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Vorwort zur ersten Auflage. 

Vorwort zur ersten Auflage. 

Der vorliegende Band mochte ein Bild geben von der Tiitigkeit einer 
Arbeitsgemeinschaft von Arzten und Piidagogen, die sich seit wenigen 
Jahren herausgebildet hat. Der Zweck unserer Veroffentlichung ist es, 
nicht nur Leser und Zuschauer. sondern vor allem tiitige Mitarbeiter fur 
unsere Bemiihungen zu gewinnen. So mag denn zuniichst dargelegt 
werden - soweit dies geschehen kann, ohne den folgenden Arbeiten 
vorzugreifen _., welches die Grundgedanken sind, die uns bei unserem 
Werke leiten, und was uns an diesem Handinhandarbeiten von Arzt und 
Erzieher als das Neue und Charakteristische erscheint. 

Denn daB Ratschliige und Belehrungen des Arztes fur den Erzieher 
unentbehrlich sind, daB ·wiederum jeder Arzt auch zur Entfaltung einer 
in gewissem Sinne erzieherischen Tiitigkeit berufen ist, brauchte nicht 
erst entdeckt zu werden. Und die Tiitigkeit des Psychotherapeuten 
insbesonders ist ja wohl immer, bei dem einen voll bewuBt, bei dem 
andem mehr oder weniger unbewuBt, ihrem innersten Wesen nach eine 
erziehliche. Ein Zusammenarbeiten aber, wie wir es vor Augen haben, 
wurde erst moglich in dem Augenblick, wo die individualpsychologische 
Methode in der Psychotherapie zur Entwicklung gelangte. 

Versucht man, logisch zu sondern, was in Wirklichkeit freilich eng 
verbunden nebeneinander liiuft, so zerfiiIlt nach dieser Methode die Auf~ 
gabe des Nervenarztes in einen praktischen und in einen theoretischen 
Teil. Er muB zuniichst das Seelenleben seines Patienten in seinem 
innersten Kern zu verstehen suchen, indem er den verborgenen Ziel~ 
punkt aufdeckt, nach welchem aIle Handlungen und psychischen AuBe~ 
rungen des Patienten unbewuBt gerichtet sind. So wird vor seinen Augen 
in immer klareren Umrissen das Per son Ii c h k e its ide a I hervortreten, 
dessen Verwirklichung das tiefste Lebensinteresse des Patienten bildet, 
und es werden ihm die Lei t lin i e n sichtbar werden, die die W ege be~ 
stimmen, auf denen der Patient diesem Endziel zustrebt. Jetzt muB er 
aufspuren, was an diesem festgefiigten L e ben s pIa n schief und unhalb 
bar ist, was den Patienten mit der Realitiit in unlOsbaren Widerspruch 
bringen muBte und ihn daher auf Umwege abdriingte, als deren ver~ 
hiingnisvollste sich eben die Neurosen und Psychosen darstellen. Zur 
Losung dieser theoretischen Aufgabe wird er die Gabe psychologischer 
Intuition mit der Handhabung einer durchgebildeten individualpsycho~ 
logischen T echnik verbindeil mussen. Der praktische Teil der Arbeit 
des Psychotherapeuten wird geleistet sein, wenn er den Patienten dazu 
bringt, zu verzichten und an Stelle seines unrealisierbaren Lebensplanes 
einen anderen zu setzen, der ihm die Anpassung an die Wirklichkeit 
ermoglicht. 

Dieser Teil der Behandlung steUt sich also als eine besonders tief~ 
greifende und unter besonders schwierigen Verhiiltnissen zu leistende 
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piidagogische Tiitigkeit dar. Und doch wurzelt das Wesentliche, das 
die Arzte und Piidagogen unseres Kreises vereint, vor aHem im theo
retischen Gebiet. Der Psychotherapeut, der die Personlichkeit seines 
Patienten verstehen will, muB die Geschichte dieser Personlichkeit 
studieren. Er muB sich ruckschauend klar machen, wie gegebene korpev 
liche Veranlagung und die daraus entspringenden psychischen Reak. 
tionen, wie die SteHung zu Eltern und Geschwistern, zu Kameraden 
und Lehrern das Kind allmahlich zu einer immer klarer hervortretenden, 
fUr das Individuum charakteristischen SteHungnahme zur Welt gedrangt 
haben. Sob e g e g n ens i c h P s y c hot her ape u tun d P ii d ago gin 
dem gemeinsamen Interesse fur die Psychologie des 
Kindes. 

Aber zu diesem material en Moment kommt ein formales von vielleicht 
noch groBerer Bedeutsamkeit. Die Schaffung der individualpsycho
logischen Methode der Psychotherapie war ja nur dadurch moglich 
geworden, daB der Psychotherapeut we it uber die ursprunglichen Grenzen 
seines Arbeitsgebiets hinausgriff, daB er die Grundlagen zu einer all g e -
me i n e n In d i v i d u alp s y c hoI 0 g i e legte. Hatte die bisherige Psycho. 
logie sich vorzugsweise mit den seelischen Erscheinungen beschiiftigt, 
die an der Peripherie der Personlichkeit liegen, und hatte sie hOchstens 
schuchtern und zogernd den Versuch unternommen, sich von hier aus 
ein wenig dem Zentrum zu niihern, so wurde es jetzt zum methodischen 
Grundsatz, daB man sich erst des Kerns der Personlichkeit bemiichtigt 
haben musse, urn die· peripheren AuBerungen uberhaupt verstehen und 
richtig einschiitzen zu konnen. Dem schulgemiiBen Psychologen muB es 
Muhe machen, sich in diese neue Anschauung einzuleben, die seine 
gewohnte Arbeitsweise geradezu auf den Kopf steHt. Der Piidagog aber 
war immer den lebendigen Personlichkeiten seiner SchUler gegeniiber. 
gestanden, er hatte sich immer bemuht, ihre AuBerungen nicht gesondert 
zu beurteilen, sondern sie auf das Ganze ihres \Vesens zu beziehen. Nur 
soweit ihm dies gelang, konnte er ja wirklich individualisieren. Wandte 
er sich an die Psychologie urn Rat, so konnte er von ihr eine Fiille des 
Wissenswerten erfahren; nur dariiber, was ihm das Hauptproblem war, 
falld er nichts: in die Tiefen der Einzelpersonlichkeit wurde er nicht 
gefUhrt. Nun begreift man, welche frohe Zuversicht, ja Erhebung den 
Suchenden in dem Augenblick erfullen muB, da ihm die Moglichkeit 
einer wissenschaftlichen Individualpsychologie entgegentritt. So en t • 
wickelt sich beim Piidagogen wie beim Psychothera
peuten aus praktischen Bediirfnissen heraus ein neues 
the 0 ret i s c h e sIn t ere sse, d ass i eve r bin d e t. Die Psychologie 
erscheint ihnen nicht mehr als eine Hilfswissenschaft, der sie rezeptiv 
gegeniiberstehen, sondern sie fiihlen sich berufen, an dem Auf b au un d 
d e r Wei t ere n t w i c k 1 u n g e i n e r I n d i v i d u alp s y c hoI 0 g i e pro
duktiv mitzuarbeiten. 

Dabei kommen die unmittelbar praktischen Bediirfnisse des Piida. 
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gogen nicht zu kurz. Indem er das Kind besser verstehen lernt, lemt 
er auch den oft gewissermaBen unterirdischen EinfluB seiner erzieheri. 
schen MaBregeln besser abschatzen, um so mehr, als ihm durch des 
Psychotherapeuten Krankengeschichten und durch eigene Beobachtung 
der Blick datiir aufgeht, inwieweit und in welcher Weise solche Eingriffe 
der Erzieher im Erwachsenen nachwirken. Man wird vielleicht meinen, 
daB in diesem Bande die Stellungnahme zu konkreten Erziehungspro. 
blemen nicht genug betont ist. Nun werden ja dem aufmerksamen Leser 
die zahlreichen padagogischen Winke und Hinweise nicht entgehen, 
die in dem Buche verstreut sind. Aber freilich, wer ein erzieherisches 
Programm zu finden erwartet, wird enttauscht sein. Wir haben davon 
bewuBt abgesehen, weil solche allgemeinen Formulierungen allzu leicht 
zum Schematisieren verleiten. Wir begniigen uns damit, in unserer 
psychologischen Arbeit fortzufahren und die piidagogischen Einsichten 
zu verzeichnen, die uns dabei als reife Friichte yom Baume fallen. Den 
Hauptnutzen aber, den der Piidagog aus der Beschiiftigung mit der In. 
dividualpsychologie ziehen kann, erblicken wir darin, daB sie sein mensch. 
liches Interesse fiir den einzelnen Zogling erhoht, daB sie ihn zu kritischer 
Vorsicht seiner eigenen Tatigkeit gegeniiber ermahnt, daB sie seinen 
psychologischen Instinkt verscharft und seinen padagogischen Takt ver. 
feinert. 

Ein fliichtiger Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieses Bandes lehrt 
schon, daB derselbe sich gewissermaBen in zwei Teile scheidet. Del' 
erste bringt Arbeiten Alfred Adlers aus den Jahren seit 1904 und gibt 
so ein geschlossenes Bild der Entwicklung der von ihm geschaffenen 
individualpsychologischen Methode. Der zweite Teil zeigt Mitglieder 
unseres Kreises an der Arbeit, sich mit Hilfe der Individualpsychologie 
der mannigfachsten Probleme zu bemiichtigen. Wir hoffen, in nicht zu 
femer Zeit mit einem bedeutend erweiterten Kreis von Mitarbeitern 
neuerlich vor die Offentlichkeit treten zu konnen. Es braucht wohl nicht 
erst hervorgehoben zu werden, daB wir die Bedingung der Mitarbeiter. 
schaft nicht in der Teilung unserer konkreten Anschauungen, sondern 
einzig und allein in der Anwendung des individualpsychologischen Ge. 
sichtspunktes erblicken. 

Dr. Carl Furtmiiller. 

Vorwort zur dritten Auflage. 

Dieses Buch verkorpert Kindheit und erste Jugend der Individual. 
psychologie. Oberblickt man die Zeit seit dem Erscheinen der ersten 
Auflage von "Hellen und Bilden" (1913) bis zum heutigen Tage, so zieht 
nicht nur das Blld unaufhaltsamer Entwicklung einer wissenschaftlichen 
Methode, sondem auch ein Stiick Zeitgeschichte im Spiegel kulturpsycho. 
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logischer Betrachtung an uns voriiber. Was damals paradox, einseitig 
gesehen und unglaubwurdig erschien, ist heute zum groBen Teil Gemein. 
gut aller derer geworden, die sich mit Padagogik und Psychotherapie 
befassen. GewiB ist die Kritik nicht verstummt. Aber nur deshalb, weil 
auch wir nieht stehengeblieben sind, weil wir neue Positionen besetzt 
und dadureh neue Gegner gefunden haben. Die Erfahrungen dieser 
15 Jahre ermutigen uns, aueh heute standzuhalten. Durch die Aufnahme 
einer neuen Arbeit uber "Begabung und Erziehung" in diese dritte Auf# 
lage wird dieser Teil der individualpsyehologischen Lehre, der mehr und 
mehr in den Mittelpunkt des Meinungskampfes ruckt, aueh im Rahmen 
dieses Buches zur Darstellung gebracht. 

Die sonstigen Veranderungen gegenuber der zweiten Auflage halten 
sieh in beseheidenem Rahmen. Einige minder wichtige Arbeiten wurden 
weggelassen, um Raum fur unentbehrliehe Erganzungen zu gewinnen, 
ohne den Umfang des Buches wesentlich zu andem. Zwei von den drei 
Aufsatzen zum Problem des Schiilerselbstmords wurden, weil sie an die 
Zeit ihres Entstehens gebunden und darum heute nicht mehr ganz aktuell 
erschienen, dureh andere ersetzt. Eine Erweiterung des Umfanges schien 
uns nicht erforderlich in Anbetracht der mittlerweile betraehtlich an# 
gewachsenen individualpsychologischen Literatur, auf die hier verwiesen 
sei (siehe insbesondere das von mir herausgegebene "Handbuch der 
Individualpsychologie", im gleichen Verlag, Munchen 1926). 

Wir freuen uns der Lebenskraft dieses Buches. Sie be weist, daB wir 
von Anbeginn auf dem richtigen Wege waren. Wir wollen ihn weiters 
gehen. 

Wi e n, April 1928. 
Dr. Erwin Wexberg. 
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Zur Entwicklung der Individualpsychologie. 
Von Dr. Carl Furtmiiller und Dr. Erwin Wexberg. 

I. 

1 

Die moderne Psychologie hat zu wiederholten Malen von der Beschaf. 
tigung mit dem abnormalen Seelenleben her bedeutsame AnstoBe erfahren. 
Nie aber waren die Briicken, die von der Betrachtung der kranken zu der 
gesunden Psyche fiihrten, so zahlreich und so tragfahig als die von der 
P sy choanaly se und In d i vid ualp sycholo g ie errichteten, die, 
urspriinglich arztliche Heilmethoden zur Behandlung neurotischer Er. 
krankungen, heute den Anspruch erheben, uns auch den psychischen 
Organismus des Gesunden in ganz neuem Lichte zu zeigen. So diirfen 
beide Schulen heute wohl auf das zumindest priifende· Interesse eines 
jeden rechnen, der ein Psychologe in dem tieferen Sinne ist, daB es ihn 
nach einer Aufdeckung des inneren Zusammenhanges unseres Seelen. 
lebens verlangt. Auf eine ausfUhrliche Darlegung bestimmter FaIle miissen 
wir freilich mit Riicksicht auf ihren Umfang von vornherein verzichten; 
aber wir konnen nicht hoffen, ohne sie voIles Verstandnis zu vermitteln, 
geschweige denn volle Dberzeugung herbeizufiihren. Die Verfasser wiirden 
also ihre Absicht fUr erreicht halten, wenn sie durch die folgenden Aus. 
fiihrungen den Leser anregten, die einschlagige Literatur zu verfolgen, 
aber auch seinem eigenen Seelenleben nachzuspiiren. 

Es ist J 0 s e f B r e u e r s Verdienst, zum erstenmal gelegentlich eines 
Falles von Hysterie auf die Tatsache unbewuBter Mechanismen 
in der Psycho genese der N eurosen hingewiesen zu haben. Es ergab sich, 
daB gewisse Handlungsweisen und Gedankengange des Patienten (oder 
auch des Normalen) unverstandlich blieben, bis eine BewuBtseinsliicke 
ausgefiillt wurde. Dann aber stellte sich heraus, daB die Betreffenden 
auch friiher schon so gehandelt hatten, als ob die erst jetzt ins BewuBt
sein gehobenen Erinnerungen (Phantasien, Gedanken) schon bestimmend 
gewirkt hatten. Um diesen Tatbestand festzustellen, hat die Psychoanalyse 
den Hilfsbegriff der unbewuBten Vorstellung gebildet. Es handelt sich 
also bei diesem Terminus, wie ihn die Psychoanalyse gebraucht, nicht 
um psychische Phiinomene. die wegen zu geringer Bedeutung unter der 
Schwelle des BewuBtseins bleiben, sondern um psychische Krafte, die 
ungeachtet ihrer hohen Wertigkeit, ja gerade derenthalben, vom BewuBt. 
sein ausgeschlossen bleiben. 

Fiir B r e u e r entstand die psychische Erkrankung dadurch, daB wegen 
der Verdrangung des Erlebnisses aus dem BewuBtsein der damit ver. 
bundene Affekt an seinem normalen Ablauf gehindert war. Die Kur 
machte mit der Erinnerung auch den Affekt wieder frei und fiihrte ihn 
der Erledigung zu. Er nannte deshalb seine Methode "kathartisches 
(reinigendes) Verfahren". Haben diese Aufstellungen auch in der Folge 
mannigfache Korrekturen erfahren, so bieten sie im Kerne doch eine 
Erkenntnis von bedeutender Tragweite. Sie zeigen, daB man bei sich und 

Adler, Heilen und Bilden 3. Auf!. 1 
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anderen gegen unerwiinschte psychische Angriffe nicht dadurch wirksam 
ankampfen kann, daB man ihnen einfach den Weg zur AuBerung und 
Betatigung versperrt; sie wirken dann unerkannt und unbewacht urn so 
gefahrlicher. lInd so gelangen wir schon von den Anfangen der Psycho: 
analyse aus zu dem wichtigen padagogischen Grundsatze, der mit der 
Theorie weniger in Widerspruch steht als mit unserer Praxis in Haus und 
Schule: Fruehtbare sittliche Erziehung ist nur moglich 
d u r c hEr wei t e run g des B e w u B t s e ins, n i c h t d u r c h s e i n e 
E ins c h ran k u n g. 

War auch das schon Erreichte wichtig genug, so bedeutete das neue 
Verfahren auf dieser Stufe doch nicht mehr als eine arztliche Heilmethode. 
Die Moglichkeit, sich dariiber hinaus zu einem neuen und unentbehrlichen 
Forschungsmittel der Psychologie zu entwickeln, erhielt es erst durch 
einen Schritt S i g m u n d F r e u d s, der das von B r e u e r Begonnene bald 
selbstandig und genial fortsetzte. Praktische Erwagungen legten es ihm 
nahe, einen \Veg zu suehen, der die Anwendung des neuen Verfahrens 
ohne Hypnose ermoglichte. So kam F r e u d nach einem Obergangsstadium 
zu folgendem Verfahren: Der Patient wurde aufgefordert, sich dem freien 
Lauf seiner Vorstellungen zu iiberlassen und zu sagen, was ihm einfalle. 
Bedingung war dabei, daB er wirklich aIle Einfalle dem Arzte mitteilte, 
auch wenn sie ihm unsinnig, nicht zur Sache gehorig, peinlich erschienen. 
Indem nun der Arzt im Auge behielt, wo verschiedene Reihen von Ein: 
fallen sich einem gemeinsamen Knotenpunkt zu nahern schienen, vor 
allem aber, indem er festhielt, daB die scheinbar zufallige Aufeinander: 
folge zweier Einfalle auf einen inneren Zusammenhang hinweise, konnte 
er erraten, in welche Richtung die Gedankengange des Patienten drangten. 
Er vermochte diesen dann durch einzelne Aufklarungen, bei denen er 
seine an anderen Patienten erworbenen Erfahrungen verwertete, vor 
allem aber, indem er Abbiegen und Steckenbleiben zu verhindern suchte, 
bei seiner Selbstbesinnung zu unterstiitzen. Denn im Wesen ist ja die 
psychoanalytische Methode nichts anderes als kunstmaBig geleitete Selbst: 
erforschung. 

Bei dieser Art der Kur nun war es notwendig, daB sich im Laufe der 
Zeit - eine psychoanalytische Behandlung dauert oft viele Monate, mit: 
unter Jahre - das ganze Leben des Patienten, von der friihesten Jugend 
bis auf die Gegenwart, in seinen groBen Erlebnissen und in den schein: 
bar unwichtigen Details, in seinen offensichtlichen Handlungen wie in 
seinen geheimsten Wiinschen und Befiirchtungen vor den Augen des 
Arztes abrollte. Er erhielt so eine Biographie seines Patienten, vermehrt 
urn das, was man bei der Niederschrift einer Lebensbeschreibung unter: 
driickt; dazu kam noeh, was vor der Behandlung der Patient nicht einmal 
sich selbst eingestehen konnte und wollte. Hier scheint mir das Moment 
zu liegen, durch das das neue Verfahren am tiefsten in den Entwicklungs. 
gang der Psychologie einzugreifen bestimmt ist. Die bisherige Psychologie 
verfahrt so, daB sie aus dem Zusammenhang des psychischen Lebens ein: 
zelne Erscheinungen oder Reihen und Gruppen von Erscheinungen heraus: 
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greift. Indem sie diese jetzt weiter zu zergliedem sucht und untereinander 
vergleicht, kommt sie allerdings zu wissenschaftlichen Beschreibungen 
und zur Feststellung gesetzmaBiger Ablaufe; aber durch das Wesen ihres 
Verfahrens selbst hat sie sich zwei Grenzen gesteckt. Einmal erstreckt 
sich ihreBetrachtung immer auf das Formale des psychischen Ablaufs: 
die Materie des Seelenlebens entzieht sich aber ihrer Untersuchung. Und 
damit steht dann ein Zweites in innerem Zusammenhang: es war der 
bisherigen Psychologie versagt, zum Verstandnis der lebendigen Einheit 
des individuellen Seelenlebens vorzudringen 1). Die wi sse n s c h aft. 
Iiche Bearbeitung des Inhaltes der Psyche und die Er. 
for s c hun g de r Per son Ii c h k e its i n d a Iso die b e ide n we sen t. 
lichen neuen Aufgaben, die die Psychoanalyse stellt. 

Dieser allgemeine Gedankengang zeigt uns schon, daB die Psycho. 
analyse dahin kommen muBte, ihr urspriingliches Arbeitsgebiet wesentlich 
zu erweitern, daB sie sich nicht mehr auf die Erforschung des krankhaften 
Seelenlebens beschranken konnte, sondern auch das Studium der normalen 
Psyche in ihre Untersuchungen einzubeziehen gezwungen war. Es lag in 
der Natur der Sache, daB sie sich dabei zunachst jenen Erscheinungen zu. 
kehrte, die schon auBerlich eine gewisse Verwandtschaft mit den als 
krankhaft angesehenen psychischen Storungen darbieten. So hat F r e u d die 
"Psychopathologie des Alltags" untersucht, jene Falle von Fehlhand. 
lungen, Vergreifen, Versprechen, Verlesen, Verschreiben, Vergessen, in 
denen unser seelischer Apparat bei einer sonst spielend zustande ge. 
brachten Leistung in auffallender Weise versagt. Er konnte nachweisen, 
daB, zumindest in sehr vielen Fallen, dieses Versa~en nicht "zufallig", 
sondem psychisch, wenn auch unbewuBt, genau bestimmt ist. Er befaBte 
sich auch mit den Phantasien, denen sich die Menschen in unbeschiif. 
tigten Augenblicken hingeben, den "Tagtraumen". Seine bedeutendste 
Leistung aber vollbrachte er durch die Aufhellung jenes Gebietes, auf 
dem das Seelenleben des Gesunden sich am meisten dem des psychisch 
Gestorten zu nahem scheint, durch seine Erforschung des Traumlebens. 
In seiner "Traumdeutung" hat er gezeigt, daB in jedem Traume, ungeachtet 
seiner scheinbaren Ratselhaftigkeit, Verworrenheit, ja Absurditat, ein 
Sinn steckt. Und zwar stellt fUr F r e u d jeder Traum, moge der Traum. 
inhalt dem noch so zu widersprechen scheinen, eine WunscherfUllung dar 
und in seinem tiefsten Sinne die ErfUllung eines alten, im Lauf der Ent. 
wicklung des Tndividuums aus dem WachbewuBtsein langst verdiiingten 
Kinderwunsches. 

DC'r Begriff der Wunscherfiillun:g nimmt im Zusammenhang der F r e u d. 
schen Lehren eine beherrschende Stellung ein. In dem Moment, wo man 
die Rolle des UnbewuBten auch in der Psyche des Normalen erkannte, 
wurde die Auffassung unhaltbar, als sei das UnbewuBte ctwas rein Riick. 
schauendes, nichts als ein Ballast der Vergangenheit. Man konnte nicht 

1) Daher kommt es, daB die Psychologie bisher mit "Menschenkenntnis" so wenig 
zu tun hatte und daB sie nicht imstande war, intuitive Selbsterkenntnis, wie sie z. B. 
in den Werken groBer Dichter niedergelegt ist, systematisch zu verwerten. 

1* 
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auch den psychisch Gesunden mit ruckwarts gewandten Augen durch 
das Leben gehen lassen. Und dann muBte sich ein Widerstreit ergeben 
mit dem Wesen der psychoanalytischen Methode selbst, die ja die Ziel~ 
strebigkeit der Assoziation, also das Vorwartsdrangen der Gedanken, 
zur notwendigen V0t:aussetzung hat. Bei dieser Schwierigkeit setzt nun 
F r e u d s Theorie von den unbewuBten Wunschen ein. Ihre Bedeutung liegt 
darin, daB es ihr gelingt, Vergangenheit und Zukunft zu verbinden. Das 
UnbewuBte halt das Gewesene fest, aber nur urn des Kunftigen willen, 
weil es mochte, daB das, was war, wieder werden solI. 

Trotz der groBen Bedeutung der Wunschtheorie war es doch aus~ 
geschlossen, daB die Psychoanalyse sich dauernd bei ihr hatte beruhigen 
konnen. War fruher das UnbewuBte ein ruckwarts gewandter Prophet, 
so ist es jetzt ein vorwarts gewandter Historiker; die Zukunft ist ihm 
nur ein Umweg zur Vergangenheit. Auch jetzt noch hat die Vergangen~ 
heit, auBer ihrer sozusagen historischen Bedeutung, daB sie namlich das 
Individuum zu dem gemacht hat, was es jetzt ist, einen so entscheidenden 
EinfluB, daB sie Gegenwart und Zukunft in ihre Farben kleidet. Wenn 
man nach F r e u d schen Gesichtspunkten ein Menschenschicksal erforscht, 
so kann man we it und immer weiter zuruckgehen, bis in die fruhesten 
Kinderjahre, und nie findet man eigentlich den Augenblick, wo der Mensch 
seine Zukunft selbstandig aufbauen will, immer finden wir ihn dabei, 
die Vergangenheit wiederherzustellen. 

An dieser Stelle der Entwicklung hat die psychologische Forschung 
durch Alfred Adler eine entscheidende Forderung erfahren. Er sieht 
die Rolle der Ver~angenheit in einem anderen Lichte und so kann er auch 
die Stellung des Individuums zur Zukunft besser verstehen. Was wir die 
historische Bedeutung der psychischen Vergangenheit genannt haben, 
schatzt er mindestens ebenso hoch ein wie F r e u d, und er hat gerade hier, 
z. B. was die psychische Nachwirkung kindlicher Minderwertigkeiten 
betrifft, unsere Erkenntnis sehr gefordert. Aber seine Auffassung der 
a k t u e 11 enRolle der psychischen Vergangenheit ist eine ganzlich ver
schiedene. Fur ihn sind nicht konkrete Wiinsche und Gedanken das. 
Wesentliche, sondern der L e ben s pia n, eine zum Teil unbewuBte Vor
stellung .von der Rolle, die man in der Welt spielen will. Dieser Lebens. 
plan ruft fortwahrend Versuche hervor, sich vorbauend und voraus
denkend flir alle m6glichen Falle zu rusten. Bei diesen tastenden Ver~ 
suchen nun dient die ganze Vergangenheit als Material. Als Mit tel also, 
nicht als Z i e 1, taucht sie immer dort auf, wo wir uns mit der Zukunft 
beschaftigen. In vielen Fallen, wo F r e u d eine objektive Wunschregung 
voll Heimweh nach der Vergangenheit sieht, erblickt daher Ad 1 e r nichts 
als eine symbolische Vorbereitung flir die Zukunft. 

II. 

Wenn dieser Aufsatz es unternehmen will, das, was Psychoanalyse 
und Individualpsychologie uber den Inhalt der Psyche zutage gef6rdert 
haben, kurz darzustellen, so kann das - wie schon hervorgehoben wurde 
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- nicht in einem Zuge geschehen, sondern nur so, daB wir die Stand~ 
punkte F r e u d s und Ad 1 e r s einander gegeniiberstellen. Die Frage der 
Nachpriifung der Einzelbeobachtungen sei hier vollig ausgeschaltet. Aber 
die Richtigkeit aller Einzelbeobachtungen zugegeben, so kann doch das 
Tatsachenmaterial, auf das sich eine Wissenschaft stiitzt, an sich nichts 
anderes sein als eine Unzahl einzelner, zusammenhan~loser Fakten. Damit 
aus diesem Chaos zusammenhangende, einheitliche E r ken n t n i s werde, 
ist es notig, die Einzeltatsachen zusammenzufassen, zu ordnen, unter 
leitende Gesichtspunkte Zll bringen. So tritt also in jeder wissenschaft~ 
lichen Theorie dem objektiven Faktor ein in gewissem Sinne subjektives 
Moment gegeniiber. Der Widerstreit zweier Theorien spricht daher keines~ 
wegs gegen die Richtigkeit ihrer gemeinsamen objektiven Grundlage und 
die, Richtigkeit dieser Grundlage all e in spricht noch nicht flir eine~ 

Theorie. Das Tatsachenmaterial, auf dem sich das ptolomaische und das 
kopernikanische Weltsystem aufbauen, ist das gleiche; die Art seiner Be~ 
arbeitung und seiner Bewiiltigung ist allerdings grundverschieden. Freilich 
muB sich dieser subjektive Faktor wieder den Tatsachen gegeniiber be. 
wahren. Aber gerade die praktische Priifung wird nur moglich durch das 
Gegeniiberstellen und Ausproben verschiedener Moglichkeiten. 

1st also ein subjektiver Anteil immer vorhanden, so muB er natur~ 
gemaB eine besondere Rolle spielen in einer wahrhaft psychologischen 
Psychologie. Der Forscher kann ja fremdes Seelenleben nur verstehen, 
indem er es nachzuerleben sucht, die E i n f ii h 1 u n gist Voraussetzung 
jeder psychologischen Arbeit. Bei genauester Beachtung aller objektiven 
Befunde wird also das entstehende Gesamtbild doch immer wesentlich 
beeinfluBt sein von der Personlichkeit des Psychologen, so redlich er 
bemiiht sein mag, allzu Individuelles auszuschalten. Die Unpersonlichkeit 
kann hier wohl ein Ziel der nachpriifenden Kritik, nicht aber des auf~ 
bauenden Forschers sein. So tritt uns denn auch in den Theorien F r e u d s 
und Ad 1 e r s ein Gegensatz der Weltanschauung entgegen, der nicht etwa 
erst aus ihren psychologischen Anschauungen entspringt, sondern ihnen 
zugrunde liegt. 

Das Charakteristische der F r e II d schen Psychologie liegt einerseits 
in der beherrschenden, ja alleinherrschenden Stellung, die sie der Sexuali~ 
tat zuweist. Nach F r e u d ist jede Neurose im wesentlichen sexuell ver~ 
ursacht. Dieser Lehrsatz erfuhr noch eine weitere Bestimmung dadurch, 
daB die Psychoanalyse etwas konkret aufzeigen konnte, was man ja auch 
friiher als allgemeinen Erfahrungssatz ohne speziellen Beweis willig ge. 
glaubt hatte: die entscheidende Bedeutung der Kindheitsjahre flir das 
psychische Leben des Erwachsenen. S6 kam F r e u d Zll der Behauptung, 
die Neurosen beruhten auf Storungen der kindlichen Sexualitat, auf Ano~ 
malien der sexuellen Konstitution. Er kam so dazu, eine Sexualtheorie 
aufzustellen, die das Sexualleben nicht nur des Kranken, sondern auch des 
Normalen in ganz neuem Lichte erscheinen lieB und die der Sexualitllt 
nach Umfang und Intensitat eine we it wichtigere Rolle zuwies, als dies 
je zuvor geschehen war. 
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Der zunachst in die Augen fallende Unterschied der F r e u d schen Auf~ 
fassung von der verbreiteten Ansicht ist der, daB naeh ibm die Sexualitat 
nieht etwa erst im Stadium der Pubertat oder der Vorpubertat in den, 
Menschen fahrt, "wie der Teufel in die Saue", sondern daB fUr ihn das 
Kind vom Moment seiner Geburt an, und zwar in hohem Grade, sexuell 
ist. Daraus geht schon hervor, daB der Ausdruck "sexuell" in einem 
weiteren Sinne genommen ist, als dies sonst geschieht. Der Lustgewinn 
beim Saugen, die Freude am Lutschen, das Interesse fiir die Stuhlent~ 
leerung, das Vergniigen beim Schaukeln und Fahren erseheinen ibm aIs 
ebenso sexuell wie die von anderen oft als bedeutungsloses Spiel aufgefaBte 
Beschiiftigung des Kindes mit seinen Genitalien. So. stehen am Beginn der 
Entwieklung des Individuums verschiedene "erogene Zonen" (vor allem 
die Mund~, die After~ und die Genitalzone) gleichberechtigt neben~ 
einander und erst im Laufe dieser Entwicklung erlangt die Genitalzone 
gewissermaBen den Primat, so daB die Bedeutung der andern teils ganz 
zuriicktritt, teils der von ihnen stammende Lusterwerb nur den Charakter 
der Vorbereitung oder des Ersatzes tragt. 

Die Sexualitat des Kindes muB aber noch eine andere Entwicklung 
durchmachen. Zuerst geniigt ibm zum Lusterwerb der eigene Korper, 
daneben tritt dann der Lusterwerb durch Hinzutreten einer zweiten Person; 
so schreitet es yom Autoerotismus zur Objektliebe. Die Sexualobjekte 
wieder wahlte es zuerst untersehiedslos in beiden Geschlechtern, allmaho 
lich erst bildet sich die gegengesehlechtliche Objektwahl heraus. Getreu 
seiner Grundansehauung faBt F r e u d alle Beziehungen zwischen Men~ 
sehen als sexuell auf. Nicht nur in der Liebe, auch in der Freundschaft, 
der Elternliebe, der Kindesliebe, der Geschwisterliebe erkennt er das 
Walten der Libido. 

Eine besonders wichtige Rolle spielt nach F r e u d in der Entwicklung 
der kindliehen Sexualitat die Beziehung des Kindes zu den Eltern. Der 
Knabe liebt die Mutter als Geliebte und wiinscht sie sexuell zu besitzen 
nach MaBgabe der Vorstellungen, die sich ein kindlicher Verstand iiber 
menschliche Liebesbeziehungen gemaeht hat. Hier tritt ibm nun ein Hin~ 
dernis entgegen in der Person des Vaters, der ihm jetzt als begiinstigter 
Nebenbuhler erscheint. Nach dessen Entfernung wiirde seinem Gliick 
niehts mehr im Wege stehen. So sieht Freud in jedemKind, wenigstens 
in jedem kiinftigen Neurotiker, einen kleinen Odipus, der seinen Vater 
toten mochte, um dann die Mutter zu heiraten. Bei fortsehreitender 
ethiseher Entwieklung des Knaben verfallen dann diese beiden Regungen, 
der HaB und der Todeswunsch gegen den Vater und die sexuelle Liebe 
zur Mutter, der Verdrangung und werden oft sogar durch entgegen~ 
gesetzte Gefiihle verdeckt. Aber ihre Wirkung vom UnbewuBten her 
und ihre Rolle bei der neurotischen Erkrankung scheinen F r e u d so be; 
deutsam, daB er den Odipuskomplex geradezu den Kernkomplex der Neu
rose genannt hat. 

DaB die hier umrissene Theorie F r e u d s auf einer groBen Zahl neuer 
und gliicklieher Beobachtungen beruht, kann nur von denen geleugnet 
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werden, die im Eifer der Ablehnung den unbefangenen Blick fiir Tat~ 
sachen verlieren. Anderen Beobachtungen F r e u d s Merkt man es aller~ 
dings an, daB bei ihnen die fertige Theorie das Urtell beeinfluBt hat. 
F r e u d hat den Umfang des Begriffes Sexualitat erweitert, er hat es aber 
unterlassen, gleichzeitig den Inhalt dieses Begriffes neu zu bestimmen. 
Dadurch kommt in aIle AuBerungen der F r e u d schen Schule iiber Sexuali~ 
tat etwas Vages und Schillerndes. Man halt sich zwei Wege offen: einmal 
erweitert man den Umfang des Begriffes Sexualitat aufs radikalste, so daB 
man z. B. Lust ohne wei teres gleichsetzt sexueller Lust, und behalt doch 
den Inhalt des Begriffes in seiner ganzen urspriinglichen Tragweite und 
Reichhaltigkeit bei. Das andere Mal vermeidet man diesenFehler; da geht 
dann natiirlich mit der Ausdehnung des Begriffes immer mehr von seinem 
Inhalt verloren, so daB man schlieBlich dazu kommt, Libido = Affektivitat 
oder psychische Energie zu setzen. Die Bezeichnung "sexuell" erscheint 
nunmehr alsbloBe terminologische Neuerung ohne Erkenntniswert. Diese 
.Neigung zur einfachen Gleichsetzung von psychisch und sexuell wird be~ 
sonders gefordert durch F r e u d s Theorie von der Sublimierung, die aIle 
hoheren psychischen Gebilde - Ethik, Wissenschaft, Kunst - als Pro~ 
dukte einer Richtungsanderung der Libido auffaBt. 

Die Zwieschlachtigkeit der F r e u d schen Auffassung erleidet aber noch 
dadurch eine besondere Verscharfung, daB F r e u d, nachdem er erst alles 
psychische Geschehen auf Sexualitat reduziert hat, dann doch einen Ge~ 
genpol zur Sexualitat nicht entbehren kann. Die seelischen Konflikte, die 
zur Erkrankung fiihren, sind vOn seinem Standpunkt aus ja nur dadurch 
zu verstehen, daB der Libido eine andere Macht feindlich gegeniibertritt. 
Daher die Verdrangung, daher der Gegensatz zwischen der unbewuBten 
Libido und der bewuBten Personlichkeit. Und so beruht fiir ihn die Neu~ 
rose auf einem Kampf der Sexualitat mit den Ich~Trieben. Nur nebenbei 
sei hier bemerkt. daB sich bei dieser Gegeniibersetzung die Unklarheiten 
im F r e u d schen Begriff der Sexualitat empfindlich bemerkbar Machen. 
Von der alten Anschauung aus war es allerdings ganz gut angangig, den 
Geschlechtstrieb als arterhaltende Funktion den Trieben der Selbster~ 
haltung gegeniiberzusteIlen, obzwar man auch da sagen muB, daB dies bio~ 
logisch und nicht psychologisch gedacht ist. Bei F r e u d s so erweiterter 
Auffassung von der Sexualitat aber verliert diese Gegeniibersetzung jede Be~ 
rechtigung. Es ist nicht einzusehen, was die Lust des Kindes am Lutschen 
oder an seinen Darmfunktionen mit der Arterhaltung zu tun haben soIl. 
Weit schwerwiegender aber als dieser logische Schonheitsfehler ist es, 
daB dieser Gegensatz zwischen Sexualitat und Ichtrieben, der bei F r e u d 
mitdem Gegensatz zwischen "bewuBt" und "unbewuBt" in Parallele ge~ 
bracht wird, von dem stolzesten Ziel, das die Psychoanalyse sich stecken 
konnte, seitab zu fiihren droht. Sie wollte versuchen, mit Zuhilfenahme 
des UnbewuBten das Seelenleben des Individuums in liickenlosem Zusam~ 
menhange aufzudecken. Jetzt aber haben wir vor uns zuerst die bewuBte 
Personlichkeit, die irgendwie ethisch wertvoll oder mangelhaft, giitig oder 
eigensiichtig, liebenswiirdig oder abstoBend sein kann. Und in diese bricht 
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dann aus dem Dunkel des UnbewuBten eine fremde Macht herein, sie se~ 
kundar verandernd oder zerstorend. So miiBten diese Gedanken F r e u d s, 
konsequent festgehalten, dazu fUhren, daB mit der Theorie von der se~ 
xuellen Wurzel aller psychischen Gebilde zugleich iiberhaupt die Mog1ich~ 
keit zusammenbrache, den inneren Zusammenhang der Personlichkeit zu 
begreifen. 

Hier ist der Punkt, von dem aus der Psychologe am besten Einblick 
gewinnt in die Bedeutung derForschung Alfred Adlers.lhm steht der 
einheitliche Zllsammenhang der Gesamtpersonlichkeit immer im Mittel .. 
punkt der Betrachtung. Fiir ihn sind BewuBtes und UnbewuBtes nicht 
ganzlich wesensverschiedene psychische Gebilde, sondern fUr ihn kommt 
im UnbewuBten nur das klar und eindeutig zum Ausdruck, was sich auch 
im BewuBtsein, wenngleich versteckt, verzerrt und verfalscht, nachweisen 
laBt. Daher ist ihm auch die N eurose nicht ein plotzlicher Einbruch dunk
ler Gewalten in die Personlichkeit, sondern sie wachst aus dem Boden 
einer ganz spezifisch geformten Personlichkeit hervor. Daher ist fiir 
A dIe r die neurotische Disposition wichtiger als die N eurose. Sie ist die 
bleibende Grundlage, die Krankheit hingegen unter Umstanden etwas 
Voriibergehendes. Das Zuriickgehen der Krankheitssymptome an sich 
stellt daher auch keine eigentliche Heilung dar, weil der Patient dann 
noch immer die groBe Wahrscheinlichkeit einer neuen Erkrankung in sich 
tragt. Wirkliche Heilung liegt nur in der Behebung oder bedeutenden 
Herabsetzung der neurotischen Disposition, also in einer Umformung der 
Personlichkeit, in einer Wandlung ihrer Zielsetzung und ihres Charakters. 
Beruht somit die Erkennung der Krankheit auf dem psychologischen 
Scharfblick des Arztes. so werden seine Heilerfolge nicht zuletzt von 
seinen padagogischen Fahigkeiten abhangen. 

Uns die mannillfaltigen und oft widerspruchsvollen psychischen Le~ 
bensauBerungen eines Individuums als die zusammenhangenden Funktio_ 
nen einer Personlichkeit verstehen zu lehren, ist also die Aufgabe, die 
A die r sich stellt. Es kann sich dabei nicht darum handeln, diese Man~ 
nigfaltigkeit materiell auf eine Einheit zu reduzieren. Denn daB ein solches 
Unterfangen scheitern muB, haben wir ja soeben bei der Kritik der 
F r e u d schen Gedanken gesehen. Das, worauf es A die r ankommt, ist ge~ 
wissermaBen den Kristallisationspunkt zu entdecken, um den herum das 
verschiedenartige Material sich gesetzmaBiganordnet, eine beherrschende 
Tendenz aufzuzeigen, in deren Dienst der psychische Rohstoff verarbeitet 
wird. 

DiesenAngelpunkt findetAdle r im G e fiihl de r Mind e rwe rti g ~ 
k e i t, das sich gegeniiber den unendlichen Anforderungen der AuBenwelt 
und dem kompakten GefUge der Gesellschaft auch im starksten Indivi~ 
duum geltend machen muB, das aber normalerweise beim Kinde infolge 
seiner natiirlichen Schwache und Ungeiibtheit am intensivsten auftreten 
wird, besonders weil ihm die hoheren Leistungen und die hohere soziale 
Wertung der Erwachsenen immer als Vergleichspunkt vor Augen stehen. 
Dieses GefUhl der Minderwertigkeit wird von auBerordentlicher lebens~ 
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und entwicklungsfordernder Bedeutung dadurch, daB es nicht passiv bleibt, 
sondern ein energisches Streben nach K 0 m pen sat ion hervorruft. 

Andererseits kann diese psychische Reihe - Minderwertigkeitsgefiihl 
mit darauffolgendem Kompensationsstreben-auch eine sehr gefahrliche, 
mitunter verhangnisvolle Rolle in der Entwicklung des Individuums spie~ 
len. Je lebhafter das Gefiihl der Minderwertigkeit, desto stiirmischer wird 
das Kompensationsstreben sein. Das Individuum wird dann zu Ansprii. 
chen an sich selbst, an seine Umgebung, an das Leben kommen, die durch. 
zusetzen seine Kraft nicht ausreicht, ja, die iiberhaupt iiber das MaB des 
menschlich Erreichbaren weit hinausgehen. So ist es auf eine Bahn ge. 
drangt, die es einer sicheren Niederlage, ja einer fortgesetzten Reihe von 
Niederlagen entgegenzufiihren droht. Hier setzt nun eine riicklaufige Be. 
wegung ein. An Stelle der "Leitlinien", die mit der Wirklichkeit allzusehr 
in Konflikt geraten, treten andere, sekundare, die ihr besser zu entsprechen 
scheinen. Dort, wo die direkte Verfolgung eines Ziels eine Niederlage be. 
fiirchten laBt, werden Zwischenglieder eingeschoben - "Sicherungen" -, 
die es gewissermaBen ermoglichen, dem Kampf auszuweichen, ohne doch 
die Kampfstellung aufzugeben. Die Einsicht in dieses Kraftespiel bildet 
den Ariadne.Faden, der uns durch das oft verworrene Gestriipp der 
Charakterziige, Phantasien und Wiinsche des Individuums, in weiterer 
Linie auch zum Verstandnis der hysterischen Symptome, Zwangsgedanken 
und Zwangshandlungen des neurotisch Erkrankten fiihrt. Festzuhalten ist 
dabei natiirlich. daB die konkrete Ausfiillung dieses abstrakten Schemas 
die allermannigfaltigste sein wird, weil hierbei die gesamte Veranlagung 
und die ganze Erfahrungssumme der Personlichkeit einerseits, die Um. 
welt mit ihren Einfli.issen und Beziehungen andererseits bestimmend sind. 

Ein grob gezeichnetes Beispiel moge das Gesagte einigermaBen veran. 
schaulichen. In einem Kinde von besonders intensivem Minderwertigkeits. 
gefiihl - durch eine Erziehung, die dem Kinde seine Schwache allzu stark 
zum BewuBtsein bringt, vor allem aber durch die Wirkungen organischer 
Minderwertigkeiten (Rachitis, Kinderfehler) verursacht -, werden sich 
kompensatorisch GroBenideen entwickeln. Es wird immer beachtet wer. 
den, wird tiberall der Erste, der Starkste, der GroBte sein, wird alles 
haben wollen. \Veil sich dieses Programm in seiner Allgemeinheit nicht 
durchfiihren HiBt, so mag an seine Stelle als sekundare Leitlinie der Wett. 
kampf mit einer einzelnen Person, etwa mit dem Vater, treten.1) Infolge 
eines weiteren Zuriickweichens kann dann auch die Gestalt des Vaters 
durch eine andere, eine Warteperson, einen alteren Bruder, ersetzt wer. 
den. Der sekundare Charakter dieser Leitlinien wird daraus klar, daB 
auch ihre vollstandige Durchsetzung nicht zu dauernder Befriedigung und 

1) F r e u d, der, wie oben dargestellt, das gesamte psychische ErIeben des 
Kindes aus dem Gesichtspunkte der Sexualitiit betrachtet, wiirde in dieser Beziehung 
zum Vater den Ausdruck des "Odipuskomplexes" erblicken. Flir Adler erscheint 
die sexuelle Konkurrenz zwischen Sohn und Vater als ein spezieller - und nicht 
einmal allzu hiiufiger - Fall jenes Wettkampfes, der immer vor allem der kind. 
lichen GroBensucht entspringt. 
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Beruhigung fiihrt. Bei diesen Herrschversuchen wird das Kind auf den 
Widerstand seiner Umgebung stoBen. Und hier zeigt sich deutlich, wie 
eine solche psychische Entwicklung nicht von vornherein eindeutig be. 
stimmt ist, sondern wie demselben Ziel auf scheinbar ganz entgegen. 
gesetzte 'Weise zugestrebt werden kann. Auf den Widerstand der Um. 
gebung kann namlich das Kind reagieren mit Trotz oder mit Gehorsam. 
Zeigt sich im ersten Falle der Wunsch, sich seiner Umgebung gegenliber 
zu behaupten, ganz unmittelbar, so wird er sich bei dem geschilderten 
Kindertypus dem feineren Beobachter auch im zweiten Falle verraten. 
Nurwerden jetzt die Mittel indirekte sein; dasKind wird seineSchwache, 
Hilfsbedlirftigkeit, Ungeschicklichkeit besonders betonen und bewahren, 
um auf diesem Umwege die Umgebung doch in seinen Dienst zu zwingen. 

Es bleibt uns aber noch ein Moment darzustellen, das die psychische 
Spannung auBerordentlich verscharft und alle Verhaltnisse kompliziert. 
Das Kind, das unter dem Druck eines auBerordentlichen Minderwertig. 
keitsgefiihls und des daraus folgenden Kompensationsstrebens steht, sucht 
krampfhaft nach MaBstaben, mit deren Hilfe es seine eigenen Leistungen 
abschatzen und sich anspornen und vorwartstreiben kann. Da wird 
ihm nun inmitten unserer heutigen Kultur in tausend kleinen und groBen 
Beispielen die allgemeine Ansicht von der Minderwertigkeit des Weibes 
gegenliber dem Manne klar. Bei der Neigung solcher Kinder, alles auf die 
Spitze zu treiben, werden sie diesen Wertungsunterschied bald ins Un. 
endliche steigern. "Mannlich" wird ihnen zum Ausdruck alles Starken, 
Edlen und Wahren, "weiblich"zu einem ausschlieBlich herabsetzenden Pra. 
dikat. Gefiihrlich tlnd folgenschwer aber wird diese Wertung erst da. 
durch, daB sie sich in einer Zeit entwickelt, wo sich das Kind liber die 
reale Bedeutung der Geschlechtsunterschiede noch nicht im klaren ist, 
wo es noch nicht begreift, daB ihm seine Geschlechtsrolle von der Natur 
unabanderlich zugewiesen ist. Wer zweifeln sollte, daB es eine solche 
Epoche im Kindesleben gibt, den verweisen wir auf die Erfahrungen der 
Kinderstube und auf manche gegeniiber Kindern leider beliebte Scherze. 
Wie sehr kann man mitunter einen Knaben damit angstigen, daB man ihm 
sagt, man werde ihn in Madchenkleider stecken, davon bekame er lange 
Haare und werde dann ein Madchen sein. Aber auch die Kenntnis des 
Unterschiedes der Genitalien gibt dem Kinde keine entscheidende Sicher. 
heit. Seine Phantasie setzt sich darliber, auch hierzu oft durch stupide 
Scherze der Wartepersonen veranlaBt, durch die Vorstellung spateren 
Wachstums einerseits, der Kastration andererseits, hinweg. So erfahrt die 
kindliche Unsicherheit an einem entscheidenden Punkte eine verhangnis. 
volle Steigerung, und das Kind reagiert darauf mit dem Wunsche: "Ich 
will ein Mann sein." Das wird jetzt die oberste Leitlinie des Individuums, 
die sein ganzes stlirmisches Verlangen nach oben zu kommen, alle seine 
Forderungen an Natur und Gesellschaft.in sich aufnimmt. Wir haben es 
aber dabei nicht mit einem einfachen Formwandel zu tun; sondern das 
Feld, auf dem sich die psychischen Konflikte abspielen, und damit ihre 
Breite und Tiefe, ist auBerordentlich erweitert. Die gesamte Sexualitat 



Zur Entwicklung der Individualpsychologie. 11 

und aUe menschlichen Beziehungen. die sich auf ihr aufbauen, werden 
jetzt in das Kraftespiel einbezogen. Natiirlich wird bei fortschreitender 
Kenntnis der Realitat die Formel "Ich will ein Mann sein" nicht in ihrer 
urspriinglichen Naivitat aufrechterhalten. Aber die sekundaren Leitlinien, 
die sich dafiir einschieben, konnen wieder die aUerverschiedensten sein. 
Sie haben aUe das Gemeinsame, daB sie das Individuum von der nor~ 
malen Stellung zur Sexualitat und zum Leben iiberhaupt abdrangen; im 
Hintergrunde steht immer ein unrealisierbares Endziel (unrealisierbar 
auch beim Manne, denn der "Mann", der hier gesucht wird, ist ein tiber. 
mann, den es in Wirklichkeit nicht gibt), und das macht es unmoglich, 
sich mit dem Leben abzufinden und, wo es nottut, zu resignieren. Die 
Mannigfaltigkeit der moglichen sekundiiren Leitlinien soIl durch einige 
extreme FaIle dargetan werden. Das Madchen, das begriffen hat, daB es 
nicht wirklich ein Mann werden kann, wird doch "mannlichen Protest" 
gegen seine weibliche RoUe einlegen. Es kann dies nun rein negativ tun, 
indem es die Sexualitat iiberhaupt ablehnt 1), oder positiv, indem 
es sexuell so frei und ungebunden leben will wie ein Mann. So ent~ 
wickeln sich aus derselben Wurzel Virginitats~ und KurtisanenideaI 2). 

Ahnlich ist es in der Psychologie des Mannes. Seine Unsicherheit dar~ 
iiber, ob er als Mann werde voU bestehen konnen, und die Unertraglich. 
keit des Gedankens, vielleicht einem Weibe zu unterliegen, kann in ihm 
eine Furcht vor dem Weibe entwickeln, die ihn zur sexuellen Askese 
treibt; oder er kann sich durch die immer erneute Besiegung des Weibes 
seine Mannlichkeit beweisen wollen. So sind auch Don Juan und der hei. 
lige Aloysius innerlich viel verwandter, als es von auBen her scheinen mag. 

III. 

Fiir die Theorie der N eurosen hat A die r s Lehre vom mannlichen Pro~ 
test die besondere Bedeutung, daB sie uns die Rolle der Sexualitat in der 
seelischen Erkrankung verstehen laBt, ohne deswegen bei der Sexualitat als 
Ursache stehen zu bleiben. So kann A die r auch den Befunden F r e u d s 
zum Teil ihr Recht werden lassen, nur daB sie bei ihm in einen groBeren 
Zusammenhang geriickt werden und dadurch einen neuen Sinn erhalten. 

Schon F r e u d s Lehre von der Sexualkonstitution des Kindes, von den 
Partialtrieben und ihren erogenen Zonen gewinnt in der A die r schen Fas~ 

1) F r e u d versteht die Einstellung der frigid en Frau als ein Produkt der Ver. 
drangung einer an infantile Objekte fixierten Libido. Die in solchen Fallen meist 
unverkennbare Ablehnung der Frauenrolle nicht nur in sexueller, sondern auch 
und vor allem in sozialer Beziehung wird von der Psychoanalyse iibersehen oder 
bestenfalls als sublimierte Homosexualitat etikettiert. 

2) Letzterer Zusammenhang zeigt sich besonders deutlich in den Briefen der 
Ninon de Lenclos. - In unvergleichlicher Weise zeichnet Heinrich Mann in seiner 
Romantrilogie "Die Gottinnen" die Entwicklung einer ehrgeizigen Frau yom Vir. 
ginitats. zum Kurtisanenideal (Diana.Minerva.Venus). 
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sung eine ganz andere Bedeutung 1). A dIe r betrachtet den "Trieb" ais 
"eine Summe von Elementarfunktionen des betreffenden Organs und 
seiner zugehorigen N ervenbahnen ..... , deren Ziel durch die Befriedigung 
der Organbediirfnisse und durch Lusterwerb aus der Umgebung bestimmt 
ist". Diese Organtriebe - der Schautrieb, der EBtrieb, der Hortrieb usw. 
- sind an sich nicht sexuell, konnen jedoch durch "Verschrankung" mit 
dem Sexualtrieb sexuelle Farbung annehmen. Eine Triebverstarkung er~ 
gibt sich bei jedem ais minderwertig empfundenen Organ durch Kom~ 
pensation und psychischen Dberbau. Derartig kompensatorisch verstarkte 
Triebe wirken mitbestimmend auf die gesamte Einstellung der Personlich~ 
keit, der im iibrigen aUe Organe und Organtriebe unbedingt untergeord~ 
net sind. Vor allem in seiner "Studie iiber die Minderwertigkeit von Or~ 
ganen" (2. Auflage. Verlag Bergmann, Miinchen 1927) hat A dIe r zahI~ 
reiche Beispiele sowohl aus der arztlichen Kasuistik ais auch aus der 
Lebensgeschichte bedeutender Miinner dafiir gegeben, wie sich auf 
Grund einer organischen Minderwertigkeit durch Kompensation iiber~ 
wertige Leistungen entwickeln, die oft nicht nur fUr das Individuum, 
sondem fiir unsere ganze Kultur Bedeutung erlangen. Fiille von Ma~ 
lern mit Sehstorungen, von Musikem mit Schiiden des Gehororganes, 
beriihmten Rednern, die stottem, sind ja allgemein geliiufig,obzwar dieses 
Material nie systematisch durchforscht wurde und uns daher nur die be. 
sonders krassen Falle zugiinglich sind, die auch dem Laien auffallen 
mochten 2). Hier sehen wir gleich, daB das Kompensationsstreben nicht 
dabei Halt macht, die Wagschalen wieder gleich zu stellen, sondern daB 
es dariiber hinaus zueinerDb e rkomp ens a ti on drangt. F reu ds allzu 
schematische Darstellung der Libido ais des kulturfeindlichen Urtriebes 
und der durch Verdriingung und Sublimierung kulturell wirksam werden~ 
den Ichtriebe muB einer kritisch.biologischen, zum Teil gerade entgegenge. 
setzten Beurteilung Platz machen. Gerade das Ziirtlichkeitsbediirfnis des 
Kindes 3) stellt nach A die r die erste sichtbare Regung jenes Gemein. 
schaftsgefiihls dar, dem Kultur und Zivilisation vor aHem ihr Entstehen 
verdanken. F r e u d hiilt das Ziirtlichkeitsbediirfnis fiir libidinos, also kultur. 
feindlich. W 0 aber der Aggressionstrieb, das Kompensationsprodukt eines 
iibermiichtigen Minderwertigkeitsgefiihls, sich kulturfeindlich ais brutaler 
Egoismus zu erkennen gibt, da spricht F r e u d freilich nicht von Ichtrieben, 
so nahe es auch liige, "Egoismus" mit "Ichtrieb" zu iibersetzen, sondern 
von "NarziBmus", einer auf das eigene Ich gerichteten Libido. Man 
sieht, die Elastizitiit der psychoanalytischen Theorie ermoglicht es, Wi~ 
derspriichen auszuweichen und Unstimmigkeiten zu Bestiitigungen umzu. 
deuten.Freilich geht dadurch mehr und mehr die Priignanz der Begriffe 
verloren. So sinkt der "Ichtrieb" wie die Libido selbst vom Niveau 

1) Den EinfluB dieser Faktoren auf die Entwicklung einiger bedeutender Natur. 
forscher hat Furtmiiller zu zeigen versucht in seiner Besprechung von Ostwalds 
"GroBe Manner" (Zentralblatt fUr Psychoanalyse, 1. Band). 

2) Siehe A dIe r, Der Aggressionstrieb im Leben und in der N eurose, in diesem Band. 
8) Siehe Adle r, Das Zartlichkeitsbediirfnis des Kindes, in diesem Band. 



Zur Entwicklung der Individualpsychologie. 13 

einer spezifisch bedeutsamen Kraft zur bloBen Nomenklatur herab, der 
allerlei entspricht, nur eben das nicht, was gemeiner Menschenverstand 
darunter begreift. Jenes triebhafte Gemeinschaftsgefiihi aber, das sich 
beim Kinde in einem wachsenden Ziirtlichkeitsbediirfnis geltend macht, 
ist fiir F r e u d erst das Ergebnis einer Sublimierung dunkier Sexualtriebe. 
Hier gelangt A dIe r geradezu zu einer Umkehrung der F r e u d schen 
Konzeption. Fiir ihn ist das Gemeinschaftsgefiihi eine urspriingliche bio. 
logische Gegebenheit, die sich a priori aus der Tatsache des menschlichen 
Zusammenlebens ais logische Folgerung ergibt ("Logik des Lebens"). 
Auch dort, wo es sexuelle Fiirbung annimmt, und gerade dort, behiiIt das 
Gemeinschaftsgefiihl seinen Kulturwert als sittlicher, die Gesellschaft auf. 
bauender Faktor beL Es ist geradezu das Kennzeichen des gesunden Men. 
schen, daB er zu lieben vermag, zu lieben freilich eben dort und eben so, 
wie es der biologische Sinn des Sexualapparates und die soziale Lebens. 
form des Menschen erfordert. Perversionen aber sind meist nichts an. 
deres als verhiillte Formen der Sexuaiablehnung, die sich als ein bedeut. 
sames Symptom einer faischen Lebensmethode ergibt. Ein_®_ermiich. 
tiges Minderwertigkeitsgefiihi und der Versuch, es zu kompensieren, sind 
die Quellen jener falschen Lebensmethode, die sich im Verbrechen, in der 
Neurose, in der Psychose manifestieren kann, Ietzten Endes nichts ande. 
res ais Erscheinungsformen eines gesellschaftsfeindlichen Egoismus, der 
sich selbst zum MaB aller Dinge macht, weil das quiiIende Gefiihi der 
eigenen Kieinheit und Schwiiche ihn zwingt, immer wieder zu messen und 
zu vergieichen, durch Umwege und Sicherungen der gefiirchteten endgi.il. 
tigen Entscheidung iiber den Wert oder Unwert seiner Personlichkeit aus. 
zuweichen. So erlernt es der Nervose, Welt und Menschen unter dem ein. 
seitigen Schema des Kampfes urn die Geltung, urn das personliche Prestige 
aufzufassen, jedes Erlebnis auf seinen Gehalt an Erfoig oder MiBerfoIg, 
Sieg oder Niederlage abzuschiitzen. Das Leben wird ihm zu einer ununter. 
brochenen Kette von Konflikten, in denen es ihm nicht sow-ohl urn die 
Sache, ais vie1mehr urn die eigene Person zu tun ist. Er gewohnt sich 
daran, unsachlich zu denken und Prinzipien, IdeaIe, sittliche Forderungen 
vorzuschiitzen, wo es sich ihm letzten Endes nur urn die Erhohung des 
eigenen Personlichkeitsgefiihls handeit. Durch scheinbare Krankheitssymp. 
tome, durch "Nervositiit". Oberempfindlichkeit, "uniiberwindliche" Ab. 
neigungen sucht er sich eine Ausnahmsstellung unter den Menschen zu 
sichern, die -einem etwaigen MiBerfoig von vornherein das Schmerzliche 
einer personlichen Niederlage benehmen solI. Er wagt es eben nicht, mit 
gleichberechtigten Mitmenschen zum Start anzutreten. Und die verstiirkte 
Aggression nes nervosen Jiihzornigen ist eigentlich nicht'3 anderes ais 
Feigheit: Angst vor den vermeintlichen Gefahren eines Lebens, dem er 
sich nicht gewachsen fiihlt und dem er ScheinerfoIge, Prestigerettungen 
abringen muB, urn auf der einzig wesentlichen Linie, die auf mutige Ein. 
fiigung in die menschliche Gemeinschaft zielt, zuriickzuweichen. Aber die 
unerbittliche Logik des Le.bens fiihrt dazu, daB er selbst darunter leiden 
muB. All die tausend Beschwerden des Nervosen, seine Anfiille, Zwangs. 
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erscheinungen und Angstzustande, seine Empfin"dlichkeit und W ehleidig~ 
keit stellen die Regiekosten dar, die er bezahlen muB. Fur den Versuch, 
sein Leben auBerhalb der menschlichen Gemeinschaft und gegen sie zu 
fUhren, muB er wohl oder ubel jene Beschwerden auf sich nehmen, die 
ihm sein gesellschaftsfeindliches Verhalten allererst ermoglichen, indem 
sie ihn scheinbar unverantwortlich machen. 

Eben diese bei keinem Nervosen fehlende Tendenz aber, die Verant. 
wortung von sich abzuwalzen, organische Krankheit, Disposition, Verer. 
bung, Erziehung, .Milieu zu beschuldigen - Tatsachen, die ihn manchmal 
objektiv entschuldigen. aber den auch von ihm selbst empfundenen Sach~ 
verhalt nicht auszuloschen vermogen, daB er auch anders konnte, wenn 
er wollte -, eben diese Tendenz zur Entschuldigung beweist, daB auch 
der Nervose seine subjektive Schuld empfindet, daB auch er grundsatzlich 
das Sittengesetz der Gemeinschaft, die Logik des Lebens anerkennt, 
gegen die er sich vergeht. 

Hier ist der Hebelpunkt, von wo aus eine arztlich.padagogische Beein. 
flussung im individualpsychologischen Sinne das neurotische System zu 
erschuttern vermag. DaB es mit der Aufklarung und Deutung des Krap.k~ 
heitsbildes nicht getan ist, daB der Analyse eine Synthese folgen muB, 
haben auch F r e u d und seine SchUler erkannt. Doch das Programm des 
Wiederaufbaues im Sinne der Psychoanalyse ist naturgemaB uber beschei~ 
dene Ansatze nicht hinausgekommen. Die aus der Fixierung an infantile 
Sexualobjekte und somit aus der Verdrangung befreite Libido, so heiBt 
es, musse im aktuellen Leben neue Objekte der tlbertragung finden. Re~ 
gelmaBig sei es zuerst der Arzt, dem sich die freigewordene Libido zu~ 
wende. Aufgabe des Arztes sei es sodann, die tlbertragung von sich weg 
auf solche Objekte zu lenken, die ohne soziale Schiidigung des Patienten 
und der Umgebung imstande sind, ihm volle Befriedigung zu bieten: also 
etwa der Weg der Sublimierung, Liebe zur Kunst, Wissenschaft, charita. 
tive Tatigkeit usw. Fur die ubelberatenen Junger der Psychoanalyse, die 
da meinen, es komme nur darauf an, dem Patienten ein Sexualobjekt zu 
verschaffen, etwa durch den Rat, zu heiraten oder ein Verhaltnis anzu. 
fangen, ist die Psychoanalyse wohl nicht verantwortlich zu machen. So 
einfach darf man sich die Neuerziehung wohl nicht vorstellen. Aber die 
Verkuppelung des Patienten mit geistigen, politischen, kunstlerischen In. 
teressen, die sich als das Ergebnis einer gelungenen Sublimierung dar. 
stellen wiirde, ist zwar minder primitiv, doch kaum leichter erzielbar als 
der einfache Hinweis auf das andere Geschlecht. Die doktrinar energe. 
tische Theorie der Psychoanalyse nimmt das physikalische Gleichnis wohl 
zu ernst. Nicht "freigewordene Libidomengen zu ubertragen", sondern 
einem mit sich und der Welt zerfallenen Menschen zu helfen ist die Auf. 
gabe. An geistigen Interessen fehlt es einer groBen Zahl von Neurotikern 
wahrlich nicht. Manchen gelingt es so gar, die sogenannte Sublimierung 
seIber zur Krankheit zu machen und uber Buchern, Spielen, Liebhabereien 
ihre einfachsten Menschenpflichten zu vernachlassigen. Welche Korrektur 
wiirde die Psychoanalyse in solchen Fallen anemofehlen? In Wahrheit 
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muB es der Psychoanalyse an der Fahigkeit zur Neuerziehung fehlen, weil 
ihre Methode von Anbeginn nichts anderes als eine Methode der Aus~ 
forschung und dogmatischen Interpretation darstellt, die aus dem Pa~ 
tienten ein Konglomerat fossiler Libidofixierungen herauspraparieren will 
und ftir die Einheit der Personlichkeit kein Verstandnis hat. Um einem 
Menschen den richtigen Weg zu weisen, gilt es zu verstehen, worin er 
gefehlt hat. Auf Grund unserer Erkenntnisse aber konnen wir die syn~ 
thetische Aufgabe des Psychotherapeuten yom individualpsychologischen 
Standpunkt aus klar formulieren: Ereilegung des durch das Minder~ 
wertigkeitsgeftihl und seine Kompensationen, durch Ichsucht, Geiz, 
Habsucht, Neid, MiBtrauen, Eitelkeit verschtitteten Gemeinschaftsge~ 
fiihls 1), Erziehung zum Menschen in diesem, durch seine biologischen 
Bedingungen definierten Sinne der Sozialitat, Erziehung zum Leben in der 
Gemeinschaft; nicht Richter zu sein tiber andere, sich auszusohnenmit 
der Welt und mit den Menschen, so wie sie sind, Sachlichkeit in der Ar~ 
beit und in der Beziehung zur Umwelt, Hilfsbereitschaft, freundschaftliche 
Beziehung zum Leben, zu den Menschen und der Arbeit. 

Die hier gekennzeichneten Grundlinien konnen sich nattirlich nur in 
standiger Anwendung auf die konkrete Wirklichkeit bewiihren. Ihr Wert 
will darin liegen, daB sie uns den eioheitlichen Strom p5i~cbis,;he~ Kraft 
aufzusptiren lehren, der die vielgestaltige Personlichkeit durchflutet. Und 
so stellt uns jeder neue Einzelfall, handle es sich nun um einen Kranken, 
handle es sich um das psychologische Erfassen einer Ktinst1er~ oder Den~ 
kerpersonlichkeit, handle es sich um das psychologische Eindringen in 
ein Kunstw'erk, vor eine neue Aufgabe. Der neuen Seelenkunde, die sich 
hier anbahnt und ftir die die Erforschung der Personlichkeit im Vorder~ 
grunde steht, soll eben nicht nur das Besondere den Weg zurn Alige. 
meinen, sondem auch ebenso das Allgemeine den Weg zum Besonderen 
bahnen. Diese lebendige Durchdringung des Konkreten und Abstrakten 
auch in der Darstellung zum Ausdruck gebracht zu haben, bildet einen 
besonderen Reiz von A dIe r s Werken ,;Ober den nervosen Charakter" und 
"Praxis und Theorie der Individualpsychologie", in denen er die Ergeb~ 
nisse seiner Forschungen vorlaufig abschlieBend dargestellt hat. 

1) Das ist die psychische Realitat, der die "Verdrangung der Libido und Auf. 
hebung der Verdrangung durch Analyse" der F r e u d schen Doktrin entspricht. 
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Der Arzt als Erzieher. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Das Problem der Erziehung, wie es die Eltern und Lehrer auf ihrem 
Wege vorfinden, wird leicht unterschatzt. Man sollte meinen, daB die 
Jahrtausende menschlicher Kultur die strittigen Fragen Hingst gelost haben 
miiBten, daB eigentlich jeder, der lange Jahre Objekt der Erziehung ge~ 
wesen ist, das Erlernte auch an andere weitergeben und in klarer Er~ 
kenntnis der vorhandenen Krafte und Ziele fruchtbar wirken konnte. 
Welch ein TrugschluB ware das! Dennnirgendwo fallt uns so deutlich in 
die Augen, wie durchaus subjektiv unsere Anschauungsweise. und wie un~ 
ser Denken und Trachten, unsere ganze Lebensfiihrung yom innersten 
Willen beseelt ist. Ein nahezu uniiberwindlicher Drang leitet den Erzieher 
Schritt fiir Schritt, das Kind auf die eigene Bahn heriiber zu ziehen, es 
dem Erzieher gleichzumachen, unterzuordnen, und das nicht nur im Han~ 
deln, sondern auch in der Anschauungsweise und im Temperament. Nach 
einem Muster oder zu einem Muster das Kind zu erziehen, war vielfach 
und ist auch heute noch oft der oberste Leitstern der Eltern. Mit Un~ 
recht natiirlich! Aber diesem Zwang erliegen alle, die sich des Zwangs 
nicht bewuBt werden. 

Ein fliichtiger Blick belehrt uns iiber die iiberraschende Mannigfaltig. 
keit personlicher Anlagen. Kein Kind ist dem andern gleich, und bei je~ 
dem sind die Spuren seiner Anlage bis ins hochste Alter zu verfolgen. Ja, 
alles was wir an einem Menschen erblicken, bewundern oder hassen, ist 
nichts anderes als die Summe seiner Anlagen und die Art, wie er sie der 
AuBenwelt gegeniiber geltend macht. Bei einer derartigen Auffassung der 
Verhaltnisse ist es klar, daB von einer volligen Vernichtun~ urspriing. 
licher Anlagen, 9b sie nun dem Erzieher passen oder nicht, keine Rede 
sein kann. Was der Erziehungskunst moglich ist, laBt sich dahin zusam~ 
menfassen, daB wir imstande sind, eine Anlage zu fordern oder ihre Enb 
wicklung zu hemmen, oder - und dies ist leichter praktikabel - eine 
Anlage auf kulturelle Ziele hinzulenken, die ohne Erziehung oder bei fal~ 
schen Methoden nicht erreicht werden konnen. 

