten eine schwere angstliche halluzinatorische 
Erregung mit phantastischen Befurchtungen und lebhaftem, einformigem 
Jammern und Klagen. Spater traten religiose GroBenvorstellungen 
und nihilistische Wahnideen auf, die zeitweise in monotoner Gleich
formigkeit das Krankheitsbild beherrschten. Die in dem nihilistischen 
Wahn verborgenen GroBentendenzen, seine Verwandtschaft mit schizo
phrenen Erlebnissen habe ich psychologisch zu analysieren versucht. 
Die nihilistische Vorstellung "Ich bin gestorben, ich bin verloren, alles 
ist tot, alles verloren" wird nns nur verstandlich mit Hilfe der psycho
logischen Verschiebung des Verhaltnisses von lch nnd AuBenwelt. lch 
und AuBenwelt werden in diesem Vorstellungskomplex identifiziert. 
Die AuBenwelt verliert gewissermaBen ihren objektiven Charakter und 
wird mit in die Personlichkeit einbezogen, sie teilt mit dieser das 
gleiche Schicksal, weil sie ihr formlich einverleibt ist. "lch bin verloren, 
alles ist verloren." lch bin die Welt. Dieses Erlebnis geht uber die 
Einfuhlbarkeit im Sinne der eigentlichen Depression hinans. Wir haben 
in ihm vielmehr einen psychischen Mechanismus vor uns, wie er nach 
den Untersuchungen von Storch fur die Schizophrenie, fast kann man 
sagen, pathognomonisch ist. Durch die Kombination mit dem de
pressiven Symptomenkomplex entsteht der nihilistische Wahn, welcher 
den GroBentendenzen die fur diesen Wahn charakteristische depressive 
Farbung gibt. 

Neben dieser an die schizophrene Symptomatologie erinnernden 
Erscheinung fanden sich bei der vorliegenden Psychose typisch zirknlare 
Erscheinungen; auBer dem depressiven Anfangsstadium waren fast 
dauernd die lebhaftesten Selbstvorwurfe vorhanden, und die Erkrankung 
endete mit einer klassischen gehemmten Depression. Die prapsychotische 
Personlichkeit (autistischer Sonderling) gehOrte dem scbizothymen Kon
stitutionskreis an. Die restlose Heilung der Psychose, die vorhandene 
vollige Krankheitseinsicht sowie das Fehlen eines schizophrenen Defekt
zustandes lieB sich wiederum leicht mit der Erscheinungsform des 
manisch-depressiven lrreseins in Einklang bringen. Wir sehen ein leb
haftes Durcheinander von Symptomen der beiden groBen Konstitutions
kreise. 

Die Hereditat dieses Falles ist sehr zu beachten (s. Abb. 70). Die 
Mutter und die mutterliche GroBmutter hatten rein melancholische 
Erkrankungen durchgemacht. Eine Schwester des Vaters zahlte ihrem· 
Temperament nach zu den schizoiden Personlichkeiten. Der Proband 
hat ihre Veranlagung, daneben aber von der Mutter her die Anlage zur 
melancholischen Erkrankung geerbt. 

lnfolgedessen zeigt seine Psychose kein rein zirkulares Bild, wie es 
in der mutterlichen Familie der Fall war, sie ist vielmebr von schizoiden 
Einschlagen durchsetzt. Das klinische Bild der Legierung, der inter-
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mediaren Psychose wird durch die Hereditat sehr schon belegt. Wir 
erinnern uns in diesem Zusammenhang an die theoretischen Gedanken 
uber die manisch-depressive Grundstorung. Diese endokrin-zirkulare 
Grundstorung konnte, so sagt Kahn, bei Fehlen der affinen zyklo
thymen Affektivitat mit anderen konstitutionellen Faktoren in Ver
bindung treten und so eine periodische Psychose von katatonem Geprage 
zustande bringen. Ahnlich konnen wir uns die vorliegende Psychose 
entstanden denken. 

Die geschilderten de p re s si ve n Gro Ben tend e n zen, wie sie sich 
in dem Mechanismus der Identifikation von Ich und AuBenwelt kund
tun, scheinen mir ein typisches Symptom fur die schizoide 

~ 
schizoid 

6 , 
I Involutions-

I melancholie 
____ .,------__ ---'-1 

1 , 
Schizothym. 
Schizoide 
Angstmelancholie 

Abb. 70. 

• + 
I nvolutions
melancholie 

1 

Angstmelancholie zu sein, die nicht nur in klinischer, son
dem auch in konstitutioneller Hinsicht von der reinen zirku
Iaren Depression 'lich gut abgrenzen laBt. 

Die melancholischen Erkrankungen schizoider Farbung 
zeichneri sich sehr haufig durch eine gewisse Tor p i d ita t des Ve r
laufes aus. Sie pflegen sich oft uber Jahre oder Jahrzehnte hinzu
ziehen, die Affektivitat wird nicht selten flach und oberflachlich, es 
stellen sich bestimmte Stereotypien ein, und die erstarrte Monotonie 
des Endzustandes erinnert dann in vieler Beziehung an einen schizo
phrenen Defekt. Kahn hat in seinem Kanzleirat Breit uns einen 
solchen Fall geschildert. Es handelt sich urn eine Spatmelancholie im 
60. Lebensjahr, der 20 Jahre vorher eine kurze Depression voraus
gegangen war. Auch bei ihm konnen wir in der Hereditat beide Kon
stitutionskomponenten auffinden. Der Vater war ein hypomanisches 
Temperament und machte im Alter eine Depression durch. Die 
Schwester des Probanden litt an einer typischen Schizophrenie, deren 
hereditare Wurzeln wahrscheinlich in der mutterlichen Familie zu 
suchen ist. In diesem FaIle werden wir ebenfalls unbedenklich eine 
Konstitutionslegierung annehmen durfen. Auch bei Luther finden 
wir einige Familien, welche diese Auffassung voll und ganz unterstiitzen 
(Familie 13, 15, 17, 18, 19). 
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Wir fassen die bisherige Betrachtung folgendermaBen zusammen: 
Weist eine De pre s s ion in ihrer S y m p tom a t 0 log i e E r s c h e i -
nungen auf, die als schizothym (schizophren oder schizoid) 
imponieren, so liegt sehr wahrscheinlich eine z y k 1 0 - s chi z 0 thy m e 
Legierung vor. Die erbbiologische Erfahrung hat gelehrt, daB der
artige Psychosen meistens auf eine hereditare Kombination 
der beiden Konstitutionskreise zuruckgehen, und daB unter den N a c h -
k 0 m men nicht selten schizophrene Erkrankungen vorkommen. 

Den schizoiden Melancholien mochte ich die schizoiden 
Manien gegenuberstellen. Einen solchen Fall habe ich in meinen Nach
kommenuntersuchungen geschildert (Familie 7 des manisch-depressiven 
Materials). Prapsychotisch wurde die Prob. als zanksuchtig und aus
gesprochen cholerisch geschildert mit einem merkwiirdigen Hang zu 
krassem Aberglauben. Sie war wegen ihrer "scharfen" Art gefiirchtet. 
Die Psychose, die im Alter von 46 Jahren einsetzte und ununterbrochen 
bis zum Exitus im 85. Lebensjahr andauerte, trug in den ersten Jahren 
den Charakter einer gere i z t en q ueru la t oris chen Ma nie, die 
vereinzelt von leicht depressiven Phasen unterbrochen wurde. Auf
fallend war ein ungemein s tor ri s c h e s, r u c k sic h t s los r 0 h e s 
und b rut a I e s Verhalten, welches die Prob. nicht nur in den Zeiten der 
hochsten Erregung, sondern auch bei relativer motorischer Ruhe an den 
Tag legte. Nach jahrzehntelanger Dauer der Psychose lieB die Aktivitat 
nach und machte einer mehr behabigen, munter, jovialen Heiterkeit 
Platz, der durch den Eigensinn und allerhand merkwurdige, sonder
bare Einfalle der Stempel des Verschrobenen aufgedruckt wurde. Die 
leicht manische Grundstimmung herrschte bis zum SchluB vor. Die 
Familiengeschichte, soweit sie mir bekannt wurde, zeigte folgendes 
Bild: 

Zwei Tochter sind schizoid (schroff ablehnend und autistisch). Da der 
Vater mehr zyklothym veranlagt ist, stammt ihre Wesensart offenbar 
von der Mutter. In ihr steckt wohl ein schizoider Kern, der die Besonder
heiten ihrer Psychose schafft. Die prapsychotische Personlichkeit ist uns 
vor allem durch den Hang zu krassem Aberglauben auffallend, der uns 
an die Neigung zum Mystizismus bei den Schizoiden erinnert. Auch die 
"scharfe Art" ist dem rein Hypomanischen wesensfremd; dagegen ist 
das cholerische Temperament bei Zyklothymen nicht selten. Der Sohn 
Martin ist offenbar ein getreues Ebenbild der Mutter, ausgesprochen 
hypomanisch, jedoch mit stark querulatorischem Einschlag. Wir moch
ten nach dieser Analyse glauben, daB die Mutter in ihrer prapsychotischen 
Personlichkeit und in der Psychose eine Konstitutionslegierung dar
stellt. Bei den Tochtern tritt die schizoide, beim Sohn mehr die hypo
manische Veranlagung in den Vordergrund. So lautet die vorsichtige 
Deutung. Wahrscheinlich wurden wir bei besserer Kenntnis der Aszen
denz und der Seitenlinien noch klarer sehen. Soviel laBt sich jedoch 
heute schon sagen, daB die que ru la tori s c he Ge re iz t hei t sicher
lich nicht zu den t y pis c hen Eigenschaften der zyklothymen Kon
stitution gehort, daB sie auf fremde, wahrscheinlich s chi z 0 thy m e 
Konstitutionseinschlage zuruckzufuhren ist. 
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Die Formen der s chi z 0 ide n Man i e n sind nicht so reichhaltig und 
nicht so haufig wie die der s c hiz oiden Melanch olien. Vielleicht 
durfen wir eine Reihe paraphrener Erkrankungen hierher rechnen. 
Diese werden wir in einem besonderen Abschnitt besprechen. 

Die polymorph erscheinende Vererbung. 

Die Frage der polymorphen Vererbung hat vor allen Dingen 
in fruheren Jahrzehnten eine groBe Rolle gespielt. Besonders von fran
z6sischen und belgischen Autoren wurde sie lebhaft diskutiert und in 
positivem Sinne entschieden. Esquirol, Moreau, Morel u. a. ver
traten die Ansicht, daB Ungleichartigkeit in der Vererbung die Regel 
sei, daB aIle Geisteskrankheiten, wie auch Geistes- und Nerven
krankheiten sich im Erbgang als aquivalent gegenseitig ersetzen 
k6nnen. Die notwendige logische Konsequenz dieser Anschauung muB 
zu der Annahme einer allen verschiedenen neuro- und psycho-pathischen 
Zustanden zugrunde liegenden gemeinsamen, gleichar·tigen Dis
position fuhren. 1m Gegensatz zu diesem Polymorphismus (Trans
mutation) der Vererbung haben die meisten deutschen Autoren an der 
gleichartigen Vererbung festgehalten. Allerdings wurde auch von ihnen 
ein gewisser Polymorphismus anerkannt. Und auch wir mussen zu
geben, daB gelegentlich im Erbgang Psychosen aufeinander folgen, die 
wir als klinisch sehr verschiedenartig bezeichnen mussen. Vor aHem 
haben wir dies bei zirkularen und schizophrenen Psychosen erfahren. 
Wir mlissen es jedoch theoretisch verurteilen, von polymorpher Ver
erbung zu sprechen; denn das Wesen der Vererbung beruht darauf, 
daB gleichartige Anlagen von den Eltern auf die Kinder ubertragen 
werden. Wir wollen daher die Erbfolge verschiedenartiger Psychosen 
mit dem Begriff der polymorph erscheinenden Vererbung oder kurz 
mit polymorphem Erbgang oder "Polymorphism us" he
zeichnen. Wir brauchen nach unseren bisherigen Ausfuhrungen kein 
Wort daruher zu verlieren, daB wir eine allen Psychosen und Psy
chopathien gemeinsame, gleichartige Disposition unhedingt ablehnen. 

Anstatt harmlos heschauend den Polymorphismus hinzunehmen, 
mlissen wir nach einer Erklarung fur diese Erscheinung suchen. Wir 
finden sie einmal in der in t e r m e d i are n K 0 n s tit uti 0 n , von der wir 
annehmen mussen, daB sie in aufspaltender Vererhung die zyklothymen 
und schizothymen Teilelemente getrennt auf die Kinder vererben kann. 
Ferner aber mussen wir, wie wir schon gelernt hahen, auch die 
Charakterologie der n i c h t psychotischen Familienmitglieder zur Er
klarung des Polymorphismus mit heranziehen. Dies wird uns bei der 
Analyse der folgenden Familie (Heiss, Nachkommenuntersuchungen, 
S. 140) klar werden (s. Abh. 71). 

Die Proh. Hedwig Geiger war von jeher schwermutig veranlagt, 
dahei sehr fromm, higott und prude; sie konnte jedoch sehr heiter, 
munter und gesellig sein. Wir sehen nehen der zyklothymen Veranlagung 
schizothyme Einschlage (bigott und prude) in der Personlichkeit. Die 
im 37. Lehensjahr heginnenden periodischen Depressionen trugen spater-
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hin den Charakter angstlicher Verzweiflung; nihilistische Wahnideen 
traten auf; besonders zu beachten war ferner ein lautes monotones 
Jammern depressiven Inhalts, das sich gelegentlich zu einem durch
dringenden lauten Schreien steigerte. Yom 59. bis zum 79. Lebensjahr 
(Exitus) ist sie nie mehr ganz gesund geworden. Bis zum SchluB zeigte 
sie das Bild einer schweren depressiven Angstpsychose. Die 
schizothyme Komponente laBt sich auch in der Psychose unschwer 

N. 

~ Mathilde--I 

Schizoid. 
Senile Demenz 

1 

Geiger I 
,------------ --~-----, 

Prob. ~ Hedwig 1 

Vorubergehend * 1821 
melancholisch Depr. veranlagt. 

1 

Zirkuliir 
1 

HeifJ 1 I 

~ Mathilde 

* 1850 
Dem. praer. 
1 

Geiger 

6 Hermann 

I 

6 Anton 

I 

I 

HeifJ 

, Nikolaus 

I H."oman 

HeifJ II I 

NafJ 

1 1 ~Anna 

I 

I 

1 , Clemens , J osel ~ WaUy 6 Wilhelm 1 

Period. Hypoman Zirkuliir. Schizoid. (?) 
Depr. I 

HeifJ 

1 ~ Olementine ~ Oornelie 6 Hermann 

Zirkuliir Period. Depr. 

Abb. 71. 

erkennen. Ihre QueUe haben wir in der schizoiden Mutter (bosartige, 
bigotte Betschwester) zu suchen, von der auBerdem berichtet wird, sie habe 
an seniler Demenz gelitten. Die zyklothyme Konstitutionskomponente, 
fiber deren Herkunft wir leider nichts wissen, tritt deutlich zutage 
bei der Schwester der Prob., die vorubergehendmelancholisch war. 

Die Prob., bei der wir also eine intermediare Konstitution berech
tigterweise annehmen konnen, zeugt mit ihrem Ehemann, der als ernster 
religioser, vornehmer, energischer und arbeitsamer Mensch von liebens
wiirdigem, nettem Wesen geschildert wird, eine 13 chi z 0 p h r e neT 0 c h
ter (Mathilde Heiss I). Wir erklaren uns diese Tatsache theoretisch so, 
daB der schizoide Anlagekomplex der Probandin durch eine spezifische 
Erganzungsanlage ihres Ehegatten bei der Tochter sich zum schizo
phrenen Genotypus kombiniert hat. Die zyklothyme Konstitutionskom
ponente der Probandin ist wenigstens phanotypisch verschwunden. 
Soweit die Analyse des Polymorphismus der ersten 3 Generationen 
dieser Familie. 

Nunmehr betrachten wir die letzte Generation. Auch hier erleben 
wir wieder einen polymorph erscheinenden Erbgang; denn die schizo-
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phrene Mathilde Heiss hat eine z ir k ulare Toc h ter (Clementine) und 
eine andere Tochter (Cornelie) mit leichten periodisch depressiven Schwan
kungen. Die Erklarung gibt uns die Familie des Ehemanns Josef Heiss II, 
der selbst ein hypomanisches Temperament besitzt, dessen Geschwister 
(Clemens und Wally) leichtere depressive Schwankungen durchmachten. 
Neben diesen von der vaterlichen Familie uberkommenen zirkularen 
Erscheinungen schimmem jedoch in der jungsten Generation einzelne 
schizoide mutterliche Komponenten durch. Von der Clementine heiBt 
es, daB sie eigensinnig, etwas rucksichtslos und herrschsuchtig ist. 
Ferner machten sich bei ihr in den manischen Erregungen einzelne 
katatonische Symptome (Grimassieren, verschrobene Haltungen, trieb
artige Selbstbeschadigung) geltend, jedoch blieb die Grundfarbung 
der Psychose typisch manisch; es erfolgte restlose Heilung und in der 
postpsychotischen Personlichkeit lieBen sich keinerlei schizophrene 
Defekterscheinungen nachweisen. Ebenso £allt ihre Schwester Comelie 
durch ein unruhiges, hastiges Benehmen auf, sie hat etwas "Hartes. 
im Wesen", gleichfalls Eigenschaften, die nicht zu den typisch zyklo
thymen zahlen. 

So vermogen wir auch diese letzte Generation unter Berucksichtigung 
des nicht psychotischen Ehegatten und seiner Geschwisterserie in 
befriedigender Weise wenigsten8 in groben Zilgen zu analysieren. 
Die ein wenig atypische Psychose der Clementine wird wiederum 
durch die Annahme einer in t e r me d i are n K 0 n s tit uti 0 n ver
standlich. 

Ahnlich wie in diesem Fane konnte ich auch bei den z y k lot h y
men Nachkommen anderer Dementia praecox-Proba11den 
(Nachkommenuntersuchungen) den Polymorphismus durch z y k I 0-

thyme Belastung des gesunden Ehegatten erklaren. 
Ein weiteres Beispiel fur den polymorphen Erbgang ist die ebenfalls 

meinen Nachkommenuntersuchungen (S. 137) entnommene Familie 
Strassmeier (s. Abb. 72). 

Der Proband Hugo ist ein schizoides Temperament (herzloser, ruck
sichtslos brutaler Egoist, tyrannisch, miBtrauisch, geizig), wie es auch 
sein Vater war; er wirkte jedoch Fremden gegenuber stets als vor
wiegend hypomanisch. 1m Alter erkrankte er an einer Melancholie, 
in der auch seine Bosartigkeit deutlich zur Geltung kam. Von der 
Mutter heiBt es, daB sie jahrelang melancholisch gewesen sein soIl. 
Die Kombination beider elterlichen Erbmassen in der Personlichkeit 
des Probanden tritt klar zutage. Wahrend nun eine Schwester des 
Probanden (Ida), eine liebenswurdige, depressiv veranlagte Personlich
keit, die sich in einem Schwermutsanfall das Leben nahm, offenbar 
nach der Mutter geartet ist, zeigt der Bruder Wilhelm rein das Wesen 
des Vaters. Auch in der folgenden Generation sehen wir Vertreter beider 
Konstitutionsgruppen, auBer den schizoiden Kindem des Probanden 
(Emilie, Karl und Ida) eine Dementia praecox bei seinem Neffen Karl 
Werth und bei der Nichte Eugenie Horn, deren Psychose sicherlich 
auf schizothymen Konstitutionsboden erwachsen ist. Andererseits 
finden wir eine zyklothyme Konstitution bei dem Neffen Karl Lenz 
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und beim Sohn des Probanden Adolf, der allerdings auch etwas von 
der schizoiden Art des Vaters an sich hat. AuBerdem ist in dieser Familie 
eine Anlage zur Epilepsie vorhanden, die beim Sohn des Probanden 
(Karl) und bei den Nichten Lotte und Eugenie, bei letzterer vielleicht 
konstellativ durch den Alkoholismus bedingt, phanotypisiert ist. 

Schleich 

, Anton. Prob. 

Hypoman. Ver8chwender, 
leichte man. Schwankungen. 
Spater period. Erregungen 
kompliziertdurch Lueszerebr. 

und Arteno8lero8e 
I 

, J08ef 

Dem. praec. 

I I 

~ Mathilde 

Weichherzig, er
regbar, gesellig. 
Gefuhlsmensch 

Remission tJOn 
6 Jahren; zeit

wei8e depr. Fiir
bung 

N. 

, Walburga 

Depressiv, weichherzig, 
period. Depressionen. 

Epilept. Anfalle auf lue
ti8cher (1) Basi8 

I 
Schleich 

~ Sofie 

Ausgeglichen, gut
mutig, weichherzig. 

GefUhlsmen8ch. Wenig 
gesellig 

I 
Schreck / 

6 Heinrich I / . 

Solid, strebsam, recht· /' 
8chaffen, streng, heftig, iiih- / 

zornig 
L-I __ -,/ 

I Schreck 

, Heinrich II . 

Schizoid,Moral 
insanity 

Abb.73. 

~ Mathilde 

Schizoid 

, Friedrich 

Depressive8 Tem
perament, weich

herzig 

Wiederum konnen wir ein lebhaftes Durcheinanderspielen verschie
dener Anlagen beobachten. Wir sind weit davon entfemt, bestimmte 
GesetzmaBigkeiten aufstellen zu wollen. Jedoch wird uns immer wieder 
klar, wie wertvoll die Kombination verschiedener pathologischer An
lagen, die Konstitutionslegierung, ffir das Verstandnis mancher Stamm
biiume ist. Als einzige GesetzmaBigkeit laBt sich nur die Beobachtung, 
w~lche wir schon bei der zyklothymen Konstitution gestreift haben, 
bestatigen, daB bei der Kreuzung zyklothymer und schizothymer EItem 
neben der K 0 m bin a t ion auch die rei n e n eIterlichen Anlagen bei 
den Kindem wieder in Erscheinung treten konnen. 

Bisher haben wir uns mit unserer Erklarung an den Phanotypus, an 
die Erscheinungsform gehalten. Wir wissen aber, daB wir speziell im schi
zophrenen Formkreis auch mit latenten, rezessiven Anlagen rechnen 
mussen, die nicht im Phanotypus sichtbar zu sein brauchen. Ffir diesen 
Fall ist die Familie Schleich 33 (S.135) besonders typisch (s. Abb. 73). 
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Beide Eltern, der Proband und seine Ehefrau, sind phanotypische 
Vertreter der zyklothymen Konstitution. Von schizoiden Einschlagen 
habe ich bei ihnen nichts nachweisen konnen. Sohn Josef ist schizo
phren erkrankt; auffallend ist bei ihm nur die mehrjahrige leidlich 
gute Remission und die gelegentliche depressive Farbung des psycho
tischen Zustandsbildes. Vielleicht durfen wir diese Besonderheiten 
auf Kosten zyklothymer Etbmassen setzen. Wir wissen aber, daB 
ohne spezifische Erbmassen bei beiden Eltern keine Dementia 
praecox entsteht. Sie scheinen in unserem FaIle offenbar durch den 
zyklothymen Phanotypus uberdeckt. Sicherlich ist es ungewohnlich, 
daB beide EI tern einer Dementia praecox frei von schizoider Charakter
anomalie sind, doch habe ich dies auch sonst gelegentlich beobachten 
konnen. Fur latente schizothyme Erbmassen bei der Mutter finden 
wir Anhaltspunkte bei ihrer Schwester Mathilde, die als eigen, leute
scheu, sonderbar, bos, schrullenhaft und verschlossen geschildert wird. 
AuBer dem Sohn Josef sind die ubrigen Kinder frei von ausgesprochen 
schizoiden Eigentumlichkeiten, doch sehen wir in der 3. Generation 
bei dem Sohn der Sofie, Heinrich Schreck, die schizoide Konstitution 
in Form einer Pubertats-Moral insanity wiederauftreten. Von der 
moralischen Minderwertigkeit werden wir spater noch horen. Wie so 
haufig ist der Vater dieses Typus solid, strebsam, rechtschaffen und 
streng, steht also mit seiner Veranlagung der des Sohnes diametral 
entgegen. 

Wir mussen nach dem Beispiel dieser Familie darau! gefaBt sein, 
daB auch rein zyklothym bzw. zirkular erscheinende Personlich
keiten s chi z 0 p h r e n e Teilanlagen als 1 ate n t e genotypische Bestand
teile in sich tragen konnen. Und diese Tatsache spricht am meisten 
gegen die Lenzsche Theorie der Dominanz bei der Dementia 
p rae cox. Ferner wollen wir die Moglichkeit festhalten, daB s chi z 0 -

phrene Psyc hosen durch zy klothyme Konsti tu tions
beimisch ungen evtl. im Sinne des manisch-depressiven 
1 r res e ins gefar bt sein konnen. Vielleicht d urfen wir uns einen periodisch 
remittierenden Verlauf und manische bzw. depressive Zustandsbilder bei 
der Dementia praecox in man c hen Fallen so entstanden denken. 

Die theoretische Erbformel der intermedHiren Psychosen. 

tJber die theoretische Er bf orme I der in termediaren Ps yc ho
sen konnen wir in Anbetracht der Unsicherheit bei den reinen zirku
laren und schizophrenen Erkrankungen selbstverstandlich nichts Be
stimmtes aussagen. Immerhin durfen wir doch uber diesen Punkt unsere 
theoretischeri Vermutungen aussprechen. lch gebe sie hier wieder, wie 
ich sie in der "Nachkommenschaft bei endogene Psychosen" aus
gefuhrt habe. 

Die Erorterung des Erbganges der Dementia praecox hat einen di
hybriden rezessiven Erbgang vermuten lassen. Die phanotypische Erb
formel fur Dementia praecox lautete nach unserer Annahme ab, fUr 

12* 
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die schizoiden Anomalien aB und Ab, wahrend die nicht schizoide 
Personlichkeitl) durch die Formeln AB charakterisiert sein sollte. 

Stellen wir uns nun vor, wie etwa das Erbbild sich bei der Kom
bination schizophrener und zirkularer Anlagen gestalten wurde. Fur 
letztere wollen wir einfach das Faktorenpaar Xx einsetzen, da wir ja auBer 
der vorwiegenden Dominanz nichts Genaueres uber den Erbgang des 
manisch-depressiven Irreseins wiSRen. X '= dominant-zirkular, x = re
zessiv- nicht zirkular. Wir nehmen an, daB der schizoide Phanotypus 
in Verbindung mit dem zirkularen Faktor X einen eigenartig schizo
iden Anstrich der zirkularen Psychose bedingt, und daB der schizo
phrene Phanotypus zusammen mit X eine zirklllar gefarbte Dementia 
praecox bedeutet. 

Erster Fall. 
Ein zirkularer Vater, ohne schizoide Zuge, aber mit schizophrenen 

Teilanlagen. Die gesunde Mutter besitzt ebenfalls auBerlich nicht er
kennbare schizophrene Gene. 

e{ XxAa Bb X xxAaBb ~ 
u. a. sind die Keimzellen moglich: xab X xab 
= genotypisch xxaabb = phanotypisch xab = Dementia praecox ohne 
zirkulare Beimischung. 

Ein anderer Fall. 
Eine eigenartige Melancholie schizoider Pragung mit schizophrenen 

Teilanlagen ist kombiniert mit einem gesunden nicht schizoiden Ehe
gatten, bei dem aber schizophrene Gene vorhanden sind. 

XxaaBb X xxAaBb, 
mogliche Keimzellen: XaB X xaB 

= genotypisch XxaaBB, 
= phanotypisch XaB, 
= schizoides Temperament mit manisch-depressiver 

Psychose, die infolgedessen evtl. in schizoidem 
Sinne gefarbt sein kann. 

Dritter Fall. 
Kombination eines rein erscheinenden Zirkularen, der phano

typisch nicht erkennbare schizophrene TeiIanlagen besitzt, mit einem 
schizoiden Typus. 

XxAaBb X xxaaBb, 
mogliche Keimzellen: Xab X xab 

= genotypisch Xxaabb, 
= phanotypisch Xab, 
= Dementia praecox mit zirkularem Einschlag, viel

leicht in Form eines periodisch remittierenden Ver
laufes und manischer bzw. depressiver Zustands
bilder. 

1) Die aber doch schizophrene Teilanlagen in sich tragen kann. 
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Vierter Fall. 
Kombination eines zirkularen lrreseins (mit latenten schizophrenen 

Keimen) mit einer schizoiden Personlichkeit. 
XxAaBb X xxaa13 b , 

mogliche Keimzellen: 
1. XAB X xab, 
2. xab X xaB, 
3. xab X xab. 

Kombinationen: 
·1. genotypisch XxAaBb =phanotypisch XAB = zirkulares lrresein ; 
2. ,,~I xxaaBb = "xaB = schizoider Typus; 
3. "xxaabb "xab = Dementia praecox. 

Funfter Fall. 
Kombination einer Dementia praecox und eines rein erscheinenden 

zirkularen lrreseins mit latenten schizophrenen Genen: 
xxaabb X XxAaBb 

mogliche Keimzellen: 
1. xab X XAB, 
2. xab X XaB, 
3. xab X xaB, 
4. xab X Xab, 
5. xab X xab. 

Kombinationen: 
1. genotypisch XxAaBb = phanotypisch XAB = zirkulares lrresein; 
2. "XxaaBb " XaB = schizoider Einschlag 

3. 
4. 

5. 

" 

" 

xxaaBb 
Xxaabb 

xxaabb 

" 

beizirkularer Psychose; 
xaB = schizoide Personlichkeit; 
Xab = Dem. praec. mit zirku

larem Einschlag; 
xab = Dementia praecox. 

Es lieBen sich noch eine Reihe von anderen Kombinationen auf
stellen, die ich nicht naher ausfiihren mochte. Sie lassen sich leicht ab
leiten. Fur aIle FaIle von intermediaren Psychosen in unseren Stamm
baumen konnten wir mit Leichtigkeit die Erbformel konstruieren. Damit 
ist natiirlich nur insoweit etwas geleistet, als wir uns ein annahemdes 
Bild von den genotypischen Verhiiltnissen machen konnen, die natiirlich 
in Wirklichkeit viel komplizierter und mannigfaltiger sein werden. 

Die Konstitutionslegierung wird voraussichtlich fiir die Psy
chiatrie von groBer Bedeutung sein. Sie wird auch in der Temperaments
lehre weiter ausgebaut werden mussen. Selbstverstandlich muB man sich 
vor leichtfertigen Deutungen hiiten und die Frage der kombinierten 
Anlage moglichst nur an Hand vergleichender klinischer und erbbio-· 
logischer Betrachtung diskutieren. lch brauche nicht zu betonen, daB wir 
auch hier noch in der groben Anfangsarbeit stecken, daB uns eine feinere 
Differenzierung der AnlageelemeJlte in Z\lkWlft noch vorbehalten bleibt. 
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6. Die paranoiden Psychosen. 

Die paranoide Melancholie. 

Es besteht daruber kein Zweifel, daB der par a n 0 ide Symptomen
komplex im zirkularen Formkreis als etwas Besonderes angesehen 
werden muB. Wir finden paranoide Zuge sowohl in der zyklothymen Cha
rakterologie als auch bei den zirkularen Psychosen nicht so sehr haufig. 
In manchen Fallen kannen wir nach den hereditaren Verhaltnissen der
artiger Psychosen vermuten, wie dieser dem typisch Zirkularen fremde 
Wesenskern biologisch etwa zu deuten ware. So finden wir z. B. bei In
volutionsmelancholien mit paranoiden Wahnvorstellungen 
haufig schizophrene Nachkommen. Dies mage folgende Familie 
erlautern: 

Familie 36 der Nachkommenuntersuchungen S. 133. 
Prob. Katharine Zanker, geb. 1841, gest. 1916. 
Heiteres Temperament, sehr gesprachig, gutmiitig und liebenswiIrdig. Seit dem 

55. Lebensjahr periodisch angstliche Depressionen paranoider Farbung ("sie werde 
von den Verwandten verfolgt", man beschuldige sie schwerer Verfehlungen, sie 
wiIrde wegen Unterschlagung angezeigt und von Detektivs gesucht). Paranoi de 
Mela n c h olie. 

Ehemann: Max Zanker, geb. 1827, gest. 1890. 
Strenger, sparsamer, kiihler, niichterner, zuriickhaltender, verschlossener, schi-

zoider Typus aus iibertrieben sparsamer, fast geiziger Familie. Schizoid. 
Kinder: 
1. Karl, geb. 1869 (Lehrer). 
Weicher, riihrseliger Gefiihlsmensch, mit heiter anspruchslosem Wescn. Dabei 

eigentiimlich versphroben, phantastisch, salbungsvoll, siIBlich und sehr prinzipiell. 
Zyldoth ym - s chi zot.h yme Legierung. 
2. Anna, geb. 1876, gest.1917. 
Als Kind eigentiimlich erregt, unvertraglich und lie bIos. De men t i apr a e c u x. 
:t Mathilde. geb. 1878. 
Niichterne Verstandesnatur fast mannlichen Charakters. GroBe Ahnlichkeit 

mit dem Vater, doch nicht so verschlossen und zuriickhaltend. Schizoid. 