Daraus geht aber auch hervor, daB die Rolle des Erziehers keine'3wegs 
fiir jeden paBt. Anlage und Entwicklung sind auch fiir ihn und seine Be~ 
deutung ausschlaggebend. Er muB ausgezeichnet sein durch die Fahigkeit 
ruhiger Erwagung, ein Kenner der Hohen und Tiefen der Menschenseele, 
muB er mit einem Spaherauge seine eigenen wie die fremden Anlagen 
und ihr Wachstum erfassen. Er muB die Kraft besitzcn, unter Hintan. 
setzung seiner eigenen personlichen Neigungen sich in die Personlichkeit 
des andern zu vertiefen und aus dem Schachte einer fremden Seele her~ 
auszuholen, was dort etwa geringes Wachstum zeigt. Findet sich solch 
eine Individualitat einmal, unter Tausenden einmal, mit dieser urspriing~ 
lichen Finderfahigkeit ausgestattet: das ist ein Erzieher. 

Nicht viel anders wird unser Urtell lauten, wenn wi! iiber jene An~ 
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Iagen und Fiihigkeiten zu Gericht sit zen, die den guten Arzt ausmachen. 
Auch ihn muB die Eigenschaft ruhiger Oberlegenheit auszeichnen. Die 
menschliche Seele sei ihm ein vertrautes Instrument, und wie der Er~ 
zieher muB er es vermeiden, an der Oberfliiche der Erscheinungen seine 
Kraft zu erschopfen. Mit immer wachem Interesse schafft er an den Wur~ 
zeIn und Triebkriiften jeder anomalen Gestaltung und versteht es, ein~ 
zudringen in die Bahn, die yom Symptom zum Krankheitsherd fiihrt. Frei 
von iibetmachtigen Selbsttiiuschungen, denn er muB sein Wesen kennen 
und meistern wie der Erzieher, solI er in fruchtbarer Logik und Intuition 
die heilenden Kriifte im Kranken erschlieBen, wecken und fordern. 

Die erzieherische Kraft der Arzte und der medizinischen Wissenschaft 
ist eine ungeheure. Auf allen Gebieten der Prophylaxe griibt sie unver~ 
giingliche Spuren und bewegt die Besten des Volkes zur tiitigen Mitarbeit. 
Wir stellen die vordersten Reihen im Kampf gegen den Alkoholismus 
und gegen Infektionskrankheiten. Von den Arzten ging der N otschrei aus 
gegen die Erdriickung der Volkskraft durch die Geschiechtskrankheiten. 
Der Ansturm der Tuberkulose findet einzig nur Widerstand an den ste. 
tigen Belehrungen und Ermahnungen der Arzte. solange nicht materielle 
Hilfe naht. Das griiBliche Siiuglingssterben, durch Jahrzehnte geheiligter 
Mord und Barbarei, ist durch die leuchtenden Strahlen der Wissenschaft 
erhellt und in das Zentrum des Kampfes geriickt. Schon harrt die Schul. 
hygiene auf den Beginn ihrer fruchtbaren Tiitigkeit und entwindet sich 
den ehernen Klammern engherziger Verwaltungen. Eine FiiIle uneigen~ 
niitziger, wertvoller RatschIiige und Lehren stromt Tag fiir Tag in die 
VoIksseeIe iiber, und wenn nicht viele Friichte reifen, so deshalb, weil 
AufkIarungsdienst und materielle W ohlfahrt des Volkes nicht in den 
Hiinden der Arzte liegen. 

In der Frage der korperlichen Erziehung des Kindes ist die oberste 
Instanz des Arztes unanfechtbar. Das AusmaB und die Art der Erniih~ 
rung, Einteilung von Arbeit, Erholung und Spiel, Obung und Ausbildung 
der Korperkraft soIl immer yom Arzt, muB von ihm im FaIle der Not ge. 
regelt werden. Die Oberwachung der korperlichen Entwicklung des Kin. 
des, die sofortige Behebung auftauchender Obelstiinde ist eine der wich~ 
tigsten Berufspflichten des Arztes. Nicht erkrankte Kinder zu behandeln 
und zu heilen, sondern gesunde vor der Krankheit zu schiitzen ist die 
konsequente, erhabene Forderung der medizinischen Wissenschaft. 

Von der korperlichen Erziehung ist die geistige nicht zu trennen. In 
der Ietzteren mitzureden ist dem Arzte nicht aIlzu hiiufig Gelegenheit ge~ 
boten, obgleich gerade er aus dem reichen Born seiner Erfahrung kraft 
seiner Objektivitat und Griindlichkeit wertvolle Schiitze schopft. Pre y e r s 
Buch iiber. "Die Seele des Kindes" fordert eine Unzahl fundamentaler Tat~ 
sachen zutage, die jedem Erzieher bekannt sein sollten. Es ist lange nicht 
erschopfend, aber es bietet Material zur Beurteilung und Sichtung der 
eigenen Erfahrungen. Das gleiche gilt von dem Buche Karl G r 0 os s' 
"Ober das Seelenieben des Kindes", das ungleich mehr das Interesse des 
Psychologen erweckt. Die allgemeine Volkserziehung zu beeinflussen, 

Adler. Hellen und Bllden 3. Auf). 2 
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streben beide Bucher nicht an, konnen sie aus mehrfachen Grunden nicht 
erreichen. Vielleicht war erst der wuchtige Akzent notig, mit dem 
F r e u d 1) das Kinderleben bedenkt, und die Aufzeigung der tragischen 
Konflikte, die aus Anomalien der kindlichen Erlebnisse flieBen, urn uns 
die hohe Bedeutung einer Erziehungslehre klar zu machen. 

Bei der vollstandigen Anarchie, in der im allgemeinen die kindliche 
Seel'e im EIternhaus heranwachst, konnen wir es begreiflich finden, daB 
manche wertvolle Personlichkeit den Mangel einer jeden Erziehung hoher 
schatzt aIs eine jede der heute moglichen Erziehungsformen. Dennoch 
gibt es eine Anzahl von Schwierigkeiten, die ohne Einsicht in das Wesen 
der KinderseeJe nicht uberwunden werden konnen. Einige dieser immer 
wieder auftauchenden Fragen wollen wir im folgenden besprechen, da 
es uns dunkt, daB vorwiegend die Arzte dabei berufen sind, das \Vort 
zu ergreifen. 

Bekanntlich soll die Erziehung des Kindes bereits im Mutterleib be. 
ginnen. Dem A.rzte obliegt die Pflicht, die Aufmerksamkeit der Ehe_ 
schlieBenden darauf zu Ienken, daB nur gesunde Menschen zur Fortpflan
zung geschaffen sind. Seine Aufgabe ist es, bei vorliegendem Alkoholis
mus, bei Geschlechtskrankheiten, Psychosen, Epilepsie, Tuberkulose usw. 
auf die Gefahren einer Ehe. auf die schadlichen Folgen fur die Nachkom
menschaft hinzuweisen. Die korperliche und seelische Pflege der Schwan
geren ist nicht zu vernaehlassigen, der Hinweis auf die Wiehtigkeit des 
Selbststillens darf nicht unterlassen werden. 

Von groBter Wichtigkeit fUr die Erziehung des Sauglings sind punkt. 
lichkeit und Reinlichkeit. Nichts leiehter als durch standiges Nachgeben 
in der Nahrungsbefriedigung einen eigensinnigen Schreihals heranzuziehen, 
der es spater nieht ertragen wird, auf die Befriedigung seiner Wunsche 
zu warten, ohne in die heftigste Erregung zu geraten. Nun gar die Er
ziehung zur Reinlichkeit muB uns als einer der maehtigsten Hebel zur 
KuItur dienen, und e inK i n d, d ass e in e n K 0 r per rei n z u h a It e n 
g e w 0 h n tis t, w i r d s i e h spa t e r h i n ins c h m u t zig enD in g e n 
n i c h tIe i c h two h I f u hie 11. 

Die Vernaehliissigung der korperliehen Erziehung, wie sie in unserer 
Zeit gang und gabe ist, ubt stets einen sehadlichen Ruckschlag auf korper
Hche und geistige Gesundheit aus. Hier gibt es Zusammenhiinge, die nicht 
ubersehen werden durfen. Gute korperliche Entwieklung geht meist mit 
gesunder geistiger Entwicklung Hand in Hand. Sehwachliche und krank
Hehe Kinder verlieren leicht die beste Stutze ihres geistigen Fortschritts: 
d a s Ve r t r a u e n in die e i g e n e K r aft. Ahnliches findet man bei ver
zartelten und allzu angstlich behuteten Kindern. Sie weiehen jeder kor
per lichen und geistigen Anstrengung aus, fluchten sieh gerne in eine 
Krankheitssimulation oder ubertreiben ihre Besehwerden in unertraglicher 
Weise. Deshalb konnen korperliche Obungen, Turnen, Spring en, Schwim
men, Spiele im Freien bei der Erziehung nicht entbehrt werden. Sie ver-

1) S. Freud, Traumdeutung. 7. Aufl. Wien 1922. 
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leihen dem Kinde Selbstvertrauen, und auch spaterhin sind es wieder 
solche AuBerungen personlichen Muts und personlicher Kraft, die - aus 
iiberschiissigen Kraftquellen gespeist - das Kind vor Entartungen be. 
hiiten. 

Hat man es mit Schwachsinnigen, Kretinen, Taubstummen oder Blin. 
den zu tun, so wird es Aufgabe des Arztes sein, die GroBe des Defekts 
sicherzustellen, die Chancen einer Heilung oder Besserung zu erwagen 
und eine entsprechende, zumeist individualisierende Behandlung und Er_ 
ziehung zu empfehlen. 

Das wichtigste Hilfsmittel der Erziehung ist die Liebe. Eine Er. 
ziehung kann nur unter Assistenz der Liebe und Zuneigung des Kindes 
geleistet werden. Wir beobachten immer wieder, wie das Kind stets auf 
die von ihm geliebte Person achtet und wie es deren Bewegungen, Mienen, 
Gebarden und Worte nachahmt. Diese Liebe darf nicht gering geschatzt 
werden, denn sie ist das sichersteUnterpfand der Erziehungsmoglichkeit. 
Diese Liebe solI sich nahezu gleichmaBig auf Vater und Mutter erstrecken, 
und es muB alles vermieden werden, was den einen Teil davon aus
schlieBen konnte. Streitigkeiten unter den Eltern, Kritik der getroffenen 
MaBnahmen sollen vor dem Kinde geheim gehalten werden. Bevorzugung 
eines der Kinder muB hintangehaIten werden, denn sie wiirde sofort die 
erbitterte Eifersucht des andern hervorrufen. Es ist ohnehin nicht leicht, 
die eifersiichtigen Regungen des alteren Kindes gegeniiber dem neuange. 
kommenen, die sich in mannigfachster Weise auBern, einzudammen. -
Andererseits darf kein ObermaB von Liebe, keine Oberschwanglichkeit ge. 
ziichtet werden. So angenehm es auch die Eltern beriihrt, ein derartiger 
Oberschwang hemmt leicht die Entwicklung des Kindes. Besonnenheit 
den Liebkosungen des Kindes gegeniiber, Hinlenken auf ethisch wertvoIIe 
Bestrebungen, auf Arbeit, FleiB, Aufmerksamkeit kann in solchen Fallen 
die richtige Mittellinie garantieren. 

Wer die Erziehung seines Kindes fremden Personen: Ammen, Haus. 
lehrern, Gouvernanten, Pensionaten iiberIaBt, muB sich der groBen Ge
fahren bewuBt bleiben, die mit einer solchen Oberantwortung verbunden 
sind. Selbst wo von ansteckenden Krankheiten oder offenkundigen Lastern 
abgesehen werden kann, muB man doch die Fahigkeit einer Gouvernante, 
die vaterliche oder miitterHche Erziehung zu ersetzen, in Frage ziehen. 
Verschiichtert, verbittert, ihr Leben lang gedemiitigt, sind diese be. 
dauernswerten Geschopfe manchmal kaum in der Lage, die geistige Ent> 
wicklung eines Kindes zu leiten. 

Seit die Priigel aus der Justiz verschwunden sind, muB es als Bar. 
barei angesehen werden, Kinder zu schlagen. Wer da glaubt, nicht ohne 
Schlage in der Erziehung auskommen zu konnen, gesteht seine Unfahig
keit ein und sollte Heber die Hand von den Kindern lassen. Abschlies< 
sung an einem einsamen Ort halten wir fUr ebenso barbarisch wie 
Schlage, und wir konnen uns des Verdachts nicht erwehren, daB diese 
Strafe dem Charakter ebenso verhiingnisvoll werden kann wie die 
erste Gefiingnishaft dem jugendlichen Verbrecher. Aber auch leichtere 

2* 
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Strafen konnen das Kind. leicht zur Wiederholung verleiten und scha~ 
digen das EhrgefUhl. Schimpfworte oder beharrlicher, harter Tadel ver~ 
schlechtern die Chancen der Erziehung. Es geht damit wie mit allzu 
weit getriebenen erzieherischen Eingriffen: wer als Kind daran gewohnt 
wurde, der wird sie auch spiiter leicht hinnehmen. An Lob und Be. 
lohnung dagegen vertriigt das Kind erstaunlich viel, doch kann auch hier 
ein schadliches DbermaB geleistet werden, sobald das Kind in dem Glau. 
ben heranwachst, daB jede seiner Handlungen lobenswert sei und die 
Belohnung so fort nach sich ziehe. Die Erziehung des Kindes muB von 
weitblickenden Erziehern geleitet werden, nicht fUr den nachsten Tag, 
sondern fiir die ferne Zukunft. Vor aHem aber sei dafUr Sorge getragen, 
daB das Kind mit dem deutlichen BewuBtsein heranwachse, in seinen EI. 
tern stets gerecht abwiigende Beurteiler, aber zugleich auch immer liebe. 
volle Beschiitzer zu finden. 

Unter den Untugenden der Kinder, die gemeiniglich unter Strafe 
stehen, stechen der kindliche Eigensinn und das Liigen besonders hervor. 
Eigensinn in fmher Kindheit ist mit freundlicher Ermahnung ganz sachte 
einzudiimmen. Er bedeutet in den ersten Jahren nichts weiter als einen 
Drang zur Selbstiindigkeit, also eigentlich ein erfreuliches Symptom, das 
nur unter bestiindiger Lobhudelung ausarten konnte. Bei groBen Kindern 
dagegen und Erwachsenen ist der konstant auftretende Eigensinn nahe. 
zu ein Entwicklungsde,fekt und laBt eigentlich nur eine einzige Art der 
Bekiimpfung zu: Vorhersagen einer moglichcn Schiidigung 
un d r u h i g e r H i n wei s auf den E in t ri t t de r s e I ben, Dab e i 
miissen aIle Andeutungen auf ein iiberirdisches Eingreifen, wie "Strafe 
Gottes" usw. entfallen, da sie dem Kinde den Zusammenhang von Ur~ 
sache und Wirkung verhiillen. Von dieser Seite her ist selbst bei Eigen. 
sinnigen die Entwicklung ihrer Selbstiindigkeit bedroht. Neben den "Ja. 
sagern" gibt es nahezu ebenso viele ewige "Neinsager", die sich in ihrer 
Gesinnungs~ und Charakterschwiiche ewig gleich bleiben. 

Beziiglich der Liigen bei Kindern herrscht die groBtmogliche Verwir~ 
rung. Da unser ganzes Leben von Liigen durchseucht ist, darf es uns nicht 
wundern, auch in del" Kinderstube die Liige wieder zu finden. In der Tat 
liigen die ganz Kleinen in der harmlosesten Weise. Anfangs ist es ein 
Spiel mit Worten, dem jede bose Absicht mangelt. Spiiterhin kommen 
Phantasieliigen an die Reihe. Sie sind gleichfalls nicht tragisch zu nehmen, 
sind oft geniihrt durch ein DbermaB phantastischer Erziihlungen und Lek. 
tiire und sind Folgen einer stiirker hervortretenden GroBmannssucht 
oder Herrschsucht. Hinweis auf die Wirklichkeit, Ersatz der Phantasie~ 
reize durch realeres Material, Naturgeschichte, Reisebeschreibungen und 
korperliche Tiitigk~it wie Hinweis auf die Plusmacherei geniigen, urn die. 
sen Liigen ein Ende zu machen. In den weiteren Jahren shid die Motive 
meist deutlich. Liigner aus Eitelkeit, Selbstsucht und Furcht sind die haupb 
siichlichsten Vertreter. Lassen sich diese Motive wirkungsvoll bekiimpfen, 
s 0 Iii 11 tau c h d a s L ii g en for t. Besonders deutlich wird das Ver. 
schu,lden der Erziehung bei Angst~ oder Verlegenheitsliigen. Denn unter 
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keinen Umstanden sollte das Kind vor seinem Erzieher Furcht empfin~ 
den. Man hiite sich davor, das Kind an Geheimnissen, Liigen oder Ver~ 
stellungen vor anderen Personen teilnehmen zu lassen. Man hiite sich be~ 
sonders vor Redensarten, wie: "Warte, ich werd's dem Vater sagen!" um 
das Kind zur Abbitte zu bewegen. Denn man zieht damit den Hang zum 
Verschweigen und Liigen groB. Auch die Beichte kann bei unvorsichtiger 
Haltung der Eltern der Erziehung zur Wahrhaftigkeit abtraglich werden, 
da sie dem Hang zur Heimlichtuerei gegen die natiirlichen Erzieher eine 
Stiitze bietet. Gegen das Aufkommen eingewurzelter Liigenhaftigkeit 
bietet das gute Beispiel der Umgebung wie flir das gesamte Erziehungs~ 
resultat eine sichere Gewahr. Jede Art von Konfrontation dagegen und 
Inquisitionsverfahren wirken schadlich. Das gleiche gilt yom Zwang zur 
Abbitte, die, wenn iiberhaupt, so nur als freiwillige entgegengenommen 
werden darf. Ein hochst verlaBliches Schutzmittel gegen Liigenhaftigkeit 
bildet die Entwicklung eines mutigen Charakters, der die Liige als uner~ 
tragliche Beeintrachtigung verwirft. 

Gehorsamkeit beim Kinde darf nicht erzwungen werden, sondern muB 
sich als selbstandiger Effekt der Erziehung ergeben. Die Freiheit der Ent. 
schlieBung muB dem Kinde moglichst gewahrt werden. Nichts ist unrich~ 
tiger als das fortwahrende Ermahnen, wie es leider so we it verbreitet ist. 
Da es aber unerlaBlich ist, in manchen Fallen Folgs~mkeit zu erlangen, so 
stiitze man sie auf das Verstandnis des Kindes. Deshalb muB jeder un~ 
verstandliche Befehl, jedes ungerecht scheinende Verlangen vermieden 
werden, denn sie erschiittern das Zutrauen zu den Eltern. Ebenso sind 
unniitze, unausflihrbare und haufige Androhungen zu unterlassen. Unge. 
rechtigkeiten, dem Kinde gegeniiber von Geschwistern oder Kameraden 
veriibt, erweisen sich oft als niitzlich, wenn man an ihnen den Wert der 
Gerechtigkeit fiir aIle aufweist. 

Dberhaupt obliegt dem Erzieher die wichtige Rolle, das orientierende 
BewuBtsein dem Kinde gegeniiber zu vertreten. Er hat die Aufgabe, das 
Kind darauf zu leiten, wie die Krafte und AuBerungen seines Seelenlebens 
zusammenhangen, um zu verhiiten, daB das Kind irregeht oder von an~ 
deren miBleitet werde. Ein allzu haufiger Typus ist der des verangstigte.n, 
iiberaus schiichternen, iiberempfindlichen Kindes. Weder zur Arbeit noch 
zum Spiel taugt es. Jeder laute Ton schreckt diese "Zerstreuten" aus 
ihren Traumen, und sieht man ihnen ins Gesicht, so wenden sie die 
Augen abo Ihre Verlegenheit in der Gesellschaft, in der Schule, dem Arzte 
gegeniiber (Arztefurcht!) schlagt sie immer wieder zuriick und laBt sie in 
die Einsamkeit fliichten. Die ernstesten Ermahnungen verhallen spurlos, 
die Schiichternheit bleibt, verstarkt sich und macht die Kinder zu dieser 
Zeit nahezu entwicklungsunfahig. Nun gibt es aber gar kein kulturwid. 
rigeres Element als solche ZUrUckgezogenheit oder Feigheit, die noch 
obendrein den Eindruck erweckt, als stiinde sie unter dem Zeichen des 
Zwanges. Ich getraue mich zur Not, aus dem grausamsten Knaben einen 
tauglichen Fleischhauer, Jager, Insektensammler oder - Chirurgen zu 
machen. Der Feige wird immer kulturell minderwertig bleiben. Gelingt es 
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bei solchen Kindern, die Wurzel ihrer Schiichternheit aufzudecken, so 
retten wir das Kind ·vor dem Verfall, vor einem Versinken in Frommelei 
und Pietism us. Man findet dann in der Regel, daB dieses Kind eine Zeit 
der bittersten Minderwertigkeitsgefiihle hinter sich hat. In seiner Un~ 
kenntnis der Welt und durch unverstandige Erziehung gepeinigt, erwartet 
es bestandig eine Entlarvung seiner Unfahigkeit. 

Ais U rsache findet man Organminderwertigkeiten, die oft schon einen 
Ausgleich gefunden haben, oder in den Folgen als gleichwertig eine 
strenge oder verziirtelnde Erziehung; durch sie wird die Seele des Kindes 
verleitet, die Schwierigkeiten des Lebens schreckhaft zu empfinden, den 
Mitmenschen als Gegner anzusehen und zuerst an sich zu denken. 

An dieser Stelle konnen wir einige wichtige Bemerkungen nicht 
unterdriicken. Erstens: Unter gar keinen Umstanden, auch bei sexuellen 
Vergehungen nicht, ist es gestattet, dem Kinde Schrecken einzujagen. 
Oenn man erreicht damit sein Ziel niemals, nimmt dem Kinde das Selbst. 
vertrauen und stiirzt es in ungeheure Verwirrung. Solche Kinder, denen 
man Schreckbilder vor die Seele bringt, fliichten regelmaBig vor den Le. 
benssorgen und werden denselben Weg zur Flucht auch im reiferen Alter 
finden, wenn ihnen von irgend einer Seite Ungemach droht. Zweitens: 
Oas Selbstvertrauen des Kindes, sein personlicher Mut ist sein groBtes 
Gliick. Mutige Kinder werden auch spaterhin ihr Schicksal nicht von 
auBen erwarten, sondern von ihrer eigenen Kraft. Und drittens: den natiir. 
lichen Orang des Kindes nach Erkenntnis solI man nicht unterbinden. Bei 
den meisten Kindern kommt eine Zeit, wo sie unaufhorlich Fragen stellen. 
Man darf dies nie bloB als Qualerei empfinden; denn durch dieses Fragen 
verrat das Kind, daB es nunmehr in seiner eigenen Existenz viele Riitsel 
gefunden hat. und die ganze Fragerei steht eigentlich nur an Stelle der 
einen Frage: Wo bin ich hergekommen und wohin gehe ich? Man beant. 
worte so viel man kllnn, zeige dem Kinde das Unsinnige und Lacherliche 
vieler seiner Fragen. und kommt es dann endlich doch einmal zu der 
einen groBen Frage seiner Entstehung, so beantworte man diese nach der 
Entwicklung des Kindes, nehme die Vorgange bei Pflanzen oder niedrige. 
ren Tieren behufs Erlauterung vor, und man wird dadurch den Keirn zum 
Verstandnis des kosmischen Zusammenhangs, der Einheit des organi. 
schen Lebens gelegt haben. 

Oagegen muB die Erweckung sexueller Friihreife strengstens hintange. 
halten werden. Wir wissen heute so viel, daB die Sexualitat in friihester 
Kindheit bereits vorhanden ist. Sie· kann durch unvorsichtige oder bos. 
willige Behandlung, Unreinlichkeit, krankhafte Veranderung, durch Ge. 
wahrenlassen von Unarten, Spielen, ferner durch gewisse, weitverbreitete 
Kinderspiele leicht gesteigert werden. - Oas Kind beobachtet gerne 
und mit Neugierde. Oas Schlafzimmer der Eltern sbllte stets vom Kinder. 
zimmer abgesondert sein. Oer Koedukation konnen wir das Wort reden, 
warnen aber vor Sorglosigkeit und Oberraschungen. Oie Kenntnisnahme 
ehelicher Vorgange wirkt auf die kindliche Seele besonders verheerend 
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ein. Eifersiichtige Regungen gegen den Vater oder die Mutter miissen 
friihzeitig bemerkt und korrigiert werden. 

In den sogenannten Flegeljahren, zur Zeit der Pubertiit, tritt meist ein 
eigentiimlicher Zerfall der Kinder mit ihren Eltern, ja mit ihrer ganzen 
Umgebung ein. Spott. und Zweifelsucht werden rege, eine negative, jeder 
Autoritiit abholde Stimmung ergreift besonders die Knaben. Es ist kaum 
ein Zweifel berechtigt, daB diese Erscheinung mit dem vollen Erfassen 
des sexuellen Problems, mit dem ganzlichen Erwachen des Sexualtriebes, 
mit der Verselbstandigung und Mannbarkeit zusammenhiingt, die hiiufig 
iiber das notwendige Ziel hinausschieBen. In dieser Zeit wird nur der 
Erzieher bestehen konnen, der mit vollem Recht das Vertrauen des Kin. 
des besitzt. Dies ist auch die Zeit, wo die sexuelle Aufkliirung, am besten 
durch Vater, Mutter, iilteren Freund oder Arzt, in wohlwollender Weise 
zu erfolgen hat. Eine wichtige Aufgabe erwachst sodann dem zum Be. 
rater gewordenen Erzieher des Kindes, diese Zeit des Zweifels, des \Vi. 
derstands gegen unbefugte Autoritiit auszuniitzen und dieses negierende 
GefUhl mit lauterem Inhalt zu fUllen. 

Das Kind muB fUr die Gem e ins c h aft erzogen werden. Familie und 
Schule richten sich automatisch, wenn auch oft unter Widerstand nach 
diesen Forderungen. Jede Abweichung von dieser Linie bedroht das Kind 
spiiter mit Schwierigkeiten der Anpassung in Beruf, Liebe und Gesell. 
schaft. Als Lehrer und Erzieher taugen deshalb nur Personen, die selbst 
ein entwickeltes GemeinschaftsgefUhl besitzen - Querkopfe, Individua. 
litiiten, Egoisten, Fatalisten, besonders wenn sie an unausrottbare Ver. 
erbung glauben, stiften nur Schaden. Ebenso einseitige Theoretiker, wenn 
sie nach ihren Schablonen, nicht nach den realen Bediirfnissen einer taug. 
lichen Gesellschaft erziehen wollen. 
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Die Theorie der Organminderwertigkeit und ihre 
Bedeutung fiir Philosophie und Psychologie. 

Von Dr. Alfred Adler. 

Der Begriff der Minderwertigkeit ist sowohl in der Medizin als in der 
gerichtlichen Praxis seit langem in Verwendung. Man versteht darunter 
zumeist einen Zustand, der geistige Defekte aufweist, ohne daB man ge::: 
rade von geistiger Krankheit sprechen konnte. Dieser Begriff enthalt also 
ein Gesamturteil und eine herabsetzende Kritik uber das Ganze einer 
Psyche. Die Minderwertigkeit, mit der ich rechne, betrifft das unfertige, 
in der Entwicklung zUrUckgebliebene, im ganzen oder in einzelnen Teilen 
in seinem Wachstum gehemmte oder veranderte Organ. Das Schicksal 
dieser: minderwertigen Organe, der Sinnesorgane, des Ernahrungsappa::: 
rates, Atmungstraktes, Drusen:::, Harn:::, Genitalapparates, der Zirkula::: 
tionsorgane und des N ervensystems, ist ein ungemein wechselndes. Beim 
Eintritt ins Leben, oft nur auf kindlicher Stufe ist diese Minderwertigkeit 
nachzuweisen oder zu erschlieBen. Die Entwicklung und die Reizquellen 
des Lebens drangen auf Vberwindung der AuBerungen dieser Minder::: 
wertigkeit, so daB als Ausgange ungefahr folgende Stadien mit allen mog. 
lichen Zwischenstufen resultieren: Lebensunfahigkeit, Anomalien der Ge::: 
stalt, der Funktion, Widerstandsunfahigkeit und Krankheitsanlagen, Kom::: 
pensation (Ausgleichung) im Organ, Kompensation durch ein zweites Or. 
gan, durch den psychischen Vberbau, Vberkompensation im Organischen 
oder Psychischen. 

Der Nachweis der Minderwertigkeit eines Organs ist am ehesten mog. 
lich, ~enn in seinem morphologischen Aufbau eine yom Durch. 
schnitte abweichende Form des ganzen Organs oder einzelner seinerTeile 
vorliegt, Abweichungen, die sich in die embryonale Zeit oder bis in die 
kindliche Wachstumsperiode zuruckverfolgen lassen. Die gleiche Sicher. 
he it gewahren Au s fall s e r s c h e i nun g end e r Fun k t ion 0 d e r 
Veranderungen der Ausscheidung; beiderlei Mangel, der eine 
ein solcher des Aufbaus, der andere eine Abanderung der Arbeitsweise, 
finden sich recht haufig vereint vor. 

Ein weiterer Hinweis ergibt sich fUr eine Person aus 0 r g an min. 
derwertigkeiten seiner Blutsverwandten, die bei ihr nicht 
zu wahrnehmbarer GroBe gekommen sind. 

Hier muB ich eine biologische Erscheinung anfUhren, die in minder. 
wertigen Organen zutage tritt, sobald unter dem Mangel der Gestalt 
oder der Funktion das vorauszusetzende Gleichgewicht im Haushalte des 
Organs oder Organism us gestort erscheint. Die unbefriedigten Anspruche 
steigen so lange, bis der Ausfall durch Wachstum im minderwertigen 
Organ, im symmetrischen oder in einem and ern Organ gedeckt wird, das 
ganz oder teilweise eine Stellvertretung ausuben kann. Diese Tendenz zur 
Deckung des Defekts durch \Vachstums. und Funktionssteigerung, Kom. 
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pensation, kann unter giinstigen Umstanden bis zur tJberkompensation 
gelangen, und si e wi r d zume i s tau chd as Z en t r a lne rvensys t e m 
ins e i neg est e i g e r teE n t w i c k 1 u n g mite i n b e z i e hen. 

Bei Q-er Unsumme von Erscheinungsweisen, die dem minderwertigen 
Organ eigen sind, erscheint eine Orientierung nicht leicht. Doch gibt es 
eine Anzahl von Merkzeichen, deren Zusammenhang sich leicht erweisen 
laBt, so daB auch vereinzelte davon fiir die Erkennung von Bedeutung 
werden. 

So die Lokalisation einer E r k ran k u n g in einem Organ, die eine der 
Erscheinungsweisen der Organminderwertigkeit darstellt, sobald das min. 
derwertige Organ auf sogenannte "krankmachende Reize" der Umgebung 
reagiert. Es solI diese Formulierung: die Krankheit ist eine Resul. 
tierende aus Organminderwertigkeit und auBeren An. 
g r iff e n, den dunklen Begriff der "D i s p 0 sit ion" ersetzen. Die eine 
der Komponenten, au B ere Be an s p r u c hun g e n, hat eine, beschrankte 
Bestandigkeit flir kurze Zeit und fUr einen bestimmten Kulturkreis. Die 
daran vorgenommenen Anderungen sind kultureller F ortschritt, Ande. 
rungen der Lebensweise, soziale Verbesserungen, sind Werke des mensch. 
lichen Geistes und halt en auf die Dauer jene Richtung ein, durch die alb 
zu groBe Anspannungen der Organe hintangehalten werden. Sie stehen 
also in Beziehung zu den Entwicklungsmoglichkeiten der Organe und 
ihres nervosen tJberbaues, arbeiten auf die gleichmaBige Entwtcklung 
aller hin, sind aber andererseits Bedingung fiir die relative Minderwertig. 
keit, sob aId ihre Anforderungen ein gewisses MaB iiberschreiten. In dem 
ganzen Kreis dieser Beobachtungen erscheint der Zufall als Korrektur der 
Entwicklung ausgeschlossen. Ein leicht zu durchschauendes Beispiel ware 
die Beobachtung Professor H abe r man n s, nach der Angehorige von 
Berufen, in deren Betatigung heftige Schallwirkungen das Gehor treffen, 
z. B. Schmiede, Kanoniere, leicht von Ohrenerkrankungen befallen wer. 
den. E sis tIe i c h t e i n z use hen, daB sic h n i c h t jed erG e h 0 r • 
apparat zu diesen Berufen eignet; daB derartige Ver. 
letzungen eines Organs zu technischen Betriebsande. 
rungen regelmaBig den AnstoB geben; daB die dauernde 
Ausiibung gewisser Berufe die in Anspruch genommenen 
o rgane vera ndert; und daB au f dem We g e zu r Voll wertig. 
k e i t g e sun d h e it Ii c h e G e f a h r e n b est e hen. 

Zusammenfassend konnen wir von Hygiene und Krankheitsverhiitung 
sagen, daB sie diesen Bedingungen des Ausgleichs gehorchen, und ebenso 
sind aIle un s ere He i 1 met hod e n auf den Ausgleich der sichtbar ge. 
wordenen Organminderwertigkeit gerichtet. 

Eine gesonderte Betrachtung des durch Erkrankung geschadigten Or. 
gans, der zweiten Komponente, ergibt unter Beriicksichtigung _der patho. 
logischen Forschung und der weiter un ten folgenden Zusammenhange die 
Vorbestimmung des von Geburt aus minderwertigen Organs fiir die 
Krankheit. - Die an g e b 0 r e n e nAn 0 m a Ii end e r 0 r g a n e hal. 
ten sich in einer Reihe, auf deren einem Pole die angebo. 
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r e n e M i B b i I dun g, and ere nan d ere m die I a n gsa m rei fen. 
den, son s t nor mal e nOr g a n est e hen. D a z w i s c hen Ii e g e n 
rei n e, k 0 m pen s i e r t e un d i.i b e r k 0 m pen s i e r t e Min d e r w e r. 
t i g k e i ten. Die Frage nach dem ersten Beginn der Organminderwertig. 
keit ist gewiB von tiefer biologischer Bedeutung. Heute indes haben wir 
es bereits mit ausgepriigten Variationen zu tun und insbesondere bei den 
menschlichen· Organen mit Abiinderungen, die von me in emS tan d~ 
pun k tea usa I san g e b 0 r e n e Min d e r w e r t i g ke it e n z u d e u • 
ten sin d. Dieser Zusammenhang von Erkrankung und embryonal min. 
derwertigem Organ liiBt den SchluB zu, daB in der Verwandtschaft in 
aufsteigender Linie bereits, also am Stammbaume der Familie, der Grund 
zur Minderwertigkeit gelegen ist, d, h. daB die Minderwertigkeit 
des 0 r g a n s e r b Ii chi s t. 

Bei den starken Beziehungen zwischen Minderwertigkeit und Krank~ 
heit ist demnach zu erwarten, daB r e c h t h ii u fig de r ere r b ten Min. 
derwertigkeit die ererbte Krankheitsbereitschaft enb 
s p ric h t. U n d sow i r d au c h die K ran k h e ita n e i n e m G Ii e d e 
des S tam mba u m e s z u m Mer k m a led e r 0 r g a n min d e rw e r t i g. 
k e i t f i.i r die n ii c h s ten V 0 rf a h r e nun dNa c h k 0 m men, mogen 
diese selbst auch gesund geblieben sein. Gleichzeitig mit der Organ. 
minderwertigkeit oder der Tendenz zu dieser gehen in die Keimsubstanz 
aber auch die Tendenzen ihrer Oberwindung (K 0 m pen sat ion s • 
be s t reb u n g e n) ein, die wieder neue und lei stu n g s f ii h i g ere Va. 
ri ant ens c h a ff e n, 1 e i stu n g s f ii h i g e r des hal b, w e il s i e au s 
der Oberwindung der iiuBern Beanspruchungen ihren 
K r aft z u wac h s b e z 0 g e n h abe n. 

Ich kann mich we g end e r wei t ere n Mer k m a led e r 0 r g an. 
min de r w e r t i g k e it darauf beschriinken, zusammenfassend hervorzu. 
he ben, daB sie untereinander die gleichen Beziehungen haben wie zu 
Krankheit, Erblichkeit und Kompensation, wie die morphologischen an_ 
geborenen Anomalien, die Entartungszeichen, Muttermale oder Stigmen, 
von welchen ich behauptet habe, daB sie nicht selten als iiuBerlich sicht
bare Zeichen die Minderwertigkeit des zugehorigen Organs, des Auges, 
des Ohres, des Atmungs. und Erniihrungstraktes usw, verraten, wiihrend 
sie bisher als bedeutungslos abgelehnt wurden oder mit Unrecht als 
Zeichen einer allgemeinen Degeneration oder Minderwertigkeit einge. 
schiitzt wurden. In ihrem weitesten AusmaB liefern sie das 
Mat e ria Ide r per son Ii c hen Ph y s i 0 g nom i e 1). 

Ebenso kurz kann ich mich i.iber die R e fl e x am 0 m alii e n aus
sprechen, von welchen besonders die dem Organ zugehorigen Schleim
hautreflexe a I sur s p r i.i n g Ii c hen e r v 0 s e Lei stu n g e n des Organs 
einen Leitfaden zur Auffindung der Organminderwertigkeit abgeben 
konnen, sobald sie sich als mangelhaft oder gesteigert erweisen. 

Es lag nun angesichts der embryonalen Herkunft der Organminder-

1) Jiingst hat Kretschmer hierzu wertvolle Belege geliefert. 
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wertigkeit nahe, die Aufmerksamkeit auf die AnHinge der Entwicklung 
nach der Geburt zu richten, in der Voraussicht, daB das Einsetzen der 
Kompensation nicht ohne auffallige Storung zustande kame, daB anderer. 
seits bei fertiger Kompensation das Bild der Organminderwertigkeit ver. 
wischt wiirde. - Tatsachlich hat uns diese Annahme nicht betrogen. 
Das minderwertige Organ braucht langer, urn zur nor. 
malen Funktion zu gelangen und macht dabei eine Anzahl 
Storungen durch, deren Dberwindung nur auf dem Wege 
g est e i g e r t e r H i r n lei stu n g g e li n g t. Anstatt einer weitIaufigen 
Beschreibung dieser Funktionsanomalien hebe ich hervor, daB es sich 
dabei urn auffallende Erscheinungen im Kindesleben handelt, von welchen 
die Padagogen einen Teil "K in d e r f e hie r" nennen. Es handelt sich 
dabei urn Kinder, die schwer sprechen lernen, die Laute andauernd falsch 
bilden, stottern, blinzeln, schielen; die GehOrsfunktion, die Ausschei. 
dungen sind langere Zeit mangelhaft, sie erbrechen, sind Daumenlutscher, 
schlechte Esser usw. 1). Zuweilen zeigen sich diese Kinderfehler nur 
spurenweise, meist aber ganz deutlich und vereint mit den iibrigen 
Zeichen der Organminderwertigkeit, mit Degenerationszeichen, Reflex. 
anomalien und Erkrankung. Oder die genannten Merkmale sind bunt am 
Stammbaum zerstreut und beweisen so die Hereditat der Organminder. 
wertigkeit. Der Kinderfehler ist recht hiiufig selbst erblich. 

Ich muB hierbei bemerken, daB die Beobachtung eine ungeheure 
Haufigkeit von Kinderfehlern ergibt, die aoer nur der groBen Anzahl 
minderwertiger Organe entspricht. Eine einheitIiche Erklarung der Kinder. 
fehler wurde bisher nicht gegeben. Vom Standpunkt der Organminder. 
wertigkeitslehre aus ist eine Einsicht moglich: de r Kin d e rf e hie r is t 
der sichtbare Ausdruck einer geanderten Betriebsweise 
des minderwertigen Organs, der sichtbare Ausdruck, neben dem 
es noch mehr oder weniger verborgene Phanomene gibt, die allen Ab. 
stufungen der Minderwerti~keit entsprechen. 

Der organisch erschwerten Einfiigung in das Leben entsprechen 
seelische Schwierigkeiten. 1m Kampfe mit diesen und zu ihrer Ober
windung entstehen se e lis che H altun g e n, au ff allende Cha
r a k t e r z ii g e be son d ere r Art, ebenso Ausdrucksformen, die aIle. 
samt bald Vorziige, bald N achteile bedeuten konnen. And i e s e m 
Punkte ist der Dbergang von korperlichen zu seelischen 
E r s c h e i nun g e n e in zig z u e rf ass e n. 

1st es nun schon bei den Reflexanomalien der Schleimhaute sicher
gesteIlt, daB sie einen Zusammenhang mit der Seele besitzen, so gilt dies 
fUr die Kinderfehler noch in hoherem MaBe. Zumeist scheint das nor. 
male Wachstum der iibergeordneten Nervenbahnen, einfache Wachstums. 
kompensation, zu geniigen, urn die normale Funktion herbeizufUhren. 
Dabei bleibt aber die Organanomalie die gleiche, und wenn wir mit ge. 
scharfter Aufmerksamkeit und Beobachtung an eine Priifung gehen. so 

1) Beziiglich der Vererbbarkeit solcher Erscheinungen s. Friedjung, Erniih. 
rungsstorungen und Konstitution. Zeitschr. f. Kinderheilkunde 1913. 
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finden wir sehr haufig untilgbare Reste fUr das ganze Leben. Oder der 
Fehler ist fiir die Norm iiberwunden, stellt sich aber bei psychischen 
Ansparinungen sofort wieder ein; so daB von einer K 0 n tin u ita t des 
Zustandes gesprochen werden muB, der nur zur Zeit der Ruhe verdeckt 
wird. Solche Beispiele einer verdeckten Schwache sind hiufig: Blinzeln 
im hellen Licht, Schielen bei Naharbeit, Stottern in der Aufregung 1), 

Erbrechen im Affekte usw. - Dadurch findet die Vermutung, zu der 
wir von anderer Seite her gekommen sind, ihre Bestatigung, die K 0 m. 
pensation erfolge durch Mehrleistung und Wachstums. 
s c hub des G e h i r n s. DaB diese Verstarkung des psychischen tlber. 
baues gelingt, zeigt der Erfolg; daB er im Zusammenhang mit einer stan. 
digen tlbung steht, ist leicht zu erraten. Ais anatomische Voraussetzung 
konnen wir nach Ahnlichkeiten nur annehmen: leistungsfahigere und ver. 
mehrte Nervenelemente. - Also auch im Zentralnervensysteme herr. 
schen die gleichen Beziehungen von Minderwertigkeit und Kompensation, 
ebenso wie der beigeordnete krankhafte Einschlag zuweilen deutlich wird. 
Es gibt eine Anzahl von Hinweisen, wie die v. Han s e man n s, der 
angeborene pathologische Veranderungen in den Gehirnen bedeutender 
Manner nachwies. 

Steht so die Gehirnkompensation mit der Organminderwertigkeit im 
Zusammenhange, so ist es klar, daB gewisse, dem Organe zugehorige 
Verkniipfungen mit der AuBenwelt auch im tlberbau ihr psychisches 
Korrelat finden miissen; daB den urspriinglich minderwertigen Augen im 
tlberbau ein verstarktes Schauleben entspricht usw. 

In Verfolgung dieses Gedankenganges gelangt man .zur Annahme, daB 
in giinstig gelegenen Fallen das minderwertige Organ den entwickelteren 
und psychisch leistungsfahigeren tlberbau besitzt, dessen psychische Phil. 
nomene, was Trieb, Empfindung, Aufmerksamkeit, Gedachtnis, innere 
Anschauung, Einfiihlung, BewuBtsein anlangt, reichlicher und entwickelter 
sein konnen. Ein minderwertiger Ernahrungsapparat wird im giinstigen 
FaIle die groBere psychische Leistungsfahigkeit in allen Beziehungen zur 
Ernahrung aufbringen, aber auch, da sein tlberbau dominiert und die 
andern psychischen Komplexe in seinen Bereich zieht, in allen Bezie. 
hungen des Erwerbes von Nahrung. Der Nahrungstrieb wird so sehr vor. 
herrschen, daB er in allen personlichen und sozialen Beziehungen zum 
Ausdrucke kommen kann, als Feinschmeckerei, als Erwerbseifer, als Spar. 
samkeit und Geiz usw. So auch bei den anderen minderwertigen Organen, 
die zu einem ausgebreiteteren, abgestufteren Empfindungsleben fUhren 
und zu einer sorgfaltigeren und richtigeren Abtastung und Abschitzung 
der Welt, soweit sie dem betreffenden Organ zuganglich ist. 

Durch diesen Vorgang bilden sich p s y chi s c h e A c h sen au s, nach 
welchen das Individuum gerichtet ist, immer in Abhingigkeit von einem 
oder mehreren minderwertigen Organen. Auch im Traume und in der 
Phantasie, in der Berufswahl und in der N eigung wird das intensivere 
Streben eines speziellen Organs nach Bewaltigung seiner Aufgabe bemerk. 

1) Auch das Gegenteil: Aufhoren des Stotterns im Affekt kommt vor. 
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bar. Die primitive Organbetatigung (Trieb) ist besonders beim minder~ 
wertigen Organ haufig mit Lust verknupft. Darauf weisen .manche der 
Kinderfehler mit solcher Deutlichkeit hin, daB sie mit Unrecht als sexuelle 
Betiitigung angesehen wurden. Kehrt nun, wie fast regelmaBig im Traume, 
in der Phantasie der primitive Trieb des Organs immer wieder, so mussen 
wir auch hier (unter anderem) eine Forderung nach diesem Lustgewinn 
erblicken. Wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, so gelangt man 
schlieBlich zur Vermutung, daB d e r p s y chi s c h e 0 r g a nub e r b a u 
groBtenteils Ersatzfunktion besitzt fur die Mangel des 
Organs, um im Verhaltnisse zur AuBenwdt seinen Auf~ 
gaben zu genugen. 

Hier riihrt die Organminderwertigkeitslehre an Probleme der Philo~ 
sophie. So in der Frage der geistigen Entwicklung, fUr die eine Kon~ 
tinuitat sichtbar wird gleichwie fUr die Triebe und Charakteranlagen. 
Und dies beim einzelnen wie bei der Gesamtheit. 1st Philosophie die 
wissenschaftliche Zusammenfassung aller Beziehungen psychischer Lei~ 
stungen, so wird es begreiflich, daB die jeweilige Stufe des Denkens, 
damit auch der jeweilige Stand der Philosophie durch die Abanderung 
der Organe und durch die zu leistende Gehirnkompensation bedingt ist. 
Ihre Entwicklung und Anderung der Grundlagen ist demnach begrundet 
in der Entwicklung und Anderung des tlberbaus der variierenden Or~ 
gane. Da letztere den AnstoB zu ihrer Minderwertigkeit aus der um. 
gebenden AuBenwelt erleiden, so erfolgen die Anderungen der AuBen. 
welt, Organminderwertigkeit und entsprechende, verbessernde Hirnkom. 
pensation mit wechselseitiger Beeinflussung. 

Auch auf die Entstehung hochkultivierter p s y c hom 0 tor i s c her 
Lei stu n g e n, auf Herkunft und Entwicklung der Sprache, der Kunste 
auf das Wesen des Genies, auf die Geburt philosophischer Systeme und 
Weltanschauungen scheint mir diese Betrachtungsweise anwendbar, und 
ich hoffe von ihr, daB sie sich auch bei der Erfindung neuer Aufgaben 
und ihrer Losungen bewahren wird. Sie zwingt uns, vielleicht deutlicher 
als jede andere Betrachtungsweise, die Klippen der Abstraktion zu ver. 
meiden und die Erscheinungen im Zusammenhange uod im Flusse zu 
beobachten. In der medizinischen Wissenschaft bin ich dieser Betrach~ 
tungsweise nachgegangen. Vielleicht darf ich hoffeo, daB meine bescheidene 
Anregung auch anderwarts Anklang findet. 

Das in der Gehirnkompensation gegriindete Weltbild kann sich nicht 
schrankenlos entfalten. Weder in seinen Trieben, noch in seinem be. 
wuBten und unbewuBten Anteil ist es frei. Sondern seine AuBerungen 
sind durch das soziale Milieu, durch die Kultur, eingeschrankt, die durch 
das· Mittel des Selbsterhaltungstriebs und des Personlichkeitsideals nur 
dann den AuBerungen der Psyche die Entfaltung gestattet, wenn sie sich 
dem Rahmen der Kultur einfUgen konnen. Auch in diesem Falle gestattet 
sich der verstarkte tlberbau des minderwertigen Organs andere, oft neue 
und wertvolle Betriebsweisen. Allerdings oft auch krankhafte wie bei den 
Neurosen. 
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Ein junger Mann aus reichem Hause kam wegen Angst. und Zwangs. 
vorstellungen in die Behandlung. Zudem litt er an Appetitmangel und 
Verdauungsbeschwerden, fiir die sich eine organische Ursache nicht nach. 
weisen lieB. Als minderwertig konnte in erster Linie der Ernahrungstrakt 
entlarvt werden. Entsprechend der eingangs angefiihrten Skizze meiner 
Organminderwertigkeitslehre lassen sich folgende Daten beibringen: 
1. F r ii her e E r k ran k u n g des Patient en, Magen. und Darmstorungen 
bedrohlicher Natur im ersten und zweiten Lebensjahr. 2. Her e d ita t. 
Der GroBvater vaterlicherseits starb an Magenkrebs. Der Vater ist ein 
starker Esser, sehr geiziger Charakter, der es durch seinen intensiven 
Erwerbssinn zu groBem Reichtum gebracht hat '). Die Mutter leidet an 
hysterischen Magendarmbeschwerden. Die Geschwister zeigen Ziige von 
Geiz und sind fast ausnahmslos starke Esser; Darmerkrankungen sind bei 
ihnen ofters verzeichnet. 3. Per i p her e De g e n era t ion s z e i c hen: 
Auffallender Schiefstand der Zahne, Prognathie. 4. Kin d e r f e hie r : 
Daumenlutscher bis ins hohe Kindesalter. - Ein Detail aus seiner Indi. 
vidualpsychologie solI uns den geistigen Grundcharakter des Patienten 
und dessen Verwandlung zeigen. Eines Tages iiberbrachte der Patient 
einem Wohltiitigkeitsvereine in Mariahilf ein Geschenk von 200 Kronen. 
Dies erzahIte er mir an schlie Bend an die Mitteilung, daB er sich heute 
wieder besonders schlecht befinde. E r fahrt dann fort: Vielleicht habe ich 
mich so schlecht befunden, weil ich schon hungrig war, als ich in Maria. 
hilf die Spende abgab. Es war bereits Mittag voriiber, und ich hatte noch 
nicht gegessen. Flir 12 Uhr hatte ich eine Zusammenkunft in einem 
(nebenbei bemerkt teuren) Restaurant vereinbart und ging nun in 
schlechter Verfassung den (langen) Weg in die Stadt." - Die Erklarung 
fiir das nervose Unbehagen ergab sich leicht. Wer diese Erzahlung an. 
hort, hat in den Ohren ein Gefiihl wie bei einer Dissonanz. Ein reicher 
Mann, der reichlich zu schenken pflegt, in vornehmen Restaurants speist, 
starkes Hungergefiihl hat und zu FuB einen liingeren Spaziergang macht, 
- darin liegt wohl eine starke Unstimmigkeit, die sich nur ausgleichen 
laBt, wenn wir annehmen, der Patient sei ebenso geizig wie sein Vater, 
seine hohe Kultur gestatte ihm aber nicht, von diesem Geiz Gebrauch 
zu machen. Nur wo er nicht gegen die KuItur verstoBt, - Ersparnis von 
einigen Hellern, die er, wenn es notig ist, mit gesundheitlichen Griinden 
rechtfertigen kann - ist die AuBerung dieser Anlage moglich. Sonst be. 
nimmt er sich auBerst freigebig, nicht ohne seine Freigebigkeit jedesmal 
mit einem nervosen Anfall zu bezahlen. 

Der Fall ist imstande, uns iiber die Grenzen psychischer und motori. 
scher AuBerungen der Kompensation zu belehren, die d u r c h die K u I. 
t u r de ran d ere n, durch das G emeinschaftsgefiihl gegebcn sind 

') Solche Menschen (mit Magendarmstorungen behaftet oder auffallend starke 
Esser mit deutlichen Zligen von Geiz und Rlicksichtslosigkeit und besonderer Be. 
fiihigung zum Erwerb) stellen einen ofters vorkommenden Typus dar. Sie erinnern, 
wenn man Kleines mit GroBem vergleichen darf, an Napoleon, in dessen Familie 
der Magendarmkrebs erblich war. 
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Gleichzeitig zeigt er uns die (scheinbare) Vererbbarkeit psychischer Eigen~ 
schaften auf Grundlage der minderwertigen Organe. Nebenbei kann ich 
an diesem Fall zeigen, was F r e u d in Wien unter dem "Ve r d ran ~ 
gun g s m e c han ism u s" meint. Wie aus der Organminderwertigkeits~ 
lehre hervorgeht, zielt der Verdrangungsmechanismus auf eine Hemmung 
des Oberbaus minderwertiger Organe und seiner AuBerungen; er ist 
gleichsam die Bremsvorrichtung bei der Entwicklung unbrauchbarer oder 
noch nicht reifer Betriebsweisen aus der Oberkompensation. DaB dabei 
eine Charakteranlage, ein Trieb, ein Wunsch, eine Vorstellung in die 
Kontraststellung geraten, sich durch ihre Antithese auBern, stellt einen 
Spezialfall vor und erinnert einigermaBen an die H e gel sche Dialektik. 

Sucht sich aber die Oberkompensation in kultureller Weise geltend zu 
machen, schIagt sie neue, wenn auch schwierige und oft gehemmte Wege 
ein, so kommt es zu den ganz groBen AuBerungen der Psyche, wie wir 
sie dem Genie zusprechen miissen. Lorn b r 0 s 0 hat sich in seiner Lehre 
yom Genie an die Mischfalle gehalten und ist dadurch zu seiner unrich. 
tigen Auffassung des pathologischen Genies gekommen. Nach unseren 
Darlegungen ist das minderwertige Organ keine pathologische Bildun~, 
wenngleich es die Grundbedingung des Pathologischen vorstellt. Der An~ 
trieb zur Gehirnkompensation kann in giinstigen Fallen mit Oberkom. 
pensation enden, der alles Krankhafte fehlt. 

Das Schicksal der Oberkompensation ist an mehrere Bedingungen ge. 
kniipft, also iiberbestimmt. Ais dieser Bedingungen eine haben wir die 
Schranken der Kultur, das Gemeinschaftsgefiihl kennen gelernt. Eine 
andere Determination ist die Ankettung des dominierenden Oberbaus an 
andere psychische Felder, des visuellen Oberbaus an den akustischen, an 
den Oberbau der Sprachorgane. Diese mehrfachen Kompensationen, ihre 
Verschrankungen und gegenseitigen Hemmungen geben eigentlich erst das 
Bild der Psyche. deren Analyse uns wieder Grade der Kompensationen, 
Innigkeit und Gegensatzlichkeit in ihrer Verkniipfung und der ein~ 
schrankenden Einfliisse der Kultur erkennen laBt. Besonders zu Unfallen 
geneigt sind starke Verkniipfungen mit hochentwickelten Betatigungs~ 
neigungen, die, nach meinen Untersuchungen, den Oberbau der Primar~ 
triebe verbindend zur Entwicklung kommen, und ebenso dominierende 
Einfliisse des Ehrgeizes und Machtstrebens; beide sind allerdings bei 
giinstiger Konstellation unter Leiden zu den bedeutendsten Leistungen 
ausersehen. 

Ais dritte Bedingung fiir das Schicksal einer Oberkompensation ist 
ihre Widerstandsfahigkeit oder Hinfalligkeit zu betrachten. Recht haufig 
miBlingt der Natur die Korrektur des minderwertigen Organs, sie schafft 
dann leicht vergangliche, den Angriffen leicht erliegende Kompensationen. 
Unfahigkeit, Neurose, psychische Erkrankungen, kurz pathologische Ge. 
staltungen konnen dabei zutage kommen. Ein kleiner Ausschnitt aus der 
Analyse der Paranoia mag ein Bild davon geben. Die Oberkompensation 
des minderwertigen Sehapparates spielt neben der anderer Apparate eine 
hervorragende Rolle. Der Schautrieb z. B. ist bei einem groBen Teile der 
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Paranoiker zu groBer Entwicklung gelangt und hat aIle Sehmoglichkeiten 
der Welt erschopft. Da tritt eine ungiinstige Konstellation, eine Nieder~ 
lage ein, die Schwache der Oberkompensation auBert sich in halluzina~ 
torischen Ausbriichen, visuellen Erscheinungen, die den Verstand konsti~ 
tuierenden Krafte zeigen bald eine ahnliche Hinfalligkeit, der Patient 
sieht sich als das Objekt des Schautriebs anderer, und die 
Konstituierung des GroBen~ undo Verfolgungswahns nimmt unter An~ 
kniipfung an die Anlagen des Aggressionstriebs ihren Anfang. 

Das Gegenstiick solI ein winziger Ausschnitt aus der P s y c h e e i n e s 
D i c h t e r s zeigen, den ich dem Wiener Schriftsteller Ran k, einem 
Kenner meiner Anschauungen verdanke. Ich muB vorausschicken, daB 
ich insbesondere dem dramatischen Dichter eine besondere und eigen~ 
artige Oberkompensation des Sehorgans zusprechen muB, in der seine 
szenische Kraft, die Auswahl und Gestaltung seiner Stoffe, begriindet ist. 
In dem Drama yom S c h ii t zen T e Ill) finden wir eine gehaufte Zahl 
von Ankniipfungen an die Oberkompensation des Sehapparates, einzelne 
Wendungen, Gleichnisse, die das Auge in seiner Funktioll betreffen. 
(Auch die Volksmythen haben sich seit undenklichen Zeiten dieser Er~ 
scheinung des minderwertigen Apparates und seiner Oberkompensation 
bemachtigt, und der M ythos vom b Ii n den S c hut zen, der immer sein 
Ziel trifft, durfte mit der Tellsage einige Verwandtschaft besitzen.) - Fur 
die Beziehung des Dramatikers Schiller zum Sehapparat und zu seinen 
Funktionen will ich noch auf die Blendung Melchthals und den Hymnus 
auf das Licht der Augen im "Tell" hinweisen. Was das Sehorgan des 
Dichters anlangt, kann ich mich darauf berufen, daB er schwache Augen 
hatte, an Augenentzundungen litt und den Kinderfehler des B 1 i n z e 1 n s 
bis zum Mannesalter besaB. Fur die Jagd hatte er groBes Interesse. 
WeI t ric h erziihlt. und dies ware fiir die Hereditat bemerkenswert, daB 
die Familie Schiller ihren Namen wegen des Schielens erhalten habe. ~ 
Ich erwahne dies kleine abschlieBende Detail nicht zum Zwecke einer 
Kunstbetrachtung, sondern um auf die Beziehungen des Kunstlers zum 
minderwertigen Organ aufmerksam zu machen. 

Es darf uns nicht wundernehmen, daB die Merkmale des minder~ 
wertigen Sehapparates insbesondere bei Malern 2) eine groBe Rolle spielen. 
Ich habe in meiner Schrift 3) einiges dariiber mitgeteilt. G u e r c i nod a 
C e n t a, 15. Jahrhundert, erhielt seinen Namen, weil er schielte. Pie r 0 

del a F ran c esc a soIl nach Angabe Vasaris im Alter erblindet sein. 
Ihm wird besonders die Kunst der Perspektive nachgeriihmt. Von neueren 
ist Len b a c h zu erwahnen, der einaugig war, der ungemein kurzsichtige 
Mat e y k 0, Man e t der astigmatisch war, usw. Untersuchungen in Maler~ 
schulen haben ca. 70% Augenanomalien ergeben. 

1) Auch in vielen Gedichten Schillers. 
I) S. auch den Essay, "Kunst und Auge" von J. Reich, Osterreichische Rund. 

schau. Wien 1908. Ferner: Mutschmann, "Der andere Milton." 
S) Studie uber die Minderwertigkeit von Organen. J. F. Bergmann, Munchen 1927. 
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DaB Redner, Schauspieler, Siinger die Zeichen der Organminderwertig. 
keit aufweisen, habe ich sehr hiiufig gefunden. Von M 0 s e s berichtet die 
Bibel, er habe eine schwere Zunge besessen, seinem Bruder A ron war 
die Gabe der Rede verliehen. D e m 0 s the n e s, der Stotterer, wurde zum 
groBten Redner Griechenlands, und von Cam i II e D e m 0 u lin, der im 
gewohnlichen Leben stotterte, berichten seine Zeitgenossen, daB seine 
Rede wie geschmolzenes Gold dahinfloB. 

Ahnlich bei den Musikern, die ziemlich oft an Ohrenleiden erkranken. 
Bee tho v e n, Rob e rtF ran z, S met a n a, die das Gehor verloren, 
seien als bekannte Beispiele hierher gesetzt. - Klara Schumann 
berichtet aus ihrem Leben iiber kindliche Gebrechen der Hor. und 
Sprachfiihigkeit. 

Weit entfernt, all diese Details als vollen Beweis anbiden zu wollen, 
bezwecken diese Ausfiihrungen bloB, die Aufmerksamkeit der Leser auf 
den wei ten Rahmen der Organminderwertigkeitslehre und auf ihre Be. 
ziehungen zur Philosophie, Psychologie und Asthetik zu lenken. 

Der Aggressionstrieb im Leben und in der N eurose. 
Von Dr. Alfred Adler. 

N ach mancherlei tastenden Versuchen gelangte ich zur Anschauung, 
das Entscheidendste im Leben des Kindes und des Erwachsenen sei seine 
Stellung zu den vor ihm liegenden Aufgaben. Wie einer diese Aufgaben 
anpackt, daran kann man ihn erkennen. Diese seine Haltung hat immer. 
etwas Angreifendes. Erst in weiterer Entwicklung konnen Ziige des Zu> 
wartens oder des Ausweichens hinzutreten. Ich nannte die Summe dieser 
Erscheinungen den ,.Aggressionstrieb", um zu bezeichnen, daB der Ver. 
such einer Bemiichtigung, einer Auseinandersetzung damit zur Sprache 
kiime. Die folgende Abhandlung solI als Versuch einer programmatischen 
Darstellung des A g g res s ion s t r i e b e s, seines Schicksals und seiner 
Phasen, von dem ich behaupten muB, daB er auch den Erscheinungen der 
Grausamkeit, der Herrschsucht, des Sadismus zugrunde liegt, gelten. -

Bisher ging jede Betrachtung des Sadismus und Masochismus von 
sex u e II e n Erscheinungen aus, denen Ziige von Grausamkeit beige. 
mischt waren. Die treibende Kraft stammt aber bei Gesunden, Perversen 
und Neurotikern (s. u.) offenbar aus zwei, urspriinglich geson. 
de r ten T ri e ben, die spiiterhin eine Ve r s c h r ii n k un g erfahren 
haben, derzufolge das sadistisch.masochistische Ergebnis zwei Trieben 
zugleich entspricht, dem Sexualtrieb und dem Aggressionstrieb. Ahnliche 
Verschriinkungen finden sich im Triebleben Erwachsener regelmiiBig 
vor. So zeigt sich der EBtrieb mit dem Sehtrieb, mit dem Riechtrieb (s. 
die Ergebnisse Paw low s), der Hortrieb mit dem Sehtrieb (audition 
coioree, musikalische Begabung), kurz jeder auffindbare Trieb mit einem 
oder mehreren cler iibrigen Triebe verkniipft, eine Verschriinkung, an 

Adler, Heilen und Bilden 3. Auf!. 3 
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denen zuweilen auch der Harn. oder. der Stuhltrieb ihren Anteil haben. 
Dabei solI uns "der Trieb" nichts mehr als eine Abstraktion bedeuten, 
eine Summe von Elementarfunktionen des entsprechenden Organs und 
seiner zugehorigen Nervenbahnen, dei-en Entstehung und Entwicklung 
aus dem Zwang der AuBenwelt und ihrer Anforderungen abzuleiten sind, 
deren Ziel durch die Befriedigung der Organbediirfnisse und durch den 
Lusterwerb aus der Umgebung bestimmt ist. In allen auffiilligen Charakter. 
bildern, deren Gesamtphysiognomie stets das Resultat einer Triebver. 
schriinkung ist, wobei einer oder mehrere der Triebe die 
H au pta c h sed e r P s y c h e konstituieren, spielt der Sex u a 1 t ri e b 
eine hervorragende Rolle. Die Ergebnisse einer groBen Zahl .von Unter. 
suchungen gesunder, neurotischer, perverser Personen, lebender und ver. 
storbener Kiinstler und Dichter lassen in Betracht ihres Trieblebens und 
seiner AuBerungen folgende. stets erweisbare Tatsachen erkennen: 

I. Die K 0 n tin u i t ii t jed esT r i e b e sun d s e in e B e z i e hun g 
z u and ere n T r i e ben ist fiir das ganze Leben sowie iiber das Leben 
des Individuums hinaus, in seiner Hereditiit, mit Sicherheit festzustellen. 
Dieser Gesichtspunkt hat fiir viele Fragen der Charakterbildung und ihrer 
Vererbung, fiir Familien. und Rassenprobleme, fiir die Psychogenese der 
N eurosen, des kiinstlerischen Schaffens und der Berufswahl, des Ver. 
brechens eine groBe Bedeutung. 

II. Was von den Trieben ins BewuBtsein dringt, sei es als Einfall. 
Wunsch, WillensiiuBerung, ebenso was fiir die Umgebung in Worten oder 
Handlungen deutlich wird, kann entweder in direkter Linie aus einem 
odermehreren der Triebe abstammen und dabei kulturelle Umwand. 
lung en, Verfeinerungen und Spezialisierungen (Sublimierung N i e t z s c h e s, 
F r e u d s) erfahren haben. Oder der Trieb wird in seiner Ausbreitungs. 
tendenz, mittels der er bei stiirkerer Ausbildung unumschriinkt aIle Be. 
ziehungsmoglichkeiten zur Umgebung ausschopft und geradezu welt. 
umfassend auf tritt, an einer d u r c h d a san g e b 0 r e neG erne in. 
s c haft s g e f ii h I bestimmten oder durch einen zweiten Trieb geschaf. 
fenen Schranke gehemmt. (Hemmung des Schautriebs in bezug auf Fiika. 
lien etwa; Hemmung des EBtriebs bei seiner Richtung auf schlecht 
riechende Speisen; - Hemmung des Schautriebs bei Kampf gegen Sexual
erregungen.) - Diese Triebhemmung ist als eine aktive psychische Lei. 
stung anzusehen und fiihrt bei starken Trieben zu ganz charakteristischen 
Erscheinungen, und dies umsomehr, je mehr von der Triebkraft durch 
dauernden psychischen Kraftaufwand geziigelt werden muB. Der T r i e h. 
hemmung im UnbewuBten aber entsprechen im BewuBt.· 
s e inc h a r a k t e r i s ti s c h e E r s c h e in t1 n g e n, unter denen vor aHem 
durch die Individualpsychologie aufgedeckt werden: 

1. Ve r k e h run g des T r i e b e sin s e in G e g e n t e il (z. B. dem 
EBtrieb im UnbewuBten entspricht eine Andeutung von Nahrungsver. 
weigerung im BewuBtsein; fast analog damit, - dem Geiz oder Futter. 
neid entsprechend: Freigebigkeit). Das Kind hat die Bedeutung dieser 
Triebbefriedigung fUr die Ruhe der Eltern erkannt und beginnt durch 
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zweckmiiBige Verwendung und Variation der Triebrichtung ein Geschiift 
i mIn t ere sse s ei n e sMa c h t ~ e f ii hIs zu machen. 

2. Ve r s chi e bun g des T ri e b e s auf e ina n d ere s Z i e 1 (der 
Liebe zum Vater folgt die Zuneigung zum Lehrer, zum Arzt, zum Freund 
oder zur Menschheit. 1st der Sexualtrieb betroffen, so resultieren angeb. 
Hche Perversionen, in Wirklichkeit Versehiebungen auf ein anderes Ziel 
d u r c h Au sse hal tun g de r Nor m, wie Homosexualitiit). 

3. Ric h tun g des T ri e b s auf die e i g ene, dad u r c h h 0 her 
gewertete Person durch Verstarkung des Personlich~ 
k e its g ef ii his. CD e r S c h aut r i e b wandelt sich in den Trieb, selbst 
angeschaut zu werden. Wurzel des Exhibitionismus in jeder Form, auch 
des Beachtungs., GraBen" Verfolgungswahns. Das Kind wird nicht 
heimisch in unseren Verhiiltnissen und beginnt an Angst zu leiden). Eine 
wichtige Abart des auf die eigene Person gerichteten Triebes bildet das 
"nach inn en Schauen oder Horen", mit Erinnerung, Phantasie, Intuition, 
Introspektion, Ahnung, Illusion, Halluzination, Angst und Einfiihlung im 
Zusammenhang. In stiirkerer Auspriigung immer auch ein Zeichen ver~ 
hinderter Verkniipfung mit der AuBenwelt und mangelnden Gemein. 
schaftsgefiihls. Die Entwicklung des letzteren wird durch die Eigenliebe 
gehindert. Darauf erfolgt der Au s s chi u B gewisser, normaler Bin~ 
dungen. Nun kommen Erscheinungen zustande wie Menschenscheu, Be~ 
rufsangst, Liebes. und Ehescheu, vertiefte sekundiire Bindungen an Natur, 
Wissenschaft, Geld, Amt, Beruf und Sonderbarkeiten. Diese alle zwecks 
Ausschaltung der normal erwarteten Aggressionen. J u n g, P f i s t e r und 
andere haben diese Feststellungen spiiter aufgegriffen und als "Intro~ 
version" bezeiehnet. F r e u d hat im Jahre 1915 das Triebleben in ahn. 
Heher Weise charakterisiert. 

4. V e r s chi e bun g des A k zen t s auf e i n e n z wei ten s tar ken 
Trie b, der oft auch in der Form I zur AuBerung kommt. (Geschieht, 
wenn der Ehrgeiz. die Eitelkeit nicht befriedigt werden. Wissenstrieb 
wird durch nichtbefriedigten Ehrgeiz auf Abenteuerlust, Vagabondage 
abgelenkt.) 

III. Die I n d i v i d u alp s y c hoi 0 g i e 1 ii Btu n s jed end e r T r i e b e 
auf e in e prim ii reO r g a n bet ii t i gun g z u r ii c k f ii h r e n. Diese 
primiiren Organbetiitigungen umfassen die ungehemmten Leistungen der 
Sinnesorgane, des Erniihrungstraktes, des Atmungsapparates, der Harn. 
organe, der Bewegungsapparate und der Sexualorgane. Die Betiitigung 
des Trieblebens ist mit dem Gefiihl der Lust, die Verhinderung mit dem 
der Unlust verbunden. Der Begriff "s e x u e II e L u s t" kann nur den 
Empfindungen des Sexualapparates zugesprochen werden; spilter kann 
durch die friiher erwiihnte "Triebverschriinkung" jedes Organgefiihl mit 
der Erotik verkniipft e r s c h e in e n. Der p s y chi s c he Db e r b a u i) 
entsteht durch die Hemmungen der KuItur und durch die Mangelhaftig. 
keit der Organe, welche nur bestimmte Wege fiir die Lustgewinnung, 

1) Siehe Alfred Adler, Studie uber Minderwertigkeit von Organen. J. F. Berg. 
mann, Munchen 1927. 
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Lebenserhaltung und Expansion als statthaft gelten lassen. In diesem 
Dberbau, dessen organisches Substrat aus Teilen der zu> und abfiihrenden 
Nervenfasern und aus Nervenzellen besteht, die mit dem Organ in Ver. 
bindung stehen, liegen die Moglichkeiten und Fahigkeiten zu bestimmten 
Leistungen des Gesunden und des Neurotikers, und dieser bis zu einem 
gewissen Grade und Alter entwickl~ngsfahige Apparat gedeiht in der 
Regel so weit, daB er auf irgendeine Weise dem Begehren des Organs, 
d. i. dem Triebe des Organs nachzukommen in der Lage ist. Er hat dem. 
nach die Tendenz, entsprechend der durch die Lebensaufgabe gesteigerten 
Triebstarke zu wachs en, um seine Befriedigung durchzusetzen. Dabei 
voIIzieht sich die Anpassung der Technik seiner Leistungen an die KuItur 
aus egoistischen oder aItruistischen Motiven, was Freilich dur.ch die Aus> 
lese und weitgehende Blutvermischung, durch die Hereditat also, sehr 
vereinfacht ist. Immerhin hat das Zentralnervensystem, der psychische 
Dberbau der Organe, in diesem Sinne die Ersatzfunktion flir den Ausfall 
der primaren Leistung des Organs iibernommen, das beim Menschen im 
allgemeinen den Anforderungen der Natur nicht gewachsen ist. 

Je starker also ein Trieb ist, um so groBer ist auch die Tendenz zur 
Ausbildung und Entwicklung des entsprechenden Organiiberbaus. Wie 
diese Dberentwicklung zustande kommt, was sie im Kampfe gegen die 
AuBenwelt gewinnt, wie es dabei zur Verdrangung, notwendiger Kon. 
stellation (Ehrgeiz oder Gemeinschaftsgefiihl gegen FreBtrieb beispiels. 
weise) und zur Kompensationsstorung (Psychosen) kommt, habe ich in 
meiner "Studie iiber Minderwertigkeit von Organen" geschildert. Des. 
gleichen wie durch den Zwang der AuBenweIt einerseits, durch den 
starken Trieb andererseits das Organ genotigt wird, neue Wege, eine 
neue, oft hohere Betriebsweise zur Befriedigung seiner Bediirfnisse ein. 
zuschlagen. Auf die s e m W e g e v 0 11 z i e h t sic h die Au s b il dun g 
des kiinstlerischen, des genialen Gehirns, ebenso aber 
auch, wenn die Kompensation dem Bediirfnis nicht ge. 
wac h sen i s t, s i e n i c h t s i e g rei c hum g e h t, die Au s b il dun g 
der N eurose 1). 

Die Hereditat der Organwertigkeit hinwiederum, sowie die mit ihr 
zusammenhangende Hereditat der Triebstarke, die beide sichergestellt 
sind, lassen erraten, daB in einer langeren Ahnenreihe bereits ein erhohter 
Kampf um die Behauptung des Organes im Gange war. DaB dieser 
Kampf nicht ohne Schadigung ablauft und daB den in der Ahnenreihe 
geschadigten Organen e i n eKe i man I age in d e r Des zen den zen t. 
s p ric h t, die e i n e r s e its S pur end i e s e r S c had i gun g [H y po. 
p I a s i e, In fan t il ism u s, E u n u c hoi dis m us (T and I e r, G r 0 s z), 
dysglandularer Typus (Kretschmer) usw.], andererseits 
K 0 m pen sat ion s ten den zen (H y per p I a s i e) z e i g t, laBt sich aus 
der Biologie, aber auch aus der Kasuistik entnehmen. Heute, nach den 
uraIten Kampfen der Menschheit, haben wir es mit derartig veranderten 

') Einen wertvollen, hierher gehorigen Gedanken entwickelt Observator in 
einer Schrift: "Die Nervositiit Deutschlands seit Griindung des Reichs". 1922. 
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Keimanlagen zu tun, und jedes Organ wird den Stempel der Gefahren 
und Schadigungen seiner Ahnenreihe an sich trag en. (G run d I a ~ e n 
d e r Ph y s i 0 g nom i k 1). Da hauptsachlich die Spannung zwischen 
Organmaterial und Trieb einerseits, den Anforde~ngen der AuBenwelt 
andererseits die "relative" Organwertigkeit bestimmt, so wird die gros~ 
sere Schadigung in der Ahnenreihe (Krankheit, tlberanstrengung, tlber~ 
fluB, Mangel) das Organ zu einem minderwertigen machen, d. h. zu 
~inem solchen, dem die Spuren dieses Kampfes in erheblichem MaBe 
anhaften. - Diesen Spuren bin ich nachgegangen und habe am 0 r g a n e 
a Iss 0 I c hem nachgewiesen: Erkrankungstendenz, Erkrankungen am 
Stammbaum, Degenerationszeichen und Stigmen, hypoplastische und 
hyperplastische Bildungen, Kinderfehler und Reflexanomalien. Sow i r d 
uns die Organuntersuchung eine wichtige Handhabe zur 
Aufdeckung der Triebstarke: das minderwertige Auge hat den 
groBeren Schautrieb, der minderwertige Ernahrungstrakt den groBeren EB~ 
und Trinktrieb, d~s minderwertige Sexualorgan den starkeren Sexual~ 
trieb. -

Nun bedingen diese zur Befriedigung drangenden Triebe und ihre 
Starke die Stellung des Kindes zur AuBenwelt. Seine ganze psychische 
Welt und seine psychischen Leistungen gehen aus dieser gegenseitigen 
Relation hervor, und wir konnen die hoheren psychischen Phanomene 
der Kindesseele sehr bald im Zusammenhang mit dieser Anspannung 
aufsprieBen sehen. De r Scha u t ri e b (u n d de rHo rt ri e b) fiihren 
z urN e u g i e r d e un d W i B beg i e r d e, in i h r erR i c h tun g auf die 
eigene Person zu Eitelkeit und kindlichem GroBenwahn, 
bei ihrer Verkehrung ins Gegenteil zu Schamgefiihl und 
Schiichternheit; der EBtrieb gestaltet den Futterneid, 
Geiz, die Sparsamkeit, gegen die eigene Person gewendet 
Bediirfnislosigkeit, bei Verkehrung ins Gegenteil Frei~ 
g e big k e i t usw. Dnd dies urn so deutlicher und mannigfaltiger, je 
starker der Trieb entwickelt ist, so daB das minderwertige Organ zumeist 
aIle Moglichlieiten seiner Betatigung ausschopft und aIle Phasen seiner 
Triebverwandlung durchmacht. Denn auch der ZusammenstoB mit der 
AuBenwelt, sei es infolge unlustbetonter Erfahrungen, sei es infolge. der 
Ausbreitung des Verlangens auf kulturell verwehrte Giiter, e rf 0 I g t 
beim minderwertigen Organ mit unbedingter GewiBheit 
u n d e r z win g t dan n die T ri e b v e r wan diu n g. Die Bedeutung des 
infantilen Erlebnisses (F r e u d) ftir die N eurose ist deshalb in der Rich~ 
tung zu reduzieren, daB in i h m d e r s tar k e T ri e bun d s e in e 
Grenze n (als Wunsch und de ssen H emm ung) mi t g roBte r 
Deutlichkeit zur Anschauung kommen und daB das meist 
vergessene Erlebnis wie ein Wachter im DnbewuBten die 
weitere notige Ausbreitung des Triebverlangens auf die 
AuBenwelt verhindert (infantile PsychedesNeurotikers) 

1) Neuerdings hat Kretschmer ("Charakter und Temperament") diesen Zweig 
der Wissenschaft erfolgreich bearbeitet. 
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und allzu starke Triebverwand1ung (Askese) erzwing.t. 
Urn kurz zu sein, das Schicksa1 des Menschen, damit auch die P r a ~ 
destination zur Neurose liegt, wenn wir an dem Ge. 
dan ken e i n e s g e sell s c h aft 1 i c h d u r c h s c h nit t 1 i c hen, g 1 e i c h. 
maBigen Ku1turkreises und ebenso1cher Ku1turforde. 
rungen festhalten. in der Minderwertigkeit des Organs 
au s g e s pro c hen 1). 

Nun finden wir schon im friihen Kindesa1ter, wir konnen sagen yom 
ersten Tage an (erster Schrei) eine Stellung des Kindes zur AuBenwe1t, 
die nicht anders denn a1s f e in d s eli g bezeichnet werden kann. Geht 
man ihr auf den Grund, so findet man sie bedingt durch die Schwierigkeit, 
dem Organ die Befriedigung zu ermoglichen. Dieser Umstand sowie die 
weiteren Beziehungen der feindseligen, kampferischen SteUung des Indi~ 
viduums zur Umgebung lassen erkennen, daB der Trieb zur Erkampfung 
einer Befriedigung, den ich "A g g res s ion s t r i e b" nennen will, nicht 
mehr unmittelbar dem Organ und seiner Tendenz zur Lustgewinnung 
anhaftet, sondern, daB er dem Gesamtiiberbau angehort und ein iiber. 
geordnetes, die Triebe verbindendes psychisches Feld darstellt, in das 
- der einfachste und haufigste Fall von Affektverschie. 
bun g - die unerledigte Erregung einstromt, sob aId einem der Primar. 
triebe die Befriedigung verwehrt ist. Den starkeren Trieben, also der 
Organminderwertigkeit, entspricht norma1erweise auch der starkere 
Aggressionstrieb, und er bedeutet uns eine Summe von Empfindungen, 
Erregungen und deren Entladungen, deren organisches und funktionelles 
Substrat dem Menschen angeboren ist. Ahnlich wie bei den Primartrieben 
wird die Erregung des Aggressionstriebes durch das Verhaltnis von 
Triebstarke und Anforderungen der AuBenwelt eingeleitet, das Zie1 des. 
selben durch die Befriedigung der Primartriebe und durch Kultur und 
Anpassung gesteckt. Das labile Gleichgewicht der Psyche wird immer 
wieder dadurch hergestellt, daB der Primartrieb durch Erregung und 
Entladung des Aggressionstriebes zur Befriedigung ge1angt, eine Leistung, 
bei der man normalerweise beide Triebe an der Arbeit sieht (z. B. EB:' 
trieb und Aggressionstrieb: Jagd). Am starksten wird der Aggressions. 
trieb von solchen Primartrieben erregt, deren Befriedigung nicht allzu 
lange auf sich warten lassen kann, also yom EB~ und Trinktrieb, zuweilen 
yom Sexualtrieb und yom Schautrieb, der auf die eigene Person gerichtet 
ist (aus Eitelkeit und Machtstreben), insbesondere dann, wenn diese 
Triebe wie bei Organminderwertigkeit erhoht sind. Ein gleiches gilt von 
korperlichen und seelischen Schmerzen, von denen ein groBer Teil 
indirekt (Triebhemmung) oder direkt (Erregung von Unlust) die primare 
lustvolle Organbetatigung hindert. Ziel und Schicksal des Aggressions~ 
triebes stehen wie bei den Primartrieben unter der Hemmung des G e. 
m e ins c haft s g e f ii his; e benso finden wir die gleichen Verwandlungen 
und Phasen wie bei ihnen. Zeigt sich im Kiimpfen, Raufen, Schlag en, 

') Siehe Adler, "Ober den nervosen Charakter", 4. Aufl. 1928 und "Praxis und 
Theorie der Individualpsychologie" 3. Aufl. 1927 bei J. F. Bergmann Mtinchen. 



Der Aggressionstrieb im Leben und in der N eurose. 39 

BeiBen, grausamen Handlungen d erA g g res s ion s t ri e bin s e in e r 
rei n e n For m, so fUhren Verfeinerung und Spezialisierung zu Sport, 
Konkurrenz, Duell, Krieg, Herrschsucht, religiosen, sozialen, nationalen 
und Rassenkampfen. (L i c h ten be r g sagt ungefahr: "Es ist merkwiirdig, 
wie selten und ungeme die Menschen nach ihren religiosen Geboten 
leben und wie gerne sie fUr dieselben kampfen.") - U m k e h run g des 
A g g res s ion s tr i e b s g e g end i e e i g e n e Per son ergibt Ztige von 
Demut, Unterwtirfigkeit und Ergebenheit, Unterordnung, Flagellantismus, 
Masochismus. DaB sich daran hervorragende Kulturcharaktere kntipf~n 
wie Erziehbarkeit, Autoritatsglaube, ebenso auch Suggestibilitat und hypo 
notische BeeinfluBbarkeit, brauche ich nur anzudeuten. Das auBerste 
Extrem ist Selbstmord. 

Wie leicht ersichtlich, be he rr se h t de r Ag g re ssions tri e b die 
g e sam t e Mot iIi tat. - DaB er auch die Bahnen des BewuBtseins be. 
herrseht (z. B. Zorn) wie jeder Trieb und daselbst die Aufmerksamkeit, 
das Interesse, Empfindung, Wahrnehmung, Erinnerung, Phantasie, Pro. 
duktion und Reproduktion in die Wege der reinen oder verwandelten 
Aggression leitet, daB er dabei die anderen Triebe, vor allem diejenigen 
der minderwertigen Organe, die den psychischen Hauptachsen zugrunde 
liegen, zu Hilfe nimmt und so die ga nze We It de r Ag g re s s ions. 
m 0 g I i c h k e i ten antastet, kann man bei einigermaBen starkem Trieb. 
Ieben regeimaBig beobachten. Ich habe in solchen Fallen unter anderem 
immer t e Ie p a this che F a hi gke it e nun d N e i gun g e n beobachten 
konnen und bin auf Grund meiner Untersuchungen bereit, was an der 
Telepathie haltbar ist, auf den groBeren Aggressionstrieb zurtickzuftihren, 
der die groBere Fahigkeit verleiht, in der Welt der Gefahren zurecht zu 
kommen und das Ahnungsvermogen, die K u n s t de r Pro g nos e un d 
D i a g nos e, erheblich zu erweitem. 

Ebenso wie die Schrecken der Weltgeschichte und des individuellen 
Lebens schafft der erregte, verhaltene Aggressionstrieb die grausamen 
Gestaltungen der Kunst und Phantasie. Die Psyche der M a I e r, B i I d • 
h a u e run din s b e son d ere des t rag is c hen Die h t e r s, der mit 
seinen Schopfungen "Furcht und Mitleid" erwecken solI, zeigt uns die 
Verschrankung urspriinglich starker Triebe, der Seh., Hor. und Tast. 
triebe, die sich auf dem Umweg iiber den Aggressionstrieb in hochkulti. 
vierten Formen durchsetzen und uns zugieich ein anschauliches Bild der 
Triebverwandlung liefem. Eine groBe Anzahl von Be r u fen, - von 
T ii t Ii c h k e its v e r b r e c her n und Rev 0 I uti 0 n she Ide n nicht zu 
sprechen, - schafft und erwiihlt sich der stiirkere Aggressionstrieb. Die 
Richterlaufbahn, der Polizeiberuf, der Beruf des Lehrers, des Geistlichen 
(Holle!), die Heilkunde und viele andere werden von Personen mit 
groBerem Aggressionstrieb ergriffen und gehen oft kontinuierlich aus 
analog en Kinderspielen hervor. DaB sie vielfach, oft in erster Linie, der 
Triebverwandlung (Verkehrung ins Gegenteil z. B.) geniigen, ist ebenso 
verstiindlich, wie die Flucht des Kiinstlers ins Idyll. Insbesondere sind 
die kin d I i c hen S pie 1 e, die Miirchenwelt und ihre Lieblingsgestalten, 
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der Sagenkreis der Volker, HeroenkuItus und die vielen, vielen grau. 
sam en Erzahlungen und Gedichte der Kinder. und Schulblicher vom 
Aggressionstrieb flir den Aggressionstrieb geschaffen 1). Ein weites Re. 
servoir zur Aufnahme des Aggressionstriebes bildet auch die Pol i t i k 
mit ihren zahllosen Moglichkeiten der Betiitigung und der logischen Inter. 
pretation des Angriffes. Der Lieblingsheld Napoleon, das Interesse flir 
Leichenzlige und Todesanzeigen, Aberglaube, Krankheits. und Infektions. 
furcht, ebenso die Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden und das 
Interesse flir Friedhofe decken oft bei sonstiger Verdrangung des Aggres; 
sionstriebes das heimliche Spiel der liisternen Grausamkeit auf, des grau. 
samen, egoistischen Machtstrebens. 

Entzieht sich der Aggressionstrieb durch Umkehrung gegen die eigene 
Person, durch Verfeinerung und Spezialisierung wie so oft unserer Er. 
kenntnis, so wird die Verkehrung in sein Gegenteil, die Anti. 
the sed e sAg g res s ion s t ri e b s, geradezu zum Vexierbild. Bar m. 
her zig k e i t, Mit lei d, A It r u ism u s, geflihlvolles Interesse flir das 
Elend stellen neue Befriedigungen dar, aus denen sich der ursprlinglich 
zu Grausamkeiten geneigte Trieb speist. Scheint dies verwunderlich, so 
ist doch leicht zu erkennen, daB nur derjenige wirkliches Verstiindnis 
ftir Leiden und Schmerzen besitzen kann, der ein ursprtingliches Interesse 
flir die WeIt von Qualen zu eigen hat, der r e u i g e S ti n d e r; und diese 
kulturelle Umwandlung wird sich urn so kriiftiger ausgestaIten, je groBer 
der Aggressionstrieb ist (T 0 1st 0 i, Aug us tin). So wird der Schwarz. 
seher zum Verhiiter von Gefahren, Kassandra zur Warnerin und Pro. 
phetin. AIle diese Erscheinungsformen des Aggressionstriebes, die reine 
Form, Umkehrung gegen die eigene Person, Verkehrung ins Gegenteil 
mit der auBerlich wahrnehmbaren Erscheinungsform der A g g res s i 0 Ii s
hem m u n g (A b u Ii e; p s y chi s c h elm pot e n z) find en sich in den 
N eurosen und Psychosen wieder. Ich nenne nur W uta n f ii II e un d 
A tt a c ken b e i H y s t e r i e, E p i 1 e psi e, Par a n 0 i a a I s rei n e 
Au B e run g des T ri e b e s, H y p 0 c h 0 n d r i e, n e u r a s the n i s c h e 
u n d h y s t e r i s c h eSc h mer zen, j a d a s g a n z e K ran k h e its. 
g e f ti h I b e i N e u r a s the n i e, H y s t e r i e, U n f a II s n e u r 0 s e, Be. 
o b a c h tun g s wah n, Ve r f 0 I gun g sid e e n, Ve r s t ii m mel u n gun d 
Selbstmord als Phasen der Umkehrung des Aggressions. 
tr i e b e s g e g end i e e i g e n e Per son, die mild e n Z ii g e un d 
Messiasideen der Hysteriker und Psychotiker bei Ver. 
kehrung ins Gegenteil. 

AnschlieBend an die Erorterung der Umkehrungsform gegen die eigene 
Person muB ich noch eines Phanomens erwiihnen, dem die groBte Be. 
deutung in der Struktur der N eurose zukommt, de rAn g s t. S i est e II t 
e in e P has e des g e g end i e e i g e n e Per son g eric h t e ten A g. 

1) Die Verderblichkeit der Kriegspoesie und der Kriegsspiele bei Kindern scheint 
derzeit auf bessere Einsicht zu stoBen. 
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gressionstriebes dar und ist nur mit der halluzinato. 
ri s c hen Ph a sea n d ere r T ri e b e z u ve r g lei c hen. Die verschie. 
denen Formen der Angst kommen zustande, indem sich der der Angst 
zugrunde liegende Aggressionstrieb verschiedener Systeme bemachtigen 
kann. So kann er das motorische System innervieren (Tremor, Schlottern, 
tonische, klonische Krampfe, katatonische Erscheinungen; funktionelle 
Lahmungen als Aggressionshemmung); auch die Vasomotoren kann er 
erregen (Herzpalpitation, Blasse, Rote) oder andere Bahnen, so daB es zu 
SchweiB. Stuhl., Urinabgang, Erbrechen kommt oder zu Sekretionsver. 
hinderung als Hemmungserscheinung (trockene Kehle). Strahlt er ins 
BewuBtsein aus, so erzeugt er koordinierte, den minderwertigen Bahnen 
entsprechende BewuBtseinsphanomene, wie Angst. und Zwangsideen, 
SinneshaUuzinationen, Aura, Traumbilder. - 1m mer abe r wi r d die 
Richtung auf das minderwertige Organ sowie auf seinen 
Vbe rba u, a uf Blase, Darm, Kehlkop f, Bewe gu ngsappara t, 
Respirationsorgan (Asthma), Herzkreislauf i'nnegehal. 
ten werden, so daB im Anfall die psychische Hauptachse 
des Erkrankten wieder in Erscheinung tritt. - (1m Schlaf, 
in der BewuBtlosigkeit und Absence der Hysterie und 
Epilepsie sehen wir den hochsten Grad der Aggressions. 
hem m u n g). D e r f e in d Ii c h e C h a r a k t e r des An g s t Ii c hen i s t 
damit aufgedeckt. Sein diirftiges Gemeinschaftsgefiihl 
hat i h n auf E r den n i c h t W u r z e I s chi age n la sse n 1). 

Abgesehen von den Primartrieben ist auch der S c h mer z imstande, 
den Aggressionstrieb zu erregen, sowie auch, was aus dem Zusammen. 
hang der Erscheinungen hervorgeht, der auf die eigene Person gerichtete 
Aggressionstrieb sich de r S chm e r z b ah n e n b em a ch ti g en kann, 
urn je nach MaBgabe der Organminderwertigkeit Migrane, Clavus, Trige. 
minusneuralgie, nervose Schmerzen in der .Magen., Leber., Nieren. und 
Appendixgegend, ebenso wie AufstoBen, Gahnen, Singultus, Erbrechen, 
Schreikrampfe zu erzeugen. In der psychologischen Analyse laBt sich 
als auslOsende Ursache stets eine Triebhemmung nachweisen 2), und 
ebenso geht dem nervosen Schmerzanfall voraus oder folgt ihm nach 
ein A g g res s ion s t r a u m mit oder ohne Angst. Oder das Bild wird 
durch voriibergehende oder dauernde Schlaflosigkeit variiert, als deren 
nachste Ursache der unbefriedigte Aggressionstrieb aufgedeckt werden 
kann. 

Insbesondere die motorischen Ausstrahlungen des Aggressionstriebes 
sind i m Kin des a I t e r ungemein deutlich. Schreien, Zappeln, sich zu 
Boden' werfen, BeiBen, Knirschen usw. sind einfache Formen dieses 
Triebes, die im neurotischen Anfall, insbesondere bei der Hysterie nicht 
selten wieder zu finden sind. 

Ais wichtigster Regulator des Aggressionstriebes ist das dem Men. 

1) Richard Wagner: "Denn Unheil fiirchtet, wer urihold ist." 
2) S. "Das Problem der Distanz" in Adler, Praxis und Theorie 1. c. 



42 Alfred Adler: 

schen angeborene Gem e ins c h aft s g e f u h 1 anzusehen. Es liegt jeder 
Beziehung des Kindes zu Menschen, Tieren, Pflanzen und Gegenstanden 
zugrunde und bedeutet die Verwachsenheit mit unserem Leben, die 
Bejahung, die Versohntheit mit demselben. Durch das Zusammenwirken 
des Gemeinschaftsgefuhls in seinen reichen Differenzierungen (Eltern. 
liebe, Kindesliebe, Geschlechtsliebe, Vaterlandsliebe, Liebe zur Natur, 
Kunst, Wissenschaft, Menschenliebe) mit dem Aggressionstrieb kommt 
die Stellungnahme, also eigentlich das Seelenleben des Menschen, zu% 
stande. 

Entwicklungsfehler des Kindes. 
Von Dr. Alfred Adler. 

I nun s ere n Kin d ern li e g t die Z uk u n ft des V 0 Ike s! Alles 
Schaffen der Volker, alles Vorwartsdrangen, das Zertrummern alter 
Schranken und Vorurteile, es geschieht zumeist der Nachkommen wegen 
und soU ihnen vor aHem ntitzen. Tobt heute der Kampf urn Geistes. 
freiheit, rtitteln wir heute an den Saulen des Aberglaubens und der 
Knechtschaft, so werden sich morgen unsere Kinder sonnen im mild en 
Lichte der Freiheit und unbektimmert urn die Drohungen moderner 
Denkungsart an den Quellen des reinen Wissens schltirfen. Sturzt uns 
heute zusammen, was, alt und morsch, sein Daseinsrecht verloren hat, so 
baut sich stolzer und ktihner als unsere Gedanken es fassen konnen, 
dereinst die Kirche der wahren Menschlichkeit auf, vor der jeder Lug 
und Trug zerstaubt. Fur unsere Kinder! Sie sollen genie Ben, was wir 
verlangend erstreben: Luft, Licht, Nahrung, die heute dem Volke noch 
verwehrt, sie sollen sich ganz daran erlaben! Fur gesunde Wohnungen, 
ftir ausreichende Lohne, fUr menschenwurdige Arbeit, fUr gediegenes 
Wissen kiimpfen wir, damit sie dies alles dereinst gesichert haben. Unser 
SchweiB, das ist ihr Frieden, ihre Gesundheit, das ist unser Kampf. 

In unseren Kindern lieben wir unsere Jugend! Die unver% 
geBlichen, frohlichen Tage der eigenen Kindheit steigen herauf, wenn 
unser Blick auf die Kleinen fallt, und leichter diinkt uns die eigene 
Qual, wenn sie dazu dient, den Schatten von ihren jungen Jahren zu ver. 
scheu chen: DaB sie den Sorgen und Plagen entgehen, die uns vielleicht 
jene goldene Zeit verbitterten, ist uns der kostlichste Ansporn zur Arbeit. 
Manche der Fehler, denen unsere Kindheit ausgesetzt war, sollen ihnen 
erspart bleiben. und unsere vielleicht schon verbltihten Hoffnungen und 
Wtinsche sollen in ihnen zu neuem Leben erwachen. So wachse denn 
heran, du holder Abglanz junger Jahre, zu frohem GenieBen bereit, 
besser gertistet zu Kampf und Sieg als wid 

1st demnach das gute Gedeihen der Kinder der Eltern hochstes Gluck 
und ein gutes Unterpfand der Zukunft, so bildet die Erkenntnis dessen, 
was ftir die Jugend not tut, und das Einsetzen alier Krafte hierftir die 
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wichtigste Aufgabe des Staates, der Eltern und einer Kulturpartei. An~ 
greifbar sind von den feindlichen Kraften vor aHem zwei: die widrigen 
sozialen Verhaltnisse und das Unverstandnis fUr die Gesundheit des 
Korpers und der Seele des Kindes. Man muB sich auBerdem vor Augen 
halten, daB die Sunden gegen das Kind oft nicht leicht gutzumachen 
sind oder gar um Generationen zuruckliegen. Wir nennen hier nur Unter, 
ernahrung der Eltern, Oberarbeit der schwangeren Frau, Krankheiten 
oder Minderwertigkeit der Erzeuger, fruhzeitige Arbeitsleistung des 
Kindes, die es in seinem Wachstum schadigt, Unterernahrung und 
schlechte Wohnung in der Kindheit, die alle eine soziale Wurzel haben 
und ihre Folgen dem wachsenden Organismus oft dauernd anheften. -
Die Erscheinungen, welche wir im folgenden einer Besprechung unter
ziehen, sind solche, wie sie bei Kindern bei der Geburt oder kurz nach
her wahrzunehmen sind. Soweit solche Fehler LebensunHihigkeit be. 
ding en, sollen sie ubergangen werden, weil ihr praktisches Interesse 
gering ist, wenngleich sie wissenschaftlich ein hohes Interesse verdienen. 
Oft sind sie nur Steigerungen von solchen Fehlern, mit denen andere 
Kinder weiterleben konnen. 

Am leichtesten kommen naturlich solche Entwicklungsfehler zur 
Wahrnehmung, die einem der Korperteile eine absonderliche Form ver. 
leihen, so daB die Schonheit des Kindes darunter leidet. Nicht selten 
leidet auch die Funktion des zugehorigen Organs darunter. Wir nennen 
hier die Has ens c h art e, eine Spaltbildung, die Oberlippe, harten und 
weichen Gaumen, alle zusammen oder einzelne Teile betreffen kann. 
Abgesehen von der Entstellung, zwingt auch in vielen Fallen die Un
fahigkeit des Kindes, Nahrung zu sich zu nehmen, zu einer operativen 
Abhilfe, zu der man sich so rasch als moglich entschliel3en soIl. Ebenso 
findet sich nicht selten als Hindernis beim Saugen eine a b nor m wei t e 
A n h eft u n g des Ban d c hen san d e run t ere n Z u n g e n fl a c h e, 
ein Befund, der leicht zu beseitigen ist, aber doch etwas zu haufig ver
mutet wird. Von Wichtigkeit ist das Wac h stu m de r Z a h n e beim 
Siiugling, da ein verzogertes Wachstum, - zuweilen kommt auch ver. 
fruhtes Wachstum vor, - mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf Rachitis 
(Knochenweiche, englische Krankheit, doppelte GHeder) schlieBen laBt. 
Zumeist brechen normalerweise die beiden mittleren unteren Schneide
ziihne zwischen dem 6. und 9. Monat durch. Ihnen folgen nach etwa 
zwei Monaten die beiden mittleren oberen. Bis zum Ende des ersten 
lahres sind die seitlichen oberen und die seitlichen unteren Schneide
ziihne erschienen. Die vorderen Backzahne brechen bis gegen den 18. Mo
nat durch, und ihnen schliel3en sich die Eckzahne an. Am Beginne des 
dritten Lebensjahres sind die hinteren Backziihne zum Durchbruch 
gelangt, und damit ist die erste Zahnbildung vollendet. Luckenbildung 
zwischen den -Zahnen und Verdoppelung einzelner Zahne sind nicht so 
selten. Mit 4% bis 6 Jahren beginnt die zweite Zahnbildung, die meist 
mit der Entstehung der ersten bleibenden Backziihne eingeleitet wird, 
an das sich das Ausfallen der Milchziihne schHel3t. Das bleibende Gebi13 
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kann eine Reihe von Fehlern zeigen, die teils der Schonheit, tells der 
Leistung abtriiglich sind, so V 0 r s t e hen de rob ere n, de run t ere n 
Zahnreihe, schiefes Wachs tum einzelner Ziihne, ungewohnliche Schleif. 
fliichen usw., die zum Teil einer Besserung zugiinglich sind, i m mer 
abe r a I s Z e i c hen d e r Tau g Ii c h k e it mehr oder minder ins Ge. 
wicht fallen. 

Von groBer Bedeutung filr die Entwicklung des Kindes, insbesondere 
filr Hals und Lungen, ist die Durchgiingigkeit de rNa s e. Schwellungen 
der N asenschleimhiiute hind ern den Siiugling am Trinken. Dauern die 
Verdickungen der Nasenmuscheln an, verlegen sie die Nasenatmung, 
oder bestehen Schleimhautwucherungen im Nasenrachenraum, so wird 
das Kind ebenso wie beim Bestehen von Nasenpolypen mit 0 f fen e m 
M u n d e atmen. Solche Kinder sehen oft blaB aus, lei den gleichzeitig 
nicht selten an anderen Gebrechen, erkranken hiiufig an Kehlkopf., 
Nasen. und Ohrkatarrhen und geben sich imSchlafe durch ihr 
S c h n arc hen zu erkennen. Die Herstellung der N asenatmung hat groBe 
Vorteile fiir diese Kinder im Gefolge. Auch Besserung der geistigen 
Fiihigkeiten sieht man zuweilen nach dieser gefahrlosen Operation. Xhn. 
liche Nachteile filr den Rachen, Kehlkopf und Lunge stellen sich bei ab. 
norm vergroBerten Mandeln ein. 

Verunstaltungen der 0 h r m usc h e I haben heute noch ein rein theo. 
retisches Interesse. Anwachsungen des Ohrliippchens, spitzes Auslaufen 
der Muschel nach oben, nach der Seite, abstehende Ohren gelten als 
Zeichen der Entartung, ohne daB damit etwas Bestimmtes gesagt wiire. 
Es besteht der Eindruck, daB solche Verbildungen verriiterische Zeichen 
einer Gehorsminderwertigkeit wiiren, die nicht immer die Funktion be. 
eintriichtigen. 

Dasselbe gilt von Hautfaltenbildung nach innen vom inneren Augen. 
winkel, von den schraggestellten Lidspalten, "geschlitzten Augen", und 
den Flecken an der Regenbogenhaut. Man findet diese Zeichen beim 
"mongoloiden Typus", der eine gewisse Anniiherung an die Idiotie dar. 
stellt. 

Wichtiger filr die Beurteilung des Kindes sind seine Leistungen. Vor 
aHem seine S p r a c hen t w i c k I u n g. Vereinzelte kindliche "Sprach. 
fehler" ausgenommen, beherrscht das Kind im dritten Lebensjahre. einen 
groBen Teil der Sprache. Ein deutliches Zurilckbleiben hinter dieser 
Grenze liiBt den Verdacht auf Horstummheit oder Taubstumm. 
he it aufkommen. Sprachfehler, die sich liingere Zeit hinziehen, Stottern, 
Stammeln, Lispeln, Unfiihigkeit, bestimmte Buchstaben korrekt aus. 
zusprechen, sollen einer mit 'Milde durchgefiihrten Behandlung unter. 
worfen werden. Dasselbe ist von der fast urn die gleiche Zeit hiiufig 
anzutreffenden Abneigung gegen das Essen zu sagen. 

Am Aug e finden wir recht hiiufig Entwicklungsfehler, deren Bes. 
serung mit aller Kraft anzustreben ist. Blinzeln ist ofters mit einer Ent. 
zilndung der Augenschleimhiiute im Zusammenhang, regelmiiBig bei 
A I bin 0 s (Menschen ohne Hautfarbstoff) zu finden, die eine groBe Licht. 
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scheu zeigen 1). RegelmaBige, zitternde Bewegungen der Augiipfel sind 
zuweilen Symptome einer N ervenerkrankung. Wichtig ware die Hint. 
anhaltung des S chie Ie ns, der Steigerung von K u rzsic h ti gke it und 
o b e r sic h t i g k e i t. Ersteres hangt oft mit den andererl beiden zu. 
sammen, hat iibrigens in den ersten Monaten des Siiuglings keine Bedeu. 
tung. Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit sind im Bau des Augapfels 
begriindet, ebenso wie Kriimmungsanomalien (A s t i g mat ism u s) der 
Hornhaut, die das Sehen ebenso beeintriichtigen und verzerrte Bilder 
auf der Netzhaut entstehen lassen. Durch unzweckmiiBige Beleuchtung, 
schlechtes Sitzen beim Schreiben konnen Verschlimmerungen zustande 
kommen, so daB die Sehfiihigkeit dauemd geschwiicht bleibt. Gerade 
im Anfang miissen diese Entwicklungsfehler bekiimpft werden. An. 
geborene Schwachsichtigkeit auf einem oder beiden Augen ist nicht gar 
so selten und bedarf iirztlicher Unterweisung. DaB auch ~ollige Blindheit 
angeboren sein kann, ist bekannt. Eine hiiufige Ursache von schlechtem 
Sehen sind Starbildungen, Triibungen der Linse, die gleichfalls angeboren 
sein konnen und durch Operation zu beseitigen sind. W 0 immer moglich, 
ist eine friihzeitige Korrektur anzustreben. 

Erkrankungen des 0 h res, Schwerhorigkeit auf einem oder beiden 
Ohren werden haUfig iibersehen und bilden zuweilen ein Hindernis fiir 
den geistigen Fortschritt des Kindes. Auch 'hier kann iirztlicherseits 
manches .gebessert werden. 

Die S c h ii del for m kann in mehrfacher Hinsicht fehIerhaft enb 
wickelt sein. Viele dieser Formen sind Folgen der englischen Krankheit, 
wie Offenbleiben der Fontanellen bis iiber das zweite Lebensjahr hinaus, 
Verdickungen einzelner Partien des Schiidels und Vorspringen desselben, 
spezieU der Stirnbeinhocker. AuBerdem sind hiiufig friihzeitige Ver. 
wachsungen der Knochenniihte und daraus resultierende abnorme Kopf. 
formen. Bei allen diesen Fehlern, ebenso bei Asymmetrien der Schadel. 
half ten, besonders aber beim chronischen Wasserkopf kann man zuweilen 
nervose Erkrankungen oder abnorme geistige Entwicklung beobachten. 
Doch schlieBen sie hervorragende Leistungen nicht aus. 

Ein Organ, dem man derzeit groBe Beachtung schenken muB, ist die 
yom am Halse befindliche S chi I d d r ii s e. Sie kann angeborenerweise 
als K r 0 p f erscheinen oder sich spater zu einer Kropfgeschwulst ent. 
wickeln, manchmal sporadisch, zumeist aber in sogenannten Kropf. 
gegenden. Gewisse Geschwulstbildungen der Schilddriise ebenso wie 
besondere Kleinheit dieses Organs hang en mit Wachstumsveranderungen 
des Kindes, besonderen Verdickungen der Haut, sowie mit geistiger 
Stumpfheit (myxodematoser Kretinismus) zusammen. Durch Fiitterung 
mit Tierschilddriisensubstanz ist ein Ausgleich, starkes Zuriickgehen aller 
Krankheitserscheinungen moglich. 

Angeborener oder erworbener S chi e f hal s, hervorgerufen durch 
Verkiirzung der Halsmuskulatur einer Seite, bedarf einer operativen Be. 

1) s. Mutschmann, "Der andere Milton", 1919. 
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handlung, falls nicht ein Nervenleiden eine solche Verktirzung vor. 
tiiuscht. 

Die B r u s t des Kindes kann durch die englische Krankheit in mehr. 
facher Weise entstellt werden. Ais Fingerzeig wichtig ist der friihzeitig 
auftretende rachitische Rosenkranz, eine Reihe von Verdickungen an je 
einer Rippe sitzend. Ferner sind zu nennen Htihnerbrust und Trichter. 
brust, die durch orthopiidische MaBnahmen und Atmungsgymnastik ge. 
bessert werden konnen. Bedeutsamer als diese Deformitiiten ist das Zu~ 
riickbleiben des Wachstums der Brust und der Schulterbreite iiber}1aupt. 
Es kennzeichnet sich durch Dtirftigkeit und Schwiiche der Muskulatur, 
durch geringe Walbung, Gruben oberhalb und unterhalb des Schliisseb 
beins und weite Zwischenrippenriiume. Solche Personen zeigen Neigung 
zur Lungentuberkulose. Friihzeitiges Eingreifen kann vieles bessern. 

GroBe Beachtung verdient die Wi r bel s ii u I e des Kindes. "Schiefe 
Haltung" der Schultern, Vorstehen der Schulterbliitter, vorniiberhiingen. 
der Gang, seitliche Neigung des Rumpfes, besonders aber Verschwinden 
oder Vertiefung des "Taillendreiecks" (Liicke zwischen herabhiingendem 
Arm und Taille) an einer Seite, oder "hohe Htifte" fordern zur iirzt. 
lichen Untersuchung, eventuell Behandlung auf. 

Es stellt sich dann meist heraus, daB die Wirbelsiiule in einem seit. 
lichen Bogen der Mittellinie ausweicht. Zumeist handelt es sich urn einen 
angeborenen oder rachitischen, frtihzeitig auftretenden ProzeB in den 
Wirbelknochen, oder urn eine in die Zeit des Schulbesuches fallende Ver. 
biegung bei schwiichlichen Kindern, die durch schlechte Haltung beim 
Schreiben, auch durch schlechte Schulbiinke gefardert wird. Zuweilen 
findet sich als Ursache Tuberkulose der Wirbelknochen. Die gleichen Ur. 
sachen, englische Krankheit, Muskelschwiiche, Tuberkulose kannen zu 
einer nach riickwiirts gerichteten Ausbiegung der \Virbelsiiule fUhren. 

Eine E in b i e gun g de r Len den wi r bel situ I e nach vorne beob. 
achtet man regelmiiBig bei fortschreitender Muskelentartung des Kindes. 
Diese Erkrankung zeigt als weitere wichtige Kennzeichen vorgetriebenen 
Bauch, watschelnden Gang und Unfiihigkeit, sich yom Boden zu erheben, 
ohne die Hiinde zu Hilfe zu nehmen, mit denen der Patient zumeist an 
seinen eigenen Beinen "aufklettert". 

An den Arm e nun d H ii n den findet sich zuweilen angeborener 
Mangel von einzelnen Rohrenknochen. Die Gebrauchsfiihigkeit solcher 
GliedmaBen, z. B. von Klumphiinden, muB auf kiinstlichem Wege erzielt 
werden. Hiiufiger sind auch hier Verkrtimmungen und Brtiche, besonders 
am Vorderarm, als Folgen der englischen Krankheit zu beobachten. 

Von Entwicklungsfehlern der un t ere n Ext rem i t ii ten sind zu er. 
wiihnen: die angeborene Htiftgelenksverrenkung, die meist 
erst den Eltern auffiillt, sobald das Kind Gehversuche unternimmt. Ver. 
dacht erwecken der watschelnde "Entengang", Auffallen auf eines der 
Beine, vorgetriebener Unterbauch und Verbreiterung der Htifte. Ange~ 
borener Mangel von Knochen kann zum KlumpfuB fUhren. Besonders be~ 
deutsam sind rachitische Veriinderungen am weiblichen Becken, die spii ter 
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zu Geburtshindernissen Veraniassung geben konnen, und an den Beinen 
und FiiBen, die viclfach den Gebrauch dieser GliedmaBen storen. Soge. 
nannte X. und O.FiiBe entwickein sich auf dem Boden der englischen 
Krankheit zwischen dem zweiten bis vierten Jahre. X.FiiBe konnen sich 
auch urn das 14. Lebensjahr bei Personen zeigen, die bcrufsmaBig viel 
stehen miissen: bei Kellnerjungen und Backern. Beschwerden, Schmerzen 
sind dabei recht haufig. N och mehr bei PIattfuB, der fast regeimaBig bei 
X.FiiBen, aber auch sonst bei Rachitikern friihzeitig, bei anderen schwach. 
lichen Personen urn die Zeit ihrer Berufswahl, wenn sie Iangem Stehen 
ausgesetzt sind, erworben wird. 1st der PlattfuB dadurch charakterisiert, 
daB der FuH mit der Innenkante den Boden beriihrt, so kennzeichnet 
sich der angeborene KiumpfuB dadurch, daB die Innenkante stark ge. 
hob en und die FuBspitze nach innen gerichtet ist. SchweiBfUBe und 
SchweiBhiinde soil ten friihzeitig einer Behandiung zugefUhrt werden. Die 
Behauptung, daB diese Behandiung schiidlich wirke, ist nichts weiter ais 
ein Marchen. 

Unter E i n g ewe ide b rii ch e n versteht man das Vortreten von 
Darmschlingen oder anderem Bauchinhalt unter die Haut, so daB sie 
diese vorwolben und so sicht. und tastbar werden. Sie sind recht hiiufig 
und treten mit Vorliebe in der Nabelgegend, in der Gegend des Ober. 
schenkels und in der Leistengegend zutage. Letztere konnen bei weiterem 
Vordriingen dem Samenstrang folgend bis in den Hodensack gelangen. 
Da sie eine standige Gefahr fUr ihren Trager bedeuten, sollten sie 
friihzeitig einer Operation zugefUhrt werden. Die Gefahr besteht darin, 
daB der sie umschlieBende Gewebsring eines Tages die Darmpassage 
hemmt und den Bruchinhalt abschniirt. Schmerz, Erbrechen, Aufhoren 
von StuhI und \\linden sind die zunachst drohenden Erscheinungen, die 
eine schieunige sofortige Abhilfe erfordern. 

ZuIetzt fiihren wir noch kurz an das Zu rii c k b Ie i ben de rHo den 
im Bauchraum, abnormale Ausmiindung von Harnrohre und Mastdarm, 
angeborener VerschluB desselben, Erweiterung des Darmes, Polypen des 
Mastdarms als Ursache von Blutungen und die Erscheinungen der Zwit. 
terbildung, hei der sich miinnliche und weibliche Geschlechtsteile gleich. 
zeitig vorfinden konnen. 

Von Entwickiungsfehiern der inneren Organe sind vor aHem angebo. 
rene Her z f e hie r hervorzulleben, denen zufolge die Neugeborenen Qft 
dauernd eine bliiuliche Hautfarbung beibehalten, und die Eng e des 
B I u t g e f a B s y s tern s bei dauernd schwiichlichen, wenig entwickelten, 
blassen Kindern. Die Fehler des Gehirns konnen sich in Schwachsinn 
und Epilepsie iiuBern. 

Eine groBe Reihe von Entwicklungsfehlern findet sich unter den als 
"Unarten" bezeichneten Eigenheiten des Kindes. Sie sind 0 f t n u r de r 
Au sd ruc k de s i nne r s ten We s ens, das sich auch im Charakter 
des Menschen oft dauernd auspragt. Man findet sie in der Kindheitsge. 
schichte von gesunden sowie nervosen, hervorragenden sowie minderwer. 
tigen Personen. Ihnen mit Strenge zu begegnen ist ein verfehltes Unter-
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nehmen. Doch soIl man ihnen stets Beachtung schenken. Ich erwiihne hier 
Daumenlutschen, Saugen an den Lippen, hastiges Schlingen, Luftschlucken. 
NiigelbeiBen. Nasenbohren, Bettniissen und Kotschmieren. Sie treten bei 
Kindern auf, die auch zu geschlechtlicher Friihreife neigen. Geschlecht-
Hche Erfahrungen von diesen fernzuhalten ist notwendig, miBlingt aber 
nicht sehen. Der Eindruck ist der der Unerzogenheit, die Ursache liegt 
in der Ungeziihmtheit der Triebe, als begleitenden Charakterzug findet 
man Widersetzlichkeit und Mangel des Gemeinschaftsgefiihls. 

Man konnte noch vieles anfiihren, was dem Kinde in jungen Jahren 
droht, was den kleinen Geschopfen leiden bereitet und Verunsta1tung 
bringt. Auch die H aut nimmt an Entwicklungsfehlern teil und zeigt sich 
oft an J u c k b I ii tt c hen oder S c h u p pen fl e c h t e erkrankt, die beide 
nicht leicht vollig zu beseitigen sind. Aber genug davon, und freuen wir 
uns der zahlreichen Moglichkeiten, die uns die moderne Wissenschaft 
bietet, das Los dieser Kinder zu bessern und ertriiglich zu gestalten. 
Seien wir als Eltern dessen eingedenk, daB friihzeitiges Erkennen sol. 
cher Entwicklungsfehler viele Qualen ersparen hilft, und versiiumen wir 
nicht leicht vollig zu beseitigen sind. Aber genug davon, und freuen wir 
durch die sozialen Bedingungen oft viel schwerer unterworfen ist, mit 
besonderer Liebe und Vorsicht iiber ihre jungen Jahre hinauszubringen. 

Die Oberwindung des Todes gelingt nur durch den Nachwuchs. Trunk. 
sucht, Syphilis und Tuberkulose, auch ungeeignete Verwandtschaftsehen 
bereiten das Aussterben von Familien vor. Die Organwertigkeit des Nach. 
wuchses kann uns im allgemeinen wie im besonderen iiber die Stand. 
festigkeit der kommenden Geschlechter, der Nationen und Familien be. 
lehren. Offenbar geht eine kontinuierliche Ausmerzung des untauglichen 
Materials vor sich, dem gegeniiber die Entwicklungsfehler der Kinder 
Versuche der Natur bedeuten, Widerstand zu leisten oder geeignetere 
Formen einzuleiten. 

Fiir korperlich defekte Kinder. liegt die Verlockung nahe, un v e r • 
soh n tun dun v e r soh n Ii c h, d. h. als f e in d Ii c h e K ii m p fer durchs 
Leben zu gehen. - Ein gutes Bild davon zeigt uns Richard III. Shake. 
speares: "So bin ich denn gewillt ein Bosewicht zu werden!" Freilich 
sollte endlich das Vorurteil schwinden, das den Schaden vergroBert, das 
harte Wort: "Hiite dich vor dem Gezeichneten", das eine falsche "Euge. 
nik" zu Ehren bringen will. Andererseits miiBten sorgsame Eltern davon 
Abstand nehmen, solche Kinder durch ihre Hoffnungslosigkeit zu ent. 
mutigen. H e len K e 11 e r s mutige Haltung, ihre Versohnung mit dem 
Leben weisen als leuchtendes Beispiel auf den besseren Weg. 
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tIber Vererbung von Krankheiten. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Die Frage nach der Obertragung von korperlichen Eigenschaften der 
Eltern auf die Kinder ist wohl die schwerwiegendste und inhaltsreichste 
der gesamten Lehre yom Leben. An sie und ihre stiickweise Losung 
kniipft unser Verstandnis von der Stetigkeit der Tier. und Pflanzenarten, 
von ihrer Abanderung und Aufziichtung, von der Erhaltung fOrderlicher 
Eigenschaften und dem Verschwinden untauglicher auch beim Menschen, 
von der Einheit der Natur und ihrer fortschreitenden Gestaltungskraft. 
Die Macht der Vererbung fixiert die Arten im Tier. und Pflanzenreich 
und laBt nur Gleiches von Gleichem abstammen. Dieselbe Macht aber 
tritt ein anderes Mal artbildend auf und iibertragt einmal erworbene 
Veranderungen unter gewissen Umstanden auf die Nachkommen. 

Da tauchen die alten Ratsel der Menschheit auf und fordern immer 
dringender ihre Losung. Was wird vererbt? Wie vollzieht sich die Ver. 
erbung? Wie konnen erworbene Eigenschaften auf die Nachkommen 
iibergehen? Konnen geistige Eigenschaften iibertragen werden? Wie we it 
reicht der EinfluB des Vaters? der Mutter? der Ahnen? Gehen wir einer 
Verbesserung der menschlichen Rasse durch Auslese des besseren Mate. 
rials, einer Verschlechterung durch Steigen der Keimschwache entgegen? 
\Vie und wodurch konnen sich Krankheiten vererben? 

Die Lehren Dar win s wei sen auf den Kampf urns Dasein hin, der 
das untaugliche Material unbarmherzig ausrottet und so den ewigen 
F ortschritt der einheitlichen organischen WeIt erzwingt. Wei sma n n 
fordert die Anerkennung des ewig unveranderlichen Keimmaterials, das 
wesentlich nur durch machtige auBere Einfliisse in seinem feineren Auf. 
bau verandert werden konne. De V r ie s und die N e o.L ama rck i ste n 
heben die Wichtigkeit und Bedeutung groBerer, sprunghafter Verande • 

. rungen im organischen Reiche hervor und halten diese im WerdeprozeB 
der Arten flir bedeutungsvoll. G reg 0 r Men del endlich zeigt uns die 
Abhangigkeit der Veriinderungen von der Verschiedenheit des Eltern. 
paares und die GesetzmaBigkeit der Vererbungsprinzipien. Sie und ihre 
naheren und entfernteren Anhanger haben manche der schwebenden 
Fragen gelost, doch ist vieles noch dunkel und strittig und die natur. 
philosophische Spekulation gedeiht noch recht iippig auf dem Boden 
der Vererbungslehre. 

Die einzelligen Organismen besitzen in ihrer e i n e n Zelle alle zum 
Leben und zur Fortpflanzung notigen Krafte. Ihr Bestand an Zellstoff 
reicht aus, urn Nahrung heranzuziehen, diese zu verarbeiten, zu atmen, 
sich zu bewegen und sich durch Abschniirung eines Teiles der Leibes. 
substanz fortzupflanzen. Aber schon die nachsthoheren Stufen zeigen 
eine oft weitgehende Differenzierung ihres Zellbestandes und Zellver. 
mogens. Bald begegnen wir in dem Aufstieg der organischen Welt zu 
hoheren Organismen Zellen und Zellorganisationen, die nicht mehr all. 

Adler, Heilen und Bilden 3. Auf!. 4 
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vermogend sind. Die einen dienen dem Gesamtindividuum, das seinen 
Zellenzusammenhang bald nicht mehr aufgibt, als Ernahrungsapparat, die 
anderen als Atmungsorgan, die eine Zellgruppe dient der Bewegung, eine 
andere wird schiitzender Mantel, Tastorgan, in der weiteren Folge Auge, 
Ohr und Nase. Die Fortpflanzung wird schlieBlich nicht mehr durch Tei
lung der einzelnen Zelle, sondern von einem Geschlechtsorgan, in der 
weiteren FoIge v~n zwei getrennten Geschlechtsorganen aus eingeleitet. 
Dieser fortschreitenden Differenzierung und Arbeitsteilung verdanken 
die hochqualifizierten Organe, N ervensystem, Blutkreislauf usw., ihre 
Entstehung. 

Die Naturbetrachtung hat vorwiegend dieser Vervollkommnung, die 
in der Ausgestaltung des Individuums liegt, ihr Augenmerk geschenkt, 
und dies mit Recht. Sie hat aber auch Raum genug und wird sich ge
wohnen mUss en, d a s Mom e n t d e r V e r k ii m mer u n g, d e r Z ell
bee i n t r a c h t i gun g, ins Aug e z u f ass e n, auf de m sic h d e r 
Fortschritt in der organischen Welt gleicherweise auf
baut. 

Immer war es der Zwang der auBeren Umgebung, durch den die Um
gestaltung von Zellen und Zellgruppen, die Ausgestaltung chemischer 
und physikalischer KraJte erwirkt wurde. Die einfachen Aufsaugungs
fahigkeiten der Zelle geniigten nicht mehr, - da entstand durch einen 
einseitigen \Vachstumsschub die erste Mund- und Darmbildung. Das 
Tasten der Zelle sollte in die Ferne dringen, - da bildcte sich die Seh
und Gehorsanlage. Die Entwicklung in der organischen WeIt vollzieht 
sich so durch die Ausschopfung und Umgestaltung aller der Zelle inne
wohnenden Fahigkeiten gem aB dem Ansp ru ch der a uBe re n 
Rei z que II en. Das Organ ist die korperliche Stellungnahme des In
dividuums zur AuBenwelt. -

Der Eintritt der geschlechtlichen, insbesondere der zweigeschlecht. 
lichen Fortpflanzung bedeutet e i n e Sic her u n g der auf das verschie
denartigste gediehenen Zellgruppen, der Organe. Was die differenzierte 
Einzelzelle nicht mehr vermag, aus sich die anderen Ausgestaltungen 
hervorgehen zu lassen, das leisten nun die G esc hIe c h t s z e II e n, 
welche die Entwicklungsfahigkeit der Urzelle samt den 
Entwicklungsbestrebungen der Organe und Gewebe in 
sic h ve rei n e n. 

Der Zwang schuf die Ausgestaltung der Organe, der auBere Zwang 
und die Reizquellen des Lebens rufen in den Organen eine Spannung 
hervor, deren befriedigender U:isung der Organismus zeitlebens zustrebt. 
Was der Organismus von der ihn umgebenden Welt sieht, hort, 
schmeckt, tastet, riecht, das fUgt er innerlich zu seinem "Wei t b il d" 
zusammen. Uncl nicht minder wie seine Organe dem Zwang der AuBen
welt untcrliegen und sich nach ihnen umformen, ist das Organ bestrebt, 
die vor ihm liegende Welt zu erfassen und nach seinen Bediirfnissen um
zugestalten. Die steigende Entwicklung des Nervensystems, vor aHem 
des Gehirns, bei den hoheren Formen der Organismen client dabei det 
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Verknupfung und Ausgestaltung des W ollens und Konnens der Organe 
und ihrer Beziehung zur AuBenwelt. 

Es ist klar, daB diese Entwicklungsreihe nur unter groBen Kampfen 
und Gefahren zustande kam und daB das Organ auf jede neue Erschwe
rung der Lebensbedingungen antwortet. Fur den Ausgang ist sowohl Art 
und GroBe der Anspannung als auch der Zustand des betroffenen Or
gans maBgebend. 1m gunstigsten Fall erfolgt ein Ausgleich der Spannung, 
der Bestand und die Funktion des Organs und damit der Gleichgewichts
zustand des Organismus bleiben gewahrt. Die g lei c h e H arm 0 n i e 
der Vegetation macht sich auch in den Fortpflanzungs
organen g eltend und sichert den Abkommlingen die voll
wertigen Keime einer der AuBenwelt angepaBten Ent. 
wickl ung . 

. Dieses Bild einer allseits harmonischen Entwicklung halt den wirb 
lichen Verhaltnissen nicht stand. Und besonders die Zellverbande des 
hochstentwickelten Organismus, des Menschen, haben aus Ve r g a n g en
he i t, G e g e n wa r tun d Z uk u n f t mit ewig unausgeglichenen Span
nungen zu rechnen, die sich aus der Relation .,on mangelhaften Leistun
gen der Organe und Gewebe zu den Anforderungen der sozialen Ver
haltnisse ergeben. SolI der glatte Ablauf der Lebensfunktionen in Gang 
bleiben, solI den Anspruchen der Umgebung Genuge geleistet werden, so 
muB oft der Aufbrauch der inneren Spannkrafte eines Organs eine urI> 

gewohnliche Steigerung erfahren. Die Storungen eines solchen oft recht 
miihevoll aufrecht erhaltenen Einklangs bezeichnen wir als Krankheiten 
und finden als ihre letzten auBeren Ursachen zumeist Angriffe auBerer 
Krafte, als da sind Verletzungen, Verunreinigungen mit Bakterien und 
anderen dem Korper feindlichen Stoffen, Hunger, ObermaB und Un
zweckmaBigkeit der Ernahrung, Mangel der lebenswichtigen Luft, des 
Lichtes, der Warme, des Schlafes, Oberanstrengungen korperlicher und 
geistiger Art. 

Sehen wir so die Entwicklung und Anspannung und Storung unserer 
Organe in Wechselbeziehung zur okonomischen Lage, die Vorziige und 
Krankheiten des menschlichen Organismus und die entwickelte Waren
produktion unserer Tage in gegenseitiger Abhangigkeit, so muss en wir 
die gleichen Beziehungen fur die Fortpflanzungsorgane gelten lassen, die 
den Keimstoff liefern mit den gleichen Vorziigen und Schwachen des im 
Kampfe stehenden Organismus. 

Es ist leicht einzusehen, daB die Schicksale des fertigen Organs und 
des wachsenden Keimes unter den auf sie wirkenden Kraften nicht die 
gleichen zu sein brauchen, in der Regel auch nicht die gleichen sind. 
Hier ein letztes Wachstumsprodukt, das nur wenige Reaktionen im Ver
haltnis zu der mit unendlicher Fulle und Reaktionsmoglichkeit ausge. 
statteten Keimzelle kennt, dort ein in machtigen Wachstumsschuben zur 
Ausgestaltung drangender Organismus. Auch die Art des Angriffes ist 
nicht gleichgiiltig. Das fertige Organ vermag vielleicht in einer letzten 
Kraftanstrengung zum Siege zu gelangen, ohne daB ein Schaden auffallig 

4* 
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wird. Der Keirn kann aber bereits leichte Schadigungen erfahren haben, 
die seine Entwicklung mehr oder weniger beeintriichtigen, oder eine 
offenkundige Organerkrankung reicht nicht aus, urn die Lebenskraft der 
Keimstoffe zu beeintriichtigen. Am h auf i g s ten w 0 h 1 t r iff t e in e 
Krankheit das bereits im Keirn geschadigte Organ und 
setzt so die Keimverschlechterung in den Nachkommen 
fort. 

Hochst bedeutungsvoll fUr die Lehre von den kranken Organen und 
ihrer Vererbung ist der Umstand, daB die iibertragene Keimstorung ver~ 
schiedene Erscheinungen setzt, j e n a c h d e r Z e i t i h res Auf t ret ens 
wah r end de r K e i men twi ckl u n g; daB sie Zusammenhangsstorun~ 
gen hervorrufen kann je nach der Beziehung und der gegenseitigen Be~ 
einflussung der wachsenden Organe; und endlich, daB sie Entwicklungs~ 
stillstande und Fehlbildungen des Embryo erzeugen kann, welche die 
Spuren einer friiheren embryonalen Zeit tragen, als etwa dem Neugebpre~ 
nen entspricht. Die Reihe dieser Keimstorungen, die in ihren harmlosen 
Auspragungen als "Variationen" bekannt sind, ist so mannigfaltig, daB 
die ihnen entstammenden. Organe keineswegs durchaus mangelhaft oder 
untauglich, in vie len Fallen'vielmehr wegen ihrer groBeren, - weil dem 
Embryonalen naheren - Wachstumsenergie geeigneter sind, die Wider~ 
stande sozialer Natur zu iiberwinden, als die elterlichen Organe, die im 
Daseinskampfe dem Scheitern nahegebracht wurden. Denn auch die "Wi~ 
derstandsreaktion", die Abhartung gegen auBere Not, setzt sich im Em~ 
bryonalleben fort, karin vielfach erst dort die zum Siege erforderliche 
GroBe gewinnen, wie uns die Erscheinungen der Gewohnung an geiin< 
dertes Klima beweisen. 

Zudem werden durch die zweigeschlechtliche Abstammung des Men~ 
schen Keimstorungen bei einem der Elternpaare durch den Keirn des 
anderen haufig verwischt, wenn auch nicht vollig aufgehoben. Freilich 
konnen sie bei gleichlaufender Richtung auch verstarkt werden, was uns 
insbesondere den Blutsverwandtenehen gegeniiber miBtrauisch macht. 
Nicht dort, wo wir familiiire Keimstorungen ausschlieBen konnen; bei 
solcher einwandfreien Inzucht konnen gewisse Vorziige der N achkommen~ 
schaft sogar in verstiirktem MaBe vererbt werden. Dann entspringen der 
Blutsverwandtenehe zuweilen individuell hervorragende SproBlinge, die 
ihrer Umgebung in manchem iiberlegen sein konnen. Die Mischehe da~ 
gegen laBt weniger Gefahren beziiglich der 'vererbung befUrchten und 
hat fUr groBere Zeitriiume entschieden die Tendenz, eine Gleichheit im 
Organischen anzubahnen. 

Mit den An f ii n g end e r K e i m s tor u ng haben wir heute wohl 
kaum mehr zu rechnen. Soweit die auBeren Krankheitsursachen fUr ein 
gesundes Organ und fUr ein Individuum von voller Widerstandskraft in 
Frage kommen, - speziell bei. Vergiftungen und epidemisch wirkenden 
Krankheitsursachen, - konnen wir das Verhiiltnis von Organ und schii~ 
digendem Anspruch als das einer' relativen Minderwertigkeit des Organs 
bezeichnen, aus der allerdings eine Keimstorung und damit eine absolute 
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Minderwertigkeit des abstammenden Organs entstehen k ann. Zumeist 
IaBt sich aber der Nachweis fiihren, daB heute v 0 r a II erE r k ran k u n g 
eines oder mehrere der Organe in unserem Sinne minderwertig sind, d. h. 
eine Keimstorung durchgemacht haben, deren Veranlassung in der 
Ahnenreihe zu suchen ist. Von den groBen Schadigern des Keimmaterials 
werden von arztlicher Seite gewohnlich drei genannt: Al k 0 hoI, L u e s 
und Tuberkulose. Wir konnen mit dem gleichen Recht aIle An. 
g ri ffs mom en te so z i al erN a tu r hinzunehmen, auf die oben sum. 
marisch hingewiesen wurde, und mussen noch hinzufugen, daB sie aIle 
in erster Linie das von Natur aus minderwertige Organ bedrohen. 

Von diesem aber, das seine Eigenart irgendwelchen Entwicklungs. 
storungen des Keimes verdankt, muss en wir behaupten, daB es sich als 
minderwertig vererbt. Damit ist uber den Ausgang noch nichts festge. 
steIlt. Sicher kommt es zum Absterben einer ungeheuren Zahl von In. 
dividuen, bei denen sich die Minderwertigkeit einzelner Organe bis zur 
Lebensunfahigkeit des Organismus entwickelt hat. Viele werden durch 
sonst ertragliche Ursachen zu Krankheit und Tod gebracht. Andere ge. 
winnen Raum, finden durch Kraftigung oder durch die Huld ihrer sozialen 
Verhaltnisse dauernd den Weg zur Gesundheit und konnen ihren Nach. 
kommen eine gunstigere Keimentwicklung vererben. Vielen erwachsen 
Hilfen aus gewissen Dberleistungen der N ervenbahnen und des Gehirns, 
die sich in bewuBter oder unbewuBter Weise auBern und den S c h e in 
e in e r Ve r e r bun g g e i s t i g e r F a h i g k e it e n her v 0 r r u fen. 1m. 
mer aber sehen wir, wie das minderwertige Organ, solange nicht ein 
auBerster Grad von Schwache daran hindert, mit den auBeren Feinden 
ringt, urn sich direkt durch WachstumszuschuB oder indirekt auf dem 
Wege intensiverer nervoser und psychischer Leistungen zu behaupten. 
Die Vollwertigkeit des Organismus hat keine Neigung sich zu verandern, 
korperlicher und geistiger Stillstand sind ihre Ursachen und Folgen. 
Erst wenn sie durch eine Verscharfung der sozialen Anspruche aufge. 
hoben und in die Minderwertigkeit gedrangt wurde, wenn der hierdurch 
vererbte minderwertige Keirn seine dem Embryonalen verwandte Kraft 
zur Entladung bringt, kommt neues korperliches und geistiges Wachs. 
tum in die Welt. Oder, - da dem organischen Wachstum Schrankenauf. 
erlegt sind, - es entfaltet sich die Starke des minderwertigen Organs in 
seinem psychischen Dberbau und schafft sich seine Geltung durch neue 
Wege, Erfindungen, Kiinste und Abwehr der sozialen Gefahren. 

Die medizinische Wissenschaft, die sozialen Gefiihle der menschlichen 
Gemeinschaft, aber auch unsere Kultur, die auf volle Arbeitsfahig. 
keit des Individuums ihren Anspruch erhebt, haben erfreulicherweise das 
Interesse an dem erkrankten Menschen erheblich vertieft. Eine Steige. 
rung dieses Interesses wird unbedingt eintreten, wenn die Menschheit 
gezwungen ist, die Fragen der zukunftigen Gesellschaft fUr die Gegen. 
wart als bind end anzusehen. AIle diese Umstande verstarken die Not. 
wendigkeit, den Fragen der Vererbung in der Lehre von den J<rankheiten 
mit regem Eifer nachzugehen. Aus unserer Darstellung ergibt sich, daB 
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den angeborenen Anlagen zur Krankheit ein ungeheurer EinfluB einzu. 
riiumen ist, der nur zu oft verkannt wird, weil so hiiufig die Anlage un. 
erkannt bleibt, ohne daB der Ausbruch einer Erkrankung vermieden 
wird. Je weiter die medizinische Erkenntnis vordringt, urn so mehr lehrt 
sie uns im FaIle der Erkrankung den Beitrag der Erblichkeit wiirdigen. 
Aber noch mehr. Bei aufmerksamer Beobachtung sind wir heute bereits 
vielfach in der Lage, aus den dem fertigen Organismus anhaftenden ver. 
riiterischen Spuren einer Keimschwiichung den Verdacht auf bestimmte 
drohende Erkrankungen zu lenken. Wohl nur den Verdacht; denn es 
darf die Mitbeteiligung konkurrierender Krankheitsursachen, vor allem 
die Po sit ion des Individuums, niemals auBer Betracht gelassen werden, 
die sich meist bei den schwer ausschaltbaren Anspriichen unserer Kultur 
als weitere U rsachen mit N otwendigkeit einstellen. Die 0 k 0 nom is c he 
K 0 n j un k 1. u r z. B. b e her r s c h t d asK e i m mat e ri a 1, fiihrt zur 
Minderwertigkeit der Organe und damit zur erblichen Krankheitsanlage. 
An dem wenig scharfen Krankheitsbegriff scheitert eine sichere Unter. 
scheidung zwischen Vererbung von Anlage und Vererbung von Krank. 
heit. Die aufzubringende Leistung des Organs und ihr Verhiiltnis zur 
Organwertigkeit entscheiden iiber Leben und Tod, iiber Gesundheit und 
Krankheit. 

Fehlbildungen oft feinster Art und Funktionsmiingel sind im allge. 
meinen die Zeichen der ererbten Minderwertigkeit und als solche recht 
hiiufig vererbbar. Sie sind nicht immer, trotz Krankheitsanlage, nach. 
weisbar oder konnen an anderen Gliedern des Stamm. 
b au m e she r v 0 r t ret e n. Was sich daran als Krankheit anschlieBt, ist 
zumeist recht verschiedener Art. So kann es kommen, daB der bunteste 
Wechsel von Erkrankungen eines Organs und seiner zugehorigen Anteile 
in der Erbfolge in Erscheinung tritt, daB Krankheit und Gesundheit ein. 
ander ablOsen, daB Anlage und Gesundheit, Krankheit und Anlage auf. 
einander folgen. Die Mannigfaltigkeit wird noch gesteigert, da der Sitz 
des "geringeren Widerstandes" im Organ ein wechselnder sein kann, so 
daB die Minderwertigkeit in der Erbfolge nicht nur verschiedene und 
anderswertige Stellen des Organs, und diese in verschiedener Auspriigung, 
sondern auch zugehorige Zellgruppen des N ervensystems, der Blut., der 
Lymphbahnen ergreifen kann und so ei n era usb r e che n de n E r. 
k ran k u n g for m g e ben d v 0 r b aut. Andererseits darf es nicht wun. 
dernehmen, wenn wir bei manchen Erbfolgen Gleichheit der Erkrankungen 
oder so gar Auftreten identischer Krankheiten in der gleichen Entwick. 
lungs peri ode vorfinden. 