Da wir wissen, daB cine Schizophrenie erbbiologisch durch Kom
bination mindestens z wei e r spezifischer Anlagen zustande kommt, so 
suchen wir bei be ide n Eltern der schizophrenen Anna Zanker nach ent
sprechenden Anlagen. Beim Vater finden wir eine ausgesprochen schizo
ide Charakterologie. Die Mutter ist ein zyklothymes· Temperament; 
als einzig auffallendes Symptom zeigen ihre periodischen Depressionen 
die paranoide Farbung. Wir glauben nun, daB wir in diesem Symptom 
den Ausdruck einer genotypischen Anlage erblicken durfen, die zum 
schizophrenen Formkreis enge Beziehungen hat. Diese Anlage der 
Probandin zusammen mit dem schizoiden Genotypus ihres Ehemannes 
ergibt die schizophrene Konstitution bei der Tochter Anna. 

Berze schildert eine Familie (Gruppe XXV), die eine ganz ahnliche 
hereditare Vizinitat aufweist. 

Prob. Karl Kb., geb.1846. 
Bis zum 56. Lebensjahr geistig gesund. 1906 agitierte Melancholie. Schon seit 

.Jahren bestehe cine Liga, die gegen ihn arbeite; in einer einzigen Nacht sei ihm alles 
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klar geworden. Mehrfach Suizidversuche. Rypochondrische Wahnvorstellungen. 
1907 Exitus letalis an hochgradigem Marasmus. Praesenile, paranoide Me
lancholie. 

Tochter M~rie Kb., geb. 1863. Dem. paranoides. 

Derartige Beispiele finden sich nicht so sehr selten. Leider fehIt es 
jedoch noch an systematischen Hereditatsuntersuchungen solcher Psy
chosen, welche diese Deutung als GesetzmaBigkeit bestatigen. 

Die Paraphrenien. 
Eine sichere konstitutionelle Verwandtschaft mit der 

Dementia praecox laBt sich dagegen bei den paraphrenen Psy
chosen nachweisen. Die Paraphrenien, die von der Mehrzahl del' 
klinischen Psychiater ZUl' Gruppe der Schizophrenien gel'echnet werden, 
diirfen nach meiner Ansicht doch eine gewisse Sonderstellung bean
spruchen, wie es auch die Untersuchungen von W. Ma yer gezeigt haben. 
Sie unterscheiden sich von der Dementia praecox VOl' allem durch die 
systematisierende Tendenz del' Wahnbildung, das Fehlen einer rapiden 
Progredienz, das natiirliche Verhalten des affektiven Lebens und durch 
die prapsychotische Personlichkeit. Die Temperamentsanlage und die 
psychotische Affektivitat haben in den meisten Fallen sogar groBe Alm
lichkeit mit dem zyklothymen Formkreis. Del' Beginn del' Erkran
kung fallt immer erst in das 4., noch haufiger in das 5. Lebensjahrzehnt. 

Bei del' genealogischen Untersuchung diesel' Psychosengruppe habe 
ich (aus dem Material der genealogischen Abteilung der Miinchener FOl'
schungsanstalt) zunachst sol c h e Familien ausgelesen, die iiberhaupt 
irgendeine Belastung mit endogenen Psychosen aufwiesen. Ich mochte 
einzelne Beispiele hier in kUl'zen Zi'tgen skizzieren: 

1. Familie Debis (S. 211 der Nachkommennntersuchung). 
Pro b. Therese De bis, geb. 1856. Heiteres Temperament, zuganglich!,8 

We8en. Seit dem 43. Lebensjahr schleichender, systematischer Verfolgungswahn, 
zu dem sich spater die GroBenvorstelIung koniglich!'r Abstammung hinzugeselIt!', 
phantastische konfabulatorische Erlebnisse. Nach 20jahrige1' Dauer der Psychose 
keine Spur eines affektiven Defektes, machte ehe1' den Eindruck einer gereizten 
Rypomanie. Paraphrenia confabulatoria. 

Schweste1' der Prob.: Marie B., geb. 1854. Auffallend still und ruhig. 
1m 39. Lebensjahr depressiv paranoide Psychose (Vergiftungsfurcht, Selbstvor
wiirfe), spater typische Entwicklung im Sinne der Dementia praecox. 

2. Familie Scheffel (S. 215). 
Pro b.: Anna E. geb. Scheffel, geb. 1860. 
1m 50. Lebensjahre erkrankt. Paranoide Psychose mit leidlich systemati

siertem Wahnsystem, vorwiegend depressiver Stimmung. lebensiiberdriissig wegen 
der vielen "Schwatzereien" und ,.Beschuldigungen". Nach 10jahriger Dauer del' 
Psychose vollig frei von schizophrenen Storungen des Gemiitslebens; natiirliches, 
liebenswiirdiges Wesen. Leicht depressiver Unterton bei der Erzahlung del' friiheren 
Verfolgnngen. Paraphrenia systematica. 

Muttersbruderstochter der Prob.: Fanny v. R., geb. 1852. 
Cholerisches Temperament, gern kritisierend, gesellig. Periodische Katatonic. 

Beginn im 40. Lebensjahr. Nach 10 Jahren Dauer der Psychose rasche schizo
phrene Verblodung. 

Schwesterstochter der Pro b.: Anna Scheffel, geb. 1890, gest. 1917. 
1m 25. Le bensjahr einsetzende De men t i apr a e c 0 ~ mit stark destruktiver 

Tendenz. 
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Wir sehen bei den paraphrenen Probanden dieser beiden ]'amiliell 
neben der Tendenz zum systematisierten Verfolgungswahn und dem 
chronischen Verlauf der Psychose Stimmungsanomalien, wie sie fUr das 
manisch-depressive lrresein charakteristisch sind. Es fehlt die per
sonlichkeitszersetzende Progredienz des schizophrenen Prozesses. Dic 
Stimmungslage ist dem Inhalt der Wahnerlebnisse durchaus adaquat, 
bei Therese D. im Sinne kampflustiger Abwehr (gereizt, hypomanisch), 
bei Anna E. geb. Scheffel im Sinne depressiver Ergebenheit in das 
Schicksal. Die prapsychotische Personlichkeit bei Therese D. entspricht 
durchaus nicht der schizothymen Charakterologie. Bei beiden Pro
bandinnen finden wir schizophrene Verwandte, deren Psychosen sich 
durch kleine Besonderheiten auszeichnen. Die Schwester der Therese D., 
welche hach dem endgiiltigen Verlauf als Dementia praecox aufgefaBt 
werden muB, erkrankt zunachst in relativ hohem Alter (39) und zeigt 
im Beginn der paranoid en Psychose ausgesprochen depressive Wahn
inhalte. Ferner faUt die Dementia praecox der Kousine der Probandin 
.Anna E. geb. Scheffel ebenfalls durch spaten Krankheitsbeginn und 
durch einen periodischen Verlauf auf. 

Nach diesen Beispielen - eine ahnliche hereditare Konstellation 
zeigen aIle paraphrenen Probanden meines Materials, soweit sie mit 
endogenen Psychosen belastet sind - diirfte eine erbbiologische Ver
wandtschaft der Paraphrenien mit der Dementia praecox wohl als be
wiesen gelten. Die Art der Konstitutionselemente, welche die charak
teristischen Unterschiede gegeniiber der Dem. praecox (nach frii
heren Begriffen) bedingen, wird sich erst durch genaue genealogische 
Untersuchung der Aszendenz dieser Kranken ergriinden lassen. lch 
glaube, daB man bei denjenigen Fallen, welche deutliche zirkulare 
Symptome im Sinne von manischen oder depressiven St,immungsano
malien aufweisen, zyklothyme Einschlagc in der Aszendenz finden wird. 
Diese .Anschauung wird, soweit bis heute meine Erfahrung reicht, durch 
viele ]'alle gestiitzt, bei denen die Mutter ein zyklothymes (hyper
thymes) Temperament besaB, wahrend der Vater ein ausgesprochener 
schizoider Typus war. Dabei ist moglich, daB diesc Verteilung der 
kontraren Anlagen auf das Geschlecht der Eltern eine bestimmte Be
deutung hat. Ob die Annahme einer Konstitutionslegierung bei der 
Paraphrenie Bestand haben wird, ist mir vorlaufig noch zweifelhaft.. 
Sie wird wohl kaum in allen Fallen zutreffen. Fiir unsere beiden Pro
banden ware sie nach dem klinischen Bild nicht unwahrscheinlich. 
Auch zeigen die schizophrenen Psychosen der Verwandten Eigentiim
lichkeiten, die mit zyklothymen Erbeinschlagen zusammenhangen 
konnten. Jedoch mochte ich, da ich bei meiner Auslese unter den Ver
wandten der Paraphrenen keine zirkularen Erkrankungen gefunden 
habe, die Annahme der intermediaren Konstitution nur mit 
Vorsicht diskutieren. Es ware auch denkbar, daB die Paraphrenien 
durch eine geringere Intensitat des schizophrenen Prozesses ihr 
besonderes Geprage bekommen, daB eine quantitativ schwachere 
biologische Umwalzung im Sinne der Schizophrenie die sonst fiir die 
Dementia praecox chamkteristii3chen Zerfallserscheinungen erst spateI' 
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und evtl. uberhaupt nicht zur Entwicklung bringt. DaB unter diesen 
Dmstanden die unzerst6rte affektive Modulationsfahigkeit im Sinne 
der vorhandenen Wahnideen anklingt und manische bzw. depressivc 
Bilder schafft, ohne daB zirkulare Erbmassen vorhanden sein mussen, 
erscheint nicht unmoglich. Jedoch muB die bestimmte affektive Farbung 
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der Psychose (in Fall 1 die kampfeslustige Abwehr, in :Fall 2 die de
pressive Ergebenheit in das Schicksal) auch irgendwie erbbiologisch 
begrundet sein. Dnd da liegt die Annahme konstitutionell hypomani
scher bzw. depressiver Einschlage sehr nahe. Vielleicht aber treffen 
wir das Richtige, wenn wir die Annahme der Legierung gelten lassen 
in de r Form, daB die schizophrene ProzeBanlage die Psychose schafft, 

1) Man beachte das Vorkommen des gleichen Vornamens in einer Geschwister
serie; ein gewiB nicht so sehr haufiges Zeichen schizoider Verschrobenheit. 
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die abel' durch zyklothyme Charakterelemente im Sinne del' Paraphrenie 
gefarbt wird. Dies schiene mil' fUr die meisten Falle die glaubwiirdigste 
Erklarung. 

Die Ansicht, daB kei ne Para phre nie ohne irgend einen biolo
gischen Zusammenhang mit del' schizothymen Konstitution ent
steht, wird noch durch andere Beispiele meines Materials gestiitzt, die 
eine Haufung von schizoiden Personlichkeiten in del' naheren Ver
wandtschaft erkennen lassen (s. Abb. 74). 

Vater und Schwester des paraphrenen Probanden sind schizoide 
Typen, ebenso die beiden Briider del' Mutter, von denen Heinrich II. 
vielleicht an einer paranoiden Psychose litt. Bei den Kindern des Pro
banden, dessen Ehefrau ein hyperthymes Temperament hat, finden 
sich beide Anlagen, die schizothyme und die zyklothyme, in relativ 
reinlicher Trennung wieder. 

Was nun den Erbgang del' Paraphrenie anbetrifft, so hat sie mit 
del' Schizophrenie das Fehlen d ire k tel' Belastung gemein. Die Eltern 
del' Kranken sind meistens frei von irgendwelchen Psychosen. Die schizo
phrene Belastung, soweit sie vorhanden, ist stets kollateral. Belastung 
mit paraphrenen Psychosen habe ich in meinem allerdings kleinen 
Material nicht gefunden.So ist denn auch fiir die Paraphrenie eine 
rezessive erbbiologische Entstehung sehr wahrscheinlich. 

Die Paranoia. 
Ble uler sagt einmal, daB die Para noia vermutlich eine ganz chro

nisch fortschreitende Schizophrenie sei, die so milde verlaufe, daB sie 
gerade noch zur Wahnbildung ausreiche. Wir haben soeben eine ahn
liche Theorie bei der Paraphrenie aufgestellt, indem wir ihr eine 
geringere Intensitat des schizophrenen Prozesses zugrunde legten. Wir 
nehmen an, daB diese durch das spatere Einsetzen und einen lang
sameren Ablauf des biologischen Prozesses gekennzeichnet ist. An
dererseits miissen wir auch dar a n denken, daB ein friih einsetzender 
schleichender ProzeB schon nach kurzer Zeit zum Stillstand kommen 
kann und einen spezifischen Residuarzustand zuriicklaBt, der dann das 
ganze Leben hindurch bestehen bleibt. Ein derartiger biologischer 
Aufbau ist bei manchen Formen von Paranoia nicht unwahrscheinlich. 
Diese Annahme wiirde durchaus nicht mit del' Tatsache in Widerspruch 
stehen, daB die psychologische Entwicklung der Paranoia nicht, wie 
meistens bei del' Schizophrenie, abreiBt. Sind doch biologischer Prozef3 
und psychologische Entwicklung keine unbedingten Gegensatze. 

Die Aufgabe des Erbbiologen besteht nun zunachst darin, das schizo
thyme Moment in der konstitutionellen Atiologie der Paranoia auf
zudecken. Die Seltenheit klassischer FaIle wird uns diesen Nachweis 
sehr erschweren. 

Immerhin verfiige ich iiber zwei Familien, die diese Frage naher 
beleuchten. 

Zunachst die Familie eines Miinchener Paranoikers, del' auch von 
W. Gu tsch ausfiihrlich beschrieben wurde (S.224 del' Nachkommen
untersuchungen) . 
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Familie Petzel. 
1. Prob. Franz Petzel, geb. 1844. 
Starres paranoisches Wahnsystem uber religiOse und kosmische Bezie

hungen. Sehr temperamentvoll, durchaus naturliche Affektivitat. Redegewandt, 
sehr viel Pathos. 

2. Bruder des Prob.: Josef Petzel, geb. 1843, gest. 1912. 
Litt an religiOsem Wahn. Sehr wahrscheinlich Dementia praecox. 
3. Bruder des Pro b.: Karl Petzel, geb. 1846. 
Eigensinniger Starrkopf. Wegen Diebstahls bestraft. Tobsuchtsanfall: Zucht· 

haus. Schizoid. 
Kinder: 
a) Josef, geb. 1887. Begabt, verniinftig, sehr nervos; 
b) Marie, geb. 1888. Sehr heftig und jahzornig, nicht ehrlich. Dementia 

praecox; 
c) Max, geb. 1893. Ais Kind storrisch und schwer erziehbar. Unbeugsamer 

Starrkopf, der sehr viel VerdruB macht. Schizoid. 
4. Schwester des Prob.: Marie Petzel, geb. 1849. Sauferwahnsinn. 
5. Bruder des Prob.: Xaver Pe tzel, geb. 1850. 
Aufgeregter Trinker, Hat auch einen Sparren. 

In der Aszendenz des Probanden sollen schon, wie mir gesagt wurde, 
seit Generationen Geisteskrankheiten vorgekommen sein. Naheres habe 
ich nicht erfahren k6nnen. Betrachten wir nun die Geschwisterserie des 
Probanden. Bruder Josef litt wahrscheinlich an einer Dementia praecox. 
Bruder Karl zeigt den unbeugsamen Starrsinn des schizoiden Tem
peramentes. Unter seinen Kindem hat Max eine ahnliche schizoide 
Veranlagung, die Tochter Marie ist schizophren geworden. Die 
Familienkonstitution, soweit wir sie uberblicken, ist ausgesprochen 
schizothym und zwar scheint mir nicht ohne Bedeutung, daB bei den 
nicht psychotischen Gliedern nicht etwa affektlahme, sondern e i g e n -
sin n i g e, S tar r k 6 P fig e und offen bar rei z bar esc h i z 0 ide Typen 
zu finden sind. Diese Eigenschaften finden wir ja bei allen Paranoi
kern wieder . 

.Ahnliche Hereditatsverhaltnisse beobaehtell wir bei dem Paranoiker 
Ernst Wagner, del' eingehend von Gaupp beschrieben wurde. Auch 
er hat zwei schizophrene Verwandte (zwei Bruder der Mutter). 
Die ausfuhrlichen anamnestischen Erhebungen dieses Falles lassen in ihm 
die Wesenszuge beider Eltern erkennen. "Das gesteigerte SelbstgefUhl, 
die Einbildung und die Neigung zum Trinken, die Unzufriedenheit mit 
seinem Schicksal hat er yom Vater, die Neigung zu Verfolgungsvor
stellungen, die gesteigerte geschlechtliche Erregbarkeit und die all
gemeine Nervenschwache gibt ihm die Mutter, deren Bruder in seiner 
Krankheit Symptome zeigt, die wir (Verfolgungs- und GraBenideen, 
eingehende Beschaftigung mit der Bibel und religiOsen Ideen, Selbst
vorwUrfe uber Onanie) bei Ernst Wagner ebenfalls finden." Wagner 
stellt die ungluckliche erbbiologische Kombination zweier ver
schiedener abnormer Personlichkeiten dar, wobei sicherlich die 
schizophrene Komponente eine sehr wesentliche Rolle spielt. 

1m Gegensatz zu diesen Fallen stehen die Beobachtungen von 
Specht, del' vorwiegend zirkulare Belasturig bei der Paranoia, 
gefunden hat. Vielleicht wire! auch hier in vielen Fallen - bei Fall 
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Petzel ist es allerdings weniger wahrscheinlich - die Annahme einer 
Konstitutionslegierung ahnlich wie bei del' Paraphrenie den tatsach
lichen Konstitutionsverhaltnissen gerecht. In manchen Fallen mogen 
die zirkularen, in anderen die schizophrenen Psychosen bei den An
gehorigen mehr in den Vordergrund treten, obwohl die paranoische 
Konstitution - wie es nach den biologischen Vererbungstatsachen sehr 
gut denkbar ist - trotzdem immer die gleiche odeI' eine ahnliche sein 
kann. Mir scheint die schizoide Konstitution in Verbindung mit 
aktiven, vorwiegend manischen Tendenzen mehr fUr die expan
siven, in Verbindung mit vorwiegend depressiv pessimistischem 
Temperamentshintergrund mehr fUr die sensitiven Paranoiker die 
spezifische Veranlagung abzugeben. Sicherlich aber ist die charakte
ristische Erscheinung der systematisierenden Wahnbildung ein Aus
fluB schizothymeI' Konstitutionselemente. 

Auch die Paranoia hat keine direkte, sondern k 0 11 ate I' a I esc h i z 0-

phrene Belastung. Sie ist sicherlich kein dominanter Sym
ptomenkomplex, sondern eine sehr seltene und komplizierte Kom
bination, die in dem Zusammentreten von Kcimelementen beider 
Eltern ihre Ursache hat. 

Der Querulantenwahn. 

Ahnliche Hereditatsverhaltnisse wie bei del' Paranoia finden wir 
auch bei den paranoischen Querulanten, deren Grundzug in del' 
Vorstellung rechtlicher Benachteiligung besteht. Die Kranken sind 
meistens schon von Jugend auf reizbar, handelsuchtig, eigensinnig und 
miBtrauisch. Den AnstoB zur querulatorischen Wahnbildung bilden 
meistens irgendwelche Erbschafts- oder Vermogensangelegenheiten, bei 
denen sie sich urn ihr gutes Recht betrogen glauben. Sie verfeehten 
ihren Standpunkt mit groBer Hartnackigkeit und Selbstsicherheit und 
sind unermudlich im Kampf urn ihm vermeintlich gute Sache. J'e 
weniger sie mit ihrem dauernden Prozessieren zum Ziele kommen, desto 
lebhafter wird in ihnen das GefuhI del' Benachteiligung und Beeintrach
tigung, das immer wieder die Quelle neuer gerichtlieher Eingaben und 
Drohungen bildet. Wir sind mit Bleuler del' Ansieht, daB del' 
Querulantenwahn schon kliniseh del' Paranoia sehr nahe steht, 

Dementspreehend lassen sieh die Stammbaume derartiger Queru
lanten von denen del' Paranoiker nieht unterseheiden. leh entnehme 
einige Beispiele del' Arbeit von Eeonomo, del' eine Anzahl von 
Familien del' Paranoia q uerulans genealogiseh untersueht hat. 

1. Pro b.: B. M. (IV) ist von ihrem 48. Lebensjahr an im AnschluB an eine Erb
schaft, bei der sie sich durch die Miterben iibervorteilt glaubte, dauernd in Prozesse 
verwickelt. Noch nach 18 ,Tahren queruliert sie in gleicher Weise urn ihr Recht 
und schimpft auf Behiirden und Gerichte, die ihr immer entgegenarbeiten. 

Die Schwester der Prob. Htt an einer typischen Dementia praecox. 
2. Prob. N. N. (VI) ist im Alter von 26 Jahren von ihrem ]\fann geschieden. 

Seither klagt sie dauernd wegen Alimenten. Trotz endgiiltiger gerichtlicher Regelung 
macht sie immer neue Eingaben, schimpft und queruliert wegen vermeintlicher 
Benachteiligung. 
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Die Tochter der Pro b., eine arbeitsscheue, verlogene, minderwertige, streit
suchtige und brutale Person erkrankte in jungen Jahren an einer Hebephrenie. 

3. Pro b. B. M. (VIII) muBte wegen schlechten Geschaftsganges ihr Geschaft 
verkaufen. Dadurch in Notlage geraten, prozessierte sie unermudlich wegen einer 
Unterstutzung fur ihren geistcskranken Sohn. Sie glaubt, man wurde ihr Unter
stutzungen vorenthalten, auf die sie rechtlichen Anspruch habe, und beschwerte 
sich deswegen bei allen moglichen Behorden. 1m spateren Verlauf traten auch 
GroBenideen auf. 

a) Sohn: normal, 
b) Sohn: fragliche schizophrene Psychose, 
c) Sohn: typische Katatonie, 
d) Sohn: miBtrauisch, unaufrichtig, zum Prozessieren geneigt. 
4. Pro b.: K. M.: Handelsuchtig, roh und gewalttatig; hat von Jugend auf 

wegen jedes gemeinsamen Verm6gensobjektes mit den Verwandten Prozesse ge
flihrt. Er haBte seine Bruder, miBhandelte seine Frau. Bei beh6rdliclier Entfer
nung der Kinder prozessierte er urn ihre Herausgabe. Auch wahrend der klinischen 
Beobachtung machte er taglich Eingaben und zeigte sich auBerst miBtrauisch. 
Frau und Kinder bedrohte er mit ErschieBen. 

Die hereditaren Verhaltnisse der letzten Familie gibt der Stammbaum 
Abb.75 wieder. Ein Sohn des Probanden leidet an Dementia prae
cox. Zwei andere Kinder zeigen deutliche schizoide Eigpntiimichkeiten, 
eben sO wie die Mutter des Probanden. Auch der bei Paranoischen nicht 
so sehr seltene Eifersuchtswahn ist bei einer Nichte des Probanden 
vertreten. In der Familie der Ehefrau des Probanden ist ebenfalls eine 
schizophrene Anlage vorhanden. Dementsprechend ist die Melancholie der 

. Schwester durch Beeintrachtigungsideen, sowie durch das Fehlen einer 
Restitutio ad integrum im Sinne einer intermediaren Psychose gefarbt. 

Die Beobachtungen von Hitzig und Jolly bestatigen die Unter
suchungen Economos. Beide schildern Familien, in denen neben 
dem Querulantenwahn bei den nachsten Angehorigen schizophrene 
Psychosen vorkommen. 

Der Personlichkeitstypus, welcher zum Querulantenwahn disponiert, 
gehort zweifellos zur schizothymen Konstitution. Die auffallende here
ditare Vizinitat der Paranoia querulans und der Schizophrenie scheint mir 
dafiir zu sprechen, daB die Anlagen zu beiden Anomalien eine enge biolo
gische Beziehung haben. Bei den Verwandten der Querulanten ist oft 
eine ahnliche querulatorische Neigung vorhanden wie bei den Probanden 
selbst. Vorwiegend find en sich unter Ihnen e i g ens inn i g e, un be u g -
same, halsstarrige, miBtrauische Sonderlinge. Diesen 
speziellen Typus der schizothymen Charakterologie haben wir gleich
falls in der Familie des Paranoikers Petzel festgesteIlt. Er ist die not
wendige konstitutionelle Grundlage aIler paranoischen Kampfnaturen. 

Direkte Vererbung ist offenbar bei der Paranoia querulans sehr 
selten. Der in d ire k t e Erbgang entspricht ganz dem rezessiven Erb
gang der Schizophrenie. Dagegen scheint sich del' q uerulatorisc·he 
Personlichkeitstypus haufig direkt zu vererben. 

Der senile und prasenile Verfolgungswahn. 

Die besonnenen Formen del' Alterserkrankungen mit Wahnbildung 
und gelegentlichen Halluzinationen werden unter dem Begriff del' 
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senilen Paranoia, bzw. des prasenilen Beeintrachtigungs
wahns zusammengefaBt. Bleuler weist darauf hin, daB die Formen, 
welche katatonieforme Symptome haben, sich oft als unzweifelhaft senil 
gewordene (latente) Schizophrenien entpuppen. Namentlich zahlt Ble u
ler den prasenilen Beeintrachtigungswahn Kraepelins zur Dementia 
praecox. Immerhin sind diese relativ seltenen und klinisch eigen
artigen Psychosen in ihrem konstitutionellen Aufbau noch zu wenig 
geklart. Wir diirfen von der genealogischen Bearbeitung in dieser Hin
Hicht wichtige Aufschliisse erwarten. 

In den Nachkommenuntersuchungen erwahnte ich ein G esc h wi s t e r
paar (Johann und Cacilie Gohl S. 266), das im Seni um fast gleichzeitig 
an einer par a n 0 ide n P s y c h 0 s e erkrankte. Cacilie wies deutliche 
katatonische Zti.ge auf. Bei Johann stand vor allem ein physikalischer 
Beeintrachtigungswahn im Vordergrund. Der Bruder dieser beiden 
Probanden litt an einer Katatonie mit periodisch remittierendem 
Verlauf; sein Sohn ist in jungen Jahren schizophren verblOdet. 
So mogen manche Falle "seniler Paranoia" einer s chi z 0 p h r e n e n 
Anlage ihre Entstehung verdanken. Das spate Einsetzen des Pro
zesses, der erst durch die allgemeine Involution des Organismus in 
Gang gesetzt wird, ist vielleicht durch Hemmungsfaktoren zu erkHi.ren, 
die das ganze Leben hindurch wirksam waren und erst im Senium in
folge des allgemeinen biologischen Abbaus die hypostatischen schizo
phrenen Konstitutionselemente zum Vorschein kommen lassen. 

Eine ahnliche genealogische Struktur zeigen die Familien von zwei 
Probanden mit prasenilem Beeintrachtigungswahn. Pro
band Peter H a u b e r (S. 228), dessen prasenile paranoide Psychose 
deutliches katatonisches Geprage zeigt (physikalischer Verfolgungs
wahn, echt katatonische Willensstorungen, affektive Abstumpfung), 
hat eine Reihe von ausgesprochen schizoiden Ver-wandten. Die 
Mutter war ein streitsiichtiges, riicksichtsloses und kaltherziges Weib, 
die Tochter Marie eine ruhige, ernste, gleichmaBige und verschlossene 
Person mit starken religiosen Tendenzen. Zwei Bruderssohne des Pro
'banden waren ebenfalls eigene, verschlossene Menschen. . 

Proband Johann Wiirm (S.229), dessen praseniler Verfolgungs
wahn in eine schizophrenahnliche starre affektive Verblodung ausklang, 
hat zwei schizoide Kinder; eine phlegmatische, frommelnde Tochter 
und einen ruhigen, verschlossenen, eben falls iibertrieben ,religiosen 
Sohn (ein langweiliger Mensch), der Stiefbruder des Probanden (vom 
gleichen Vater) litt an einer schizophrenen Psychose; sein Sohn 
war ein eigentiimlicher Sonderling. 

Klinisches Bild und Genealogie bestatigen die enge Zugeh6rigkeit 
des prasenilen Beeintrachtigungswahns zur Gruppe der 
Schizophrenien. 

Ahnliche Beziehungen zwischen der Dementia praecox und den 
wahnbildenden Psychosen des hoheren Lebensalters mit Ausgang in 
Demenz hat auch Berze schon festgestellt. In drei Familien (XIX, 
XX und XXI) finden wir bei ihm die Erbfolge: Praseniler Beein
trachtigungswahn - Dem. praecox. Dnd in Familie XXIV sehen wir 
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einen Vater mit senilem Verfolgungswahn, dessen Sohn im 40. Lebens
jabr an einer paranoiden Psychose der Schizophreniegruppe erkrankte. 

Uber den Erbgang dieser Psychosen konnen wir aus Mangel an Er
fahrnng nichts al1ssagen. 

7. Die Zwangsneurose. 

Die eigentliche "Zwangsvorstellungskrankheit", die Z wang s n e u -
rose, ist eine psychogene Erkrankung auf psychopathischer Grundlage. 
Ihr Beginn fallt bisweilen schon in die Kindheit, meistens in das 2. oder 
3. Lebensjahrzehnt; oft beginnt sie schleichend, oft plOtzlich im An
schluB an ein bestimmtes Erlebnis. Die Vorstellungsinhalte konnen 
verblassen, neue konnen auftauchen, es kommen Schwankungen vor, 
ausgelOst durch ungiinstige Milieuverhaltnisse. Die Ursache liegt in 
einer bestimmten "ps yc has thenis chen" Veranlagung. Schneider, 
der iiber die Arbeiten det letzten 12 Jahre ausfiihrlich referiert hat, 
steUt fest, daB haufig gleichartige Storungen in der Familie sind, daB 
ferner Frauen seltener erkranken als Manner. 

Dieser eigentlichen Zwangsneurose stellen wir klinisch die Zwangs
vorstellungen beim m a nis c h- depres si yen Irre sein gegeniiber. 
Man beobachtet in vielen Fallen Periodizitat der ZwangRvorstellungen. 
Bo nhoefer erblickt darin sogar etwas "GesetzmaBiges". Er halt den 
depressiven Symptomenkomplex, der stets mit den Zwangsphanomenen 
verbunden ist, fiir etwas Primares. Heilbronner vertritt dieselbe 
Auffassung. Er weist darauf hin, daB sich eine liickenlose Reihe von 
der typischen Melancholie mit Zwangsvorstellungen bis zu den Zu
standen aufstellen lieBe, in denen die Depression ganz hinter die Zwangs
vorstellungen zl1riicktritt. Eine Abgrenzung der periodischen von den 
Dauerformen halt er nicht ffir moglich. Es sei genau dasselbe Ver
haltnis wie zwischenkonstitutionellen Stimmungsanomalien und den 
affektiven Psychosen. Auch die umfangreichen Untersuchungen 
Stockers bestatigen diese Anschauung. 

Schneider ist daher der Ansicht, daB wir eine "scharfe Scheidung 
zwischen der Zwangsvorstellungskrankheit im Sinne der Zwangsneurose 
und dem Manisch-Depressiven theoretisch nicht mehr verlangen dfirfen". 
Er halt aber an der praktischen Notwendigkeit im Interesse des arzt
lichen Handelns fest und weist auf das groBe differential-diagnostische 
Gewieht des therapeutischen Erfolges hin. "Wenn ein depressiver Zu
stand psychotherapeutisch zu beeinflussen ist, handelt es sich nicht, 
um Melancholie" (Hoche). Ich halte dieses Kriterium fiir etwa!ll ge
wagt, da der therapeutische Erfolg stets auch von den therapeutischen 
Qualitaten des Psychiaters abhangig ist. Krae peli n formuliert die 
Differentialdiagnose zwischen del' Dauerform und den zirkularen Zwangs
phanomenen folgendermaBen: "Zu beachten ist die dauernde Gemiits
lage, die bei del' depressiven Verstimmung triibe und hoffnungslos ist, 
bei der Zwangsneurose dagegen in engster Beziehung zum Auftreten 
del' Zwangserscheinungen steht." 
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Wir wollen auch hier die Genealogie zu Rate ziehen und sehen, ob 
wir durch sie Anhaltspunkte fUr die konstitutionelle Trennung der beiden 
Formen gewinnen konnen. 

Die Arbeit von Stocker enthalt zum Teil ausftihrliche Angaben 
fiber die Hereditat der Zwangsvorstellungskrankf'll. Uns begegnen hier 
die verschiedensten klinischen Verla ufsformen : 

1. Eine hypomanische Patientin machte in der Schwangerschaft mehrfach 
periodische Verstimmungen durch mit Zwangserscheinungen (sie muBte Sachen 
auf der StraBe aufheben, die andere weggeworfen hatten, konnte sich nicht dazu 
entschlieBen, das minderwertige Zeug - Papier oder Stoffetzen - spater weg
zuwerfen). Sie stammte aus hypomanischer Familie. 

2. Eine andere Kranke, lebenslustig veraniagt, stets gleichmaBiger Stimmung, 
erkrankte im Alter von 37 ,Tahren an einer Depression mit Zwangsgedanken 
(obszone Gedanken, Fluchworte), die nicht vollig ausheilte. Ihr Vater nahm sich 
in einer Melancholie das Leben; ihre Schwester war ebenfalls einmal schwer
miitig. 

3. Bei einem stillen, depressiv veranlagten, menschenscheuen jungen Manne, 
der stets leicht beleidigt und aufbrausend war, trat in periodischen leichten De
pressionen die Zwangsbefiirchtung auf, er miisse sich ins Wasser stiirzen. 
Der Vater, ein lebhafter Mensch, beging in einer Depression Suizid. Ein Bru
der war ein reizbar hypomanisches Temperament; ein anderer Bruder nerVQS 
und leicht erregbar. 