AUe zu weit gehenden Anforderungen an den Organismus, Angriffe, 
die iiber ein bestimmtes MaB hinausgehen, auch Einschrankungen, die 
der Entwicklung eines Organs hinderlich sind, setzen in der Nachkom. 
menschaft verderbliche Wirkungen. Die Schiidigungen des Individuums: 
chronischer Hungerzustand, dauernd schlechte, unzweckmiiBige Erniih. 
rung, Dberarbeit, ein ObermaB seelischer Aufregungen und Sorgen, friih. 
zeitiger Arbeitsbeginn vor vollendeter Entwicklung zittern in der Erb. 
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folge nacho Sie erfassen in erster Linie das uberanstrengte Organ, kor. 
rumpieren es und schaffen die schwachen Ernahrungsorgane, Muskel. 
schwache, Nervenschwache, Verminderung der geistigen Leistungsfiihig. 
keit usw., indem sie den ungestorten Ausbau der Organe im Keime hem. 
men, die Keimanlage beeintrachtigen. Kommen im Leben die inneren und 
iiuBeren Krankheitsursachen dazu, Vergiftungen, Ansteckungskeime usf., 
so kann die Beeintrachtigung einen Grad erreichen, der als Krankheit 
auffallt, wenn dies vorher noch nicht der Fall gewesen ist. Eine unge. 
heure Summe von Schiidigungen, die fortgesetzt an den Organen an. 
setzen, flieBt aus der heutigen Kultur. Das Defizit guter, reiner Luft in 
der Stadt, in den \Vohnraumen, in schlecht ventilierten, von Staub und 
Rauch erfiillten Arbeitsraumen ist als dauernder Angriff auf die At. 
m u n g s 0 r g a n e der BevOikerung und ihrer N achkommen anzusehen. 
Die Ausrottung der Tuberkelbazillen, deren Hauptansiedlungsstatte die 
von Geburt aus schwachen Lungen sind, ist ein Frommer Wunsch; die an. 
geborene Minderwertigkeit der Atmungsorgane und ihrer zugehorigen 
Nerven., Lymph. und Blutbahnen bestimmt den Ausbruch und Verlauf 
der Erkrankung. Die keimzuchtende Unreinlichkeit, die Mangel der Hy. 
giene in Stadt und Land verstarken den Angriff und konnen den Schutz 
der H aut erheblich vermindern. Weitere Storungen erfolgen aus den 
gesteigerten Anspruchen an die Aug e n, vor aHem durch schlechte Be. 
leuchtung, an die 0 h r e n, durch die besonderen Anspruche unserer 
Kultur an das Gehororgan und seine zugehorigen Anteile. Her z un d 
G e fa B e leiden durch anhaltende Sorgen, Oberarbeit, mangelhafte Blut. 
bildung, unzweckmaBige Ernahrung. Und aIle diese Benachteiligungen er. 
fahren fur die Nachfolge durch ausbrechende Krankheiten eine Steige. 
rung, von denen manche, wie Tuberkulose, Lues, Vergiftungen durch AI. 
kohol, Blei usw. den Keimstoff besonders schwer schadigen. MaBlose 
Oberanstrengung des Gehirns durch gesteigerte Anforderungen der Or. 
gane, durch Sorgen, dauernde Unbefriedigung, un e r t rag Ii c h e s M i B. 
verhaltnis zwischen Wunschleben und WirkIichkeit 
s c h a ff end i e A n I age z u n e r v 0 sen E r k ran k u n g e n, die im 
Keime weitergegeben und durch erne ute Angriffe der Innen. und AuBen. 
welt verstarkt werden konnen. Dazu die \V e c h s e I be z i e hun g e n oft 
inniger Art zwischen einzelnen Organen und Organteilen, die Wertigkeit 
der Drusen mit innerer Sekretion, d a s V e r h a I t n i s let z t ere r z u r 
R e ak t ions for m des K 0 rp e r s, die Bestrebungen des Gesamtorga. 
nismus, durch Ersatz und Ersatzbildungen mit den auBeren Anforderun. 
gen ins Gleichgewicht zu kommen, und das hiiufige Scheitern an einem 
Zuviel oder Zuwenig. Die Erbfolge kann diese Ersatzbestrebungen auf. 
nehmen und zu besserem oder schlechterem Ende weiterfiihren. Die 
Hiiufung der nervosen und geistigen Erkrankungen unserer Zeit zeigt 
mit groBer Deutlichkeit die GroBe der Widerstiinde auf, die sich einer 
harmonischen Verarbeitung der menschlichen Kultur durch den mensch. 
lichen Geist entgegenstellen. Vererbung von minderwertigen Gehirnan. 
lagen, groBere N eigung zu N ervenkrankheiten sind die schlimmen Zei. 



56 Alfred Adler: 

chen auf dem Wege zum Wachstum und Erstarken der Gehirne in der 
Nachkommenschaft. Die starkeren Gehirne aber, freier yom 
Ballast des Aberglaubens und nicht mehr so sehr im Joche 
un b e w u B t erR e gun g e n, and enS c h w i e rig k e it end e s L e • 
ben she ran g e wac h sen u n dim K amp f e g e k r aft i g t, sin d 
gleichzeitig Produkte und Schopfer der fortschreiten. 
den E n t w i c k I u n g. 

Das Ziirllichkeitsbediirfnis des Kindes. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Das Studium nervoser Kinder und Erwachsener hat in den letzten 
Jahren die fruchtbarsten Aufschliisse iiber das Seelenleben zutage ge. 
fordert. Nachdem erst die wichtig scheinende Vorfrage erledigt war, ob 
das Seelenleben gesunder und nervoser Personen qualitativ verschieden 
sei, - eine Frage, die he ute dahin beantwortet werden muB, daB die 
psychischen Phanomene beider auf die gleichen Grundlagen zuriick. 
zufUhren sind 1) -, konnte getrost der Versuch unternommen werden, 
die individualpsychologischen Ergebnisse bei nervosen Menschen an 
dem "normalen" Seelenleben zu messen. Da zeigt sich nun in gleicher 
Weise die grundlegende Bedeutung des T r i e b I e ben s fUr Aufbau und 
Zusammensetzung der Psyche sowie der groBe Anteil des UnbewuBten 
am Denken und Handeln, der Zusammenhang des Organischen mit der 
Psyche, die scheinbare Kontinuitat und Vererbbarkeit von Charakter. 
anlagen, die volle Deutbarkeit des Traumlebens und seine Bedeutung, 
der groBe Anteil des Sexualtriebs und seiner Umwandlungen an den 
personlichen Beziehungen und an der Kultur des Kindes, vor allem aber 
die Tatsachen des Gem e ins c haft s g e f ii his und des Mac h b 
s t reb ens als jener Faktoren, die das Schicksal eines Menschen in 
erster Linie bestimmen. 

Unter den auBerlich wahrnehmbaren psychischen Phanomenen im 
Kindesleben macht sich das Zartlichkeitsbediirfnis ziemlich friih be; 
merkbar. Man hat darunter durchaus kein umgrenztes psychisches Ge. 
bilde zu verstehen, das etwa in der psychomotorischen Gehirnsphare 
10kali'Siert ware. Sondern wir nehmen darin den Abglanz von mehrfachen 
Regungen des GemeinschaftsgefUhls, von offenen und unbewuBten 
Wiinschen wahr, AuBerungen von Instinkten, die sich stellenweise zu 
BewuBtseinsintensitaten verdichten. Abgespaltene Komponenten des 
Tasttriebs, des Schautriebs, des Hortriebs, der Sexualitat liefern in eigen. 
artiger Verschrankung das auszuwahlende Material. Das Ziel liegt in 
der befriedigenden Stellungnahme des Kindes zu seiner Umwelt. Und 
der erste unserer Schllisse darf lauten: ein starkes Ziirtlichkeitsbediirfnis 
des Kinde'S laBt unter sonst gleichen Umstanden ein starkes Gemein. 

') A die r, "Dber den nervosen Charakter", 4. Aufl. 1928 und "Praxis und Theorie 
der Individualpsychologie" 3. Aufl. Verlag J. F. Bergmann, Miinchen 1927. 
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schaftsgefiihl, aber auch ein starkes Machtstreben vermuten. - In der 
Regel, - und vemiinftigerweise, - ist eine Befrieaigung des Begehrens 
nach Zartlichkeit nicht ganz umsonst zu erlangen. Und so wird das Zart. 
lichkeitsbediirfnis zum Hebel der Erziehung. Eine Umarmung, ein KuB, 
eine freundliche Miene, ein liebevoll tonendes Wort sind nur zu erzielen, 
wenn sich das Kind dem Erzieher unterwirft, also auf dem Umweg 
iiber die Kultur. In gleicher Weise wie von den Eltern ersehnt das Kind 
Befriedigung yom Lehrer, spater von der Gesellschaft. Das Zartlichkeits. 
bediirfnis ist somit ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Gefiihle, 
geworden. Die Starke der Zartlichkeitsregungen, der psychische Apparat, 
den das Kind in Szene set zen kann, um zur Befriedigung zu gelangen, 
und die Art, wie es die Unbefriedigung ertragt, machen einen wesent. 
lichen Teil des kindlichen Charakters aus. - Die urspriinglichen AuBe. 
rungen des Zartlichkeitsbediirfnisses sind auffallig genug und hinlanglich 
bekannt. Die Kinder wollen gehatschelt, geliebkost, gelobt werden, sie 
haben eine Neigung sich anzuschmiegen, halten sich stets in der Nahe 
geliebter Personen auf, wollen ins Bett genommen werden usw. Spater 
geht das Begehren auf liebevolle Beziehung, aus der Verwandtenliebe, 
Freundschaft, speziellere Gemeinschaftsgefiihle und Liebe stammen, je 
nach den Verlockungen, denen das Kind bei der Verfolgung seines 
Machtstrebens ausgesetzt war. 

Begreiflicherweise hangt von einer richtigen Fiihrung dieses G e • 
f ii his k 0 m pIe xes ein groBer Teil der Entwicklung abo Und es ist bei 
dieser Betrachtung recht deutlich zu sehen, wie eine Teilbefriedigung des 
Trieblebens ein unerlaBlicher Faktor der Kultur wird, ebenso wie der 
verbleibende unbefriedigte Triebkomplex den ewigen, immanenten An. 
trieb zu einer fortschrittlichenKultur abgibt. Auch die fehlerhaften Rich. 
tung en, auf die das Zartlichkeitsbedtirfnis geraten kann, sind leicht zu 
ersehen. Der Impuls solI, ehe er zur Befriedigung gelangt, zum Umwege 
verhalten werden. er soIl die Kultur des Kindes treiben. Dadurch werden 
Weg und Ziel des Zartlichkeitsbediirfnisses auf eine hohere Stufe ge; 
hoben und die abgeleiteten, geHiuterten Gemeinschaftsgefiihle erwachen 
in der Seele des Kindes, sobald das Ziel Ersatzbildungen zulaBt, sobald 
an die Stelle des Vaters etwa der Lehrer, der Freund, der Kampfgenosse 
treten kann. Damit muB sich die Au s,d a u e r der Triebregung, die To. 
leranz ftir die Spannung eng verkniipfen. Die Entbehrung der Befrie. 
digung solI nicht .das psychische Gleichgewicht vemichten, solI nur die 
Energie wachrufen und die kultur e lIe Ag gre s sionsste 11 ung 
erzeugen. Bleibt dem Kinde der Umweg tiber die Kultur erspart, erlangt 
es nur Befriedigungen primitiver Art, und diese ohne Verzogerung, so 
bleiben seine 'Wiinsche stets auf sofortige, sinnliche Lust gerichtet. Seine 
Triebe zeigen, sich dauernd un g e z a h m t, un er z 0 gen. Dabei kommt 
ihm vielfach die Neigung der Eltern entgegen, deren Freude es sein mag, 
sich von sinnlos hatschelnden, kosenden Kindem umgeben zu sehen, 
folgend den Erinnerungsspuren ihrer eigenen Kindheit. - Bei derart 
erzogenen Kindem wird stets eine der u r s p r ii n g Ii c hen F ormen der 



58 Alfred Adler: 

Befriedigung auffallend bevorzugt erscheinen. Auch die Entwicklung von 
Se:lbstandigkeit, Initiative und Seilbstzucht leidet Mangel. Der Ideal~ 
zustand bleibt Anlehnung und Abhangigkeit von einer der geliebten 
Personen, Entwicklungshemmungen, die mit einer ganzen Schar ab~ 
geleiteter Charakterziige das weitere Lebensbild beherrschen. Bald wird 
Schreckhaftigkeit, Neigung zur Angst auffallig, als Zeichen der mangeln~ 
den Verwachsenheit mit dem Leben. die sich in die Gedankenwelt und 
ins Traumleben fortsetzen. Wei b i s che Zii g e im s chi e ch t en 
Sin n e bekommen die Oberhand, und im extremen Falle baut sich die 
Psyche in falscher Richtung so weit vor, b is de r m uti 0 s e, mas 0 c h i~ 
s tis c h e, n e r v 0 seC h a r a k t ere r rei c h tis t, d e r die Un v e r < 
soh n Ii c h k e it mit d e m L e ben ve rr a t. 

Den Gegensatz liefert eine Erziehung, welche dem Zartlichkeits< 
bediirfnis auch die kulturellen Befriedigungen entzieht und das Kind 
mit seiner Sehnsucht nach Liebe allein HiBt. Von allen Objekten der 
Zartlichkeit abgeschnitten, besitzt das Kind nur die eigene Person als 
Ziel seiner Sehnsucht, die Sozialgefiihle bleiben rudimentar, und Befrie. 
digungstendenzen erhalten die Oberhand, die E i g e n lie b e in jed e r 
For m zum Inhalte haben. Oder das Kind gerat in die An g r iff sst e I ~ 
I u n g. Jeder unbefriedigte Trieb richtet den Organismus schlieBlich der~ 
art, daB er sich in Aggression zur Umgebung stellt. Die rauhen Charak. 
tere, die ziigellosen, unerziehbaren Kinder konnen uns dariiber belehren, 
wie der dauernd unbefriedigte Ziirtlichkeitstrieb die Aggressionsbahnen 
in Erregung bringt. Das Verstiindnis fiir den jugendiichen Verbrecher 
wird, meinen wil", durch diese Betrachtung wesentlich gefordert. Aber 
nicht immer geht die Reaktion bis zur Wirkung auf die AuBenwelt. Die 
Aggressionsneigung kann eine Hemmung erleiden, die urspriinglich wohl 
.im Sinne und unter dem Druck der Kultur einsetzt, spater aber weiter~ 
greift und auch die kulturelle Aggression - Betatigung, Studium, Kul~ 
turbestrebungen - unmoglich machen, indem sie sie durch "des Zweifels 
Blasse" ersetzt. Auch bei dieser Entwicklungsanomalie finden wir an 
Stelle del" Triebbefriedigung oder der kulturellen Aggression Verdros. 
senheit, Mangel an Selbstvertrauen und Angst als den Ausdruck der 
schlecht gelungenen Stellungnahme zu den Fragen des Lehrers, als 
Zeichen eines mangelhaften Gemeinschaftsgefiihls. DaB viele dieser 
Kinder spater der Neurose verfallen, darf uns nicht wundernehmen, 
ebensowenig, daB viele von ihnen als Charaktertypen oder eigenartige 
Individualitaten, zuweilen mit genialen Ziigen ausgestattet, durchs Leben 
wandeln. 

Hier schlieBt sich eine groBe Zahl padagogischer Betrachtungen an. 
Mag jeder Erzieher daran priifen und weiterarbeiten. Nur hiite er sich., 
seine eigenen Wiinsche und Gefiihle in die Beweisfiihrung hineinzutragen, 
wie es unmerklich zu geschehen pflegt, wenn man eine Materie bearbeitet, 
zu der uns eigene Erinnerungsspuren hiniiberleiten. Und man bedenke, 
daB die Natur nicht engherzig vorgeht. Es ware ein Jammer, wenn jeder 
Erziehungsfehler seine Foigen hatte. Fiir die Norm aber muB die Be~ 
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hauptung gelten: das Ziirtlichkeitsbedtirfnis des Kindes soIl nicht zum 
Spiel allein, sondern vor allem mit kulturellem Nutzeffekt befriedigt 
werden; und man sperre dem Kinde nicht die Zugiinge zur Befriedigung 
seiner Ziirtlichkeit, wenn es sie auf kulturellen Bahnen erreichen kann, 
denn sein Ziirtlichkeitstrieb wurzelt im organisthen Boden des Gemein~ 
schaftsgeftihls und zielt auf Selbstbehauptung. 

Aber nicht nur die realen Miingel bei der Befriedigung des Ziirtlich~ 
keitsbedtirfnisses kommen in erster Linie in Betracht. Bedeutsamer sind 
die subjektiven Voraussetzungen des Kindes von dem ihm gebtihrenden 
oder fehlenden Malt Kennt man diesen wesentlichen Faktor, der die 
unbegrenzten Fehlerquellen des menschlichen Verstandes umfaBt, alle 
seine Irrtumsmoglichkeiten, so findet man, daB die Ve rio c k u n g zu 
einem besonders hohen AusmaB des Ziirtlichkeitsbedtirfnisses und ~ver; 
langens aus einem Mangel wie auch aus einem ObermaB der Befriedi~ 
gung entstammen kann. Die unversohnliche Stellungnahme zu den Men~ 
schen kommt dann auf die gleiche Weise zustande wie bel den Kindern 
mit angeborenen Organminderwertigkeiten. 

fiber neurotische Disposition. 
Zugleich ein Beitrag zur Atiologie und 

zur Frage der Neurosenwahl. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Die individualpsychologische Methode hat uns befriedigende Auf~ 
kliirungen tiber das Wesen der Neurosen, tiber den Aufbau ihrer Symp~ 
tome und tiber die Mittel einer souveriinen Therapie gebracht.' Das 
scheinbar sinnlose Verhalten der Neurasthenie, der Degenerations~ 
psychose, der Zwangsneurose, der Hysterie, der Paranoia usw. erscheint 
verstiindlich und wohl determiniert. Die Leistungen genialer Menschen, 
verbrecherische Handlungen, Schopfungen der Volkspsyche sind der 
psychologischen Analyse zugiinglich und zeigen sich in ihrer psychischen 
Struktur vergleichbar mit dem Aufbau der neurotischen Symptome. Diese 
Ve r g lei c h bar k e i t der psychologischen Ergebnisse und deren erstaun~ 
liche Identitiit geben dem Forscher eine solche Sicherheit auf dem nicht 
unschwierigen Gebiete der Neurosenlehre, daB er auch gegentiber starken 
Einwiinden einer berufenen Kritik nicht aus dem Takte kiime. Wieviel 
weniger gegentiber ungerechtfertigten Lamentationen oder unberufener 
Aburteilung! 

Die starken Positionen in der Neurosenforschung lassen sich deutlich 
auf die ontogenetische, individualpsychologische Betrachtungsweise zu~ 
rtickfiihren. Diese Richtung betrachtet das Symptom sowie den n e u ~ 
rot is c hen C h a r a k t e r nicht bloB als Krankheitsphiinomen, sondern 
vor allem als Zeichen einer individuellen Entwicklung und sucht sie aus 
den Erlebnissen und Phantasien des Individuums zu verstehen. Das 
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ratselhafte Bild der Neurose und ihrer Erscheinungsformen fesselte wohl 
seit jeher die Aufmerksamkeit der Beobachter. Aber erst mit der Indivi. 
dualpsychologie begann der erste Schritt der Rat sell 0 sun g, der die 
individuellen Eindriicke und das Weltbild, die Stellungnahme des Kranken 
in Rechnung zog, urn daraus das Verstandnis fiir das Ratselvolle zu ge~ 
winnen. Die medikamentose und physikalische Behandlung erwiesen sich 
als iiberfliissige N otbehelfe, ihre zuweilen giinstigen Erfoige ais Wirkungen 
psychischen Einflusses von meist geringer Dauer und Ergiebigkeit. Doch 
solI nicht auBer acht bleiben, daB die Zeit, "die aIle Wunden heilt", 
unabhangig von Medikamenten und Kaltwasserkuren, zuweilen psychische 
Schaden auszugleichen vermag, ebenso wie das Leben manches wieder 
gut macht, was es an einer Person verbrochen hat. Zahlreiche Menschen 
weisen die Bedingungen der Neurose auf, ohne ihr zu verfaIlen, wei 1 
s i e von r e zen ten AnI ass e n v e r s c h 0 n t b 1 e i ben und so, wenn 
auch oft miihsam, das psychische Gleichgewicht aufrechterhalten konnen. 

Da liegt es nun nahe, den Ve r g 1 e i c h mit de r g e sun den 
P s y c h e zu ziehen, urn der Frage naher zu kommen, was macht einen 
Menschen neurotisch? Anfangs schien es und scheint es wohl jedem, als 
ob besondere Erlebnisse oder Phantasien in den Kinderjahren den An. 
stoB zur Entwicklung der Krankheit gaben. Und tatsachlich hoben die 
ersten Untersucher auf dem Boden der Psychoanalyse, insbesondere 
F r e u d und B r e u e r, hervor, daB der t r a urn a tis c h e E in fl u B e i n e s 
sex u e 11 e n E r 1 e b n iss e s mit seinen direkten und indirekten Foigen, 
der Verdrangung und der Verschiebung, unter den Ursachen der Neu~ 
rose die erste Rolle spiele. Die Erweiterung dieser Lehre ging dahin, die 
"s e x u e 11 eAt i 0 log i e" fiir aIle N eurosen als ausschlaggebend hinzu. 
sfimen Ulid . den Hinweis auf den allgemeingiiltigen EinfluB der Sexual. 
entwicklung auch fur den Normalen mit dem Argumente zu entkraften, 
daB die "sexuelle Konstitution", also eine biologische Nuance des Sexual~ 
triebes, die Ietzte Wurzel der Neurose bilde, die sich im Zusammen. 
hange mit sexuellen Kindheitseindriicken unter dem EinfluB einer ab~ 
normen Verteilung der Libido und bei Eintritt einer auslosenden Kon~ 
stellation einstellt. 

Was aber die sexuellen und anderen Kindheitseindriicke anlangt, die 
durch die Untersuchung des N eurotikers zutage gefordert werden, sind 
sie in Grad und Umfang von denen der Normalen nicht sonderlich ver~ 
schieden. Man findet einmal mehr, ein andermal weniger davon, immer 
aber ein MaB, das von den Gesunden auch erreicht wurde. Was nur 
so lange im Dunkeln bleiben konnte, so lange nicht eine ausgiebige 
Kinderforschung und vor allem die analytische Schulung den Blick fur 
diese Geheimnisse gescharft hatte. Ich mochte diese Einsichten durch 
foigende zwei FaIle aus meinen Ietzten Erfahrungen verstarken: 

Ein 4% jahriger Knabe, korperlich und geistig tadellos entwickelt, 
dessen Gehaben durchaus keine auffallende Bevorzugung eines der Eltern 
erkennen IaBt, wendet sich mit dem Wunsche an die Mutter, er mochte 
einmal im Bette des Vaters schlafen, der Vater konne ja im Kinderbett 
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schlafen. Die Mutter, eine ausgezeichnete Beobachterin ihres Kindes, 
findet den Wunsch des Kindes auffallend und versucht dessen tieferen 
Sinn zu ergrunden. "Das geht nicht'·', sagt sie zu dem Knaben; "der 
Vater kommt immer spat und mude aus dem Bureau nach Hause. Da 
will er seine Ruhe und sein eigenes Bett haben. Aber ich werde dich 
in meinem Bette schlafen lassen, und will mich an deiner Stelle ins 
Kinderbett legen." Das Kind schtittelt den Kopf und erwidert: "Das will 
ich nicht. Aber wenn der Vater in seinem Bette schlafen muB, so kann 
ich ja bei dir in deinem Bett liegen." 

Ich brauche wohl kaum hinzuzufiigen, daB die Betten des Ehepaares 
nebeneinander stehen. Was wir sonst aus diesem FaIle noch entnehmen 
konnen, ist die Courage des Jungen, seine ruhige Energie, mit der er 
nach Befriedigung seines Zartlichkeitsbedtirfnisses strebt und der mann
liche Mut, mit dem er sich an die Stelle des Vaters zu setzen sucht. Ich 
erinnere hier an meine Arbeit tiber den "Aggressionstrieb im Leben und 
in der N eurose", wo ich als den Mechanismus der N eurose die "A g gr e s. 
s10 n,s h,emm:ll n g" hingestellt habe. In unserem normalen Fane sehen 
wir kaum eine Spur einer Hemmung, sondern der Knabe versucht z i e I. 
b e w u B t seinen Wunsch, bei der Mutter zu liegen, durchzusetzen, 
kommt auch leicht dartiber hinweg, als sein Versuch fehlschlagt, und 
wendet sich anderen Wtinschen zu. Nebenbei ist er gut Freund mit dem 
Vater und hegt keinerlei Rachegedanken gegen ihn. 

Vnd doch konnte die Mutter kurze Zeit hernach fest stell en, daB der 
kleine Junge bereits an der Losun~ des Sexualproblems arbeitete. Fritz 
begann namlich mit jener unheimlichen Fragesucht zu qualen, die eine 
regelmaBige Erscheinung im vierten bis ftinften Lebensjahre bildet; 
F r e u d hat darauf hingewiesen und hervorgehoben, daB sich hinter 
diesen Fragen die Frage nach der eigenen Herkunft, nach der Herkunft 
der Kinder verberge. Ich unterwies die Eltern, und als der Junge aber. 
mals zu fragen begann und yom Schreibtisch aufs Holz, dann auf den 
Baum, aufs Samenkorn und zuletzt auf das erste Samenkorn kam, erhielt 
er zur Antwort, man wisse wohl, daB er neugierig sei, woher er und die 
anderen Kinder kamen. Er moge nur ruhig fragen, er werde alles erfahren. 
Das Kind verneinte wohl, seine Fragesucht war aber damit zu Ende. 
Also doch eine kleine Aggressionshemmung, wie sie wohl allgemein und 
ertraglich sein dtirfte. In der Tat blieb der Junge weiter mannhaft und 
couragiert und seinem Benehmen haftete keinerlei Em p fin d I i c h k e i t, 
N a c h t rag Ii c h k e ito d erR a c h s u c h tan. 

Aber noch ein wichtiger Vmstand ist in solchen Fallen deutlich zu 
erfassen. Man sieht das Kind bereits tief i mBa nne d e r K a usa lit a t. 
Ein Kind, das Eltern, GroBeltern vor sich sieht, das von Kindern hort, 
die zur Welt kommen, wird normalerweise auf die Kausalitat stoBen, 
die zwischen ihnen besteht. Ko m m t nun de r kind Iiche Eh r g e iz 
ins Spiel, dann ftihren Gedanken und Phantasien das Kind so weit, daB 
es sich als Ziel setzt, selbst Vater zu werden, und daB es wie in der 
Vorbereitung handelt. - Derartige konkrete Erfahrungen, dazu Erin. 
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nerungen gesunder und neurotischer Personen, lassen den sicheren SchiuB 
ZU, daB jed e s den k fa h i g e Kin dum d a s vie r teL e ben s j a h r 
auf d a s G e bur t s pro b I ems t 0 B t. 

AuBerdem geht aus unserem FaIle hervor, daB wir es mit einem 
Knaben zu tun haben, de r sic h s e in e r man n Ii c hen Roll e i m 
G e g ens a t z e z u r F r a u bereits voU bewuBt ist. Fi.ir ihn gibt es kein 
Schwanken und keinen Zweifel 1). ZartIichkeitsregungen einem Manne 
gegeniiber konnen bei solchen Individuen die Grenzen normaler Freund~ 
schaft nie iiberschreiten. E i neE n t w i c k I u n g z u rHo m 0 sex u a Ii ~ 
tat e r s c h e i n t dad u r c h au s g esc h los sen, daB e sun t erA us. 
schiuB jeder anderen Bindung sich flir das hetero~ 
sex u e 11 e Z i e I v 0 r b ere i t e t. 

In einem zweiten FaUe, den ich hier zur Mitteilung bringen will, 
konnen wir die Anfange der neurotischen Entwickiung beobachten. 

Ein siebenjahriges, blasses Madchen mit schwach entwickeIter Mus. 
kulatur Ieidet seit zwei Jahren an haufigen, anfallsweise auftretenden 
Kopfschmerzcn, die sich ganz unvermutet einstellen, Stirne und Augen. 
gegend befallen, ins Vorder. und Hinterhaupt ausstrahien und nach 
mehreren Stunden wieder verschwinden. Keine Magenstorungen, kein 
Augenflimmern. Eine organische Erkrankung ist nicht nachzuweisen. Sie 
solI s t e t s b I a Bun d s c h wac h lie h g ewe sen sein, ist nach Angabe 
der Mutter sehr klug und gilt ais die beste Schi.ilerin ihrer Klasse. 
Medikamentose und hydropathische Kuren blieben erfoiglos. 

Ich bin zur Dberzeugung gelangt, daB die neurotische Psyche sich 
am Ieichtesten durch ihre psychische 0 b ere m p fin d I i c h k e it verrat. 
Die Klinik der Neurosen rechnet wohl schon lange mit dieser Erschei. 
nung, ohne, wie mir scheint, ihre psychologische Dignitat gehorig zu 
wlirdigen oder ihre individuelle Bedingtheit zu ergrlinden und zu be. 
seitigen. Ich kann eigentIich nur zwei Autoren nennen, die von der 
ungeheueren Tragweite dieser Erscheinung sprechen. Der Historiker 
Lam pre c h that flir die Voikerpsychologie die Bedeutung dieser 
"R e i z sam k e i t" festgestellt. Und B leu I e r 2) stellt die "A f f e k t i v i. 
tat" in den Mittelpunkt der N eurosen, insbesondere der Paranoia. 

In der Regel findet sich diese Oberempfindlichkeit bei allen Neu. 
rotikern in gieicher Weise deutlich vor. Meist gibt der Patient selbst 
auf Befragen zu, daB er sich sehr Ieicht durch ein Wort, durch eine 
Miene verletzt fiihIt. Oder er Ieugnet es, seine Angehorigen haben es 
aber Iangst empfunden, haben gewohnlich auch schon angestrengte Ver. 
suche gemacht, diese Empfindlichkeit nicht zu reizen. Zuweilen muB 
man sie dem Kranken nachweisen und zeigen. DaB man diese Empfind. 
lichkeit auch bei gesund gebliebenen Personen findet, kann weiter nichts 

1) Aus einer groBen Anzahl von Untersuchungen geht namlich hervor, daB sich 
der Z wei f e I neurotischer Person en an dieses friihe kindliche Schwan ken anschlieBt, 
ob ihm eine mannliche oder weibliche Rolle zufallen werde. Die sexuelle Unerfahren. 
heit bringt in diesen Fallen die Verwirrung hervor. 

2) Bleuler, Suggestibilitat, Affektivitat und Paranoia. 
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beweisen, wenn man sich an die zahlreichen Grenzfalle der Neurose 
erinnert. 

Die AuBerungen dieser Oberempfindlichkeit sind interessant genug. 
Sie erfolgen prazise, sobald es sich urn eine Situation handelt, in der 
sich der Patient ve rna chi ass i g t, veri e t z t, k lei nod e r be
s c h m u t z t v 0 r k 0 m m t, wobei es ihm recht haufig zustoih, daB er, 
auf Nebensachlichkeiten gestiitzt, eine derartige Situation will k ii r Ii c h 
e r fin d e t. Oft mit groBem Scharfsinne sucht er seinem Standpunkte 
log i s c heR e p r a sen tat ion zu verleihen, die nur der geiibte Psycho
t~erapeut durchschaut. Oder der Patient nimmt eine Wahnidee - wie 
bei der Paranoia, aber auch bei anderen Neurosen - zu Hilfe, urn das 
Unerklarliche seines Benehmens zu begreifen und durch Fixierung an 
seine Wahnidee der eigentlichen Gefahrenzone, den Tatsachen und damit 
den Verletzungen seiner Empfindlichkeit auszuweichen. Dabei fallt immer 
die iiberraschende Haufung von Herabsetzungen und Demiitigungen auf, 
denen solche Patienten ausgesetzt sind, bis man entdeckt, daB sie sozu
sagen e i n e z e i t I a n g i h r e n 0 h rf e i g e n n a chi auf e n 1). Diese 
Stromung stammt aus dem UnbewuBten und fiihrt meist vereint mit 
anderen Regungen den masochistischen Charakter der Neurose herbei, 
der uns den Patient en "iits Hypochonder, als Verletzten, Verfolgten, 
Herabgesetzten, nicht anerkannten Menschen zeigt, fUr den es nur Leid, 
Ungliick, "Pech" gibt. Der Mangel an Lebensfreude, die stete Erwar
tung von UngliicksfaIlen, Verspatungen, miBgliickten Unternehmungen 
und Zuriicksetzungen, schon in der Haltung und in den Gesichtsziigen 
des Patienten erkennbar, die aberglaubische Furcht vor Zahlen, Ungliicks
tagen und der telepathische Hang, der immer Schlimmes vorausahnt, 
das MiBtrauen in die eigene Kraft, die den Zweifel an allem erst lebendig 
macht, daB MiBtrauen in die anderen, das sozial zerstorend wirkt und 
jede Gemeinschaft sprengt, - so stellt sich zuweilen das Bild des iiber. 
empfindlichen Patienten dar. AIle Grade der A g g res s ion she m. 
m u n g, Schiichternheit, Zaghaftigkeit, Angst und Aufregungszustande 
b e i n e u e n, u n g e w 0 h n ten Sit u a t ion e n bis zu physischer und 
psychischer Lahmung konnen dem Bilde der Neurose eine besondere 
Farbung verleihen. Wi e e in e r, de r sic h in e in e f e in d Ii c heW e It 
g est e 11 t s i e h t, f ii r den die seE r d e z usc hie c h tis t, den k t 

1) Ein Fall fiir viele: Ein 36 jiihriger Patient gefiihrdete sein Fortkommen dadurch 
in hohem Grade, daB er nach kurzer Zeit iiberall in Streit verwickelt wurde. In der 
Analyse gelang der Nachweis, daB in ihm ein heimliches Streben lag, derVater mage 
ihn miBhandeln. Aus seiner Kindheit und Pubertiit lagen Erinnerungen vor, nach 
welchen er bei irgendeiner Herabsetzung in der Familie andernorts Streit anfing, urn 
Priigel zu bekommen; oder er lieB sich "zur Beruhigung" gesunde Ziihne ziehen. Der 
Wunsch, vom Vater miBhandelt zu werden, entsprach seinem Suchen nach Beweisen 
des viiterlichen Hasses, dessen und anderer Dberlegenheit, urn die masochistische, 
"weibliche" Linie halten zu kannen, sich a bzuhiirten, vor seinenAufgaben ReiBaus 
zu nehmen und sich fiir die miinnliche Rolle in Beruf und Liebe unmaglich zu machen. 
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e rim mer n u ran sic h, a n s e i n e Not, and a s was i h m f e hit, 
n i e and a s, was e r z u g e ben hat t e. 

Wird so die Oberempfindlichkeit zu einer "V 0 rem p fin d lie h. 
k e it", so sehen wir anderseits Erscheinungen in der Neurose auftreten, 
die man als "N a c hem p fin d 1 i c h k e it" charakterisieren kann. 
Solche Patient en konnen einen schmerzlichen Eindruck 
n i c h t v e r win den u n d sin d n i c h tim s tan d e, i h reP s y c h e 
au s e i n e rUn b e fr i e dig u n g los z u los e n, sich mit dem Leben 
und seinen Einrichtungen, sic h mit den Men s ch e n zu ve r. 
soh n e n. Man hat den Eindruck von e i g ens inn i g e n, t rot zig e n 
Menschen, die es nicht vermogen, durch kulturelle Aggression Ersatz zu 
schaffen, sondern starr und fest "auf ihrem Willen" bestehen. Und dies 
in jeder Sache und iiber ihr ganzes Leben hinaus. Gerechtigkeitsfanatiker 
und Querulanten wei sen immer diesen Zug auf. Wir wollen einstweilen 
bloB hervorheben, daB diese angefiihrten Charaktere a lien N e u • 
rotikern gemeinsam sind und mit der "Oberempfindlich. 
k e it" i n inn i g s t e m Z usa m men han g est e hen. 

Die Anfange der Oberempfindlichkeit gehen oft auf 
o r g ani s c h e 0 b ere m p fi n d Ii c h k e i t z u r ii c k, lassen sich sehr 
we it in das kindliche Leben zuriickverfolgen und differieren von der 
normalen Empfindlichkeit in verschiedenem Grade. Man findet erheb. 
lichere L i c h t s c h e u, H y per a s the s i end e s G e h 0 r s, d e r H aut, 
g roB ere S c h mer z e m p fin d I i c h k e i t, b e son d ere Err e g bar. 
k e i t d e r Vas 0 mot 0 r e n, e rho h t 'e sKi t z e 1 g e f ii h 1, m u sku I are 
Err e g bar k e i t 1), H 0 hen s c h win del bis in die friiheste Kindheit 
zuriick verfo1gbar, und kann sie stets auf eine 0 r g a n min d e r. 
w e r t i g k e i t beziehen. In meiner "S t u die ii b e r Min d e r w e r t i g • 
k e i t de r 0 r g a n e" habe ich bereits die Beziehungen dieser Or~an. 
minderwertigkeit zur Neurose aufgedeckt und habe nach vielfachen 
Untersuchungen noch festzustellen, daB die Oberempfindlichkeit eines 
Organes in den Kreis der Minderwertigkeitserscheinungen aufzunehmen 
ist. Ebenso die Unterempfindlichkeit, wie wir sie bei Idioten, Verbrecher. 
naturen, bei Personen mit '~ora1 insanity so haufig beobachtenkonnen, 
zuweilen auch bei den N eurosen, a1s Verlust oder Einschrankung des 
Schmerzgefiih1es, des Kitze1gefiih1es, der Tatigkeit der Hautvasomotoren. 
Die Herabsetzung der Empfindlichkeit zeigt uns, - was aus der Be. 

') Eine bestimmte Art der Nervenubererregbarkeit ist bekanntlich von Anoma
lien der Nebenschilddrusen abhiingig, so daB wir die angeborene Minderwertigkeit 
bestimmter Drusen, der Schilddrusen, des Pankreas, der Hypophyse, der Nebennieren, 
auch der Prostata, der Hoden und Ovarien usw. als den Ausgangspunkt bestimmter 
Vberempfindlichkeiten erkennen werden. In vielen Fiillen geht dann die aus16sende 
Wirkung nicht von der ursprunglich minderwertigen Druse aus, sondern kommt 
durch Vberkompensation einzelner Teile oder anderer Organe zustande, die qualitativ 
oder quantitiv den Ersatzzweck verfehlt. So auch durch das Zentralnervensystem 
oder bestimmteNervenbahnen. wenn sie zur Vberkompensation gezwungen sind. Eine 
eingehende Erorterung siehe in Adlers "Studie uber Minderwertigkeit der Organe". 
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trachtungsweise der Organminderwertigkeitstheorie hervorgeht, - den 
von den Vorfahren ererbtem Defekt, die 0 b ere m p fi n d Ii c h k e it 
dec k t die K 0 m pen sat ion s ten den z auf, die aus den Kiimpfen 
der Vorfahren oder des Triigers urn den Bestand eines geschiidigten 
Organes erflieBt. Immer finden sich nebenbei auch andere Organminder. 
wertigkeitszeichen wie Degenerationszeichen, Schleimhaut. und Haut. 
reflexanomalien, Kinderfehler und Erkrankungen des betreffenden Or. 
gans oder Organsystems, wenn auch hiiufig, wie schon beschrieben, am 
S tam mba u m e des Pat i e n ten ve r s t r e u t. So komm t in die 
Grundlagen der psycho log is chen Forschung ein phylogenetisches Moment, 
das bis auf die organischen Wurzeln der Neurose und auf das Problem 
der Hereditiit zuriickreicht. Die Oberempfindlichkeit samt ihrem 
psychischen Substrat macht es aus, daB die aus den Organen stam~ 
menden Triebtendenzen leicht un g e z ii h m t bleiben und so den Aggres. 
sionstrieb in einen andauernden Reizzustand versetzen 1). Erhohte Reiz. 
barkeit, Jiihzorn, Neid, Trotz, Angstlichkeit bleiben nicht aus und erfiillen 
die Gedankenkreise des Kindes friihzeitig mit e i n e min n ere n Wi. 
de r s p r u c h gegen die ihm aufgezwungene Kultur, die nur bei geringer 
Widerstandsleistung des Kindes leicht haftet. Nun kann sich auch die 
einsichtsvollste Erziehung bis heute nur schwer von ihrem Grundprinzipe 
losmachen, welches nach dem Schema "S c h u 1 d - S t r a f e" 2) zu erziehen 
verpflichtet. Dies und der Lauf der Dinge, der so oft nach dem gleichen 
Schema gerichtet ist, erfiillt die Gedankenwelt vor allem jener Kinder, 
die fr_iihzeitig in den inneren \Viderspruch geraten, mit e in erE r. 
wartung eines unheilvollen Ausganges der verbotenen 
W ii n s c h e un d Han diu n gen. Anderseits bringen es die Ober
empfindlichkeit sowie die sekundiir verstiirkte Triebintensitiit und 
-extensitiit mit sich, daB sich die gereizte Aggressionstendenz des Kindes 
g e g e n Per son e n ric h t e t, die i h m die a 11 ern ii c h s ten, z u -
w e il e n au c h die a 11 e rl i e b s ten sin d, g e g e n Vat e r, M u t t e r 
ode r G esc h w i s t e r. 1st es ein Knabe, so wird er in der Regel nach 
den viiterlichen Prarogativen veriangen, ein Miidchen, nach den miitter
lichen. Fin d e t sic h d asK i n din s e in erG esc hie c h t s roll e 
n i ch t z u re ch t, so beginnt es zu schwanken, und de r Zwe if e 1 be
ginnt seine friihesten Wurzeln zu schlag en. Zuweilen kann sich die 
feindliche Aggressionsneigung im Kinde entfalten, dann kommt es zu 
feindseligen Gedanken und Regungen gegen Personen der Familie. Ge. 
wohnlich widerstreitet diesen ein Gefiihl der Zartlichkeit, der Liebe, der 
Dankbarkeit, die Aggression wird eingeschrankt oder so we it ab
geschwiicht, daB ihr Ursprung nur schwer zu finden ist oder sich nur in 
Triiumen und im Charakter auch der spiiteren Jahre a IsS c hem a 
gegeniiber anderen Menschen verrat. 

') Siehe "Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose". 
2) As n a 0 u row, Sadismus und Masochismus in Erziehung und Kultur. Miin

chen 1913. 
Adler. Heilen und Bilden 3. Aull. 5 
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Schon auf dieser Stufe der Entwicklung ergeben sich verschiedene 
p sy chische Zu stands b il de r, derenZahl noch namhaftvergroBert 
wird, wenn wir andere gleichzeitig oder nacheinander wirksame 
psychische Einschlage und Regungen in Betracht ziehen. So ist die teil. 
weise Emanzipation des Kindes von seinem Stuhl. und Harntrieb vor 
sich gegangen, und diese Emanzipation hat ihm im Zusammenhange mit 
der Entwicklung des Schau. und Riechtriebes und des Gemeinschafts. 
gefiihles e ine d a u e rnd eRe ak ti on g e g e n Schm u tz und schlechte 
Geriiche hinterlassen. Ich muS auch bei diesem Punkte darauf hin. 
weisen, wie sehr dieses Resultat von de r We r ti g k e it un d 
E m p fin d Ii c h k e it des Aug e s, d erN a sea b han gig is t, so daB 
die Entscheidung gleichfalls von der Organminderwertigkeit abhangig 
wird. Haben nun schon das Organ und sein Trieb, sowie aIle ihre dif. 
ferenzierten Fahigkeiten, wie Empfindlichkeit usw., auf der primitivsten 
Stufe ihren psychischen Ausdruck und Charakter, so fallen die Erschei. 
nungen der Hemmungen, der Reaktion, g an z ins G e b i e t d e r 
p s y chi s c hen P han 0 men e und prasentieren sich als Furcht, !dio. 
synkrasie, Ekel, Scham. Die ganz psychisch gewordene Oberempfind. 
lichkeit erfaHt i m Die n s ted e sMa c h t s t reb ens j e n a c h d e r 
I n d i v i d u a Ii tat, d. h. j e n a c h de r Bee in fl u s sun g d e r P s y c h e 
d u r c h d a s min d e rw e r t i g e 0 r g a n, aIle Beziehungsmoglichkeiten, 
die ihr widerstreiten und sucht sie aus dem Erleben ausz,u. 
s c h a I ten 1). Aus diesen Affektlagen, die, mit Oberempfindlichkeit und 
starker Reaktionsmoglichkeit ausgestattet, sozusagen den wunden Punkt 
der Psyche darstellen, entspringt bald eine passive, bald eine aktive 
Konstellation, iiberwiegt bald das Au s wei c hen vor Verletzungen der 
Empfindlichkeit, bald das aggressive V 0 r b au e nod e r V 0 r s c h au e n, 
meist beides. 

Die Starke des urspriinglich vorhandenen Aggres. 
sionstriebes sowie der Aggressionsfahigkeit ist teil. 
weise vererbt und als Ausdruck der biologischen Kom. 
p ens a t ionst endenz zu be trach ten. Physiologisch betrachtet 
handelt es sich urn die Leistungsfahigkeit der kortiko.muskularen Bahn, 
und eines der Zeichen ihrer angeborenen Minderwertigkeit wird sich 
als "korperliche Schwache", d. h. in erster Linie als m u sku Ii reI n s u f. 
f i z i e n z darstellen. In der Tat ist es ein nahezu regelmaHiger Bericht 
der Friihanamnese neurotischer Patienten, daB sie schwachliche Kinder 

1) Ein dreijahriges Madchen zeigte seit einiger Zeit Mangel an EBlust. Befund 
negativ. Bei der Untersuchung fallt auf, daB das Kind wiederholt ausruft: "Es stinkt!" 
Die Eltern geben an, daB das Kind seit einiger Zeit bei allen Gelegenheiten diesen 
Ausruf gebrauche. Die weitere Exploration ergab eine iiberaus starke familiare Ge. 
ruchsiiberempfindlichkeit und Defakationsanomalien. Die Nase macht ihre Idiosyn. 
krasien als Trotz gegen die Macht der Eltern geltend. Die Geruchstoleranz ist so niedrig 
geworden, daB auch auf norm ale Geriiche mit Widerwillen reagiert wird. Der Mangel 
an EBlust stammt aus dieser tendenzios verminderten Toleranz. - Vor allem kommt 
das Ziel in Betracht, das Gefiihl der Dberlegenheit durch Negativismus zu erreichen. 
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waren. Oder aber man erfahrt, daB die Patienten als Kinder auffallend 
"I ink i s c h" (Iinkshandig?) un dun g esc hi c k t waren und sich da. 
durch viele Blamagen und Strafen zugezogen haben. Ich muB an dieser 
Stelle darauf verweisen, daB auch manche der "Kinderfehler", wie Enu. 
resis, Stuhlinkontinenz, Stammeln, Stottern, Sprachfehler usw., die ich 
als Zeichen der Organminderwertigkeit hingestellt habe, neben der Tat. 
sache der primaren Oberempfindlichkeit diesen Eindruck der Un g e • 
s chi c k Ii c h k e i t hervortreten lassen, so daB auch die U ngeschicklich. 
keit als ein Beweisstiick des Kampfes angesehen werden muB, den ge. 
wisse Organsysteme bei ihrer Domestikation, bei ihrer Einfi.igung in das 
Kulturmilieu zu fiihren haben. 

Spuren dieser Ungeschicklichkeit kann man ebenso wie Reste des 
Kinderfehlers im Leben des erwachsenen Neurotikers oft nachweisen '). 
Haufig bleibt eine psychische Unbeholfenheit zuriick, die mit der spate. 
ren haufig hervorragenden geistigen Scharfe lebhaft kontrastiert und den 
Schein geistiger Minderwertigkeit hervorrufen kann. Zumeist aber resul. 
tiert ein Zustand der Rat los i g k e i t, S c h ii c h t ern h e i t, Zag h a f • 
t i g k e i t, der weit vor Beginn der Neurose einsetzt. Die Entwicklung 
des Selbstvertrauens, der Selbstandigkeit bleibt mangelhaft, das Anleh. 
nungs. und Zartlichkeitsbediirfnis steigert sich ins UnermeBliche, so daB 
den Wiinschen des Kindes unmoglich Geniige geleistet werden kann. So 
kommt es, daB die von Haus aus vorhandene starkere Empfindlichkeit 
ungemein gesteigert wird und zu einer Oberempfindlichkeit anwachst, 
die fortwahrend zu Verwicklungen und Konflikten AniaB gibt. Anfang. 
lich besteht ein Gefiihl des Zuriickgesetzseins, der Vernachlassigung, 
"man ist ein Stiefkind, ein Aschenbrodel", daran kniipfen Gedanken und 
Phantasien an, die sich wieder im Leben des Kindes auBern, als Ent. 
fremdung, Hang zum MiBtrauen und als de r b r e nne n deE h r g e i z, 
es den anderen zuvorzutun, besser zu sein als diese, schoner, 
starker, groBer und kliiger. DaB diese ununterbrochen andauernden 
Wiinsche einen machtigen psychischen Antrieb bilden und daB sie in 
der Tat vielen von diesen Kindern zur "Oberwertigkeit" verhelfen, ist 
keine Frage. Oft aber tritt aus dieser Konstellation vorwiegend die Kehr. 
seite an die Oberflache, die wirklich geeignet ist, dieses Menschenmate. 
rial unbeliebt zu machen, so daB sie mit ihren Befiirchtungen der Herab. 
setzung, der MiBgunst, der allgemeinen menschlichen Schlechtigkeit und 
Gehassigkeit z u m S chi u B s c h e i n bar r e c h t be h a It e n. Damit nun 
hangt es zusammen, daB sich g e w iss e C h a r a k t e r z ii g e i m men s 
ve r s tar ken, daB wir Regungen des Hasses, des N eide$, des Geizes 
vorfinden, die so n s tin d e r Kin d e r see len i c h t die s e g roB e 

') DaB diese Unbeholfenheit oft in eine auffallende Geschicklichkeit, Kunst
fertigkeit oder in ktinstlerisches Wesen tibergeht, und zwar auf dem Wege der 
psychischen Uberkompensation, habe ich in meiner "Studie" (1. c.) hinlanglich betont. 
Ich bin der Ansicht, daB die haufige Erscheinung der Linkshandigkeit bei Ktinstlern 
(siehe FlieB), aber auch bei N eurotikern die gleichen Grundlagen der cortico-mus< 
kularen Systemminderwertigkeit aufweist. 

5* 
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Roll e s pie len, und daB wir in der fertigen N eurose diese Stimmungs~ 
lagen individuell nachweisen konnen. Aus der Weiterentwicklung dieser 
Regungen, die in der verwegensten Weise die Gedankenwelt und die 
Phantasie des Kindes befruchten, sowie der psychischen Oberempfindlich. 
keit, mittels deren das Kind Blamage und Strafe nicht nur harter emp. 
findet als andere, sondern auch - zuweilen grundlos - v 0 r a usa h nt, 
ergibt sich von selbst ein for twa h r end e r inn ere r K 0 n f Ii k t in 
der kindlichen Psyche, der der Umgebung nur selten bekannt wird. Denn 
das Kind lernt sich verstellen und schweigt, - eben aus tlberempfind. 
lichkeit, aus Furcht vor Strafe oder Herabsetzung, immer auch bedriickt 
durch die Stimme seines Gemeinschaftsgefiihls. 

Dieses Schweigen aber, das G e h e i m n i s des Kin des, verrat uns, 
daB in ihm BewuBtseinsregungen wirksam geworden sind, die es nicht 
merken lassen will. Und es ist die Vorstellung gerechtfertigt, daB das 
Kind vor anderenschweigt,a be r a uch seinen eigenen Gedanken 
ii b e r b e s ti m m t e W ii n s c h e, ii b erg e w iss e T r i e b reg u n g e n 
au s z u wei c hen sue h t, we il e s sic h d u r c h d a s B e w u B t s e in 
derselben beschmutzt, herabgesetzt, lacherIich gemacht 
fiihlt, oder - und dies ist bereits ein Erfolg seiner Vor. 
em p fin d I i c h k e i t - weil es solche unangenehme Foigen erwartet 
und befiirchtet. Wahrend sich einerseits eine WeItanschauung des Kin. 
des Bahn bricht, die oft nur in Spuren rekonstruierbar oder zu erkennen 
ist, aus der eine Erwartung entspringt, wie: "man wird mich strafen", -
"man wird mich auslachen", verstarkt durch eine tiefgefiihlte tlberzeu~ 
gung, wie: "ich bin ja bose, siindhaft" oder "ich bin zu plump und unge. 
schickt", versucht die tlberempfindlichkeit je nach dem vorhande~ 
nen Material und zumeist ausgehend von den schwach. 
s ten Pun k ten des See len I e ben s oft die entgegengesetzten Cha. 
raktere und Eigenschaften zu entwickeln. Man wird in diesen Fallen Ten. 
denzen wahrnehmen, die auf Hemmung der primaren Triebregungen (des 
Mundes, der Augen, der Exkretionsorgane) gerichtet sind, oder die im. 
stande sind, das Peinlicheder Minderwertigkeitserscheinungen oder 
gleichgeachteter Schwa chen besonders tief empfinden zu lassen (das Er
roten, die Schmerzempfindlichkeit, Schwachlichkeit, Unverstandnis, ge. 
ringe KorpergroBe 1). Dicht daneben bemerkt man aber bereits die An~ 
satze, die als die psychischen Schutzvorrichtungen, Siche. 
run g e n deutlich zu erkennen sind, berufen, einem Umkippen in den 
alten Fehler und damit einer Verletzung der Oberempfindlichkeit vorzu. 
bauen und das bereits feststehende Endziel zu erreichen. Hierher gehoren 
aIle Ziige von P e dan t e r i e, die nur den einen Sinn haben, eine Siche. 
rung der Lage herbeizufiihren und, wie ich spater fand, zum Druck auf 
die Umgebung bestimmt sind. Aber ebenso machen sich abe r g I au. 
bische oder einem Anlehnungsbediirfnis entspringende 
R e gung en b re i t, die wie S iche ru n g s vo rkeh run g e n die Hohe 

1) Erythrophobie, Stottern, Hypochondrie und verwandte Ziige in den Neu
rosen lassen diesen Mechanismus stets erkennen. 
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der neugewonnenen moralischen oder iisthetischen Kultur garantieren 
miissen (Gebete, Zeichen. und Zahlensymbolik, Z a u b erg I a u ben 
usw.1). Vnd wieder nebenan, aus der gleichen Vl eltanschauung stammend, 
findet man Erscheinungen der S e I b s t b est r a fun god e r de r BuB e, 
iisthetische Anwandlungen, Tendenzen, sich Schmerzen, Entbehrungen, 
Leistungen aufzuerlegen 2), sich vom Spiel, von Vergniigungen, von der 
kleinen Welt der Gespielen zuriickzuziehen 3). Dabei ist das Kind stets 
am Werke, mit iiuBerster Vorsicht sein Geheimnis zu wahren und kann 
dabei so weit kommen, bei jedem Menschen, insbesondere aber beim 
Arzt, die Absicht zu vermuten, dieses Geheimnis lJ.uszukundschaften I). 
MiBtrauen und der Verdacht, man habe etwas mit ihm vor, entstehen 
beim Kinde, dienen vor allem dem Beweis der eigenen Wichtigkeit, die 
alle Menschen, das Schicksal, Gott immerwiihrend beschiiftigt. Dieses 
Ensemble fiihrt zu den von mir (siehe: "Der Aggressionstrieb") beschrie. 
benen Formen der Aggressionshemmung, und ich muB weiterhin die Be. 
hauptung aufstellen, daB die Ag g re ss ionshe mm un g zustan de 
kommt durch die Konkurrenz anderer Organminderwer. 
t igke i t s.E r sch e in u n g en, in s b e s on de red e r se e lis ch en 
tlberempfindlichkeit, die Kompensationen des verletz< 
ten E h r g e i z e s auf e i n e m n e u e n We g e n i c h t z u Iii B t. 

Von der moralischen Seite betrachtet miindet der psychische Entwick. 
lungsprozeB der Organminderwertigkeit mit seiner tlberhebung in ein 
vergroBertes S c h u I d b e w u B t s e i n g e g e n ii b e r de m Gem e in. 
s c h aft s g e f ii h I und in eine tlberempfindlichkeit gegen Selbstvorwiirfe 
und Vorwiirfe der Vmgebung&). Diese driickende Konstellation bewirkt 
es, daB die psychische Arbeitsleistung eine namhafte Erhohung erfiihrt, 
da das ganze weitere Leben unter dem Drucke der tlberempfindlichkeit 
steht, die wie ein allzeit bereiter Motor das Triebleben modifiziert, die 
Triebrichtung hemmt und beeinfluBt. Andererseits besteht dauemd ein 

1) Diese Ztige finden sich spate:r insbesondere bei del' Zwangs. 
neurose. 

2) Einer meiner Patient en muBte jedesmal im Bade den Kopf so lange unter 
Wasser halten. bis er his 49 gezahIt hatte; VOl' aHem. um sich seine Uherlegenheit 
zu beweisen. seinen Antrieb. mit dem er Schwierigkeiten tiberwinden wollte. 

S) Erscheinungen. die wir in del' Hysterie. Hypochondrie und Melancholie, eigent. 
lich in jeder Neurose, wiederfinden. Auch hier: "Aus del' Not eine Tugend machen". 
im klein en Kreise tiberlegen zu sein. nicht "mitzuspielen". 

~) 1st diese Tendenz besonders ausgebildet. so stellt sie das normale Analogon 
del' Paranoia dar. Auch bei del' Hysterie find en sich diese Ztige. 

6) Die Bedeutung del' "tragischen Schuld" im Drama entspricht ungefahr del' 
SteHung des SchuldbewuBtseins in del' Neurose. Viele Dichter, insbesondere Dosto, 
jewsky, haben die Zusammenhange von SchuldbewuBtsein in del' Psyche meisterhaft 
dargesteHt. Spatere Befunde legten mil' nahe. das SchuldbewuBtsein als ein Mittel 
zur Aggressionshemmung. als Sicherung aufzufassen. dem gleichwohl oft das G e fti h I 
del' Uberlegenheit tiber andere sich anschlieBt odeI' entstammt (Ethik. religiose 
Erhebung). 
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lastendes, driickendes G e f ii h I ei n e r beg a n g e n e nod e r z u ve r • 
hiitenden Schuld'), das abstrakt geworden ist und stan. 
d i Io! n a c h e in e mIn h a It e s u c h t. Z u w e il e n is t die s e s S u c hen 
nach dem Inhalte des Schuldvo11en, Strafbaren beson. 
de r s a k zen t u i e r t (dann entsprechen ihm spater oft Zwangshand. 
lungen und Zwangsideen, Aufspiiren des "Lasters" in jeder Form). Das 
Gefiihl, ein "Ve r b r e c her", ein "Auswiirfling" zu sein, beginnt zu do. 
minieren und steigert die Vberempfindlichkeit gerade gegen Vorwiirfe 
und Konstellationen entsprechender Art. Das der Organminderwertigkeit 
entstammende Minderwertigkeitsgefiihl fiihrt namlich zu einer ego i s t i • 
s c hen, f e in d s e Ii g e nAg g res s ion sst e 11 u n g. Die aus ihr ent. 
springende Unversohnlichkeit mit den Menschen stoBt aber auf die In. 
stanz des Gem e ins c haft s g e f ii h Is. 

Es scheint, daB gewisse Entwicklungspunkte diese innere Spannung, 
den primaren inneren Konflikt s t e i g ern un d mit i h rem In h a It 
e rf ii 11 e n k 0 nne n. So vor allem sind es die P 0 sit ion in de r Fa. 
m i li e un d die e r s t en B e r ii h run g e n mit de m S e xu alp r o. 
b I e m, die etwa urn das fiinfte Lebensjahr statthaben, ferner die Be. 
r u fs fr age un d die Lie b e s b e z i e hun g end e s E r wac h sen e n. 
Man gewinnt dabei den Eindruck, daB all e die spa t ere n K 0 n • 
flikte zur manifesten Neurose fiihren konnen, sobald der 
primare, aus der Or-ganminderwertigkeit stammende in. 
n ere Wid e r s p r 11 c h b est e h t, und man kann bei allen zur N eurose 
Disponierten von einem Zustande der "p s y chi s c hen A nap h y 1 a • 
xi e" sprechen, der sein materielles Analogon bei bakteriellen Erkran. 
kungen hat, wo bei gewissen Vorimpfungen eine tlberempfindlichkeit 
gegen das urspriingliche Gift erlangt wird. 

Die ersten Sexualkenntnisse, die sich dem Kinde auf Schleichwegen 
ergeben, verletzen seine vo rhan d e ne tl b e re mp fi ndlichke it auf 
das allerheftigste. Das Kind kann sich betrogen, gefoppt, ausgeschlossen 
yom allgemeinen \Vissen vorkommen. Es empfangt den Eindruck, daB 
man Komodie vor ihm spiele, es sieht sich einem Geheimbunde der an. 
deren gegeniiber und ist, was insbesondere bei Minderwertigkeit der Se. 
xualorgane und bei der sie haufig begleitenden groBeren Empfindlichkeit 
vorkommt, mit seinem friihzeitig gesteigerten Sexualtriebe in eine schwie. 
rige Lage versetzt. Das "sexuelle Trauma", ebenso die Friihmasturba. 
tion ergeben sich dann von selbst als "Ursache", wichtiger aber sind die 
friihen Gedankenregungen und Phantasien, die gelegentlich ins In z e s • 
t u 0 s e 2) geraten konnen und mangels wichtiger Orientierung per. 
ve r s e Ziige annehmen oder das S c h wan ken und den Z w e if e P) des 

') Die Erbsiinde der religiosen Anschauung ist das normale Gegenstiick. 
2) Wie sich mir diese Regung spiiter als eine Tiiuschung des Nervosen tenden. 

ziOser Art, als "Inzestgleichnis", erwies, siehe "tiber den nervosen Charakter" 1. c. 
S) Der Wiener Dialekt hat fiir den Fall des iiuBersten Zweifels und der liihmenden 

Ratlosigkeit den Ausruf: "Jetzt weiB ich nicht, ob ich ein Mandl oder ein Weibl bin." 
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Kindes ungemein verstarken. Und tiber aile Regungen des Kindes legt 
sich drohend das nunmehr vertiefte SchuldbewuBtsein, dam i t die Hem. 
mung jeder Aggression, die BuBe und die Erwartung einer Strafe, eines 
ung1ticklichen Ausganges. Ahnliche Vorgange steigert die Masturbations. 
periode. Und es b1eibt Sache des Schicksa1s des einze1nen, vor aHem 
aber der jeweiligen Konstellation, aus welchen der oben geschilderten 
Minderwertigkeitserscheinungen und au s weI c her Z e i t i h r erE n t. 
wicklung die Neurose ihre Bilderzu nehmen gezwun. 
g en is t. 

Nach diesen Vorbemerkungen will ich einige psychotherapeutische Er. 
gebnisse zu dem Falle des siebenjahrigen Madchens mit "nervosem Kopf. 
schmerze" vorbringen. Meine erste Frage betraf die Empfindlichkeit des 
Kindes. Die Mutter berichtete, daB das Madchen gegen Schmerz, gegen 
Ka1te und Hitze sehr empfindlich sei. In seelischer Beziehung sei die 
Empfindlichkeit geradezu krankhaft. Sie Ierne ungemein fleiBig und 
komme ganz verstort nach Hause, wenn sie einma1 in der Schu1e eine 
Frage nicht beantworten konnte. 

"Wie vertragt sie sich mit ihren Mitschiilerinnen?" 
"Sie streitet nicht, rauft nicht, hat abe r k e in e e i g e n t Ii c h e 

F r e u n din. Auch will sie immer all e s b e sse r wissen und besser 
machen a1s die anderen." 

"Konnen Sie etwas dartiber sagen, ob sie den Vater vorzieht?" 
"Der Vater ist hiiufig auf Reisen. Sie ist ihm sehr zugetan. Eher 

mochte ich glauben, daB sie mich vorzieht." 
"Woraus schlie Ben Sie das?" 
"Es ist eine stiindige Redensart meiner Tochter: wenn ich einma1 

groB bin, werde ich auch einen Hut, ein K1eid, usw. wie die 
Mama haben." 

"Leiden Sie denn auch an Kopfschmerzen?" 
,,0 h, i c h h abe s e i t J a h r end i e en t set z Ii c h s ten K 0 p f. 

s chm e r zen." 
"N u n, d a hat die K 1 e in e e ben au c h K 0 p f s c h mer zen wi e 

die Mama!" 
Solche Behauptungen aufzustellen dtirfte manchem gewagt erscheinen. 

Eine gewisse Erfahrung in der Individua1psycho10gie 1aBt aber ein sol. 
ches Vorgehen gerechtfertigt, ja noch mehr: a 1 s not wen dig erscheinen. 
So viel ist aus der kurzen Bekanntschaft bereits zu erschlieBen, daB dieses 
Madchen den an g est r eng ten Ve r s u c h macht, sich in die Rolle der 
Mama hineinzudenken, woraus wir entnehmen konnen, daB sic sich tiber 
ihre SteHung a1s Madchen und zuktinftige F r au un z wei f e 1 h aft im 
K1aren ist. Was die Mutter als Bevorzugung ihrer Person ansieht, kann 
nicht ohne weiteres als solche zugegeben werden. Es gewinnt vie1mehr 
den Anschein, als wahle die Kleine fUr ihr Benehmen in manchen Punk" 
ten die Beziehung der Mutter zum Vater a1s Ausgangspunkt, wobei sie 
der Mutter moglichst gleich zu werden trachtet. Diese Tendenz sowie der 
u n v e r ken n bar e E h r g e i z des Madchens, ihre gereizte Oberempfind. 
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lichkeit, wenn sie Kameradinnen gegentiber zuriickstehen soIl, mtissen 
notwendigerweise nach auBen hin das Geprage des N e ide s erhalten. 
Eine diesbeztigliche Frage wird von der Mutter bejaht mit dem Hin. 
weise, daB es sich dabei vorwiegend urn Futterneid - Obst und Na~ 
schereien beztiglich - handle. Der Vater der kleinen Patientin leidet an 
Cholelithiasis (Minderwertigkeit des Erniihrungsapparates), die Kleine 
hat in den ersten zwei Lebensjahren an Diarrhoen. seither an Obstipa" 
tion gelitten. SoUte die Kleine im allgemeinen die Mutter beneiden und 
bereits Zeichen von Wissensneid (Vorbereitungen ftir die zuktinftige 
Rolle!) auBern? 

Weitere Erkundigungen erg eben, daB das Kind schon vor langerer Zeit 
eine Neigung zu masturbatorischen Bertihrungen zeigte, daB es seit Ge. 
burt im Schlafzimmer der Eltern schlief, daB es kokett sei und sich gern 
in schonen Kleidern im Spiegel betrachte. Als ich der Mutter meine 
Vermutung tiber die Ursache der Kopfschmerzen mitteilte. rief die Mut. 
ter aus: "Oh. deshalb peinigt mich der Fratz immer mit der Frage. w o. 
her die Kinder kamen!" Sie erzahlte mir weiter, sie habe demKinde 
auf seine Fragen vor langerer Zeit geantwortet, die Kinder kamen aus 
einem Teiche. Seither bringe das Madchen sehr hiiufig das Gesprach wie. 
der auf diesen Punkt. Eines Tages fragte es: "Und wozu braucht man 
die Hebamme?" Die Mutter antwortete ihr, die hole eben das Kind aus 
dem Teiche. Nach einiger Zeit fragte das Miidchen: "Du sagst also, daB 
man die kleinen Kinder aus 'dem Teiche bringe? Was geschieht aber 
im Winter, wenn der Teich zugefroren ist?" Darauf konnte die Mutter 
nur ausweichend antworten. 

Man sieht hier deutlich, wie die sexuelle N eugierde den Witz und 
Scharfsinn des Kindes zur Entfaltung bringt und im allgemeinen seine 
WiBbegierde steigert 1). - Von Zornausbriichen, Jiihzorn, Wut ist bei 
dem Kinde keine Spur wahrzunehmen. Der Aggressionstrieb vermeidet 
offenbar bei gegebener Verletzung der tlberempfindlichkeit diese aktiw 
sten Bahnen. AuBer den Fragen an seine Mutter, die aber auch au B e r s t 
v 0 r sic h t i g gefaBt sind, findet man keinerlei Zeichen einer auBeren 
Aggression. Es ist daher die Vermutung berechtigt, daB der sttirmische 
Wissensdrang, der in dem Kinde tobt, auf die Schmerzbahnen abgelenkt 
wird (Imitation der Mutter), dabei einen ererbten Locus minoris resi. 
stentiae ergreift und so das Symptom der Kopfschmerzen erzeugt. 

Bleibt noch die Frage, wodurch wird jedesmal dieser nervose Mecha. 
nismus ausgelost? Ich frage die Mutter, wann der letzte Anfall aufge. 
treten ist. "Gestern nachmittag; auf der StraBe!" 

1) Fiir die Piidagogik mochte ich daraus die Folgerung ableiten, mit der Sexual
aufkliirung des Kindes so lange zu warten, bis diese Forderung der WiBbegierde 
erfolgt ist. Allerdings auch nicht liinger. (Nachtriiglich: Heute wiirde ich diesen Fall 
etwas anders ansehen. Das Miidchen machte offenbar erhohte Anstrengungen. um 
in der weiblichen Rolle. da sie kein Mann werden konnte. die Mutter zu iiber
fliigeln. Daher auch die zu diesem Zwecke der Vberlegenheit brauchbaren Kopf
schmerzen.) 
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"Konnen Sie einen Grund ausfindig machen?" 
"N ein. Ich wollte mir ein neues Kleid bestellen." 
"Haben Sie das Kleid bestellt?" 
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"Nein. Die Kleine jammerte so entsetzlich, daB mir niehts iibrig blieb, 
als unverrichteter Dinge nach Hause zu fahren." 

Das heiBt, das Kind hat durch seine Kopfschmerzen voriibergehend 
ve r hi n de r t, daB die Mutter ein neues Kleid bekommt. Dann muB 
aber, wie wir vorausgesetzt haben, der Neid (urspriinglieh Futterneid, 
spater, durch Verschrankung, Augenneid, Wissensneid) eine maBgebende 
Rolle spielen. Wir erinnern uns der Worte des Kindes: "Wenn ich groB 
bin, werde ich auch einen solchen Hut, solche Kleider wie die Mutter 
haben." Die Oberempfindlichkeit des Madchens ist also gegen jeden 
Vorzug gerichtet, dureh den die Mutter vor ihr ausgezeiehnet erseheint, 
gegen die Anschaffung neuer Kleidungsstiicke, gegen das bessere Wissen 
iiber die Herkunft der Kinder, und es ware nur zu verwundern, wenn 
sich die gleiche Oberempfindlichkeit des friihreifen Kindes nicht auch 
gegen die zartlichen Beziehungen des Vaters zur Mutter richten wiirde. 
- Es ist sicher vorauszusetzen, daB die Zartlichkeit des Vaters gegen 
die Mutter gerade zur Zeit der Kopfschmerzen besonders auffallig· wurde, 
was die Mutter auch lachelnd zugibt. Die Fixierung des gleichen Sym. 
ptoms beim Kinde zeigt also in die gleiche Richtung: R i val ita t g e g e n 
die Mutt e r. Der etwas angstliche Vater, aber auch die Mutter be. 
gin n e n nun d asK i n d z u v e r hat s c h e I n. 

Damit erspart sich das Kind eine groBe Anzahl von Verletzungen 
seiner Oberempfindlichkeit. Aber schon zeigt sich von Ferne die Gefahr, 
die dem Kinde droht. Es hat keine Freundin, meidet Gesellschaft, wird 
schiichtern und feige, zeigt sich aufgeregt, wenn Besuche zu erwarten 
sind, beginnt also umzuschalten, urn bestehen zu konnen. Es ist kein 
Zweifel, daB seine "kulturelle Aggression" gehemmt ist. 

Welches ist nun die Kraft, die imstande ist, eine solche Hemmung 
durchzufUhren und dem Kinde die ungehinderte, freie Auswahl der 
Mittel, seine Triebe zu befriedigen, unmoglich zu machen? Nach meiner 
Erfahrung erfahrt man das von den Kindern selten. Es sei denn 
unter ganz giinstigen Bedingungen, bei noch ungebrochenem Mute des 
Kindes, und wenn man sein voIles Zutrauen hat. Man ist darauf ange. 
wiesen, die aus der Individualpsychologie Neurotischer gewonnenen Er. 
fahrungen zu Rate zu ziehen, aus denen auch die vorangeschickten Be. 
obachtungen stammen. Die volle Beruhigung iiber die Richtigkeit und 
Konformitat des Zusammenhanges wird sich dann aus der Anwendbar. 
keit und dem Verstandnisse fUr mehrere oder aIle Symptome der kind. 
lichen Psyche ergeben. So auch in diesem FaIle. Der innere Widerspruch, 
der zum primaren Konflikte und damit zur Unausgeglichenheit und Zag. 
haftigkeit dieser Kinderseele fUhrte, muB in dem ZusammenstoBe seiner 
Triebe und einer sie verurteilenden Instanz gelegen sein, wobei eine 
kleine Erfahrung peinlicher Erlebnisse (Organempfindlichkeit, Blamagen, 
Strafen) zur Intoleranz gegen Herabsetzung fiihrte. Damit war ein mach. 
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tiger Imp u I s z u m N e i d und der An sat z z u s t ii r m i s c hem E hr. 
g e i z gegeben, der groBeren, erfahreneren Mutter gleich zu werden. Die 
Verschriinkung mit dem friihzeitig erwachenden SexuaItriebe konnte in 
das ganze Ensemble von Regungen einen feindseligen, aber straffiilligen 
Zug gegen die Mutter bringen. Es ergibt sich deshalb ein sic her n des 
S c h u I d g e f ii h I, dessen Basis und InhaIt aus dem BewuBtsein gestoBen 
wird, ein sozusagen abstraktes Schuldgefiihl, das sich mit jedem m 0 g • 
lie hen Inhalte verbinden kann, durch seine Inkonsequenz aber leicht 
auffiillig wird. Dieses Schuldgefiihl bewirkt die Hemmung der Aggres. 
sion - "so macht Gewissen Feige aus uns allen", - und so entsteht 
eine Sit u a t ion, der die Ausgleichsmoglichkeit fehIt, eine Konstellation, 
auf deren Bahnen sich die Symptome der Neurose entwickeln, die aber 
wieder dem ehrgeizigen Ziele des Kindes, allen iiberlegen zu sein, geniigen. 

Dementsprechend wird der Aufbau einer Neurose in jedem FaIle Er. 
scheinungen n a c h wei sen lassen, die auf diese Konstellation und ihr 
vorliiufiges ResuItat (je nach der Wirksamkeit der angeborenen Aggres. 
sionsfiihigkeit) reduzierbar sind, sich auch von diesem Punkte aus ver
stehen und kurieren lassen. Ein Schema der Neurose und ihrer Erschei. 
nungen, das auf Vollstiindigkeit oder Abgeschlossenheit keinen Anspruch 
erhebt, hiitte folgende Punkte reg elm ii Big zu beriicksichtigen: 

I. Erscheinungen, die den urspriinglichen Triebregungen sowie den 
Merkmalen der Organminderwertigkeit entsprechen. 

Psychischer 
Verrat des 

Unsicherheits. und 
Schuldgefiihles. 

II. Oberempfindlichkeit, die sich gegen Herab_ 
setzung, Beschmutzung, Bestrafung kehrt. 

III. Erwartung von Herabsetzung, Beschmuz> 
zung und Bestrafung (siehe 11), Vorkehrungen 
gegen dieselben. Angst. 

IV. Selbstvorwiirfe, Selbstbeschuldigung. 
V. Selbstbestrafung, BuBe, Askese 1). 

VI. Ursa chen des Schuldgefiihles: Immer tendenziose Verfehlungen in
folge von festgehaItener Organminderwertigkeit und feindselige Aggres
sion gegen den gleichgeschlechtlichen Teil der EItern (letztere kann bei 
zweifelhafter sexueller Orientierung in der Kindheit fehlen), Masturba. 
tion. AIle anderen Ursachen des Schuldgefiihles lassen sich als Verschie
bungen erkennen. Auch diese Hervorhebungen des Nervosen erwiesen 
sich spiiter als tendenziose Mittel zum Zweck. 

VII. Ais Foige einer der moglichen Konstellationen eine sich ergebende 
Aggressionshemmung, die als brauchbares Arrangement festgehaIten 
wird. 

Eine zusammenfassende Betrachtung ergibt zuniichst den e in h e it-

1) Zuweilen kommen hier Erscheinungen zutage, die dem Punkte I gleichzeitig 
en tsprechen : Selbstbeschmutzungen, Selbsterniedrigungen (M asturb a tionszwang) oder 
Verschiebungen ins Psychische: Ungeschicktheiten, gesuchte Blamagen und Schmer. 
zen; Bevorzugung von Dirnen u. a.; die .. WoIIust der Askese", Masochismus gehoren 
in dieses KapiteI. Erstere sind urspriinglich als Realien zu verstehen, spater als ten. 
denziose Mittel aufzufassen. 
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I i c hen Auf b au b est i m m t erN e u r 0 sen, zu denen ich H y s t e r i e, 
Zwangsneu rose, Paranoia, N eurasthenie und Angstneu~ 
r 0 s e rechnen muB. AIle diese Erkrankungen 1) befallen nur jenes egoi~ 
stisch gewordene Menschenmaterial, das als Trager von Organminder~ 
wertigkeiten die groBeren Schwierigkeiten bei EinfUgung in die Kultur zu 
uberwinden hat. 

Diese S c h wi e ri g k e i ten, von den e n in me in e r "S t u die" (I. c.) 
und im vorhergehenden abgehandelt wird, liegen der 
"D is p 0 s it ion" z urN e u r 0 s e z u g run d e un d sin did e n tis c h 
mit i hr. Die Moglichkeit einer glatt en Oberwindung durch Kompensa~ 
tion und Oberkompensation, vor allem durch die individualpsycholo~ 
gische Therapie, ist allerdings gegeben. Oft stellen sich aber neue Er~ 
schwerungen ein, die a us dem Familienz usammenhange stam~ 
men. Wie weit die gegenwartige Erziehung einen EinfluB hat, ist in jedem 
FaIle besonders abzuschatzen, verdient aber eine gesonderte Bespre~ 
chung. Da ihr Prinzip fast allgemein die E r z i e I u n g von L e ben s ~ 
f e i g h e i tis t, kommt sie oft in die Lage, das SchuldbewuBtsein zu ver~ 
starken. 

Wer fUr die Einheit und den einheitlichen Aufbau der Psychoneu. 
rosen eintritt, dem erwachst naturgemaB die Pflicht, die Besonderheiten 
zu erklaren. Die vorliegende Arbeit hat an verschiedenen Punkten dazu 
Stellung genommen. Je nach Art, Ausbildung und Zusammenwirken der 
vorhandenen Organminderwertigkeiten wird das Bild der N eurose sich 
gestalten. Von Wichtigkeit ist auch die GroBe, Verwandlungsfahigkeit 
und Ausdauer des angeborenen Aggressionstriebes, weil diese Faktoren 
es sind, die das Kind "schuldig werden lassen", ihm anderseits die Mog. 
lichkeit geben, teilweise oder ganz auf weniger strafbare Gebiete auszu
weichen. Von groBer Bedeutung ist ferner die S tell u n g des z u r 
N e u r 0 sed i s p 0 n i e r ten Kin des in de r F a m il i e, s e i n e Po s i ~ 
t ion, ins b e son d ere, we il sic h dar a u s die Situ a t ion erg i b t, 
die z u m G run d r iss e d erN e u r 0 sew i r d. In die s e r Sit u a • 
tion ist bereits alles angedeutet, was der fertige Neu
rotiker an krankhaften Erscheinungen aufbringt, und 
es liegen die Ursachen fur den krankhaften Charakter 
in i h r z uta g e. Die z urN e u r 0 sed i s p 0 n i ere n d e t r a u m a ~ 
tische Situation setzt sich ungefahr im Areale der oben 
angefuhrten sieben Grundlinien durch und erzeugt den 
Zustand einer bestimmten psychischen Anaphylaxie, 
der entsprechend gleichgerichtete psychische Schadi~ 
gungen oder die Aufgaben des spateren Lebens den ver
starkten Zustand der ursprunglichen traumatischen Si~ 
t u a t ion her v 0 r r u fen: die besondere individuelle N eurose. 

1) Vielleicht wird eine reichere Erfahrung gestatten, auch die Dementia praecox, 
Melancholie, das manisch.depressive Irresein und die Manie auf dieses Schema zu 
beziehen. 
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Der psychische Hermaphroditismus im Leben und 
in der N eurose. 

Zur Dynamik und Therapie der Neurose. 
Von Dr. Alfred Adler. 

I. Tat sac hen des p s y chi s c hen Her map h rod i tis m u s. 

Von den Autoren, die der Frage des Hermaphroditismus beim Men~ 
schen nachgingen, hat fast jeder die Tatsache gestreift oder hervorge< 
hoben, daB untc;r den abgeleiteten Geschlechtscharaktern sich haufig 
oder regelmaBig Charakterziige und psychische Eigenschaften des ande~ 
ren Geschlechtes vorfinden. So K ra f f t ~ E b in g, De ss oir, Hal ban, 
FIieB, Weininger, Freud, Hirschfeld u. a. Unter ihnen hat 
F r e u d die Erscheinungen der Inversion in der Neurose besonders stu. 
diert und hat festgestellt, daB in keinem Fall von Neurose invertierte 
Ziige fehlen. Seither hat sich diese Beobachtung von mir als hiiufiges 
Zeichen der Unversohnlichkeit mit der Erotik richtigstellen lassen. Ich 
habe in einer kleinen Arbeit 1) auf den Zusammenhang von Prostitution 
und Homosexualitat hingewiesen. F lie B meinte schon £riiher, daB der 
mannliche N eurotiker an der Unterdriickung seiner weiblichen, der weib~ 
liche an der Verdrangung seiner mannlichen Ziige erkranke. -

Eine eingehende Untersuchung der Neurosen in bezug auf herm~ 
aphrotische Ziige ergibt folgende Resultate: 

1. Korperliche Erscheinungen des gegensatzlichen Geschlechts finden 
sich auffallend haufig. So wei b Ii c her H a bit usb e i man n Ii c hen 
N e u rot ike r n, man n Ii c her b e i wei b Ii c hen I). Ebenso gegen~ 
satzliche sekundare Geschlechtscharaktere, insbesondere aber Minderwer~ 
tigkeitserscheinungen an den Genitalien, wie Hypospadie, paraurethrale 
Gange, kleiner Penis, kleine Hoden, Kryptorchismus usw., andererseits 
groBe Labia minora, groBe Klitoris, Infantilismus des Sexualapparates3) 

u. a. m., zu denen sich in der Regel Minderwertigkeitserscheinungen an 
anderen Organen hinzugesellen. 

Ob diese korperlichen Erscheinungen von vorneherein in irgendeinem 
genetischen Zusammenhange mit einer gegengeschlechtlichen Psyche 
ihres Tragers stehen, wie F lie B annimmt und wie K r a f f t ~ E bin g aus~ 
fiihrte, so daB beim Manne die weibliche Psyche, beim Weib die mann~ 
liche'starker entwickelt ware, laBt sich sicher nicht erweisen. E s I a B t 
sich aber zeigen, daB MotiIitat und korperliche Entwick. 
lung sol c her Kin d e r m it min d e r w e r t i g e nOr g an e n, 0 r ~ 
g a'n ~ un d D r ii sen s y s t e men 0 ft von d erN 0 r m A b wei c hun ~ 

1) Adler, Trliume einer Prostituierten. Zeitschr. f. Sexualwissenschaft 1908. 
2) Spliter von Kretschmer als Zeichen des "schizoiden" Formenkreises in An

spruch genommen, der mit dem von mir beschriebenen "nervosen Charakter" ziem
lich identisch ist. 

8) Siehe Adler, Stu die tiber Minderwertigkeit von Organen. Mtinchen 1927. 
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g e n z e i g e n, daB i h r Wac h stu mu n d i h reF u n k t ion s t ii c h ~ 
tigkeit Mangel aufweisen, daB Krankheiten und Schwach~ 
lichkeit gerade am Beginn ihrer Entwicklung hervor~ 
t ret e n, die spa t era 11 e r din g soft e in err 0 bus ten G e sun d ~ 
heit und Kraft weichen. -

Diese objektiven Erscheinungen geben vielfach An~ 
laB zu einem subjektiven Gefiihl der Minderwertigkeit, 
hindem dadurch die Selbstiindigkeit des Kindes, steig em sein Anleh. 
nungs~ und Zartlichkeitsbediirfnis und charakterisieren eine Person oft 
bis in spateste Alter. - Schwachlichkeit, Plumpheit, linkisches Beneh. 
men, Kranklichkeit, Kinderfehler wie Enuresis, Incontinentia alvi, Fla. 
tulenz, Stottem, Kurzatmigkeit, Hohenschwindel, Insuffizienzen des Seh. 
und Horapparates, angeborene und friiherworbene Verunstaltungen, auf~ 
faIlende HaBlichkeit usw. sind imstande, das Geflihl der Inferioritat 
gegeniiber den Starkeren, in s b e so n de re ge g e n ii be r dem Va te r, 
tief zu begriinden und flirs Leben, selbst iiber das Grab des Vaters 
hinaus, dauernd festzulegen. Bedeutsame Ziige von Gehorsam, Unter~ 

wiirfigkeit und hingebungsvoIle Liebe gerade dem Vater gegeniiber 
zeichnen viele Kinder, insbesondere aber die zur Neurose neigenden 
aus. Un d s i ewe r den dad u r c h 0 ft in e in e Roll e g e r ii c k t, 
die ihnen als unmannlich erscheint. AIle Neurotiker 
haben eine Kindheit hinter sich, in der sich der Zweifel 
i nih n e n reg t e, 0 b s i e z u r v 0 11 e n Man n Ii c h k e i t gel a n g e n 
k 0 n n ten. Der Verzicht auf die Mannlichkeit aber scheint fiir das Kind 
gleichbedeutend mit Weiblichkeit 1), und damit ist ein rei c her K rei s 
u r s p r ii n g Ii c h kin d Ii c her W e r t u r t e il e g e g e ben, nach welchen 
jede Form der ungehemmten Aggression, der Aktivitat, des Konnens. 
der Macht, mutig, frei, reich, angreifend, sadistisch als mannlich, aIle 
Hemmungen und Mangel (auch Feigheit, Gehorsam, Armut usw.) als 
weiblich aufgefaBt werden konnen '). Man kann nun leicht erkennen, 
daB das Kind eine Zeitlang eine Doppelrolle spielt, daB 
es einerseits Tendenzen zeigt, die seine Unterwerfung unter die Eltern, 
Lehrer und Erzieher verraten, andererseits Wiinsche, Phantasien und 
Handlungen, die sein Streben nach Selbstandigkeit, freiem Willen und 
Geltung ("der kleine GernegroB") zum Ausdruck bringen. Da von dem 
einen mehr die Madchen und Frauen, von letzterem mehr die Knaben 
und Manner zur Schau tragen 3), so kann es nicht wundemehmen, daB 
die Weltanschauung des Kindes zu Werturteilen gelangt, wie sie von 
den Werturteilen der Erwachsenen gar nicht so sehr abweichen: die 
Hemmungen der Aggression als weibIich, die gesteigerte 
A g g res s ion s e I b s t a Ism ann Ii c han z use hen. 

1) Vbrigens nicht allein fiir das Kind, sondern fUr den grBBeren Teil unseres 
KulturbewuBtseins. 

II) Siehe "Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose". 
8) "SchUmm sein" bedeutet fUr das Kind oft: miinnlich sein. 
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Dieser innere Zwiespalt in der Kinderseele, Vorbild und Grundlagc 
der wichtigsten psychischen Phanomene, zumal der N eurose, der falsch. 
lich sogenannten Spa I tun g des Be w u B t s e ins, un d Au s g an g s. 
pun k t des Z wei f e I s, kann mannigfache Ausgange im spateren Leben 
erfahren. I n d erR e gel w i r d man E ins tell u n g end e sIn d i vi. 
d u urns b a I d m e h rna c h d e r "f e min i n e n", b a I d m e h rna c h 
de r "m ask u lin e n" Ric h tun g fin den, daneben aber vielleicht 
immer Versuche und Bestrebungen, die E i nh e it I ich k e it des B i I. 
des au s de mIn n ern her a us z u s tar ken; das mannliche Material 
hindert eben ein volliges Aufgehen in einer weiblichen Rolle, das weib
liche erweist sich als Hindernis, sich ganz mannlich zu gebarden. Dadurch 
wird meist ein KompromiB eingeleitet: weibliches Gebaren mit mann. 
lichen Mitteln (z. B. mannliche Schiichternheit und Unterwerfung, mann. 
licher Masochismus, Homosexualitat usw.,) mannliche Rolle mit weib. 
lichen Mitteln (Emanzipationstendenzen der Frauen, Polyandrie, Zwangs' 
neurosen als Storung der Frauenrolle u. a.). Oder man findet ein s c h e i n. 
bar reg e 11 0 s e s Neb en e ina n d e r von "m ann Ii c hen" un d 
"weiblichen" Charakterziigen. 

In der N eurose, wo es sich stets urn Inkongruenzen solcher oft maB
los verstarkter Charakterziige handelt, gelingt die Sichtung und Reduk. 
tion all dieser Tendenzen und die Aufdeckung des psychischen Herm. 
aphroditismus stets mit den Mitteln der Individualpsychologie. Ais Vor
bedingung hat allerdings zu gelten, daB der Arzt nicht sein eigenes Wert
urteil iiber mannliche und weibliche Ziige in die Analyse hineintragt, 
sondern sich dem gefiihlsmaBigen Empfinden des Patienten anpaBt, dem. 
selben nachspiirt. 

II. 0 b e r Ve r star k un g end e s p s y chi s c hen Her map h rod i • 
ti s m u s. De r man n Ii c h e Pro t est a I sEn d z i e Ji). 

Wir haben oben als Ausgangspunkt fiir die weiblichen Tendenzen 
des N ervosen das S c h wac h e g e f ii h I des Kindes gegeniiber den Er
wachsenen hingestellt, aus dem ein Anlehnungsbediirfnis, ein ·Verlangen 
nach Zartlichkeit erwachst, eine physiologische und seelische Unselb. 
standigkeit und Unterordnung. Auch darauf wurde oben bereits hin. 
gewiesen, wie diese Ziige b e i f r ii h z e i t i gun d sub j e k t i vern p fun, 
den e r 0 r g a n min d e r we r t i g k e i t (motorische Schwache, Unge. 
schicklichkeit, Kranklichkeit, Kinderfehler, verlangsamte Entwicklung 
usw.) intensiver zum Ausdruck kommen; wie dadurch die Unselbstandig
keit wachst, wie dieses verstarkt empfundene G e f ii hid ere i g e n e n 
K Ie i nh e it un d S c h wa che (Wurzel des Kleinheitswahns) zu rAg. 
gressionshemmung und dam it zur Erscheinung der Angst 
fiihrt, wie die Unsicherheit beziigIich des eigenen Kon
n ens den Z wei f e 1 au s 10 s t, ein Schwanken einleitet, das bald mehr 
vonden"weibIichen" Tendenzen (Angst und verwandte Er-

') Siehe Schiller, Mannerwiirde: "Ich bin ein Mann" usw. 



Der psychische Hermaphroditismus im Leben und in der Neurose. 79 

scheinungen), bald mehr von den "mannIichen" (Aggression, 
Z wan g s e r s c he in u n g e n) beeinfluBt wird, laBt sich von diesem Ge, 
sichtspunkt aus leicht nachweis en. Die Struktur der Neurosen (Neur
asthenie, Hysterie, Phobie, Zwangsneurose, Paranoia usw.) zeigt uns, 
am schonsten die Zwangsneurose, die vielfach verschlungenen "weib. 
lichen" Linien, sorgsam verdeckt und iiberbaut durch hypertrophisch 
"mannliche" Wiinsche und Bestrebungen. Die s e r man n I i c h e Pro. 
t est e rf 0 I g t z wan g sma Big, als 0 b e r k 0 m pen sat ion, weil die 
"weibliche" Tendenz vom kindlichen Urteil etwa wie ein Kinderfehler 
abfiillig gewertet und nur in sublimierter Form und wegen iiuBerer Vor
teile (Liebe der Angehorigen, Straffreiheit. Belobung des Gehorsams, der 
Unterordnung usw.) festgehalten wird. Jed e For m von inn ere m 
Z wan g b e i Nor m a len u n d N e u rot ike r n i s tau s die s e m Ver: 
such eines miinnlichen Protestes abzuleiten. Wo er sich durchzusetzen 
vermag, verstarkt er natiirlich die mann lichen Tendenzen ganz ungemein, 
steckt sich die hochsten, oft unerreichbaren Ziele, entwickelt eine Gier 
nach Befriedigung und Triumph, peitscht aIle Fahigkeiten und egoistischen 
Triebe, steigert den Neid, den Geiz, den Ehrgeiz und fiihrt eine innere 
Unruhe herbei, die jeden auBeren Zwang, Unbefriedigung, Herabsetzung 
und Beeintrachtigung als unertriiglich empfinden laBt. Trotz, Rachsucht, 
Nachtriiglichkeit sind seine steten Begleiter, und durch maBlose Steige. 
rung der Empfindlichkeit fiihrt er zu fortwiihrenden Konflikten. N or~ 
male und krankhafte G roB e n p han t a s i e n und Tag t r a u m e werden 
von solchem iiberstarken miinnlichen Protest erzwungen und als vor
liiufige Surrogate der Triebbefriedigung empfunden. Aber auch das 
T r a u m I e ben gerat ganz unter die Herrschaft dieses mannlichen Pro
testes, und jed e r T r a u m z e i g tun s b e i s e in erA n a I y sed i e 
Ten den z, von d e r wei b Ii c hen Lin i e z u r man n Ii c hen a b • 
zuriicken. 

Sieht sich der Patient von jedem personIichen Erfolg 
a b g esc h n it ten, i s t i h m die B e f ri e dig u n g s e in e s m e i s t z u 
wei t g e hen den man n Ii c hen Pro t est e s ') auf e in e r H a u p t
lin i e, die i m mer au c h v 0 m Sex u a 1 t ri e b k 0 n s tit u i e r t w i r d, 
miBlungen, dann kommt es zum Ausbruch der langst vor
be rei t e ten N e u r 0 s e. Dann versucht er die Befriedigung seines 
mannlichen Ehrgeizes auf N ebenlinien, du r c h Ve r s chi e bun g auf 

') Gilt natiirlich in gleicher Weise fUr weibliche wie miinnliche Personen. Der 
miinnliche Protest des Weibes geht nur meist verdeckt und verwandelt und sucht 
den Triumph mit weiblichen Mitteln. Sehr hiiufig findet man in der Analyse den 
Wunsch, sich in einen Mann zu verwandeln; Vaginismus. sexuelle Aniisthesie und 
viele bekannte neurotische Erscheinungen stammen aus dieser egoistischen Tendenz. 
- Folgt man dervon mir hier angeregten "dynamischen Betrachtungsweise", 
so wird man bald erkennen. daB allen diesen Erscheinungen das Streb en gemeinsam 
ist, sich von der weiblichen Linie irgendwie zu entfernen, urn die miinnliche zu ge. 
winnen, so daB man als psychische Lokalisationsstelle der neurotischen Symptome 
bald mehr die weibliche, bald mehr die miinnliche Seite erkennen kann. Demnach stellt 
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andere Personen, andere Ziele. Oder die Hemmung und Sperrung wirkt 
intensiver, und es kommt zu jenen Verwandlungen des Aggressions. 
triebes, die i.::h in der Arbeit iiber den "Aggressionstrieb im Leben und 
in der Neurose" beschrieben habe. Fiir die Struktur der Neurose ge. 
winnen alle diese Variationen groBe Bedeutung, die (im Sinne des Pa. 
tienten) weibliche, masochistische Tendenz schHigt vor und schafft das 
weibliche, masochistische Bild der N eurose, wiihrend gleichzeitig der 
Patient mit der iiuBersten Empfindlichkeit gegen jedes Versinken in die 
.,Weiblichkeit", gegen jede Herabsetzung, Unterdriickung, Beeintriichti. 
gung, Beschmutzung ausgestattet wird. Der schwache Punkt, das Gefiihl 
der Minderwertigkeit, die weiblichen Linien werden verdeckt oder durch 
KompromiBbildung maskiert oder durch Sublimierung und Symboli. 
sierung unkenntlich gemacht, gewinnen aber an Breite und Intensitiit, 
dauernd oder anfallsweise, und priisentieren sich in der Abulie, in der 
Verstimmung, in der Depression, in der Angst, in den Schmerzen, im 
Gefiihl der bangen Erwartung, im Zweifel, in Liihmungen, Impotenz, 
Insuffizienz usw. 

Das Gefiihl der Minderwertigkeit peitscht also das 
T r i e b I e ben, s t e i g e r t die W ii n s c h e ins U n gem e sse n e, r u f t 
die Oberempfindlichkeit hervor und erzeugt eine Gier 
n a c h B e fr i e dig u n g, die k e in e An spa n nun g ve r t r ii g tun d 
in ein dauerndes iiberhitztes Gefiihl der Erwartung und 
E r war tun gsa n g s tau s m ii n d e t. I n die s e r h y per t r 0 phi. 
schen Gier, der Sucht nach Erfolg, in dem sich toll gebiir. 
den den miinnlichen Protest liegt der Keirn des MiB. 
erfolges, allerdings auch die Priidestination zu den ge. 
n i a len u n d k ii n s tie ri s c hen Lei stu n gen. Die N e u r 0 s e set z t 
nun ein beim Scheitern des miinnlichen Protestes auf 
e i n e r H a u p tl i n i e. Die wei b li c hen Z ii gee r h a It ens c h e in. 
bar d a sOb erg e w i c h t, a 11 e r din g s n u run t e r for t w ii h r end e n 
Steigerungen des miinnlichen Protestes und unter krank. 
haften Versuchen eines Durchbruchs auf mannlichen 
Nebenlinien. Das Schicksal dieser Versuche ist ver. 
s chi e den. E n t wed erg e li n g ens ie, 0 h ned aBe in ere c h t e 
B e f r i e dig u n gun d H arm 0 n i e e in t r itt, 0 d e r s i e m i B li n g e n 
g lei c h fall s, w i e 0 ft i n d erN e u r 0 s e un d d ran g end e n P a • 
tie n ten i m mer wei t e r in die wei b li c heR 0 11 e, in die 
A pat hie, in die An g s t, in die g e i s t i g e, k 0 r perl i c h e, 

jedes neurotische Symptom einen Hermaphroditen vor. Der neurotische Zwang 
zeigt den mannlichen Protest, dem Zwang erliegen, ist weiblich. - Beim 
Zwangserroten (Erythropho bie) z.B. reagiert der Patient mit (mannlicher) Wut 
und Unmut auf gefiihlte oder befiirchtete Herabsetzungen. Aber die Reaktion ge. 
schieht mit weiblichen Mitteln, mit Erroten oder Furcht vor Erroten. Und der Sinn 
des Anfalles ist: "Ich bin ein Weib und will ein Mann sein". So sichert sich der Ner. 
vose vor gefahrvoll schein end en Entscheidungen, u. a. indem er einen eigenen Zwang 
statt des fremden setzt. S. Furtmiiller, Psychoanalyse und Ethik. Munchen 1912. 
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sex u e 11 e Ins u ff i z i e n z us w., die wei t e r hi n a IsM itt e I z u r 
Mac h tau s g e n ii t z t we r den. 

Die Untersuchung der fertigen Neurose wird demnach 
stets folgende Ziige aufdecken und ihre dynamische 
Wertigkeit festste11en miissen: 

A. Weiblich gewertete Ziige. 
B. Hypertrophischen mannlichen Protest. 
C. KompromiBbildung zwischen A und B. 
Das Scheitern des mannlichen Protestes bei psychischem Hermaphro~ 

ditismus wird durch folgende Faktoren begiinstigt, ja geradezu herbei~ 
gefiihrt: 

1. D u r c h die D b e r spa n nun g des Protestes. Das Ziel ist im 
allgemeinen oder fiir die Krafte des Patienten unerreichbar. 

2. D u r c h die Db e r s c hat z u n g des Z i e I e s. Diese Dberschatzung 
(Don Quichoterie z. B.) geschieht unbewuBt tendenzios, urn die Heiden. 
rolle des Patienten nicht zu storen. Auf diesem Wege ergeben sich Ent~ 
tauschungen von selbst. 

3. Die wei b Ii c hen Ten den zen s chI age n v 0 run d hem men 
die A g g res s ion. Oft im wichtigsten Moment oder vor der beab. 
sichtigten Leistung erwacht das "weibliche" Gefiihl im Sinne eines iiber~ 
triebenen Autoritatsglaubens, des Zweifels, der Angst und fiihrt zur 
Demiitigung und Unterwerfung un t e r an d au ern d e r Pro t est b i I. 
dun g oder macht aus dem Zweifel, der Angst usw. eine Waffe und 
fiihrt so die Unterwerfung ad absurdum. 

4. E ina u s d e r Kin d h e i t ii b e r k 0 m men e s. reg e s, lei c h t 
ve r S chi e b Ii c h e s S c h u I d g ef ii h 1'), e inA b k 0 m m Ii n g des G e~ 
m e ins c haft s g ef ii hIs, pro t e g i e r t die wei b Ii c hen Z ii g e u n d 
schreckt den Patienten mit mogIichen Foigen seiner Tat. 
(H a m let nat u r en.) 

Ich muB noch weiterer Verstarkungen der weiblichen Linien beim 
Kinde gedenken, die mehr oder weniger iiber das physiologische MaB 
hinausgehen und die regeimaBigen Veranlassungen darstellen, urn den 
mannlichen Protest in der geschilderten Weise zu iibertreiben. Ein nicht 
unbetrachtliches, sorgfaltig analysiertes Material von mannlichen und 
weiblichen Neurotikern lieB mich regelmaBig diese Urspriinge und den 
gleichen Mechanismus erkennen, so daB ich wohl von einer a II. 
gem e i n enG e I tun g die s e r B e fun d e sprechen darf, urn so mehr, 
als durch Aufdeckung derse1ben die Heilung der Neurose eingeleitet 
wird. 

Zur Verstarkung der weiblichen Ziige, damit aber auch zum sekun. 
daren, verstarkten mannlichen Protest auf Umwegen, tragen foigende 
Momente bei: 

1. Fur c h t v 0 r S t r a f e. Ais begiinstigend wirken besondere Weh. 
leidigkeit und Hauthyperasthesien, Strenge der Erzieher, Priigelstrafe. 

1) Siehe Adler, die vorige Arbeit "Dber neurotische Disposition". 
Adler, Heilen und Bilden 3. Aufl. 6 
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Als mannliche Reaktion ist zu verstehen: Gleichgiiltigkeit gegen Strafe, 
trotzige Gleichgtiltigkeit, Ertragen von Schmerzen, oft Aufsuchen von 
Qualen (s c h e in bar e r Mas 0 chi s m u s)1), und demonstrativer Hin. 
weis des Patienten, wie viel er vertragen konne, Erektion und aktive 
Sexualbetatigung, wenn Strafe droht, was zuweilen durch individueUe 
Eigenart physiologisch vorgebildet sein konnte. (Siehe As n a 0 u row, 
"Sadismus und Masochismus", E. Reinhardt, Mtinchen.) 

2. Auf s u c hen des Mit 1 e ids durch Demonstration der eigenen 
Schwache, des eigenen Leidens. Mannlicher Protest: GroBenideen (zur 
Kornpensation des weiblichen Kleinheitswahns), Emporung gegen das 
Mitleid der anderen, Lachen statt Weinen, Zynisrnus, Kampf gegen 
Zartlichkeitsregungen usw. - ("Sich lustig machen tiber sich selbst"). 
Mischbildungen treten regelrnaBig auf. - Kinderfehler wie Enuresis, 
Stottern, aber auch Kranklichkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit usw. 
konnen durch Spekulation auf das Mitleid oder trotzig fixiert werden. 
Fast regelrnaBig komrnt es aber zur KompromiBbildung. Die mannliche 
Reaktion verwendet die Schwache zum Argernis der Eltern und trotzt 
mit Beibehaltung des Fehlers, urn nicht nachgeben zu mtissen. Deutlich 
geht dies aus der Festhaltung der Enuresis und anderer Kinderfehler 
hervor. Vie 1 e en u ret i s c h e T r a u m e z e i g end e n Ve r s u c h des 
ode r de r T r a u rn end e n, sic h wi e e i n Man n z u g e bar den. 
(Stehend zu urinieren, mannliches Pissoir, groBer Bogen des Urinstrahls, 
Ziffe['n in den Sand urinieren.) - Gleichzeitig als mannliche Reaktion 
gegen 1., oft unter tendenzioser Anwendung von Fiktionen, als ob der 
Topf, das Klosett bereit sttinden. -

3. Falsche Au ff assung der Sexualrollen, U nkenn tnis 
des Unterschiedes zwischen Mann und Frau, Gedanken 
tiber die Moglichkeit einer Verwandlung der Knaben in 
Madchen und umgekehrt bei Kindern. Haufig besteht ein mehr 
oder weniger dunkles Geftihl, ein Zwitter zu sein. Korperliche Eigen. 
schaften, Erziehungsfehler, miBverstandene AuBerungen der Umgebung 
(Madchenkleider bei Knaben, lange Haare bei. Knaben, kurze bei 
Madchen, Bader in Gemeinschaft mit dem anderen Geschlecht, Un. 
zufriedenheit der Eltern mit dem Geschlecht des Kindes usw.) wecken 
oder steigern den Zweifel des Kindes, solange ihm der Sexualunterschied 
unklar ist. In gleicher Weise rufen Marchen tiber die Geburt der Kinder 
oder falsche Vorstellungen davon (Geburt durch den After, Empfangnis 
durch den Mund, infolge eines Kusses, durch Gift oder durch Beriih. 
rung) Verwirrung hervor. Perverse frtihzeitige Sexualerfahrungen oder 
Phantasien, bei denen der Mund oder After die Rolle des Sexualorgans 
spielt, helfen den Unterschied zwischen Mann und Frau verwischen und 
konnen tendenzios zur Fixierung gelangen. 

Die Homosexualitat geht oft aus von der Unsicherheit 
de r G esc hie c h t s roll e. Homosexuelle Manner hatten in der Kind. 

1) Siehe Wexberg, "Rousseau" in diesem Band. 
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he it die Gabe, sich in eine Madchenrolle hineinzudenken. Erfolgt, wie 
immer, der miinnliche Protest, so geht die Verwandlung in den Homo. 
sexuellen bei bleibender Unsicherheit vor sich als Ausweichung vor der 
gefiirchteten Frau. 

Oberhaupt kann das Verstiindnis nur erlangt werden, wenn man 
den miinnlichen Protestversuchen nachgeht. So beim Onaniezwang, der 
wie jeder Zwang den Versuch, sich quasi mannlich zu gebiirden und 
doch seiner Aufgabe auszuweichen bedeutet. Die gleiche Tendenz findet 
sich bei Pollutionen und bei der Ejaculatio praecox. Die Hast sowie 
die begleitenden Erscheinungen (mangelhafte Erektion, zuweilen homo. 
sexuelle Triiume) verraten uns den dahinter verborgenen schwa chen 
Punkt. Bei der Analyse von Triiumen achte man auf Alp t r ii u m e, 
auf T r ii u m e von G e hem m t s e i n, auf Fall tr a u m e un dAn g s t. 
t r ii u me, die einer Ausmalung der weiblichen Linie, einer Niederlage, 
angehoren; dabei bricht doch fast regelmaBig die miinnliche Tendenz 
durch (Schreien, Flucht, Aufwachen), - als Protest. 

Ex h i bit ion i s tis c h e Z ii g e werden begiinstigt durch die Ten_ 
denz, sich trotz des Gefiihls der Unsicherheit als Mann zu zeigen. Bei 
Madchen und Frauen scheint fiir diesen Zweck die Lossagung yom 
weiblichen Schamgefiihl, die Ablehnung von weiblichen Kleidungsstiicken 
zu geniigen. Die gleiche Tendenz zur Macht charakterisiert den N a r -
z iss ism u s. 1m Fetischismus kommt regelmiiBig die unmannliche Linie 
zur Geltung (Vorliebe fUr Dessous, BIusen, Schiirzen, Schmuck, Zopfe 
usw. statt des Partners), aber stets be~leitet von der miinnlichen Ten
denz, nicht yom Partner beherrscht zu werden. Urspriinglich Ausdruck 
des Hermaphroditismus wie jeder Autoerotismus, richtet sich der Hand
oder Schuhfetischismus auf die N ebensache und gewinnt d u r c h s e i n e 
Dis tan z von d e r m ii n n Ii c hen Roll e sein weibliches, masochisti
sches Gepriige. 1 m mer z e i g t sic h d a s Au s wei c hen v 0 rei n e r 
v e r m e i n t Ii c hen G e f a h r e n z 0 n e. 

Urspriinglich mas 0 ch i s tis ch e Z ii g e, ebenso H y p 0 ch ondr i e 
und iibertriebene Schmerzempfindlichkeit liegen im Bereiche der "weib. 
lichen" Ziige des Duldens. Wie jede psychische Erscheinung entbehren 
sie nie weiterer Nebendeterminationen, die GroBe des Leidens usw. zu 
zeigen und sich der Erfiillung der Lebensaufgaben im Vorgefiihl einer 
Niederlage zu entziehen. 

Es ist leicht begreiflich, daB sich das Kind zur Darstellung seiner 
weiblichen Linien der Ziige der Mutter bedient, zur Darstellung der 
miinnlichen Ziige des Vaters ("Vom Vater hab ich die Statur" usw.). 
Der miinnliche Protest peitscht die Wiinsche des Kindes auf, es sucht 
den Vater in jeder Hinsicht zu iibertreffen, geriit in Konflikte mit ihm, 
und so kommen manchmal s e k u n d ii r jene Ziige zustande, die auf die 
Mutter gerichteten Begehrungsvorstellungen entsprechen. (Odipus
gleichnis.) 

Sache der Piidagogik und der N eurosentherapie ist es, diese Dynamik 
aufzudecken und bewuBt zu machen. Damit verschwindet die tenden. 

6* 
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zlose Hypertrophie und kampferische Antithetik der "weiblichen und 
mannlichen Ziige", die kindliche Wertung macht einer gereifteren WeIt. 
anschauung Platz 1). Die Oberempfindlichkeit weicht und der Patient 
lernt die Anspannungen der AuBenweIt ertragen, ohne das Gleichgewicht 
zu verlieren. Er, der friiher "ein Spielball dunkler, unbewuBter Regungen 
war, wird zum bewuBten Beherrscher oder Dulder seiner GefUhle". 

Trotz und Gehorsam. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Seit wir in der I n d i v i d u a Ips y c hoi 0 g i e ein so wertvolles Hilfs. 
mittel besitzen, urn psychische Zustandsbilder und Charaktere aus ihrer 
friihkindlichen Entwicklung zu begreifen, zeigt sich die grundlegende 
Bedeutung der Padagogik fUr die Entwicklung eines gesunden Seelen. 
lebens in voller Klarheit. Jede Analyse erhellt Beziehungen zwischen 
den erzieherischen Beeinffussungen und dem Auftreten nervoser Erschei. 
nungen. Ich zweifle nicht, daB diese Forschungsrichtung eine ungemeine 
Vertiefung der Padagogik zustande bringen wird, so wie sie umgekehrt 
aus den sicheren Erfahrungen der Erziehungswissenschaft ihre wert. 
vollsten Beweise und Hilfen entnimmt. Die meisten der bisherigen indi. 
vidualpsychologischen Arbeiten sind naturgemaB yom Standpunkte der 
arztlichen Kunst aus geschrieben. Immerhin beriicksichtigen ,sie eine 
ganze Anzahl erzieherischer Fragen so sehr oder stellen sie in den Vor. 
dergrund, daB man es wagen darf, sie den Nichtarzten, vor allem Eltern, 
Lehrern und Psychologen, als Probe vorzulegen. 

Was ganz besonders die Eignung der Individualpsychologie fUr die 
Entwicklung der Padagogik ausmacht, ist die sich ergebende Anschauung 
yom We sen des C h a r a k t e r s. Ich kann hier nur die Ergebnisse aus 
einer groBen Reihe von Erfahrungen, vor allem eigener Befunde, mit. 
teilen, aus welchen hervorgeht, daB bestimmte Charakterziige sich in 
gerader Linie von e i n e m 0 r g a n s y s tern ableiten lassen und dem 
daranhaftenden Triebe entsprechen. So stammt yom Sehorgane und 
seinem Triebe die visuelle Neugierde und spater die WiBbegierde, yom 
Nahrungsorgan der Charakter der GefraBigkeit, hernach des F u t t e r. 
neides und, sobald das Gel d aquivalent in Wirksamkeit tritt, des Geizes. 
Der Haut und ihren besonders gearteten Stellen entstammen bestimmte 
dauernde Neigungen zur Beriihrung und sinnlichen Lustgewinnung. Die 
Absonderungsorgane, die urspriinglich bloB mit Entleerungsneigung be. 
haftet sind, arbeiten zunachst im Triebleben gleichberechtigt mit, - bis 
endlich unter Aufgabe der fast noch vorgeburtlichen Arbeitsweisen der 
Organe eine Anderung eintritt, eingeleitet durch eine starke Un t e r. 
ordnung des gesamten Trieblebens unter den Zweck der 
Mac h t g e win nun g, dann der Erhohung des PersonlichkeitsgefUhls. 

') Ebenso horen die dissoziativen Prozesse, die BewuBtsetnsspaltung, die double 
vie auf. 



Trotz und Gehorsam. 85 

So gegen Ende des zweiten Jahres. Das Kind ist wissend geworden und 
ntitzt sein BewuBtsein aus, indem es sein Leben und Treiben auf Mac h t 
e ins tell t. Kulturhistorisch wie in der Entwicklung des einzelnen zeigt 
sich die gleiche Stufenfolge: im a11gemeinen werden die Befriedig • .mgs> 
arten bevorzugt und festgelegt, die entweder mehreren Organtrieben 
zugleich entsprechen oder Unlust vermeiden. Die Nahrung solI nicht nur 
angenehme Geschmackseigenschaften besitzen, sondem auch dem Auge, 
der Nase Lust bereiten. Die Kleidung solI die Haut vor Unlusterregung, 
vor Kalte, Nasse bewahren und zugleich dem Auge wohlgefallig sein. 
Das Gehaben des Kindes auf d ere r s ten Stu fed erE n t w i c k • 
1 u ng ist durchaus selbststichtig, nur auf L u s t g ewinn u ng e in g e" 
s tell t, und sein Triebleben ist in seiner Ausbreitung durch innigeres 
Zusammenwirken, durch Trie bve rschrankung und gele gen t > 
I i c h e g e g ens e it i g e Hem m u n g, durch Eigenerfahrung und Beleh. 
rung bestimmt. Immerhin lassen sich bereits Unterschiede, Ansiitze zur 
Eigenart und Gesinnungsbildung erkennen. B aid is t d e r S c h au. 
t ri e b, b a I d d erE B. 0 d ere ina n d ere r T ri e b die H au pta c h s e 
des See len I e ben s, b a I d t ret enS c h w ii c hen 0 d e r ken n > 
zeichnende Vorztige eines Triebes (des Har>, Schau., Riech. 
triebes) so deutIich hervor, daB ein umschriebenes Cha. 
rak te r b ild zu t ag e k omm t. A11e diese Eigenschaften, wie auch 
Plumpheit, Ungeschicklichkeit, Triigheit, auffa11ende Lebhaftigkeit, Weh. 
leiaigkeit stammen in gerader Linie von Organminderwertigkeiten her, 
stehen mit organischen Empfindlichkeiten, scharf abgegrenzten oder ab. 
geschwachten Sinnesempfindungen im Zusammenhang und fallen durch 
die andersartige Triebausbreitung und Triebbefriedigung a I sur s p r ti n g. 
Ii c h e un dan g e b or e n e Tr i e b ric h tun g e n auf, deren Material 
spater zu einer einheitlichen Persanlichkeit umgeformt wird, die nach 
Geltung ringt. 

Denn in diese seelische Vorbereitung fallen nun die Wirkungen der 
Umgebung und der gesellschaftlichen Bedingungen. Von g r a B t e r 
T rag w e it e sin d die E in fl ti sse des Fa m il i e n I e ben s. Sie 
bringen neue Einschrankungen der Triebausbreitung, und die Einstel. 
lung des Kindes auf Lustgewinnung geriit in Widerspruch mit ihnen. 
Hier Iiegen die Wurzeln des gewahnIichen, sozusagen 
p h y s i 0 log i s c hen T rot z e s d e r Kin d h e if. Das Kind solI Jernen, 
sich in den Kulturbetrieb einzuftigen und seinen spielerischen Hang nach 
freier Organbetatigung aufzugeben. Die s e U m wan diu n g g e Ii n g t 
nur dann leicht, wenn das Kind an Stelle ursprtingIicher 
Triebbefriedigung einen Ersatz annimmt: die Liebe 
seiner Umgebung oder eine Ehrge izb efriedigung. Dann 
kann es, ohne ungeduldig zu werden, auf die Triebbefriedigung 
warten, die Einftigung ist gelungen, das Kind ist auf Gehorsam ein. 
geste11t. Andemfalls straubt es sich gegen den Einklang des Familien. 
lebens, verweigert den Gehorsam, ~eht seine eigenen Wege, die 
oft wei tab vom Erziehungsziele ftihren, straubt sich gegen den EB. und 
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Reinigungszwang, leistet beim Schlafengehen, spater auch beim Lernen 
tatigen und leidenden Widerstand, nicht selten auch bei Verrichtung 
seiner Notdurft. Oder das Kind wird jahzornig, neidisch, voll Ungeduld 
und stort den Frieden des Hauses durch still e nod e r I aut e n T rot z. 
Immerhin sipd es auf dieser Stufe der Entwicklung nur Spuren, die aber 
unter bestimmten Bedingungen immer starker und starker zur Auspra. 
gung gelangen, bis sie sich zum hervorstechenden Charakterzug aus. 
gebildet haben, der oft das Schicksal der Person und ihrer 
U m g e bun g wird. 

Von verstarkenden Bedingungen fiir den C h a r a k t e r des T rot z e s 
habe ich v 0 r n e h m I i c h z wei gefunden, die den Lauf der Dinge ent. 
scheiden. Die erste: Kinder, die infolge an g e b 0 r e n e r 0 r g an. 
min d e r w e r t i g k e it schwachlich, ungeschickt, kranklich, im Wachs. 
tum zuriickgeblieben, haBlich oder entstellt sind, einen Kinderfehler 
haben, erwerben sehr leicht au s i h r e n B e z i e hun g e n z u rUm. 
gebung ein verstiirktes Gefiihi der Minderwertigkeit, 
das sie schwer bedriickt und das sie mit allen Mitteln zu iiberwinden 
trachten. Ich darf wohl auch hier von einer anomalen Einstellung 
sprechen, deren Charakterziige sich um dieses Minderwertigkeitsgefiihi 
ordnen, nebenbei aber meist viel deutlicher um die daraus 
Cn a c h d e m G e set zed e r D i a I e k t i k) f 0 I g end eve r s tar k t e 
Angriff sneigung g e g en die A uBen welt. Dem Minderwertig. 
keitsgefiihi entsprechen Ziige wie An g s t I i c h k e i t, Z wei f el, Un. 
sicherheit, Schiichternheit, Feigheit und verstiirkte 
Ziige von Aniehnungsbediirfnis und unterwiirfigem Ge. 
h 0 r sam. Daneben finden sich Phantasien, ja auch Wiinsche, die man 
ais K lei n h e its ide e n oder masochistische Regungen zusammenfassen 
kann. Dber diesem Gewebe von Charakterziigen finden sich regeimaBig 
- in abweisender und ausgieichender Absicht - F r e c h he i t, M u t 
un d D b e r m u t, Han g z u r Au fl e h nun g, S tar r k 0 p fig k e it 
un d T rot z, begieitet von Phantasien und Wiinschen nach einer Hel. 
den., Krieger., Rauberrolle, kurz von G roB e n ide e nun d sad i s t i • 
s c hen Reg u n gen. - Das Minderwertigkeitsgefiihi gipfelt schlieBlich 
in einem nie versagenden, stets iibertriebenen G e f ii hId e r Z u r ii c k • 
g e set z the i t, und die Aschenbrodelphantasie ist fertig, fertig auch 
mit ihrer sehnsiichtigen Erwartung der Erlosung und des 
T r i u m ph e s. Hierher gehoren auch die haufigen Phantasien der 
Kinder von ihrer geheimen fiirstlichen Abstammung und ihrer voriiber. 
gehenden Verbaimung aus dem "wirklichen" Eiternhause. Die Wirklich~ 
keit aber spottet der Harmiosigkeit des Marchens. D a s g a n z e T r i e b. 
Ie ben de sKi n des wi r d auf g e p e its c h tun d ii be r mac h t i g, 
Rachegedanken und Todeswiinsche gegen die eigene Person wie gegen 
die Umgebung werden bei der Ieisesten Beeintrachtigung laut, Kinder< 
fehier und Unarten werden trotzig festgehalten, und sexuelle Friihreife, 
sexuelles Begehren bricht un g e z a h m taus der Kinderseele hervor, um 
nur so zu sein wie die Erwachsenen, Vollwertigen. Der GroBe, der alles 
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kann, alles hat, - das ist der Vater, oder wer ihn vertritt, die Mutter, 
ein alterer Bruder, der Lehrer. Er wird zum Gegner, der bekampft 
werden muB, das Kind wird blind und taub gegen s~ine Leitung, ver. 
kennt aIle guten Absichten, wird miBtrauisch und auBerst scharfsinnig 
allen Beeintrachtigungen gegeniiber, die von ihm kommen, kurz, e sis t 
auf Trotz eingestelIt, hat sich aber gerade dadurch von 
der Meinung und Haltung der andern vollig abhangi'g 
gemacht. 

Oder das Kind ist durch seine Anlage und durch Lebenserfahrungen 
um seine Aggressionstendenz gekommen, ist durch Schaden "klug" 
geworden und sucht seine Triebbefriedigung und seinen endlichen 
Triumph durch passives Verhalten herbeizufiihren, durch Unterwerfung, 
durch ehrlichen und unehrlichen Gehorsam. Freilich lodert zuweilen die 
Flamme des Hasses auf, oft nur in den Traumen und nervosen Sym~' 
ptomen, dem Kundigen ein Zeichen, daB der Boden unterwiihlt, zur Neu~ 
rose oder zu verbotenen Handlungen geeignet ist, wen~ sich das Kind 
nicht zu triumphalen Leistungen oder zur Indolenz fahig erweist. t)ber> 
wiegt die E ins tell u n g auf G e h 0 r sam un dUn t e r w e rf u n g, 
dann begliickwiinschen sich die Angehorigen nicht selten zu ihrem 
Musterkinde, ohne zu ahnen, daB das Leben, die Liebe, der Beruf in 
ungiinstigen Fallen gar leicht den Verfall, das Versinken in die N ervosi. 
tat herbeifiihren konnen. 

In beiden Hauptgruppen von Charakterziigen also sehen wir die 
Wirkung falscher Einstellungen, deren kompensatorische Bedeutung, wie 
ich zuerst gezeigt habe, in der Vernichtung des Minderwertigkeitsgefiihls 
durch einen ausgleichenden Protest und durch GroBenphantasien besteht. 
In der Mehrzahl findet man Mischfalle. sod a B Z ii g e von G e h 0 r • 
sam u n d T rot z neb e n e ina n d e rl auf e n, wobei eine starke t)ber. 
empfindlichkeit jeden Schein von Beeintrachtigung mit Abwehrregungen 
im Denken, Phantasieren oder Handeln beantworten laBt. Fiir diese 
groBe Zahl von Kindern, aus welchen ungiinstigenfalles nervose Men. 
schen herauswachsen, konnen wir diese Behauptung aufstellen, daB s i e 
i h r G e h 0 r c hen n i c h t ve r tr age n, oder bestenfalls wieder nur 
dann, wenn sie einen Ersatz in der Liebe oder in derEhrgeizbefriedi. 
gung finden. 

Die zweite der verstarkenden Bedingungen fiir die 
Einstellung auf Trotz habe ich in der subjektiven Un. 
sic her h e it d erG esc hIe c h t s r 0 lIe des bet r e ff end e n Kin • 
des n a c h g e w i e s'e n. Diese Bedingung steht durchaus nicht vereinzelt 
da, sondern schlieBt sich eng an die vorige an. Das Suchen nach der 
Geschiechtsrolle beginnt gewohnlich um das vierte Lebensjahr. Der Wis. 
sensdrang des Kindes erfahrt dabei eine starke Steigerun,g. Der Mangel 
an geschlechtlicher Aufklarung macht sich fiir das Kind gerade in diesem 
Punkte fiihlbar. In Unkenntnis der Bedeutung der Geschlechtswerkzeuge 
sucht das Kind den Unterschied der Geschlechter in der Kleidung, in 
den Haaren, in korperlichen und geistigen Eigenschaften und geht dabei 
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vielfach irre. Dabei befestigen manche MiBbrauche dies en Irrtum. So die 
Neigung mancher Eltern, Knaben bis iiber das vierte Lebensjahr hinaus 
Madchenkleider mit breiten Scharp en und Spitz en, oder gar Arm. und 
Halsbander tragen zu lassen, eine Neigung, die auf einer falschen Ein. 
stellung der Mutter beruht, die sich ein Madchen gewiinscht hatte. Auch 
das Tragen langer Haare, starkere Entwicklung der Briiste, blasse Ge. 
sichtsfarbe und MiBbildungen der Genitalien konnen den Knaben in der 
Auffassung seiner Geschlechtsrolle unsicher machen. Ja selbst wenn das 
Kind den Unterschied der Geschlechtsorgane in seiner Bedeutung fUr die 
Geschlechtsrolle erkannt hat, bleibt oft ein Rest von Unsicherheit, wei! 
Gedanken von Veriinderungen der Geschlechtsorgane plotzlich oder ver-
anlaBt durch Drohungen der EItern zur Erwagung kommen. Bei Madchen 
wird diese Unsicherheit oft verstarkt durch ein knabenhaftes Aussehen 
oder durch ein solches Benehmen, wobei entsprechende Bemerkungen der 
Umgebung ("die ist gar kein Madel") stark ins Gewicht fallen. Dazu 
kommt noch der Krebsschaden unserer KuItur, de r z u s tar k e V 0 r • 
ran g de r Man n Ii c h k e i t. Nun setzt die gleiche Kraft wie oben, nur 
maBlos verstarkt, ein. AIle Kin d e r, die so i m Z wei f e I ti b e r i h r c 
G esc hie c h t s roll e war e n, ii b e r tr e i ben die i h n e n man n Ii c h 
e r s c h e in end e n E i g ens c haft e n, in e r s t e r Lin i e den T rot z. 
Der Gehorsam, die Unterwerfung, schwach, klein, dumm, passiv sein, 
werden als weibliche Merkmale gefiihIt, denn der Vater, der mannliche 
Richtschnur bleibt, zeigt in der Regel die entgegengesetzten Eigenschaf. 
ten. Der Sieg wird als mannlich, die Niederlage als weiblich erfaBt un d 
ein hastiges Drangen und Suchen nach mannIichem Pro. 
test verstarkt in hervorragender Weise die Einste11ung 
auf T rot z, ve r s tar k t s i e des h a I b, we il nun m e h r z u d e m 
Au s g a n g s pun k t die s e r Bee in fl u s sun g, d e m G e f ii hid e r 
Minderwertigkeit, ein besonderes Minderheitsgefiihl 
h i n z u t r itt, in d ere r w 0 g e n e n M 0 g Ii c h k e i t, wi e e in e F r a u 
z u we r den. Und eine Frau zu werden bedeutet fiir diesen Typus von 
Kindern mit ihrem Gefiihl der Zuriickgesetztheit und Beeintrachtigung 
eine Erwartung von unausgesetzten Plagen und Schmerzen, von Verfo!' 
gungen und Niederlagen. So suchen sie seelisch wett zu machen, was sie 
etwa korperlich vermissen, und sie steigern ihren mannlichen Protest, da. 
mit ihren Trotz oft ins Ungemessene. Wie oft da die beste Erziehung 
versagt, weiB jeder Erzieher. ,,,yorte, Lehren, Beispiele dringen fast nie 
bis zum Urgrund dieser Charakterziige, dem Gefiihl eines vermeintlichen 
Hermaphroditismus. Sie wollen alles besser wissen, verbeiBen sich in den 
Gedanken ihrer Einzigartigkeit, dulden niemand iiber sich und wollen 
sich durch nichts belehren lassen. Dabei treten oft verbrecherische In. 
stinkte zutage, Selbstsucht, Hang zur Liige, zu Diebstahl. Auch hier kann 
die Liebe, sicher nicht der HaB oder die Strafe, bessernd wirken, ja diese 
Kinder stellen zuweilen in ihrer immerwahrenden Gier nach Triumph im 
spateren Leben das Material, aus dem unter giinstigen Bedingungen die 
groBen Menschen, Kiinstler und Dichter hervorgehen. - Fiir die andern 
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aber, - und nur diese konnen Gegenstand der Piidagogik :;ein -, flir die 
Kinder, die durch die falsche Einstellung Schaden leiden, muB behauptet 
werden, daB nur die Individualpsychologie imstal1de ist, eine Anderung 
herbeizuftihren. Denn Ausgangspunkt, die falsche Einstellung, und das 
Endziel, der mannliche Protest, sind dem BewuBtsein entzogen, und die 
ganze Folge von Wirkungen wickelt sich zwangsmaBig 
i m Un b e w u 13 ten a b, d. h. 0 h nee i n beg 1 e i ten des Ve r s til n d • 
n i s des Kin des. 0 f t 0 h n e s e i n W iss e n. 

Hier seien zwei Krankengeschichten vorgefiihrt, die die urspriingliche Einstel
lung auf Trotz und Gehorsam zeigen. 

Der eine Patient, ein 26 jahriger Mediziner. beklagte sich iiber nervose Beschwer
den (Angstanfalle, Platz angst, Priifungsangst, Kopfschmerzen, Unfahigkeit zu lesen). 
Ich kann die Erorterung dieser Zustande an dieser Stelle iibergehen, indem ich darauf 
hinweise, daB sie aile einer unbewuBten Absicht dienten, den Beweis herzustellen, daB 
dem Patienten aIle Aussichten versperrt seien, allein d urch das Le ben zu gehen. 
Die wirkliche, dem Patienten aber unbewuBte letzte Ursache, die dies en Beweis for
derte, fand sich in seiner Unzufriedenheit in der gegen den Willen seines Vaters ge
schlossenen Ehe. Konnte er nun lebenswichtige Handlungen allein nicht vollbringen, 
so war auch die Trennung von seiner Frau ausgeschlossen. So oft er nun Ursache zu 
haben glaubte, sich von dieser zu entfernen, so oft hinderte in daran die alte trotzige 
Einstellung gegen den Vater. Sein Trotz lieB sich bis in die friiheste Kindheit verfol
gen und zeigte den oben geschilderten Aufbau. Er war ein iibermaBig plumpes Kind 
gewesen, von der ganzen Umgebung verspottet und verlacht, wobei Vergleiche mit 
einer schwangeren Frau recht haufig wiederkehrten. Seine Unsicherheit in der 
Auffassung seiner Geschlechtsrolle wurde noch erheblich gesteigert, als ihm eine 
Gouvernante drohte, er werde sich in ein Madchen verwandeln, wenn er unziichtige 
Beriihrungen an sich vornahme. 

Vermeintliche oder wirkliche Zuriicksetzungen fehlten auch in diesem FaIle nicht, 
so daB der Boden geniigend vorbereitet war, um den Knaben aus seinem Gefiihl der 
Minderwertigkeit heraus zu unbeugsamem Trotze und iiberstiegenem Ehrgeize zu 
treiben. Vberall wollte er der Erste, der Kliigste, der Ausgezeichnetste 
sein. DaB er auf diesem Wege zu hohen sittlichen Werten gelangte, wird uns nicht 
wundernehmen; er wollte sich auch durch unerschiitterliche Wah r h e its lie be, 
Reinh eit der Si tten und groBes Wissen hervortun.Andererseits fehlten Ziige 
abtraglicher Art keineswegs, er wurde herschsiichtig, starrkopfig, selbst
bewuBt und leicht geneigt, das Wissen und die Erfahrung anderer zu unterschatzen. 
Friihzeitig schritt er zur Verehelichung, um in diesem Verhiiltnisse den Triumph 
seiner Miinnlichkei t zu finden. Je mehr sein Vater ihn hiervon mit guten Griinden 
abzuhalten suchte, um so trotziger bestand er auf seinem Plane, den er auch bald 
nachher ausfiihrte. Weil sich die Frau doch nicht in dem MaBe unterwarf. wie es 
seinen unbewuBten Erwartungen entsprochen hiitte, und weil sie ihm wegen seines 
fortgesetzten MiBtrauens und Norgelns mit immer stiirkerer Widerspenstigkeit be. 
gegnete, 0 Hen b ar u m ihre "M annlichkeit" zu beweisen, war er vor eine 
Niederlage gestellt, die ihn vor der Welt. vor seinem Vater und vor seiner Frau als 
minderwertig, d. h. als "weiblich" (unmiinnlich) erwiesen hiitte. Zu trotzig, um zu 
eider bewuBten Erfassuug dieser Lage zu schreiten, fand er den Ausweg in die Krank. 
heit und versuchte sich derart vor dem Wiedererwachen der alten schmerzlichen Er_ 
innerungen an Spott und Herabsetzung zu schiitzen; Die Kliirung dieser Zustiinde 
brachte es dahin, daB der Patient auf den scheinbaren Vorteil seiner Krankheit ver-
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zichtete und, unbekiimmert um die Meinung seiner Umgebung, beherzt an die Ord. 
nung seiner hiiuslichen Verhiiltnisse schreiten wollte. 

Ein zweiter Fall betrifft eine Patientin, Beamtin, 34 Jahre alt, die mit Auf. 
regungszustiinden, nervosem Herzklopfen, Platzangst und niichtlichem Aufschreien 
in die Behandlung kam. Der Vorteil dieser Erkrankungsform lag darin, das die Pa. 
tientin in de n B ren npu n kt de r A ufm erksamkei t ihre r U mg e bung trat, 
stets nur in Begleitung ihrer Schwester ausging und sich aller gesellschaftlichen Pflich. 
ten entledigen durfte. Die uneingestandene Absicht war dabei, si ch allen H eira ts. 
pliinen, damit der "Erniedrigung" einer Frauenrolle zu entziehen. Ais 
Kind zeigte sie friihzeitig knabenhaftes Aussehen, ungebiirdiges Benehmen und Kin. 
derfehler, wie Bettniissen und Daumenlutschen, die ich als Zeichen von Kindertrotz 
(Kampf gegen die Einfiigung) nachwies. Sie bewegte sich nur in Knabenkreisen, an 
deren Balgereien und grausamen Spielen sie Gefallen fand. In der Pubertiit brachte 
sie ihr aggressives Vorgehen einigemal in Gefahr, sich zu verlieren. Diese Gefahr und 
die Einschiichterungen durch die Mutter fiihrten dazu, daB das in sexuellen I;:>ingen 
schlecht unterrichtete Miidchen fiir ihre "miinnliche Rolle" zu fiirchten begann. Ihre 
personlichen Erfahrungen iiber eheliche Verhiiltnisse waren gleichfalls nicht danach 
angetan, ihr die Rolle einer Frau sympathisch zu machen. Sie sah in ihrer Umgebung 
die Gattin stets als minderwertiges und unterdriicktes Wesen behandelt und fiirch. 
tete, dem gleichen Lose anheimzufallen. So wuchs ihre Abneigung gegen die Ehe bis 
zu einem solchen Grade, daB sie es vorzog, als kranke, zur Ehe untaugliche Person 
durch das Leben zu gehen. Durch das Herzklopfen bewies sie sich und anderen, daB 
sie als Herzkranke der Gefahr einer Schwangerschaft ausweichen miisse; die Gesell. 
schaftsflucht und die Angst, allein auf die StraBe zu gehen, sollten dazu dienen, die Be. 
kanntschaft mit Miinnern zu verhiiten. In dies em FaIle hat die Abneigung, die 
natiirliche weiblicheAufgabe auf sich zu nehmen, die Patientin dazu 
gebracht, den Einschiichterungen durch die Mutter, der sie in anderen Dingen seit 
jeher trotzig und auflehnend gegeniiberstand, soweit die Erotik in Frage kam, mit 
iibertriebenem Gehorsam zu folgen. Die Einstellung auf Gehorsam diente 
dem gleichen Zwecke wie ihr Trotz, der Aufrechterhaltung eines scheinbar 
miinnlichen Charakters. 

Ich habe in knappen Umrissen zu zeigen versucht, daB die Charakter~ 
ziige des Trotzes und des Gehorsams auf u n b e w u B ten un d fa 1 ~ 
schen Einstellungen des Kindes beruhen i ) und dad nun wohl 
anschlieBen, daB die erziehlichen Mittel des Hauses und der Schule so~ 
lange dagegen nicht aufkommen konnen, als sie nicht imstande sind, die 
falsche Einstellung zu ·verbessern. Welches sind nun die F orderungen, 
die der Nervenarzt an den Piidagogen stellen dad? 

In erster Linie solche vorbeugender Natur. Die E r z i e hun g m u B 
dem Kinde die Moglichkeit nehmen, - sei es wegen seiner 
S c h w ii c h e, K lei n h e ito d e rUn ken n t n i s - e i n G e f ii h 1 d e r 
Min de r w e r t i g k e ita u f k 0 m men z u 1 ass e n 2). K ran k e un d 

1) v. Kries hat auf den "Einstellungsmechanismus" als erster hingewiesen. 
2) Von diesem Standpunkte aus erscheint das System der "Forderklassen" als 

gefiihrlich, weil es den miinnlichen Protest aufs heftigste steigern muB, eine ent. 
sprechende Begrenzung desselben in der Schule aber unmoglich ist. Was das eine 
Kind etwa aus der Beforderung gewinnen mag, wird durch die Schiidigung der Dber. 
zahl, durch Vermehrung ihres Trotzes und ihrer Verbitterung, mehr als aufgewogen. 
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schwachliche Kinder miissen tualichst rasch geheilt und 
g e k r aft i g t w e r den. W 0 die s au c h d u r c h s 0 z i ale M a B _ 
nahmen ausgeschlossen ist, hat sich der Erziehungsplan 
besonders darauf zu rich ten, das Kind zu selbstandigem 
Vrteil zu bringen. es von der Meinung der anderen unab
han gig e r z u mac hen un d E r sat z z i e 1 e auf z u s tell e n. Die 
V n sic her h e it d e r Ge s chi e c h t s roll e i s t e in un gem e ins c h a _ 
digender Zustand und muB von vorneherein durch da
hi n z i e 1 end e Bel e h run gun d Hal tun g au s gem e r z t we r den. 

Die Gleichste11ung der Frau ist eine sehr dringende 
pad ago g i s c h e For d e run g. Her a b set zen deB erne r k u n g e n 
ode r Han diu n g s wei sen, die den W e r t d e r F r a u i mall g e _ 
meinen bezweifeln, vergiften das Gemiit des Kindes und 
not i g e n K nab e n wi e Mad c hen, sic h fr ii h z e i t i g den fa 1-
schen Schein einer iibertriebenen Mannlichkeit beizu-
1 e gen. Man e r z i e hen i c h t z u m G e h 0 r sam, wen n man die 
E ins tell u n g auf T rot z ve r m e ide n w ill. 

Die falsche Einstellung auf Trotz oder Gehorsam ist bei Verfolgung 
obiger Schilderung leicht wahrzunehmen. Hat man es mit einem solchen 
Kinde zu tun, so zwingt ja die Frage nach dessen spaterem Schicksal 
zu bestimmten MaBnahmen. Auch die Gefahr einer nervosen Erkran
kung ist in Betracht zu ziehen. In der Schule verraten sich solche Kin
der zuweilen dadurch, daB sie traumerisch oder aber stumpfsinnig da. 
sitzen, erschrecken und zittern oder erroten, wenn sic aufgerufen wer. 
den und stan dig oder nur bei der Pri.ifung "ein boses Gesicht" machen. 
Werden sie ausgelacht oder bestraft, so erfolgt eine unerwartet heftige 
Gegenwirkung. Manchmal sind sie Muster von Folgsamkeit in der Schule, 
qualende Tyrannen aber zu Hause i). Es versteht sich leicht, daB wed e r 
der Trotz gereizt, noch der Gehorsam vertieft werden 
dar f, wie es ofter zu geschehen pfiegt, wenn man im ersten Fall die Hilf. 
losigkeit des Kindes lacherlich zu machen sucht, im zweiten sichere Be. 
lohnung in Aussicht stellt, die das Leben ja doch sofort nicht gibt. W 0 

man aber den Gehorsam nur des Gehorsams wegen antrifft, da verdankt 
er, ahnlich wie bei manchen religiosen Obungen, der tiefsten Zerknir. 
schung, einem iibermachtigen Gefiihl der Minderwertigkeit seinen Vr. 
sprung und nahert sich dem masochistischen Kleinheitswahn, urn heim. 
Hche Triumphe zu feiern. Gelingt es, dem Kinde die abnorme Einstellung 
nachzuweisen und zu zeigen, seine falschen Wertungen von eigener und 
fremder GroBe, von mannlicher und weiblicher Bedeutung zu entwerten, 

') Ieh meine, daB sie sieh am deutliehsten in freien oder selbstgewahlten Auf. 
satzen, wo ihnen das Thema nicht allzu nahe gelegt wird, verraten miiBten, indem 
sie etwa Probleme oder Probleml6sungen im Sinne der oben dargestellten Regungen 
zur Darstellung braehten. Fiir derartige Beobachtungen hatte man allen Grund, den 
Lehrern dankbar zu sein. Herrn Professor Oppenheim, Frau Dr. Furtmiiller, Herrn 
und Frau Dr. Kramer und anderen danke ieh an dieser Stelle fiir die freundliche 
Ausfiihrung dieser Anregung, die im folgenden zur Darstellung gelangt. 
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ihm den Z wan g s m e c han ism u sklar zu machen, der von der psychi~ 
schen Zweigeschlechtlichkeit zum aufgepeitschten mannlichen Protest 
fiihrt, seinen Trotz ojer Gehorsam als auf diesen Linien gelegen aufzu
decken, so ist das Spiel gewonnen. Das Kind wird innerlich frei und 
auBerlich unabhangig und kann sich nunmehr mit seiner vollen, nicht 
mehr gebundenen Kraft zu selbstandigem Denken und Handeln auf. 
raffen. 

Wenn dabei auch ein groBes Stiick von Autoritatsglaube fallt, - un d 
au c h d a s t rot zig e Kin d t rot z t n u r de r Aut 0 r ita t! - wir 
wollen es nicht bedauern. Wir steuern ja einer Zeit entgegen, wo jeder 
selbstandig und frei, nicht mehr im Dienste einer Person, sondern im 
Dienste einer gemeinsamen Idee seinen gleichberechtigten Platz ausfiillen 
wird, im Dienste der Idee des korperlichen und geistigen Fortschritts. 

Zur Kritik 
der Freudschen Sexualtheorie des Seelenlebens. 

Von Dr. Alfred Adler. 