4. DeI' 25jahrige Sohn einer nervosen, sehr angstlichen, an Depressionen 
leidenden Mutter wurde nach anfanglich normaler Entwichlung im Alter von 
15 Jahren nervos, angstlich und verstimmt, lebte einsam und ohne Verkehr 
(Onanist). Seither war er nie ganz gesund, bald ausgelassen heiter, bald tief
traurig, vorwiegend jedoch depressiv angstlich und von zwangsmaBigen Erfin
dungsgedanken geplagt. 

5. Eine andere periodisch depressive Kranke, deren Mutter aus Gram 
iiber ihre ungliickliche Ehe gestorben sein solI, wird als heiter, lebhaft, sehr stim
mungslabil, griiblerisch, empfindsam und leicht verargert geschildert. Die ersten 
depressiven Schwankungen warenfrei von Zwangserschein ungen, diese 
traten crst bei s pateren Anfallen auf (Befiirchtung, etwas HaBliches, Sitndhaftes 
zu sagen: odeI' wenn sie ein Messer sah, sich umbringen zu miissen). 

6. DeI' Vater des Kranken war ein leicht erregbarer heiterer, h u morvoller 
Mensch, der jedoch sich leicht niederdriicken lieB und alles gleich im schlimm
sten Lichte sah; er soll an 7.:wangsvorstcll u ngen gelitten haben. Eine Schwe
ster der Mutter muBte wegen cineI' paranoiden Psychose (Schizophrenie?) 
in einer Anstalt untergebracht werden. Der Kranke war als Kind sanguinisch, 
begeisterungsfahig, aber ebenso leicht niedergedriickt und sehr iibelnehmerisch. 
GroBer Ehrgeiz trieb ihn in der Schule zu hochster Leistungsfiihigkeit an. Besonders 
Fremden gegeniiber war er stets angstlich und schiichtern. Er liebte sentimentale 
Literatur, die auf seine riihrselige Art oft ergreifend wirkte. Schon mit 7-8 Jahren 
hatte er gelegentlich die Befiirchtung, gewisse Gegenstande zu sehr abzuniitzen. 
1m 15. Lebensjahr tauchten Zweifel an der Existenz Gottes auf, damals sehr ge
driickt. In den folgenden Jahren herrschte meist eine gehobene Stimmung vor, 
die nur von kurzen Depressionen durchbrochen wurde. Bis zum 28. Lebensjahr 
fiihlte er sich leidlich wohl, war ein sehr unruhiger Geist, sprunghaft in seinem Denken 
und Handeln. Bald darauf traten starkere depressive Schwankungen auf, in denen 
immer die zwangsmaBige Befiirchtung im Vordergrunde stand, er kiinne· etwas 
beschadigen. Der spatere VerIauf war sehr wechselnd, depressive wurden von 
ideenfliichtig-manischen Zeiten abgelost; iIi letzteren traten die 
Zwangserscheinungen zuriick. Spater stellte sich wesentliche Beruhigung 
und ein durchaus ertraglicher Zustand ein. 

7. Schwester der Mutter mit 14 Jahren chronisch geisteskrank ge
worden, im Alter von 42 Jahren in der Anstalt gestorben. Die 18jahrige Pa tienti n 
neigte schon als Kind zum Griibeln (z. B. daB sie nicht richtig gebeichtet habe), 
immer sehr empfindlich gegen Ermahnungen, sie wurde dann gIeich stilI und ver-

H () if man n, Verel'bilng. 13 
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Familie L 

Familie 2 . 
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Abb.76. n. ReiB. 
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drossen. Mit 17 Jahren traten zwangsmaBige Gedanken an Jesus in Verbin· 
dung mit sexuellen Vorstellungen auf, dabei ausgesprochen verstimmt. Sie wurde 
als geheilt entlassen. 

In dieser Materialauslese sehen wir zunachst klinisch in der Mehr
zahl der FaIle deutliche zirkulare Schwankungen. Die Zwangs
vorstellungen sind mit dem depressiven Symptomenkomplex eng ver
bunden. Stocker betont aber, daB sich diese Depressionen durch den 
Mangel an Hemmung, ja durch oft groBe Redseligkeit und ideenfliichtigen 
Gedankengang von der typischen zirkularen gehemmten Depression 
unterscheiden. Auffallend sind auch die haufigen hypochondrischen 
und paranoiden Ziige dieser Psychosen. Er mochte sie daher als manisch
depressive Mischzustande analysieren. Fast bei allen Fallen fiJ).den wir 
z irk u I are Belastung; sie scheint nur bei Fall 5 zu fehlen. In Familie 6 
vermute ich kollaterale s c biz 0 p h r e n e Belastung in Form der para
noiden Psychose bei der Schwester der Mutter. Vielleicht ist es in 
Familie 7 ahnlich (Schwester der Mutter seit dem 14. Lebensja4r chro
nisch geisteskrank). Bei dieser Patientin finden wir keine deutlichen 
zirkuIaren Erscheinungen, vielmehr scheint mir nach der Schilderung im 
Gegensatz zur Anschauung Stoc kers die Verstimmung hier sekundar 
zu sein. In Familie 4 sehen wir, daB auch die Dauerformen der 
Zwangsneurose zirkulare Belastung haben konnen. Auch die 
Untersuchungen von Reiss (Familie 1,2, 5) zeigen uns derartige Dauer
formen mit zirkular-depressiver Ascendenz (s. Abb. 76). 

In Familie 6 (Sto c ker) hat auch der Vater des Patient en an Zwangs
erscheinungen gelitten. Wie wir schon erwahnt haben, sind Zwangs
phanomene eine nicht selten familiare Erscheinung. In Lowenfelds 
Material hat die Muttersschwester einer Patientin ebenfalls 
Zwangsvorstellungen. futeressante Beitrage zu dieser Frage ent
nehmen wit der Arbeit von Piltz. 

FamUie I. 
Prob.: Frau M. G., 35 Jahre alt. Seit dem 15. Lebensjahr qualende Zwangs

vorstellungen religiosen Inhalts (sie kounte sich bei der Beichte etwas 
Schlechtes vorstelIen). Spater, ausgelOst durch eine ansteckende Krankheit ihres 
Kindes, Ansteckungsfurcht, Kimtrollzwang, altruistische Befiirchtung, es koune 
den Nachsten oder Bekannten ein Ungliick zustoBen. 

Vater der Pro b.: Sehr empfindlich und nervos; ihm ist alles nahegegangen. 
Er litt an Kontrollzwang. 

Zwei Briider und eine Schwester der Pat.: AuBerordentlich empfindlich, 
hastig und peinlich pedantisch. 

Familie II. 
Prob. K.: stud. med., 24 Jahre alt. 
Von Jugend auf ii.ngstlich, schiichtern, unentschlossen, reizbar und griiblocisch. 

1m 15. Lebensjahr religiose Zweifel, spater Zwangsvorstellung, er konnte 
sich den Anzug beschmutzen. Es tauchte in ihm plotzlich der Gedanke auf, er 
diirfe aus humanitaren Griinden kein Fleisch essen. Nosophobie. Dabei aus· 
gesprochene melancholische Verstimmung. 

Vater des Pro b.: Nerv5s, litt in seiner Jugend an Zwangsvorstell ungen. 
FamUie III. 
Prob. R., stud. med., 21 Jahre alt. 
Seit friihester Jugend schiichtern,angstlich und traurigen Gemlites. Seit dem 

8. Lebensjahr Erythrophobie. Wagte aus Furcht, rot zu werden, ala Student 

13* 
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kaum mehr unter Menschen zu gehen. Gleichzeitig mit dem Erroten trat .meistE'ns 
stotternde Sprache auf. 

Vater des Pro b.: Phlegmatisch, angstlich, empfindlich und reizbar. Tabes 
dorsalis. An Tbk. gestorben. 

Mutter des Prob.: Empfindsam, reizbar, doch beherrscht. Bis zum 20. Lc
bensjahr Er ythro pho bie. 

Schwester der Mutter: Ruhige, angstliche Natur, meidet das Theater aus 
Angst VOl' einer Feuersbrunst. Ansteckungsfurcht. Standige Befiirchtung, es 
konne ihrem Mann ein Ungluck zustoBen. 

Schwester der Mutter: Ruhige Natur, sehr angstlich in bezug auf An
steckung. 

Deren Kinder: 
a) Tochter: Nimmt aus Furcht vor Ansteckung kein Geld in die Hand, 

entleiht niemals Bucher aus einer offentlichen Bibliothek. 
b) T<1chter: Angstigt sich, wenn die Mutter von Hause fortgeht. 
Bruder der Mutter: Temperamentvoll, impulsiv, unubE'rlegt, sie sprechen 

laut und rasch, sind abel' gesund. 

Familie IV (s. Abb. 77). 
Prob.: Frau F. G., 42Jahre alt. 
Als kleines Kind angstlich, furchtete sich vor Bettlern und Dieben. Zwischen 

dem 14. und 17. Lebensjahr Befurchtung, sie habe frevelhafterweise die Kommu
nion empfangen. Besonders frtihmorgens traurig. Wenn sie einen Menschen auf del' 

() 
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I I 
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() 

+ 
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Abb. 77. Familie IV n. Pi It z. 

, 
Sehr intelligent. 

Zwangsgedanken. 

StraBe anstieB, kam ihr der Gedanke, siehatte ihn getotet. Wenn sie von Mord 
las, hatte sie das Gefuhl, sie sei die Morderin. Wenn jemand erkrankte, so verfolgte 
sie der Gedanke, sie habe den Bet,reffenden vergiftet. Seit dem 18. Lebensjahr 
besteht auBerdem Erythrophobie; sie meidet immer mehr den Verkehr mit. 
anderen Menschen. Sie befindet sich wegen del' Zwangsvorstellungen in einer 
dauernden Depression. 
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Diese Stammbaume geben uns ein betrachtlich anderes Bild als die 
Stockerschen Familien. Wir finden keine zirkulare Belastung, da
gegen direkte Dbertragung von zum Teil g leichartigen Zwa:-ngs
e r s c h e i nun g en, die sich in FamiIie IV sogar iiber 3 Generationen 
erstrecken. Auch im klinischen Bild kommen keine deutlichen zirku
laren Ziige zum Vorschein. Ein gemeinsamer Zug, der aIle Kranken 
verbindet, 'liegt in der charakterologischen Struktur; es sind durchweg 
empfindliche, unentschlossene, schiichterne, angstliche, gewissenhafte 
Menschen. Eine ahnIiche Temperamentsveranlagung konnen wir auch 
bei den Zwangsvorstellungskranken von Reiss und bei den meisten 
Fallen Sto c kers, sogar bei denen mit zirkularen Schwankungen fest
stellen. 

Die Durchsicht des groBen Zwangsvorstellungsmaterials von Lowe n
feld bestatigt diese heterono me n Heredi ta tsverhal tnisse. In 
vielen Fallen fehlt eine erhliche Belastung mit Psychosen vollstandig. 
Sehl' haufig sind zirkulare Psychosen, insbesondere Depressionen hei 
einem der Eltel'n vorhanden. In einzelnen Fallen wiederum scheinen 
schizophrene Psychosen in der Aszendenz vorgekommen zu sein. 

1. Bruder des Vaters seit vielen Jahren geisteskrank. 
2. Mutter zeitweiIig melanchoIisch; ein Bruder seit 15 Jahren wegen 

"Paranoia" in einer Anstalt. 
3. Vaterlicher GroBvater jahzornig, exzentrisch; Vater prasenile 

paranoide Erkrankung. Vaterliche Kusine melancholisch. 
4. Vaterliche GroBmutter war religios iiberspannt und melancholisch. 

Vater litt an Angst und Verstimmungszustanden mit Zweifel
sucht. Kousine des Vaters ist an "Paranoia religiosa" erkrankt. 

Neben den fragIichen schizophrenen Erkrankungen beobachten wir 
a ber auch hier wieder ein starkes Hervortreten mel a n c h 0 lis c her 
Psychosen. SicherIich aber laBt sich schon jetzt sagen, daB die Zwangs
phanomene nicht zu den typischen zirkularen Symptomen gehoren; 
denn in diesemFall miiBte die zirkulare Hereditat iiberwiegen. 
AuBerdem findet man, wenn man eine Sammlung zirkularer Familien 
iiberschaut, nur au Berst selten solche mit Zwangserscheinungen. Nur 
eine einzige Familie kann ich aus dem Material meiner Nachkommen
untersuchungen anfiihren (Familie 14, S.157). Das Temperament des 
zirkularen Zwangsvorstellungskranken, der in seinen leichten periodischen 
Depressionen unter einem hartnackigen Kontrollzwang zu leiden hatte, 
stimmte durchaus mit den Beobachtungen von Piltz iiberein. Er 
schilderte sich selbst als nervosen, angstlichen, zaghaften, schiichternen, 
dabei weichherzigen und sehr empfindsamen Menschen. Ein wichtiger 
Zug ist die von ihm besonders hervorgehobene pedantische Gewissen
haftigkeit und peinliche Genauigkeit, die wir auch in der Familie I von 
Pil tz als familiare Eigenschaft wiederfinden. Seine Mutter, die ebenfal1s 
eine I>ensitive, iibergewissenhafte, rechtliche Frau war, machte mehrfach 
Depressionen mit Zwangsphanomenen und Eigenbeziehung durch. Eine 
Schwester derselben litt in leichten Depressionen an Kontrollzwang. 
Eine andere Schwester war konstitutionell depressiv, zwei weitere 
Schwestern hypomanisch veranlagt. 
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Wenn auch die Zwangsphanomene sehr enge biologische Beziehungen 
zum zirkularen Irresein haben mogen, so konnen wir nicht behaupten, 
daB die sensitive Veranlagung vor aHem die ubertriebene Gewisfen
haftigkeit und Genauigkeit sich so zwanglos in die rein zyklothyme 
Charakterologie einreihen lieBe. Es steckt ferner in den zirkularen 
Psychosen mit Zwangssymptomen ein dem Zyklothymen wesensfremder 
Kern, den wir aHmahlich herauszuschalen uns bemUhen mussen. 

Es wird darauf ankommen, neben den Hereditatsuntersuchungen 
eine eingehende psychologische Analyse der Kranken vorzunehmen 
und so allmahlich die konstitutionellen Bausteine zu erkennen. 

Leider kann ich nur zwei Familien hier schildern, die diesen Be-
dingungen einigermaBen genugen. 

Famille Busch. 
Prob.: Berta Busch, geb.1890. Lehrerin. 
Als Kind kranklich, korperlich schwachlich. Gut begabt, ungewohnlich fleil3ig 

und peinlich gewissenhaft. Musterkind, riicksichtsvoll gegen die Eltern, sehr be
scheiden. Dabei Herz und Gemiit, lieb und heiter. Sehr religios. 1m 8. Lebensjahr 
Zwangsgedanken. Fluchworte drangten sich ihr auf, Dauer 1-2 Jahre; keine 
eigentliche Depression. 1m 12. Lebensjahr religiOse Skrupel, sic habe nicht 
recht gebeichtet; oft zwangsmal3ige Suizidgedanken; dabei eigentlich vergniigter 
Stimmung; Zwangsgedanken, sie miisse andere erwi.irgen, erstechen, die ganze 
Familie umbringen; Dauer in Schwankungen bis zum 15. Lebensjahr, oft mehrere 
Monate frei. Weiterhin ahnlicher Verlauf. Kurz vor dem Maturum sehr gequalt, 
denganzen Tag gingen ihr Bibelspriiche und Fluchworte durch den Kopf. Als Studen
tin 1910/11 Zwangsangst, daB sie den Gedanken bekomme, sie miisse sich toten. 
Sehr wenig gearbeitet. Bei Ausbruch des Krieges (1914) sehr verzweifelt, wurde 
den Gedanken nicht los, sie sei daran schuld; schwere Depression, verzwei
felte Angst, Suizidversuch. Suchte Erleichterung in Hungerkur und 
Gebetsiibungen; tageweise dann periodische EBgier. 

12. XI.-15. V. A ns tal t wegen psychischer Erregung. Hier auffallend lappisch 
und geziert, eigentlich vergniigte Stimmung und subjektives Wohlbefinden. Er
zahlt, sie habe sich gedacht, wegen Befriedigung der EBgier sei sie vor Gott ver
loren. Erotischer Zug im Wesen, will die EBgier dem Pfarrer beichten. Stim
mung sehr wechselnd, bald heiter, bald bekiimmert. Zwangsgedanken, jeman
den umbringen zu miissen, Spriiche im Kopf. Miisse zwangsmaBig "wiiste" 
Sachen denken, habe auch den starken Drang, wiiste Sachen zu machen. Konne 
verstehen, wie Madchen in solchem Zustande auf die "StraBe" gingen. 

-ober ihre Sexualitat erfahren wir aus einer eingehenden Selbstschilderung. 
Ais Kind mit 6 Jahren von einem jungen Manne genotziichtigt, empfand dariiber 
Abscheu und Erbitterung. 1m 8. Lebensja'!ir unschamhafte Beriihrungen mit 
anderen Madchen, daran groJ3e Freude. Nach der Pubertat, besonders in den letzten 
Jahren oft entsetzliche Gier, einen Mann zu Hnden, zum Zwecke des "siind
haften" Verkehrs. ZwangsmaBige unkeusche Gedanken, Drang den Ge
schlechtstrieb zu befriedigen, wenn nicht mit anderen, so doch allein. "Es 
hat mich einen schweren Kampf gekostet, mich nicht unterkriegen zu lassen." 
Wenn der Trieb besonders stark war, muBte sie sich hiiten, der Warterin nicht ab
scheuliche Namen zu geben wie Hure usw. In der Periode war die sexuelle Erregung 
besonders stark. Von Haus aus nicht erotisch. 

Allmahliche Besserung, freier, 3. V. 15 nach Hause entlassen. 17. XII.-18. I. 
wieder in der Anstalt. Klagt iiber HeiBhunger, den sie riicksichtslos befriedigen 
miisse, zwischenhinein habe sie aus Skrupulositat richtiggehend gehungert. 

28. III.-13. IV. 15. Klinik Tiibingen. Ifommt wieder wegen der EBgier. 
Esse oft tagelang kaum etwas, nur ein paar Apfel oder ein Stiick Brot, dann 
stundenweise schrecklicher HeiBhunger, daB sie aIles in sich verschlingen musse. 
1m ubrigen frei von Zwangsgedanken, seitdem sie ihre sexuellen Erlebnisse ge
schildert habe. 
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Rei einem peinlich gewissenhaften, bescheiden rucksichts
voUen, religiosen Muster kinde zeigt sich schon vor der Pu bertat 
eine gewisse se xuelle Fruhreife; sie empfindet Freude fiber unkeusche 
Beruhrungen mit anderen Madchen. Gleichzeitig treten Zwangs
gedanken (religiose Fluchworte) auf. In der Pubertatszeit leidet sie 
unter zwangsmaBigen Suizidgedanken und dem Zwangsantrieb, andere 
erwurgen, die Familie umbringen zu mussen. Diese Gedanken 
kehren auch in spiiteren Jahren haufig wieder. Daneben macht sich 
von Zeit zu Zeit eine "entsetzliche Gier" nach sexueller Befriedi
gung bemerkbar, "wenn nicht mit anderen, so doch allein". Unkeusche 
Gedanken drangen sich auf und der Zwang, sich hemmungslos dem 
StraBendirnenleben zu uberlassen. Sie spurt den Drang, der Warterin 
abscheuliche unkeusche Namen zu geben. Es kostet sie einen schweren 
Kampf, sich von diesen Antrieben nicht unterkriegen zu lassen. Ais 
wichtiges Symptom zeigt sich ferner in dieser Zeit eine krankhafte 
EBgier, der sie zwangsmaBig nachgeben muB. Zum Ausgleich, auch 
aus Skrupulositat, weil das viele Essen eine SUnde sei, versucht sie 
dann tagelang zu hungern. Der Verlauf ist sehr schwankend, im Jahre 
1914 machte Pat. offenbar eine typische Depression durch. 

An der sexuellen Genese der Zwangssymptome kann wohl 
in diesem FaIle kein Zweifel sein. Die sexuelle Fruhreife treibt sie zu 
unkeuscher Betatigung mit anderen Madchen; bald darauf treten die 
Zwangsgedanken in Form von slindigen Fluchworten auf. In der Puber
tat kommen zwangsmaBige "Schadigungsgedanken" zum Vorschein. 
Gleichzeitig reizt eine "entsetzliche" sexuelle Gier zu rucksichtsloser 
Befriedigung an. Sie kampft all diese Antriebe ~irksam nieder. Nach 
einer schriftlichen arztlichen Beichte bleibt jedoch eine krankhafte 
EBgier bestehen, der sie machtlos gegeniibersteht. Sie halt diesen 
Trieb fUr eine Sunde, will dem Pfarrer dariiber beichten und bemuht 
sich, durch eine Hungerkur die EBgier zu kompensieren. 

Diese Zwangsneurose erinnert sehr an die von Stroh mayer be
schriebenen FaIle. Stroh mayer bemuhte sich nachzuweisen, daB 
Freud mit der Annahme perverser Partialtriebe des Sexual
Ie ben s als Symptombildner bei der Zwangsvorstellungsneurose fur viele 
Falle durchaus das Richtige trifft. Er findet bei eingehender Analyse 
seiner FaIle vorwiegend sadistische und masochistische Trieb
komponenten, wie wir es auch in der psychoanalytischen Literatur 
immer wieder bestatigt finden .. ,Das Aquivalent des sadistischen Partial
triebes sind im Gewande der Zwangsvorstellung verhullte S c had i g u ng s
gedanken", d. h. Zwangsgedanken, die Mitmenschen in irgendeiner 
Weise geschadigt, verletzt, gewiirgt zu haben. Alsmasochistisches 
Aquivalent hat Strohmayer Zwangsgrubeln, Zwangsbefurch
tungen fUr die eigene Person und Zwangszweifel mit der Folge 
des Wiederholungs- und namentlich des Waschzwanges gefunden. 

Auch bei Berta Busch erkennen wir die Perversitiit in Form von 
sadistischen "Schadigungsgedanken". Ferner fallt der starke 
Sexualtrieb durch seine Richtungsunsicherheit auf (Befriedi
gung, wenn nicht mit einem anderen, so doch allein). Der Zwang zu 
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obskoner Beschimpfung der Warterin, in dem ebenfalls die sadistische 
Komponente zum Ausdruck kommt, tragt in dem Gerichtetsein auf 
cin Objekt des gleichen Geschlcchts auBerdem noch homosexu
ellen Charakter. 

Besonders wichtig fUr die Genese der Zwangsneurose sind auBer 
diesem perversen, abnorm gerichteten Triebleben die bei den meisten 
Kranken nachweisbaren Charaktereigenschaften der P e dan t e ri e, G e -
wissensangst und Skrupulositat (s. Strohmayer). Beide An
lagen stehen in starkem Gegensatz zueinander und Hegen in heftigem, 
zwiespaltigem Kampf. Es ist ein Kampf zwischen dem Drang nach Be
friedigung und Ablehnung, ein Kampf zwischen Gut und Bose. "Es hat 

Boses Weib. 

~ ) 
~/ 

1 
-----~~/~-~I 

o 
Padagoge. Pflichtenmensch. 
Sehr strebsam. K unstge
werbler, Bastler. Zart; ver· 
8chlossen, keine Freunde. 

Eigener Mensch. 

6 
A u(3erordentlich heiter u. ye
mutlich, bega?t, musikalisch. 

I 

---______ 1 , 
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resolut, frohlich, doch leicht 
verargert. N icht unge8ellig. 
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• + 
Invo
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depr. 

Zart, nervo8, 
kleinlich und 

engherzig. 
I 

-,-I ___ -,-____ 1 

, 
Dem. praec. 

1 ::. Berta (Prob. ) 

* 1890 
Zwangsneurose 
mit zirkuliiren 
Schwankunyen. 

~ Emma , Anna , Werner 

Heiter, gewandt, * 1892 * 1903 
liebenswUrdig, Depr. veranh:tgt. Als Kind weich und lenksam. 
sehr energisch; Zirkuliire Psy- Schizoide Personlichkeitsver-

hypoman. chose. Flei(3ig, schiebung in der Pubertat im 
zielbewu(3t, starke8 Sinne der Moral insanity; 

Selbstgejuhl, heimtiickisch, heuchlerisch, 
ruhig, energisch. ohne affektive Resonnanz. 

BetrUgereien und Diebstahle. 

Abb.78. 

mich einen schweren Kampf gekostet, mich nicht unterkriegen zu 
lassen." Nach der sexuellen Generalbeichte, die ein Zuriicktreten der 
urspriinglichen Zwangsvorstellungen bewirkte, kommt dieser Kampf in 
symbolischer Version in dem krankhaften EBtrieb und der asketischen 
Hungerkur wiederum zum Vorschein. 

Friih entwickelter, starker Sexualtrieb, Perversitat des 
Trieblebens und eine skrupulose, zu Gewissensbissen nei
gende, asketische Lebenseinstellung, das sind die gene
tischen Wurzeln unseres Falles. 

Nun die Hereditat (s. Abb. 78). 
In der Geschwisterserie der Berta Busch finden wir zunachst die 

hypomanische Emma. Anna, ein depressives Temperament, 
machte im Alter von 24 Jahrcn cine zirkulare Depression durch, 
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die in einer leichten hypomanischen Phase ausklang. Ihre Psychose 
zeichnete sich durch lebhafte Angst und verzweifelte Unruhe aus; sie 
jammerte fortgesetzt in monotoner Weise von ihren Selbstvorwurfen. 
Gegen die Umgebung zeigte sie sich gelegentlich miBtrauisch. Eine 
zwangsneurotische Komponente kam in einer isolierten Gehors
tauschung zutage. Sie glaubte, durch die Krankheit ihre Stelle ah; 
Lehrerin zu verlieren. Tagelang horte sie die Stimme Gottes: "Bringe 
ein Opfer, dann behaltst du deine Stelle." Durch ein umstandliches 
Zeremoniell von Bewegungs- und Gebetsubungen glaubte sie dem Herr
gott Genuge zu tun und sich dadurch die Stelle zu sichern. Sie ist nach 
Abklingen del' Psychose vollkommen geheilt und leistungsfahig. 

Werner ist del' typische schizoide Degen{ne, nach Meggen
dorfers Auffassung ein Gesellschaftsfeind infolge schizophrener Puber
tatserkrankung. Ursprunglich weich und lenksam wurde er in den 
Entwicklungsjahren storrisch und lugenhaft und zeigte einen erheblichen 
moralischen Defekt. 

Die Mutter, eine sehr energische, zielbewuBte, resolute, de pressi v 
veranlagte und empfindsame, leicht verargerte Frau, machte in der In
volutionszeit eine Melancholie durch, uber die eine nahere Be
schreibung fehlt. Eine Schwester war ebenfalls in del' Involutions
zeit melancholisch. Del' Neffe litt an einer Dementia praecox. 

Del' Vater war ein strebsamer Pflichtmensch, der als ver
schlossener, eigener Charakter bekannt war, dabei zarten und weichen 
Gemuts. Ein "Bohrer und Bastler". 

Die Geschwister der Probandin Berta Busch sind zum Teil kon
stitutionell zyklothym (Emma), zum Teil schizothym (Werner); Anna 
zeigt in ihrer zirk~laren Psychose fremdartige Einschlage (Angst, Un
ruhe, Gehorstauschung, MiBtrauen, Zwangszeremoniell), die wir wohl 
als Ausdruck schizothymer Konstitutionselemente auffassen durfen. 
Dem entspricht die Veranlagung der Eltern, die zir k ular psychotische 
Mutter und del' vorwiegend schizothyme Vater. In del' mutter
lichen Familie ist ferner eine schizophrene (Neffe Dem. praec.) Anlage 
vorhanden. Beide Konstitutionskomponenten stecken wohl auch in der 
Veranlagung del' Probandin. Die peinliche Gewissenhaftigkeit, die 
rucksichtsvoIle, musterhafte Art steUt in Verbindung mit dem herzlichen 
Gemut vermutlich eine charakterologische Legierung dar. Das zyklo
thyme Moment tritt in del' depressiven Psychose noch deutlicher zutage. 
Daneben haben wir abel' als wichtigen Faktor das per verse se xue lIe 
Triebleben kennen gelernt. Die Perversitaten stehen vielfach del' 
schizophrenen Konstitution nahe. Auch bei del' Schizophrenie finden 
wir in del' uberwiegenden Mehrzahl del' FaIle Perversitaten in irgendeiner 
Form. Doch kommt bei del' Zwangsneurose auBerdem noch ein Moment 
hinzu; daIS ist del' fruh entwickelte und nach hemmungsloser Befriedigung 
drangende, starke Se xu al trie b, der vielfach den Schizophrenen fehlt. 
Sicherlich sind, das hat auch Kretsch mer betont, sexuelle Perversitaten 
bei zyklothymen Personlichkeiten S{llten, dagegen auBerst haufig im 
schizothymen Formkreis. Wir mussen bei Berta Busch eine komplizierte 
zyklothym-schizothyme Legierung annehmen, bei del' charakterologischc 



202 Die Ergebnisse del' Erblichkeitsforschung. 

Veranlagung und sexuelles Triebleben in einem bestimmten gegensatz
lichen Verhaltnis stehen. 

Familie Bandle. 
Prob.: Anna. B. geb. Reimer. 
Ais Kind lebhaft und heiter, gern mit anderen gespielt; dabei immer muster· 

haft, angstlich gewissenhaft, bestrebt, alles recht zu machen. Sehr feinfuhlig und 
empfindsam, zu Skrupeln geneigt. Schon in jungen Jahren starker Sexual
trie b, den sie jedoch im Grunde ablehnte. Schon fruh onaniert, auch spater in 
der Ehe noch. Beim Koitus keine Befriedigung. Lebt sich gern in up pige n 
sexuellen Phantasien masochistischen Inhalts aus, vor denen sie be
wuBt lebhafte Abscheu empfindet. In diesen Phantasien ftihlt sie sich gelegentlich 
auch als Mann, der sein Weib in sadistischer Weise plagt und peinigt. 

Seit dem 8. Lebensjahr Zwangsangst vor schwarzen Katzen. Zum 
ersten Male vor einer schwarzen Katze erschrocken, als sie auf dem Klosett ona
nierte und dabei auf dem gegenuberliegenden Haus eine schwarze Katze sitzen sah. 
1m Laufe der Jahre diese Angst nie verloren. Beim Anblick einer schwarzen Katze 
ein Geftihl, das manchmal einem sexuellen Reizzustand ahnlich ist. Sie hat immer 
den Gedanken, die Katze wolle ihr auf den Unterleib. Die Katze tritt, besonders in 
Zeiten leichterendogener Verstimmungen, auch inForm von zwangsmaBigen Visionen 
auf. Oberall, wo sie hinschaut, stehen dannKatzen, die zuihr auf den Unterleib herauf
wollen. Das einzige befriedigende sexuelle (auBereheliche) Verhaltnis hatte sie zu 
einem brutalen, gewalttatigen Manne, der ihr in seiner starken Triebhaftigkeit 
imponierte. Die Analyse del' Zwangsbeftirchtung ergab eine doppelte Bedeutung; 
zunachst ist die Katze allgemein das Symbol des Tierischen (Sexuellen) im Menschen, 
ferner aber das Symbol der angreifenden mannlichen Sexualitat. Sexuelle Phan
tasien sadistisch und masochistischen Inhaltes wechselten bei ihr, oft 
war sie aktiv und passiv zugleich bei beiden Formen dieser per v e r sen Ph ant a
s i e n beteiligt (sie ftihlte sich in der Phantasie wahrend des Aktes gleichzeitig 
als Mann und als Weib). 

Anna Bandle gibt uns in ihrer Zwangsneurose ein ganz ahnliches 
Bild wie Berta Busc h. Charakterologisch angstlich gewisse nhaft, 
musterhaft, skrupelhaft feinfuhlig und empfindsam ver
anlagt,. machte sich auch bei ihr schon fruh ein starker Sexual
trie b bemerkbar. Der normale Sexualverkehr gab ihr keine Be
friedigung, dagegen lebte sie sich in perversen (teils sadistischen, teils 
masochistischen) Phantasien aus. Ais vorwiegend masochistisches 
Symbol durfen wir auch die Zwangsangst vor schwarzen Katzen 
auffassen. Au13erdem tritt bei ihr eine homosexuelle Komponente 
deutlich hervor (sie fUhlt sich gelegentlich in der Phantasie als Mann). 
Bewu13t hat sie vor diesen Phantasien eine heftige Abscheu, sie fUhlt 
sich von ihnen grauenhaft gequalt und halt sich deswegen fUr eine 
verworfene Person. Der starke Sexualtrieb war ihr von jeher ein Greuel. 
Trotzdem unterliegt sie ihm immer wieder. Leichte depressive Schwan
kungen endogener Natur, wie die Probandin selbst mir versicherte, 
gehen mit einer Steigerung der Zwangsphanomene einher. 

Wir sehen, wie auch dieser Fall die Strohmayerschen AusfUhrungen 
durchaus bestatigt. Auch er setzt sich zusammen aus dem zwangs
neurotischen Charakter, dem starken Sexualtrieb und der 
Trie b per versi ta t. 

Der Stammbaum zeigt auf der einen Elt.emseite wieder zirkulare 
Belastung (s. Abb. 79). Die fruh verstorbene Mutter litt in der 
Schwangerschaft an einer Depression, ebenso haben ihre beiden 
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Schwestern Agnes und Marie, die GroBmutter Adelheid und deren 
Vater Depressionen durchgemacht. Die Depressiop. bei Agnes tragt 
norglerischen, gereizten Charakter, ebenso scheint die 12 Jahre an
dauemde Altersdepression der GroBmutter Adelheid nach der aHerdings 
oberflachlichen Krankengeschichte kein reines Bild geboten zu haben. 
Schizoide Einschlage sind ja bei beiden nach den Hereditatsverhaltnissen 
moglich. Agnes solI von Jugend auf an Zwangshandl ungen ge
litten haben. Sehr wichtig scheint mir femer der "langandauernde 
Geschlechtsreiz" in der Depression bei der GroBmutter Adel
heid und die Angabe, daB die Tanten der Probandin Agnes und AdeI
heid "mannstoll" gewesen sein sollen. 