I. Die Roll e d e r Sex u a lit a tin d erN e u r 0 s e. 

Die Frage ist miiBig, ob eine Neurose ohne Einbeziehung des Sexual. 
triebes moglich sei. Hat er doch im Leben aller eine ahnlich groBe Be. 
deutung. Pragt sich also, ob in seinen Schicksalen der Anfang und das 
Ende, aIle Symptombildungen der Neurose zu erblicken seien. Ich muB 
darauf mit einer kurzen Schilderung, - nicht des losgelosten Sexual~ 
triebs, sondern seiner Entwicklung im Ensemble des Trieblebens ant. 
worten. Biologisch ware die Auffassung nicht zu halten, daB jeder Trieb 
eine sexuelle Komponente habe, also auch der FreBtrieb, der Schautrieb, 
der Tasttrieb usw. Man muB vielmehr ann ehmen, daB die Evolution im 
organ is chen Reich zu Ausgestaltungen gefiihrt hat, die wir uns als Dib 
ferenzierung urspriinglich vorhandener Zellfahigkeiten zu denken haben. 
So ist dem Willen und der Not zur Assimilation ein Nahrungsorgan ge~ 
foIgt, ein Tast~, Gehors., Gesichtsorgan dem Willen und Zwang zum 
Fiihlen, Horen, Sehen, ein Zeugungsorgan dem Willen und Zwang· zu 
Nachkommenschaft. Die Be h ii tun g aller dieser Organe war so sehr 
notig, daB sie von zwei Seiten in Angriff genommen wurde: durch 
Schmerz. und durch Lustempfindung. - Da diese nicht geniigte, durch 
eine dritte Sicherung, durch ein Organ der Voraussicht, das Denkorgan, 
das Gehirn. Auf dem Experimentierfelde der Natur finden sich Varia~ 
tionen aller drei Sic her u n g s g roB e n. Der AnstoB korrJmt aus An~ 
griffen in jer Aszendenz, die Deszendenz weicht aus. Bald kommt es zu 
peripheren Defekten, bald zu erhohten Schmerz~ und Lustempfindungen 
im minderwertigen Organ. Der variabelste Anteil, das Zentralnerven. 
system, iibernimmt die endgiiltige K 0 m pen sat ion. Es ist ein zwei. 

'faches Unrecht, den Begriff des minderwertigen Organs und den der 
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.,erogenen Zone" H a vel 0 c k E II i s' zu konfundieren. N ur ein kleiner 
Teil der minderwertigen Organe zeigt erhohte Lust~ oder Kitzelgefiihle 
im peripheren Antllil. Will man, wie Sa d g e r versucht, einen minder. 
wertigen Nierenleiter, eine Gallenblase, Leber.Pankreas, adenoide Vege. 
tationen und Lymphdrtisen zu den erogenen Zonen ziihlen? Die Oto. 
sklerose zeigt nach neueren Untersuchungen einen Mangel des Kitzel. 
geftihls im iiuBeren Gehorgang. Ferner: wo stellen Sie bei der Auffassung 
von den erogenen Zonen die Gehirnkompensation und Dberkompen. 
sation hin? 

Zweitens: es priijudiziert den Begriff "erogene Zone", und zwar mit 
Unrecht. Nicht als ob ich leugnen wollte, daB sich am minderwertigen 
Organ bewuBte und unbewuBte perverse Phantasien ankntipfen konnten. 
Aber erst im spiiteren Leben, unter Zuhilfenahme falscher Sexualvorstel
lungen oder unter dem Drucke bestimmter Sicherungstendenzen. Urn 
erogen zu werden, bedtirfen diese Zonen einer sekundiiren Triebver. 
schriinkung unter dem Drucke falscher Sexualtheorien oder gegensiitz< 
licher ti b e r f 1 ti s s i g e r Sic her u n g s ten den zen. Die Behauptung, 
daB das Kind pol y m 0 r ph. per v e r s ist, ist ein Hysteron.Proteron, 
eine dichterische Lizenz. Die "s e xu e 11 e K 0 n s tit uti 0 n" kann durch 
Erlebnisse, durch Erziehung, insbesondere auf Basis der Organminder. 
wertigkeit belie big geztichtet werden. Selbst die F r ti h rei f e kann nie. 
dergehalten oder gefordert werden. Sad i s tis ch e u nd rna s 0 ch i st i. 
s c heR e gun g e n aber entwickeln sich erst aus den harmloseren Be. 
ziehungen von regelmiiBig vorhandenem Anlehnungsbedtirfnis und Selb. 
stiindigkeitsregungen, sobald der miinnliche Protest in Frage kommt, mit 
seiner Aufpeitschung von 'Vut, Zorn und Trotz. 

Das Sexual organ entwickelt einzig und allein den sexuellen Faktor 
im Leben und in der Neurose. Sowie die Sexualitiit Beziehungen eingeht 
zum gesamten Triebleben und seinen Ursa chen, so gilt dies von jedem 
anderen Trieb. Bevor der Sexualtrieb eine nennenswerte GroBe erreicht, 
etwa am Ende des ersten Jahres, ist das psychische Leben des Kindes 
bereits reich entwickelt. F r e u d erwiihnt die Auffassung aller Autoren, 
denen sich C z e rn y anschlieBt, daB Kinder, die sich beim Stuhlabsetzen 
trotzig benehmen, oft nervos weden. 1m Gegensatz zu anderen Autoren 
fUhrt er ihren Trotz darauf zurtick, daB sie bei der Stuhlverhaltung 
sexuelle Lustgeftihle haben. 1ch habe keinen einwandfreien derartigen 
Fall gesehen, will aber nicht i;;:ugnen, daB Kinder, die derartige Kitzel. 
gefUhlebeiderRetentionhaben, wenn sie in die Trotzeinstellung 
g era ten, g era d e die seA r t des Widerstandes bevorzugen. Dabei 
ist aber doch der Trotz maBgebend, und die Organminderwertigkeit ist 
fUr die Lokalisation und Auswahl des Symptoms ausschlaggebend. 1ch 
habe viel ofters beobachtet, daB derartige trotzige Kinder den Stuhl 
knapp vor oder nach der 1nszenierung des notigen Apparates oder auch 
neben dem Apparat produzieren. Dasselbe gilt yom Urinieren solcher 
Kinder, dasselbe aber auch yom Essen und Trinken. Man braucht ge. 
wissen Kindem das Trinken bloB einzuschriinken und ihre "Libido" steigt 
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ins UnermeBliche. Man braucht ihnen nur zu sagen, daB man auf regel. 
miiBiges Essen Wert legt, und ihre Libido sinkt auf Null. Kann man 
diese "LibidogroBen" ernst oder gar energetisch nehmen und zu Ver. 
gleichen beniitzen? Ich sah einen 13 Monate alten Knaben, der kaum 
stehen und gehen gelernt hatte. Setzte man ihn in seinen Sessel, so stand 
er auf. Sagte man ihm: "Setze dich nieder", so blieb er stehen und sah 
schelmisch drein. Seine sechsjiihrige Schwester rief ihm bei einer sot. 
chen Gelegenheit zu: "Bleib stehen!" und das Kind setzte sich nieder. 
Dies sind die Anfiinge des miinnlichen Protestes, und die inzwischen auf. 
keimende Sexualitiit ist seinen StoBen und seinem Driingen fortwiihrend 
ausgesetzt. Auch die Wertschiitzung des Miinnlichen beginnt auffiilli~ 
friih. Ich sah einjiihrige Kinder, Knaben und Miidchen, die miinnliche 
Personen sichtlich bevorzugten. Vielleicht ist es der Klang der Stimme. 
das sichere Auftreten, die GroBe, die Kraft, die Ruhe, die dabei den 
Ausschlag gibt. Ich habe auf diese Wertschiitzung in einem Referat iiber 
J u n g s "Konflikte der kindlichen Seele" kritisch 1) hingewiesen. Sie lost 
regelmiiBig den Wunsch aus, auch ein Mann zu werden. Neulich hor:te 
ich ein Kind von zwei Jahren, einen Knaben, sprechen: "Mama dumm, 
Friiulein dumm, Toni (Kochin) dumm, Usi (Schwester) dumm, O.mama 
(GroBmama) dumm!" Als er gefragt wurde, ob der GroBpapa auch dumm 
sei, sagte er: "O.papa doB (groB)." - Allen fiel es auf, daB er den Vater 
ausgenommen hatte. Man hielt es fiir ein Zeichen des Respektes. Es war 
leicht zu verstehen, daB er die siimtlichen wei b 1 i c hen Mit g 1 i e d e r 
seiner Umgebung filr dumm erkliiren wollte, sich und die miinnlichen fiir 
klug. Er identifizierte dumm und weiblich, klug und miinnlich, abe r 
die s e G 1 e i c h s t e 11 u n g ve r h a If i h m z u r G e It un g. 

Ich habe in mehreren Arbeiten hervorgehoben, daB vor allem die 
Kinder mit fiihlbarer Organminderwertigkeit, Kinder, die an Fehlern 
leiden, deren Unsicherheit groBer, deren Furcht vor Blamage und vor 
Strafe ausgiebiger ist, jene G i e run d j en e Has t entwickeln, die 
schlieBlich zur N eurose jisponieren. Sie sehnen sich friihzeitig schon 
nach dem B ewe i s i h res We r t e sod e r wei c hen Ve rl e t z un. 
g e n ih re rEm p findlichke ita u s. Sie sind schiichtern, erroten 
leicht, fliehen vor jeder Priifung ihres Konnens und verlieren friihzeitig 
die Natiirlichkeit des Benehmens. Dieser unbehagliche Zustand driingt 
mit Macht n a c h Sic her u n gen. Bald wollen sie gehiitschelt sein, bald 
alles allein machen, sie schrecken vor jeder Arbeit zuriick oder Ie sen un. 
unterbrochen. In der Regel sind sie friihreif. Ihre WiBbegierde ist ein 
k 0 m pen sat 0 ri s c h e s Pro d u k t i h r e rUn sic her h e i t und greift 
friihzeitig auch nach den Fragen iiber den Geburtshergang und iiber den 
Geschlechtsunterschied. Diese angestrengte und andauernde Phantasie. 
tiitigkeit muB als ein Reiz fiir den Sexualtrieb aufgefaBt werden, sob aId 
primitive Kenntnisse von Sexualvorgiingen zustande gekommen sind. 
Auch hier gilt ihnen als Ziel der B ewe i s i h r e r M ii n n Ii c h k e i t. 

1) Wie ich derzeit sehe, mit Erfolg. Siehe Hit s c h man n (Freuds N eurosenlehre, 
2. Aufl.) und Jung (Bleuler-Freudsches Jahrbuch 1913). 
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Ich habe in der "Minderwertigkeitslehre" hervorgehoben, daB die Sexual~ 
minderwertigkeit mit ihrer oft groBeren Lustempfindung zur Friihreifc 
disponiert. Treffen, wie so haufig, mannlicher Protest und groBere Lust~ 
empfindung am Genitale zusammen, so resuItieren Friihmasturbation und 
friihzeitige Sexualwiinsche. Vorstellungen von den Schrecken und Schmer~ 
zen des Geburtsaktes, des Geschlechtsverkehres sind es, die den Pro ~ 
t est in man n Ii c her Ric h tun g weitertreiben. W 0 in der N eurose 
Geburtsphantasien, Kastrationsgedanken oder analog zu verstehende 
Gedanken yom Untensein, von Atemnot, yom Dberfahrenwerden usw. 
auftauchen, sind es weder Wiinsche noch verdrangte Phantasien, son~ 
dern s y m b 0 li s c h g ef a B t e B e f ii r c h tun g e n, z u un t e r Ii e g en, 
gegen die sich der N eurotiker zu sichern trachtet oder die er als War ~ 
nun g en sich vor die Seele ruft. Ein nicht seltener Typus, den ich bis~ 
her nur seIten in den Kreis meiner Erwagungen gezogen habe, meist Sohne 
starkgeistiger, mannlicher Miitter, hat die An g s t v 0 r de r F r au tief 
im Gemiite. In ihren Phantasien spieIt die miinnliche Frau haufig eine 
Rolle, das ist die Frau, die oben, ein Mann sein will. Oder sie haben die 
symbolische Phantasie des Penis captivus, d. h. sie fiirchten, von der 
Frau nicht loszukommen, wobei das Bild yom Sexualverkehr der Hunde 
entlehnt ist. Urn nun recht acht zu geben, iibertreiben sie maBlos. Ihre 
eigene Sinnlichkeit erscheint ihnen riesenhaft, das Weib wird zum Da~ 
mon, und so wachst ihr MiBtrauen sow-eit, daB es sie geschlechtlich un; 
brauchbar macht. Sie miissen jed e sMa d ch e n p e i nli ch p rii fen, 
belauern, auf die Probe stellen (Griselda!). Auch bei ihnen geht 
die Natiirlichkeit der Beziehungen verloren. 

Und es erhebt sich wieder die Frage: 1st das, was uns der N eu~ 
rot ike ran Lib i d 0 z e i g t, e c h t? Seine Friihreife ist erzwungen, sein 
Onaniezwang dient dem Trotz und der Sicherung gegen den Damon 
Weib, seine Liebesleidenschaft geht bloB auf den Sieg, seine Liebes~ 
horigkeit ist ein Spiel, darauf berechnet, sich dem ernsthaften Partner 
nicht zu unterwerfen, seine perversen Phantasien, ja selbst seine aktiven 
Perversionen dienen ihm nur dazu. sich von der Liebe fernzuhalten. 
Wonl sind sie ihm ein Ersatz, aber nur, weil er seine Heldenrolle spielen 
will und weil er fiirchtet, auf normalem Wege unter die Rader zu kom~ 
men. Zumal das sogenannte "Kernproblem" der Neurose, die Inzestphan; 
tasie, hat meist die Aufgabe, den Glauben an die eigene, iibermachtige 
Libido zu nahren unj deshalb jeder "wirklichen" Gefahr so weit als 
moglich aus dem \Vege zu gehen. 

Ich gehe nunmehr an die Analyse eines Falles aus der letzten Zeit. 
Der betreffende Patient ist noch nicht entlassen. Die Struktur seiner N eu~ 
rose liegt aber so we it klar, daB ich sie auszugsweise vortragen kann, 
urn an ihr meine Behauptungen noch deutlicher zu machen. 

Ein 22 jiihriger Bauzeichner klagt iiber Anflille von Zittern in den 
Hlinden seit 1% Jahren und haufige nachtliche Pollutionen. Die ersten 
Erkundungen ergaben: Verlor den Vater im fiinften Lebensjahr. Der 
Vater konnte die letzten drei Jahre kaum allein stehen oder gehen und 
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war auf beiden Augen erblindet. Erst in seinem 17. Lebensjahr erfuhr 
der Patient, daB sein Vater an Riickenmarksschwindsucht gestorben war; 
gleichzeitig gab man ihm als Ursache dieses Leidens iibermiiBigen Ge. 
schlechtsverkehr an. Diese Mitteilungen fi.elen in eine Zeit heftiger Ma. 
sturbation und erfiiIlten den Patienten mit groBem Schrecken fiir seine 
eigene Zukunft. 

Fiir seine eigene Zukunft hatte er schon oft zu fiirchten Gelegenheit 
gehabt. Zuerst als kleiner Knabe, da er, schwiichlich und kleiner als 
seine Geschwister und Gespielen, stets Schutz bei seiner Mutter suchte, 
die. ihn als Jiingsten auffiillig verhiitschelte. Angstlichkeit und Schiich. 
ternheit hafteten seinem Wesen stets an. Doch wurde er bald recht. 
haberisch, wollte unter seinen Gespielen stets die erste Rolle spielen und 
konnte deshalb nie Freunde erwerben. Sein Wissensdrang ieigte sich 
bald und zwar sowohl in sexuellen Dingen ·als in der Schule. Seine Sehn. 
sucht war, ein groBer Mann zu werden. Und so kam er als einzigt!ll' 
einer groBen Geschwisterschar in die Mittelschule. Eine Kindheitserin. 
nerung, in der sich der miinnliche Protest seiner Kindheit widerspiegelt, 
ist folgende: Wen n e rim G r a sea u f de m R ii c ken I a g, sa her 
o ben in den W 0 Ike n d a s B il d s e i n e s Vat e r s. Er, der weibliche 
Schwiichling, in der weiblichen Position; oben der Vater, der Mann. Er 
hatte bis in die letzten Jahre weibliche Ziige und muBte oft in seiner 
Kindheit beim Theaterspielen in weiblichen Kleidern Miidchenrollen 
spielen. Er schlief lange mit der urn zwei Jahre alteren Schwester in 
einem Bett und befriedigte dort seine sexuelle N eugierde. In seinen 
Traumen gab es vereinzelt Inzestphantasien, die sich auf Mutter und 
Schwester bezogen. - Die Mutter hielt strenge auf Moral, und er hatte 
Gelegenheit, ihre Harte gegeniiber den alteren Briidem, sobald Liebes. 
affiiren vorfielen, zu beobachten. Beziiglich der Ehen ihrer Kinder sah sie 
in erster Linie auf materielle Giiter und verfolgte eine ihrer Schwieger. 
tochter viele Jahre mit ihrem Hasse, weil sie arm in die Ehe getreten 
war. Alles in allem beherrschte ihn die Mutter in jeder Beziehung. 

Erregungen und masturbatorische Beriihrungen kamen bei unserem 
Patienten yom 9. Lebensjahr an vor. Spater hatte er hiiufig Sexualer. 
regungen, wenn er in Miidchengesellschaft war. Ais er im 14. Lebensjahr 
Masturbation zu iiben 'begann, wurde ihm dadurch jede Miidchengesell. 
schaft so sehr verleidet, daB er am liebsten aIle in blieb. Er vertiefte seine 
Oberzeugung, daB seine Sexuallibido ungeheuer groB sei und kaum zu 
bewiiltigen. Ais er von der Krankheit seines Vaters erfuhr und gleich. 
zeitig annehmen muBte, daB dieser ebenso sinnlich wie er gewesen, gab 
ihm dies einen gewaltigen Ruck: er lieB von der Masturbation! Oft lieB 
er sich hinreiBen, ;trotz seiner Furcht vor Erektionen, Miidchen zu 
kiissen, urn nachher liingere Zeit aIle Orte zu meiden, wo er Miidchen 
treffen konnte. 

War nun seine Libido wirklich so groB, als er ann a h m? War sie 
vor allem so groB, daB er zu Sicherungen, wie die der Gesellschaftsangst, 
greifen m u B t e? Manches spricht strikte dagegen. Er war in Verhalt. 
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nissen auf dem Lande aufgewachsen, spater all~in an einer Provinzreab 
schuIe, wo Gelegenheiten zum Geschlechtsverkehr reichlich zu finden 
waren. Manches der Madchen war ihm weit genug entgegengekommen. 
Als er von der Krankheit des Vaters horte und von deren angeblicher 
Veranlassung, setzte er sofort mit der Masturbation aus. Er nahm bald 
nachher normalen Verkehr auf, libte diesen aber selten aus und lieB sich 
durch Gedanken an die Geldausgaben Ieicht davon abhalten. Midchen, 
die ihm freiwillig entgegenkamen, verlieB er nach ihrer Eroberung, aus 
Beflirchtung, nicht mehr von ihnen Ioszukommen. Er stellt sicll jedes 
\Veib als einen Damon vor und auBerst sinnlich, der ihn beherrschen 
will, dem gegenliber er schwach sein konnte, - und er bleibt s tar k. 
Dabei verachtet er die Frauen, halt sie fUr minderwertig, miBtraut ihnen 
und mutet ihnen stets egoistische Motive zu. Vor zwei Jahren wurde er 
mit einem schonen, aber armen Madchen bekannt. zu dem er sich an
fangs hingezogen flihlte. Ais beide eine Heirat in Aussicht nahmen, war 
die Konsequenz die, daB er massenhafte Pollutionen bekam und bei Pro .. 
stituierten Ejaculatio praecox oder Impotenz zeigte. Gleichzeitig machte 
er die Wahrnehmung, daB er im Amte zu zittern begann und seine 
Zeichnungen nur mit Miihe fertig brachte. Eine genauere Untersuchung 
lieB erkennen, daB er nur dann Zittern und Stocken beim Sprechen 
zeigte, wenn er tags vorher Verkehr oder eine Pollution gehabt hatte. 
Die naheliegende Annahme, daB er das Zittern bei seinem Vater gesehen 
habe und nunmehr nachahme, urn sich zu schrecken, konnte Patient 
nicht bestatigen. Dagegen fiel ihm ein alter Professor der Mittelschule 
ein, der sowohl Zittern als Stocken in der Stimme zeigte, Erscheinungen, 
die unser Patient damals als Alterserscheinungen bei Leuten deutete, 
die in der Jugend viet Sexualverkehr gehabt hatten. Eine zweite QueUe, 
die er verwendete, ergab sich in einer Schrift liber Pollutionen, in der 
sis Foigen Zittern und Stocken der Stimme beschrieben wurden. Nas 
here Aufklarungen brachten seine Gedanken liber die bevorstehende 
Heirat. Die Mutter wird unzufrieden sein. Seine reichen Verwandten 
wiirden ihn verachten. Das Midchen heirate ihn nur aus materiellem· In; 
teresse. Sie sei sinnlich und werde ihn in den Taumel ihrer Sinnenlust 
hineinziehen. Er selbst sei sinnlich. Die Folgen seiner Masturbation, 
seiner Pollutionen und seines Verkehrs traten bereits ein. Und so zog 
er sich auf Grund dieser Arrangements wieder von dem 
Midchen zurUck, ohne recht zu wissen, wie er ganz von ihr loskommen 
konne. Die s e s S c h wan ken is t e i n e m N e in g 1 e i c h w e r ti g, 
sichert ihn auch zugleich gegenliber anderen Midchen:. 

Er zittert also jetzt schon, um sich daran zu erinnern, was ihm der
einst droht. Er zittert, urn seiner Urangst zu entgehen, wied~r, wie einst 
bei der Mutter, unter die Gewalt eines \Veibes zu kommen. Er zittert, 
um sich vor dem Schicksal des Vaters, vor dem Schicksal jenes alten 
Lehrers zu bewahren. Er zittert, urn dem Damon Weib, und urn seiner 
eigenen . Sinnlichkeit wie der des Madchens zu entgehen. Und er zittert, 
urn, entgegen seinem eigenen Wunsch, de m de r M u t t e r z u g e -

Adler. Heilen und Bilden 3. Auf!. 7 
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n ii g e n, die der Heirat abhold ware, was aber in letzter Linie ihm nur 
wieder seine Abhangigkeit yom Weibe beweisen solI. - Deshalb seine 
Auffassung von seiner iibergroBen Sinnlichkeit, sowie von der des 
Weibes, darum die haufigen Erektionen und Pollutionen, die zum groBten 
Teil zustande kommen, we il e r s i e will, w e il e r s i e bra u c h t, 
und weil er, urn sie zu konstruieren, ununterbrochen an 
sexue11e Dinge denkt. Und ich frage nochmals: Wie solI man 
die Lib i dod i e s e s N e u r 0 ti k e r s a b s c hat zen, w 0 a 11 e s g e • 
mac h t, a r ran g i e r t, ve r g roB e r t, ve r z err t, ein tendenzios ge. 
kiinsteltes und unnatiirliches Produkt, Aktivum und Passivum zugleich, 
geworden ist? 

Ein Traum des Patienten, der aIle diese Ziige wiedergibt, gleich. 
zeitig au c h die bed e u t sam s t e Ten den z des T r au m e s, die 
Sic her u n g s ten den z, hervorhebt, ist folgender: 

"Ein Madchen, jung, frisch, mit vollem Busen, sitzt nackt hingelehnt 
auf einem Diwan. Was sie sagte, weiB ich nicht. (Denkt an eine Dirne 
und zugleich, daB ihm beim Anblick der nackten Frau die Sinne schwin. 
den.) Sie suchte mich zu verfiihren. (Der Damon Weib.) Ich wollte 
darauf eingehen, aber im letzten Moment bekam ich das BewuBtsein, 
vor einer Pollution zu stehen und hielt mich von ihr zuriick. (Versuch, 
einen Weg ohne Frau zu nehmen. - Der ganze Traum zeigt die war. 
nende Perspektive auf Pollutionen und Verkehr als die auslosenden 
Momente einer Tabes.)" 

Die einfache Aufkliirung, daB Tabes eine Folge von Lues sei, hatte 
keinerlei Wirkung. Erst d a s Ve r s t ii n d n i s f ii r s e in e ii bert ri e • 
bene n S i ch e ru n g ste nd e nz e n beendete das Zittern. 

W 0 ist nun das K ern pro b I e m die s erN e u r 0 s e? Die Inzesb 
phantasie hatte gerade nur den Wert, ihm den Glauben an seine iiber. 
groBe, verbrecherische Phantasie zu verbiirgen. - Die Ve r d r ii n gun g 
de rOn ani e n e i gun g, die 1 e i c h t gel a n g, m u B t e von e i n e r 
anderen gleichwertigen oder besseren Sicherung ge. 
f 0 I g t s e i n, von den Poll uti 0 n e n. Erst a I s e r v 0 rei n erE h e 
s tan d, als er fiirchtete, wieder wie einst "u n ten" zu sein, nicht wie 
der Mann, der Vater "oben", unter den EinfluB einer Frau zu geraten 
und so seine Minderwertigkeit vor allen eingestehen zu miissen, wurde 
er "k ran k." DaB er es ebensowenig vertrug, unter einem Manne zu 
stehen, den Kollegen gegeniiber, die er fortwiihrend herabsetzen wollte, 
und mit denen er sich stets zerschlug, den Professoren gegeniiber, die 
ihm in hiiufigen Priifungstriiumen drohend erschienen, seinem Vor. 
gesetzten gegeniiber, vor dem ihn an den bestimmten Tagen sein Zu. 
stand gewohnlich iiberfiel, will ich nur nebenbei erwiihnen. 

W i e k 0 m m t die Sex u a Ii t ii tin die N e u r 0 s e und welche 
Rolle spielt sie also? 

Sie wird friihzeitig geweckt und gereizt bei vorhandener Minder. 
wertigkeit und starkem miinnlichen Protest, sie wird als r i e s en h aft 
a n ~ e set z tun d e m p fun den, dam i t d e r Pat i e n t sic h d a v 0 r 
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r e c h t z e i t i g sic her t, oder sie wird entwertetund als Faktor ge~ 
strichen, wenn dies der Tendenz des Patienten dient. 1m allgemeinen 
ist es nicht m<>glich, die Sexualregungen des Neurotikers oder Kultur. 
menschen als echt zu nehmen, urn mit ihnen zu rechnen, geschweige sie, 
in welcher Anschauungsform immer, als den grundlegenden 
Fa k tor des g e sun den 0 de r k ran ken See len I e ben s weiterhin 
auszugeben. Sie sind niemals Ursachen, sondern bear. 
b e it e t e sMa t e ri a I un d Mit tel des per s <> n Ii c hen S t reb ens. 

"Die wahre Einstellung zum Leben kann man schon in den erst en 
Traumen und erinnerten Erlebnissen eines Menschen 
deutlich wahrnehmen, ein Beweis, daB auch die Erinnerung an sie im 
Sinne eines planmiiBigen Vorgehens konstruiert ist. Unser Fall gibt als 
die weitest zuruckliegenden Triiume, etwa aus dem 5. Lebensjahre, 
folgende an: 

Erstens: "Ein Stier verfolgt mich und will mich aufspieBen." 
Der Patient glaubt, den Traum kurz nach dem Tode seines Vaters 

getriiumt zu haben, der an einer Ruckenmarkschwindsucht lange Zeit 
siech zu Bette lag. Ziehen wir eine Verbindungslini~ zu dem Phantasie. 
bild des Vaters in den Wolken (Gott?), so driingt sich der Gedanke an 
eine Todesfurcht des Knaben auf. Die spiitere "Rekonstruktion" (B i e r. 
stein) durfte auf die Tabes des Vaters und dessen Tod, die den 
Patienten so stark ergriffen hatte, Rucksicht genommen haben. Der Stier 
muB ferner dem auf dem Lande aufgewachsenen Knaben als m ii n n I i c h 
erschienen sein, was ihn, den Verfolgten, in einer unmiinnlichen, fUr die 
primitiv gegensiitzliche Anschauung des Kindes also weiblichen Rolle 
des Verfolgten zeigte. Auch wer nicht so weit in der Deutung gehen 
will, durfte aber das Gemut dieses Kindes als von dusteren Ahnungen 
erfiillt nachempfinden konnen. 

Der zweite 'Traum setzt diese schlimmen Erwartungen fort. E s war 
ihm, als sei er abgestiirzt und auf eine harte Unterlage 
g e fa 11 e n. Solche F alltraume deuten immer auf eine ins Pessimistische 
geriickte Vorsicht des Triiumers, die mit bosen Moglichkeiten, mit dem 
"Untensein", schreckt. 

Die iilteste Erinnerung seines wachen Lebens glaubt er darin zu 
finden, daB er am ersten Schultag mit una u fhal tsam e r S chnellig. 
keit in die Miidchenschule seinen Weg nahm und sich 
n u run t e r T r it n e n in die K nab ens c h u I e a b wei sen Ii e B. Wir 
dii~fen dies als ein Gleichnis seiner Sehnsucht ansehen, nicht krank, 
elend, tot, "unten", wie der Vater, sondern entsprechend einer weiblichen 
Rolle, die er bei seiner starken Mutter fand (die nach allgemeiner Aus~ 
sage wi e e in Man n die Wirtschaft fiihrte), gesund, kraftvoll und 
lebendig seine Zukunft zu suchen. 

Das Zogern, der Mangel einer Vorbereitung in' seiner miinnlichen 
Rolle mit allen dazugehorigen Erscheinungen, auch der krankhaft> 
nervosen, war also die Achse seines Seelenlebens geworden. Ihr ent. 

7* 
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sprachen dann freilich auch die mit N otwendigkeit erwachsenen Erschei. 
nungen seines Sex ua 11 e ben s. 

II. "Verdrangung" und "mannlicher Protest"; ihre Rolle 
und Bedeutung fiir die neurotische Dynamik (1911). 

Ich darf in diesem Kreise die Kenntnis des Wesens der "Ver. 
drangung", wie es von F r e u d entworfen und geschildert wurde, als 
gegeben voraussetzen. Die Drsachen der Verdrangung aber und der 
Weg, der von der Verdrangung zur Neurose fiihrt, sind durchaus nicht 
so klar, als man in der Freudschule gemeiniglich annimmt. Die Zahl der 
Hilfsvorstellungen, die bei den Erklarungsversuchen zutage treten, sind 
iiberaus groB, und sie erweisen sich oft als unbewiesen oder aber gar 
als unbeweisbar. Gar nicht von denen zu reden, die (in plattester Weise) 
eine Analogie aus der Physik oder Chemie zu Hilfe nehmen, von "Stau. 
ung" und "erhohtem Druck", von "Fixierung", vom "Zuriickstromen in 
infantile Bahnen", von "Projektionen" und "Regression" reden. 

Schon die Ausfiihrungen iiber die D rsachen der Verdrangung erweisen 
sich in den Arbeiten dieser Schule als auBerst summarisch gefaBt, als 
dogma tisch gebrauchte Klischees, freilich auch als Intuitionen, deren 
Grundlagen festzustellen sich· immer lohnt. Das Problem der gelungenen 
und miBlungenen Verdrangung wird nur ratselhafter, wenn man es auf 
die "sexuelle Konstitution" zuriickfiihrt, die einfache Konstatierung zeigt 
aber nur den Mangel einer gegenwartigen psychologischen Einsicht. Die 
Drsachen der "Sublimierung", der "Ersatzbildungen", sind ebenfal1s 
nicht ergrtindet, sofern man einfach Tautologien als Tatsachen hinnimmt. 
Die "organische Verdrangung" erscheint da nur als ein Notausgang, als 
Beweis einer Denkmoglichkeit von Dmanderungen der Betriebsformen 
Ulid hat mit der Theorie der N eurosen kaum etwas zu schaffen. 

So kommen zur Betrachtung: verdrangte Triebe und Triebkom. 
ponenten, verdrangte Komplexe, verdrangte Phantasien, verdrangte Er. 
lebnisse und verdrangte Wtinsche. Dnd tiber allen schwebt als Deus ex 
machina eine Zauberformel: die Lust, von der Nietzsche so 
schOn sagt: "Denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.'; 
Dnd F r e u d: "Der Mensch kann auf jemals empfundene Lust nicht ver. 
zichten." Dnd so kommen dann - unter dieser Voraussetzung - jene 
drastischen Gebilde zustande, die jede Schiilerarbeit aufweisen muB: der 
Knabe, der an der Brust der Mutter saugen muB, der Neurotiker, der 
den GenuB, mit Wein oder Fruchtwasser besptilt zu werden, immer 
wieder sucht, bis hinauf zu den reineren Spharen, wo dem Suchenden 
kein Madchen recht ist, weil er die unersetzliche Mutter sucht. War 
diese Art der Beobachtung,so bedeutend auch der Fortschritt war, den 
hier diese Methode schuf, geeignet, die in Wirklichkeit arb e i ten d e 
u n d auf Z u k ti n ft i g e s bed a c h t e P s y c h e zu vergegenstandlichen 
und so in eine starre Form zu bringen, so war die Festlegung auf den 
Begriff des Kom p lexe s ein weiterer Schritt, die ra uml i ch e An. 
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schauung tiber die'dynamische zu setzen. Nattirlich ging dies 
nie so we it, daB man nicht das energetische Prinzip, das navra ,j8;;, 
nachtraglich hineinzubringen versucht hatte. 

Die Frage lautet doch: ist das treibende Moment in der Neurose die 
Verdrangung oder, wie ich vorlaufig unprajudizierlich sagen will, die 
ande.rsartige, irritierte Psyche, bei deren Untersuchung auch 
die Verdrangung zu finden ist? Und nun bitte ich zu beachten: Die Ver; 
drangung geschieht unter dem Drucke der Kultur, unter dem Drucke 
der "Ichtriebe", wobei Gedanken an eine abnorme sexuelle Konstitution, 
an sexuelle Friihreife zu Hilfe genommen werden. - Frage: Woher 
stammt unsere KuItur? Antwort: Aus der Verdrangung. - Und die 
"Ichtriebe", ein Be.griff, so pleonastisch und inhaltslos wie wenig andere? 
Haben sie nicht den gleichen "Ii bid i nos e n" Charakter wie der Sexual~ 
trieb? FaBt man aber die Ichtriebe nicht als etwas Starrgewordenes, 
Individuelles, sondem entsprechend den Feststellungen der Individual~ 
psychologie als die An spa n nun gun d E ins tell u n g g e g end i e 
Au Ben w e It auf, als ein GeItenwollen, als ein Streben nach Macht, 
nach Herrschaft, nach Oben, so muB man theoretisch wie praktisch 
zwei Moglichkeiten ins Auge fassen: 1. Das GeItenwollen kann auf 
gewisse Triebe hemmend, verdrangend, modifizierend einwirken. 2. Es 
muB vor aHem steigemd einwirken. - Nun ist das Unwandelbare, fUr 
unsere Betrachtung Unveranderliche die KuItur, die Gesellschaft, ihre 
Einricqtungen, und unser Triebleben, dessen Befriedigung eigentlich als 
ZweClt ge'dacht wird, muB sich begniigen, bloB a I sri c h tun g • 
g e ben des Mit tel aufzutreten, um, zumeist in femer Zeit, Befriedi. 
gungen einzuleiten. Unser Auge, das Ohr, auch die Haut haben die 
eigentiimliche Fahigkeit erlangt, unseren Wirkungskreis iiber die korper. 
lich raumliche Sphare hinaus zu erstrecken, und unsere Psyche tritt 
auf dem Wege der Vorempfindlichkeit aus der Gegenwart, also zeitlicb, 
auBer die Grenzen dieser primitiven Triebbefriedigung. Hier sind 
e rho h teA n spa n nun g e n ebenso dringlich als Verdrangungen, in 
diesen Beziehungen liegt die Notigung iu einem ausgebreiteten Sic h e. 
rungssystem, deren einen kiei~en Teil wir in der Neu~· 
r 0 s e z ti e r b Ii c ken h abe n. Das heiBt aber: die N e u r 0 s e is tin 
erster Linie Sicherung! 

Die Anspannungen aber beginnen am ersten Tage der Kindheit und 
wirken dermaBen verandemd auf aHe korperlichen und psychischen 
Tendenzen, daB das, was wir sehen, n i e m a I set was U r s p r ii n g • 
Ii c he s, UnbeeinfluBtes darstellt, etwa erst von einem spateren Zeit< 
punkt an Verandertes, sondem die E i n f ii gun g des Kin des ric h t e t 
und modifiziert sein Triebleben so lange, bis es sich in irgendeiner Art 
an die AuBenwelt angepaBt hat. In dieser ersten Zeit eines psychischen 
Lebens kann von einer dauernden Vorbildlichkeit nicht gesprochen 
werden, auch nicht von Identifizierung, wenn das Kind sich nach einem 
Vorbild richtet. Denn dies ist oft der einzige Weg und die einzige Mog
lichkeit zur Triebbefriedigung. 
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Bedenkt man nun, in welch verschiedener Art und wie verschiedenem 
Tempo allerorts und zu allen Zeiten sich die Triebbefriedigung durch~ 
gesetzt hat, wie sehr sie von gesellschaftlichen Einrichtungen und von 
der Okonomie abhangig war, so kommt man zu einem dem Obigen 
analogen Schlusse, daB die Triebbefriedigung und damit die Qualitat 
und Starke des Triebes j e de rze it va ri abe 1 un d dahe r ftir uns 
un m eBb a r is t. Erinnern Sie sich, daB ich in meinem Vortrage tiber 
"Sexualitat und Neurose" aus den Beobachtungen tiber den Sexualtrieb 
der Neurotiker gleichfalls zu dem Schlusse gekommen bin, daB die 
schein bar libidinosen und sexuellen Tendenzen in der 
Neurose wie auch beimNormalen durchaus keinenSchluB 
auf Starke oder Zusammensetzung des Sexualtriebes zu. 
lassen. 

Wie vollzieht sich nun die Anpassung eines Kindes an ein bestimmtes 
familiar gegebenes Milieu? Erinnem wir uns, wie verschieden sich die 
AuBerungen des kindlichen Organismus gestalten, und zwar, wo der 
Oberblick noch am ehesten moglich ist, in den ersten Monaten. Die 
einen bekommen nie genug, die anderen verhalten sich recht gemaBigt 
bei der N ahrungsaufnahme, manche lehnen Anderungen in der N ahrung 
ab, andere wollen alles aufnehmen. Ebenso beim Sehen, beim Horen. 
bei der Exkretion, beim Baden, bei den Beziehungen zu den Personen 
der Umgebung. In den ersten Tagen schon fiihlt sich das Kind beruhigt, 
wenn man es auf den Arm nimmt, Erziehungseinfltisse, die dem Kind 
den Weg ebnen, sind da von groBer Tragweite. Schon in diesen ersten 
Anpassungen liegen Geftihlswerte gegentiber den umgebenden Personen. 
Das Kind ist beruhigt, ftihlt sich sicher, liebt, folgt usw., oder wird 
unsicher, angstlich, trotzig, ungehorsam. Greift man friihzeitig mit kluger 
Taktik ein, so resultiert ein Zustand, den man etwa mit sorgloser Heiter
keit, Ve r soh n I i c h k e i t, bezeichnen konnte, und das Kind fiihlt 
kaum den Z wan g, d e r in jed erE r z i e hun g s t e C k t. Erziehungs. 
fehler, insbesonderebei mangelhaft ausgebildeten Organen, ftihren zu 
so haufigen Benachteiligungen des Kindes und zu Unlustgefiihlen, daB 
es Sic her u n g e n sucht. 1m groBen und ganzen bleiben da zwei Haupt
richtungen bestehen: zu we it gehende Unterwerfung oder 
Au fl e h nun gun d Han g z u r S e I b s tan dig k e i t. Gehorsam oder 
Trotz, - die menschliche Psyche ist fahig, in jeder dieser Richtungen 
zu arbeiten. 

Diese beiden richtunggebenden Tendenzen modifizieren, verandem, 
hemmen und erregen jede Triebregung so sehr, daB, was immer an
geborenerweise sich als Trieb geltend macht, von diesem Punkte aus 
nur zu verstehen ist .• ,schon ist haBlich, haBlich - schon", wie Macbeths 
Hexen singen. Trauer wird Freude, der Schmerz wandelt sich in Lust, 
das Leben wird verworfen, der Tod erscheint begehrenswert, sobald die 
Trotzregungen stark ins Spiel eingreifen. Was dem andern lieb ist, wird 
gehaBt, was andere verwerfen, hoch gewertet. Was die Kultur verbietet, 
was Eltern und Erzieher widerraten, gerade das wird zum heiBersehnten 
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Ziel auserkoren. Ein Ding, eine Person erlangen nur Wert, wenn andere 
darunter leiden. Stets verfolgen sie andere und glauben sich doch immer 
verfolgt. So wachst eine Gier, eine Hast des Verlangens heran, die nur 
e in e groBe Analogie besitzt, den morderischen Kampf aIler gegen aIle, 
die Anfachung des N eides, des Geizes, der Eitelkeit und des Ehrgeizes 
in unserer modernen Gesellschaft. - Die Spannung von Person zu Person 
ist beim Nervosen zu groB, sein Triebbegehren ist derart aufgepeitscht, 
daB er in unruhiger Erwartung stets seinem Triumph nachjagt. So 
erkHirt sich das Festhalten an alten Kinderfehlern wie Lutschen, Enuresis, 
Kotschmieren, NagelbeiBen, Stottern usw., und man kann in dies en 
Fallen getrost von Trotz red en, wenn einer derartige, scheinbar "libidi~ 
nose" Regungen dauernd beibehalten hat. 

Das gleiche gilt von der sogenannten Friihmasturbation, von der 
sexuellen Friihreife und verfriihtem Geschlechtsverkehr. Ich kannte ein 
17jahriges Madchen aus gutem Hause, das seit seinem 14. Lebensjahr 
haufigen Geschlechtsverkehr hatte. Dabei war es frigid. So oft es mit 
der Mutter zankte, was immer nach kurzen Pausen eintrat, wuBte es 
sich Geschlechtsverkehr zu verschaffen. Ein anderes Madchen naBte das 
Bett nach jeder Herabsetzung von seiten der Mutter und beschmierte 
es mit Kot. 

Schlechter Fortgang in den Studien, VergeBlichkeit, mangelnde Freude 
am Beruf, Schlafzwang zeigen sich als Pro t est e r s c h e in u n g e n 
beim Nervosen und werden als wertvoIl, ich sage nicht lustvoll, im 
Kampfe gegen einen Gegenspieler beibehalten. Einen Teil dieser Psyche 
schildert Siegmund in Wag n e r s Walkiire: "Wie viel ich traf, wo ich 
sie fand, ob ich urn Freund, urn Bruder warb, immer doch war ich 
geachtet, Unheil lag auf mir. Was Rechtes je ich riet, andern diinkte 
es arg, was schlimm immer mir schien, andere gaben ihm Gunst. In 
Fehde fiel ich, wo ich mich fand. Zorn traf mich, wohin ich zog. Giert' 
ich nach Wonne, weckt' ich nur Weh: drum muBt' ich mich Wehwalt 
nennen, des Wehes waltet' ich nur." -

So entwickelt sich die Charakterologie des N eurotikers, die ich am 
ausfiihrlichsten in der "Disposition zur N eurose" geschildert habe 1). 

Woher stammt nun diese Gier nach Geltung, diese Lust am Ver~ 
kehrten, dieses trotzige Festhalten an Fehlern und diese Sicherungs" 
maBregeln gegen ein Zuviel und Zuwenig (siehe die Ausfiihrungen iiber 
P s e u d 0 mas 0 chi s m u s in der "Psychischen Behandlung der Trige~ 

minusneuralgie", in "Praxis und Theorie der Individualpsychologie", Verlag 
Bergmann 1920), in welch' letzterem Fane der Patient zur Selbstentwertung 
schreitet, nur urn sich hinterher oder andernorts zu behaupten? 

Wie Sie wissen, habe ich zwei Durchgangspunkte der psychischen 
Entwicklung dafiir verantwortlich gemacht, die ich hier nur kurz anfiihre. 
Der eine liegt im Aufkeimen eines betrachtlicheren Min d e r w e r t i g ~ 
k e its g e f ii hIe s, das ich meist im Zusammenhang mit minderwertigen 

1) Spater im "NervQsen Charakter", 4. Aufl., J. F. Bergmann, Miinchen 1928. 
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Organen beobachtet habe, der andere ist ein mehr oder weniger deub 
Hcher Hinweis auf eine ehemaHge Befiirchtung einer weiblichen Rolle. 
Beide unterstiitzten das Auflehnungsbediirfnis und die Trotzeinstellung 
so sehr, daB stets neurotische Ziige sich entwickeln miissen, ob der Be. 
treffende nun als Gesunder gilt, als Neurotiker in Behandlung steht, als 
Genie oder als Verbrecher sich einen Namen macht. 

Und von diesem Punkte aus wird nun das Gefiihlsleben ve r f a I s c h t, 
es handelt sich nicht mehr urn einfache, natiirliche Beziehungen, sondern 
urn ein Hasten und Haschen nach vermeintlichen Triumphen, die lockend 
und werbend in seiner Zukunft vor ihm zu liegen scheinen und seine 
krankhafte Einstellung dauernd festhalten. Der N eurotiker lebt und 
denkt auch viel weiter in die Zukunft als der Normale und weicht meist 
den gegenwartigen Priifungen aus. Sehr haufig verbirgt sich der Charakter 
des N eurotikers, und so konnte es geschehen, daB man, als ich davon zu 
sprechen begann, diese Charakterziige als selten, als Eigentiimlichkeiten 
des Verschrobenen auffassen wollte. Was sagt der Neurotiker zu diesen 
seinen Charakterziigen? Manche wissen davon, wenn sie auch nicht den 
ganzen Umfang oder gar die Tragweite kennen. Viele haben es ein~al 
gewuBt und dann vergessen. Aus Ehrgeiz und Eitelkeit. Sie sichern sich 
dann vor diesem sie entwiirdigenden Egoismus durch eine Art gegen. 
teiligen Handelns. Immer sehen wir dabei, daB egoistische Triebregungen 
entwiirdigender Art, z. B. Geiz, Rachsucht, Bosheit, Grausamkeit von 
solchen wertvollen, ethischen Regungen abgelOst erscheinen. A Iso m u B 
doch die "Sucht zu gelten" drinnen stecken, die Fiihrung 
ii b ern 0 m men h abe nl Ein schones Beispiel dieser Triebverdrangung 
habe ich in einem Vortrage in der Philosophischen Gesellschaft in Wien 
(S. 24 dieses Bandes) mitgeteilt. Es betraf einen Fall von Stottern, einem 
Leiden, das in jedem Punkte durch den Mechanismus des mannlichen 
Protestes konstituiert wird. Der Patient hatte ein Geschenk von 200 K. 
im 7. Bezirke Wiens zu wohltatigen Zwecken abgeliefert, sollte in einem 
vornehmen Restaurant der inneren Stadt piinktlich eintreffen, verspiirte 
schon groBen Hunger und gingmiBmutig und matt zu FuB den weiten 
Weg. Er wollte 12 Heller ersparen, wie sich bei der Analyse heraus
stellte. Wie bei allen Neurosen, kam bei ihm zutage: er wollte alles 
h abe n, alles Geld, aIle Weiber, aIle Seelen, und suchte bestandig 
andere zu entwerten. Auf die Wertschatzung, die man ihm entgegen 
brachte, achtete er gierig. Er konnte asketisch leben. wo es ihm Geltung 
verschuf, konnte iibereifrig studieren, wenn es sich darum handelte, 
anderen den Rang abzulaufen, konnte wohltiitig sein, wenn man es sah, 
geizte aber im kleinen, wenn er sich unbemerkt glaubte. W 0 einer etwas 
leistete, war er verstimmt, wo einer gefiel, griff er an. Unaufhorlich lag 
er mit seinem Vater im Kampf und schreckte vor Selbstmorddrohungen 
nicht zuriick, wenn er seinen Willen haben wollte. Das Stottern war 
gegen seinen Vater gerichtet, machte dem einen Strich durch die Rech. 
nung und verhalf meinem Patienten zu groBerer Bewegungsfreiheit. Zu; 
gleich sicherte es ihn vor der Ehe. Jedes Verhaltnis brach er nach einiger 
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Zeit ab mit der Motivierung, solange er stottere, konne er nicht heiraten. 
Diese Erscheinung der "langen Liebesreihe", wie F r e u d sie nennt und 
falschlich auf den "Oedipuskomplex" bezieht, kam in Wirklichkeit 
zustande, weil er aIle Frauen wollte (wie Don Juan), und weil er zweierlei 
furchtete und sich davor sichern wollte: 1. daB er von einer Frau be
herrscht werden, ihr dienstbar sein, andere aber aufgeben sollte; 2. daB 
er bei '3einem Egoismus, der ihm allerdings nur gefiihlsmaBig, nicht 
aber gedanklich bewuBt war, ein schlechter Gatte und Vater sein muBte, 
von Frau und Kindern deshalb zur Strafe betrogen werden muSte. Die 
Aufdeckung dieser Protestcharakterziige ergibt sich mir in der Regel 
als erstes Stuck der Analyse, ist gewohnlich von einer Besserung gefolgt, 
regelmaBig aber von heftig einsetzendem Widerstand, der sich in Ver
suchen zur Entwertung des Arztes kundgibt. Einer meiner Patienten 
kam aus Ungarn in meine Kur, wie sich in der Analyse herausstellte, 
weil er es nicht vertragen konnte, daB seine von mir geheilte Schwester 
gut von mir sprach. Sie werden sagen, er war in seine Schwester verliebt. 
Richtig! Aber nur dann, wenn diese gut von einem Manne 
d a c h t e. Anfangs war er h6flich, demutig fast und bescheiden, strotzte 
von Biederkeit und Wahrheitsliebe. Als ich ihm seine Rachsucht, Bos
heit, Verlogenheit und seinen Neid nachwies, tobte er langere Zeit, gab 
schlieBlich alles zu, erklarte aber, er musse nun bei mir in der Kur 
bleiben, bis er gesund sei, und wenn das mehrere Jahre dauerte. Ais ich 
ihm antwortete, er werde so lange bleiben, als ich es fur gut befande, 
saB er einige Zeit lang sinnend da. Dann fragte er mich lachelnd: "Hat 
sich bei Ihnen in der Kur schon jemand das Leben genommen?" Ich 
antwortete ihm: "Noch nicht, aber ich bin jederzeit darauf gefaBF). -
Dieser Patient litt unter anderem auch an Schlaflosigkeit. Er drangte 
auf Besprechung dieses Symptoms, mit der Erklarung, daB er schon 
zufrieden ware, wenn er seinen Schlaf bekame. Die Aufklarung ging 
glatt von statten und er hatte bereits langere Zeit seinen vollen Schlaf 
erreicht, bevor er mir davon Mitteilung machte. 

Also hatte ja dieser Patient seine Charakterzuge verdrangt? Keines. 
wegs. Sein ganzer mannlicher Protest kam klar zutage, allerdings in 
einer Art, daB er weder nach innen noch nach auBen allzu viel AnstoB 
erregte. Ahnlich aber schildert ja F r e u d das Ergebnis der miBgluckten 
Verdrangung. Die Spuren der verdrangten Triebregungen sind in der 
Neurose stets deutlich zu erkennen, eine Erkenntnis,· zu der F r e u d 
selbst manches beigetragen hat. Sie sind zu erkennen nicht bloB in den 
Phantasien des Neurotikers und in seinem Traumleben, sondern vor 
allem mittels der psychologischen Analyse, die uns die kleinen und 
groBen Disharmonien und Inkongruenzen des Seelenlebens sehen lehrt 
und uns deren Einordnung gestattet. 

Freilich ist die Arbeit noch recht unvollstandig, wenn erst die Auf. 

I) "Die Waffen aus der Hand schlagen", d. h. die krankhaften Mittel des N ervosen 
unwirksam erscheinen zu lassen, ist das Ziel jeder psychotherapeutischen Taktik. 
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deckung der neurotischen Charakterologie vorliegt. Aber sie ist wichtig 
vor allem, weil ihre Kenntnis den Patient en war n t. Das schwierigere 
Stiick der Kur fiihrt dann nach meinen Erfahrungen regelmaBig zu den 
zwei Durchgangspunkten der psychischen Entwicklung des N eurotikers, 
zu den Quellen der N eurose, d e m G e f ii h 1 d e r Min d e r w e r t i g k e it 
und dem mannlichen Protest. 

Nun die von Ihnen gewiB schon mit brennender Begier erwartete 
Hauptfrage: Wodurch erkrankt der Neurotiker? Wann wird seine Neu~ 
rose manifest? F r e u d hat diesem Punkte weniger Aufmerksamkeit 
geschenkt. Doch wissen wir, daB er eine Gelegenheitsursache annimmt, 
bei der die Verdrangung starker, der alte psychische Konflikt wieder 
neu genahrt wird. Es laBt sich nicht leugnen. daB hier Unklarheiten 
vorliegen. Vielleicht ist die heutige Diskussion berufen, sie zu losen. -
Nach meiner Erfahrung antwortet der neurotisch Disponierte, der 
eigentlich stets leidet, auf jed e E r war tun god era u f jed e s G e ~ 
f ii h 1 de r Her a b set z u n g mit einem akuten oder chronis chen Anfall. 
Letzterer gibt uns den Zeitpunkt, von dem wir den Ausbruch der Neu~ 
rose datieren. Wenn nun neuerlich Triebverdrangungen eintreten, so 
sind dies Begleiterscheinungen, die sich unter dem erhohten Zwang des 
mannlichen Protestes, unter dem Druck des Geltungsdranges und der 
Sicherungstendenzen bilden. Ich will dies an unserem F alle aus meinem 
letzten Vortrage demonstrieren. Unser Patient erinnert sich, zuerst beim 
Geigenspielen gezittert zu haben, zu einer Zeit, wo er mit einem Ehe. 
versprechen an Albertine, das von ihm scheinbar heiBgeliebte Madchen, 
herausriicken sollte. Er horte deshalb auf, Violine zu spielen. Nun 
erfahren wir folgendes: Albertine war eine vorziigliche Klavierspielerin, 
weshalb er oft daran denken muBte, daB er sie gerne auf der Violine 
begleitet hatte, wenn er nur besser spielen gekonnt hatte. Und in der 
Ehe gar hatte es ein Konzert gegeben, bei dem ihm seine Frau ent. 
schieden ii b e r gewesen ware. Solcher Art aber war die Furcht seines 
ganzen Lebens gewesen, eine Frau, die ibm iiberlegen ware. Ich habe 
noch keinen Neurotiker getroffen, der nicht mindestens heimlich von 
dieser Furcht benagt wiirde. Aus der Literatur erwahne ich bloB den 
Fall Ganghofers, den Alexander Witt im 4. Heft des Zentralblattes 
fUr Psychoanalyse, 1. Jahrgang, zum Abdruck bringt, ferner einen ganz 
analog en Fall aus S ten d hal s Erinnerungen. In beiden Fallen handelt 
es sich um Kindheitserinnerungen, bei denen eine Frau iiber das Kind 
wegschreitet. Phantasien von Riesinnen, Walkiiren, von Frauen, die 
Knaben binden oder schlagen, die zuweilen im Pseudomasochismus zur 
AusfUhrung gelangen, Marchen von weiblichen Unholden, Nixen, 
Nymphen, Frauen mit mannlichen Genitalien, mit einem Fischschwanz 
oder ahnlich der Jugenderinnerung Leonardo da Vincis sind haufig und 
finden ihr gleichwertiges und gleichsinniges Gegenstiick in den ebenso 
haufigen Geburtsphantasien, Kastrationsgedanken und Wiinschen nach 
einer Madchenrolle. Letzterer Wunsch erscheint oft auBerst abgeschwacht, 
verblaBt bis zur Frage: was wohl ein Madchen fiihle? -
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Wie Sie sich entsinnen, hatte auch unser Patient eine analoge Kind. 
heitserinnerung, daB eine Magd sich tiber ihm befunden habe 1). Sie war 
nicht verdrangt, auch nicht vergessen, aber sie befand sich scheinbar 
auBer allem Zusammenhang mit seinem gegenwartigen 
ode r fr ti her e n p s y chi s c hen Z u s tan d. S i e war all i h r e r B e. 
d e u tun g e n t k lei d e two r den. War sie etwa ein wirksames Agens 
gewesen? Niemand kann das annehmen. Aus seiner Vorgeschichte 
tau chen Erinnerungen an die energische Mutter auf, die als Witwe ihr 
groBes Gut verwaltete, die ohne Mann ihr Auskommen fand, und von 
der die Leute sagten, s i e s e i wi e e in Man n. Diese Mutter, die ihn 
verhatschelte, aber doch auch strafte, war ihm entschieden tiberlegen. 
Ais dann seine Sehnsucht erwachte, daB er, das schwachliche Kind mit 
weiblichem Habitus, der oft verlachte und bestrafte Bettnasser, zum 
Manne werde, als er in Gedanken, Traumen und im trotzigen Bett. 
nassen seinem mannlichen Protest Ausdruck verlieh, kamen ihm Erin. 
nerungen zu Hilfe wie die, daB er oft in weiblicher Kleidung Theater 
spielte, daB er am ersten Schultag mit seinen alteren Schwestern, an 
die er sich am meisten gewohnt hatte, in die Madchenschule lief 
und sich unter Tranen weigerte, zu den Knaben zu gehen. Und immer 
noch gab es Verscharfungen, die ihn we iter in den mannlichen Protest 
trieben. Die Crines pubis lie Ben lange auf sich warten, sein Genitale 
schien ihm kiirzer als das seiner Altersgenossen. E r s t e c k t e s e in Z i e I 
n u rum soh 0 her, wollte Hervorragendes leisten, der Erste in der 
Schule, im Amte werden, bis er an Albertine kam, deren Oberlegenheit 
er fiirchtete. Er hatte aIle Madchen und Frauen, seine Mutter insgesamt 
entwertet, aber au s Fur c h t. Mit den gewohnlichen Mitteln. Sie hatten 
keinen Verstand, keine Selbstandigkeit, seien leichtfertig. (Siehe Hamlet: 
,,0, ich weiB auch mit Euren Matzchen Bescheid. Ihr tanzelt, Ihr trippelt, 
Ihr gebt Gottes Kreaturen verhunzte Namen und stellt Euch aus Leicht. 
fertigkeit unwissend. Geht mir, es hat mich toll gemacht!") Auch hatten 
sie einen schlechten Geruch. - Nebenbei: Diese "Geruchskomponente", 
der F r e u d wiederholt eine besondere Wichtigkeit als lib i din 0 s e r 
K 0 m p 0 n e n t e zugeschrieben hat, erweist sich mir immer mehr als 
neurotischer Schwindel. Eine Patientin, 54 Jahre alt, die aus Furcht vor 
dem Kindergebaren schwer neurotisch geworden ist, traumt gegen Ende 
der Kur den nicht miBzuverstehenden Traum: "Ich packe Eier aus. Alle 
stinken. Ich sage: Pfui, wie sie stinken." Am nachsten Tage sollte ihr 
Mann kommen. Sie hat bereits alle medizinischen Kapazitaten Deutsch. 
lands und Osterreichs entwertet. - Eine neurotische Schauspielerin kam 
auf Liebesverhaltnisse zu sprechen. Sie sagt: Ich schrecke keineswegs 
davor zuriick. Ich bin eigentlich ganz amoralisch. Nur eins: Ich habe 

') Das heiBt: Die Frau ist starker als der Mann! In den ersten Kind
heitserinnerungen steckt wie in den Berufswahlphantasien irnrner die gestaltende 
Weltanschauung des Menschen, gleichgtiltig, ob es sich urn echte, phantasierte oder 
rekonstruierte (Birstein) Erinnerungen handelt. S. Adler "Zur Schlafstorung" in 
"Praxis und Theorie der Individualpsychologie" 1. c. ' 
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gefunden, daB alle Manner stinken, und dagegen kehrt sich meine 
Asthetik." Wir aber werden verstehen: Bei einer derartigen Einstellung 
kann man ohne Gefahr amoralisch sein. In der "Lehre yom Wider
stand" 1) finden Sie einige solcher Falle zosammengestellt. - Die mann
lichen Neurotiker machen es ebenso. Es ist die Rache an der Frau. Euro. 
paer und Chinesen, Amerikaner und Neger, Juden und Arier werfen 
sich gegenseitig ihren Geruch vor. Ein vierjahriger Knabe sagt, so oft 
er bei der Kiiche vorbeigeht: "Es stinkt." Er lebt mit der Kochin- in 
Feindschaft. - So auch unser Patient. Wir wollen diese Erscheinung 
als En twe rtung s ten denz bezeichnen, der analog die Fabel yom 
Fuchs und den sauren Trauben zusammengesetzt erscheint. -

Woher stammt die En tweTtungstendenz? Aus der Furcht vor 
einer Verletzung der eigenen Empfindlichkeit. Sie ist also gleichfalls 
Sicherungstendenz, eingeleitet durch den Drang nach Geltung. Vnd steht 
psychisch im gleichen Rang mit dem Wunsche, oben zu sein, sexuelle 
Triumphe zu feiern, zu fliegen, auf einer Leiter oder Treppe oder am 
Giebel eines Daches ("Baumeister SolneB") zu stehen. Fast regelmaBig 
findet man beim Nervosen die Tendenz, die Frau zu entwerten und mit 
ihr zu verkehren, eng nebeneinander. Ja, das Gefiihl des Neurotikers 
spricht es deutlich aus: Ich will die Frau dur~h den Sexualverkehr ent. 
werten, herabsetzen. Er laBt sie auch dann leicht stehen und wendet 
sich andern zu. Ich habe dies den Don J u a n c h a r a k t e r des N e u _ 
rot ike r s genannt, es ist nichts anderes als F r e u d s "Liebesreihe", 
die er phantastisch deutet. Vnd die Entwertung der Frau, der Mutter 
sowohl wie aller Frauen, fiihrt dazu, daB sich mancher der Neurotiker 
zur Dirne fliichtet 2), wo er sich die Arbeit der Entwertung spart und 
noch obendrein seine Angehorigen vor Wut platzen sieht. Der Knabe 
sieht oderahnt, daB es mannlich ist, oben zu sein. Zumeist ist die 
Mutter die Frau, der gegeniiber er das Pathos der Distanz herzustellen 
sucht. Ihr gegeniiber will er den Mann spielen, urn sie zu entwerten, sich 
zu erhohen; Er schimpft sie wohl auch und schlagt sie oder lacht sie 
aus, wird unfolgsam und storrisch gegen sie, versucht zu kommandieren 
usw. Ob und wieviel Libido dabei im Spiele ist, ist vollkommen gleich
gilltig. Auch gegen andere Madchen und Frauen wendet sich sein mann
licher Protest, zumeist in der Linie des geringsten Widerstandes auf 
Dienstboten und Gouvernanten. Spater verfallt er auf Masturbation und 
Pollution, nicht ohne damit Sicherungstendenzen gegen den Damon Weib 
zu verbinden. So auch unser Patient. Ais er sein Ziel bei der Mutter 
nicht erreichen konnte, ihr Herr zu sein, wendet er sich dem Dienst_ 
madchen zo, wo ihm dies mit 6-7 Jahren besser gelingt. Er sieht sie 
nackt und greift ihr unter die Rocke. Bis in die Gegenwart war diese 
Art der sexuellen Aggression seine hauptsachlichste Betatigung. Nur bei 
Prostituierten kam er zum Koitus, - bis es sich als notwendig erwies, 

1) "Praxis und Theorie" 1. c. 
2) Siehe Adler, Neurologische Betrachtungen zu Bergers "Eysenhardt", in 

"Praxis und Theorie" 1. c. 
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sich zu beweisen, daB er nicht heiraten konne. Da stellten sich Pol~ 
lutionen und Impotenz ein, und die Furcht vor seiner unbandigen Sexual" 
litat samt ihren vermeintlichen Gefahren der Paralyse und des Zitterns 
im Alter trat ihm vor die Augen. Oder besser gesagt: Zittern und Stam~ 
meln stellten sich ebenso wie Pollutionen und Impotenz ein, wen· sie 
ihn vor einer Ehe zu sichern in der Lage waren. - Wahrscheinlich hatte 
er rechtzeitig abgebrochen und ware vor der ausbrechenden Neurose 
bewahrt geblieben, wenn nicht ein Dritter am Plan erschienen ware. 
Dies war fur seinen Stolz zu viel. Nun konnte er nicht weichen und 
wollte doch nicht zugreifen. Seine "libidinosen" Strebungen, der Wunsch, 
Albertine z u be sit zen, erfullte sein ganzes BewuBtsein, aber das Un~ 
bewuBte sagte ein starres N ein und drangte ihn von der Brautwerbung 
ab, indem es Symptome arrangierte, die gegen eine Ehe sprachen. Ganz 
gleichwertig im BewuBtsein ist der Gedanke: ich kann e r s t heiraten, 
wen n ich eine gute Stelle bekleide. Gleichzeitig aber stellen sich Krank~ 
heitserscheinungen ein, die eine Vorriickung im Amte unmoglich machen: 

Was hat unser Patient .. verdrangt"? Seinen Sexualtrieb, seine Li~ 
bido etwa? Er war sich ihrer so sehr bewuBt, daB er fortwahrend daran 
dachte, sich davor zu sichern. Eine Phantasie? Kurz ausgedriickt war 
seine Phantasie die F r a u u b e r i h m, die Frau als die Starkere. Es 
bedurfte aller meiner Vorarbeiten, um den Zusammenhang dieser und 
ahnlicher Phantasien und der Neurose sichtbar zu machen. Und nun 
stellte sich heraus, diese Phantasie ist selbst nur e inS c h r e c k b i 1 d 

.fUr den Patienten, aufgerichtet und festgehalten, u m s e I b s tau f 
Schle·ichwegen Geltung zu erhalten! Hat er libidinose Re~ 
gungen zur Mutter verdrangt? Das heiBt, ist er am .. Odipuskomplex" 
erkrankt? Ich sehe genug Patienten, die ihren "Odipuskomplex" genau 
kennen, ohne Besserung zu empfinden. Wenn man erst dem mannlichen 
Protest darin Geltung tragt, gann kann man gerechterweise nicht mehr 
von einem Komplex von Phantasien und Wunschen reden, sondern wird 
auch den scheinbaren "Odipuskomplex" a I ski e i n e n T e i 1 de rub e r~ 
starke n neurotische n Dynamik verstehen lernen,als ein an 
sich belangloses, im Zusammenhang allerdings 1 e h r rei c h e sSt a ~ 
diu m des mannlichen Protestes 1), von der aus die wichtigeren Ein~ 
sichten in die Charakterologiedes Neurotikers ebenfalls moglich werden. 

1) Ais eine symbolisch aufzufassende Situation. 
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Zur Erziehung der Eltern. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Ob es wohl noch Erzieher gibt, die dem lehrhaften W 0 r t e aIle in 
eine bessernde Kraft zuschreiben? Man fiihlt sich versucht. diese Frage 
nach allen padagogischen Erfahrungen und Belehrungen zu verneinen, 
wird aber gut tun, der menschlichen Psyche genug Fehlerquellen zu. 
zutrauen. daB irgendwer, der sich mit BewuBtsein ganz des Erziehens 
durch W orte entschlagen hat, in einer Art AnmaBung immer wieder 
seinem Wort so viel Gewicht beimessen konnte. um ins Reden statt 
ins Erziehen zu verfallen. 

Aber das Kind zeigt von seinen friihesten Tagen an eine Neigung. 
sich gegen das Wort wie gegen das Machtgebot seiner Erzieher auf. 
zulehnen. Verschiedene dieser aggressiven, aus einer gegnerischen Stel. 
lung zur Umgeoung stammenden Regungen sind uns zu vertraut, als 
daB man sie nicht als Auflehnung fiihlte. Wer seine Aufmerksamkeit 
auf die Aggression des Kindes richtet, wird sich bald die feinere Wit. 
terung aneignen, die notig ist, um zu verstehen. daB sic h d asK i n d 
oft i m G e g ens a t z e z use in e rUm g e bun g f ii h It und sich im 
Gegensatze zu ihr zu entwickeln sucht. Und es fallt we iter nicht schwer, 
alle sogenannten Kinderfehler und psychischen Entwicklungshemmungen. 
wenn bloB ein organischer Defekt ausgeschlossen werden kann, auf 
eine miBratene Aggression gegen die Umgebung zuriickzufiihren. Trotz 
und Jahzorn, Neid gegen Geschwister und Erwachsene, grausame Ziige 
und Erscheinungen der Friihreife, aber auch Angstlichkeit, Schiichtern. 
heH, Feigheit und Hang zur Liige, kurz alle Regungen, die die Harmonie 
des Kindes mit Schule und Haus oft dauernd storen, sind als scharfere 
Auspragungen dieser gegnerischen Stellung des Kindes zur Umgebung 
zu verstehen, ebenso die krankhaften Ausartungen wie Sprachfehler, 
EB. und Schlafstorungen, Bettnassen, Nervositat wie Hysterie und 
Zwangserscheinungen. 

Wer sich kurzerhand von der Richtigkeit dieser Behauptungen iiber. 
zeugen will, beachte nur, wie selten das Kind imstande ist, "aufs Wort" 
zu folgen oder sofort einer Ermahnung nachzukommen. Noch lehrreicher 
vielleicht ist die Erscheinung des "g e g e n t e iIi g e n E r f 0 1 g e s". 

Es ware oft nicht schwer, Kinder wie auch Erwachsene durch An. 
befehlen des Gegenteils auf den richtigen Weg zu bringen. Nur liefe 
man dabei Gefahr, aIle Gemeinschaftsgefiihle zu untergraben, ohne die 
Selbstandigkeit des Urteils zu fordern; und "negative Abhangigkeit" ist 
ein groBeres Obel als Foigsamkeit. 

Bei diesen Untersuchungen und bei dem Bestreben nach Heilung der 
miBratenen Aggression wird man bald belehrt, daB zwei Punkte vor 
allem in Frage kommen. Der - wie ich glaube - natiirliche 
Gegensatz von Kind und Umgebung laBt sich nur durch 
d a s Mitt e 1 des Gem e ins c haft s g e f ii hIe s mild ern. Un d d e r 
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Gel tun g s d ran g des Kin des, d e r den G e g ens a t z s 0 s e h r 
v e r s c h a rf t, m u B e in i g e fr e i e Bah n auf k u I t u r e 11 e n Lin i e n 
h abe n, m u B d u r c h Z u k u n ft s f r e u dig k e i t, A c h tun gun d 
liebevolle Leitung zum Ausleben kommen, ohne das 
Gem e ins c haft s g e f ii h I z u s tor e n. 

Dies soIl sich nun jeder vor Augen halten, der seine Feder eintaucht, 
um iiber Erziehungsfragen zu schreiben. Und ferner auch, daB man 
all die Regungen der Kinder miihelos wiederfindet im Leben der Erwach~ 
senen, nicht anders, als ware das Leben eine Fortsetzung der Kinder~ 
stube, ilUr mit schwerwiegenden Folgen und personlicher Gefahr. Und 
der Prediger muB gewartig sein, entweder gleich am Anfang nieder~ 
geschrieen oder erst angehort und bald vergessen zu werden. Wie recht 
hat doch jene Anekdote, die von zwei Freunden erzahlt, daB sie eines 
Tages iiber eine Frau in Streit gerieten, wobei der eine sie als dick, der 
andere als mager hinstellte! Unser geistiges Leben ist hochgradig nervos 
geworden, rei z sam, hat der Geschichtsforscher Lam pre c h t gesagt, 
so sehr, daB jede lehrhafte Meinung oder AuBerung in der Regel den 
Widerspruch des andern wachruft. Und dies ist noch der giinstigere 
Fall. Denn ist so das Gleichgewicht zwischen Schriftsteller und Leser 
einigermaBen hergestellt, dann wagt sich schiichtern auch die Anerken~ 
ung hervor oder man tragt fiirsorglich eine gewonnene Einsicht nach 
Hause. Besonders dem Erzieher, aber auch dem Arzte geht es so. Die 
Friichte ihrer sozialen Leistungen reifen spat. Denn wo gibt es einen 
Menschen, der sich nicht zum Erzieher oder Arzt geschaffen glaubte 
und deshalb munter herumdokterte an Kindern und Kranken? 

Am besten, man lernt an den Kindern, wie man den Eltern mit Rat~ 
schlagen beikommt. Da muB nun in erster Linie anerkannt werden, was 
gut und klug erscheint. Und zwar bedingt, womoglich ohne Obertreibung. 
Aber dieses Zugestandnis diirfen wir Padagogen den Eltern machen, daB 
sie viele Vorurteile aufgegeben haben, daB sie bessere Beobachter ge. 
worden sind und daB sie nurselten mehr den Drill fUr ein Erziehungs~ 
mittel halten. Auch die Aufmerksamkeit und das Interesse fiir das W ohl. 
ergehen des Kindes sind ungleich groBer geworden, wo nicht das Mas. 
sene lend allen Eifer und alles Verstandnis erstickt oder den Zusammen~ 
hang von Eltern und Kindern zerreiBt. Man trachtet mehr als friiher 
nach korperlicher Ausbildung, weiB Verstocktheit und Krankheit besser 
zu trennen, sucht seine Grundsatze iiber Kinderhygiene den modernen 
Anschauungen anzupassen und beginnt sich loszuli:isen yom Wunder. 
glauben an den Stock, von der Fabel, daB die Strafe im Kinderleben die 
Sittlichkeit starke. 

Und wir Padagogen wollen uns nicht aufs hohe RoB setzen. Wir 
wollen gerne zugeben, daB unsere Wissenschaft keine allgemeingiiltigen 
Regeln Hefert. Auch daB sie nicht abgeschlossen, sondern in Entwick. 
lung begriffen ist. DaB wir das Beste, was wir haben, nicht erdenken 
oder erdichten konnen, sondern in vorurteilsloser Beobachtung erlernen. 
Auch laBt sich Padagogik nicht wie eine Wissenschaft, sondern nur als 
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Kunst erlernen, und daraus geht hervor, daB mancher ein Kunstler sein 
kann, bevor er ein Lernender war. 

Das "Werk der guten Kinderstube" - ist unverganglich und ein 
sicheres Bollwerk fUrs Leben. Wer mochte es nicht seinen Kindern 
schaffen? Am Willen fehlt es wohl nie. Was am meisten die ruhige Ent. 
wicklung des Kindes stort, is t die Un e i n i g k e i t d erE I t ern un d 
e ins e i t i g e, 0 f tun b e w u B t e Z i e leu n dAb sic h ten des Va. 
ters oder der Mutter. Von dies en solI nun die Rede sein. 

Wie oft ist eines oder be ide der Elternteile in seiner geistigen Reifung 
vorzeitig stecken geblieben! Nicht wissenschaftliche, sondern soziale 
Reife kommt in Betracht, die Scharfung des Blicks fur Entwicklung, fur I 
neue Formen des Lebens. Schon das Leben in der Schule und der Um~ 
gang mit Altersgenossen fordert haufig innere Widerspruche zutage, in 
denen die Achtung vor dem Elternhause verfliegt. Wird diese nun gar 
mit Gewalt festzuhalten versucht, so kommt das Kind leicht zu offener 
oder heimlicher Auflehnung, Es sieht die Eltern so oft im Unrecht, daB 
sein Geltungstrieb in ein einziges trotziges Sehnen auslauft: alles im 
Gegensatz zu den Eltern zu tun! In . den auBersten Fallen merkt man 
leicht am Gehaben des Kindes: die Eltern sollen nicht recht 
be h a It e n! Der ruckwarts gewandte Blick der Eltern hindert oft ihr 
Vorwartsschreiten, sie hang en oft an Dogmen und veralteten Erziehungs. 
weisen fest, weil sie im Kampf des Lebens sich und ihre Familie isoliert 
haben. Nun ist der Fortschritt des sozialen Lebens an ihnen voruber. 
gegangen, sie sind von der Dberlieferung alter Erziehungsweisen gefangen 
gesetzt, bis das Kind aus der Schule die neuen Keime nach Hause tragt 
und die Erkenntnis seines Gegensatzes zu seinen Eltern taglich starker 
fiihlt und erlebt. Auch die Verschiedenheit der Wertschatzung fallt ins 
Gewicht. In der· eng en Kinderstube gilt der Knabe als Genie, in der 
Schule stoBt man sich an seinen frech.albernen AuBerungen. Zu Hause 
zuruckgesetzt, bringt das Kind sich in der Schule zur Geltung. Oder es 
tauscht eine traditionell unzartliche Hauslichkeit gegen verstandnisvolles 
Entgegenkommen bei Altersgenossen und Lehrern. Dieser Umschwung 
in den Beziehungen tritt haufig ein und macht das Kind fUr lange Zeit 
unsicher oder sicherer. 

Es muB ein Einklang bestehen zwischen den F orderungen in der 
Kinderstube und der. Entwicklung unseres offentlichen Lebens. Denn 
gerade die Kinder, die erst in der Schule und in der AuBenwelt um. 
satteln mussen, die auf andersgeartete, kaum vermutete Schwierigkeiten 
stoBen, sind am meisten gefahrdet. Die Eltern konnten es zur Not 
erreichen, daB sich das Kind ihnen vollig unterordnet und seine Selb. 
standigkeit begrabt. Die Schule aber und die Gesellschaft von Kameraden. 
von der Gesellschaft der Erwachsenen ganz zu schweigen, wird sich 
gerade an dieser Hilflosigkeit und an diesem unselbstandigen W'esen am 
me is ten stoBen, sie werden den Schwachling verwerfen, krank machen 
oder erst aufrutteln mussen, wobei recht oft der kaum gebandigte Trotz 
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iiber alles MaB hinauswachst und sich in allerlei Verkehrtheiten austobt. 
Oder Feigheit und Schiichternheit schlagen Wurzel. 

Zeigt die Isolierung der Familie oft solche Fehler, so sollte man 
meinen, daB ein einfacher Hinweis bereits geniigt. Weit gefehlt! Eine 
genaue Einsicht hat gelehrt, daB die Eltern oder wenigstens ein Teil 
derselben n i c h tim s tan des i n d, ihre oft unbewuBte Stellung zur 
Gesellschaft aufzugeben, und daB sie immer wieder versuchen, innerhalb 
ihrer Familie sich die Geltung zu verschaffen, die ihnen die AuBenwelt 
verwehrt hat. Wie oft dieses Gehaben in offene und versteckte Tyrannei 
ausartet, lehren die Krankheitsgeschichten der spater nervos gewordenen 
Kinder. Bald ist es der Vater, der seine eigenen schlimmen Instinkte 
flirchtet, sie mit Gewalt bezahmt und nun bei den Kindern deren Aus~ 
bruch und Spuren mit Obereifer zu verhiiten sucht, bald eine Mutter, 
die ewig ihre unerfiillten Jugendphantasien betrauert und ihre Kinder 
zum Opfer ihrer unbefriedigten Zartlichkeit oder ihrer Launenhaftigkeit 
auserwahlt. Oder: der Vater sieht sich von einem heiBersehnten Lebens~ 
ziel abgeschnitten und peitscht nun den Sohn mit angstlicher Hast, daB 
der ihm die Erfiillung seines Sehnens bringe. Hier eine Mutter, die sich 
zum iibereifrigen Schutzengel ihrer Kinder aufwirft, jeden Schritt der 
vielleicht bereits Erwachsenen bedauert, iiberall Angstlichkeit und Feig~ 
heit ziichtet, jede Willensregung des Kindes als gefahrvoll bejammert, 
vielleicht nur, urn sich ihre Unentbehrlichkeit zu beweisen, vielleicht nur 
urn "der Kinder wegen" in einer liebeleeren Ehe standzuhalten, vielleicht 
nur urn weiteren Kindersegen als Oberlastung abzuwehren. 

1m folgenden will ich einige dieser t y pis c hen Sit u a t ion e n zu 
schildern versuchen. Immer werden wir es mit Eltern zu tun b~kommen, 
die einem Geriihl der eigenen Unsicherheit durch iiber~ 
t r i e ben e E r z i e hun g 5 k ii n s t e z u e n t k 0 m men s u c hen. Ihr 
ganzes Leben ist mit ausgekliigelten "S i c her u n g s ten den zen" ') 
durchsetzt. Mit letzteren greifen sie in die Erziehung ein, machen ihre 
Kinder ebenso unsicher und im schlechten Sinne wei b i s c h, wie sie 
selbst es sind, und legen so den Keirn zu den stiirmischen Reaktionen 
des "mannlichen Protestes", durch die der Geiz, der Ehrgeiz, der Neid, 
der Geltungsdrang, Trotz, Rachsucht, Grausamkeit, sexuelle Friihreife 
und verbrecherische Geliiste mamos aufgepeitscht werden konnen. Trotz 
des fortschreitenden Zusammenbruchs ihres Erziehungswerkes haIten 
sich solche EItern haufig flir geborene Padagogen. Oft haben sie den 
Schein flir sich: sie haben alle kleinen Moglichkeiten in den Bereich 
ihrer Erwagungen gezogen. Nur ein Kleines haben sie vergessen: den 
Mut und die selbstandige Energie ihrer Kinder zu ent~ 
wi c k e I n, den Kindern gegeniiber ihre Unfehlbarkeit preiszugeben, 
ihnen den Weg frei zu geben. Mit beharrlicher Selbstsucht, die ihnen 

1) Der Nervenarzt muB sie zu den "Nervosen" rechnen, mogen sie in Behandlung 
stehen oder nicht. Ihre iibertriebene Empfindlichkeit, ihre Furcht vor Herabsetzung 
und Blamage rufen die oben erwiihnten "Sicherungstendenzen" hervor, die ich als 
den wesentlichen Charakter der Neurose wiederholt beschrieben habe. 

A die r. Heilen und Bilden 3. Aull. 8 
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selbst nicht bewuBt wird, lagem sie sich vor die Entwicklung der eigenen 
Kinder, bis diese gezwungen sind, iiber sie hinwegzuschreiten. 

Manchmal wird ihnen der Schiffbruch offenbar: dann sind sie geneigt, 
diesen "Schicksalsschlag" als unbegreiflich hinzustellen und die Flinte 
rasch ins Korn zu werfen. In solchen Fallen muB man - man hat es 
ja mit nervos Erkrankten zu tun - vorsichtig eingreifen. Belehrungen 
werden regelmaBig als Beleidigungen aufgenommen. Manche verstehen 
es mit groBer Geschicklichkeit, durch heimliche Sabotage, ein Fiasko der 
padagogischen Ratschlage herbeizufiihren, urn den Arzt und Padagogen 
bloBzustellen. Feines Taktgefiihl, unerschiitterliche Ruhe und Vorher~ 
sage der zu erwartenden Schwierigkeiten bei Eltem und Kindern sichem 
den Erfolg. 

Und nun zu unseren Typen, zu den Fragen nach der Erziehung der 
Eltem. 

I. S c had i gun g de r Kin d e r d u r c h V b e r t rei bun g 
der Autoritat. 

Ich habe den bestimmten Eindruck gewonnen, daB die 
menschliche Psyche eine dauernde Unterwerfung nicht 
vertragt. Nicht unter die Natnrgesetze, die sie durch List und Gewalt 
zu iiberwinden trachtet, nicht in der Liebe und Freundschaft, und am 
wenigsten in der Erziehung. In diesem Ringen, frei, selbstandig zu 
werden, 0 ben z use in, liegt offenbar ein Ten jenes iibermachtigen An~ 
triebes zutage, der die ganze Menschheit empor zum Lichte fiihrt. Selbst 
die Frommen und Heiligen hatten ihre Stunden des inneren Aufruhrs, 
und die fuBfallige Anbetung der Naturgewalten dauerte nur so lange, 
bis ein Mensch den Blitz den Handen des Gottes entriB, bis die gemein~ 
same Einsicht den tobenden Gewalten des Meeres und der Fliisse und 
der Herrscher Diimme erbaute und die Herrschaft erlistete. 

Vber die Herkunft die s e s D r ii n g ens n a c hob e n erfiihrt man 
durch genaue Einzelbeobachtungen folgendes:Yje kleiner oder schwiicher 
ein Kind sich in seiner Umgebung f ii hit, desto starker wird sein Hang, 
seine Hast und Gier, an e r s t e r S tell e z use i n; je unsicherer und 
minderwertiger es den Erziehem gegeniibersteht, urn so stiirmischer 
sehnt es deren Vberwindung herbei, urn Anerkennung und Sicherheit 
zu finden~ Jedes Kind tragt Ziige dieser Unsicherheit und zeigt die 
Spuren des Weges dauemd in seinem Charakter, wie es sich zu schiitzen 
suchte, fiirs ganze Leben. Bald sind es Charakterziige, die wir als aktive, 
bald solche, die wir als passive empfinden. Trotz, Mut, Zorn, Herrsch~ 
sucht, WiBbegierde sollen uns als aktive Sicherungstendenzen 
gelten, durch die sich das Kind vor dem Unterliegen, v 0 r de m "U n t e n~ 
s e in" zu schiitzen sucht. Die deutlichsten Sicherungstendenzen de r 
pas s i v e n Rei he sind Angst, Scham, Schiichternheit und Unter. 
werfung. Es ist wie beim Wachstum der Organismen iiberhaupt, etwa 
der Pflanzen: die einen durchbrechen jeden Widerstand und streben 
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mutig empor, die andern ducken sich und kriechen angstlich am Boden, 
bis sie sich zogernd und anklammernd erheben. Denn hinauf, zur Sonne. 
wollen sie aIle. Das organische Wachstum des Kindes hat in dem 
seelischen Aufwartsstreben, in seinem Geltungsdrang, eine durchaus 
nicht zufallige Parallele. 

Wie gesagt, da gibt es nun Eltern - und vielleicht sind wir aIle 
ihnen ahnlich -, die sich nicht vollends ausgewachsen haben. Irgendwo 
sind sie im Wachstum gehemmt, geknickt, nach unten gebeugt, und 
nun steckt noch das machtvolle Drangen und Sehnen nach aufwarts 
in ihnen. Die AuBenwelt nimmt keine Rucksicht auf sie. Aber innerhalb 
ihrer Familie darf nur ihr Wort gelten. Sie sind die hrennendsten 
Verfechter der Autoritat. Und wie immer, wenn einer die Autoritat ver. 
teidigt, meinen sie stets die ihrige, nie die des anderen. Nicht immer sind 
sie brutale Tyrannen, obgleich sie die N eigung dazu haben. Auch Schmei; 
chelei und List und Gnaden wenden sie an, urn die andern zu beherrl: 
schen. Und immer sind sie voll von Grundsatzen und Prinzipien. Alles 
mussen sie wissen und besser wissen, stets solI ihre Oberlegenheit zutage 
treten. Die anderen Familienglieder sind strenge verpflichtet, die Ehre 
und Bedeutung der herrschenden Person in der AuBenwelt zu bekunden. 
Nur Lichtseiten des Familienlebens muss en der Umgebung vor Augen 
gefiihrt werden, in allen anderen Beziehungen muB gelogen und geheu
chelt werden. Der geistige und korperliche Fortschritt der Kinder soIl 
dem Ruhme des Vaters oder der Mutter dienen, jeder Tadel in del" 
Schule und aIle die kleinen Streiche der Kindheit werden zum Eltern
mord aufgeblasen und ununterbrochen verfolgt. Vater oder Mutter 
spielen dann lebenslanglich den Kaiser, den unfehlbaren Papst, den 
Untersuchungsrichter, den Weltweisen, und die schwache Kraft des 
Kindes zwingt sich vergeblich zum Wettlauf. Ewig beschamt und ver
schuchtert, bestraft, verworfen und von Rachegedanken gequalt, verliert 
das Kind allmahlich seinen Lebensmut oder fliichtet sich in den Trotz. 
Allenthalben schwebt das Bild des Erziehers als Autoritat urn den 
Heranwachsenden, droht und fordert, halt ihm Gewissen und Schuld. 
gefiihl rege, ohne daB dabei mehr herauskommt als feige Unterwerfung 
mit folgender Wut oder trotziges Aufbaumen mit folgender Reue. 

Des Kindes ferneres Leben verrinnt dann in diesem Zwiespalt. Seine 
Tatkraft wird gelahmt; die ihm auferlegten Hemmungen erscheinen ihm 
unertraglich. Man kann solche Menschen im spateren Leben leicht 
erkennen: sie zeigen auffallig viele Halbheiten in ihr<:m We sen, 
stets ring en zwei entgegengesetzte Regungen urn die Herrschaft in ihrer 
Seele, IOsen jederzeit den Z wei f e I aus, der sich gelegentlich in die 
A. n g s t vor der Tat oder in den Z wan g zur Tat auflost. Der Jdealtypus 
dieser Art Menschen, der p s y chi s c h e Her map h rod i t, i s tau f 
h a I bun d hal b eingestellt und fiirchtet sich vor jeder Beziehung, die 
er als Zwang empfinden konnte. 

8* 
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II. S c had i gun g d e r Kin d e r d u r c h die Fur c h t 
v 0 r F ami Ii e n z u wac h s. 

Wer wollte die groBe Verantwortlichkeit aus dem Auge lassen, die 
der Eltern wartet, sobald sie Kinder in die Welt setzen. Die Unsicher~ 
heit unserer Erwerbsverhaltnisse, die Riicksicht auf die eigene Kraft, wie 
oft erfiillen sie ein Ehepaar mit Sorgen, wenn sie an die Erhaltung und 
Erziehung von Kindern denkenl Nicht anders die Schmerzen und Qualen. 
die Krankheiten, MiBwuchs und schlechtes Gedeihen der Kinder dem 
Elternherzen- bereiten konnen. Dazu kommen noch andere Bedenken. 
Man war vielleicht selbst einmal krank. Irgendwer in der Familie litt 
an Nervositat, an Geisteskrankheit, an Tuberkulose oder Augen~ und 
Ohrenkrankheiten, Wie leicht kann das Kind ein Kriippel, ein Idiot, 
ein Verbrecher werden. Wie leicht konnte die Mutter selbst unter der 
Miihe des Gebarens, der Pflege des Stillens zusammenbrechen. SolI man 
so viel Schuld auf sich laden? Darf man ein Kind einer gefahrlichen 
Zukunft aussetzen? 

Solche Einwendungen werden oft mit unheimlichem Scharfsinn 
erdacht und begriindet. Und doch! Manche der obigen Fragen sind bis 
heute noch nicht einwandfrei gelost. 

Aber gerade deshalb eignen sie sich ganz ausgezeichnet, den Schreck~ 
popanz abzugeben. Und sobald diese Frage, die n u r so z i a I gel 0 s t 
'We r d e'n k ann, innerhalb der Familie oder durch private Initiative 
behandelt wird, muB sie notwendigerweise zu Schadigungen fiihren. Wir 
wollen bloB hindeuten a.uf die Verdrossenheit und Unbefriedigung, die 
dem Prohibitivverkehr zuweilen folgen. Ebenso ist zu bedenken, daB 
die kiinstliche Behinderung der Befruchtung meist ein Verhalten notig 
macht, das v 0 r han den e N e r v 0 s i ta t steigert. Nicht weniger fallt 
ins Gewicht, daB es meist, die allzu vorsichtigen Menschen sind, die 
dem Kindersegen vorzubeugen trachten, daB diese ein ganzes Sicherungs~ 
system ausbauen, wodurch ihre Vorsicht sich erheblich auswachst und 
auf aIle Beziehungen des Lebens ausgedehnt wird. 1st in solchen Ehen 
noch kein Kind vorhanden, so zwingt die Sicherungstendenz, die Eltern. 
ihre Lage grau in grau anzusehen. Allerlei hypochondrische Griibeleien 
werden angesponnen und festgehalten, damit die Gesundheit nur nicht 
einwandfrei erscheint. Fragen der Bequemlichkeit und des Luxus nehmen 
einen ungeheueren Raum ein und ziichten einen ungemein verscharften 
Egoismus, so daB sich dieser Egoismus wie ein~ uniibersteigliche Schranke 
gegen die Eventualitat einer Nachkommenschaft aufrichtet. Kommt aber 
dann doch ein Kind, so befindet es sich in einer so untauglichen Um. 
,gebung, daB seine leibliche und 'geistige Gesundheit in Frage gestellt 
ist. Jedes der Elternteile sucht dem andern die Last der Erziehung zu. 
zuschieben, wie wenn er ihm die Schwierigkeit der Kinderpflege ver. 
kosten lassen wollte, um vor weiterer N achkommenschaft abzuschrecken. 
Aile Leistungen werden als Qual empfunden, das Stillgeschaft wird oft 
zuriickgewiesen, die gestorte Nachtruhe, die Fernhaltung von Ver. 
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gniigungen· iiberaus schwer und unter fortwahrenden Klagen ertragen. 
Allerlei nervose Symptome, Kopfschmerz, Migrane, Mattigkeit setzen 
ein und machen den Angehorigen recht deutlich, daB ein weiterer Zu .. 
wachs eine Gefahr, gewohnlich fiir die Mutter, bedeuten wiirde. Oder 
die Eltern iibertreiben ihr PflichtgefUhI in einer Weise, daB sie sich und 
das Kind dauernd schadigen. Fortwahrend sind sie mit dem Kinde 
beschaftigt, belauschen jeden Atemzug, wittern iiberall Krankheitsgefahr, 
reiBen das Kind aus dem Schlafe und iiberschreiten jede MaBregel '30 

sehr, bis "Vernunft Unsinn, Wohltat Plage" wird. So daB in allen Be~ 
obachtern der Gedanke Iaut wird: wie schreckIich ware es, wenn 
diese Eltern ein zweites Kind hatten! Zuweilen steigert sich 
die· Nervositat nach der Geburt bis zu schweren Dammerzustanden und 
weist so auf die Furcht vor einer neuerlichen Schwangerschaft hin. 

In spaterer Zeit werden aIle die fehlerhaften Eigenschaften des 
"einzigen Kindes" klar zutage treten. Das Kind wird selbst iibertrieben 
angstlich, Iauert auf jede Gelegenheit, die iiberangstlichen Eltern unter~ 
zukriegen, mit ihrer Sorge zu spielen und sie in ihren Dienst zu stellen. 
J'rotz und Anlehnungsbediirfnis wuchern ins Ungemessene, und eine 
Sucht, krank zu sein, zeichnet solche Kinder aus, wei! sie durch Krank~ 
heit am Ieichtesten zu Herren der Lage werden. 

III. S c had i gun g des "L i e b Ii n g ski n des" 
un d des "A s c hen b rode I s". 

Es ist fiir Eltern gewiB nicht leicht, ihre Sorgfalt und Liebe gleich. 
maBig auf mehrere Kinder zu verteilen. Der gute Wille fehlt selten. 

Was bedeutet dies aber gegeniiber einer unbewuBten Einstellung, 
die standig das UrteH und die Handlungsweise der Eltern zu beein, 
flussen versucht; was bedeutet dies vollends gegeniiber dem feinen Ge~ 
fiihle der Kinder fUr Gleichberechtigung oder gar gegeniiber einem 
einmal erwachten MiBtrauenl 

Schon unter den giinstigsten Verhaltnissen in der Kinderstube wird 
sich das jiingere von den Kindern den alteren gegeniiber zuriickgesetzt 
fiihlen. Des Kindes Wachstumsdrang verleitet es dazu, sich standig mit 
seiner Umgebung zu messen und stets seine Krafte mit denen der anderen 
Geschwister zu vergleichen. In der Regel stehen die jiingsten: Kinder 
unter einem verstarkten seelischen Antriebe und entwickeln die groBere 
Gier nach Geltung, Besitz und Macht 1). Solange dieses Streben in den 
Grenzen des kulturellen Ehrgeizes bleibt, kann man davon die besten 
Friichte erwarten. Nicht selten aber kommenstarke tJbertreibungen 
aktiver Charakterziige zustande, unter denen Neid, Geiz, MiBtrauen 
und Roheit besonders stark hervorstechen. Die natiirlichen Vorteile der 
alteren Kinder driicken wie eine Last auf dem Kleinsten und zwingen 

1) Ausfiihrlicher in nIndividualpsychologische Erziehung" ("Praxis und Theorie 
der Individualpsychologie") beschrieben. 
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es zu verstarkten Sic her u n g s ten den zen, wenn es sich auf ungefahr 
gleicher Hohe der Geltung erhalten will. 

Nicht anders wirkt die Bevorzugung eines Kindes auf die anderen. 
Ein Gefiihl und die BefUrchtung der Zuriickgesetztheit mischt sich 
dann stets in aIle seelischen Regungen, die Aschenbrodelphantasie breitet 
sich machtig aus, und bald setzen Schiichternheit und Verschlossenheit 
ein. Das zuriickgesetzte Kind sperrt sich seelisch ab und versetzt sich 
bei allen denkbaren Anlassen in eine Stimmung der Gekranktheit, die 
endlich in dauernde Uberempfindlichkeit und Gereiztheit iibergeht. Ver. 
zagt und ohne rechte Zuversicht blickt es in die Zukunft, sucht sich 
durch allerlei Winkelziige vor stets erwarteten Krankungen zu sichern 
und fiirchtet jede Priifung oder Entscheidung. Seine Tatkraft leidet 
durch die ewige Angst vor dem Nichtankommenkonnen, vor der Bla. 
mage, vor der Strafe. In den starker ausgepragten Fallen wandelt sich 
das Kind so sehr zu seinen Ungunsten, seine gereizte Trotzigkeit wird 
ein derart bedeutsames Hindernis fUr seine Entwicklung, daB es schlieB. 
lich die Zuriicksetzung gegeniiber den anderen Kindern zu verdienen 
scheint. Wenn dann bei unliebsamen Zufallen und Streichen, an denen 
gerade dieses Kind beteiligt erscheint, die Eltern oder Lehrer zornig 
hervorh&ben: "Wir haben es immer gewuBt! So muBte es' kommenl" 
- dann ist die bescheidene Erinnerung am Platze: "GewuBt? Nein! Ihr 
habt es gemacht!" - Zuweilen sind solche "zuriickgesetzte" Kin. 
der bloB in ihrem Verwandten. und Bekanntenkreis befangen, legen ihre 
Zuriickhaltung aber ab, sobald sie in fremder Gesellschaft sind, so als 
ob sie unter dem Druck bekanntgewordener Siinden stiinden. Da hilft 
freilichdann nur Entfernung aus dem oft ungeeigneten Kreis oder - in 
schwerenFallen - vollkommene Erfassung der Lage durch das Kind 
und Loslosung, Erziehung zur Selbstandigkeit durch individualpsycholo. 
gische Heilpadagogik. 

Oft liegt der G run d z II r Z u r ii c k set z u n g i m G esc hIe c h t 
des Kin des; sehr haufig wird der Knabe dem Madchen vorgezogen, 
wenn auch das Gegenteil manchmal vorkommt. Unsere gesellschaftlichen 
Formen sind dem mannlichen Geschlecht um vieles giinstiger. Dieser 
Umstand wird von den Madchen ziemlich friih erfaBt, und das GefUhl der 
Zuriicksetzung ist unter ihnen ziemlich allgemein verbreitet. Entweder 
wollen sie es in aHem den Knaben gleich tun, oder sie suchen in ihrer, 
der weiblichen Sphare ihr Gefiihl der Zuriickgesetztheit weUzumachen, 
sichern sich vor Demiitigungen und Beeintrachtigungen durch iibergroBe 
Empfindlichkeit und Trotz und nehmen Charakterziige an, die sich nur 
a IsS c hut z m a B reg e I n verstehen lassen. Sie werden geizig, neidisch, 
boshaft, rachsiichtig, miBtrauisch, und zuweilen versuchen sie sich durch 
Verlogenheit und Hang zu heimlichen Verbrechen schadlos zu halten. 
In diesem Streb en liegt durchaus k e i n wei b I i c her Zug, sondern 
dies ist der Protest des in seinem innersten Wesen un. 
s i che r g ewo rd enen Kind e s, es ist der unbewuBte, unabweisbare 
Zwang, die gleiche Hohe mit dem Manne zu halten, kurz: de r man n. 
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1 i c h e Pro t est. Nicht etwa die Tat sac h e der Zuriicksetzung fallt 
dabei ins Gewicht, sondern ein recht haufig verfaischtes, unrichtiges G e~ 
fiihi einer Zuriickgesetztheit. Mit der Zeit freilich, wenn das 
iiberempfindliche Kind unleidig wird, stets storend in die Harmonie des 
Zusammenlebens eingreift und seine iiberspannten, aufgepeitschten Pro~ 
testcharaktere entwickelt, wird die Zuriicksetzung zur Wahrheit, und 
das nervos disponierte Kind wird bestraft, strenger behandelt, gemieden, 
oft mit dem ErfoIg, daB es sich in seinen Trotz versteift. 

Oder die Umgebung gerat unter das Joch des ziigellos gewordenen 
Kindes, fiir das jede personliche Beziehung zu einem Kampf wird und 
jedes Verlangen in einen Hunger nach Triumph, nach einer Niederlage 
des anderen ausartet. Damit gelangt das Kind an die Schwelle der N eu~ 
rose, des Verbrechens, des Selbstmordes. Zuweilen freilich auch an das 
Eintrittstor zur genialen Schopfung. Au s de m G e f ii hId e r Z u r ii c k ~ 
gesetztheit, der personlichen Unsicherheit, aus der 
Furcht vol'" der zukiinftigen Rolle und vor dem Le1ben 
entwickeln sich machtvoll iibertriebene Regungen nach 
G e It u n g, Lie b e u n d Z a r tl i c h k e i t, deren Befriedigung fast nie 
gelingt, geschweige denn sofort. 1m Ietzten Augenblicke noch schreckt 
das nervos disponierte Kind vor jeder Unternehmung zuriick und ergibt 
sich einer Zagheit, die jedes tatkraftige Handeln ausschlieBt. All e For ~ 
men der Nervositat schlummern hier im Keime und die~ 
nen, einmal zum Ausbruch gekommen, dieser Furcht vor 
En t s c h e i dun gen. Oder die aufgepeitschten Affekte durchbrechen 
alle moralischen und seelischen Sicherungen, drangen mit Ungestiim zur 
Tat, die freilich oft genug auf den verbotenen Wegen des Verbrechens 
und des Lasters reif wird. 

Was das Lie b Ii n g ski n d, das verhatschelte, verzogene Kind an~ 
Iangt, so besteht dessen Schadigung vor allem darin, daB es schon friih~ 
zeitig s e i n e Mac h t f ii hIe nun d m i B bra u c hen 1 ern t. InfoIge~ 
dessen ist sein Geltungsdrang so wenig eingeschrankt und fUgsam, daB 
das Kind jede Unbefriedigung, mag sie noch so sehr durch das Leben be~ 
dingt sein, a 1 s e in e Z u r ii c k set z u n g f ii hIt. Die Eltern schaffen 
also mit FieiB und Absicht fUr ihren Liebling Zustande, die ihm die gieiche 
Gereiztheit und Oberempfindlichkeit anheften wie dem zuriickgesetzten 
Kinde. Dies wird freilich zumeist erst in der Schule oder auBerhaib der 
Kinderstube klar. Die gieiche Unsicherheit, die gieiche Angstlichkeit und 
das Bangen vor dem Leben charakterisieren die Lieblingskinder. Zuweilen 
sind diese Ziige durch anmaBendes Benehmen und Jahzorn verdeckt. 
Da diese Kinder gewohnt waren, sich ihrer Umgebung ais einer Stiitze zu 
bedienen, den Eltern und Geschwistern eine dienende Rolle zuzuweisen, 
suchen sie in ihrem ferneren Leben stets wieder nach ahnlichen Stiitzen, 
finden sie nicht und ziehen sich verschiichtert und grollend zuriick. 

Beiderlei Erziehungsweisen fiihren also zu Steigerungen der Affekt~ 
groBen una drohen mit dauernder Unzufriedenheit, Pessimismus, Welt~ 
schmerz und Unentschlossenheit. Nicht selten betrifft die Verzartelung 
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ein einziges Kind. Wie oft sich da die Schadigungen der Verwohnung 
mit jenen summieren, die aus der Furcht vor weiterem Nachwuchs ent. 
stehen, ist leicht einzusehen. Auch iibertriebenes Autoritatsgeliiste der 
Eltern wirkt scharfer, sob aid es sich nicht auf mehrere Kinder verteilen 
kann, sondem bloB auf ein einziges driickt. 

Nun gibt es gerade in Hinsicht auf die Ursachen der Verzartelung 
eine Anzahl von Schwierigkeiten, zu deren Beseitigung ein besonders 
heller Blick der Eltem und hervorragendes erzieherisches Feingefiihl ge. 
horen. So in demFalle, wennessich umein kra nkliche sod e r k riip. 
pel haft e s Kind handelt. Wen riihrt nicht der Gedanke an die Liebe 
und treue Pflege der Mutter am Bett des kranken Kindesl Und doch 
kann dabei leicht ein tlbermaB von Zartlichkeit einflieBen, besonders 
dort, wo dauemd krankliche Kinder oder die Erinnerung an verstorbene 
in Betracht kommen. Das Kind findet sich gem in dem Gedankengang 
zurecht, daB ihm die Krankheit zur "Sicherung" im Leben dienlich sein 
kann, daB sie ihm zu vermehrter Liebe, zur Schonung und zu mehreren 
anderen Vorteilen verhilft. Von den kleinen, aber fiir das spatere Leben 
oft so bedeutsamen Vergiinstigungen, - im Bett der Eltem, in ihrem 
Schlafzimmer schlafen zu diirfen, bestandig unter ihrer Obhut zu stehen, 
jeder Miihe iiberhoben zu werden, - bis zum Verlust jeder Hoffnung 
und jedes Wunsches nach selbstandigem Handeln fiihrt eine gerade Linie. 
Der Raub aller Lebenszuversicht, der an diesen von der Natur zuriick; 
gesetzten Kindem begangen wird, wirkt um so aufreizender, wei! er oft 
nur mit Miihe umgangen werden kann. Aber so stark muB die. Liebe 
und das erzieherische Pflichtgefiihl sein, daB es auch um den Preis des 
eigenen Schmerzes den Kriippeln und Bresthaften zum Lebensmut und 
zum selbstandigen Wirken und Ausharren verhilft. 

Auch die Bevorzugung schonge b ildeter und besonders 
w 0 h I g era ten e r Kin d e r entspringt meist einer begreiflichen Stel. 
lungnahme der Eltem und Erzieher, geht aber oft, da unbewuBte, unkon. 
trollierte Gefiihle des eigenen Stolzes mitsprechen, um ein Erhebliches 
zu weit. Man muB nur auch den Fehler zu vermeiden trachten, den 
gesunden und geratenen Kindem ihrer natiirlichen Vorziige wegen 
scharfer zu begegnen, wozu man sich manchmal aus iibertriebenem Ge. 
rechtigkeitsgefiihl gedrangt glaubt. 

Nun gibt es eine Art der Bevorzugung, die mehr als aile anderen ins 
Gewicht fallt, die aus gesellschaftlichen, realen Ursachen hervorgeht, 
von den Eltern und Erziehern aber oft bedeutsam gefordert wird, so daB 
haufig genug nicht bloB das bevorzugte, sondem auch das zUrUckgesetzte 
Kind Schaden leidet. Ich meine die iiberaus groBen Vorteile, deren sich 
im allgemeinen d a sma n n I i c h e G esc hie c h t erfreut. Diese Vorteile 
beeinflussen das Verhalten der Eltern allzusehr, undo es andert an dem 
Schaden nur wenig, wenn Madchen in der Familie keine Zuriicksetzung 
erfahren. Das Leben und unsere gesellschaftlichen Zustande legen den 
Madchen das Gefiihl ihrer Minderwertigkeit so nahe, daB der Psychologe 
ausnahmslos die Regungen erwarten darf, die einer Reaktion auf dieses 
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GefUhl der Zurtickgesetztheit entspringen: Wiinsche, es dem mannlichen 
Geschlecht gleich zu tun, Widerstand gegen jeden Zwang, Unfahigkeit 
sich zu unterwerfen, sich zu fUgen. Selbst bei der geeignetsten Erziehung 
wird sich des Madchens, aber auch des madchenhaften Knaben ein Ge. 
fiihl der Unsicherheit, ein Hang zur Verdrossenheit, Unversohnlichkeit 
und eine rrteist unbestimmte Empfindung von angstlicher Erwartung be. 
machtigen. Die E i nor d nun gin die G esc hIe c h t s r 0 11 e g e h t 
un t e run g e h e u r erA n spa n nun g d e r Ph ant a s i e v 0 r sic h. 
Eine Phase der Undifferenziertheit CD e s s 0 i r) laBt regelmaBig Regungen 
erstarken, die eine Has t man n Ii c h z u we r den verraten, stark, groB, 
hart, reich, herrschend, machtig, wissend zu erscheinen, die von Furcht. 
regungen begleitet werden, als deren psychologischen Ausdruck man eine 
gewisse Unvertraglichkeit gegen Zwang, gegen Gehorsam, gegen Unter. 
werfung und Feigheit, kurz, gegen "weibliche" Ziige find en wird. AIle 
Kinder nun, deren Undifferenziertheit langer und deutlicher zum Aus. 
druck kommt - psychische Hermaphroditen -, werden k 0 m pen sa. 
tor i s c h als Gegengewicht gegen das wachsende Gefiihl ihrer Minder. 
wertigkeit negativistische Ziige entwickeln, Knaben wie Madchen, Ziige 
von Trotz, Grausamkeit. Unfolgsamkeit, ebenso auch von Schiichternheit, 
Angst, Feigheit, List und Bosheit, oft ein Gemisch mehr oder weniger 
aggressiver N eigungen, die ich den man n Ii c hen Pro t est genannt 
habe. So kommt ein aufgepeitschtes Verlangen in diese Kinderseelen, 
aus unbewuBten Phantasien reichlich genahrt: man n Ii c h z usc h e i ; 
nen und sofort den Beweis von der Umgebung zu ver. 
I a n gen. Und nie fehlt die Gegenseite dieses Verlangens: die Furcht vor 
der Entscheidung, vor der Niederlage, vor dem "Untensein". Aus diesen 
Kindern werden die Stiirmer und Dranger in gutem wie in schlechtem 
Sinne, die stets Verlangenden, nie Zufriedenen, hitzige, aufbrausende 
Kampfnaturen, die doch stets wieder an den Riickzug denken:~'Stets 
leiden ihre sozialen Gefiihle, sie sind starre Egoisten, haben aber oft 
die Fahigkeit. ihre Selbstsucht vor sich und an:ieren zu verstecken, und 
arbeiten ununterbrochen an der Entwertung alIer Werte. Wir finden sie 
an der Spitze der Kultur, ebenso im Sumpfe. Der groBte Teil von ihnen 
scheitert und verfallt in Nervositat. 

Ein Hauptcharakter ihrer Psyche ist der K amp f g e g end a san. 
d ere G esc hie c h t, ein oft heftig, oft still, aber erbittert gefiihrter 
Kampf, dem stets auch Ziige von Furcht sich beimengen. Es ist, als ob' 
sie zur Erlangung ihrer ertraumten Mannlichkeit die Niederlage eines 
Geschlechtsgegners notig hatten. Man glaube aber nicht, daB die Ziige 
offen zutage liegen. Sie verstecken sich gewohnlich unter ethische oder 
asthetische Riicksichten und gipfeln in den Jahren nach der Pubertat in 
d e rUn fa h i g k e it z u r Lie b e un din de r Fur c h t v 0 r d erE h e. 

Was konnen Eltern und Erzieher tun, um diesem Schaden vorzu. 
beugen, der aus dem Umstande entspringt, daB das Kind die Frau und 
ihre Aufgaben geringer wertet? Die Wertdifferenz zwischen mannlichen 
und weiblichen Leistungen in unserer allzusehr auf Werte erpichten 
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Gesellschaft konnen sie nicht aus der Welt schaffen. Sie konnen aber 
dafiir sorgen, daB sie im Rahmen der Kinderstube n i c h tall z u auf. 
d r in g Ii c h her v 0 r t r it t. Dann wird die An g s t v 0 r d emS chi c k • 
sal de r Wei b 1 i c h k e i t nicht aufflammen konnen, und die Affekte 
b1eiben ungereizt. Man darf also die Frau und ihre Aufgaben in der 
Kinderstube nicht verkleinern, wie es oft zu geschehen pflegt, wenn der 
Vater seine Mannlichkeit hervorzuheben sucht, oder wenn die Mutter 
verdrossen iiber ihre Stellung im Leben ziirnt. Man solI Knaben nicht 
zum Knabensto1z anhalten, noch weniger dem Neid der Madchen gegen. 
iiber den Knaben Vorschub 1eisten. Dnd man soIl in erster Linie den 
Zweifel des Kindes an seiner Geschlechtsrolle nicht nahren, sondern 
von der Sauglingszeit angefangen seine Einfiigung in dieselbe durch 
geeignete ErziehungsmaBnahmen fordern. 

Organdialekt. 
Von Dr. Alf re d Adle r. 

1m Jahre 1910 habe ich in einer Arbeit iiber "Psychische Behandlung 
der Trigeminusneura1gie" ("Praxis und Theorie" 1. c.) von einer allgemein 
verbreiteten menschlichen N eigung gesprochen, die seelische U b e r w ii 1. 
t i gun g e in e r Per son durch die andere, ihre Uberlegenheit in einem 
sexuellen Bild zu erfassen oder auszudriicken. Bei manchen nervosen 
Personen kann die Wirkung eines solchen "inneren Schlagwortes" (Ro. 
bert Kann) so weit gehen, daB dabei auch die Geschlechtsorgane in die 
entsprechende Angriffsstellung geraten. Die Sprechweise bedient sich oft 
solcher bildlicher Ausdriicke. Beispiele scheinen mir in den Wortern: 
vergewaltigen, iibermannen, Jungfernrede, schicksalsschwanger und in 
zahllosen Schimpf. und Spottreden vorzuliegen, wie sie uns die Vo1ks
kunde liefert. 

Diese Tatsachen, die es mir erlaubten, in der Kritik der F r e u d schen 
Libidotheorie einen weiteren Schritt vorwiirts zu gehen und zu zeigen, 
daB auch das geschlechtliche Gebahren und Fiihlen des Nervosen und 
Gesunden nicht in "banaler" Weise als ausschlieBlich gesch1echtlich zu 
verstehen ist, geschweige denn seine iibrige psychische Haltung, werden 
heute auch von den ehemaligen Gegnern anerkannt. Insbesondere die 
Arbeiten der Schweizer Psychoanalytiker tragen dieser Auffassung ill 

weitestem MaBe Rechnung. 
Der psychologische Vorgang dieses Ubergreifens aus einer Denk., 

Gefiihls. und Willenssphare, z. B. des Willens zur Macht, auf eine zweite, 
z. B. der Sexualvorgange, geschieht offenbar z u m Z w e c k e i n e r Ve r. 
s tar k u n g des A f f e k t s, der auf eine Erhohung des Personlichkeits. 
gefiihls hinzielt. Dnd eine solche Person spricht, denkt, handelt dann so, 
a 1 sob sie einen Sexualakt letzter Linie vorhatte. Dabei ist es fraglos, 
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daB diese Person - abgesehen yom Wahn in der N eurose und Psychose, 
im Traum, im Mythos und im Marchen - im klaren ist, daB ihr End. 
ziel nicht durch das Sinnbild, nicht durch das bildliche Element gegeben 
ist, sondern daB dieses nur als Modus dicendi, als Form des Redens, als 
D i a I e k t angesehen werden kann, wogegen das Hande1n und Denken 
auf die wahre Natur der Dinge gerichtet bleiben muB. 1m Sinne Va i. 
hingers1) haben wir es demnach mit einer echten "AIs.Ob".Konstruk. 
tion, mit einer Fiktion, mit einem Kunstgriff des Geistes zu tun, und es 
obliegt uns noch die weitere Erorterung der Frage, was mit der Sexuali. 
sierung oder mit einem anderen Organdialekt des Denkens und Fiihlens 
bezweckt ist. Leichtverstandlicherweise ist auch unser Begriff: 0 r g an. 
d i a I e k t als eine "AIs.Ob".Bildung zu nehmen, weil auch er sich auf 
das Fiihlen und Hande1n erstreckt, und nicht bloB auf die Sprache. 

Die allgemeine Antwort, die ich oben gegeben habe, daB diese Kunst. 
griffe auf eine Erhohung des Personlichkeitsgefiihls hinzielen, erfordert 
auch noch eine Beschreibung der Wege, auf denen dieses Ende zu er; 
reichen gesucht wird. Der eine Weg verlauft in der kiinstlich hinzuge. 
sellten Bahn, lenkt also yom urspriinglichen Ziele ab und schafft einen 
Ersatz. In der "Liebkosung des Windes", in der "seligen Hingabe" an 
die Kunst, in der "Vermahlung mit der Muse" kann ebenso wie im 
"Klingen kreuzen" mit einem wissenschaftlichen Gegner etwa eine solche 
Ablenkung yom urspriinglichen Zie1e liegen, wo wir unter Umstanden 
annehmen diirfen, daB der geradlinige Weg zur Liebe, zum Kampf aus 
Griinden einer inneren Vorsicht gemieden wird (Furcht vor der Ent. 
scheidung). In anderen Fallen bringt diese "Triebverschrankung" oder 
"das Junktim" die zur Personlichkeitserhohung notige Resonanz hervor, 
bedient sich die Person zum Zwecke des eindtucksvollen Sprechens, 
Denkens und Handelns der daraus flieBenden falschenden Affektbeglei. 
tung, um ihr Ziel zu sichern. So wenn ich das Weib als Sphinx, den Mann 
als Einbrecher denke, wo immer ein sexuelles Schicksal mit dem Ge. 
danken einer Niederlag~ verbunden ist. Ein zweiter Weg ergibt sich ge. 
radliniger, sobald die Phantasie die Lockung eines gesetzten Zieles da. 
durch verstarkt, daB sie auf bekanntere oder besonders reizvolle Ge. 
niisse auffordernd hinweist: Rosenlippen, Mannesehre, Paradies der 
Kindheit usw. 

UnfaBbare Qualitaten werden dabei durch einfachere, faBbare erklart, 
erganzt, verstarkt und iibertrieben. Bei giinstiger Darstellung fehlt nie 
der "Naturlaut". Was den einen besonders ergreift oder ihn selbst zum 
Organdialekt treibt, stammt aus seiner Vorgeschichte, wesentlich aus 
seinen Hauptinteressen und aus seiner korperlichen Anlage, soweit sie 
sich einem Endziel ausgleichend eingeordnet hat. Menschen mit empfind. 
lichen Sehorganen werden bis in ihre Ausdrucksweise hinein eine Hau. 
fung von Begriffen des Sehens, Einsehens, der Anschauung usw. auf. 
wei sen, wie kiirzlich erst von de r P for d ten in geistreicher Weise 

1) Vaihinger, Die Philosophie des Als.Ob, Berlin, Reuther & Reichard, 1911. 
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wieder gezeigt hat 1). tlberhaupt spielt in die Begriffswelt der Menschen 
der Abglanz ihrer minderwertigen, empfindlicheren Organe hinein. In 
den nervosen Symptomen kommt diese Beziehung zu greifbarer Ge. 
stalt. So kann ein nervoses Asthma (minderwertiger Atmungsapparat, 
C z ern y s exsudative Diathese) eine bedrangte Lage ausdriicken hel
fen, in der einem "die Luft ausgeht", eine Hartleibigkeit unter anderem 
Sperrung von Ausgaben, nervoser Trismus (Kieferkrampf) auf Denk. 
umwegen, aber gehorchend dem "inneren Schlagwort", Hintanhaltung von 
Einnahme, etwa auch von Empfangnis (Schwangerschaft) '). 

Die verstarkende Wirkung dieses fiktiven Denkens, Sprechens und 
Handelns ist leicht einzusehen. Auch versteht es sich, daB Sexualgleich. 
nisse, dabei gehauft auftreten, weil u. a. der inannliche Einschlag (mann. 
Hcher Protest) im Leitideal solche Wendungen fordert. 

Es ist leicht nachzupriifen, wie sehr die Sprache und Gestaltungskraft 
von Dichtern durch die tJberkompensation ihrer minderwertigen Augen 
beeinfluBt wird, und wie ihnen darnach ihre wirksamen Probleme ge. 
raten. So weist Go e the s Farbenlehre mit Sicherheit auf die urspriing. 
liche, aber mit groBter EmpfindHchkeit bedachte Augenminderwertigkeit 
hin. Irgendwo schildert J u 1 e s Ve r n e einen Journalisten und hebt von 
ihm hervor, daB er die Verkorperung eines Auges sei. Dies und die ge~ 
steigerten psychischen Leistungen konnten zur Not im Sinne F r e u d s 
als gesteigerte sinnliche Begabung, als erogene Sehzone erfaBt werden. 
Wenn wir aber regelmaBige Anzeichen finden, wie diese begabteren Or. 
gane und ihr tlberbau mit innewohnenden Minderwertigkeiten mit Zei. 
chen des Niedergangs, mit Erkrankungen und mit erblichen und fami; 
Haren Schwachen im Bunde stehen, so daB man zur unsicheren Annahme 
einer starkeren Sinnlichkeit erst recht eine Organminderwertigkeit als 
Erklarungsgrund fordern muB, dann bleibt wohl keine andere Wahl als 
die Libidotheorie zu verwerfen und an ihre Stelle die Lehre von der 

1) o. v. d. Pfordten, Weltanschauung und Weltgestaltung (Deutsche Revue, 
1912) sagt in einer Polemik gegen den Begriff "Weltanschauung": "Es ist nirgends 
Sicheres zu finden, wer zuerst den Terminus ,Weltanschauung' geprigt hat. Es heiSt, 
Goethe sei es gewesen. Es wlirde sehr gutzu seiner ganzen Denkart passen, die durch
aus auf Intuition gegrlindet war. Jedenfalls wimmeln seine Werke, vor allem derFaust, 
besonders der 2. Teil, von den Worten: schauen, anschauen, Anschauung.
Darin liegt eine Einseitigkeit, denn Worte haben ihre Sous.entendus, die an ihnen 
hingen: die Nebengedanken, die sie unweigerlich erwecken, mage man sie definieren, 
wie man will. - Immer hat ,Anschauung' einen optischen - und einen kontemplativen 
Charakter." - Bekannt ist die Kurzsichtigkeit Goethes. Auf dieser baut sich vielleicht 
bei allen Dichtern die visuelle Begabung auf. Siehe auch A d Ie r, "Organminderwertig. 
keit in ihrer Beziehung zur Philosophie und Psychologie", mit einem solchen Hinweis 
auf Schiller in diesem Werk. 

2) Das Vbergreifen auf das veranlagte Organ ist bei Kundgabe des Schlagwortes 
fast regelmliBig zu finden. Die Annahme einer "Verschiebung" ist iiberfliissig. Die 
Ausdrucksbewegungen bei Gefiihlen und Affekten zeigen uns eine beredte Stellung. 
nahme an, die spricht. 
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Organminderwertigkeit und ihren Folgen zu setzen. So ist die spatere 
Erblindung von J u I e s Ve r n e s phantastischen Augen ein Beweissttick, 
das hundert ungesttitzte Spekulationen aufwiegt. 

Die Wirkung dieser allgemein verstandlichen und somit leichter ftihl. 
baren Leistungen des Organdialektes kann bei Rednern und Dichtern, 
in der symbolischen Ausdrucksweise, in Gleichnissenund im Vergleich 
am besten erwogen werden. So werden in der folgenden Stelle aus 
S chi 11 e r s Maria Stuart (2. Aufzug) die Keuschheit als Festung und 
sinnliche Wtinsche als franzosische Kavaliere geschildert, wiihrend Eng. 
lander die Sicherungen herstellen. Der auffallende Zug in der S chi 11 e r; 
schen Geistesrichtung, Dberschatzung der Frau, wie er in der Jungfrau 
von Orleans, Maria Stuart, in zahlreichen Gedichten durchbricht, ge. 
legentlich begleitet von starken mannlichen Protestregungen ("Ich bin 
ein Mann"), ftihrt auch an dieser Stelle wieder zur Eingebung, die Frau 
siegen zu lassen. Das Problem Mann-Frau wird in ein Junktim mit einer 
kriegerischen Leistung gebracht, und dies ftihrt eine besondere, eindrucks< 
volle Wirkung herbei: 

Ken t: . . . denn, wiBt, 
Es wurde vorgestellt die keusche Festung, 
Die Schonheit, wie sie yom Verlangen 
Berennt wird - - Der Lord Marschall, Oberrichter, 
Der Seneschal nebst zehen andern Rittern 
Der Konigin verteidigten die Festung, 
Vnd Frankreichs Kavaliere griffen an . 
. . . Vmsonst! Die Sttirme wurden abgeschlagen, 
Vnd das Verlangen muBte sich zurtickziehen. 

Der gesteigerte Aggressionstrieb fiihrt demnach im Denken und Han. 
deln und Sprechen zu solchen Ausgleichungen, die tiber die ursprtinglich 
gegebene Machtsphare (des Wortes, der Tat, des Gedankens) hinaus, 
reichen, damit ein hoheres Ziel erreicht werde. Vnd wir haben gesehen, 
wie selbst im Bereiche der Sprache, des Denkens dieser Weg zur Kraft. 
steigerung durch die Heranziehung eines aus dem Organleben stammen. 
den Gleichnisses betreten werden kann 1). 

Es wird uns deshalb nicht wundernehmen, zu erfahren, daB die See. 
lentatigkeit, urn zu e i n e m wi r k u n g s v 0 lIe re n Erg e b ni s zu g e. 
I a n g en, sich auBerhalb der Sprache ahnlicher Kampfesmittel bedient, 
einen Organdialekt spricht, der in der Mimik und Physiognomie, in den 
Ausdrucksbewegungen der Affekte, in den Rhythmen des Tanzes, der re
ligiosen Verztickung, in der Pantomime, in der Kunst, vor allem aus
drucksvoll in der Musik auf die Verstandigungsmittel der Sprache ver. 
zichtet, urn auf uns einzuwirken. Die Gemeinsamkeit des Kulturkreises, 
die ahnlich tatigen und ahnlich erregbaren Aufnahmsorgane der Men. 

1) Vber das verstiirkende oder affektauslosende Arrangement in der Neurose 
siehe Adler, "Individualpsychologische Behandlung der Neurosen" in "Praxis und 
Theorie" 1. c. 
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schen lassen solche Wirkungen ohne weiteres zu. Und sie geben wohl 
nicht die Eindeutigkeit des wirkenden W ortes, eher die s tar k ere R e ~ 
son a n z der bildlichen Sprache, und verraten damit ihre Tendenz, sich 
als besondere Kunstgriffe durchzusetzen, wo das gesprochene W ort ver~ 
sagt, eine Her r s c haft un d tl b e r1 e g e n h e i t zu erringen tiber die 
Grenzen des Gewohnlichen hinaus. So ist uns auch kraft der uns inne~ 
wohnenden Starke der Personlichkeit ein EinfluB gegeben, indem die ge~ 
wohnheitsmaBigen AuBerungsformen des Wirkens und Erregtwerdens 
im Verkehr der Menschen aufeinanderstoBen. Das Hervortreten solcher 
Kunstgriffe aber erweist allein schon die Verstarkung des A'llgriffs, den 
nun die Lenkerin jedes Fortschritts, dvay,,'Yj, die innere Not, zu erringen 
imstande ist. Die Lehre von der Organminderwertigkeit und ihren Folgen 
(Geftihl der Minderwertigkeit - Unsicherheit - Kompensation und 
tlberkompensation - starkeres Drangen nach hoheren Zielen - ver
starkter Wille zur Herrschaft) kann allein uns tiber die Bedeutung dieser 
Kunstgriffe belehren und uns die Halbheit begreiflich machen, zu der 
wir durch das verstarkte Wollen im Gegensatz zu einem gering einge. 
schatzten Konnen gelangen. Denn die Furcht vor der Entscheidung bringt 
es zuwege, daB unsichere Menschen auf "halb und halb" eingestellt sind. 

Diese Betrachtung zeigt uns auch den Weg des Verstandnisses fUr die 
auffalligeren Erscheinungen des krankhaften Seelenlebens, und wie es 
sich durch korperliche Haltungen und Ausdrucksweisen, abermals durch 
einen Organdialekt, auf die Bahn der Kunstgriffe begibt, urn die Person. 
lichkeit zur Geltung zu bringen. D a t a q c hen s c h 0 n in d e r Kin d -
he it Empfindungen und Ausdrucksformen des minder. 
w e r t i g e nOr g a n s auf, deren sich der Wille zur Macht bedient, und 
verbleiben bei dem ungeheilten N ervosen das ganze Leben lang. Der 
Verdauungsapparat, die Atmungsorgane, das Herz, die Haut, der Sexuab 
apparat, die Bewegungsorgane, der Sinnesapparat, die Schmerzbahnen, die 
Blase werden je nach ihrer Wertigkeit und nach ihrer Brauchbarkeit ftir 
den Ausdruck des Machtbegehrens durch die Neigung zu herrschen in 
Erregung versetzt und zeigen die Formen des feindseligen Angriffs. der 
Aggression oder des Stillstands und der Flucht, der Aggressionshemmung, 
beides in tlbereinstimmung mit der Lebenslinie des Patienten, mit sei~ 
nem heimlichen Lebensplan. Urn kurz auf Beispiele von Organdialekt 
hinzuweisen: Trotz kann durch Verweigerung normaler Funktionen und 
normaler Lebensformen (Bettnassen, NagelbeiBen, Nasenbohren. Unrein. 
lichkeit, Schlamperei), Neid und Begehren durch Schmerzen. Ehrgeiz 
durch Schlaflosigkeit. Herrschsucht durch tlberempfindlichkeit, durch 
Angst und durch nervose Organerkrankungen zum Ausdruck kommen. 
Sexualerregungen entstehen dabei gelegentlich als gleichgerichtete For~ 
men der Ausdrucksbewegungen. ihre Analyse erweist sie als besondere 
Art und Leistung des A g g res s ion s t r i e b e s. die ursprtingliche und 
grundlegende Bedeutung der Sexualitat aber, die die F r e u d sche Schule 
immer wieder zu behaupten versucht, laBt sich nirgends in den Erschei. 
nungen des krankhaften Seelenlebens und seiner Ausdrucksformen fin. 
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den. Die Flucht in die Begriffserweiterung aber, wie: daB man dem Be. 
griff der "Libido" (deutsch: Liebe) eine asexuelle Bedeutung zu geben 
trachtet, oder daB man gemaB un'5erer Anschauung ein Verstand. 
nis zu schaffen sucht, urn hinterdrein im Sexualdialekt eine symbolische 
sexuelle Formulierung anzustreben, die naturgemiiB kein weiteres Ver. 
standnis ermoglichen kann, ist auf die Dauer aussichtslos und schrullen. 
haft 1). Bei dem stetigen Ziele von Denkern und Forschern, mit der Wirk. 
lichkeit so innig als moglich zusammentreffen, kann als Priifstein der 
Echtheit wohl angesehen werden: die Fiihigkeit, Irrtumer aufzugeben und 
haltbarere Anschauungen 0 f fen anzuerkennen. 

Unter den Autoren, die in der Erfassung der Grundlagen und gewisser 
AusfUhrungen der hier behandelten Fragen auffiillige Leistungen auf. 
wei'5en, mussen wir in erster Linie Dr. L u d wig K I age s nennen, der 
in den "Problemen der Graphologie" und in den "Prinzipien der Cha. 
rakterologie" (Leipzig, J. A. Barth, 1910) besondere Ergebnisse aus seiner 
Lehre der Ausdrucksbewegungen mitteilt. Schon im Jahre 1905 hat dieser 
Forscher in einer Arbeit uber "Graphologische Prinzipienlehre zur per. 
sonlichen Ausdrucksform" Gedanken entwickelt (Graphologische Mo. 
natshefte, Munchen 1905, S. 7 und 8), die wir wegen ihrer Bedeutung und 
klassischen Form mit Zustimmung des Autors hierher setzen wollen. 

"J e d e inn eOr eTa t i g k e it nun, soweit nicht Gegenkrafte sie durch. 
kreuzen, w i r d beg 1 e i t e t von d e r i h ran a log e n B ewe gun g: das 
ist das Grundgesetz des Ausdrucks und der Deutung. 

Mit ihren allgemeinsten Zustandsmerkmalen beispielsweise mussen 
folgende der Bewegung korrespondieren: mit dem Streben vordringende, 
mit dem Widerstreben rucklaufige Bewegungen; mit dem inneren Fort. 
schreiten der BewegungsabfluB, mit dem Stillestehen die Bewegungs. 
unterbrechung; mit den Widerstands., Hemmungs. und Spannungsge. 
fUhlen diejenigen Funktionen, die als gegen ph y sis c heW ide r • 
s tan d e gerichtet befahigt waren, gesteigerte Kontaktempfindungen 
wachzurufen. (Man denke etwa an das Sich.Ballen der Fauste!) 

Von zahllosen subtil unterschiedenen Zustanden laBt sie (die Sprache) 
uns wissen, welches ihre Art des Daseins ware, wofern sie sich verwan. 
deln konnten in Korper, Formen, Farben, Vorgange, Temperaturen oder 
Geruche. Sie sagt uns, daB, falls es anginge, innere ,Weichheit' z. B. als 
ein Weiches, ,Schwermut' als ein Schweres, ,Trubsinn' als ein Trubes, 
,Kalte' als ein Kaltes, ,Bitterkeit' als ein Bitteres in die Erscheinung 
trate 2), und sie wahlt diese Formen ihrer moglichen Erscheinungsweisen, 
urn die Zustande fUr uns festzuhalten. 

') Siehe Hinrichsen, "Unser Verstehen der seelischen Zusammenhiinge in der 
Neurose und Freuds und Adlers Theorien", Zentralblatt fiir Psychoanalyse, 1913; 

2) So gewiB wir zwar fiir jeden der betreffenden Zustiinde mancherIei andere, 
obwohl schwerIich priignantere Sinnbilder angeben konnten, so gewiB doch hat die 
Sprache die ihrigen aus einer objektiven Notigung des Geistes gewiihlt: daher auch 
der gleiche Zustand in den verschiedensten Sprachen an iihnlichen Bildern versinn. 
licht wird. Die "Schwermut" etwa kehrt im lateinischen "gravitas mentis", der damit 
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Fiir die Psychologie von groBter Wichtigkeit. aber ungleich schwie. 
riger verwertbar als die abstrakten Metaphern sind zumal die unter ihnen, 
welche innere Vorgange nach be s tim m ten Ve r ri c h tun g e nun d 
Or g a n end e s K 0 r per s benennen. Das geschieht etwa, indem man 
durch die Attribution ,beif3end' die Ironie mit den Zahnen und ihrer Til. 
tigkeit oder durch den Zusatz ,verknochert' pedantisches Wesen speziell 
mit den Knochen in Verbindung bringt oder ersichtlich zwar nicht den 
,Sitz', wohl aber das Organ der Beredsamkeit substituiert in der Kenn. 
zeichnung des Redegewandten als eines, der ,nicht auf den Mund ge. 
fallen'. Unter derartigen Wendungen wieder die gr6Bte Bedeutung hat die 
uralte Scheidung von ,Kopf' und ,Rerz', deren dieses in zahlreichen Kom. 
binationen mit staunenerregender Konsequenz fUr GefUhl und Pathos, 
jener ebenso ausnahmslos fUr Intellekt und Willen steht, womit iiberein. 
stimmend ,K 0 p flo s i g k e i t' die Abwesenheit der Einsicht, ,R e r z • 
los i g k e i t' hingegen die Abwesenheit des Gemiites bedeutet 1). N eben 
gewissen Korperempfindungen (woriiber sogleich Genaueres) haben zu 
solchen Organunterschiebungen auch noch beigetragen symbolische Vor' 
stellungen mannigfachster Art 2), die als aufs engste mit philosophischen 
und religiosen Lehren verflochten in die Vergangenheit der Geistesge. 
schichte und selbst auf die Besonderheiten altertiimlicher Brauche zuriick. 
weisen konnen. Das jetzt fUr Obelreden gebrauchte ,Anschwarzen' z. B. 
gibt von einer nicht mehr vorhandenen Sitte des gegenseitigen Schwarz. 
machens bei gewissen Gelegenheiten Kunde; ,linkisch' hieB urspriinglich 
nur linkshandig und verblaBte zum Synonym fUr ,unbeholfen' erst mit 
zunehmender Verponung der Linkshandigkeit; die ,Einbildungskraft' 
fUhrt uns den fast vergessenen Bildzauber vor Augen, indem sie friiher 

fast identische "Trlibsinn" im franzosischen "sombre" (von umbra) wieder. Dnd wenn 
auch andere Volker andere Sinnesqualitiiten bevorzugen, so gibt es doch keines, das 
mit dem Kummer etwa die Helle, Hohe und Bewegtheit, mit der Freude die Finster. 
nis, Niedrigkeit und Bewegungslosigkeit in Verbindung briichte. 

1) Zum Belege flihren wir aus der groBen Anzahl einschliigiger Worter und Wen
d1.mgen folgende an: Herzenskiilte, Herzenswiirme, Herzlichkeit, hartherzig. weich
herzig, mildherzig, herzlos, gutherzig, herzzerreiBend, offenherzig, Mutterherz (G e. 
f li hi). - Herzensangst, Herzensfreude, Engherzigkeit, Miinnerherz, Weiberherz, 
Hasenherz, hochherzig, kleinherzig, leichtherzig, mattherzig, herzhaft, beherzt 
(P a tho s). - Ein schweres Herz haben, das Herz auf dem rechten Fleck haben, sich 
etwas zu Herzen nehmen, etwas nicht libers Herz bringen konnen, jemanden sein 
Herz ausschlitten, es geht einem etwas zu Herzen, jemanden ins Herz sehen, jemanden 
im Herzen tragen, gebrochenes Herz, sein Herz verlieren (Geflihl). - Scharfer Kopf. 
klarer Kopf, offener Kopf, kopflos, etwas im Kopf haben, etwas im Kopf behalten, 
sich den Kopf zerbrechen, Dummkopf, Kindskopf (I n t e 11 e k t). - Querkopf, starr
kopfig, hartkopfig, seinen eigenen Kopf haben, Dickkopf, sich etwas in den Kop£ 
setzen, seinen Kopf durchsetzen, mit dem Kopf durch die Wand wollen; kalter Kopf, 
den Kopf oben behalten, den Kopf verlieren, kopfscheu werden; Brausekopf, hitz. 
kopfig (Eigensinn - Selbstbeherrschung - Reizbarkeit: Wi 11 e). 

2) So bildet der Kopf zu Geist und Willen schon darum eine Analogie, weil er als 
den Karper liberragend ihn so zu beherrschen scheint wie jene beiden die Seele. 
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einmal wortlich die Kraft bedeutete, etwas ,einzubilden', d. h. durch Wil. 
lenskonzentration und magische Beihilfen ein, sei es heilsames, sei es 
schadliches ,Bild' (z. B. die Vorstellung einer Krankheit) auf eine andere 
Person zu iibertragen. Man sieht, die konkreten Metaphern bergen an 
physiognomischen Winken zwar manchen Schatz: aber es bedarf ihn zu 
heben oft entlegener Studien und urn nichts we~iger nahe liegender Er
wagungen. Die drei zuletzt genannten Beispiele lei ten zu einer dritten 
Gruppe von Bezeichnungen iiber, die wieder unmittelbar belehrend ist: 
zu den unbildlich gemeinten, den direkten Namen. 

Wenn altere Mediziner mit der Wendung, beim Erschrecken ,erstarre 
das Blut in den Adern' oder werde ,zu Eis', die Ansicht stiitzten, daB 
es tatsachlich koaguliere, so ist das zwar eine Naivitat. Allein schon das 
fiir verwandte GefUhle gebrauchte ,Schauern' oder ,Gruseln' nennt 
zweifellos Korperempfindungen, welche von der Blutleere der Haut her. 
riihren. Das Volksmarchen laBt durchaus folgerichtig die Wirkung greu
Hcher Spukgesichte auf den, der ,auszog, das Fiirchten zu lernen', iiber. 
troffen werden von einem GuB kalten Wassers, in welchem Griindlinge 
schwimmen. Auch die ,Finsterkeit des Gemiites' und, was ihr gemaB, 
,alles in den schwarzesten Farben zu sehen', hat noch andere als nur 
metaphorische Griinde. Es wird dem Erregten tatsachlich wohl einmal 
,dunkel vor den Augen', und langere Depressionen konnen unserem 
Weltbild dauernd die Farbe raub en, indem sie machen, daB wir Helles 
nimmer hell, Dunkles noch dunkler nicht zwar sehen, aber zu sehen 
meinen. Unfraglich vollends nehmen auf Wahrgenommenes Bezug viele 
Wendungen, die yom Herzen handeln. Aussagen wie: etwas ,schneide ins 
Herz' oder ,nage am Herzen' oder ,ziehe das Herz zusammen' sind zu 
besonders, als daB sie nur gleichnishaft verstanden sein wollen. Das; 
selbe gilt von den die Atmungstatigkeit betreffenden Redensarten wic: 
es sei uns ,beklommen' oder ,schwiil' zumute, oder wir hatten ein GefUhl 
der ,Erleichterung'. Die volkstiimliche Terminologie ist iiberaus reich an 
solchen Beobachtungsniederschlagen, an deren einigen wir endlich aber
mals das Grundgesetz des Ausdrucks illustrieren. 

Von der Redewendung, daB ihm jemand ,geneigt' sei, pflegt wohl 
niemand mehr den Ursinn mitzudenken, den das Wort uns bewahrt hat: 
die vorgeneigte Korperhaltung namlich des Freundlich Gestimmten. Auch 
die zwar ist nur teilweise Ausdruck, teilwe:se Geste, wovon wir fUr un" 
seren Zweck jedoch absehen. Der Charakter der Positivitat in der Tatig
keit des bezeichneten Gefiihls miiBte nach dem Gesetz jedenfalls zu 
adduktiven oder vordringenden Bewegungen fiihren, was auBer ,geneigt' 
auch ,zugeneigt', ,entgegenkommend', ,zuvorkommend', ,verbindlich' be
statigen. Mit dem Wid e r streben der umgekehrten Stimmung anderer. 
seits sollten riicklaufige Funktionen korrespondieren, und in der Tat 
lassen Worter wie ,abgeneigt', ,zuriickhaltend', ,ablehnend' keinen Zweifel 
iibrig, daB es sich wirklich so verhalte. - SchlieBlich sei noch des Zu_ 
standes der Trauer, des Kummers, des Grams gedacht. Dem inneren 
Druck entspricht hier laut Namenszeugnis des Korpers: der Bekiimmerte 

Adler. Heilen und Bilden 3. Auf!. 9 
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fiihlt sich ,niedergeschlagen', er ist ,sorgen b el a den', der Kummer ,la~ 
stet' auf ihm; und so sehr gibt davon seine Haltung Kunde, daB sein 
zuschauender Nebenmensch diese Gemiitsverfassung ,kopfhangerisch' 
taufte." 