In der Geschwisterserie der Probandin sehen wir eine phlegmatisch 
schizoide Sch wester und einen vielleicht hypo ma nische n Bruder. 
Der Vater, wie auch die vaterliche GroBmutter scheinen schi
zoide Typen gewesen zu sein. 

An einer Kombination von schizothymen und zyklothymen 
Konstitutionselementen kann auch bei Anna Bandle kein Zweifel 
bestehen. In der mutterlichen Familie wird uns bei den Tanten Agnes 
und Marie (mannstoll) sowie bei der GroBmutter Adelheid (Geschlechts
reiz in der Depression) von gesteigertem Sexualtrieb berichtet. Dieser 
zusammen mit der zyklothymen Anlage ist das mutterliche Erbteil der 
Probandin. Die schizothyme Anlage stammt von der Vaterseite. Woher 
wir die Neigung zu sexuellen Perversitaten abzuleiten haben, wissen wir 
nicht. Vielleicht durfen wir sie schon bei der zwangsneurotischen Tante 
Agnes vermuten. Sicherlich sind sie nirgends deutlich in Erscheinung 
getreten. 

Unsere Betrachtung uber die Zwangsneurose hat uns gelehrt, 
daB wir es mit einer komplizierten Konstitutionslegierung zu 
tun haben, deren hereditare Verhaltnisse deswegen sehr schwer aufzu
decken sind, weil wir ohne Berucksichtigung des sex u e II en T r i e b
Ie ben s der Aszendenten nicht weiter kommen werden. Eine Legierung 
schizothymer und zyklothymer Konstitutionselemente ist sehr wahr
scheinlich. Doch stehen wir damit, wie uns unsere Untersuchung ge
zeigt hat, sehr an der Oberflache des Problems. 

Die Zwangsneurose ist der Ausdruck eines Kampfes der 
genotypischen Anlagen, bedingt durch die Antipolaritat des 
sensitiven, zwangsneurotischen Charakters mit dem perversen, sehr stark 
entwickelten sexuellen Triebleben. Wir wissen, daB jede normal Sexual
anlage neben der naturlichen Triebrichtung auch angedeutete perverse 
Komponenten in sich greift. "Am normalsten Sexualvorgang sind jene 
Ansatze kenntlich, deren Ausbildung zu den Abirrungen fuhrt, die man als 
Perversionen beschrieben hat" (Freud). "Von der stlirmischen Besitz
ergreifung zum Sadismus sind die Dbergange ebenso gleitend, wie von 
der liebenden Hingabe zum Masochismus" (Strohmayer). In manchen 
Fallen mag nun die Sexuaianiage konstellativ im Sinne der Perversion 
entwickelt werden mussen, damit eine Zwangsneurose entstehen kann. 
In anderen wieder ist die Perversitat schon fest in der Anlage gegeben. 
Vielleicht, il't auch der zwangsneurotischeCharakter nicht immer schon 
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von Jugend auf vorhanden, sondern wird erst in einer Depression bei 
einer vielleicht ursprunglich hypomanischen Personlichkeit als voruber
gehendes psychotisches Symptom geschaffen. Wir haben ferner an dem 
Beispiel der GroBmutter (Adelheid) der Probandin Anna Reimer gesehen, 
daB eine depressive Erkrankung mit eigentumlichen Veriinderungen des 
Sexualtriebes einhergehen kann. So lieBe sich auch denken, daB die 
latente perverse Triebrichtung durch eine zirkular-endokrine biologische 
Umwiilzung phiinotypisiert wird, und so erst in der Psychose Zwangs
symptome zum Vcrschein kommen. Die verschiedensten Moglichkeiten 
sind denkbar. Soweit es sich urn Zwangsphiinomene handelt, die 
unserem genetischen Aufbau entsprechen, mussen sie auf einem be
stimmten Krafteverhiiltnis del' einzelnen konstitutionellen Kompo
nenten beruhen. Diese konnen in ihrer Gesamtheit von Jugend 
auf im Phiinotypus gegeben sein odeI' teils reaktiv psychisch, teils endo
gen biologisch erst im Laufe des spateren Lebens vorubergehend oder 
dauernd zum spezifischen Radikal voll entwickelt werden. Viele Men
schen, bei denen ein Anlageglied dieses Komplexes fehlt oder nicht in 
der erforderlichen pathogenetischen Potenz vorhanden ist, bekommen 
keine Zwangsneurose. Derartige Individuen werden vermutlich in del' 
Aszendenz del' ZwangsneuroEe eine groBe Rolle spielen. Gelegentlich 
treten auch schon bei einzelnen Angehorigen der Kranken Zwangs-
erscheinungen auf. . 

Diese kompIiziert zusammengesetzte Zwangsanlage, die in vielen 
Fallen durch K 0 m bin a t ion spezifischer Anlageelemente entstehen 
muB (wenn keine direkte homonome Hereditat vorIiegt), mag sich in 
manchen Familien als K 0 m pIe x direkt uber Generationen vererben, 
wie wir es bei Pi I t z gesehen ha ben. Ich vermute a ber, daB dies 
der seltenere Fall ist. 

Wollen wir erbbiologisch in die Zwangsneurose tiefer eindringen, so 
kann nur die subtilste psychologische und hereditare Untersuchung zum 
Ziele fiihren. 

8. Der moralische Schwachsinn (Moral insanity). 
Der Begriff der "moral insanity", des moralischen 

S c h wac h 13 inn s , wie er heute in der Psychiatrie ublich ist, ist in wissen
schaftlicher Bezieh ung wenig erfreulich, da die Moral niemals da s Kriteri urn 
fur eine wissenschaftliche Abgrenzung abgeben sollte. Will man jedoch 
diesen Begriff nicht fallen lassen - und dies ist vielleicht aus praktischen 
Grunden zweckmaBig -, so mussen wir uns zum mindesten urn eine 
klare Differenzierung und Abgrenzung der psychischen Abnormitiiten 
bemuhen, welche dem moralischen Schwachsinn zugrunde liegen. Und 
dies kann, soweit es sich urn konstitutionelle, nicht milieubedingte 
Anomalien handelt, nur mit Hilfe der Konstitutions- und Erblichkeits
forschung geschehen. Bei der Frage, ob die auBeren Velhiiltnisse eine 
ausschlaggebende Rolle spielen, muB wiederum die Hereditiit in weit
gehendem MaBe herangezogen werden, wie wir in dem Kapitel uber 
die psychische Konstitution gesehen haben. 
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Unsere Hauptaufgabe, ehe wir uns mit dem Erbgang bestimmter 
Formen des moralischen Schwachsinns beschiiftigen konnen. muB also 
darin bestehen, eine klinische und erbkonstitutionelle Differen
zierung zu gewinnen. 

Besonders wertvoll in erbbiologischer Beziehung ist eine Arbeit 
von Jorger, die sich mit den genealogischen Verhaltnissen zweier 
groBer Vagabunden- und VerbrecherfamiIien "Zero" und "Markus" 
beschaftigt. 

Die Familie "Zero". In Xand, einem einsamen, von der Um
gebung abgeschlossenen Bergtal der Schweiz, ist die Heimat del' ur
spriinglich angesehenen, geachteten und beguterten Bauernfamilie Zero. 
AIle heute lebenden Zero von Xand lassen sich auf einen Stammvater 
zuruckfuhren, den Andreas Zero, geboren 1639, der wie sein Vater 
Muhlenbesitzer einer noch bestehenden Muhle im Hofe Planum war. 
Von den beiden Sohnen dieses Andreas gehen in del' Folge drei Linien 
aus. Die Angehorigen zweier Linien sind fast ausnahmslo8 solide, recht
schaffene und beguterte Leute, die zum Teil hohe Ehrenstellen inne
haben. Die 3. Linie umfaBt die Vagabundenfamilie (s. Abb. 81). 

Wie ist nun die Abweichung dieser 3. Linie vom FamiIientypus zu 
erklaren1 

Paul AIexius Zero war der erste vagabundierende Kesselflicker aus 
dem angesehenen Bauerngeschlecht. Seine Mutter wie auch seine v1iter
Hche GroBmutter stammte aus dem Geschlecht der Lautter. Paul 
AIexius ist also ein Inzuchtprodukt. Diese Familie J ... autter ist deswegen 
bemerkenswert, weil sie schon im Jahre 1713 eine Geisteskranke auf
weist, die sich im Wahnsinn das Leben nahm. Ende des vorigen Jahr
hunderts bot dieser Stamm etwa folgendes Bild (s. Abb. 80): 

lA/utter . , , 
Geisteskranlc ;J;r'-=hoc--=h---I 

gradig abnorm. "-

~ , , /' 
() 

, 
1m Wahn

sinn t 

• + 

• + 
Spuren von 

I"sinn. 

• + 
Stumm, reiz- 1 ntelligent, Schwerhiiriger "Paranoia", Idiotie. 
bar, schwach- aulfalliger Sanderling. Verriic1ctheit. 

sinnig. Ohara1cter. 

Abb. 80. 

Vielleicht gehen wir in del' Annahme nicht fehl, daB in del' FamiIie 
Lautter eine schizophrene Anlage vorhanden war, und daB es sich bei 
Paul AIexius um eine soziale VerwaIirlosung auf hebephrener (schizo
phreneI') Grundlage gehandelt hat. Dabei mag die Inzucht unter
stutzend mitgewirkt haben. Jedoch durfen wir diese Deutung nul' als 
vorsichtige Vermutung hinnehmen. MogHcherweise war es auch nul' ein ein
fac:her Schwachsinn, sicherlich muB aber ein endogenes konstitutionelles 
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Moment die Ursache der Degeneration gewesen sein. Immerhin liegt 
es nahe, dem Paul Alexius in Parallele zu manchen Landstreichertypen 
eine hebephrene "Wurstigkeit" zuzuschreiben, die ihn mehr und mehr 
verkommen lieB. Paul Alexius und auch seine Nachkommen suchten 
sich Frauen aus vaganten Kesselflickerfamilien und damit wurde der 
soziale Abstieg dieses Stammes gefestigt. 

Die Enkelgeneration und ihre Nachkommen wollen wir nach ein
zelnen Linien gesondert besprechen. In den Stammbaumen sind nur die 
uns wichtig erscheinenden Kinder der Originalarbeitaufgenommen. 

Linie I (s. Abb. 82): Der gutmutige, verbummelte Alkoholiker Primo 
eines anderen Zerostammes, in dem Geisteskrankheiten vorgekommen 
sein sollen, heiratet die vagante Enkelin des Paul Alexius, Prima. Unter 
den Kindern ist eine ledige unbescholtene Dienstmagd und ein debiler, 
leicht.,inniger, aber gutmutiger Vagabund Paul Josef, der sich als Hehler 
bei Diebstahlen beteiligt hat. Die Nachkommen seiner Ehe mit der 
brutalen, verrufenen Verbrecherin Nana Elster zeigen eine Steigerung 
der degenerierten Eigenschaften. Eine Tochter Olga ist eine vagante 
lugnerische Diebin und Prostituierte, ein Sohn Casar ebenfalls ein vagan
ter Die b. Der Sohn F r i t zAn ton vereinigt in sich offen bar die gerissene 
Verbrechernatur der Mutter mit der Gutmutigkeit des Vaters. 
Er war von schmachtiger Gestalt "mit steifem, braunem Haar, groBen 
abstehenden Ohren, tiefliegenden Augen mit stechendem Blick, starken 
Augenbrauen, breiter Nase mit weiten NasenlOchern, ganz sparlichem 
Bartwuchs, groBem Munde und dickem, kurzem Halse". Er galt als 
geistig gut begabt und beherrschte mehrere Sprachen. Seine Schrift 
war hubsch und der sprachliche Ausdruck gewandt. Schon fruh be
tatigte er sich durch allerhand Lausbubenstreiche. Spater stahl er, 
wo es etwas zu stehlen gab. Die Plunderung von OpferstOcken der 
katholischen Kirchen und Kapellen war seine Hauptspezialitat,. "Bei 
diesem Geschaft bedientc sich Fritz alledei Tucken und Listen, um 
gerade Leute zu tauschen." Wenn man ihn gefangen hatte, gelang es 
ihm meistens sieh zunachst dureh die Flucht der Strafe zu entziehen. 
Er hat der Polizei viel zu schaffen gemacht. "Der Polizist ist 
sehlau, der Fritz aber noch schlauer" , so kalkulierte er. Eine 
Reihe von reeht humoristisehen Streichen erzahlte man von ihm. 
Am Schnapstische verstand er es, von seinen vielen, haarstraubenden 
Heldentaten anschaulich zu erzahlen. Er wanderte von einem Ge
fangnis ins andere. Vor Gericht bekannte er regelmaBig alle seine Schand
taten mit groBer Offenheit. So galt er als ein im Grunde gutmutiger, 
unverbesserlicher Schelm, "der aber keinem Kinde was zuleide tut". 
Der Verdacht eines Mordes, der gegen ihn erhoben wurde, hat sich nicht 
bestatigt. Leute, die ihn personlich kannten, hatten ihm auch einen 
Mord nicht zugetraut. Die Sehandung eines 13jahrigen Madchens, mit 
dem er unter Zustimmung ihrer Mutter in ehelicher Gemeinschaft lebte, 
darf bei dem Milieu ihm wohl nicht allzusehr zur Last gelegt werden. 

Die Schilderung des Fritz Anton zeigt eine charakteristische Per
sonlichkeit, wie sie gelegentlieh bei den Kriminellen vorkommt. Es 
fehit diesem Verbrechertypus die brutale Roheit, die flchneidende 
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Gefuhlskiilte, die schleichende Unoffenheit des sonst bekannten "ge
borenen Verbrechers" , den wir auch in dieser Familie noch kennen
lemen werden. Die listige humoristische Art, der gutmutige Schelm, 
der schauerlich von. seinen Geschichten zu erzahlen weiB, der gem anderell 
Menschen einen Schabemack spielt, erinnert uns an die h y po -
manische Charakterologie. Immerhin ist die gerissene Verbrecher
natur bei den Hypomanischen 'etwas AuBergewohnliches. Und weun wi!' 
den Bruder des :Fritz Anton, Jos Paul, der als leutEscheuer Sonderling am 
besten zur schizoiden Charakterologie paBt, und dessen s chi z 0 p h r e II ell 

Sohn Nuttin Zero betrachten, so werden wir die verbrecherische Anlage, 
das mangelnde Gefiihl ffir die soziale Gesellschaftsordnung eher mit 
partiellen schizophrenen Genotypen in Beziehung setzen. Nana Elster, 
die Mutter des Fritz Anton, ist als freche, brutale, verrufene Verbrecherin 
nach unseren Erfahrungen eben falls unter die gefuhlskalten schizoiden 
Temperamente einzureihen. Dies erscheint um so einleuchtender, aIs 
sie ja die Mutter eines schizoiden Psychopathen, Jos Paul, und die 
GroBmutter des schizophrenen Nuttin, sowie seines wohl auch schizo
iden Bruders Paul ist (imbeziller, vaganter, fauler, schmieriger Schlingel). 
Immerhin wollen wir beachten, daB Fri tz An ton sich durch sein im 
Grunde gutmutiges, offenes Wesen und durch die listige, humori
s tis c h eAr t von dem g e f u hIs r 0 hen, gem u t sst u m p fen Ve r -
bre chert ypus unterscheidet. 

Wir schlie Ben aus dieser ersten Linie eine biologische Ve r wan d t -
schaft der vorhandenen verbrecherischen Anlage mit dem 
sc hi z oid- sc hiz 0 phrenen F ormkreis. 

Linie II (s. Abb. 82). In der Linie II wird ebenfalls durch Einheirat 
der Alma Elster, einer Schwester der als schizoid gekennzeichneten Nana 
Elster der I. Linie, die ursprunglich gutmutige Vagantenart der Zero 
in aktives Verbrechertum umgewandelt. Ihr Sohn Anton Zero ist ein 
vagabundierender Taugenichts, ein anderer, Paul Albert, ist wegen 
Falschmunzens und Unsittlichkeit bestraft. Sohn Anton ist unbe
scholten. Gerade aus dieser Tatsache der extrem verschiedenen Anlage 
bei den Kindem sehen wir, wie wenig in diesem Falle das Milieu fur die 
Entwicklung einer verbrecherischen oder rechtschaffenen Natur aus
macht. Sohn Paul Otto ist ein idiotischer Epileptiker. Seine Idiotie 
geht wahrscheinlich auf den Schwachsinn des Vaters zuruck. 

Linie III (s. Abb.82). Die Kinder des Terzo Zero der III. Linie, 
uber dessen Frau wir nichts Naheres wis'sen, als daB sie heimatlos ge
wesen ist, zeigen zum Teil eine auffallende Regeneration. Sohn Paul 
Duri hat in eine seBhafte Familie hineingeheiratet; seine Nachkommen
sohaft ist seBhaft und unbescholten. Auch die Nachkommen des Sohnes 
Karl, der trotz vaganter Jugendzeit eine Bauerntochter heiratete, sind 
zum Teil sogar in geachteten Stellungen. Mehrere andere Kinder sind 
dem Vagantentum treu geblieben. Ein Sohn Paul leidet an Epilepsie. 
Die Tochter Ida Olga, uber deren Veranlagung nichts bekannt ist, 
zeugte mit einem liederlichen Mann aus braver bluhender Familie zwei 
s chi z 0 ph r e n e Kinder (Paul und Elsa) und einen Sohn Eugen, der ein 
schwieriger Charakter und Potator war. Auch in dieser Linie scheint 
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die moralische Minderwertigkeit mit del' schizothymen 
Konstitution in Beziehung zu stehen. 

Li ni e I V (s. Abb. 84). In diesel' Linie sehen wir ala Sohn des Stamm
vaters Quarto den durch Heirat mit einer Bauemtochter seBhaft ge
wordenen Paul Leo, dessen Sohn als Wirt in Frankreich an Dementia 
senilis starb. Del' zweite Sohn Karl Eugen, ein vaganter KeJ31er heiratete 
eine analphabetische Hausiererin von "ganz minder Qualitat". Nach 
dem Tode ihres Mannes nahrte sie sich yom Diebstahl ihrer Sohne, 
von denen del' frohliche sympathische Schelm Luis Karl 
mit Fritz Anton del' 1. Linie groBe Ahnlichkeit hat. Er ist ein listiger 
gewandter Dieb, del' vorwiegend aus Liebe zum "Handwerk" und wohl 
auch aus Freude am Schabemack stiehlt. Er pflegte sich selbst be
kannten Leuten gegenuber gem unter falschem Namen vorzustellen. 
Vor Gericht gestand er jedesmal mit groBer Aufrichtigkeit, Grlindlich
keit und Gemutlichkeit seine Diebstahle ein. Bei ihm scheint die 
hypomanische Note noch deutlicher zutage zu treten, wie bei Fritz 
Anton der Linie 1. Seine Bruder arbeiteten teilweise mit ihm zusammen. 
Von diesen hat Hektor bemerkenswerterweise wieder zwei wohlgeratene 
Kinder. 

Ein dritter Sohn des Quarto Zero, der vagante, aber tUchtige und 
leistungsfahige Maurer und Schuster Karl Luis hat eine s chi z 0 p h r e n e 
Tochter, Nana, die als charakterologisch lugenhaft und sehr sexuell 
geschildert wird. Die ubrigen Tochter zeichnen sich durch mehrfache 
uneheliche Geburten aus, Lisa stand wegen Meineids in gerichtlicher 
Untersuchung. 

Die Tochter Lina del' genannten sehizophrenen Nana Zero zeigt 
einen psychiatrisch wiehtigen charakterologischen Typus. Sie arbeitete 
als Kindermadchen, Magd und Kellnerin in den verschiedensten Orten 
und genoB von jeher einen sehlechten Leumund. Sie hat viermal auBer
ehelieh geboren. Zwei Kinder starben eines natlirliehen Todes, die 
beiden anderen hat sie selbst in roher, brutaler WEise mit Strychnin
komem vergiftet. Nach dem Tode des ersten solI sie ganz unverfroren 
geauBert haben, daB ihr aueh del' Tod des anderen sehr erwiinseht sEi; 
sie forderte sogar brieflieh andere Leute auf, dem Kinde Gift zu geben. 
Die Morderin wurde lange Zeit psychiatrisch beobachtet und begut
achtet. "Die Physiognomie", so sagt das Gutachten, "tragt den Stempel 
des Gemeinen, Kalten, Herzlosen, ihr Blick ist eisig." "Dber ihre Miene 
gleitet nie ein Zug von Wohlwollen, von Gute oder wahrer Freundlich
keit. Ihr Laeheln ist kein wahres Laeheln, es ist nur ein Grinsen, dem 
die inneren Gefuhle vollkommen fehlen." "Von Reue u bel' ihr bisheriges 
Leben fand sieh keine Spur." Den Mord oder Mordversuch leugnete sie 
rundweg ab und versuchte sieh mit plumpen Verdachtigungen rein zu 
waschen. 

Diese Bestie in Menschengestalt ist aus lauter ethischen Defekten 
zusammengesetzt; ihr fehlen aIle die Eigenschaften, die einem sozialen 
Individuum zukommen. Sie ist ein kalter, herzloser, auBerst gefiihr
lie her, unverbesserlicher Verbrechertypus, geradezu ein Paradigma fur 
Roheit und Gemutlosigkeit. 1m Gegensatz zu Luis Karl und Fritz Anton 

14* 
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IV 

~ 6 Quarto 

Aus KefJler- I 
familie 

1 ___ _ 
"I-Zer;;--

o-l'-Ka~-i~i~~'---;{Paul -L~-;----;{-K;;'l Eu~~~-I 

* 1799 t 1869 * 1804 * 1807 t 1881 
Maurer und Baner. Vaganter Kef31er. 

8chuster,vagant, I Zero 
tuchtig und lei- 1 - -.--- , 

I~~~ ---

A nalphabetin, 
Hausiererin, ganz 

minde Qualitiit. Er
niihrte sich vomDieb
stahl ihrer Bohne. stungsfaMg. ( Eugler I 

1 W irt in .------

Zero Dem. seniles. ____ Zero [' Frankreich. ____ /...---~ 

l-~-Li-·s-a---~--~~-'-N-a-na 1 6 Luis 6 OSk-a-r-o-/-l-1-ek-t-or-~-I-da-, O-lg-a-6-P-a-u-1--', 

* 1842 -..- * 1851 Karl Dieb. Dieb. : In ge-
TUchtig, lei- ". ~ Liigenhaft, * 1865 / achteter 
stungsfiihig, ...:! ~ sehr sexuell. Dieb, / Btellung. 
sehr sexuell. ~ ~ Dem. praec. frohlicher "Familie 

Hysterica. ,/ sympath. Markus" 
Btand wegen I Schelm. II s. Abb. 85. 
Meineids in Zero 
Untersuchg. ~ L;;;;--I 1~-71 

* 1865 Zwei wohlgeratene 
Kindsmarderin, Kinder. 
grausame Ver-

brechernatur. 

Abb. 83 

fehlt ihr ganz der gutherzige, humoristische Einschlag, der diese Typen 
immer wieder als menschlich sympathisch erscheinen laBt. Lina ist 
die in jedel' Beziehung grauenhaft abstoBende Form des morae 
lischen Sch wachsinns. Dbel' ihre schizoide Anlage kann kein 
Zweifelsein; sie wird auchdurch rlieHereditat (s c hiz op hreneM u tt el') 
bestatigt. 

Auch diese Linie laBt einen inneren Zusammenhang del' vel'
bl'e cheri s c hen An 1 ag en mit del' s c hiz oid - s c hiz ophrenen 
Kons ti tu ti onsgru ppe el'kennen. 

Linie VI (s. Abb. 83). In diesel' Linie beobachten wil' neben einzel
nen moral insanes-Typen wiederum mehrfache Regeneration des 
Stammes. Die Enkelin Nora aus 1. Ehe des Sestimo Zero zeugt. mit 
einem Bauem eine geachtete und fleiBige Nachkommenschaft. Dieselbe 
Erscheinung treffen wil' bei den Kindem del' Enkelin Ida Nana aus 
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VI 

6 Sestimo 

I I I II 
I-~:--------I I~~~~~~~~~--, 

Holder 

~ Lea 

r ntelligent, als 
r exe gefurchtet, 
lhrte das Regi
,ent in der Ehe. 

I"c: Paul J as I 
* 1812 t 1890 
Imbezill, An-

alphabet. Harm~ 
lose Einfalt. 

H exe, boses Weib 
aU8 vaganter 

Familie. 

I 6 Alexius 
Urban 

* 1820 t 1894 

l __ Vagant. Guter . 
Leumund Schwer degenenerteNachkommen, 
~ Sohn Dieb, Tochter Dirne. 

------~~-----~ Zero 
-I ~----

,,: Karl Eugen 
* 1846 

Potator 1890. 
Del. trem. Epi
lept. Anfallemit 
SprachstOrung 
u. Verfolgungs
wahn. Lapp. 

VerblOdung, Ge-
dachtnis- und 

U rteilsschwache. 

16 Albanus 
* 1871 

In der J ugend 
leichtsinnig 

und jahzornig. 
Reizbarer 

Oharakter. 

n. J orger. 

6PaulEugen 
* 1849 

Ungetrubt. Leu
mund. Einfacher 

TagelOhner. 
Ehefrau: begabt, 

ordentlich. 

~ Nana I 
* 1876 

Dirne, Diebin, 
trieb sich unter 

falschem N amen 
herum. 

66 
I~l. 

~ Nora 

* 1857 
t 1903 

Verheir. mit 
einem 

Bauern; ge
achtete, fleif3ige 

Leute. 
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,,: Peter 

* 1816 t 1913 
Vaganter Kef3ler. 

"Er konnte 
nichts." Alters
blOdsinn. Para-

lysis agitans. 
Ehefrau: Emma 
Elster, Schwester 
der Nana und 

Alma Elster. 
Linie I. Genof3 

besseren Ruf als 
diese. 

Kinder ~ndEnkel 
durchweg brav, 

ordentlich, unbe
scholten, zum Teil 
auf dem Wege 

zu geachteten 
'Stellungen. 

II. Ehe an. Die Kinder ihres "niichternen und geachteten" Bruders Peter 
Eugen sind sogar auf dem Wege zu angesehenen Stellungen. Die Eltern 
diesel' beiden waren unbescholtene Wandersleute. 

Merkwiirdigerweise besitzt ein anderes Ehepaar Paul Eugen Zero 
(Enkel des Sestimo aus 1. Ehe) und seine Frau, die beide einen unge
triibten Leumund haben, eine dirnenhafte, diebische Tochter, die sich 
unter falschem Namen herumtrieb. Von del' Mutter des Paul Eugen 
heiBt es, sie sei intelligent, abel' als Hexe gefiirchtet gewesen und habe 
das Regiment gefiihrt. Wenn wir uns von dem Erbgang des moralischen 
Schwachsinns ein Bild machen wollen, so spricht diese in d ire k t e 
Dbertragung jedenfalls gegen Dominanz in irgendeiner Form. 

Linie VII (s. Abb. 84). Del' Stammvater Settimino wird im Gegen
satz zu seinen Geschwistern als brutaler, gewalttatiger, roher PotatoI' 
bezeichnet, del' seine Kinder notorisch sclilecht behandelte. Sein Sohn 
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Paul Jos, der wahrscheinlich an Alkoholepilepsie litt, hat offenbar die 
Gemiitsroheit von ihm geerbt. Seine Art gibt in Kombination mit der 
debilen, leicht durchtriebenen Veranlagung seiner Frau eine moralisch 
vollig degenerierte Nachkommenschaft, die teilweise hochgradig 
schwachsinnigwar. Ein Sohn, Ernst, wareindebilerSonderling, dereinige 
Jahre verschollen blieb. Vielleicht diirfen wir bei ihm eine schizothyme 
Konstitution vermuten, mit der die Gemiitsroheit des Vaters und 
GroBvaters sehr gut zusammenstimmen wurde. 

Die Familie Markus (s. Abb. 85). Ahnliche genealogische Ver
haltnisse zeigt die Familie Markus!). Auch hier sehen wir unter den 
Kindem eines verschlagenen, durchtriebenen Ehepaares (I, B) zweimal 
eine Dementia praecox auftreten. Eine fragliche Schizophrenie finden 
wir bei II, F, 2, gleichfalls als Kind eines bosartigen, paranoiden Rauf
boldes und seiner handelsuchtigen verlogenen Frau. Endlich weist noch 
Linie IX einen schizophrenen Sohn auf; die Mutter ist eine "Xanthippe" 
aus Vagantenkreisen, iiber den Vater wissen wir nichts Naheres. 

In dem Stamm der Vagabundenfamilie Markus ist somit zweifellos 
eine s'chizophrene Anlage vorhanden. Die SChizophrenie mani
festiert sich in zwei Fallen bei den Kindem durchtriebener, verschlagener, 
verlogener Eheleute. Auch hier scheint die verbrecherische An
lage auf schizothymen Konstitutionselementen zu be
ruhen. 

Betrachten wir nunmehr den Erbgang dieser moral insanes
Anlage. Die urspriinglich ehrliche und rechtschaffene Wasenmeister
und GlockengieBerfamilie Markus wird in Linie I durch die liignerische 
und betrugerische Ehefrau des Abraham sehr stark demoralisiert, Bei 
den Kindem des verschlagenen handelsuchtigen Abraham (A) und 
seines "bosen" Weibes sehen wir neben kriminellen Typen in Oskar (5) 
die solide friedfertige Art wieder durchbrechen. Diese Form des Erb
ganges spricht fUr Rezessi vi tat der Anlage zu solider, re c h t
schaffener Lebensfuhrung und fUr Dominanz der krimi
nellen Anlage. 

Gelegentlich zeigt s1tlh bei einzelnen Gliedem der Familie ein sozialer 
Aufstieg. So ist von den 5 Kindem des Paulus (I, B) erster Ehe (nicht 
ini Stammbaum verzeichnet) mit einer ordentlichen Frau ein Sohn Paul 
rechtschaffen und seBhaft geworden. Ebenso sind unter den 4 Kindem 
des stolzen unzuverlassigen Johann (I, G) zwei gute, brave, ordentliche 
Tochter. 

Fassen wir das Erge bnis un serer Betrachtung dieser 
beiden Familien zusammen: 

In beiden Familien schlieBen wir aus dem mehrfachen Auftreten 
schizophrener Erkrankungen auf eine schizophrene Familien
anlage. Es ergibt sich eine enge biologische Verwandtschaft zwischen 
der kriminellen Anlage und der schizoid-schizophrenen Konstitution. 
Wir lemten unter den Kriminellen eine Reihe von Typen kennen, die wir 
nach der Kretschmerschen Temperamentslehre als schizoid (gefiihls-

1) Die Bezifferung halt sich an die Originalarbeit vou J orger. 



F
am

il
ie

 
M

ar
ku

s 
-
-
.
-
-
-
-
.
-
-
-
-
~
 
.
.
.
.
 ~
-
.
.
 

.
~
~
~
~
 

.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

I 
II

 
6 

D
av

id
 

V
II

 
6 

Si
xt

us
 

V
II

I 
6 

P
a

u
l 

E
d

i 
IX

 
6 

C
hr

is
ti

an
 

6 
A

br
ah

am
 

G
es

ch
ic

kt
er

 G
lo

ck
en

gi
ef

Je
r 

¥ 
L

il
gn

er
in

 
u

n
d

 B
et

ru
· 

ge
n:

n;
 G

er
ie

be
ne

 B
et

tl
er

in
 

So
li

d,
 e

hr
lic

h,
 s

pa
rs

am
 

¥ 
D

ur
ch

tr
ie

be
ne

 
M

 u
si

ka
nt

. 
t 

T
bk

. 
R

oh
, 

w
eg

en
T

ie
rq

ua
le

re
ib

es
tr

af
t 

U
 nb

es
ch

ol
te

ne
r,

 s
ef

Jh
af

te
r 

B
au

er
. 

K
in

de
r 

te
il

s 
se

fJ
· 

ha
ft

, 
te

il
s 

va
ga

nt
 

M
 u

si
ka

nt
. 

P
ot

at
or

 

H
 a~

t8
ie
re
ri
n 

ll;
[a

rk
us

 

A
 

B
 

F
 

G
 

6 
A

br
ah

am
 

6 
P

au
lu

s 
({

 D
av

id
 

6 
Jo

ha
nn

 

W
as

en
m

ei
st

er
. 

Sc
hl

au
, 

st
ol

z,
 

N
ic

ht
s 

St
ol

z,
 u

nz
uv

er
· 

¥ 
U

 nb
es

ch
ol

te
n 

L
_

 

i 
I 

F
 

d 
E

li
as

 

B
os

ar
tig

er
 

R
au

fb
ol

d.
 

I 
I 

M
en

· 

A
 

6 
D

av
id

 

R
oh

er
 S

an
de

rl
in

g,
 ¥ 

X
an

th
ip

pe
au

s 
vo

ga
nt

en
 

K
re

is
en

 
I 

d 
Im

be
zi

ll
 

C
 

;(
F

' 
• 

n
tz

 

H
 a

nd
el

su
ch

ti
g,

 
ve

r s
ch

la
ge

n;
 

w
er

t, 
ve

r·
 

Za
ss

ig
 

2 
A

us
va

ga
n·

 
sc

he
nf

ei
nd

. 
H

at
te

 i
m

m
er

 
br

ac
ht

e 
da

s 
el

te
r·

 
I m

be
zi

ll.
 D

ie
b·

 
st

ah
le

. 
D

em
. 

pr
ae

co
x.

 
ve

rs
ch

la
ge

n,
 

ab
er

· 
ge

sc
he

it,
 h

al
be

r 
sc

hl
ag

en
 

sc
ha

rf
 

ge
sc

hl
iff

en
e 

M
es

se
r 

lic
he

 G
ut

 d
ur

ch
 

gl
iiu

bi
sc

h.
 

W
ah

r·
 

A
dv

ok
at

 
te

r 
F

am
il

ie
 

be
i 

si
ch

. 
O

ff
en

ba
r 

pa
ra

no
id

. 
sa

ge
r 

¥ D
ur

ch
tr

ie
be

ne
 

¥ 
B

os
e,

 h
ii

nd
el

su
ch

ti
g,

 
'¥ 

E
in

 f
li

nk
es

 
X

an
th

ip
pe

; 
B

et
t·

 
fa

ls
ch

, 
un

w
ah

r 
ba

se
s 

W
ei

b 
la

·i
n,

 H
au

si
er

er
in

 
I ~
~
-

..
. 

M
ar

ku
s 

M
ar

ku
s 

4.
 

,{
 E

li
as

 

L
um

pe
ns

am
m

ie
r 

V
ag

an
t. 

P
ot

at
or

. 
R

au
fe

r.
 D

em
. 

pr
ae

c.
 

-
-
-
~
-
-
M
 ar

lc
1i

8 

1.
5.

 

,{
 G

us
ta

v 

V
ag

an
te

r 
R

au
fb

ol
d.

 
R

au
b·

 
ve

rs
uc

h.
 

D
em

. 
pr

ae
c.

 

¥ 
G

ut
, 

br
av

, 
or

de
nt

lic
h 

1 
3 

5 
8 

10
 

6 
A

d
a

m
 

6 
P

au
l 

6
0s

ka
r 

6 
D

av
id

 ¥
 M 

ar
gr

et
 

V
ag

an
t. 

Se
nt

i·
 B

es
it.

zt
 k

le
in

es
 A

 n
w

es
en

. 
T

ro
tz

 g
ut

en
 

so
lid

, 
F

ah
re

nd
er

 
I m

be
zi

ll
, 

m
en

ta
l. 

S
u

iz
id

 V
er

di
en

st
es

 v
ag

an
t g

eb
lie

be
n.

 F
al

sc
h·

 f
ri

ed
fe

rt
ig

 
G

es
el

le
. 

fa
ls

ch
, 

w
eg

en
 U

nt
re

ue
 m

ii
nz

er
. 

ZO
 

St
re

it
ha

nd
el

. 
E

he
fr

au
: 

R
au

fb
ol

d.
 

ho
m

os
ex

ue
ll 

de
r 

F
ra

u 
D

um
m

, 
bO

s, 
ve

rl
og

en
. 

st
re

its
iic

ht
ig

 

D
ur

ch
w

eg
 8

ch
io

er
 k

ri
m

in
el

le
 N

ac
h·

 
ko

m
m

en
sc

h.
, t

ei
/w

ei
se

 s
ch

w
ac

hs
in

ni
g 

6 
6 

U
 nz

uv
er

la
ss

ig
 

1 
Z

 
7 

8 
9 

¥ 
T

in
a

 O
lg

a 
~
 O

lg
a 
6 

E
li

as
 ¥

 Cl
ar

a 
~
 E

va
 

D
um

m
, 

bO
s, 

D
em

. 
R

a
u

f·
 

Im
be

zi
ll

, 
G

le
ic

hg
iil

· 
st

re
its

uc
ht

ig
, 

pr
ae

c.
? 

bo
ld

, 
ni

ch
ts

 
tig

e,
 l

au
le

 
la

ls
ch

, 
ve

r·
 

P
ot

at
or

 
w

er
t 

"S
ch

ic
ks

e"
 

lo
ge

n,
 

ni
ch

ts
· 

nu
tz

, a
ul

ge
re

gt
 A

bb
. 8

5.
 F

am
il

ie
 M

ar
k

u
s 

n.
 J

 0
 r 

g 
e 

r.
 

I>
:)

 
>

-'
 

0'
>

 ~
 '" I?=

J ~ [ 00
 

00
 '" P ro
 .., I?=
J g c ~
 

~.
 

f!l.
, ::; ~
 

i:l
'" 
~
 ~ 



Der morahsche Schwachsinn (Moral insanity). 217 

kalt, ohne gemutliehe Resonanz) bezeiehnen mussen. Besonders ein
deutig ist die sehizoide Anlage bei der gemutsrohen, brutalen Kinds
morderin Lina Zero (Linie IV). Bei Luis Karl Zero (IV) und Fritz 
Anton Zero (I) mussen wir auBerdem noeh andere (vielleieht zyklothyme) 
Konstitutionseinsehlage vermuten. 

Uber den E r b g a n g des moralisehen Seh waehsinns laBt sich bei dem 
kleinen Material und der oft mangelhaften Personlichkeitsschilderung 
nichts Sicheres behaupten. In Linie IV Zero ist das Kind ordentlicher 
Eltern lugnerisch, dirnenhaft auch ausgesproehen kriminell, wir wurden 
also in diesem FaIle Rez.essivitat der verbreeherischen An
lage annehmen mussen. In Linie I, A sehen wir unter den Kindern 
liederlicher Eltern einen soliden, rechtsehaffenen Sohn. Diese Konstel
lation spricht fUr Rezessivitat der moralischen Anlage. Doch 
wollen wir mit vererbungstheoretischenAnnahmen zunachst vorsichtig 
sein. Sicher konnen wir sagen, daB fUr gewohnlich ein moraliseh de
generierter Ehegatte einem groBen Teil der Nachkommenschaft seine 
ungluekliche Anlage ubertragt, daB aber zumeist bei Heiraten mit mora
liseh gefestigten Ehegatten in einem Teil der FaIle die degenerierte 
Anlage wieder verschwindet und die Nachkommenschaft zu solider recht
schaffener Le bensfUhrung geleitet wird. 

Ein ahnliches Ergebnis gewinnen wir aus einer Untersu<'hung 
H. W. Maiers uber moralische Idiotie. Er bringt mehrere Beispiele, 
in denen eine moraIiseh defekte Ehefrau einen an sich nicht kriminellen 
Stamm entweder teilweise oder vollstandig zugrunde richtet. Sein 
Typus des moraIischen Idioten deckt sich mit der PersonIichkeit der 
Kindsmorderin Lina Zero. Es sind durchweg Menschen mit guter Be
gabung, aber ohne affektive Resonnanz, ohne Reuegefuhl, auffallend 
haufig stark sexuell erregbar mit Neigung zu Perversitaten. Sie sind 
von klein auf lugenhaft, nicht zu bandigen, lieblos, roh, heimtuekisch, 
nnoffen, dabei eitel und eingebildet. 

Wahrend man bei M a i e r die Zugehorigkeit dieser Typen zur schizo
thymen Konstitution nur an einzelnen 13 chi z 0 ide n Psychopathen 
(eigensinniger Sonderling, Tyrann, roher Egoist) erkelmen kann (13 .Ab b. 86), 
konnte ieh bei einem kleinen Material jugendlicher Degenerierter in 
30% der FaIle eine Schizophrenie bei einem der Eltern naehweisen, 
wenn die andere Elternseite frei von moralischen Defekten war. In einem 
Fall stammte ein ethiseh defekter Jugendlicher von einer degenerativ 
hysterischen, lugenhaften Mutter abo Die Zugehorigkeit dieses letzteren 
Temperamentstypus zur schizothymen Anlagc habe ich schon bei 
meinen Nachkommenuntersuchungen vertreten (Typ lund m des 
Dementia praecox-Materials S. 18-20). Bei Typ l, der Tochter eines 
exzentrisehen, unvertragliehen, jahzornigen, spater schizophren erkrank
ten Vaters, handelte es sich um eine vergnugungssuehtige, geschlechtlich 
sehr leidenschaftliche Frau, die sich nach dem 30. Lebensjahr allmahlich 
zu einer rucksichtslos egoistischen, faulen, eitlen und lugenhaften Person 
entwickelt hatte. Ihr fehlte jegliches ethische Empfinden, jegliches mora
lische Sehamgefuhl. Ihr 15jahriger Sohn - der Ehema~n machte einen 
sehr gunstigen Eindruck - zeichnete sieh von Jugend auf durch ein 
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stupides, gleichgultiges, schleichendes, unoffenes Wesen aus. Trotz guter 
Begabung ist er faul und vermag sich nicht zu konzentrieren. Er hat 
sich schon mehrfach durch kleine Diebstahle hervorgetan, die er jedes
mal hartnackig zu leugnen versucht. 

Typ m zeigt uns eine ahnliche Kanaille, die durch ein reichhaltiges 
Register hysterischer Mechanismen ihre Umgebung schikaniert. 
Ihr Vater war eine despotische Gewaltnatur mit rechtlichem, strengem, 
verschlossenem Wesen, jahzornigem Temperament und Neigung zu 
MiBtrauen und Eifersucht. Die Mutter (Tochter eines schizophrenen 
Vaters) hatte das Temperament ihrer Mutter geerbt. Sie war eine ver
standige, geistig regsame, ruhige, gleichmaBige Frau mit tiefem Emp
finden und ehrlicher, offener Gemutsart. Diesel' Typus mist also die 
Enkelin eines schizophrenen GroBvaters (mutterlicherseits) und die 
Tochter eines schizoiden Vaters. 

Es scheint mil' nicht bedeutungslos, daB haufig extrem sittenstrengen 
hypermoralischen Eltern Kinder mit hypomoralischen 
StOrungen gegenuberstehen. Krae peli n hat VOl' kurzem darauf hin
gewiesen, daB die Moral insanity vermutlich nul' das eine Glied 
einer Entwicklungsreihe ware, an deren anderem Ende ebenfaHs ein 
pathologisches Phanomen, die mol' a Ii s c h e H y pert I' 0 phi e, stande. 
Beide Formen stellen vermutlich die extremen Pole einer bestimmt 
nuancierten schizoiden Anlage dar. 

Auch die Untersuchungen Meggendorfers unterstutzen die Auf
fassung, daB eine bestimmte Gruppe del' jugendlichen "Gesellschafts
feinde" zur groBen schizothymen Konstitutionsgruppe gehort. Seine 
Kranken diesel' Gruppe sind haufig als Kinder schon trotzig, wider
spenstig und lugenhaft. In del' Schule konnen sie in den ersten Jahren 
als MusterschUler auffallen, spateI' werden sie meistens fluchtig, nach
lassig und zerfahren; sie gelten als verschlossen und heimtuckisch. Bald 
zeigen sie VOl' aHem in sexuellen Dingen eine auffaHende Fruhreife. 
Junge Madchen diesel' Gruppe lassen sich leicht verfUhren, suchen dann 
reichlichen Geschlechtsverkehr und verfallen in del' Regel del' Prosti
tution. Manche versagen aHmahlich in del' Schule vollkommen, andere 
erreichen mit Muhe und Not unter Nachhilfen einen gewissen AbschluB 
ihrer Bildung. Sie zeigen kein Interesse, keine Neigung zum Studium 
und es heiBt meistens von ihnen, daB sie gut konnten, wenn sie nul' 
wollten. Gegen Vorgesetzte taktlos und unbotmaBig, gegen die An
gehorigen roh und lieblos, sind sie gegen Fremde meist hoflich und 
liebenswurdig und verstehen es, sich in ihre Gunst einzuschmeicheln. 
Sie tragen stets eine gewisse Eitelkeit und Stutzerhaftigkeit zur Schau 
und machen vielfach den Eindruck junger gewandter, abel' blasierter 
GeseHschafter und Lebemanner. Sie sind geschniegelt und gebugelt, 
immer nach del' neuesten Mode gekleidet. Ohne Rucksicht auf die 
eigene Familie drangen sie in schamloser Weise zur Befriedigung ihrer 
niederen Triebe. Ihr ausschweifendes Leben erfordert groBe finanzielle 
Mittel, die sie sich skrupellos durch Schuldenmachen,WechselfaIschungen, 
Betrugereien, Unterschlagungen und Diebstahle verschaffen. Sie scheuen 
jede geordnete Tatigkeit und fUhren ein 'unstetes, Ieichtsinniges Leben. 
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Meistens leugnen sie mit groBer Unverfrorenheit die ihnen zur Last 
gelegten Handlungen, sie verdrehen die Tatsachen und suchen sich als 
auBerst harmlos hinzustellen. Sie intrigieren gem und burden anderen 
die Schuld auf. Es fehlt ihnen jegliche Kritik fur ihr asoziales und un
moralisches Verhalten. Von Scham und Reue ist nichts bei ihnen zu be
merken. Wahrend sie meistens intellektuell gut begabt sind, ist ihr 
GefUhlslleben auBerordentlich oberflachlich, ihnen fehlen jegliche tiefere 
Gemutsregungen. Eitel und selbstgefallig kennen sie nur ihre egoistischen 
Tendenzen, die sie rucksichtslos und oft in roher, brutaler Weise be
friedigen. Sinnestauschungen oder Wahnideen finden sich nur selten. 
Ihr Denken und Handeln ist ziellos und zerfahren. Oft sind sie ohne 
auBere Veranlassung oder auf unbedeutende Anlasse hin erregt und 
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Abb. 87. Familientafel X. bei Meggendorfer. 

gereizt, wie uberhaupt ihre ganze Affektivitat den Charakter des Abrup
ten, Unbestandigentragt. In den meisten Fallen erweist sich eine Er
ziehung als vollig erfolglos: Sie treiben allmahlich der Verbrecherlauf
bahn zu. Nur selten tritt auf der Hohe des Lebens Beruhigung und 
Umkehr zu nutzlicher sozialer Betatigung ein. Ahnliche FaIle schildert 
Rinderknecht als "kriminelle Heboide". 

Die hereditaren Verhaltnisse dieser Gruppe zeigen uberraschender
weise in fast allen Fallen eine schwere Belastung mit De men t i a 
praecox. Ais Beispiel gebe ich hier die Familientafel X bei Meggen
dorfer wieder (s. Abb. 87). 

Vorwiegend handelt es sich urn in d ire k t e schizophrene Belastung, 
wie sie auch fUr die schizophrenen Kranken selbst charakteristisch ist. 
Aus dieser Tatsache schlieBt Meggendorfer, daB diese Formen der 
Moral insanity eine der Dementia praecox wesensahnliche oder sogar 
wesensgleiche Erscheinung darstellen. Da es sich vorwiegend urn eine 
Pubertatsumwandlung im Sinne gesellschaftsfeindlicher Lebensein
stellung bei ursprunglich affektiv relativ normalen, ja oft abnorm 
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braven und lenksamen Musterkindern handelt, nimmt Meggendorfer 
nicht eine psychopathische (angeborene) Konstitution, sondern einen 
biologischen ProzeB an. In diesem Sinne verwertet er auch die Tatsache, 
daB die geborenen Verbrecher dieser Gruppe nicht aus kriminellen 
Familien stammen, vielmehr eigentlich immer von dem Ihnen durch die 
Familientradition gezeichneten Weg abweichen. Das ProzeBhafte der 
ganzen Anomalie im Verein mit der Hereditat und den an schizophrene 
Defektzustande erinnernden Storungen des Gemutslebens bestimmt 
Meggendorfer zu der Annahme, daB es sich in diesen Fallen urn eine 
eigenartige Form ner S chi z 0 p h r e n i e handelt, bei der bemerkens
werterweise die Storungen der Verstandestatigkeit in den Hintergrund 
treten. Er bezeichnet aus diesem Grunde diese Gruppe mit nem Sammel
namen "Parathymie". 

Es wird sich heute schwer entscheiden lassen, ob die parathymen 
Persanlichkeiten schon als s chi z 0 p h r e n e oder noch als s chi z 0 ide 
Typenaufzufassen sind. Die Pubertatsumwandlung, der wir auch sonst 
im praktischen Leben unendlich haufig begegnen, soUte meiner Ansicht 
kein Beweis fUr die Annahme einer Schizophrenie sein. Doch ware es 
muBig, sich daruber zu streiten. Wie wir schon erwahnt haben, stehen 
vielfach a;uch die moralisch sch wachsinnigen Kinder, die schon von 
Kindheit an (nicht erst in der Pubertat) den degenerativen Charakter 
zeigen, der Dementia praecox nahe. Die Pubertatsentwicklung ist also 
kein Charakteristikum fur die Parathymie. Die R e z e s s i vi tat dieser 
Starung ist in Anbetracht des Fehlens einer d ire k ten Vererbung sehr 
wahrscheinlich. 

Der Parathymie stellt Meggendorfer eine andere Gruppe mo
ralischer Defektzustande gegenuber, die er dem Krankheitsbild der 
A ff e k t e p i 1 e psi e zuzahlt. Diese Kranken machen meist schon als 
Kinder groBe Schwierigkeiten. Sie sind unruhig, zahnen schwer und haben 
starke, langanhaltende "Fraisen". Spater erweisen sie sich als reizbar, 
schwierig und boshaft, sie qualen ihre Mitschuler und sind die Plage 
ihrer Lehrer. Sie sind meistens intelligent, aber auBerst unstet und 
abenteuerlustig. Schon fruh tritt bei Ihnen die Neigung zum Lugen, 
Dbertreiben, Aufschneiden und Schwindeln hervor. Viele von ihnen 
produzieren im Zusammenhang mit Gemutsbewegungen epileptiforme 
Anfalle, die oft den echt epileptischen Anfallen vollkommen gleichen. 
Auch andere epileptische Erscheinungen, wie Petit mal, Schwindel, 
Verstimmungen, W andertrie bkommen bei Ihnen vor. Hingegen f e h 1 t 
Ihnen die typische C h a r a k t e r v era n d e run g der genuinen Epilepsie. 
Neben den epileptiformen Anfallen sind haufig auch ausgesprochene 
h y s t e ri S c h e Anfalle, "hysterische" Charakteranomalien (theatrali
sches, intrigantes Wesen) bei Ihnen zu beobachten; es treten nicht 
selten "Mfektdelirien" und "Mfektdammerzustande" auf. Die Pro
gnose diesel' kriminellen Typen ist im ganzen gut. Die meisten von Meg
gendorfers Fallen sind nach bewegter Verbrecherzeit in den zwan
ziger Jahren zur Ruhe und Ordnung zuruckgekehrt. 

In keinem dieser Falle lag Belastung mit G e i s t e s k ran k h e i t 
im engeren Sinne vor. VOl' allen Dingen fand sich. in k e i n e r dieser 
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FamiIien genuine Epilepsie. Dagegen zeigten sich immer wieder in 
der Aszendenz und in den Kollateralen erregbare und haltlose Psycho
pathen und zum Teil ahnliche kriminelle Veranlagungen, Neigung zur 
Hochstapelei, zurn Schuldenmachen, zu Diebereien, zum Schwindeln 
usw. Ich gebe hier einige Stammbaume Meggendorfers wieder 
(s. Abb. 88, 1-3). 
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Abb. 88,1. Familientafel I bei Meggendorfer. 
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Abb.88,3. Familientafel IV bei Meggendorfer. 

Die Haufung der kriminellen Typen in diesen Familie.n hat groBe 
Ahnlichkeit mit den beiden Verbrecherfamilien Z e round Mar k u s. Auch· 
dort waren gerade erregbare Psychopathen nicht so selten. Wahrend 
wir aber dort einen erbbiologischen Zusammenhang der kriminellen An
lage mit der De men t i apr a e cox nachweisen konnten, haben wir dafiir 
in diesenFamilien keineAnhaltspunkte. Was den Erbgang anbetrifft, 
so scheint in den Meggendorferschen Familien I, III und IV die 
kriminelle Anlage direkt von einem der Eltern (Mutter) auf einen Teil 
der Kinder vererbt. Diese Konstellation spricht sehr fur D 0 min a n z , wie 
wir sie auch in einzelnenFallen bei Familie Zero-Markus beobachten 
konnten. Dadurch unterscheidet sich auch diese Gruppe sehr wesentlich 
von der Parathymie. 

Nach den bisher vorhandenen Hereditatsuntersuchungen mussen 
wir annehmen, daB ein groBer Teil derkriminellen Anlagen zur De
mentia praecox in biologischer Beziehung steht, also dem s chi z 0 -

thymen Konstitutionskreis angehort. Es sind unter diesen 
Formen zweierlei Typen zu unterscheiden. Einmal solche, die aus 
Verbrecherfamilien stammen, ferner solche, die unbedingt Von dem Typus 
ihrer Familie abweichen. Letztere, die Meggendorfer als Parathymie 
bezeichnet, sind vielleicht als eine besondere Form der Schizophrenie auf
zufassen. Sie haben die gleiche Form der indirekten Belastung mit 
Dementia praecox wie die sonstigen Formen der Schizophrenien. Erstele, 
ala schizoide Typen, vererben sich wahrscheinlich haufig direkt; doch 
wollen wir mit dieser Behauptung sehr vorsichtig sein. AuBerdem gibt 
es aber noch eine Gruppe Krimineller, die sich durch epileptiforme 
und h y s t e r i S c h e Erscheinungen VOn den erstgenannten unterscheiden. 
Bei ihnen fehlt psychotische Belastung, dagegen stammen sie vorwiegend 
aus Familien mit gehauften kriminellen Mitgliedern. Die Vererbung 
dieses moralischen Defektes zeigt e benfalls vorwiegend direkten Dber
tragungsmodus. 

Es fehlt leider durchaus noch an wirklicher Erkenntnis endgultiger 
GesetzmaBigkeiten, die nicht zuletzt in dem Mangel einer guten 
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klinischen Differenzierung ihre Ursache hat. Imrnerhin haben wir auch 
hier einige fUr die spatere Forschung nicht unwichtige Vermutungen 
herausarbeiten konnen. 

Ais wesentliehes Charakteristikum der verbrecherischen Anlage 
ha ben wir den Mangel an G e f U hIs res 0 n nan z fli.r die S 0 z i a leG e -
se lIs c haft sordn u ng kennengelernt. Es ist daher durchaus natUrlich, 
daB wir einen biologischen Zusammenhang mit dem haufig durch aktive 
Gefli.hlskaite gekennzeichneten schizoid-schizophrenen Formkreis finden. 
Kronfelds Definition def; moralischen Schwachsinns gipfeit in einem 
Defekt cler "GeHihisgrundiagen" fur die Verbindlichkeit zeitmoralischer 
Normen, und deckt sich mit unseren Untersuchungen. Diese altrui
stischen GefUhle konnen manchem Menschen fehlen, ohne daB sie je 
zu Kriminellen werden, da die durch Intelligenz und Urteilsfahigkeit 
gegebenen psychischen Hemmungen kompensatorisch eingreifen. Es 
muB daher nicht jedes moralisch defekte Individuum sich auch unbedingt 
antisozial entwickeln. Die Hereditatsforschung wird gerade diese n i c h t 
kriminellen Moral insanes-Typen scharf erfaf;sen mUssen, wenn sie 
nioht durch'rein soziale Werturleile irregeHihrt werden will. Nur eine 
tiefgrUndige psychologische Analyse wird auch hier die Vererbungs
lehre weiterfUhren. 

9. Die sexuellen Perversitaten. 
Mit den A bnormi t a ten des Se xual trie be s hat sich die Erblich

keitsforschung bisher noch nicht beschaftigt. Und doch ist dies ein be
sonders wichtiges Problem der allgemeinen Konstitutionslehre. Wir di'Lrfen 
heute mit Recht annehmen, daB jeder Mensch, ob mannlich oder weibIich, 
die Anlage zur Ausbildung be ide r Geschlechtstypen in sich tragt, also 
eine qualitativ bisexuelle Anlage besitzt. Durch das potentielle Dber
wiegen der einen geschlechtlichen Anlage uber die andere kommt der 
bestimmte eingeschlechtliche Typus zustande. Nach den Untersuchungen 
von Goldschmidt mUssen wir uns vorstellen, daB das Dberwiegen der 
einen, die Dberdeckung der anderen nunmehr Iatenten kontraren Anlage 
mit der q uantitati yen Wertigkeit der Geschlechtsfaktoren zusammenhangt. 
Durch Dberschreiten eines in bestimmten Grenzen schwankenden nor
malen Quantitatsverhaltnisses nach dem einen oder anderen Pol kommt 
eine Mischung bisexuellen Charakters im Phanotypus zur Geltung. 
Die Theorie von Goldschmidt, welche er aus seinen Schmetterlings
untersuchungen gewonnen hat, haben wir in dem vererbungstheoretischen 
Kapitel kennen gelernt. Ich brauche sie hier nicht noch einmal zu 
wiederholen. Goldsch mid that gezeigt, daB die verschiedensten 
Schattierungen bisexueller Erscheinungsform vorkommen konnen. Beim 
Menschen erkennen wir derartige Abnormitaten meistens schon im auBeren 
Habitus an zahlreichen, mehr oder weniger stark ausgepriigten korper
lichen Merkmalen der be ide n Geschlechtstypen bei e i n e 111 Indi
viduum z. B. femininer Behaarungstypus bei Mannern, viriler Typus 
bei der Frau. 'Vir kennen auch die mannigfachsten Kombinationen 
der psychischen Sexualcharaktere mit den kontraren korperIichen 
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Sexualtypen. Wir k6nnen uns in der Triebanlage eine Vbergangsreihe 
konstruieren von der festfundierten normalen heterosexuellen Trieb
richtung iiber das Phanomen der T r i e bun sic p. e r h e it, die hetero
bzw. homosexuellen Tendenzen entwickeln kann, zur ausgesprochenen 
Homosexualitat. Andere Perversitaten (Sadismus, Masochis
m us), die in Ansatzen schon im normalen Triebleben enthalten sind 
- der Sadismus ist zu der stiirmischen sexuellen Angriffslust des 
Mannes, der Masochismus zu der liebenden Hingabe des Weibes in Ana
logie zu setzen -, m6chte ich als bestimmte, fest im Charakter wur
zelnde Teilanlagen des polymorphen Komplexes der Sexualanlage auf
fassen, die nicht immer mit einer bestimmten Triebrichtung in Korre
lation zu stehen brauchen. Kurz gesagt handelt es sich bei den sexuellen 
P~rversitaten, wie Strohmayer sich ausdriickt, "um eine Art von 
Mischungsfehler innersekretorischer, die Sexualitat garantierender Pro
dukte". Es ist nach meiner Ansicht ein miiBiger Streit, ob die Homo
sexualitat n ur anlagenmaBig gegeben oder nur ein konstellati v 
bedingtes Milieuprod ukt ist. Es wird FaIle beider Kategorien geben 
(s. Klasi); wir diirfen aber wohl ffir beida FaIle eine bestimmte Anomalie 
der Sexualanlage annehmen, die im ersten Fall uns als fester Pha
notypus entgegentritt, im zweiten mehr oder weniger konstellativ 
wandelbar ist. 

Kretschmer hat bei seinen K6rperbauuntersuchungen darauf hin
gewiesen, daB wir bei den Schizophrenen eine unverhaltnismaBig gr6Bere 
Zahl von sexuellen Perversionen antreffen als bei den Zirkularen. "Die 
Spielarten des schizophrenen Sexualtriebes gehen von der einfachen 
Triebschwache, von den haufigen Infantilismen, den. Vber
spanntheiten und psychophysischen Unausgeglichenheiten iiber die 
wiederum sehr haufige Triebunsicherheit mit schillernder; nicht 
recht zielklarer Sexualeinstellung hiniiber bis zu den groben eindeutigen 
Perversionen" (Kretschmer). Unter den letzteren ist besonders die 
Homosexualitat in allen Schattierungen und Stufengraden sehr haufig, 
oft massiv beherrschend, oft als Nebenkomponente neben dem hetero
sexuellen Trieb. 

Es liegt sehr nahe, zwischen dieser Erscheinung der schizophre.; 
n e n K 0 n s tit uti 0 n und der konstitutionellen Hom 0 sex u a lit a t 
eine bestimmte Korrelation anzunehmen. Tatsachlich finden wir auch 
nicht so sehr selten in den Familien Homosexueller eine derartige bio
logische Mfinitat. 

So hat z. B. ein Homosexueller bei Schilder, Sohn eines krank· 
haft giitigen Vaters und einer energischen Mutter, einen Bruder, der 
im 20. Lebensjahr schizophren erkrankte. Piltz bringt den Stammbaum 
eines passiven Homosexuellen, der eine an religiOser Paranoia (Schizo
phrenie 1) erkrankte Schwester hat. Vetter und Kusine waren ebenfalls 
homosexuell (s. Abb. 89). 

In dem groBen Stammbaum der schizoid-schizophrenen Familie, 
den wir von Kretschmer iibernommen haben (s. S. 134), ist 
ebenfalls die Schwester des in jungen Jahren affektiv verbl6deten Schizo
phrenen ein viriler Typus mit homosexueller Triebrichtung. Ein ahn-

Hoff man n. Vererbung. 15 
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liches Bild gibt die Familie eines Homosexuellen bei KHisi (s. Abb. 92). 
Von dem altesten Bruder des Probanden heist es, er sei ein arbeits
scheuer Sonderling, der nach der Schulzeit verdummt und verstumpft 
sei; die Annahme eines hebephrenen Prozesses scheint uns nach dieser 
Charakteristik sehr wahrscheinlich. Vermutlich hat die Schwester des 
Probanden ein schizoides Temperament; in gleichem Sinn durfen 
wir wohl anch die altledigen Sonderlinge (Schwestern des mutterlichen 

6 
Diabetiker 

1 ___________ _ , 
Passiver Homosexueller, 

vielfaohe Zeichen 
phY8i8cher, physio

logischer und psycho
logischer Eigenschaften 
des weibl. Geschlechtes 

/ • Dementia 
paralytica 

() 

+ 
Extravagant, 
Morphinistin 

I 

• + 
Religiose 
Paranoia 

Abb. 89 [no Pil.tz] 

r 
/ () 

() + 
H omosexuell 

GroBvaters) auffassen. Ein Bruder dieses GroBvaters litt an einer 
Psychose, uber die nichts Naheres bekannt ist. Endlich sind bei dem 
braven, anstandigen, verschlossenen Probanden sicherlich auch schizo
thyme Temperamentseinschlage vorhanden. Neben dieser ausgesprochen 
schizothymen Familienkonstitution fallen uns allerhand sexuelle Ab
normitaten auf. Die Schwester des Probanden hat eine ausgespro
chene Abneigung gegen das Heiraten. Die Mutter ist fast asexuell 
und leidet an einer KloakenmiBbildung der Genital-Mastdarmgegend. 
Ferner solI die vaterliche GroBmutter ein "ausgesprochene'3 Mannweib" 
gewesen sein. Die Aszendenz dieses Falles weist somit Sti:irungen des 
Sexuallebens auf, die zunachst durchaus heterogen und fUr uns wenig 
faBbar sind. Immerhin zeigt sie uns, daB in dieser Familie die normale 
heterosexuelle biologische Tendenz und die gesunde normale Trieb
starke bei einzelnen Gliedern fehlt. AuBerdem fUhrt uns auch dieser 
Stammbaum wiederum zu der Annahme, daB die der schizoid-schizo
phrenen Konstitution zugrunde liegende endokrine Sti:irung zur homo
sexuellen Triebanlage in bestimmter biologischer Beziehung steht. Ein 
ganz ahnliches Bild schizoider Familiencharaktere geben zwei Stamm
banme, die mir Herr Kollege Kronfeld in liebenswurdiger Weise zur 
Verfugung gestellt hat (s. Abb. 90 und 91). 

Klasi glaubt nun ffir die konstitntionelle und die konstellative 
Homosexualitat ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal ge
funden zu haben. Der angeboren konstitutionelle Homosexuelle nimmt 
den Mangel an heterosexuellem Geschlechtsempfinden als gegeben, als 
selbstverstandlich hin, ohne sich daruber groBe Gedanken zu machen. 
Ein solcher Fall ist der Proband (s. Abb.92). Dagegen zeigt sich bei 
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/' () () + 
Sensitiv, dabei leichtsinnig, "ImbecilleHysterica", Typus 
abenteuerlich, Spekulant, Megare. TheatralischeSelbst-
Spieler, verlor ein grofjes bemitleidung. Alle Menschen 
Vermogen. Stark erotisch. weichen ihrer Suada aus. 
Weich, aber nicht ohneBosheit Dabei im Grunde schwachlich 

/' 
() 
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/' 

() 

Geistig sehr hochstehender 
NationalOkonom. Kalter, ver
bitterter Mensch: "Er Ziebt 
keinen, ihn liebt keiner"; 
hamisch, intrigant. K e us c h
h eits pri nzip. Sehrpriide. 
Gezierte Sprache, manirierte 
Bewegungen. Verlogen und 

Dichter, feinsinnig, aber 
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Kaufmann. Erfolgreich, aber 
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risch, mit sich unzufrieden, 
aber ohne die Kraft, sich zu 
aufjern; traurig uber seine 

unzuganglich tausend Posen. 
H omosexu ell. 

Abb.90. n. Kronfeld. 
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Despotischer, 8chrofferCharakter, 
kalt, jahzornig, sehr gewiegler, 
providenter Redner, wurde viel
facher Millionar. Hart gegen 

Stille, beschrankte 
Hausfrau 

I Frau und Kinder 
I 

/' /' 
() () 

t Suicid, 30 Jahre t Suicid, 
alt; Grund unbe- 21 Jahre 
kannt. War beruf - alt, 

los, zerfahren. hom 0 -

Sexuell sehr labil. sex u e ll. 
Lebte mit d. Vater 
in offenem Kon-

flikt. 

~ 
Gesund, 

ver
heiratet. 

W 

/' 
() 

/' 
() 

t Suicid. Hom 0 - Verbrauchte sein ganzes 
War nach sexuell Erbe(Millionen), wurde 

Amerika aus- s. unten. freiwillig Lehrer in 
gewandert,weil einem ganz armen Ge-
der Vater ihn birgsdorf. Nie Reue 
nicht Musiker daruber, soll einen 
werden las8en keuschen und weisen, 

wollte. abgeklarten Eindruck 
machen und heiter sein, 

Abb.91. n. Kronfeld. was er fruher nie war. 

Prob.: Von klein auf angstlich, befangen, lebt (34 Jahre alt) vollig einsam, ohne jeden 
Verkehr. Pianist, alB Virtuos bekannt, verlor im Krieg seinen rechten Arm, bildete 
mit fanatischer Energie den linken aus und ist auf Konzerttouren jetzt der einarmige 
Virtuoso Sehr geistig, lehnt aber alle geistigen Gespfflchsthemen ab; im Verkehr ver
birgt er die Befangenheit hinter aufjerer Kalte und schneidender Grobheit. Seit 5 Jahren 
Zwangsideen, ob er nicht homosexuell sei. Sucht in fanatischer Weise Verkehr mit 
Frauen, um sich immer wieder zu beweisen, dafj er e8 nicht sei. Auch sonst Zwangsvor
stellungen: Selbstvorwurfe. Leidet darunter, dafj ihm sein Bartwuchs zu gering erscheint, 
dafj er sich eckig bewege, keinen Rhythmus in der Motorik habe, obwohl er Musiker sei. 
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glaube, daB diese beiden Kategorien sich hinsichtlich ihrer Sexual
anlage hochstens darin unterscheiden, daB bei der konstellativen Homo
sexualitat die genotypisch gegebene homosexuelle Tendenz eine geringere 
Wertigkeit besitzt als bei der konstitutionellen Form: Ohne eine be
stimmt gerichtete homosexuelle Triebanlage kann sich auch die kon
stellative Homosexualitat nicht entwickeln. Jedenfalls zeigt ein von 
Klasi angefiihrter Fall von hysteriform erworbener Homosexualitat 
einen ahnlichen hereditaren Konstitutionsaufbau, wie der Proband 
Abb.92. Der Vater dieses Homosexuellen war ein auffallender Charak
ter, geizig, griesgramig, zu Affektausbriichen geneigt und sehr streng 
gegen die Kinder. Die Mutter, eine kluge, riihrige, sehr lebhafte und gute 
Frau, war in sexueller Beziehung ausgesprochen kiihl. Auch hier finden 
wir nebeneinander die schizoide Charakterologie (Vater) und die Ab
normitat der Sexualanlage bei der Mutter. 

Damit ware unser Material erschopft. Abgesehen von der biologischen 
Affinitat der beiden endokrinen Storungen, welche der Schizophrenie 
einerseits und der Homosexualitat andererseits zugrunde liegen, konnen 
wir keine SchluBfolgerungen ziehen. Jedoch wird uns auch hier ein 
groBeres, eingehend durchforschtes genealogisches Material tiefere Ein
blicke gewahren. Vielleicht konnen wir schon heute die theoretische 
Vermutung aufstellen, daB die endokrine Starung bei der Homosexualitat 
nur auf eine primare MiBanlage der Sexualdriisen zuriickgeht, 
wahrend bei der Schizophrenie auch and ere endokrine Driisen beteiligt 
sind und vielleicht in manchen Fallen die Sexualdriisen erst sekundar 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Unterscheidungen wiirden die 
mannigfachen tJbereinstimmungen in Triebanlage und korperlichem 
Habitus bei beiden Storungen zwanglos erklaren, ohne jedoch die kli
nische Differenzierung zu verwischen. Die der Homosexualitat zugrunde 
liegenden Vererbungsgesetze diirfen wir nach den Goldschmidtschen 
Untersuchungen als auBerst kompliziert annehmen. 

10. Die genuine Epilepsie. 

Die epileptische Kon~titution. 

Der klinische Phanotypus Epilepsie umfaBt neben der gen uinen 
k onsti tu tione lIen auch die konstellati v bedingte Epilepsie, wie 
sie als traumatische, infektiose oder toxische Form (Lues, Alkohol) 
dem Kliniker bekannt ist. Die konstitutionellen Elemente dieser kon
stellativen Erkrankung, iiber die wir noch nichts Sicheres zu sagen ver
mogen, haben wiJ; schon in dem Kapitel iiber die psychische K;onsti
tution beriihrt. Wir wollen daher hier nur die genuine Epilepsie 
behandeln.< < 

Die Gesamtkonstitution korperlicher und seelischer. Anlagen, die 
zur Erkrankung Epilepsie fiihren, ist heute noch wenig bekannt. 

Die Arbeiten von Steiner, welche sich mit dieser Frage peschaftigen, 
weisen darauf hin, daB zwischen Epilepsie llnd Linkshandigkeit 
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bestimmte erbbiologische Beziehungen bestehen. So fand Steiner in 
den Familien rechtshandiger Epileptiker auffallend haufig linkshandige 
Verwandte. Von 91 rechtshandigen Epileptikernhatten 81linkshandige 
AngehOrige = 89,0%. Redlich fand fur die gleiche Fragestellung 
48,5%, betont aber, daB er bei einzelnen negativen Fallen linkshandige 
Kinder gefunden hat. Diesen Proportionen stehen bei normalen Rechts
handern linkshandige AngehOrige in 10-15% gegenuber. 

Ferner konnte Steiner nachweisen, daB in Linkshanderfamilien 
viel haufiger epileptische Erkrankungen vorkommen als in Rechts
handerfamilien. In 294 Linkshanderfamilien zahlte er 4,1% AngehOrige 
mit echter Epilepsie, in 273 reinen Rechtshanderfamilien aus annahernd 
dem gleichen Milieu (Soldatenmaterial) zeigte sich nichts von Epilepsie. 

Da der R e c h t s han d e r (sinistro-zere braler) Typus ein d 0 m i -
nantes, der Linkshander (dextro-zerebraler) Typus ein rezes
s i v e s Merkmal ist, so mussen wir unter den Sinistrozere bralen reine 
Rechtshander und solche mit linkshandigen AngehOrigen, also links
familiare Rechtshander unterscheiden. Letztere sind unter Umstanden 
(ein linkshandiger Elter) latent (rezessiv) linkshandig und zahlen unter 
Vorbehalt mit zu den linkshandigen Typen. Neben der normalen steht 
die pathologische Linkshandigkeit, welche in zerebralen Affektionen der 
rechten Hemisphare ihre Ursache hat. Diese StOrung ist selbstverstand
lich der erbkonstitutionellen normalen Linkshandigkeit nicht gleich
wertig. 

Mit dieser feineren Merkmalsdifferenzierung fand Steiner bei 
74 Epileptikern in 13 Fallen = 17,6% Linkshandigkeit. Von diesen 
waren 8 familiar linkshandig (darunter 4 pathologisch) und 5 singular 
linkshandig (darunter 3 pathologisch). Die pathologische Linkshandig
keit fand sich also relativ haufig auch bei solchen Epileptikern, die 
linkshandige AngehOrige hatten. Linksfamiliare Rechtshandigkeit war 
bei 48 Epileptikern vorhanden (darunter 7 mit pathologischen Zerebral
erscheinungen der linken K6rperhalfte). Die flbrigen waren reine RechtB-
hander. . 

Neben dieser deutlichen familiaren Korrelation von Lin k s han dig
k e i t und E p i 1 e psi e lieB sich ein ahnliches Verhaltnis zwischen 
Epilep sie und d y s arthri s c he n S pra c hst 6 rn ngen (Stottern, 
Stammeln, Lallen, einzelne" Lautfehler) feststellen. Ich gebe hier 
einige Familien von S t e i n e r wieder. 

I. Uber Eltern nichts Besonderes bekannt. 
Kinder: 1. gesund; 2. stottert; 3. Linkshander; 4. Epilepsie; 5. Krampf-

anfalle; Epilepsie (?); 6. gesnnd; 7. 10 Jahre alt, Enuresis nocturna. 

V. GroBvater: Linkshander. 
Vater: Linkshander. 
Kinder: 1. gesund; 2. gesund; 3. Epilepsie, Linkshander; 4. gesund; 

5. Enuresis nocturna; 9 Jahre alt; 6 .. Sprachst6rung, 5 Jahre alt. 

VII. Mutter: Epilepsie. 
Bruder der Mutter: Linkshander. 
Kinder: 1. gesund; 2. 9 Jahre alt, bis zum 6. Lebensjahre Enuresis nocturna; " 

3. 6 Jahre alt, Linkshander, stottert. 
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VIII. Mutter: Linkshander. 
Kinder: 1. gesund; 2. gesund; 3. Linkshander, stottert; 4. gesund; 5. ge

sund; 6. als Kind lange Sprachschwierigkeiten; 7. Epilepsie, als Kind 
langere Zeit gestottert; 8. 14 Jahre alt, En uresis nocturna. 

Wir sehen an diesen Familien, daB die Trias von Erscheinungen, 
Epilepsie, Sprachst.6rung und Linkshandigkeit mit Vorliebe innerhalb 
des gleichen Familienkreises zusammen auftritt. Sie kommen gelegent
lich in individueller Kombination vor, meistens sind sie auf verschiedene 
Geschwister verteilt. AuBerdem bestehen noch konstitutionelle Be
ziehungen dieser phanotypischen Trilogie zur Enuresis nocturna, die 
wir ebenfalls bei den Steinerschen Familien haufig antreffen. Wie 
wir uns diese konstitutionelle Affinitat verschiedener klinischer Er
scheinungsformen zu denken haben, bleibt vorlaufig ungeklart. Sie ist 
vielleicht der Ausdruck einer bestimmten zerebralen Anlage, die im 
Phanotypus der Epilepsie neben anderen Konstitutionselementen ent
halten ist. 

AuBer dieser Anlage mussen wir, wie Kahn es ausfuhrt, noch eine 
endokrin-endotoxische St.6rung annehmen, welche die paroxysmalen 
epileptischen Entiadungen und infolge ihrer destruktiven Tendenz den 
progredienten Verlauf und den epileptischen Defekt schafft. Die beim 
Gesunden in verschiedener Starke variierende Krampffahigkeit wird ver
mutlich unter endotoxischen Einwirkungen zur Krampfbereitschaft 
gesteigert (H. Fischer), deren Schwellenwert bei den verschiedensten 
Individuen eine in Abstufungen variierende Toleranzgrenze hinsichtlich 
der Anfallssymptome aufweist. Welchen Platz die auch von Bleuler 
zugegebenen (epileptoiden) Psychopathen mit epileptischem Affekt
typus ohne faBbare epileptische Erscheinungen im Rahmen dieses Kon
stitutionsaufbaues einnehmen, k6nnen wir ebenfall,s nur vermuten. 
Bieuicr glaubt, daB derartige "epileptische Charaktere" oft leichtere 
.Formen der genuinen Epilepsie ohne Krampferscheinungen darstellen. 
Kah n m6chte sie als selbstandige Psychopathengruppe auffassen, dic 
der Ausdruck ist fur eine bestimmte in der Epilepsie enthaltene Teil
anlage. Die Anlage zu Epileptoid und die Anlage zur spezifischen endo
toxischen St6rung ergeben nach Kahn den konstitutionellen Aufbau 
der Epilepsie. Wir wissen nicht, wo in diesem System die bestimmte 
von uns angenommene zerebrale Anlage einzureihen ware. Wir wissen 
ferner nicht, ob die endotoxische St6rung, wenn sie ohne die zur Epi
lepsie erganzende Anlage auf tritt, sich phanotypisch uberhaupt in 
irgendeiner Form auBert. Vorlaufig ist der Konstitutionsaufbau der 
Epilepsie noch vage Theorie, die jederzeit wieder in sich zusammen
fallen kann. Nur die Ergebnisse der Steinerschen Arbeiten werden als 
empirische Tatsachen bestehen bleiben. 

Die Untersuchungen von Davenport und Weeks, die leider nicht 
ganz einwandfrei sind, weisen noch auf einenbiologischen Zusammen
hang von Epilepsie und gewissen Schwachsinnsformen hin. Beide 
Autoren fanden sowohl bei der Kreuzung schwachsinniger Eltern 
epileptische Kinder (5 unter 21), als auch umgekehrt ein schwach
sinniges Kind bei der Kreuzung epileptischer Eltern (l unter 3). Es 



6 
H

in
te

rl
is

ti
g,

 k
ni

ck
e

ri
g,

 
fu

r 
si

ch
, 

ei
 n

ji
il

ti
g,

 1
5

 al
t. 

Su
iz

id
. 

~ 
F

in
st

er
, 

ei
ge

ns
in

ni
g,

 
re

ch
th

ab
er

is
ch

, 
se

hr
 

ji
ih

zo
rn

ig
, l

ii
uf

t i
n

 d
er

 
A

uf
re

gu
ng

 o
ft

 w
eg

 
od

er
 l

eg
t 

si
ch

 v
er

-
8t

im
m

t 
in

sT
B

et
t 

[e
pi

-
le

pt
oi

dl
_ 

! I I ~ 
E

ig
en

si
nn

ig
, 

de
r 

. J
iu

tt
er

 
iih

nl
ic

h.
 

6
1

si
d

o
r 

A
. 

~
 

• 
F

ra
nz

 B
. 

~ 
P

ot
at

or
 

I 
I 

74
 a
l
~
L
_
 

1
m

 
M

 a
nn

es
al

te
r 

E
pi

le
ps

ie
. 

Se
lb

st
be

w
uj

Jt
, 

re
ch

th
ab

er
is

ch
, 

ei
ng

eb
ild

et
, 

sp
iit

er
 

de
m

en
t 

G
es

ch
ei

t, 
hi

tz
ig

, 
se

hr
 e

rr
eg

ba
r 

[e
pi

le
pt

oi
d]

. 
[K

ra
m

pf
ep

il
ep

si
e ]

. 
I 

I 
-
-
I
 

6 
6 

Jo
se

f 
A

. 
~
 

M
ar

ia
nn

e 
B

. 
;<

 
;<

 
0 

Ji
ih

zo
rn

ig
, 

tr
un

k
su

ch
tig

, i
m

R
au

sc
h 

ge
w

al
tta

tig
. 

St
et

s 
fu

r 
si

ch
, v

er
st

ec
kt

e 
si

ch
 v

or
 d

en
 F

re
m

de
n,

 
se

ni
l 

de
m

en
t 

[c
ha

ra
k-

V
er

sc
hl

os
se

n,
 

ab
so

nd
er

lic
h 

ei
ge

ns
in

ni
g,

 r
ec

ht
ha

be
ri

sc
h,

 j
iih


zo

rn
ig

, 
sc

hl
ug

 
de

n 
M

a
n

n
 

vi
el

 
[e

pi
le

pt
oi

d]
. 

o 
U

-
Se

hr
 s

el
bs

t-
A

uf
fa

ll
en

d 
be

w
uj

Jt
 

ge
iz

ig
 ,

 

te
ro

lo
g.

 
ei

ge
na

rt
ig

].
 

6 
D

em
 

P
ro

b.
 

ii
hn

li
ch

, 
st

il
l, 

le
ut

sc
he

u,
 

se
hr

 
er

re
gb

ar
, s

tr
ei

ts
iic

ht
ig

, 
he

fti
g,

 g
ew

al
tta

tig
. 

P
er

io
d.

 
D

ip
so

m
an

ie
, 

al
ko

ho
li

nt
ol

er
an

t 
[e

pi
le

pt
oi

d]
. 

~ 

I 

hy
st

er
is

ch
, 

fr
om

m
el

nd
_ 

.~
 

St
il

l,
 

le
ut

sc
he

u,
 

ab
ge

sc
hl

os


se
n,

 
ve

rk
eh

rt
 n

ie
 m

it
 N

ac
h

ba
rn

, 
er

re
gb

ar
, 

ho
ch

gr
ad

ig
, 

jii
hz

or
ni

g,
 

tr
in

kt
, 

4 
un

eh
e

lic
he

 
K

in
de

r.
 

U
nk

ir
ch

li
ch

, 
le

gt
 s

ic
h 

of
t 

un
m

ot
iv

ie
rt

 i
n

s 
B

et
t 

[e
pi

le
pt

oi
d]

. 

I 

I 

/ 
/ 

;<
 

;<
 

o 
0 ---

o I
t 

in
 S

ch
lii

ge
re

ie
n 

ve
rw

ic
ke

lt,
 s

ex
ue

ll 
er


re

gb
ar

. 

A
bb

. 
93

. 
E

pi
le

ps
ie

 n
. 

R
o

e
m

e
r.

 I 

• 
A

ug
us

ti
n 

A
.,

 P
ro

b.
 

P
er

io
di

sc
he

 V
er

st
im


m

un
ge

n 
u

n
d

 G
er

ei
zt

he
it 

m
it

 B
ew

uj
Jt

se
in

s
tr

ub
un

ge
n.

 
D

ip
so

m
an

ie
. 

A
bs

en
ce

n 
[E

pi
le

ps
ie

].
 

0
0

 
'-

.
,
-
-
-
' 

V
er

sc
hl

ag
en

, 
he

im


tii
ck

is
ch

, 
la

ue
rn

d 
w

ie
 

de
r 

V
at

er
. 

se
ni

l 
de

m
en

t. ~ 
Se

hr
 e

rr
eg

ba
r,

 
jii

h
zo

rn
ig

, 
un

ki
rc

hl
ic

h,
 

ge
iz

ig
.A

nl
ii

jJ
li

ch
 e

in
es

 
eh

el
ic

he
n 

St
re

it
es

 
.,

Z
uf

al
l;

".
 

U
 ne

he


lic
he

s 
K

in
d

 
[e

pi
le

p
to

id
].

 

0
0

0
 

~
,
-
"
 

G
ei

st
ig

 
zu

ru
ck

 . 

o 
R

ac
hi

ti
s.

 

~
 

~
 

tj
 

ct;
. 

t.:z
:l 
~
 '" 0"' i:l
 til
· ~
 

0.
. '" .., t.:z
:l &- e:-
: ~ n- [ 1 



Die genuine Epilepsie. 233 

wird sich darum handeln, die spezielle klinische Form dieses epilepto
affinen Schwachsinns herauszuarbeiten. Ferner werden spatere Unter
suchungen ihr Augenmerk darauf zu richten haben, ob diese Schwach
sinnsform die AuBerung der gleichen genotypischen Anlage, eben der 
Anlage zur Epilepsie ist, oder ob es sich in diesen Familien urn ver
schiedene pathologische Erscheinungen handelt. Es ware an sich gut 
denkbar, daB die spezifische zerebrale Anlage, welche wir bei der Epi
lepsie angenommen haben, unter bestimmten Bedingungen eine mangel
hafte geistige Entwicklung zur Folge hat. 

Der Erbgang der Epilepsie. 

Betrachten wir nunmehr den E r b g a n g bei derEpilepsie. Die beiden 
Stammbaume von Roemer, die sich gleichzeitig mit der epileptoiden 
Anlage beschaftigen, zeigen uns einmal (s. Abb.93) eine indirekte 
Belastung durch Epilepsie beim miitterlichen GroBvater des Probanden, 
zum anderen (s. Abb. 94) eine vollig epilepsiefreie Aszendenz des Pro
banden und seines epileptischen Bruders. Wir sehen, wie die als epi
leptoid bezeichneten Familienangehorigen sich besonders durch iher 
starke affektive Erregbarkeit, durch Streitsucht und Gewalttatigkeit 
auszeichnen (s. epileptoide Konstitution). 

Bei dem Bruder der Probandin Augustin A. traten auch ohne mani
feste epileptische Symptome periodische dipsomane Erscheinungen auf. 
Eine Schwester ist durch periodische reizbare Verstimmungen be
merkenswert. 

Diesem indirekten Typus der Belastung entspricht ein Stammbaum 
von Siemens (s. Abb.95), der Jorgersche Stammbaum der Familie 
Zero (s. Abb. 96) und endlich ein Stammbaum, den ich bei meinen Nach
kommenuntersuchungen angefilhrt habe (s. Abb. 97). 

Wahrend es sich in den Fa1l1ilien (Abb. 95 unn 97) urn sichere genuinc 
Epilepsie handelt, sind wir bei der Familie Zero dessen nicht so ganz 
sicher. Im1l1erhin sehen wir an ner familiaren Verteilung, daB eine An
lage zur Kra1l1pfepilepsie vorhanden sein muB, die vielleicht in 2 Fallen 
(VI und VII) durch chronischen Alkoholismus phanotypisiert wird; 
in der Familie Markus, die ebenfalls starke Potatoren aufzuweisen hat, 
erfahren wir n i c h t s von Epilepsie. 

All diese Beobachtungen sprechen fiir einen r e z e s sid e n E r b
gang der Epilepsie; Steiner hat dies schon friiher ausgesprochen. In 
gleichem Sinne konnen wir das statistische Ergebnis meiner Unter
suchung an den Nachkommen von 8 Epileptikern verwerten. Unter 
27 Epileptikerkindern trat dreimal wieder eine Epilepsie auf (11,11%). 
Diese Proportion ist dem bei der Schizophnmie gefundenen Zahlen
verhaltnis sehr ahnlich. Es ist allerdings fraglich, ob sie sich bei einem 
groBeren Material bewahrheiten wiirde. Wir diirfen daher zunachst einen 
dihybriden rezessiven Erbgang nur mit groBter Vorsicht vermuten. 
Sicherlich ist Do min a n z nach diesen iibereinstimmenden Beo bach
tungen in hohem MaBe un wahrscheinlich. 
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Ein anderes Bild gibt jedoch die Zusammenstellung der erblichen 
Belastung bei der Epilepsie von Stii ber. Wenn auch die Mehrzahl der 
Autoren indirekte Belastung mit Epilepsie in hoheren Prozent
zahlen als direkte gefunden haben (Kraepelin direkte Belastung 7,6%, 
indirekte 14%), so beobachtete vor aIlem Siebold eine unverhliltnis
maBig hohe direkte epileptische Belastung (42%). Siebold steht 
Jedoch mit seinem Ergebnis ziemlich aIlein da. Immerhin ware es moglich, 
daB ahnliche Stammbaume, wie der von Oberholzer (s. Abb. 98), der 
direkte Vererbung durch mehrere Generationen erkennen laBt, nicht 
so seIten sind. Diese konnen natiirIich die Statistik im Sinne einer 
Steigerung der direkten Belastungsproportion trfiben. Auch Lenz weist 
darauf hin, daB das seltene Vorkommen von Blutsverwandtschaft 

/' , , ~ , ~ ~I 
~ I I 38 aU leheilt. I t klein 

'----'1-------' I 
,-~~--~----~--~--~ ___ , ,-__ -L ______________ , 

~ ,,( 6 ~ Period. I 

1
12 allt gehleilt t klein. I I Verstim-

I mungen. 

, 
I 

~ ,( I 16 6 I ~ ~ I 
* 1891 * 1901 * 1898 * 1902 * 1904 * 1901 * 1901 
Anmerkung: • = Epilepsie, 

@ = Epilepsie, Krampfanfalle ausgeheilt, 
§ = Periodische Ohnmachten, 
e = Kinderkrampfe .. 

Abb.98. Nach Oberholzer. 

i 
" t klein 

bei den Eltertl von Epileptikern, sowie das rela,tiv haufige Auftreten 
bei Eltern und Kindern auch einen anderen Erbgang vermuten lassen. 
Man wird nun Familien mit dominantem Erbgang daran erkennen 
konnen, daB sich die direkte Dbertragung fiber mindestens 3 Genera
tionen erstreckt. Unter diesen Umstanden laBt sich Rezessivitat mit 
groBer Wahrscheinlichkeit ausschlieBen. Betrachten wir den Ober
holzerschen Stammbaum (s. Abb. 98), so sehen wir in den ersten 
3 Generationen in direktem Vererbungsmodus Krampfepilepsie auf
treten. 

Wahrend es sich in den beiden ersten Generationen um mehrere 
FaIle schwerer Epilepsie mit nachfolgender VerblOdung handeIt, sind 
bei den Krampfepileptikern der dritten Generation die AnfaIle im 
12. Lebensjahr ausgeheilt. Auch die zweite Generation weist schon 
einen solchen im 38. Lebensjahr geheilten Epileptikerauf. 1m fibrigen 
finden wir in den letzten Generationen insofern eine fortschreitende 
Regeneration, als in der dritten Generation vorwiegend periodische 
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Ohnmachten, in der vierien Generation nur noch Kinderkrampfe vor
kommen. Vermutlich hat Oberholzer recht, wenn er aIle diese Er
scheinungen in diesem Falle als zusammengehorig betrachtet. Wir 
wurden sagen, daB die Anlage zur Epilepsie nach den verschiedenen 
Graden ihrer Potenz die phanotypische Skala von der leichtesten Form 
der Kinderkrampfe uber periodische Ohnmachten und vorubergehende 
Krampfepilepsie zu den schweren Formen mit nachfolgender epilep
tischer VerblOdung durchlaufen kann. Demnach konnte ein Individuum 
die Anlage zu Epilepsie besitzen, ohne jemals im Leben einen eigentlichen 
epileptischen Krampfanfall zu bekommen. Ob wir in der Beobachtung 
:von Oberholzer nnr einen seltenen familiaren Typus der Epilepsie 
vor uns haben, odeI' ob diese Form des Erbganges haufiger vorkommt, 
werden wir spateren Untersuchungen uberlassen mussen. 

Sicherlich ist die Epilepsie mit indirektem (rezessivem) Erbgang 
der gewohnliche Typus. Gibt es aber in groBerem Umfange neben
her noch den dominanten Typus, so wiirden wir daraus schlieBen, daB 
auch der genuinen Epilepsie keine biologische Einheit zugrunde liegt, 
daB wir vielmehr in ihr verschiedene Entitaten erblicken mussen. Es 
sei noch erwahnt, daB Le nz in Anbetracht des starken Vberwiegens 
des mannlichen Geschlechtes eine g esc hie c h t s g e bun den e Anlage 
zur Epilepsie in Erwagung zieht. 

Die Konstitutionslegierungen bei der Epilepsie. 

Wir haben schon bei Betrachtung der psychopathisch-epileptoiden 
Konstitution davon gehort, daB in epileptischen Familien schizothyme 
Personlichkeiten und schizophrene Psychosen auffallend haufig sind. 
Die Familie Zero (moralischer Schwachsinn) ist hierffir ein besonders 
schones Beispiel. Angesichts dieser Tatsache wiirden wir uns wundern 
mussen, wenn nicht gelegentlich Kombinationen dieser beiden Kon
stitutionskreise bei einem Individuum vorkommen wiirden. So hat z. B. 
Vorkastner eine Reihe klinischer Bilder beschrieben, welche die 
Symptome der Epilepsie und der Dementia praecox in sich vereinigen. 
Er sowohl wie auch andere Autoren, welche sich mit dieser Frage be
schaftigt haben, lieBen die Familiengeschichte unberucksichtigt und 
haben daher ein wesentliches beweisendes Moment ffir die konstitutionelle 
Legierung nicht ausgeschopft. Kahndagegen hat einen Fall komplizier
ter Konstitutionslegierung (Familie Hartmann; Alois) beschrieben, 
bei dem sich die verschiedenen hereditaren Quellen sehr schon nach
weisen lassen. Bei Alois Hartmann treten auf der Rohe der epileptischen 
Dammerzustande ausgesprochen katatonische Symptome auf. Die 
Schwester der Mutter litt an Epilepsie, der Vater war ein geiziger Sonder
ling, der Bruder Franz Xaver erkrankte an einereinwandfreien Dementia 
praecox. Ein lehrreiches Beispiel aus dieserFamilie ist ferner Karoline 
Hartmann (Schwester des Alois) , bei der neben den schon erwahnten 
Konstitutionselementen auch die von der Mutter (periodische De
pressionen) ererbte zyklothyme Anlage anspricht. Karoline war ein 
heiteres Temperament, dabei jedoch sehr reizbar. Vom 4. Lebensjahr 
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bis zum Auftreten der Menstruation litt sie an epileptischen Anfallen. 
1m Klimakterium erkrankte sie unter Symptomen einer Melancholie. 
Nach einem Vierteljahr setzte eine schwere motorische Erregung ein, 
in der die Kranke ihre hypochondrisch-melancholichen ldeen affektiert 
und geziert vorbrachte. Es trat ein Denkzwang auf, der ganz absurde 
Form annahm; Zwangsvorgange gewannen EinfluB auf die Ausdrucks
bewegungen; korperliche Sensationen wurden geklagt; die Kranke ab
stinierte, halluzinierte bei volliger Besonnenheit und ward ganz aki
netisch. Dabei war sie sehr empfindlich und zeigte bis zum Tode keine 
affektive EinbuBe. Resumieren wir: Die in der Kindheit phanotypisiertf' 
epileptische Anlage wird bei der Evolution zum Schweigen gebracht. 
Der involutive Vorgang lost ein anfangs relativ reines melancholisches 
Zustandsbild aus (zyklothyme Anlage). Nach dreimonatiger Dauer 
der Psychose klingt dann auch die schizothyme Anlage in Form von 
schizophrenen Symptomen (Sprachmanieren, HaIluzinationen, Sensa
tionen, Akinese) an. 

Einen Fall von schizo-epileptischer Konstitution habe auch 
ich bei meinen Nachkommenuntersuchungen schildern konnen. Auch hier 
traten bei einer genuin epileptischen Probandin (Fa~nilie St a hI S. 202) 
mit schizophrener Belastung in der Seitenverwandtschaft (Bruder del' 
Mutter) wahrend eines Zustandes angstlicher Verwirrtheit einmal das 
Symptom der Stereotypie (wiederholt 50 mal den gleichen Satz), ein 
andermal ein paranoider Vorstellungsinhalt auf; Erscheinungen, die 
nicht gerade zu den typisch epileptischen gehoren. Doch ist dies Bei
spiel bei weitem nicht so instruktiv wie das von Kahn. 

Als Gegenstuck zu diesen Beobachtungen werden wir die Moglich
keit einer z y k I 0 - e p i 1 e p tis c hen Legierung e benfalls annehmen diirfen. 
So zeigte einer meiner epileptischen Probanden (Familie H u ism ann s 
S. 203), dessen Muttersbruder an zirkularem lrresein litt, kurzdauernde 
depressive Verstimmungen gereizter Farbung mit Selbstmordideen. Es 
liegt sehr nahe, die Erscheinungen gleichen Charakters bei Onkel und 
Neffe in erbbiologische Beziehung zu setzen. lch halte es fur durchaus 
moglich, daB die Epilepsie in den Familien, in denen eine Neigung zu 
zyklothymen Stimmungsalterationen besteht, mit endogenen Schwan
kungen der Stimmungskurve verbunden sein kann. Doch scheint mir 
die eigentliche e p i1 ep tis c h e Verstimmung mit diesen Fallen nicht 
identisch zu sein. Es wiirde darauf ankommen, die Hereditat solcher 
Epileptiker, bei denen periodische Verstimmungen im Vordergrund 
stehen, nach diesen Gesichtspunkten naher zu untersuchen. Tragen 
diese Verstimmungen rein depressiven Charakter, so ist der Zu
sammenhang mit dem zyklothymen Formkreis immerhin nicht unwahr
scheinlich. 

Auch die Di p so rna nie, dietriebhafte periodische Trunksucht, deren 
Hereditat von Dobnigg und v. Economo untersucht wurde, zeigt 
ne ben Belastung mit Epilepsie (1/3 der FaIle) Belastung mit zirkularem 
lrresein im gleichen Prozentverhaltnis. lch habe schon fruher ange
deutet, daB manche Formen der Dipsomanie vermutlich als Konsti
tutionslegierung epileptischer und zyklothymer Konstitutionselemente 
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aufzufassen sind, vor aHem die Dipsomanen, die zyklothymen Stimmungs
schwankungen unterworfen sind. Ein derartiger Fall meines Materials 
hatte einen genuin epileptischen Bruder. 

Eine Reihe von eigenartigen klinischen Zustandsbildern des epi
leptischen Formkreises werden sich in dieser Form bei eingehender 
genealogischer Untersuchung in ihre Konstitutionskomponenten auf-
16sen lassen. Jedoch sind die Hereditatsverhaltnisse der Epilepsie 
heute noch so wenig erforscht, daB wir zunachst fiber theoretische Kom
binationen und Vermutungen noch nicht hinauskommen. 

Die Myoklonusepilepsie. 

Die von Lundborg erbbiologisch untersuchte Myoklonusepi
Ie psi e , die sich von der gewohnlichen Form der genuinen Epilepsie durch 
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Abb. 99. Myoklonusepilepsie n. Lundborg. 

myoklonische Zuckungen der Zungen-, Schlund- und Zwerchfellmuskula
tur unterscheidet, zeigte durchweg rezessiven Erbgang (s. Abb. 99). Der 
Stammbaum, der nur einen Teilausschnitt aus dergroBen Lundborg
schen Familie darsteIlt, laBt erkennen, daB aIle Kranken gesunde Eltern 
haben. Es ist nur k ollater ale Erblichkeit vorhanden. Die Eltern waren 
aIle mehr oder weniger verwandt. Die Kinder der Kranken (z.B. acht 
von einem Kranken, die aIle schon das Reifealter erreichten) waren frei 
von der Anomalie. Die Zahlenverhaltnisse (etwa Iii kranke Kinder 
gesunder heterozygoter Eltern) lassen sich mit einem einfachen rezessiven 
Merkmal gut in Einklang bringen. 
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11. Die Vererbung des Schwachsinns. 

Unter dem Begi·iff des Schwachsinns fassen wir in der Psychiatric 
alle Zustande mangelnder Verstandesentwicklung zusammen. Wir 
unterscheiden verschiedene Grade, die sich von clem vMlige n geistigen 
BlOdsinn (Idiotie) uber den Schwachsinn (Imbezillitat) bis ZUl" 

leichten geistigen Beschranktheit (Debilitat) kontinuierlich ah
stufen. Die geistigen Schwachezustande konnen der Ausdruck ve1'
schiedener krankhafter Storungen sein, die in vielenFiillen (:·rblleh. in 
anderen Fallen konstellativ bedingt sind. 

Zu den konstellativen Sehwach~innforlllen zahlen wir z. B. alle die 
geistigen Schwachezustande, die durch angeborene Syphilis verurt-\acht 
sind. Auch die Keimschadigung durch Alkoholismu~ der Eltern ~oll 
in der Atiologie des Schwachsinns eine Rolle spielen. Ferner sind eine 
Reihe von Infektionskrankheiten bekannt, die organische Gehimver
anderungen und dadurch ein Zuruckbleiben der geistigen Entwicklung 
zur Folge haben konnen. 

Die Aufgabe der Erblichkeitsforschung wird also darin zu suchen 
sein, zunachst die erbliche Bedingtheit bestimmter Schwachsinns
formen festzustellen. Ferner werden wir uns fragen mussen, ob die 
verschiedenen Arten des erblichen Schwachsinns durch den 
gleichen Genotypus bedingt sind, oder ob sie sich in ihrer konsti
tutionellen, heredofamiliaren Struktur voneinander unter
scheiden. Erst dann werden wir uns mit dem Erbgang des konsti
tutionellen Schwachsinns auseinandersetzen konnen. 

Goddard, ein amerikanischer Forscher, der sich mit der Erblichkeit 
des Schwachsinns beschaftigt hat, kommt zu dem SchluB, daB mindestens 
% aller FaIle erblich bedingt seien. Ahnlich sind die Ergebnisse, zu 
denen Schott in seiner Betrachtung gelangt ist. 

Eliassow glaubt bei seinem Material von Hilfsschulkindem fest
stellen zu konnen, daB dem EinfluB des sozialen Milieus fUr die Ent
stehung des Schwachsinns eine groBe Bedeutung zukommt. In den eill
zelnen Familien stand im Vordergrund ein sehr hoher Prozentsatz VOll 

Alkoholismus und von Tuberkulose; sehr gering war die erbliche Be
lastung mit psychischen Anomalien. Imbezillitat fand sich nur in 
der Aszendenz zweier Kinder (2,8%), Geisteskrankhet in der Aszen
denz bei ebenfalls 2,8%, Epilepsie in der Familie bei 4 Kindem (5,5%). 
Dieses Ergebnis MBt sich jedoch in keiner Weise verwerten, cla die An
gehOrigen hinsichtlich ihrer geistigen Fahigkeiten nur oberflachlich cha
rakterisiert sind. 

Immerhin weist diese Untersuchung auf ein wichtiges Moment hin, 
welches auch Davenport und Weeks bestatigt haben. Diese beobach
teten haufig Schwachsinn und Epilepsie in einer Familie nebeneinander 
und schlossen daraus, daB zwischen beiden Anomalien eine biologische 
Verwandtschaft bestehen musse. So zeigten sich (siehe Abschnitt uber Epi
lepsie) in 6 Ehen, in denen beide Eltem schwachsinnig waren, 16 schwach
sinnige und 5 epileptische Kinder. Von zwei epileptischen Ehegatten 
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stammten 3 epileptische und ein schwachsinniges Kind. Wir werden 
auch dieses Ergebnis mit groBer Vorsicht aufnehmen mussen, da 
wir konstellative Faktoren kennen, die als Ursache fur };l e ide Ano
malien in Betracht kommen konnen (z. B. kongenitale Lues). Wenn 
wir also eine konstitutionellle Verwandtschaft nachweisen wollen, 
mussen wir zunachst die konstitutionelle Bedingtheit einwandfrei 
sicherstellen. 

Zweifellos ist haufig genuine Epilepsie mit angeborener geistiger 
Schwache in einem Individuum verbunden. In der Verbrecherfamilie 
Zero beobachten wir ferner, daB genuine Epilepsie und Schwachsinn 
in einer Geschwisterserie auf tritt, ohne daB wir eine konstellative 
Atiologie anzunehmen berechtigt waren (s. Abb.100). Ob aber diese 
beiden pathologischen Erscheinungen in dieser Familie zusammen
gehoren, oder ob verschiedene pathologische Anlagen hier zufallig zu
sammentreten, laBt sich nicht sicher sagen. Wir kennen jedoch Schwach
sinnsformen, die in ihrer Charakterologie den reizbaren epileptoiden 
Psychopathen gleichen. Und diese Tatsache bestarkt mich in der An
nahme, daB eine bestimmte Schwachsinnsform der epileptischen Kon
sitution nahesteht. Die genealogischen Untersuchungen werden sich 
in Zukunft mit dieser Frage beschaftigen mussen. 

Ze:ro 
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Abb. 100. Familie Zero, n .• Jorber. 

• = Imbezill; Idiotisch. 
() = Debil. 

Dem epileptoid en mochte ich den schizoiden Schwachsinn 
gegenuberstellen. Wir beobachten nicht so sehr selten Imbezille, die in 
ihrer Temperamentsanlage ausgesprochen schizoid sind. Die harmlos 
stumpfsinnigen, aHektlahmen und die eigensinnig starrkopfigen Formen 
mogen hierher gehoren. Gelegentlich hat man sogar den Eindruck, daB 
ein schizophrener ProzeB dem Schwachsinn zugrunde liegt. Besonders 
Berze hat bei seinen genealogischen Studien darauf hingewiesen, daB 
die bei der Dementia praecox gefundenen Storungen der Entwicklung 
zu denen bei der Idiotie viel£ach hinuberleiten. So findet man denn 
auch bei manchen Imbezillen schizophrene Angehorige. 

H 0 if man n, Vererbung. 16 
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S c h u p P ius bringt einige derartige Familien: 
1. (Fall 36, s. Abb. 101.) 

() 

+ 
* 1833 

I mmer eigenartig, 
iingstlich, Zwangs. 

neurose 

~ 
Ges. 

, 
Geistesschwach 

I 

?' • * ? 
Priisenile Angstmelancholie, rasch 
zunehmende VerblOdung, schwere 

Arteriosklerose 
I 

, " Prob. 
* 1878 Angeboren schwach
Dem. sinnig, blieb in der 
praec. Schule zuruck. 

Abb.101. Nach Schuppius. 

2. (Fall 37.) 
Pro ban d: geboren 1862. Langsam entwickelt, lernte schlecht sprechen; 

konnte in der Schule nur mechanisch auswendig lemen. Immer leicht reizbar und 
heftig. 1m Alter von 2 Jahren ~ampfe. 1897 in der Anstalt; intellektuell tief
stehend, aufdringlich, redet die Arzte mit "Du" an. Drangt lebhaft fort, spater 
ruhiger, zunehmend stumpfer, viillig verbliidet. Imbezillitat. Pfropfhebe
phrenie (1). 

Bruder, geb. 1859. Dementia praecox. 

3. (Fall 38.) 
Pro ban d: geb. 1886. Von Kindheit an reizbar, leicht erregt. Anfanglich mai3ig 

gelernt, bei griiJ3eren Anforderungen versagt. Als Kaufmannslehrling auf keiner 
Stelle ausgelernt; galt als damlich, schmutzig, frech, eingebildet und verlogen, 
neigte zu heftigen Zornausbrtichen. Lebte schlie13lich bei den Eltern, da niemand 
ihn nehmen wollte. 1912 wegen unztichtiger Handlungen mit einem Kind beschul
digt. Begutachtet: Recht erheblicher Intelligenzdefekt; keine Psychose. 

Imbezillitat; Pfropfhebephrenie. 
Schwester, geb. 1882; schwachlich, gut gelernt. Dementia praecox. 
Vater: Senil dement. 
Bruder des Vaters: geisteskrank, im Alter von 30 Jahren tief verbliidet. 

Bei Proband 1 hat es sich klinisch wohl um einfachen angeborenen 
Schwachsinn gehandelt. Die Probanden 2 und 3 unterscheiden sich 
von diesem Fall dadurch, daB offenbar durch eine erst spater einsetzende 
prozessive VerblOdung die geistige Leistungsfahigkeit mehr undmehr 
zuriickging, wobei allerdings auch schon vorher ein gewisser an g e
b 0 r e n e r geistiger Sch wachezustand bestanden ha tte. 

Stern hat diese Formen als "Dementia infantilis" bezeichnet. 
Es liegt in Anbetracht der schizophrenen Belastung durch die nachsten 
Angehorigen nahe, daB die zunehmende geistige VerblOdung in diesen 
beiden Fallen durch einen schizophrenieartigen ProzeB bedingt ist, 
obwohl die iiblichen schizophren-psychotischen Symptome fehlen. Wir 
werden an die allmahliche Verdummung und Verstumpfung mancher 
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Hebephrenen erinnert. Ein derartiger ProzeB, der eine allmahlich sich 
entwickelnde Verb16dung zur Folge hat, kann naturlich theoretisch 
auf jeder Altersstufe beginnen. So konnte man sich auch denken, daB 
er in manchen Fallen schon vor der Geburt oder wenigstens in den 
ersten Lebensjahren einsetzt. Dann willden wir klinisch diese schizo
phrene Form des Schwachsinns, die theoretisch als erworben auf
zufassen ware, nicht von den angeborenen Formen unterscheiden konnen. 
Wir wollen von allen weiteren theoretischen Vermutungen absehen 
und nur festhalten, daB es schizoid-schizophrene Formen der Imbezillitat 
gibt, Formen, die wir sowohl klinisch wie genealogisch von den epilep
toiden werden naher differenzieren konnen. 

AuBerdem aber werden wir noch eine andere konstitutionelle Form 
des Schwachsinns annehmen mussen, die mit den beiden genannten 
Konstitutionskreisen nichts zu tun hat. Die gutmutigen euphorischen 
Imbezillen scheinen mir ein derartiger selbstandiger konstitutioneller 
Typus zu sein. Doch auch hier fehlt es noch an einer systematischen 
Untersuchung, die sowohl klinische wie genealogische Gesichtspunkte 
berucksichtigt. 

Ohne sich auf eine nahere klinische Differenzierung einzulassen, hat 
Goddard ein groBes Schwachsinnigenmaterial untersucht. Nach den 
Hereditatsverhaltnissen, die von einem auffallenden Zusammenhang 
mit dem epileptischen bzw. schizophrenen Konstitutionskreis nichts er
kennen lassen, mussen wir annehmen, daB es sich groBtenteils urn eine 
selbstandige idiotypische Anlage zu Imbezillitat gehandelt hat. God
dard beobachtete u. a. Schwachsinn in ununterbrochener Reihe durch 
mehrere Generationen hindurch. Von einzelnen Fallen seines Materials 
mochte ich folgende Beispiele erwahnen (s. Abb. 102): 

1. 

• • 

2. 

• t 
-I -

• t 19 12 ---'-1 -- --I -

l---.--r 000 1 

Potator 6
1 

' Schwachsinnig 
---.-_-11 l __ ________ 1·potator 

00 • •• Mehrere 
Fehlgeburten 

Abb. 102. Nach Goddard. 

In Familie 1 sehen wir einen direkten, an Do min a n z erinnern
den Erbgang, bei Familie 2 jedoch einen indirekten Dbergangsmodus, 
der fur R e z e s s i v ita t sprechen wurde. 

16* 
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Davenport und Weeks treten auf Grund ihrer Untersuchungen, 
die aus Griinden klinischer Beobachtung nicht einwandfrei sind, fur 
Rezessivitat der Anlage zu Schwachsinn ein. Die von Goddard 
beschriebene Familie KalIikak IaEt dagegen wieder an Dominanz 
denken. Es gingen namlich aus 40 Ehen z wei e r Schwachsinniger 220 
schwachsinnige und nur 2 anscheinend normale Kinder hervor, wahrend 
die Kinder e i n e s schwachsinnigen Elters nur zur HaUte schwach
sinnig waren. Bei Rezessivitat sollten theoretisch keine normalbegabten 
Kinder bei schwachsinnigen Eltern auftreten. Die Betrachtung des 
Stammbaums (s. Abb. 103) laBt durchweg direkten Erbgang erkennen, 
nur bei Anny (III) ist die direkteFolge durchbrochen. DieDominanz 
scheint daher nicht regelmaBig. Der Gesamteindruck - auch die 
Tatsache, daB die normal begabten Glieder in der Regel normale 
Nachkommen haben - spricht jedenfalls gegen Rezessivitat. 
Wir sehen an dieser Familie sehr schon, wie der ill e g i tim e, von einer 
schwachsinnigen Mutter stammende Zweig vollig von Schwach
sinn durchseucht ist, wahrend der legitime Zweig mit einer nor
malen Stammutter durchaus n orD;la Ie und gei s tig hoc hs t e hende 
Nachkommensehaft aufweist. 

Lenz weist darauf bin, daB Sehwachsinnige sehr oft untereinander 
heiraten, daB auf diese Weise auch bei Rezessivitat ein ununterbrochener 
Erbgang durch mehrere Generationen moglich ware. Da Idioten wohl 
kaum einmal zur Fortpflanzung kamen, konnte die Idiotie niemals auf 
einer einfachen dominanten Erbanlage beruhen. Er glaubt, daB gewisse 
pathologische Genotypen in he t e r 0 z y got e m Zustand S c h wac h -
sinn, in homozygotem Zustand Idiotie bedingen konnten. Lenz 
ist jedoch der Ansicht, daB es sowohl do min ant e als auch r e z e s s i v e 
Erbanlagen gibt, die Geistesschwache zur Folge haben. Diese An
nahme stimmt mit den verschiedenen theoretischen konstitutionellen 
Typen des Schwachsinns gut uberein. Und wenn wir uns an das 
Spiegelbild der negativen Geistesanlagen, an die talentierten und ge
nialen Familien erinnern, so werden wir annehmen durfen, daB dem 
klinisch sehr heterogenen Erscheinungskomplex des Schwachsinns recht 
komplizierte Vererbungsverhaltnisse zugrunde liegen. Vielleicht spielen 
auch hier geschlechtsgebundene Erbanlagen eine Rolle, wie wir 
es bei den positiven Begabungen mit Recht vermuten konnten. 

Eine besondere Form der Idiotie ist die als "a ma urotische Idiotie" 
beschriebene schwere, erblich bedingte Erkrankung, die in einzelnen, 
vorwiegend judischen, Familien vorkommt und sich bei anscheinend 
normal geborenen Kindern im ersten oder zweiten Lebensjahr in Ver
blOdung, Lahmung der GliedmaBen und Erblindung auBert. Oft sind 
mehrere Glieder einer Geschwisterserie erkrankt; in den betreffenden 
Familien laBt sich meistens ein ahnlicher Fall nicht nachweisen. In
zucht scheint atiologisch von Bedeutung zu sein (s. Abb. 104). 

Fall I und III erkrankten im zweiten, Fall II im 7. Lebensjahr; An
haltspunkte fur kongenitale Lues bestanden nicht. Lenz nimmt an, daB 
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die diesel' Erkrankung zugrunde liegende Anlage VOl' langeI' Zeit zu
fallig einmal in einer judischen Familie durch Mutation odeI' Idio
variation entstanden ist und sich in heterozygot rezessivem Zustande, 
also durch eine normale Anlage uberdeckt, in del' Bevolkerung ausge-

6 Geistlicher, 0 / Geistlicher + 0 
Bedeutender Mann 

I 1 

6 / / 6 / 0 6 • 0 0 + 
Geistlicher Dem. praec. Sch ul- Geist- Ottizier _1- Geistlicher 

lirektor licher I~I 1 

I I 
/ • Landwirt. 

I Akute 

/ 0 • • 0 Verwirrtheit 

• + + + + 
Idiot Lehrerin, ldiotin Idiotin Gesund, 

gesund t 23 alt verheir. 
1 11 III 

Abb. 104. Nach Walter. 

breitet hat, bis durch zufalliges Zusammentreffen zweier Anlagen in 
einem Ehepaar homozygotes Auftreten ermoglicht wurde, und dadurch 
die Anomalie in Erscheinung trat. 

VI. Die praktischen Ziele der Erblichkeits
forschung. 

Nicht allein theoretisch wissenschaftliche Interessen treiben 
uns zur Erforschung del' hereditaren Beziehungen und Zusammenhange. 
Auch praktische Ziele stehen im Hintergrunde, die bei fortschreitender 
Erkenntnis mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden. Es ist 
selbstverstandlich, daB nur endgultige, feststehende Gesetz maBig
keiten die Grundlage fUr eine praktische Auswertung im Sinne be
wuBter Zuchtwahl abgeben durfen. Wenn wir noch einmal die Er
gebnisse del' Untersuchungen in den letzten Jahren an unseren Augen 
voruberziehen lassen, mussen wir jedoch Ieider sagen, daB wir zwar 
eine Reihe von Moglichkeiten, von wahrscheinlichen Verm utu ngen 
herausarbeiten konnten, daB abel' fur eine gesetz maBige For m uIie
I' u ng del' Resultate aus Mangel an ubereinstimmenden und eindeutig 
greifbaren Beobachtungen heute noch nicht die Zeit gekommen ist. 

Die praktische rassenbiologische Bedeutung del' psychiatrischen Erb
Iichkeitslehre laBt sich in zwei Satzen zusammenfassen. Die bewuBte 
Zuchtwahl setzt sich die Erhaltung und Forderung del' sozial und kul
turell hochwertigen geistigen Anlagen zum Ziel. 
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Sie muB infolgedessen dafur Sorge tragen, 
1. daB die vorhandene psychische De g e n era t ion wirksam b e

kampft wird, damit wir in Zukunft zum mindesten vor einer 
zunehmenden, fortschreitenden Entartung bewahrt bleiben; 

2. daB dievorhandenen hochwertigen Anlagen uns erhalten 
b lei ben und nicht von minderwertigen Keimmassen oder an
deren degenerativen Einflussen (Keimschadigung) aufgezehrt 
werden. 

Infolge der groBen Unsicherheit und Unbestimmtheit der wissen
schaftlichen Erkenntnis vermag die psychiatrische Vererbungslehre zu
nachst nicht viel zur Verwirklichung dieser Ziele zu tun. Es ist zu hoffen, 
daB wir nicht fur immer zu dieser unbefriedigenden Untatigkeit ver
dammt sind. 

Vorlaufig mussen wir uns auf sehr allgemein gehaltene SchluB
folgerungen beschranken. 

Schadigende Keimgifte - die luetische Infektion und auch 
chronischer Alkoholismus - lassen sich leicht vermeiden, sobald auch 
die breiten Massen des Volkes sich der Gefahren fur die Nachkommen
schaft bewuBt sind. 

Weit schwieriger ist es, die MaBnahmen herauszuarbeiten, die sich 
gegen die Vererbung der genotypischen Entartung richten 
sollen. 

Sobald wir einfache ubersichtliche Vererbungsgesetze vor uns haben, 
konnen wir uns relativ bestimmt auBern. AIle gesunden Glieder einer 
Familie mit e i n f a c h do min ant e r Anomalie sind vorwiegend auch 
keimgesund und daher fur ihre Nachkommenschaft meistens ungefahrlich. 
Die gesunden Glieder einer r e z e s s i v kranken FamiIie sind sehr ha ufig 
keimkrank (rezessiv-heterozygot) und daher nur bedingt ungefahrlich 
fur die spateren Generationen, solange sie namlich eine Kreuzung mit 
einem gleichartigen Individuum aus ebenfalls rezessiv kranker Familie 
vermeiden. In diesen Familien ist auch Inzucht unbedingt zu wider
raten, nicht dagegen fur die gesunden Glieder einer dominant kranken 
Familie. Ein homozygot-rezessives krankes Individuum 
(wiederum fur den Fall einfacher Rezessi vitat) hat relativ s e 1 ten wieder 
kranke Nachkommen; diese treten nur dann auf, wenn der 
gesunde Ehepartner rezessiv keimkrank ist, also aus einer 
rezessiv kranken Familie stammt. Ein krankes Individuum mit 
do min ant e r Anomalie ubertragt jedoch auch bei gesundem Ehe
partner fur gewohnlich in mindestens 50% der FaIle das Erbubel auf 
die Kinder. 

Das radikalste Mittel ware ein Eheverbot fUr samtliche Vertreter 
aus geistig entarteten FamiIien. Vermutlich wfirde dann aber das 
Menschengeschlecht binnen kurzem aufgehort haben zu existieren.Man 
wurde schon eine schwere Verantwortung ffir das Lebensgluck vieler 
Menschen, die sich zum Zwecke der Beratung an den Psychiater wenden, 
auf sich nehmen, wollte man bei unserer noch sehr geringen Erfahrung 
in bestimmten Fallen ein Eheverbot aussprechen. GewiB laBt sich 
sagen, daB zwei Eheleute mit endogen erblichen psychischen StOrungen 
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besser eine Nachkommenschaft vermeiden Bollten. Doch erlebt man auch 
hier manche Beispiele eine;:, iiberraschenden psychischen Regene
ration. Wir haben bei der vermutlich rezessiven Dementia prae
cox gesehen, daB die Kinder nur eine g e r i n g e Wahrscheinlichkeit 
ffir eine schizophrene Erkrankung besitzen. Unter den ca. 50 unter
suohten erwachsenen Enkeln fand sich nur 1 Fall von Dementia praecox. 
Teilweise waren die Nachkommen sehr gut begabt. Man muB unbedingt 
davor warnen, daB die GIieder aus schizophrenen Familien eine 
Verbindung mit gleichfalls schizophrenenFamilien eingehen. Vber
haupt darf man unbedenkIich die Anschauung vertreten, daB schwer 
endogen belastete Individuen, mogen sie gesund, neurotisch oder 
psychotisch sein oder gewesen sein, nur in Familien mit gesunder, 
stabiler psychischer Veranlagung einheiraten sollten. Dies gelte auch 
ffir die Vertreter aus zirkularen FamiIien. Handelt es sich um In
dividuen, die schon geisteskrank waren oder noch geisteskrank sind, 
so kann man den Kindern von S chi z 0 p h r e n e n 10%, denen von 
ZirkuIaren etwa 40% Erkrankungswahrscheinlichkeit voraussagen. 
Die Erkrankungswahrscheinlichkeit bei den Kindern von E p i I e p t ike r n 
betragt ebenfalls ca. 10%. Bei den iibrigen pyschischen AnomaIien 
mussen wir in dieser Frage zunachst schweigen. Nur uber die Bega bung 
und den moralischen Schwachsinn laBt sich noch einiges sagen. 

Hervorragende Begabungen verdanken ihre Entstehung zu
meist einer gluckIichen Kombination der elterlichen Keimmassen. 
Der ihnen zugrunde liegende Genotypus wird infolgedessen bei der 
Keimzellbildung des begabten Individuums wieder in seine Elemente 
zerfallen. Die Erhaltung der Begabung hiingt naturgemaB dann von der 
Kreuzung dieser Keimzellen mit den Erbmassen des Ehepartners abo 
Enthalten auch diese wiederum Anlagen zu hohen geistigen Fahig
keiten, so ist in der folgenden Generation eine gunstige Kombination 
nicht unwahrscheinlich. Bei ma13iger Begabung des Ehepartners ist 
jedoch eine Verwasserung der urspriinglich hochwertigen Begabung zu 
befiirchten. Bega bte Manner sollten nur mit bega bten Frauen 
aus geistig hochstehenden FamiIien eine Verbindung eingehen, 
um ein Fortdauern ihrer geistigen Qualitaten mit groBtmoglichster 
WahrscheinIichkeit zu garantieren. Eine unzweckma13ige Heirat kann 
bei der nicht so sehr seltenen Dominanz der geistigen Beschrankt
heit die sch werste Degeneration nach sich ziehen. 

Den ausgepragten Typen des schizoiden moralischen Schwach
sinns soUte im Interesse der Allgemeinheit auf gesetzlichem Wege die 
Kinderzeugung unmoglich gemacht werden. 

Vber derartige allgemeine SchluBfolgerungen durfen wir heute mit 
gutem Gewissen noch nicht hinausgehen. Der Psychiater wird immer 
geneigt sein, in der }'rage der genotypischen Entartung iu schwarz zu 
sehen. Diese Ansicht ist ebenso fehlerhaft wie das Gegenteil einer allzu 
rosigen Beurteilung. Wir mussen uns streng an das empirische Material 
halten, das jedoch dem Erbbiologen heute noch mehr "Oberraschungen 
ini Sinne einer erblichen Regeneration bringt, als er jemals er
wartensollte. 



Literaturlibersicht.1) 

.Jede Arbeit ist nur ein mal angeftihrt und zwar unter dem Abschnitt, in welchem 
sie erstmals zitiert wurde. 

I. Die erbbiologischen Grundlagen. 

1. Bateson, W.: Mendels Vererbungstheorie. Leipzig 1914. 
2. Baur, E.: Einfiihrung in die experimentelle Vererbungslehre, III. Auflage. 

Berlin 1920. 
3. Goldschmidt, R.: Einfiihrungin die Vererbungswissenschaft, 3. Auflage 1920. 
4. - Der Mendelismus in elementarer Darstellung. Berlin 1920. 
5. - Die quantitative Grundlage von Vererbung und Artbildung. Berlin, Julius 

Springer 1920. 
6. - Mechanismus und Physiologie der Geschlechtsbestimmung. Berlin, Born

traeger 1920. 
7. Hoffmann, H: Zum Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften. 

Med. Klinik. 1919. No. 22-24. 
8. Johannsen, W.: Elemente der exakten Erblichkeitslehre. Jena 1909. 
9. Ka m merer, P.: Vererbung erzwungener Fortpflanzungsanpassungen. 1. und 

2. Mitteilung Archiv f. Entw.-Mech. 25, 1907; 3. Mitteilung desgl. 28; 1909. 
10. Nachtsheim, H.: Die Analyse der Erbfaktoren bei Drosophila und deren 

zytolog. Grundlage. Zeitschr. f. indukt. Abstammungs- und Vererbungs
lehre 20, 118; 1919. 

11. Plate, L.: Vererbungslehre. Leipzig 1913. 
12. Prell, H.: Die Grundtypen der gesetzmiiBigen Vererbung. Naturwissenschaft

liche Wochenschr., Neue Folge 20, 289; 1921. 
Die Lehrbiicher der biologischen Vererbungsforschung enthalten z. T. auch 

kurze Angaben iiber die Vererbung beim Menschen. 

II. Die Anwendung der Vererbungsgesetze auf menschliche Verhiiltnisse. 

1. Baur, E.; Fischer, E.; Lenz, F.: Menschliche Erblichkeitslehre. Lehmann 
Verlag, Munchen 1921. 

2. Bauer, J.: Vorlesungen tiber AUg. Konstitutions- und Vererbungslehre. 
Berlin, Julius Springer 1921. 

3. Cutler, Archiv f. Augenheilk. 30,92; 1895. Dber angeborene Nachtblindheit 
u. Pigmentdegeneration. 

4. Entres, J. L.: Zur Klinik und Vererbung der Huntingtonschen Chorea. Mono
graphien aus dem Gesamtgebiet der Psychiatrie und Neurologie, Bd. 27. Verlag 
Springer 1921. 

5. Farabee, W. C.: Inheritance of digital malformations in man. Papers Peabody 
Mus. Am. Archaeol.and Ethnol. Harvard Vniv. III, 3, 1905; S.69. 

6. Haecker, V.: Allgemeine Vererbungslehre. 3. Auflage 1921. 
7. Harms zU.m Spreckel, H.: Chorea degenerativa. ZNPs. 66. 327. 1921. 
8. Le nz, F.: Dber die krankhaften Erbanlagen des Mannes und die Bestimmung 

des Geschlechtes beim Menschen. Jena 1912. 
I). -- Dber die idioplasmatischen Vrsachen der physiologischen und patholo

gischen Sexualcharaktere des Menschen. Archiv f. Rass. u. Ges.-Biologie 9, 
5; 1912. 

10. - Dber dominant-geschlechtsbegrenzte Vererbung und die Erblichkeit der 
Basedowdiathese. Ebenda 13, 1. 1918. 

-----
1) Die sich sehr haufig wiederholende "Zeitschrift fiir die gesamte Neurologie 

und Psychiatrie" ist mit der Abkiirzung "ZNPs." bezeichnet. 



250 Literaturiibersicht. 

11. Lundborg, H.: Medizinisch-biologische Familienforschungen inncrhalb eines 
2232kopfigen Bauerngeschlechtes in Schweden. Jena 1913. 

12. Merz bacher, L.: GesetzmaJ3igkeiten in der Vererbung und Verbreitung ver
sehiedener hereditar-familiarer Erkrankungen. Archiv f. Rass. u. Ges.
BioI. 6, 172. 1909. 

13_ Nettleship, E.: On some hereditary diseases of the eye. Trans. Ophthalm. 
Soc. London ~9. 1909. 

14. Siemens, H. W.: Einfiihrung in die Konstitutions- und Vererbungspatho
logie. Berlin, Julius Springer 1921. 

15. Str9hmayer, W.: Zur Inzuchtfrage. Dtsch. med. Wochenschr. 1913, Nr. 19. 
16. - Uber den Wert genealogischer Betrachtungsweise in der psychiatrischen 

Erblichkeitslehre. Monatsschr. f. Psychiatrie 1907, S. 22. 
17. - Die Bedeutung des Mendelismus fiir die klinische Vererbungslehre. Fortschr. 

d. deutschen Medizin 3, 1913. 
18. Tseherning, R: Muskeldystrophie u. Dem. preacox. Ein Beitrag zur Erb

liehkeitsforschung. ZNPs. 69, 169. 1921. 
19. Weinberg, W.: Pathologische Vererbung und genealogisehe Statistik. Dtsch. 

Archiv f. klin. Med.· 78, 521. 1903. 
20. - Weitere Beitrage zur Theorie der Vererbung. Archiv f. Rass. u. Ges.-BioI. 9, 

694. 1912. 
21. - Uber Methoden der Vererbungsforschung beim Menschen. BerI. klin. 

Wochenschr. 1912. 
22. - Auslesewirkungen bei biologisch-statistischen Problemen. Archiv f. Rass. 

U. <ks.-Biol. 10, 417 u. 557. 1913. 
23. - Uber neuere psychiatrische Vererbungsstatistik. Archiv f. Rass. u. Ges.

BioI. 10, 1913. 
24. Weitz, W.: -Ober die Vererbung del' Muskeldystrophie. Dtsch. Zeitschr. f. 

Nervenheilk. 72, 143. 1921. 

III. Die psychische Konstitution. 
1. Bauer, .T.: Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiteri. Berlin 

1921. Julius Springer. 
2. Die m, 0.: Die psychoneurotische erbliche Belastung der Geistesgesunden und 

Geisteskranken. Archiv f. Rass. u. Ges. BioI. 2, 215 u. 336. 1905. 
3. Fischer, E.: Die Rehobother Bastarde. Jena 1913. 
4. Fischer, H.: Ergebnisse zur Epilepsiefrage. ZNPs. 56, 106. 1920. 
5. Gaupp, R:Psychologie des Kindes. Teubner 1918. 
6. Hoffmann, H.: Die Nachkommenschaft bei endogenen Psychosen. Berlin, 

Julius Springer 1921. 
7. - Studie zum psychiatrischen Konstitutionsproblem. ZNPs. 74. 122. 1922. 
8. Kahn, E.: Konstitution, Erbbiologie und Psychiatrie. ZNPs. 57, 280. 1920. 
9. - Erbbiologisch-klinische Betrachtungen und Versuche. Ebenda 59,264.1920. 

10. - Zur Frage des schizophrenen Reaktionstypus. Ebenda 66, 273. 1921. 
11. Kalb: Beitrage zur Belastungsfrage bei Paralyse. ZNPs. 34, 391. 1916. 
12. Kretschmer, E.: Gedanken tiber die Fortentwicklung del' psychiatrichen 

Systematik. ZNPs. 48, 370. 1919. 
13. - Del' sensitive Beziehungswahn. Berlin, Julius Springer 1919. 
14. - Korperbau und Charakter. Berlin, Julius Springer 1921. 
15. - Keimdriisenfunktion und Seelenstorung. Munch. med. Wochenschr. 1921, 

Nr.23. 
16. Lundborg, H.: Rassenbiologische Ubersichten und Perspektiven. Jena, 

Gustav Fischer 1921. 
17. Meggendorfer, Uber die Rolle der Erblichkeit bei del' Paralyse. ZNPs. 65, 

18. 1921. 
18. Popper: Del' schizophrene Reaktionstypus. ZNPs. 62, 194. 1920. 
19. Roemer, Zur Symptomatologie und Genealogie der psychischen Epilepsie 

und der epileptischen Anlage. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 592. 1910. 
20. S i em ens: Uber erbliche und nichterbliche Disposition. BerI. klin. W ochenschr. 

1919. 



Literaturiibersicht. 251 

21. Stern, W.: Die mensch!. Personlichkeit. II. Auflage. Leipzig 1919. 
22. Storch, E.: Strindberg im Lichte seiner Selbstbiographie. Bergmann, Miin

chen 1921. 
23. Tandler: Konstitution und Rassenhygiene. Zeitschr. f. angew. Anat. u. 

Konstitutionslehre 1913. 

IV. Die nerv6se Entartung. 

1. Anthony: The effect of alcoholism on paternity. Gaz. hebd. med. chir. 1897, 
Nr.29. 

2. Bezzola: Statistische Untersuchungen iiber die Rolle des Alkohols bei der 
Entstehung des originaren Schwachsinns. Bericht 8. Int. Kongr. g. d. 
Alkoholismus 1901. Wien 1902. 

3. Bumke, 0.: Die nervOse Entartung. Berlin, Julius Springer 1912. 
4. Bunge, G. v.: a) Alkoholvergiftung und Degeneration. l£ipzig 1904. b) Die 

Quellen der Degeneration. Berlin 1910. 
5. Galton, Fr.: Genie und Vererbung. tIbersetzt von Neurath. Leipzig 1910. 
6. v. Gruber-Riidin, Fortpflanzung, Vererbung und Rassenhygiene. Miinchen. 

Lehmann 1911. 
7. Hartmann: tIber die hereditaren Verhaltnisse bei Verbrechern. Monatsschr. 

f. Kriminalpsychologie 1905, S. 483. 
8. Holitscher: a) Die Zeugung im Rausch. Internat.Monatsschr. zur Er

forschung des Alkoholismus, .Juli 1909. b) DesgI; Februar 1913. 
9. Hoppe. H.: 1st Alkoholismus eine Ursache der Entartung. Archiv f. krim. 

Anthropol. u. Kriminalistik. 45, 144. 1912. 
10. Horsley: Alcohol !l;nd the human body. London 1907. 
11. Junius u. Arndt: .Uber die Descendenz der Paralytiker. ZNPs. 1'2',303.1913. 
12. Moebius, P. J.: tIber Entartung. Bergmann, Wiesbaden 1900. 
13. Nacke: a) Zwei serologische Themen: 1. Die Zeugung im Rausch und ihre 

schadlichen Folgen usw. ZNPs. fl, 1. b) Die Zeugung im Rausch. Neu
rol. Zentralbl. 1908, Nr.22. 

14. Nonne: Syphilis und Nervensystem. 4. Auflage. Berlin 1921. 
15. Pilcz: Diskussionsbemerkung zu dem Vortrag von HirschI. tIber Dem. 

praecox und Syphilis. Jahrb. f. Psych. u. Neur. 28, 376. 1907. 
16. Plaut, Die Lues-Paralysefrage. Zeitschr. f. Psych. 66, 340. 1909. 
17. Plaut-Gorring: Untersuchungen an Kindern und Ehegatten von Paraly

tikern. Miinch. med. Wochenschr.1911. 
18. Raven: Serolog. und klin. Untersuchungen bei Syphilitikerfamilien. Dtsch. 

Zeitschr. f. Nervenheilk. 3'2'. 1917. 
19. v. Rohden, F.: tIber die Pathologie der Paralytikerfamilien. ZNPs. 3'2', 

110. 1917. 
20. Schlesinger, Schwachbegabte Schulkinder. Stuttgart 1907. 
21. Snell, 0.: Die BelastungsverhiUtnisse bei der genuinen Epilepsie. ZNPs. '2'0, 

1. 1921. 

V. Die Ergebnisse der Erblichkeits~orschung. 

1. 
1. Moe bi us, P .. J.: Goethe I und II. Leipzig, Barth 1909. . 
2. Peters, W.:. tIber Vererbung psychischer Fahigkeiten. Fortschr. d. Psyc401. 

1915, III, 185. 

2. 
1. Reibmayr, A.: Die Entwicklungsgeschichte.des TlJlentes und Genies. I. u. 

II. Bd. Lehmann, Miinchen 1908. 
2. Sommer,R.: Goethe im Lichte der Vererbungslehre. A. Barth, Leipzig 1908. 
3. - Friedrich der GroBe im Lichte der Vererbungslehre. Klinik f. psych. und 

nerv. Krankht. 10. Heft 1. 
4. ZiQgler, H. E.: Die Vererbungslehre in der Biologie und in der Soziologie. 

Jena 1918. 



252 Literaturiibersicht. 

3. 
1. Hoffmann, H.: Ergebnisse der psychiatrischcn Erblichkeitserforschung 

endogener Psychosen seit dem Jahr 1900 unter besonderer Beriicksichtigung 
des man.-depr. Irreseins und der Dem. praecox. ZNPs. (Ref.) 17, 192-273-. 
1919. 

2. - Geschlechtsbegrenzte Vererbung und man .. depr. Irresein. ZNPs. 49, 1919. 
3. - Inzuchtergebnisse und man.-depr. Irresein. ZNPs. 51', 1920. 92. 
4. Stransky, E.: Das man .. depr. Irresein (Handbuch der Psychiatrie 1911). 

4. 
1. Berze: Die hereditaren Beziehungen der Dementia praecox. Leipzig und 

Wien 1910. 
2. Berze, J.: Randbemerkungen zur Hcreditat und zur Konstitutionsforschung. 

Jahrb. f. Psych. 36, 1914. 1. 
3. BleuIer: Mendelismus bei Psychosen, speziell bei der Schizophrenie. Schweiz. 

Arch. f. Neur. u. Psych. I. 1917. 
4. Ebinger, "Oberschizophrene Hereditat. Psych .. neurol.Wochenschr.13, 78.1910. 
5. Frankhauser, K.: Geschwisterpsychosen. ZNPs. 5, 52. 1911. 
6. Kahn, E.: Bemerkungen zur Frage des Schizoids (Vortrag). Ref. Zentralbl. 

f. d. gcs. Neurol. u. Psych. 26, 567. 1921. 
7. - Dber die Bedeutung der Erbkonstitution fiir die Entstehung, den Aufbau 

und Systematik der Erscheinungsform des Irreseins. ZNPs. 
8. Kreichgauer, R.: Zur Frage der Vererbung von Geisteskrankheit. Diss. 

Freiburg 1909. 
9. Krueger, Zur Frage nach einer vererbbaren Disposition zu Geisteskrank

heiten und ihren Gesetzen. ZNPs. 24, 113. 1914. 
10. Lenz, F.: Entstehen die Schizophrenien durch Auswirkung rezessiver Erb

anlagen. Miinch. med. Wochenschr. 1921, S. 1325. 
11. Medow: Zur Erblichkeitsfrage in der Psychiatrie. ZNPs. 26, 493. 1914. 
12. Pi! c z, A.: Beitrag zur Lehre der Hereditat. Arb. a. d. Wiener neurol. Institut 

15. 1909. 
13. Riidin, E.: Einige Wege und Ziele der Familienforschung mit Riicksicht auf 

die Psychiatrie. ZNPs. 7, 487. 1911. 
14. - Zur Vererbung und Neuentstehung der Dem. praecox. Berlin, Julius 

Springer. 1~13. 
15. Schuppius: Uber Erblichkeitsbeziehungen in der Psychiatrie. ZNPs. 13, 

217. 1912. 
16. Stroh mayer: Die Ahnentafel derKonigeLudwigII. und Otto I. von Bayern. 

Arch. f. Rass. u. Ges.-Biol. 1910, 65 und Grenzfr. d. Nerven- u. Seelenlebens 
1912. 

17. Witter mann: Psychiatrische Familienforschung. ZNPs. 20, 153. 1913. 
18. Zoller; E.: Zur Erblichkeitsforschung bei Dem. praecox. Diss. Marburg 1920. 

5. 
1. Luther, A.:.Erblichkeitsbeziehungen der Psychosen. ZNPs. 25, 12. 1914. 
2. Storch, E.: "Ober archaische Erlebnisformen und Denkweisen im schizophrenen 

Seelenleben. ZNPs. 
6. 

1. Economo, K. v.: Die hereditaren Verhaltnisse bei der Paranoia querulans. 
Jahrb. f. Psych. u. Neurol. 36, 1. 1914. 

2. G a u p p, R.: Zur Psychologie des Massenmordes; Hauptlehrer Wagner von 
Degerloch. Berlin, Julius Springer 1914. 

3. Gutseh, W.:. Beitrag zur Paranoiafrage. ZNPs. 38, 286. 1918. 
4. Hitzig, E.: "Ober Querulantenwahnsinn. Leipzig, Vogel 1885. 
5. Jolly, Ph.: l?ie Hereditat der Psychosen. Archiv f. Psych. 52, 1913. 
6. Mayer, W.: "Ober paraphrene Psychosen. ZNPs. 71, 187. 1921. 
7. Specht: "Ober die klinische Kardinalfrage der Paranoia. Zentralbl. f. Nerven-

31, 817. 1908. 
7. 

1. Bonhoefer: "Ober die Beziehungen der Zwangsvorstellungen zum man.·depr. 
Irresein. Monatsschr. f. Psych. 33, 354. 1913. 



Literaturiibersicht. 253 

2 .. Heilbronner: Zwangsvorstellung u. Psychose. ZNPs. 9, 301. 1912. 
3. Lowenfeld:. Die psychischen Zwangserscheinungen. Bergmann 1904. 
4. Piltz, J.: Uber homologe Hereditat bei Zwangsvorstellungen. ZNPs. 43, 

134. 1915. 
5. ReiB, E.: Konstitutionelle Verstimmung und man .. depr. Irresein. Berlin, 

Julius Springer 1910. 
6. Schneider, K.: Die Lehre yom Zwangsdenken in den letzten 12 Jahren. 

ZNPs. (Ref.) 16, 113. 1915. 
7. Stoc ker: Uber Genese und klinis(·he Stellung der Zwangsvorstellungen. ZNPs. 

~3, 121. 1914. 
S. Stroh mayer, W.: Uber die Rolle der Sexualitat bei der Genese gewisser 

Zwangsneurosen. ZNPs.45, 167. 1919. 

S. 
1. Jorger, Psychiatr. Familiengeschichte. Berlin, Julius Springer 1919. 
2. Kraepelin: Diskussionsbemerkung. Sitzung der Forschungsanstalt 21. XII. 

20. ZNPs. (Ref.) 24, 173. 1921. 
3. Kronfeld: Das Wesen der psychiatrischen, Erkenntnis. Bd. I. Julius 

Springer, Berlin 1920, S. 431. 
4. Maier, H. W.: Uber moralische Idiotie. Journ. f. Psych. u. Neurol. 13,57. 1905. 
5. Meggendorfer: Klinisch-genealogische Untersuchungen liber Moral insanity. 

ZNPs. 66, 20S. 1921. 
6. Rinderknecht, G.: Uber krimineUe Heboide. ZNPs. 57, 35. 1920. 

9. 
1. Klasi, J.: Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen angeborener und hysteri

form erworbener Homosexualitat. ZNPs. 5~, 54. 1919. 
2. Piltz, J.: Homologe Vererbung der Homosexualitat (Vortrag). Ref. im 7..en

tralbl. f. d. g~s. Neurol. u. Psych. 25. 1921. 
3. Schilder, P.: Uber Identifizierung a. Gr. d. Analyse eines Falles von Homo

sexualitat. ZNPs.59, 1920. 217. 

10. 
1. Davenport and Weeks: A first study of inhereditance in Epilepsy. 

The Journ. of nervous and mental Disease 38. 1911. 
2. Dobnigg u. C. v. Economo: Die hereditare Belastung der Dipsomanen. 

AUg. Zeitschr. f. Psych. 76, 3Sl. 1920. 
3. Fabinyi: Kombination von Epilepsie und Paranoia. Budapest orvosi ujsag. 

Nr.6. 1915. 
4 .. Lundborg: Der Erbgang der progressiven Myoklonusepilepsie. ZNPs. 9, 

353. 1912. 
5. Oberholzer: Erbgang und Regeneration in einer Epileptikerfamilie. ZNPs. 

6, 105. 1913. 
6. Redlich: Epilepsie und Linkshandigkeit. Archiv f. Psych. 44. 1915. 

- Nochmals Epilepsie und Linkshandigkeit. Ebenda 3, 250. 1912. 
7. Roemer: Zur Symptomatologie und Genealogie der psychischen Epilepsie 

und der epileptischen Anlage. Aligem. Zeitschr. f. Psych. 67, 592. 1910. 
S. Steiner: Uber die familiare Anlage zur Epilepsie. ZNPs. ~3, 315. 1914. 
9. Stliber: Die erbliche Belastung bei der Epilepsie. Sammelref. Zentralbl. f. d. 

ges. Neurol. u. Psych. ~5, 361. 1921. 
10. Vor kastner: Beiheft zur Monatsschr. f. Psych. u. Neur. 1915. 

11. 
1. Eliassow: Erbliche Belastung und Entwicklung bei Hilfsschulkindern. 

Archiv. f Psych. 56, 123. 1916. 
2. Goddard, H.: Heredity of feeble-rnindedness; American. Breeders Magazine 

Vol. I, Nr. 3. Washington 1910, S. 165. 
3. - Die Familie Kallikak; libersetzt von Karl Wilker. Beitrage zur Kinder

forsch~ng und Heilerziehung. 1914. 
4. Schott: Uber die Ursachen des Schwachsinns im jugendlichen Alter. Archiv f. 

Psych. 61, 19~: 1920. . 
5. Walter, F. K.: Dber familiare Idiotie. ZNPs. 40,349. 1915. 



Namen- und Sachverzeichnis. 

Additionsmutation 23, 96. 
Aequationsteilung 9. 
Aequiproportionsregel 8. 
Affektepilepsie 221. 
Affinitat 20. 
Ahnentafel 24. 
Ahnenverlust 25. 
Akromegaloid 67. 
Allelomorph 3, 7, 19. 
Alkoholismus 85, 89, 161. 
Alkoholhalluzinose 72. 
Alkoholwahnsinn 162. 
Ambivalenz 61. 
Angstmelancholie, agitierte 170. 
-, schizoide 171, 172. 
Angstpsychose, depressive 175. 
Anlagequantitat 22. 
Antagonistisch 3. 
Anteposition 162. 
Anthony 88. 
Asthenischer Habitus 63. 
Ataxie, erbliche 30, 31. 
Athletischer Habitus 63, 67. 
Autistischer Sonderling 171. 

Bach, Familie 105. 
Basedowkrankheit 39. 
Bateson 14, 16. 
Bauer, J. 51, 54. 
Bayern, Alexander von 143. 
-, Ludwig I. von 143. 
-, Ludwig II. von 137 ff. 
-, Maximilian II. von 143. 
-, Otto I. von 137 ff. 
Beethoven 105. 
Begabung 64, 78. 
-, musikalische 105, 107. 
-, naturwissenschaftliche 107. 
-, philosoph.-mathem. 107. 
,-, Vererbung der, siehe Vererbung. 
Bernoulli, Familie 106, 107. 
Berze 155, 163, 182, 191, 241. 
Bezzola 87. 
Bismarck 101. 
Bleichsucht 88. 
Bleuler 53, 61, 153, 186, 191, 23l. 
Bluterkrankheit 40. 
Blutsverwandtschaft 34. 

Bonhoefer 192. 
Brachydaktylie 29. 
Braunschweig-Ltineburg, August v. 107. 
-, Georg Wilh. von 102. 
-, Wilh. d. Jting. von 139, 142. 
Braunschweig-Wolfenbtittel, Luise Ama· 

lie von 139. 
Bridges 17, 18, 96. 
Brown 30, 3l. 
Bumke 81, 83, 84. 
Bunge, 86. 

Charakter 5l. 
Chromatin 8. 
Chromosomen 8 ff. 
Chromosomenmechanismus 26. 
Cranach, Familie 100. 
crossing-over 15, 16, 96. 
Cumier 43, 44. 
Cutler 42, 43. 

Davenport 231, 240, 244. 
Debilitat 162, 240ff. 
Degeneration 162, 247, 248. 
Dementia infantilis 242. 
Dementia praecox, s. Schizophrenie. 
Depressives Temperament 112, 113,193. 
Diagnostik, mehrdimensionale 73. 
Diathetische Proportion 57. 
Diem 76. 
Dihybrid 6, 7, 11, 19, 165, 233. 
Diploid 9. 
Dipsomanie 233, 238. 
Direkte Vererbung 27, 148. 
Disproportionsregel17. 
Dobnigg 238. 
Domestikation 23. 
Dominant 5, 29, 30. 
-, geschlechtsge bunden 38 .. 
Dominanz 5, 19, 27, 29, 31, 37,43, 45, 

47,125,128,166,213,215,223,233, 
243, 244, 247. 

-, unregelmaBige 30, 3l. 
-, unvollstandige 5, 37ff., 47, 166. 
Dominanzwechse168, 116, 169. 

periodischer 112. 
Drosophila (Amerikan. Obstfliege) 12, 

13, 15, 17. 



Namen- und Sachvcrzeichnis. 255 

Durchschnittsbegriff 77. 
Diller 102. 
Dysarthrische Sprachstorung 230, 231. 

Economo 188, 189, 238. 
Eleonore d'Olbreuse 102. 
Eliassow 240. 
Elmiger 168. 
Entartung, nervose 76. 
-, Ursache der 83. 
EntreB 28, 29. 
Enuresis nocturna 231. 
Epilepsie (epileptisch) 66, 74, 87, 88, 89, 

92, 162, 170, 221, 222, 229f£., 233, 
240, 241, 248. 

Epileptoid 66, 231, 241. 
Epistase 19, 152. 
Epistatisch 13, 45. 
Erbanlagen 52. 
Erbeigenschaften 52. 
Erbformel179. 
Erblichkeitsvalenz 54. 
Erbschizose 153. 
Eruptiver Erscheinungswechsel 69, 169. 
-, Alternieren 69, 169. 
Esquirol174. 
Eunuchoid 66. 
Eunuchoider Hochwuchs 67. 
Extrachromosom 12. 

Faktorenquantitat 21. 
Farabee 29. 
Farbenblindheit 42, 43, 44. 
Fischer, E. 68. 
Fischer, H.67, 74, 231. 
Freud 204. 
Friedrich d. GroBe 46, 102, 103, 107, 

108, lIO, Ill, 138, 139. 
Friedrich Wilhelm IV. lIO. 
Fruchtschadigung 85, 90. 

Galton 77, 78, 106, 107. 
Gameten4. 
Gametenreinheit 4. 
Gaupp, R. 52, 54, 57, 187. 
Gefestigte Merkmale 2. 
Gekoppelte Faktoren 13. 
Gen 1. 
Genie 99f£. 
Genotypus 1, 49, 83, 121, 124. 
Geschlechtsbegrenzte Vererbung 43ff. 
Geschlechtschromosomen 12. 
Geschlechtsgebundene Vererbung 13, 

38f£., 97, 114, 126, 237, 244. 
Geschwistererfahrung 36. 
Geschwistermethode 35. 
Gmelin, Familie 106, 107. 
Goethe 79, 99, 102, 105, 1l0. 
Goddard 240, 243, 244. 

Goldschmidt 9, 10, 15, 21, 22, 31, 68, 
140, 151, 224, 229. 

Gorring 91, 93. 
Gruber, v. 78, 84. 
Gutsch 186. 

Hacker 48. 
Hamophilie 42. 
Hannover, Dorothea von 139, 146. 
-, Georg I. von 139, 144. 
-, Georg II. von 139. 
-, Georg III. von 139. 
-, Georg V. von 139. 
-, Sophie Charlotte von 139. 
Haploid 9. 
Harms zum Spreckel 29. 
Hartmann 87. 
Hauptmann 91. 
Heboid, kriminelles 230. 
Heilbronner 192. 
Heise 163. 
Hemeralopsie 42, 43. 
Hemmungsfaktoren 20, 36, 121, 130. 
Heredofamiliare Nervenkrankheiten 

157. 
Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig von 

141. 
-, Friederike Luise von 141. 
-, Georg 1. d. Fromme von 142. 
-,Georg II. von 141. 
-, Ludwig IX. von 141, 142, 145. 
-, Wilhelmine Auguste von 143_ 
Hessen-Homburg, Amalie von 142. 
Heterochromosom 12. 
Heteronome Hereditat 197. 
Heterotypische Teilung 9. 
Herozygot 4, 5, 29, 32, 34, 37, 47, 164, 

165, 166. 
Heterozygotenkreuzung 168. 
Heymann 99. 
Hirnhautentzundung 88. 
Hitzig 189. 
Hoche 192. 
HOiderlin 157. 
Holitscher 88. 
Homootypische Teilung 9. 
Homomerie 19, 20, 128ff. 
Homosexualitat 66, 76, 200, 202, 225f£. 
Homozygot 3,4,5,15,27, 29, 32, 37, 47, 

165, 166. 
Hoppe 87, 88. 
Hormon 122. 
Horner 43, 44. 
Horsley 88. 
Huntingtonsche Chorea 28, 29. 
Hutchinsonzahne 91. 
Hydrocephalus 87, 88, 91. 
Hypermoralisch 219. 
Hyperthym 114. 
Hypochondrisch 170. 



256 Namen- und Sachverzeichnis. 

Hypomanisch 112, 137, 193, 2lO, 211. 
Hypomoralisch 219. 
Hypostase 19, 152. 
Hypostatisch 13. 
Hysterie, degenerative 93, 217. 

Jaspers 50. 
Johannsen 1 ff., 49. 
Jolly 189. 
Jorger 206ff., 233. 

Idealtypus 79, 81. 
Idiotie 88, 92, 155, 24Off. 
-, amaurotische 244. 
Idiotypus 50. 
Idiovariation 246. 
Imbecillitat 88, 87, 92, 155, 162, 231, 

240ff. 
-, epileptoide 241. 
-, schizoide 241, 243. 
-, schizophrene 243. 
Indirekte Vererbung 31, 146, 213, 237. 
Infantilismus 225. 
Inkubationszeit 31. 
Intellektuelle Konstitution 64ff. 
Intermediarer Bastard 3, 19. 
Intermediare Konstitution, s. Konstitu-

tion. 
- Psychose, s. Psychose. 
Intermediarzustand 37, 166. 
Intersexualitat 21. 
Involutionsmelancholie 70, 170. 
Inzucht 25, 34, 46 ff. , l00ff. 

Kahn 49ff., 69, 72, 73, 120, 151, 167, 
172, 231, 237, 238. 

Kalb 74. 
Kallikak, Familie 244. 
Kammerer 23. 
Karl der GroBe lO7. 
- Martell 107. 
Karolinger 107. 
Karyokinese 8. 
Katatonie 136. 
Keimfaktoren 1. 
Keimfeindschaft 148. 
Keimschadigung 23, 55, 84, 85ff., 155, 

240, 247. 
Keratitis 91. 
Klasi 225, 226, 228, 229. 
Kollaterale Belastung 34, 146. 
Koller 76. 
Kondition 50. 
Konditionalfaktoren 19. 
Konduktor 42. 
Konstellation 49ff. 
Konstellativ 52, 53, 55, 59, 72. 
Konstitution 1, 49ff. 
-, epileptische 229ff. 
-, epileptoide 66, 233, 237. 

Konstitution, intermediare 70, 115, 116, 
169ff., 174. 

-, schizothyme 57, 135. 
-, zyclothyme 57, Ill. 
Konstitutione1l37, 52, 53, 55, 92. 
Konstitutionsart 56, 72. 
Konstitutionsaufbau 67. 
Konstitutionsforschung, psychiatr. 75ff. 
Konstitutionslegierung 67, 116, 169, 

204, 237. 
Konstitutionsvalenz 53 ff. 
Kraepelin 139, 191, 192, 219, 236. 
Krampfbereitschaft 74. 
Krampffahigkeit 74. 
Krankheitsbegriff 83. 
Kreichgauer 155. 
Kretschmer 51ff., 57, 58, 60ff., 70, 73, 

75, IlIff., 135ff., 143, 153, 169, 170, 
201, 215, 225. 

Kronfeld 224, 226. 
KroBvererbung 14ff. 
Kryptomerie 19. 
Kurfiirst, der GroBe lO7, 110, 111. 

Labilitatsfaktor 161. 
Lang 68. 
Lange 157. 
Legierung, s. Konstitutionslegierung. 
Lenz 38, 39,41,83, 97ff., 165, 179,236, 

244. 
Lethalfaktoren 20. 
Lindheimer, Familie 99. 
Linkshandigkeit 229, 230. 
Lowenfeld 195. 
Ludwig II. von Bayern 47. 
Lu( s, s. Syphilis. 
Lundborg 36, 70, 146, 147, 239. 
Lungenschwindsucht 87. 
Luther 110, 172. 

Maier, H. W. 217. 
Manie, schizoide 173. 
Manifestationstermin 31, 36. 
Manisch-depressives Irresein 5, 6, 92, 

93, IlIff., 116, 128, 162, 164, 167, 
170, 192, 193, 198, 248. -

Markus, Familie 206, 215, 233. 
Masochismus 199, 202, 225. 
Mayer, W. 183. 
Mecklenburg, Adolf Friedr. von 143. 
Medow 162, 174. 
Meggendorfer 74, 92ff., 201, 219ff. 
Melancholie 155, 238. 
-paranoide 182. 
~ schizoide 173. 
Mendel 2ff., 15ff., 164. 
Mendelsche Regeln 2ff., 11, 12. 
Mendelsche Spaltung 98. 
Mendelssohn, Familie 107. 
Merzbacher 44. 



Namen- und Sachverzeichnis. 257 

Milieu 1. 
Minusvariation 79, 83. 
Mirabilis jalapa (Wunderblume) 2. 
Modifikation 2. 
Moebius 79, 86, 97, 99. 
Monohybrid 6, 19, 27, 29, 166. 
Moralische Minderwertigkeit (Moral in-

sanity) 55, 91, 93, 179, 205ff. 
Moralischer Schwachsinn 76, 92, 205ff., 

237, 248. 
Moreau 174. 
Morel 162, 174. 
Morgan 10, 15, 16. 
l\fliller, E. H. 87. 
Mutation 23, 31, 96, 148, 246. 
Myoklonusepilepsie 35, 239ff. 

Nachkommenschaft der Genies llO. 
Nachkommentafel24. 
Nacke 87, 88. 
Napoleon 105. 
Nassau, Moritz von 107, 109. 
Nebennierensystem 74. 
Negativismus 170. 
Nerviise Entartung 76ff. 
Nettleship 33. 
Neuritis optica 42. 
Non-disjunktion 17. 
Nonne 91. 
Normalbegriff, naturwissenschaftl. 77. 
-, teleologischer 80. 

Oberholzer 236, 237. 
Otto I. von Bayern 47. 

Paralyse, juvenile 93. 
-, progressive 74, 90ff. 
Paranoia 76, 186ff. 
-, senile 191. 
Paranoia querulans s. Querulanten-

wahn. 
Paraphrenie 76, 183ff. 
Parathymie 221, 223. 
Paratypus 50, 54, 72. 
Peters 97, 99. 
Perversitat 201. 
Pfalz, Liselotte v. d. 107, 139. 
-, Sophie v. d. 107. 
-, Zweibriicken, Christian III. v. d. 

142. 
-, Karoline Luise v. d. 142. 
Pfropfhebephrenie 155, 242. 
Phanotypus 1, 5, 32, 36ff., 42, 48, 49, 

55, 83, 124. 
-, gefestigter 52, 54, 56, ll6, ll9. 
-, konstellativer 72ff. 
-, ungefestigter 52. 
Pilcz 92, 155. 
Piltz 195, 197, 205, 225. 
Pipin d. Dicke 107. 
- d. Kurze 107. 

H 0 f 1m ann, Vererbung. 

Plaut 91ff. 
Plusvarianten 79. 
Polyhybrid 7. 
Polymerie 19. 
Polymorpher Erbgang 175ff. 
Popper 76. 
Potenz 23, 45. 
Praseniler Beeintrachtigungswahn 191. 
Prell 8, n, 14ff. 
PreuBen, Friedr. I. v. 139. 
-, Friedr. Wilh. I. v. 139, 144, 145. 
-, August Wilh. v. 139, 141, 146. 
-, Friedr. Wilh. II. v. 141. 
-, Friedr. Wilh. Karl v. 141, 142, 145. 
-, Marie v. 142. 
Proband 24. 
Pro bandenmethode 35. 
Progr. Muskelatrophie 42, 45. 
Psychaesthetische Proportiol} 61. 
Psychopathie 63, 162, 222. 
Psychosen, intermediare 70, 152, 172. 
-, paranoide 182ff. 
-, prase nile 155. 
-, senile 155. 
Pubertatseinknickung 137. 
Punnet 14. 
Pyknischer Typ 59. 

Querulantenwahn 188. 

Rachitis 88. 
Raven 91, 93. 
Reaktionstypus, schizophrener 76. 
-, zirkularer 120. 
Redlich 74, 229. 
Reduktii:msteilung 9. 
Regeneration 162, 210, 212, 248. 
Rehobother Bastarde 68. 
Reibmayr 100f£. 
Reifeteilung 9. 
Reine Linien 3. 
ReiB 57, 195, 197. 
Rembrandt no. 
Retinitis pigmentosa 33. 
Rezessiv 4, 32, 37. 
-, geschlechtsgebunden 40, 45. 
Rezessivitat 5, 31ff., 125, 148ff., 165, 

166, 215, 233, 239, 243, 244, 247. 
-, unvollstandige 5, 37 ff. 
Rhoden, v. 91. 
Richtungskiirperchen 9. 
Rinderknecht 220. 
Roemer 66, 233. 
Rotgriinblindheit 41. 
Riickfallfieber 73. 
Rudin 78, 84, 128, 136, 148, 158, 160ff., 

165. 

Sachsen-Altenburg, Therese v. 143. 
--Weimar-Eisenach, Ernst Aug. v. 143. 

17 



258 Namen- und Sachverzeichnis. 

Sadismus 199, 202, 225. 
Schacherl91. 
Schichtdiagnosc 73. 
Schilder 225. 
Schizoid 62, 63, 115, 137, 149ff., 163, 

164, 167, 169, 173, 21u, 241. 
Schizoide Manie 173, 174. 
- Melancholie 173, 174. 
Schizothym 57, 59, 60ff., 66, 135ff., 168, 

173, 201, 223, 237, 238. 
Schizophrenie 56, 69, 73, 76, 92, 95, 125, 

136, 137, 141, 143, 146ff., 171, 191, 
193,201, 21Off., 219ff., 237, 241, 242, 
248. 

Schlesinger 85. 
Schneider 192. 
Schopenhauer 97. 
Schott 240. 
Schuppius 153. 
Schuster-Elderton 99. 
Schwachsinn, s. Imbecillitat. 
Sensitives Temperament 198. 
Sexualtriej;J 199, 202. 
Sexuelle Perversitaten 224ff. 
Sichtschizose 153. 
Siebold 236. 
Siemens 30, 31, 35, 43, 50, 223. 
Skrofulose 87. 
Snell 89. 
Soltan, Familie 100. 
Sommer 46, 99, 100, 103, 104, 107ff. 
Spaltung 3. 
Spaltungsregel7, 8, 16. 
Spaltungsverzug 17, 96. 
Specht 187. 
Statistik 128ff., 152ff. 
Steiner 229, 230, 231, 233. 
Stern 52, 55, 242 
Stimmungsproportion 57. 
Stocker 192, 193, 195, 197. 
Storch 171. 
Stransky, 119ff. 
Strindberg 60. 
Strohmayer 46, 47, 137, 139, 141, 143, 

199, 200, 204, 
Stii bel' 236. 
Syphilis 90 ff. 
-, kongenitale 91ff., 241. 

Talent 99ff. 
Tandler 50. 
Temperament 51ff., 65. 
Temperamentslegierung 71, 201. 
Textor 99. 
Thorndicke 99. 
Tiling 57. 
Transmutation 174. 
Trihybrid 7, 19. 
Tscherning 45. 

Uber.Kreuzvererbung 14. 

Unabhangigkeitsregel7, 8, 16. 
Ungefestigte Merkmale 2. 
Uniformitatsregel 8. 
Uramic 73. 

Valenz 21, 45, 52, 53. 
Verbrecher 87. 
Vererbung 1, 84. 
- del' Begabung 97ff., 248. 
- d. Epilepsie 233ff. 
- d. genialen u. talentierten Anlage 

99££. 
- d. Geschlechts 12. 
- d. man.-depr. Irreseins lllff. 
-- d. Schizophrenie 146ff. 
- d. schizothymen Temperamentes 

135ff. 
- d. Schwachsinns 240ff. 
- d. zyclothymen Temperamentes 

lllff. 
- erworbener Eigenschaften 23. 
Verer bungsregel,entwicklungsgeschicht-

liche 48. 
Verfolgungswahn, praseniler 189. 
-, seniler 189. 
Verlustmutation 23, 96. 
Vizinitatsregel 75. 
Vorkastner 237. 

Wasserkopf, s. Hydrocephalus. 
Wassermann 91. 
Wauschkuhn 89. 
Weeks 231, 240, 244. 
Weinberg 35, 36, 155, 160. 
WeiBmann8. 
Weitz 15. 
Wertigkeit 23, 130. 
Wiersma 99. 
Wilhelm 1. von PreuBen no. 
Wittermann 155, 158. 
Wolfenbiittel, Anton Ulrich v. 141. 
-, Ferd. Albrecht v. 141. 

Zero, Familie 206, 233, 237, 241. 
Zirkulares Irresein, s. man.-depr. Irre-

sein. 
Zoller 160. 
Zuchtwahl 246. 
Zwangsneurose 93, 191ff. 
Zwangsneurotischer Charakter 202, 204. 
ZweckmaBigkeit 81. 
Zygote 3. 
Zykloid 58, 128, 129. 
Zyklothym 57ff., 66, lUff., 163, 164, 

168, 170, 198, 201, 238. 
Zyklothyme Varianten 59ff., 169. 