In Fortsetzung dieser Gedanken gelangt der Autor zu dem Ergebnis: 
"Die Au s d r u c k s b ewe gun gi s t e i n g en ere 11 e s G lei c h n i s 
de r Han diu n g." Es waren in vielen Punkten ahnliche Betrachtungen, 
die mich spater zu dem Schlusse fiihrten: Ausdrucksbewegung, 
Han diu n g, A ff e k t, Ph y s i 0 g nom i e un d all e and ere n 
see Ii s c hen Ph a nom ene, die k ran k haft e n mit i n beg ri ff e n, 
sind ein Gleichnis des unbewuBt gesetzten und wirken~ 
den L eben sp la n e S1). 

Der nervose Charakter. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Stets wird die Darstellung seelischer Erscheinungen in der Wissen~ 
schaft mit zwei Mangeln zu rechnen haben. Das stetige, allseitige Weben 
der Psyche kann in der sachlichen Wissenschaft nur streckenweise und 
als ruhendes Material erfaBt werden. Und das Abbild, das sie liefert, 
muB so viel Gehalt besitzen, daB es, durch seine Andeutungen bloB, 
vorhandene Empfanglichkeiten des Lesers und Zuhorers in Schwingung 
bringen kann. Nicht anders als die Kunst verlangt auch die Seelenkunde 
jenes starke, intuitive Erfassen ihres Stoffes, ein Ergreifen und eine 
Ergriffenheit, die iiber die Grenzen der Induktion und Deduktion hinaus~ 
gehen. Wenn ich den N amen N i e t zs c h e nenne, so ist eine der 
ragenden Saulen unserer Kunst enthiillt. Jeder Kiinstler, der uns seine 
Seele schenkt, jeder Philosoph, der uns verstehen laBt, wie er sich geistig 
des Lebens bemachtigt, jeder Lebrer und Erzieher, der uns fiihlen IaBt, 
wie sich in ihm die Welt spiegelt, geben unserem Blick Richtung, unserem 
Wollen ein Ziel, sind uns die Fiihrer im weiten Land der Seele. In den 
Denkgewohnheiten und in der seelischen Blickrichtung des wissenschaft~ 
lichen Forschers liegt viel geheiligte Tradition, die sich im Wort und 
im Satzbau nicht verraten. Und doch ist sie gebandigter kiinstlerischer 
Urinstinkt, der tragende Geist seiner Arbeit. Bis die heiligere Not ihn 
zwingt, wie ein suchendes Kind altes Raderwerk zu zerbrechen. Neue 
Wege zu ersinnen, Kunstgriffe und Finten aneinanderzureihen, die 
Schwierigkeiten des Stoffes zu umkreisen. die realen gegebenen Wider~ 
stande zu beschleichen, lehrt ihn sein schaffender Geist. In den Ratseln 
des Lebens, in seelischer Not ist jedermann ein Forscher und Dichter. 
Um die Obel und Widerwartigkeiten zu bestehen, findet jeder einen 
Weg, gestalten alle ihre Lebenslinie aus, von der sie erwarten, daB diese 

1) Diese Arbeit war bereits gesetzt, als Hofrat S. Exner tiber Affektiius" 
serungen als Ausdrucksbewegungen vorgetragen hat. 
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endlich dorthin miindet, wo sie hoch iiber allem Leid, iiberaller Ent
behrung, iiber aIle Miihsal thronen. In allen ihren Handlungen, in der' 
Art, wie sie das Leben, die Gegenwart, die' Zukunft erfassen, wie sie 
sich die Lehren der Vergangenheit aneignen, erklingt immer wieder der 
Menschen leitende Idee, das Ziel, das sie sich schopferisch .gesetzt, und 
der Weg, den sie gesucht haben, urn dorthin zu gelangen. Wenn wir 
die fliichtigen Handlungen und Ausdrucksbewegungen eines Menschen, 
seine Haltung, Sprache, Mimik und Gebarde analysieren, zerlegen, ohne 
sie auf uns und auf unsere schopferische Gestaltungskraft wirken zu 
lassen, geben wir dann in unserem Urteil nicht zu wenig? Durch die 
bloB objektive Analyse gelangen wir nie zum Verstandnis eines Ein. 
druckes, eines Erlebnisses, aber ohne daB wir es merken, oft ohne daB 
wir es zugeben wollen, sind die aufnehmenden und urteilenden Instanzen 
in einer durch unsere Personlichkeit vorbereitenden Form. Die Bear. 
beitung, Hervorhel;mng und Abschwachung aller Eindriicke, die auf 
uns wirken, sind durch unsere unbewuBte Erfahrung im voraus bestimmt 
und lassen nicht leicht Anderungen zu. Wir miissen diese vorbereitenden 
Haltungen und Bereitschaften auch bei anderen herausfiihlen, ihre Ten. 
denzen erkennen, wenn wir den gegebenen Ausdruck verstehen wollen. 
Die gleichen Eigenschaften mehrerer Menschen lassen sich wohl ver. 
gleichen, aber niemals gleichstellen. Der Zorn des einen ist als Erlebnis 
von dem des andern grundverschieden; in dem Ehrgeiz einer Menschen. 
seele liegt nicht bloB eine Gegenwart, sondern die ganze Vorgeschichte, 
die Zukunft und ein erdichtetes Finale. 

Die Schwierigkeit einer Darstellung seelischer Erscheinungen liegt 
also darin, daB man gezwungen ist, ein planmaBi~es Werden in einer 
Ausdrucksbewegung als ruhendes Material zu erfassen, doch so wieder. 
zugeben, daB der Eindruck eines Geschehens lebendig wird. Dieser Auf. 
gabe ist eigentlich nur der Kiinstler gewachsen, voran der Dichter und 
etwa der Musiker. Dagegen erledigt sich eine andere scheinbare Schwie. 
rigkeit aus der vorliegenden Betrachtung selbst. Ich meine die F 1 ii c h • 
t i g k e i t der meisten Ausdrucksbewegungen. Standige Erscheinungen, 
wie korperliche und seelische Haltung, auch die Schrift, bieten wert. 
voIles Material, das einen vorlaufig leitenden Eindruck fordert. Un. 
schiitzbar sind fiir das Verstandnis eines Menschen seine gewohnheits. 
rna Big en, immer wiederkehrenden Stellungnahmen und Attitiiden, kor. 
perliche sowohl wie insbesondere seelische. Zu diesen gehoren in erster 
Linie aIle Eigenschaften, aus denen wir auf den Charakter schlieBen, 
und die mehr absonderlich erscheinenden S y m p tom ed erN e r v 0 s i; 
tat, die wir nach einer schwer halt bar en Analogie als Krankheit 
empfinden, weil sie au c h wie diese die Lebens. und Arbeitsfahigkeit 
beeintrachtigen. Aber auch gegeniiber den fliichtigen, kaum je wieder: 
kehrenden Ausdrucksbewegungen versagt unsere Arbeitsmethode nicht. 
Kehrt doch in jeder Bewegung das alte System wieder, der einheitliche 
Lebensplan, aufgebaut auf den Individualerfahrungen' der Vergangenheit 
und hinzielend auf den erdichteten fiinften Akt. Wir miissen nur ver. 

9* 
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gleichen, den Eindruck empfindend auf uns wirken lassen, um die Ein. 
heit jener Bewegungen zu fiihlen und zu verstehen. Nicht anders als wir 
bei einem Kunstwerk vorgehen, wenn wir die Synthese eines Dramas 
nacherleben, oder wenn wir neben den einzelnen Tonen einer Melodie 
ihren Sin n, ihre liickenlose Linie empfinden. 

Diese Forschungsmethode der ve r g Ie i c he nd e n I nd i vi d ua 1. 
p s y c hoI 0 g i e ergibt fiir jeden Fall, der zur Untersuchung kommt, als be. 
deutsames Resultat die E in h e it de r Per s 0 nli chk e i t. Und diese 
Einheit ist derart geschlossen, daB sie sich in jeder Einzelerscheinung 
widerspiegelt. Der unumstoBliche Eindruck der Richtigkeit einer solchen 
Erforschung geht erst daraus hervor, daB man in allen Schichten des 
Seelenlebens die gleiche Lebenslinie wiederfindet. Ais wichtige Bestiiti. 
gung und als Probe aufs Exempel darf es' gel ten, wenn diese Linie, 
zuweilen in den sonderbarsten Umbiegungen und Ausbiegungen, von 
un ten nach 0 ben fiihrt. Bei g era d lin i g e n Charakteren und Kampf. 
naturen wird sich diese Linie etwa in der Kopfhaltung, im Ansteigen 
ihrer Stimme, ihrer Schrift, in Bewegungen ihrer Arme abzeichnen, nicht 
weniger deutlich auch in allen ihren Unternehmungen und ebenso in 
ihren Traumen und Phantasien, wenn sie sich im Flug iiber die anderen 
erheben. Sie werden nur ungern einsam sein, weil ihre v 0 r g esc h r i e • 
ben eRe i s e sie zu den Menschen fiihrt, sich mit ihnen zu messen, 
alle zu iibertreffen, iiberall die ersten zu sein. Es bedeutet schon eine 
kleine Ablenkung, sobald sie den Partner wahlen, etwa bloB Manner 
und Frauen beherrschen wollen, die sie als schwacher eingeschiitzt haben. 
Oder wenn sie den als schwacher Erkannten zuerst erhohen, um ihn 
dann unter ihre Herrschaft zu bringen. Bei Nervosen gelingt es immer, 
ihre Lebenslinie auf eine knappe Formel zu bringen, da bei ihnen, wie 
wir seheu werden, jeder Charakter prinzipieller und scharfer hervov 
tritt. Als Gegenstiick kann schematisch der s chi a n g e n art i g e, vor_ 
sichtige Charakter angesehen werden. Sein Ziel ist nicht weniger hoch 
gesetzt. aber sein Weg fiihrt in unglaublichen Windungen und Aus. 
biegungen zur Hohe. Selbst auf der Hohe, nach der er sich sehnt, fiihlt 
er sich nicht sicher. Seiner Hohenangst gleichgeordnet ist seine Furcht 
zu stiirzen. und seine Traume yom Fallen fiihren eine bereclte Sprache. 
Oberall bringt er einen Sicherungskoeffizienten an und verzichtet, ohne 
die unsichere Zukunft zu versuchen.~Er ist der Standardtpyus des Ner. 
vosen, cler sich allenthalben von Unheil bedroht s;eht. Sein Weg ist 
allerorts mit Sicherungen versehen, aus jedem Erlebnis zieht er eine 
warnende Moral, Prinzipien und Leitspriichlein begleiten ihn jederzeit, 
und seinen Wirkungskreis hat er durch allerlei Empfindlichkeiten, durch 
korperliche und durch seelische Intoleranz aufs engste eingeschrankt. 
um ihn so besser zu erschiittern. Listig zuweilen und verschlagen oder 
angstlich, vor dem eigenen Mut erschrocken, immer in zogernder Hal. 
tung, ist er stets auf dem Riickzug oder verschleiert ihn durch einzwei. 
felndes Hin und Her. Er hat jede mannliche Haltung abgelegt, um desto 
sicherer den S c h e in seiner unbesiegbaren Mannlichkeit zu behalten. 
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Es ist nun am Platz, das heimliche Ziel und den unbewuBten Lebens; 
plan des Nervosen, die sich von denen des Normalen nur durch den 
Grad ihrer Deutlichkeit unterscheiden, naher zu beleuchten. Dieses. Vor$ 
haben fiihrt uns zur Betrachtung der kindlichen Seele. Die Erziehung 
richtet den Blick des Kindes yom ersten Tag an auf die Zukunft und 
ihre Gefahren. Wohl auch auf ihre Gliickgiiter. 1m Rahmen der Familie 
selbst gibt es immer Vorbilder an Kraft und Stiirke, die hiiufig genug 
sich den Schein der Unerreichbarkeit erborgen. Freiheit und Gleich~ 
berechtigung, ein entfaltetes Gemeinschaftsgefiihl des Kindes konnten 
als beruhigende Abschlagszahlungen gel ten. Aber wie selten erfreut sich 
ein Kind ihres Besitzes! Kein Wunder, daB sich der meisten Kinder ein 
Gefiihl der Unsicherheit bemiichtigt, das in zwei verschiedenen Rich~ 
tungen ihre Seele bewegt. Die eine. Erregung macht sich als ein Gefiihl 
der Minderwertigkeit, der Hilflosigkeit und der Schwache geltend und 
zeitigt ein Bediirfnis nach Anlehnung, Hilfe und Unterstiitzungl Recht 
hiiufig findet das Kind jetzt den Weg, aus seiner Schwache Nutzen zu 
ziehen: es beginnt seine Angstlichkeit zu fordern und als wertvollen 
Charakterzug zu stabilisieren, weil es in diesem Zeichen seinen An~ 
gehorigen iiberlegen wird. Die gleichen Vorteile konnen ihm· durch die 
Unterstreichung von Krankheitserscheinungen und durch das Festhalten 
an Kinderfehlern erwachsen. 

Die zweite Erregung,' die wir bereits im Werden gesehen haben, zeigt 
sich als ein verstiirkter Drang nach tlberlegenheit, als eine dauernde 
Sehnsucht aus der Unsicherheit zum Sieg, aus dem Gefiihl der Schwache 
zur Sicherheit zu gelangen. Je minderwertiger sich das Kind fiihlt, urn 
so. starker wird dieser Drang; Und so finden wir neben den geradlinig 
aufsteigenden Charakterziigen des Ehrgeizes, der Tapferkeit, des Sich~ 
messens mit der Umgebung bald mehr, bald weniger C h a r a k t e r • 
s c h w ii c hen, die gleichwohI beibehalten werden, wenn sie in irgend~, 
einer Weise zum Ziel der tlberlegenheit fiihren: Neid, Geiz, Liigen$ 
haftigkeit, Feigheit und andere. 

Ein siebenjiihriges Miidchen, das zwischen einem nachgiebigen Vater, 
einer strengen Mutter und einer von dieser verziirtelten jiingeren 
Schwester aufwuchs, erkrankte an niichtlichen AngstanfiiIlen, die sich 
bald auch auf den Tag fortsetzten. Wie sich leicht nachweisen lieB, war 
das Kind von einem unheimlichen Ehrgeiz beseelt, mochte die vor
gezogene Schwester nicht lei den und zeigte hiiBliche Ziige der Eifer_ 
sucht und des Neides, nicht nur der Schwester gegeniiber, sondern auch 
in der Schule. Wir konnen die fortwiihrende Pein dieses Kindes ver-, 
stehen, das also vergebens urn den Vorrang mit der Schwester rivali~ 
sierte, vergebens auch an dem festgefiigten nervosen Charakter der 
Mutter riittelte. Langsam schlich sich eine Neigung ein, ein Kranksein 
in die Liinge zuziehen, eine UnpiiBlichkeit als unertriiglich zu empfinden, 
da das Kind wiihrend der Krankheit keine Zuriicksetzung zu erdulden 
hatte. Der Vater war aufmerksam geworden und nahm sich vor, die 
Bevorzugung der jiingeren Tochter durch die Mutter wettzumachen, 
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indem er nun die altere verzartelte. Mit schlechtem Erfolg. D ash e i m. 
liche Ziel nach Oberlegenheit war bereits so weit ge; 
f est i g t, der Charakter des Ehrgeizes, des Neides, der Herrschsucht so 
we it vorgebaut, daB man eine Diktatur des Madchens zu gewartigen 
hatte. Eines Tages machte die Mutter dem Vater Vorwtirfe, daB er fUr 
das Madchen so viel Geld ausgabe, auf den Semmering fahre, im Wagen 
mit ihr herumkutschiere, wahrend sie und die jtingere Schwester zu 
Hause bieiben mtiBten. In der Nacht darauf brach der erste Angstanfall 
bei dem Kinde aus, der in unserem Sinne als tiberaus kraftige Rev 0 1 t e 
gelten muB. Denn nun war cler Vater mehr als je gezwungen, seine Liebe 
dem jetzt kranken Kinde zuzuwenden, und der Widerstand der Mutter 
war lahmgelegt. Die ursprtingliche Benachteiligung des Kindes erwies 
sich jetzt als kompensiert, seine Zurticksetzung und die Bevorzugung 
der jtingeren Schwester hatten ein Ende. 

Vergleicht man aber die heimliche Linie dieser Angstanfalle, ihren 
Sinn und ihre Mel 0 die mit dem frtiheren seelischen Zustande des 
Kindes, mit seinem gesteigerten Ehrgeiz, seiner Empfindlichkeit und 
seinem Neid, verfolgt man diese Charakterztige bis zu jenem Punkt, 
wo sie sich schneiden, so kommt man auf die g lei c h e Lei t li n i e, 
die zur Oberlegenheit tiber Mutter und Schwester fUhrt und ebenso 
darauf hinzielt, den Vater in den Dienst zu stellen. Die Angst aber, die 
das Madchen bei banalen Anlassen kennen gelernt hatte, war ihm zur 
Sicherung und zur Waffe geworden, mit der es sich vor einer Herab~ 
setzung seines PersonlichkeitsgefUhles zur Wehr setzte. Ich ware in Ver_ 
legenheit, Wenn ich ein besseres Mittel nennen sollte, als es dieses 
Kind gefunden hatte, richtiger: in das es nach mannigfachen Vorberei
tungen und Vorversuchen hineingewachsen war. An der konsequenten, 
kunstvollen Konzeption des nervosen Systems ist kein Fehl; jede Kritik, 
die an diesem Punkt einsetzt, ist tibel angebracht. Der Fehler kann nur 
an einer anderen Stelle liegen: and e r Z i e 1 set z u n g, die das Kind 
instinktiv vorgenommen hat, an seinem Ehrgeiz, an seiner Eitelkeit, an 
seinem Mangel des GemeinschaftsgefUhls. 

Wenn wir die bisher gewonnenen Resultate tiberblicken, so ergibt 
sich uns eine fundamentale Anschauung tiber den Zusammenhang von 
kindlichem Minderwertigkeitsgeftihl, beruhigender und orientierender 
Zielsetzung und den Anstrengungen und Wegsicherungen, die ein Naher
kommen an das Ziel ermoglichen sollen. Es laBt sich nun leicht nach. 
weisen, daB ein verscharftes UnsicherheitsgefUhl in der Kindheit eine 
hohere und unabanderliche Zielsetzung, ein Streben tiber das mensch; 
liche MaB hinaus und zugleich auch die geeigneten Anstrengungen und 
Sicherungen herbeiftihrt, ein Ensemble, das uns das Bild jener Erschei. 
nungen gibt, die wir N e r v 0 sit a t nennen, aus denen sich, auffallend 
und scharfer hervortretend, mit aufgepeitschter Aktivitat oder im Schein 
einer irreparablen Passivitat, zuweilen in der Maske des Zweifelns und 
des Schwankens der n e r vo seC h a r a k t e r hervorhebt. 

In diesem psychologischen Schema gibt es zwei annahernd feste 
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Punkte: die niedrige Selbsteinschatzung des Kindes, das sich minder~ 
wertig fiihlt, und das iiberlebensgroBe Ziel, das bis zur Gottahnlichkeit 
reichen kann. Zwischen diesen beiden Punkten liegen die vorbereitenden 
Versuche, die tastenden Kunstgriffe und Finten, bilden sich auch fertige 
Bereitschaften und gewohnheitsmiiBige Haltungen, aus denen sich das 
verborgene Ziel erschlieBen liiBt. Eine der Formen dieser vorbereitenden 
Haltungen, Saugadem vergleichbar, wenn sie die Erfahrungen, Auf~ 
munterungen und Warnungen der Vergangenheit in Spuren aufweisen, 
tastenden Fiihlem iihnlich, wenn sie dem fiktiven Ziel im Gedrange der 
Wirklichkeit naherzukommen suchen, sind die Charakterziige. Sie, die 
der fersonlichkeit Haltung und Gestalt verIeihen, sind die eigentlichen 
Mittler zwischen Vergangenheit und Zukunft und dienen als geistige 
Bereitschaften dem leitenden Ideal des Menschen: je nach ihrer Art 
nehmen sie bald Fiihlung, bald leiten sie den Kampf mit der Umwelt 
ein oder erzwingen einer Entscheidung gegeniiber e i n e z 0 g ern d e 
ode rei n e au s wei c hen d e A tt i t ii d e. Das kindliche Gefiihl der 
Unsicherheit bedarf solcher Richtungslinien und bereitgestellter Fertig~ 
keiten. Es laBt sie scharfer hervortreten und macht sie zu kategorischen 
Imperativen, sobald das verstarkte Minderwertigkeitsgefiihl wirksam 
wird. Was solchen Kindem einmal niitzlich war, wird, wegen seiner 
beruhigenden Wirkung zu verewigen, zu vergottlichen gesucht. Und nur 
deutliche NiederIagen sind imstande, einen Frontwechsel zu erzwingen 
und damit eine Verschleierung, aber keine Anderung der Charaktere. 
Auch tritt die Notwendigkeit starkerer Leitlinien ein; das Individuum 
ist aber an das Kreuz seiner leitenden Machtidee geschlagen, und jetzt 
erscheint als fertige Nervositat, was vorher nervose Disposition war., 
Der weitere Erfolg dieser Tatsachen fiihrt auf medizinisches Gebiet. 
Ich muB daher hier abbrechen. 

Wenn es mir bisher nicht gegliickt sein sollte, den Beweis der domi~ 
nierenden Stellung des fiktiven Leitideals fiir aIle seelischen Erschei;. 
nungen, speziell auch fiir den· Charakter, aus der Einheitlichkeit ihrer 
Zielrichtung zu erbringen, so mochte ich noch folgende Betrachtungen 
anreihen. Wir sind nicht imstande, auch nur die geringfiigigste korper~ 
liche oder geistige Bewegung zu vollfiihren, ohne daB uns in der Idee 
ein Bild des Zieles vorschwebte. Dies gilt sowohl fiir die Fortbewegung 
als auch fiir das Sprechen und Denken und Wollen. Durch diese Fiktion 
einer Zielsetzung kommt erst Ordnung und Richtung in unser Tun; das 
Chaos der Welt scheint iiberwunden und der Weg gegeben, auf dem 
die Bewaltigung des Lebens und seiner Miihsal moglich erscheint. 1m 
Leben des Kindes laBt sich leicht beobachten, wie beim Erlemen des 
Gehens, des Schauens, des Horens, des Sprechens ein vorIaufiges Ziel 
des Gelingens organisch und seelisch vorbereitet ist. Bei komplizierten 
Haltungen und bei seelischer Tatigkeit steht immer ein Vorbild als 
Leitideal vor der Seele des Kindes, dem es gleichzukommen sucht, oder 
das es iibertreffen will. DrUckt dieses Vorbild auf das Empfinden des 
Kindes, dann gerat es in eine Kampfesstellung und wird hiiufig im Trotz, 
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zuweilen auch mit tibertriebener Unterwiirfigkeit und mit Gehorsam 
sein Ziel der Oberlegenheit zu erreichen suchen. Die entscheidende 
Instanz aber ftir die seelischen Leistungen des Kindes und spater des 
Erwachsenen ist jene hochste Spitze seines Machtgefiihls, bis zu der es 
in der Zukunft durchzudringen verlangt. 

YEs wurde bereits hervorgehoben, daB diese Spitze im Kampf urn die 
Selbstbehauptung urn so hoher angesetzt wird, je niedriger die Selbst
einschatzung ausfallt, zu der das Kind gezwungen ist. Da lag es nun 
nahe, auf jene Kinder zu achten, die durch eine erschwerte korperliche 
Entwicklung, durch Verunstaltung, organische Mangel und Kinderfehler, 
wie sie bei einer angeborenen Organminderwertigkeit entspringen, ihre 
Geltung schwerer und spater erringen . .l.;Diese Kinder sind es auch, die 
in ihrem spateren Leben, noch bis ins Greisenalter, meist also in einer 
Zeit, wo ihre Mangel langst nicht mehr fiihlbar sind. mit erhohten 
Anstrengungen und mit aufgepeitschtem Empfinden ihr kindliches Leit
ideal verfolgen, bei dem ihre Sehnsucht nach Dberwindung des Todes, 
nach mannlicher Kraft, nach Ansehen, Schonheit und Reichtum, kurz, 
nach Triumphen aller Art Befriedigung fande.~ Sie werden sich immer 
mit allen messen, werden alle in ihren Dienst stellen wollen, werden in 
Unruhe und voll Empfindlichkeit ihre Forderungen kundgeben, werden 
aber auch, wenn sie gewitzigt sind, in nervoser Unsicherheit nach Kunst
griffen suchen, urn einer ftir sie fatalen Entscheidung, meist jeder Ent~ 
scheidung, auszuweichen."Ihre Charakterztige zielen weit tiber mensch
liches MaB hinaus, mischen sich aber mit anderen von soleh aus
weich~den Linien, daB man leicht ersieht: hier fehlt der Glaube an sich 
selbst. Letzter Linie erheben sie sich nicht mehr zum Willen zur Macht, 
sondern wollen nur mehr den S c h e i n ftir sich gewinnen. ,),Je mehr sie 
sich in ihrer Kindheit dem Nichts, dem Staub verwandt gefiihlt haben, 
desto mehr ringen sie nach Gottahnlichkeit.!( Sie fiihlen sich dem Gott, 
dem Ktinstler verwandt, wen n s i e au s n i c h t s ·e twa sma c hen 
k 0 nne n, das ihre Phantasie mit willktirlicher Wertung ungeheuer tiber
treibt.xImmer starker tritt die E i g e n lie b e, d a s Den ken an sic h 
s e I b s t in den Vordergrund und schafft eine dauernde Un v e r soh nt
he i t mit dem Leben. 

Diese Tatsachen stellen den Wissenschaften neue Probleme und ver. 
starken die Wucht alter brennender Fragen. Die rasche Behandlung 
und tunlichste Heilung von Kindern mit Organminderwertigkeiten ist 
eine dringende Forderung der vorgetragenen Anschauungen. In gleicher 
Weise erscheint durch sie der Wert und die Bedeutung der sozialen 
Medizin betont. Der Bekampfung der Volksseuchen, der Lues, der 
Tuberkulose und der Trunksucht muB auch aus dieser Rticksicht be
sonderes Augenmerk geschenkt werden, da sie der Keimverschlechte
rung hervorragend Vorschub leisten. In gleich schadigender Weise wirken 
Pauperismus und Oberarbeit, die schlechte Konjunktur beherrscht und 
verschlechtert das Keimplasma und steigert die Haufigkeit minder
wertiger Organe. 
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Das Grenzgebiet der Sozialwissenschaft birgt gemiiB den vorgetragenen 
Anschauungen noch manche wichtige Frage. Die soziale ebenso wie die 
F amilienerziehung mUssen Zustiinde schaffen, die das Kind yom Druck 
eines stiirkeren MinderwertigkeitsgefUhles entlasten. Die Kenntnis und 
Vertiefung in die Anschauungen der vergleichenden Individualpsycho~ 
lo~ie geben dem Erzieher rechtzeitig die Moglichkeit einzugreifen, setzen 
ihn instand, Ubertreibungen einzuschriinken und die Furcht vor der 
Unsicherheit der Zukunft zu mildern. 

Der speziellen Probleme unserer Wissenschaft, die vorwiegend in das 
Gebiet der Nervenheilkunde und Psychotherapie fallen, gibt es eine 
unergriindliche Zahl. Eines der wichtigsten, das wegen seiner Beziehung 
zur Piidagogik besprochen werden solI, betrifft die Beziehung der Ge. 
schlechter.X'Es hiingt mit der wirkenden Kraft des fiktiven Leitziels beim 
Nervosen zusammen, daB er in seiner neurotischen Perspektive und 
bei der Konstruktion seiner Charakterziige auch a II e B e z i e hun g e n 
der Liebe und den sozialen Zusammenhang der Ge~ 
s chi e c h t era u fl 0 stu n d z u e i n e r K amp f p 0 s i ti 0 n mac h t. 
Auf welche Weise macht sich dabei das leitende Ziel geltend? Es ergibt 
sich nun bei niiherer Betrachtung in einwandfreier Weise, daB der Gott~ 
iihnlichkeitsgedanke des N ervosen, sein Ideal der Vollkommenheit, das 
er zu erreichen strebt, einen Uberaus starken m ii n n I i c hen Einschlag 
aufweist. So daB jedes nervos disponierte Kind, Knabe wie Miidchen, 
imstande ist, sein ganzes Streben und seine ganze Zielrichtung in das 
Schema zu fassen: Ich will ein voller Mann werden,xDenn in 
dieser Idee gipfelt jeder Wunsch nach Herrschaft, Macht, Reichtum und 
Sieg. ;XKein Wunder. Aus den Eindriicken der AuBenwelt schopft das 
zur Nervositiit geneigte Kind schon zu einer Zeit, wo ihm die Unver
iinderlichkeit des Geschlechtscharakters meist noch unbekannt ist, die 
Empfindung, daB nur der Mann zum Herrscher geboren ist. 

Freilich gehort im Anfang Mut dazu, spiirliche Ausdrucksbewegungen, 
zumal bei Miidchen, in dieser Art zu deuten. Erst wenn es wieder 
gelingt, auf diesem Weg die einheitliche Leitlinie zu entdecken, kommt 
allmiihlich die Uberzeugung auf. Die Verschwommenheit eines Eindruckes 
hindert oft unser Verstiindnis. Wenn aber etwa ein vierjiihriges Miidchen 
erkliirt, es werde, wenn es groB sei, die Mutter heiraten, wenn dieses 
Kind dann auch noch befiehlt, man mUsse es Hans nennen, wenn es 
spiiter Neigung zeigt, Knabenkleider anzulegen, Miidchenspielen auszu~ 
weichen, mit Knaben herumzutollen und selbst zu iiuBem, es mochte 
ein Knabe sein, dann bleibt wohl kaum mehr ein Rest des Zweifels 
Ubrig. Ein achtjiihriges Miidchen, das manche dieser ZUge zeigte, hatte 
ich Gelegenheit kennen zu lernen, weil es neben unbiindigem Trotz an 
einem Kinderfehler und an Ohnmachtsanfiillen litt, die ihm erlaubten, 
jede Foigsamkeit und jedes erzieherische Einwirken abzuweisen. 1m Ge
spriich mit mir zeigte es eine auffallend trotzige AttitUde und ver
schriinkte plOtzlich die Arme. Auf die Frage an die begleitende Tante, 
wer in der Umgebung des Kindes die Arme derart verschriinkte, erhielt 
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ich die Antwort: der Vater. Wachst ein solches Madchen heran, dann 
kommt es immer auch zu einem Formenwandel der mannlichen Fiktion, 
aber das leitende Ziel wird um nichts erreichbarer. Das Prinzessinnen~ 
ideal, ein haufiger Formenwandel, zeigt sich ungemein oft und schafft 
wie andere Ideale eine ungeheuere tlberempfindlichkeit. Die Einfiigung 
in die Wirklichkeit wird dauernd erschwert, und trotz aller Kompro~ 
misse im Leben tritt die Unzufriedenheit mit der weiblichen Rolle immer 
wieder hervor. Eines dieser Madchen hatte, wie man mir erzahlte, im 
20. Lebensjahr, in der Zeit der Heiratsmoglichkeit also, einen Selbst
mordversuch unternommen, als es in Wei n i n g e r s "G esc hie c h t 
un d C h a r a k t e r" eine Bestatigung fiir seine Auffassung von der 
Minderwertigkeit der Frau zu erblicken glaubte. Wir sehen hier, wie die 
Herabsetzung der Frau in unserer Gesellschaft mit Notwendigkeit zu 
ihrer psychischen Ve r man n Ii c hun g, zum man n Ii c hen Pro t est 
fiihrt, gleichwie der erzieherische Druck im Leben des Kindes wie die 
Rechtsentziehungen im Staat zu Revolten. Wahrlich, es ruht kein Segen 
darauf, und der zur Minderwertigkeit Verdammte wird durch Kunst~ 
griffe und Finten zur GeiBel seines Herrn. 

Eine 40jiihrige Frau, die an Beriihrungsfurcht und einer Zwangs_ 
handlung im 20. Jahre bereits erkrankt war, laBt diese mannliche Lebens~ 
linie ziemlich eingehend verfolgen. Eines ihrer kindlichen Leitideale war, 
wie ein Indianer (m ann lie h) alles zu ertragen und ihre Wiinsche zu 
unterdriicken. Spater wurde dieses Ideal von einem scheinbar weiblichen 
abgelost: wie die Jungfrau von Orleans zu sein. Der Sinn der Beriihrungs
furcht wird hier schon klarer. Mit 20 Jahren trat sie in Beziehung zu 
einem tuberkuli>sen, dem Tode geweihten Manne und dachte an eine 
Ehe, die, allen verstandlich, von ihren Angehorigen nie zugegeben 
worden ware. 1m Sommer desselben Jahres kamen mehrere Freier. Da 
stellte sich die Zwangshandlung ein. Sie konnte nichts von ihren Be .. 
schaftigungen fertig machen. Insbesondere war es eine Handarbeit, die 
sie immer wieder auftrennen muBte. Jeder wird hier unwillkiirlich an 
Penelope denken miissen. Das heiBt, sie wollte auf den auch von ihr 
als unmoglich erkannten Gatten warten. Auf meine Frage, ob ihr diese 
Geschichte nicht bekannt vorkame, ob sie nicht jemanden kenne, der 
auch nichts zu Ende gebracht habe, antwortete sie: "Freilich, Sisyphus 
und Tantalus und die Dardanellen." Rasch verbesserte sie: "Danaiden". 
Auf mein Drangen, noch eine Person zu nennen, da siemit ihrem Aus~ 
£lug ins griechische Altertum offenbar auf dem richtigen Weg sei, fallt 
ihr niemand mehr ein. Und doch wird sie die richtige, leitende Idee 
Pen e lop e auf der Zunge gehabt haben, da der Weg von den Danaiden 
zu den Dardanellen durch das n e I aus Penelope bezeichnet ist. Ihr 
Unvermogen aber, sich der Penelope zu erinnern. zeigt die starke Ver
schleierung der leitenden Idee an; ebenso wie wir in anderen Fallen den 
Sinn einer Ausdrucksbewegung erfassen miissen, ohne daB die Unter
suchte ihn uns verrat, so auch bei diesem Fall, wo ihn die Patientin 
durch eine harmonische Bindung zweier Linien an den Tag bringt. 
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Penelope aber ist fiir diese Frau ein Sinnbild: die Frau, die keinen Freier 
gelten laBt, die Frau, die keine Frau sein willi). 

In der seelischen Entwicklung der Knaben finden wir den gleichen 
mannlichen Protest. Sie handeln so als ob die Frau das MaB ihrer 
Krafte ware. Oft hort man von kleinen Knaben, wie auf den Unter. 
schied hinweisend, daB sie sich von einer Frau nichts befehlen lassen. 
Kommt dann das Alter, wo die Liebe doch befiehlt, so gibt es ungeheuere 
Schwierigkeiten, ebenso wie in der Ehe. Denn beide werden als Kampf; 
positionen erfaBt, wo es gilt, fiir jeden Teil den Beweis oder den Schein
beweis seiner Oberlegenheit immer wieder zu versuchen. So zerstoren 
die nervose Perspektive und das Leitideal des man n I i c hen Pro
t est e simmer wieder die Unbefangenheit und Kameradschaftlichkeit 
beider Teile und erzwingen eine bleibende U nzufriedenheit der Ge
schlechter miteinander. 

Damit glaube ich eine der tiefsten Wunden unseres Gesellschafts
lebens beriihrt zu haben. Die Gefahr ist groBer al., man ahnt. Auch in 
dieser Beziehung ist die seelische Gesundung von einer Padagogik zu 
erwarten, die nicht mit dem Kinde nur redet, sondern es versteht, das 
Gefiihl der Gleichberechtigung der Geschlechter trotz der Gegenwart, 
die das Gegenteil zeigt, in den Kindern wachzurufen. 

W 0 solI der Kampf gegen die Verwahrlosung einsetzen? 
Von Dr. Alfred Adler. 

Die Frage diirfte den meisten Mitkampfern iiberraschend kommen. 
Man wird antworten: an allen Punkten! Oberall, wo sie sich zeigt! Mit 
allen Mitteln und unter Heranziehung aller Hilfsquellen! Mit Hilfe der 
Eltern, der Lehrer, der Fiirsorger und der staatlichen Gewalten! 1m An
griff gegen die gesunkene Lebenshaltung gewisser BevOlkerungsschichten 
und mittelst Hebung ihres mora1ischen Niveaus! 

Die Erfiillung all dieser Forderungen ist ja seit langerer Zeit an
gebahnt. Den EItern obliegt die Pflicht der Fiirsorge als selbstverstand
liche Aufgabe. Die Schule wacht nicht nur iiber die Fortschritte des 
Wissens, sondern auch iiber den Stand des FleiBes und der Sitten. Mit 
Strafen und Strafandrohung bemiihen sich die staatlichen Instanzen, 
die Jugendgerichte erweitern ihren Apparat, schaffen eine bessere Fiir_ 
sorge und mildern die rauhen MaBnahmen der Besserungshauser. Eine 
Anzahl von privaten und offentIichen Vereinen sind unausgesetzt im 
Dienste dieser Aufgaben tatig. 

Und alle Institutionen weisen auf ihre Erfolge hin, nur die EItern, 
die Schule und - die Offentlichkeit bleiben unbefriedigt. 

') Wichtiger als die Anschauung F r e u d s von dem Versprechen, die in dies em Fall 
auch zu Recht kommt, ist der Umstand, daB ihr nur mannliche Typen tiber die Zunge 
wollen; Herr Dr. Martin, Freiburg, hat mich auf diesen Umstand hingewiesen, der 
ganz im Sinn meiner Auffassung liegt. 
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Rechnen wir noch die zahlreicheren Erziehungsfehlschlage hinzu, die 
nicht die Offentlichkeit, nur die Familie belasten, bis solch ein Gegen. 
mensch ins reifere Alter kommt und der Gesellschaft zur Last fallt, als 
Verbrecher, Spieler, Trinker, als AusreiBer oder als Nervoser, hinzu 
auch noch die kaum geminderte Zahl der Riickfalligen und die stets 
neu nachwachsenden Verwahrlosten, so diirfte die Frage schon berech. 
tigter erscheinen, an welcher Stelle der Angriff gegen die Verwahr. 
losung verstarkt werden miiBte. 

Die Eltern besser heranzuziehen, ware eine dankbare, aber unergiebige 
Aufgabe. Der Mangel an Zeit und die Sum me ihrer Vorurteile kamen 
immer wieder in die Quere. Auch gabe es keine Instanz, nicht einmal 
einen Bruchteil geeigneter Krafte, um diese Sysiphusarbeit zu leisten. 

Die Rechtspflege, Jugendgericht, Fiirsorge und Besserungsanstalten 
kommen immer erst nach geschehenem Ungliick. Die in ihren Bereich 
gelangen, finden mehr oder minder giinstige Gelegenheit, sich den Riick; 
weg zur Gesellschaft zu bahnen. . 

Bleibt nur die Schuleiibrig. In ihrem heutigen Bestand ist sie macht. 
los im Kampfe gegen die Verwahrlosung. Sie kann die schlechten Ein. 
fliisse des Hauses und der StraBe nicht bannen. Die allgemein.e Schul. 
pflicht fiihrt notwendigerweise zu einer Beriihrung mit schlechten Ele. 
menten, deren Anziehungskraft unter gewissen, spiiter zu erorternden 
Bedingungen nicht gering ist. Die Machtmittel der Schule erschopfen 
sich in Strafen, schlechten N oten, Zuhilfenahme der hilflosen Eltern 
und AusschlieBung im FaIle ausgereifter, bekanntgewordener Missetaten. 
Korpsgeist der Klasse und listige Verschlagenheit hindern oft die Ent. 
deckung von Vergehen. Die Bertihrung des Lehrers mit seinen Schiilern 
ist meist eine wenig innige, und wenn er noch so scharfsichtig die 
Fehler sieht, die Ursachen bleiben ihm verborgen. Seine Erziehungskunst 
ist ni9ht systematisch geweckt, sein Verstandnis der Kindesseele und 
seine Zeit reichen nicht aus, um dem wankenden Kinde beizuspringen. 

Es ist aber leicht zu verstehen, daB die Schule die einzige Instanz 
ware, die die Eignung hatte, der Verwahrlosung Einhalt zu gebieten. 
Freilich nicht in ihrer jetzigen Gestalt. Aber doch ohne umstiirzende 
Eingriffe. Sie umfaBt die Gesamtzahl der Kinder und halt sie mehrere 
Stunden taglich in ihrer Obhut. Sie tibernimmt die Kinder aus dem 
Elternhaus mit allen Fehlern, die sich immer wieder in der Schule auBern 
und zu auffalligen Erschwerungen fiihren. Sie verfiigt tiber eine Unzahl 
von Menschen, die den Fragen der Erziehung naher stehen als jeder 
andere Stand und der weiteren Ausbildung am leichtesten zuganglich 
waren. Endlich liegt es im ureigensten Interesse der Schule, wenn sie 
ihrer Aufgabe gentigen soIl, Bildungs. und Erziehungsstatte zu sein, ihre 
Erfolge in der Erziehung zu Mitmenschen und Mitarbeitern nicht durch 
umsichgreifende Verwahrlosung beeintrachtigen zu lassen. 

Dazu kommt aber noch ein Umstand, der jedem Wissenden einen 
EntschluB in dieser Frage aufzwingt. Die Ve rw a h rIo su n g beg inn t 
bei MiBerfolgen in der Schule! 
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Diese auffallige Tatsache wird in ihrer Bedeutung bis heute voll~ 
kommen verkannt. Man halt es wohl fur gleichbedeutend, daB ein Kind 
einerseits verwahrlost, andererseits die Aufgaben der Schute vemach~ 
lassigt, und man geht stillschweigend daruber hinweg wie uber eine 
Selbstverstandlichkeit, daB miBratene Kinder der Schule ausweichen. 

Wie aber ware der Eindruck, wenn sich herausstellte, daB Kinder 
verwahrlosen, we it s i e v 0 r i h r e n Auf gab en Rei B a usn e h men? 

Vnd in der Tat bietet sich dem tieferen Einblick dieses und nur 
dieses Bild. 

Wer in der Kinderstube, in der Familie nicht fur die Gesellschaft und 
fur die Mitarbeit gewonnen wird, wird fortan auf unsozialen Wegen 
gefunden werden. Kann ihn die Schule auch nicht erlosen, erschwert sie 
ihm vielmehr wissentlich oder ohne ihr Wissen die Einkehr zur Mitarbeit, 
so leistet sie seinen Vorbereitungen zur Verwahrlosung Vorschub.Sie 
Macht sich mitschuldig, wenn sie dem Kind die Abkehr von der Mit~ 
arbeit erleichtert. Es bleiben dann dem Kinde nur wenige Moglichkeiten 
ubrig. Vnter ihnen ist die Verwahrlosung die greifbarste und verlockendste. 

Die Aufgabe der Schule ware es demnach, darauf zu achten, daB die 
Kinder vor den vorliegenden Forderungen nicht zuriickscheuen. Schon 
das ist eine Aufgabe, die zu ihrer Losung eit! volles individualpsycho~ 
logisches Verstandnis erheischt. Denn die Ausbiegung des Kindes muBte, 
um glatt und ohne groBe Muhe erledigt zu werden, gleich. im Anfang 
erkannt und kunstgerecht behandelt werden. Mit schlechten Noten und 
Strafen kommt man diesem Typus von Kindern nicht bei, der zur Ver~ 
wahrlosung neigt. 

LaBt sich aber dieser Typus friihzeitig feststellen? Vnd wenn dies 
der Fall ist, gibt es Zeichen und Ausdrucksbewegungen, an denen man 
ihn erkennt? Beide Fragen sind zu bejahen. Ich habe ihn ausfiihrlich 
mit allen seinen Erscheinungen beschrieben und es ist nicht Meine 
Schuld, wenn er der Schule noch nicht gelaufig geworden ist. In Meinen 
Werken ("Praxis und Theorie der Individualpsychologie", Verlag Berg~ 
mann, Munchen 1920, und "tlber den nervosen Charakter", III. Auflage, 
1922, im gleichen Verlag) findet er sich von allen Seiten mit allen seinen 
Folgen dargestellt. 

An dieser Stelle kann ich nur eine kurze Charakteristik geben. Es 
handelt sich um eine groBe Zahl von Kindern, deren erste Kindheit sich 
in einer ungedeihlichen Situation abspielt. Durch den Druck der Vm~ 
gebung, auch in Form von Verzartelung, wird ihr Geltungsstreben hoch~ 
gradig gereizt, so daB sie mit Ungeduld und innerem Zagen vor den Auf
gaben ihres kleinen Lebens stehen. Sie brechen zusammen, werden faul 
und indolent, wenn sie Schwierigkeiten begegnen, suchen nach Aus~ 
fluchten oder werden menschenscheu und schuchtern. Immer sehen sie 
das Weltbild duster und pessimistisch, finden schwer den Zugang zu 
Kameraden und Erwachsenen, sind immer im Kampf mit ihrer Vm~ 
gebung, der oft lautlos und im Verborgenen vor sich geht, denken immer 
nur an sich und nicht an die anderen und shid von einem andauemden 
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GefUhl der Feindseligkeit erflillt, das sie auch bei den anderen voraus
setzen. Ihre Empfindlichkeit, oft der Wahrnehmung anderer entzogen, 
ist immer auf die Spitze getrieben. Ihre Sehnsucht geht nach Befriedigung 
einer durchaus unstillbaren Eitelkeit, ein meist unlosbares Problem, das 
sie zwingt, die normalen Wege zu meiden. Treten ihnen Schwierigkeiten 
entgegen, wie sie die Schule regelmaBig bietet, so kommt es zur Aus
biegung. 

Vnter ihnen gibt es viele, die sich so im Besitze einer fr e i
b lei ben den A k t i v ita t finden. Von ihrer Eitelkeit getrieben, werfen 
sie sich auf die Wege der Verwahrlosung, immer in gleichbleibender 
Distanz zu ihren wirklichen Aufgaben. Die unausgefullte Zeit, die eigene 
Selbstgefalligkeit und die Gier, die Bewunderung Gleichgesinnter zu er
ringen, zwingt sie zur verbotenen Tat. Mut und Starke verleiht ihnen 
das BewuBtsein gelibter List und Verschlagenheit und die Erinnerung 
an ihre unentdeckt gebliebenen Missetaten. 

Man wird nun verstehen, wie aus all den genannten Grlinden und 
Zusammenhangen in unserer Kultur der Schule die Aufgabe zufallt, 
Schaden der Familienerziehung auszumerzen, insbesondere aber sie nicht 
zur Vollendung zu bringen. 

Mit dieser Feststellung ist die Bedeutung der Individualpsychologie 
fur die Lehrerausbildung unzweideutig dargetan, gleichzeitig mit der 
unausweichlichen Verpflichtung der Schule, im Kampf gegen die Ver
wahrlosung an den richtigen Platz zu rlicken. 

Erziehungsberatungsstellen. 
Von Dr. Alfred Adler. 

Der Geist eines Volkes und seiner Zeit drlickt sich nirgends so klar 
und deutlich aus als in der Kindererziehung. Die Bedurfnisse der einem 
Volke eigentlimlichen Kultur drangen Eltern, Erziehcr und Schule un
unterbrochen zu erzieherischen MaBnahmen, ihnen zu genligen. Auch 
der ganze kleinere'oder groBere Kreis des Lebens, der das Kind umgibt, 
stellt ihm seine logischen Forderungen oder Schranken. Das Ideal eines 
Volkes, wie es sich aus seiner Position im VOlkerleben und aus seiner 
geistigen Reife ergibt, regelt auch seine bewuBten und unbewuBten er
zieherischen Eingriffe und bewegt die Reform seiner Padagogik in Schule 
und Haus. 

Die Erziehbarkeit des Kindes stammt aus der Breite seines an
geborenen, differenzierten und wachsenden Gemeinschaftsgeflihls. Mittels 
desseloen gewinnt es den AnschluB an das Volksideal. Auf diesem 
Wege werden die F orderungen der Allgemeinheit zu personlichen, die 
immanente Logik der menschlichen Gesellschaft, ihre Selbstverstandlich; 
keiten und N otwendigkeiten zur individuellen Aufgabe fUr das Kind. 

Neben dem Gemeinschaftsideal unserer Kultur wirkt in unheilvollster 
Weise das Ideal der personlichen Macht. In den Bahnen der Eitelkeit, 
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der Hoffart, der Eigenliebe, des Ehrgeizes erfolgt die Zerstorung ,des 
ZusammengehorigkeitsgefUhls. MiBtrauen, zankisches We sen, N eid und 
Eifersucht vergiften friihzeitig die Atmosphare des Kindes und weisen 
ihm fUr die ganze Zeit seines Lebens eine kampferische Stellung zum 
Nebenmenschen an, verhindem seine Entwicklung zum Mitmenschen 
und zum Mitarbeiter. Unwillig, und deshalb unvollkommen, geht ein 
solches Kind, das nur mit sich und seiner Selbstsucht erfiillt ist, den 
naturgegebenen Aufgaben seines jungen Lebens nach und sehnt immer 
wieder Triumphe herbei, urn seinem Machtrausch zu fronen, oder es 
sucht sich an der Ohnmacht seiner Umgebung zu weiden. Der Verfall 
in Unarten und in Kinderfehler bezeichnet dies en Weg. Oft locken bose 
Beispiele und der niedrige Stand unserer Kultur. Die Rechnung des 
Lebens wird verpfuscht, das Kind steht auf gegen die Logik des Zusam. 
menseins und die Verwahrlosung mit ihren Folgen nehmen es gefangen. 

Das selbstsiichtige Streben nach Macht findet in der Familie, die als 
grundlegende Einrichtung unseres Gesellschaftslebens neben manchen 
unersetzlichen Vorziigen auch schwerwiegende Mangel zeigt, einen un. 
verhaltnismaf3ig guten Nahrboden. Die iiberragende Rolle des Vaters 
verleitet zur Nachahmung. Die FrauenroIle, im auBern Zeichen der Unter. 
werfung, . oft der Emiedrigung, treibt das Kind zum Widerstand und 
Protest, legt den Knaben GroBmannssucht und Prahlerei, oft auch Lebens. 
feigheit und AusreiBerei nahe, den Madchen Revolten aller Art oder 
unheilvolle, unausgeglichene Resignation. In der Familie entstanden, kann 
die Verwahrlosung durch die Familie nicht geheilt werden. 

Die Schule iibernimmt die Kinder schon mit fertigen Schablonen, die 
ihnen im zweiten und dritten Lebensjahr erwachsen sind. Nur eine 
individuelle Vertiefung in das Seelenleben des einzelnen, Einzelerziehung, 
konnte bei Fehlschlagen Abhilfe schaffen. Die Schule im Prinzip dei 
Massenerziehung bleibt ohnmachtig. Erst wenn sie durch ein wohl. 
ausgebautes System von Hilfslehrem sicl?- erganzen wird, die, individual. 
psychologisch ausgebildet, dem einzelnen strauchelnden Kinde zu Hilfe 
eilen, wird sie unseren Forderungen geniigen konnen. Derzeit aber schafft 
sie als Priifstein der Schulfahigkeit fUr schlecht vorbereitete und mangel. 
haft eingefUgte Kinder oft Schwierigkeiten, vor denen die Eitelkeit des 
Kindes geme in die Verwahrlosung ausbiegt. Die von der GlOckelschen 
Schulreform geforderten Bogenzur Charakteristik der Schiiler sind ein 
vielversprechender Anfang, erfordem aber dringend eine Ausgestaltung 
in unserem Sinne, die Bestellung von Hilfslehrem behufs individueller 
Erziehung bei schwer erziehbaren Kindem, bis die Lehrer Individual. 
padagogen werden. 

Die Ausbildung solcher Hilfslehrer aber ist bis heute nicht in die 
Wege geleitet. Unter den wenig en Lehrstatten nennen wir die Vor. 
lesungen und Kurse in den Volksheimen, wo praktisch UIid the ore tisch 
moderne Padagogik und Individualpsychologie betrieben werden. Eine im 
Wiener "Volksheim" errichtete "Beratungsstelle fiir Erziehung", bei der 
Kinder, Eltern und Lehrer mit Wiinschen und Fragen beziiglich 
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erzieherischer Fehlschlige zur Aussprache kommen, ist ein bescheidener 
Anfang. Durch diese Stellen solI dafiir gesorgt werden, daB verwahrloste 
und schwer erziehbare Kinder innerhalb oder auBerhalb ihrer Familie 
wieder "kontaktfihig" werden, das heiBt, daB sie sich wieder der Ge~ 
meinschaft und ihren Forderungen anpassen. 

Die Schulreform, selbst aus den N otwendigkeiten der Zeit ent. 
sprungen,bestimmt, die biirgerliche Schule in die soziale umzuwandeln. 
schafft und enthiillt in ihren Auswirkungen neue Notwendigkeiten. Indem 
sie immer weitere Verpflichtungen der Familie iibernimmt, denen diese 
nicht mehr geniigen kann, stoBt sie auf die Aufgabe der individuellen 
Erziehung. Die erzieherischen Fehlschlige, Ergebnisse der unzureichenden 
Familienerziehung, konnen in der Familie nicht korrigiert werden,es sei 
denn, die Familie werde in die Erziehung miteinbezogen. 

Eine Ausgestaltung solcher Erziehungsberatungsstellen, wie sie auch 
in Deutschland, in der Schweiz und in Amerika bestehen, erfordert den 
AnschluB eines mit den gleichen Erfahrungen und Erkenntnissen· aus~ 
geriisteten Kinderheims. Fiir ein solches miissen sich die Beratungsstellen 
gleichzeitig ihre Krifte schaffen. Deshalb ist es notig, die Beratungs. 
stellen so anzulegen, daB eine disziplinierte Horerschaft an ihnen teil. 
nehmen kann, dort sich Rat holt und an Kenntnissen gewinnt. Die 
unerliBliche praktische Erfahrung und der pidagogische Takt kann nur 
im personlichen Umgang mit den schwer erziehbaren Kindem gewonnen 
werden. 1st man, wie wir, auf schmale Hilfsmittel gesetzt, so muB ein 
Turnsaal fiir den Anfang geniigen, gemeinsame Ausfliige der Horerschaft 
mit den Kindem, gemeinsame Spiele, ein Strandblid im Sommer oder 
die Arbeit in einem Schrebergarten. Jedes Kind stellt einen vor eine 
bestimmte Aufgabe. Sie muB immer im Auge behalten werden, die 
Fiihlung mit Kindem und deren Eltern darf nicht verloren gehen, und 
bei jeder Zusammenkunft muB man durch taktvolles Eingreifen den 
Stand der Besserung feststellen und den Fortschritt befestigen. 

Zum Schlusse will ich noch ein Schema vorlegen, das trotz seiner 
Unvollstindigkeit geniigende Anhaltspunkte gibt, urn groBere Fehler zu 
vermeiden. 1. Verzicht auf jede Autoritit. - 2. Feststellung der krank~ 
machenden Situation und deren Verfolgung bis ins friiheste Kindesalter. 
- 3. Peinliche Riicksiclitnahme auf das Recht des Verwahrlosten. -
4. Aufdeckung seiner Eitelkeit. - 5. Entfaltung seines Gemeinschafts~ 
gefiihls unter beispielgebendem Verhalten des Erziehers. - 6. Zuriick
fiihrung des Aberglaubens von der Begabung auf die wahren, diirftigen 
Grenzen. - 7. Jeder dieser Standpunkte muB erarbeitet und erfiihlt. 
muB lebendig gemacht sein, muB sich iiber das Reich der Phrase und 
der Augenauswischerei erheben. 

Es ist ein dringendes Bediirfnis unserer Zeit, die andersartigen Stand. 
punkte aller Personen,die mit der Erziehung von Verwahrlosten be": 
schiiftigt sind, einer strengen Priifung zu unterziehen und je nach dem 
Ausfall seine MaBnahmen zu treffen. 
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Krankung und Verwahrlosung. 
Von Ida Lowy. 

Krankheit macht den Korper elend, Krankung die Seele. Sie ist del1 
Auftakt zu jeder Verwahrlosung. Was aber verwahrlost? Was nicht 
verwahrt wird. Der Korper, wenn er nicht vor Entbehrung, Dberan
strengung und Krankheit behiitet wird, die Seele, wenn sie der Krankung, 
Enttauschung und Entmutigung anheimfallt. 

Die Symptome korperlicher Erkrankungen sind, vorwiegend im kind
lichen Alter, sinnfallig; sie sprechen vernehmlich. Die Seele aber ist ver
schwiegen; erst wenn sie viel gelitten, beginnt der andere zu ahnen, daB 
sie leidet. Dnd so wollen wir uns der Kindesseele nahern, wollen dieses 
PrinzeBlein "Riihr mich nicht an, aber versteh' mich recht!" zu begreifen 
versuchen. 

Die Kinder der StraBe sind in gewissem Sinne weniger gefahrdet; 
ihre Verwahrlosung vollzieht sich gleichsam vor den Augen der Offent, 
lichkeit, und sie werden manchmal frUh einer Behandlung zugefiihrt. Viel 
iiberraschender ist die Tatsache, daB man unter den scheinbar behiiteten 
Kindern Verwahrloste antrifft. Alles. was von materiellem Besitz kom
men kann, haben diese Kinder: ~usreichende Nahrung und Kleidung, 
gesunde W ohnstatten und aHe Lernmoglichkeiten, man ist geneigt zu 
glauben, "es bleibt dem Wunsche nichts mehr". Sieht man aber genauer 
hin, so findet man, daB sie oft das entbehren, was nur geistiger und 
seelischer Reichtum zu bieten vermag - Einsicht und Verstandnis fiir 
Kindergliick und Leid. Etwas Kostliches und Kostbares ist nicht ver .. 
wahrt in diesen Kindern, ihre Seele; allen Zufalligkeiten und Gefahren 
ist sie ausgesetzt, zart und empfindsam wie Aschenbrodel ist sie gleich 
diesem miBachtet und nicht behiitet. Wir sehen eine Verwahrlosung 
zustande kommen im weitgefaBteri Sinne Ad 1 e r s. Die Kinder werden 
faul, trotzig, schwanzen die Schule, beginnen zu liigen, oft auch zu 
stehlen und zeigen vor aHem ein unzufriedenes Wesen. Es gibt keine 
Verwahrlosung, der nicht ein Kummer vorangegangen ist, ein Zweifel 
an sich selbst und an der eigenen Leistungsfahigkeit, oft bis zur Ver
zweiflung. Diese Erkenntnis ist wie die Markierung des Weges, der vor 
uns liegt: das Leid der Kinder zu erforschen, seine Ursache aufzuspiiren, 
zu verst<ehen und zu behandeln. 

Gliicklicherweise stehen uns Hilfsmittel zur Verfiigung, so daB wir 
zuversichtlich unser Ziel verfolgen konnen. Haben wir durch eigenen 
mutigen, arbeitsamen, d. h. vorbildlichen Lebenswandel das Vertrauen 
der Kinder gewonnen, dann wird es uns auch gelingen, sie zum Sprechen 
zu veranlassen. Wir werden erfahren, was sie bewegt, beschaftigt, interes~ 
siert, freut, krankt, was sie wiinschen, hoff en. traumen. Vor aHem was 
sie traumen. Nichts vermag uns die Sehnsucht der Kinder, ihr ehr
geiziges Ziel genauer kund zu tun als ihre Traume. Wir lernen kennen, 

A dIe r. Heilen und Bilden 3. Auf!. 10 
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was sie fUrchten, was sie lieben, was sie von andern Kindern und Er., 
wachsenen denken, wen sie beneiden, wie sie sich ihre Zukunft, ihren 
Beruf vorstellen und wie sie das andere Geschlecht beurteilen. Alles das 
ist ebenso fUr die Behandlung der Verwahrlosung als fUr ihre Verhiitung 
von Bedeutung. 

So wie sich niemand schamt, als Kind Daumen gelutscht zu haben, 
so sollte es auch nicht als Schande gelten, irgend eine Verfehlung be
gangen zu haben; wichtig ist nur die Erkenntnis, daB beides nutzlos, 
eben verfehlt ist. Ec; handelt sich auch nicht darum, daB sich eine Ent. 
wicklung ohne Storung vollzieht, das gibt es vielleicht gar nicht, sondern 
nur darum, daB der junge Mensch auf den rechten Weg kommt, korper; 
lich und seelisch gesund wird und bleibt. Wir miissen den Korper abo 
harten und die Seele, sie widerstandsfahig machen, sie gewohnen, 
Krankungen und MiBerfolge zu ertragen und zu iiberwinden, sie als etwas 
anzusehen, dem man nicht ausweichen solI, mit dem man sich ins Ein. 
vernehmen zu setzen, mit dem man fertig zu werden trachten muB. DaB 
hinter jedem Erfolg Mut und Arbeit steckt, diese Erkenntnis zu ver. 
mitteln, ist eines der wichtigsten Gebote aller Erziehung. Ganz sinn. 
fallig kann das den kleinen Au s rei B ern, wie A die r die Verwahr. 
losten nennt, bei den Sportleistungen gezeigt werden. Oft ist freilich auch 
der gefeiertste FuBbaIlheld der groBte Seelenfeigling. Denn der Sport 
schafft kiinstliche, das Leben natiirliche Schwierigkeiten. 

Wie das Kind erkennt, daB nur die Anc;trengung, der Anlauf ent. 
scheidend ist fUr den Erfolg auf sportlichem Gebiet, so wird ihm auch, 
die Einsicht aufdammern, daB nur seine Bereitschaft, das ist der seelische 
Anlauf, der gute Wille und das stete Bemiihen es Herr werden lassen 
konnen iiber die Schwierigkeiten des Lebens und ganz besonders iiber 
die Hemmungen, die es in sich selbst findet; so kann sein Geltungstrieb 
befriedigt werden. Man vertroste die Kinder nicht bei jeder Gelegenheit 
mit dem verhaBten "Bis du groB bist!" Ihnen ist, als wiirden sie nicl 
groB werden, so unendlich we it erscheint ihnen diese Zeit; ihnen wird 
bange vor dem GroBwerden. Und je groBer die Angst und der Zweifel, 
desto gebieterischer ford ern sie alles von der Gegenwart; sie wollen nicht 
warten, sie wollen gleich etwas gelten, sein, tun: sie konnen die Pflichten 
der Erwachsenen nicht verstehen, ihnen erscheint das Leben so, als 
hatten die GroBen aIle Rechte und die Kinder aIle Pflichten. Die GroBen 
miissen, urn eine Annehmlichkeit zu erlangen, nicht erst bray sein, nicht 
immer erst das oder jenes dafiir tun, sie konnen machen, was sie woI. 
len, kommen und gehen, arbeiten oder nicht, und vor allem, sie gehen In 
keine Schule. 

Niitzen wir diesen Geltungstrieb der Kinder, reihen wir sie. ein in eine 
Arbeitsgemeinschaft! Es ist grausam, Kinder warten zu la5lSen, sie er. 
warten nichts yom Warten, ihnen fehlt die Erfahrung. 
. Konnten Individualpsychologen als Schulberater gewonnen werden, 
ja weit besser noch, wiirde sich die gesamte Lehrerschaft individual. 
psychologisch orientieren, welch trostreicher Ausblick eroffnete sich fUr 
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unsere Kinderl Wie viel seelische Erkrankungen konnten in ihrem Keime 
entdeckt, wie oft konnte der Verwahrlosung gesteuert werden! 

Aile Verwahrlosten sind Menschen, denen zu wenig geholfen worden 
ist. Helfen wir ihnen, nehmen wir ihnen den vermeintlichen Makel ihrer 
Vergangenheit und die Angstvor der Zukunft, die sie einschnurt, und 
geben wir ihnen Mut und AnschluB an die Gegenwart! Sie werden 
Krafte frei bekommen, die sie zu brauchbaren Menschen machen wer_ 
den; genesen und begluckt werden sie in ihrer geistigen Sehweite die 
Moglichkeit erblicken, mitzuschaffen an dem groBen Menschheitswerk 
des Friedens und des Fortschritts. 

Was individualpsychologisch orientierte Padagogik zu wirken vermag, 
mogen einige Falle aus der Beratungsstelle Dr. A die r s fur schwer er
ziehbare Kinder dartun. 

Ein 15jahriger, geistig etwas zuriickgebliebener Knabe wird von seiner 
Hortleiterin in die Beratungsstelle gebracht; die Klage lautet auf Toben 
und Gehorsamsverweigerung des Knaben, der bis vor kurzem bray und 
gefugig gewesen. Die Hortleiterin erwahnt, daB diese Veranderung im 
Verhalten des Knaben zufallig mit der Firmung seiner Schwester zusam
menfalle. Dieses zeitliche Zusammentreffen ist fur den Beraternicht nur 
kein Zufall, sondern die Losung des Ratsels selbst. Das Toben und 
Nichtmehrgehorchenwollen ist die Antwort auf das unbelohnt gebliebene 
gute Betragen in seiner Kindheit. Der Knabe hatte bei seinen Eltern 
wenig Beachtung gefunden und war friihzeitig yom Hause fortgekommen. 
Auch war er drei Jahre in einer Nervenheilanstalt gewesen, wo er wenig 
zu essen bekommen hatte. Seine Schwester hatte es zu Hause immer gut 
und war noch drei Jahre bei reichlicher Kost in Prag gewesen. Um 
das MaB voll zu machen, sah er eines Tages die Schwester im Festkleide 
zur Firmung gehen: das war zu viel fur den armen, einHiltigen Knaben. 
Um sich bemerkbar zu machen, um endlich auch einmal der Mitte1punkt 
seiner Umgebung zu werden, griff er zur kindischesten, unbeholfensten 
Methode der Revolte: er tobte und wurde "schUmm". Man £UhIt, daB 
an diesem Knaben ein Unrecht gut zu machen ist, daB irgendwo auch 
das Recht des Verwahriosten beginnt, und unheimHch lebendig wird das 
unvergangliche Wort Dostojewskis: "Ein jeder ist teilhaftig an der 
Schuld des andern." -Der Berater erklarte dem Knaben freundschafb 
Hch und deshalb nachhaltig seine Situation und sein VerhiHtnis zur 
Schwester. Drei Wochen spater kam der Knabe in schonster Eintracht 
mit seiner Schwester zu einem der Ausfluge, die die Beratungsstelle mit 
schwer erziehbaren Kindem an Sonntag-Nachmittagen zu unternehmen 
pflegt. 

Einen der eigenartigsten Falle stellt ein noch nicht achtjahriger ein
augige'r Knabe dar. Der Bericht der Lehrerin uber seine Wildheit und 
Gefuhlsroheit gibt UDS die erschuttemde Kunde einer Kindertragodie. 
Der Kleine will immer der erste sein, schlagt groBere Knaben und ist 
wiederholt durchnaBt und beschmutzt nach einer im Freienverbrachten 
Nacht ins Heim gekommen. Wir erfahren, daB das Kind bis zu seinem 

10· 
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fiinften Jahr auf dem Lande gelebt hat, wo es ihm verhaltnismaBig gut 
gegangen ist. Dann ist es zu einer Tante nach \Vien gekommen und 
hat sich in seiner Wildheit ein Auge ausgeschlagen. Infolge der lange 
wah rend en Behandlung ist der intelligente Knabe noch in der ersten 
Klasse. In Wien lebt der Kleine nur unter Erwachsenen, die des Abends 
miide von der Arbeit heimkommen und nichts fiir das Kind iibrig haben. 
Ais Beweis seiner Gefiihllosigkeit schildert die Lehrerin, wie das Gesicht 
des Knaben aufleuchtete, als sie einmal nach langer Krankheit wieder 
zum erstenmal in der Schule erschienen, wie er aber gleich verschwunden 
und drei Stunden nicht zum Vorschein gekommen war. Ein gefiihlsarmes 
Kind strahlt aber nicht, wenn die Lehrerin nach langerem Fortbleiben 
genesen wiederkommt. Gefiihlsscheu i~t dieses Kind, nicht gefiihllos. 
Zu fremd, zu ungewohnt ist ihm die Freude, trifft sie ihn einmal un. 
vorbereitet, dann fiirchtet er weich zu werden, dann flieht er mit ihr, 
der seltenen, kostbaren Gabe; niemand solI ihn geriihrt sehen. 

Wir fiihlen, daB wir ein Kind vor uns haben, das gerne ein Mitmensch 
sein mochte, dem nur niemand die Hand zur Hilfe reicht. Das Kind 
wartet Tag fiir Tag auf die Heimkehr der Erwachsenen mit der ganz 
selbstverstandlichen Hoffnung und Sehnsucht der Kinder nach Beach. 
tung und Fiirsorge. Wir wollen auch diese Leute zu verstehen trachten: 
vielleicht ist ihnen eine Aufgabe zugefallen, der sie nicht gewachsen sein 
konnen und deren Tragweite sie nicht abzuschatzen vermogen. Uns 
beschaftigt aber vor allem das Kind, dessen Seele nur den Erwachsenen 
so klein erscheint. In Wirklichkeit ist sie ein unermeBliches Re~ch, in 
dem aIle Sonne Platz hat und aIle Finsternis, alles Gliick und aller 
Gram. Wenn der Kleine sich zu sehr gesehnt hat, wenn er zu schwer 
enttauscht worden, wenn er zu viel empfunden, dann lauft er fort. Allein 
zu sein, im Freien, eine ganze Nacht, das ertragt er, das zieht er dem 
schiitzenden Dache vor, das kann er. An der Seite verstandnisloser 
Menschen nach Liebe hungern, ist ihm unertraglich, das kann er nicht, 
das geht iiber seine Kraft, dann wird ein Schrebergarten oder ein Wag en 
sein Ruhelager. Der Berater fragt den Knaben: "Wo mochtest du gerne 
sein?" Das Kind antwortet: "Auf dem Land." "Warum willst du auf's 
Land?" "Weil's dort schoner ist." "Was gefallt dir denn dort besser?" 
"Die Leut!" Einen ergreifenderen Dialog in solcher Knappheit und Un. 
mittelbarkeit wird man wohl schwerlich wieder finden. Auch dieser 
Kleine ist freundlichem Entgegenkommen und verstandnisvoller Auf. 
klarung ungemein zuganglich, kommt gern an Sonntag en und gibt nur 
beim Klettern auf Baume Zeugnis von seiner Kiihnheit. 

Ein 15jahriger Knabe wird in die Beratung gebracht. Er hat seinen 
Betriebskollegen mehrmals Geld entwendet. Wir erfahren, daB der Knabe 
in der Schule gut getan hat und daB es ihm wahrend eines Schweizer 
Aufenthaltes gut gegangen ist. N ach seiner Riickkehr war er anfangs 
nicht zu bewegen gewesen, in eine Lehre zu gehen. Seine Eltern waren 
vor dem Krieg in giinstigeren pekuniaren Verhaltnissen. Der Knabe 
sieht, wie sich seine Kollegen ein Gabelfriihstiick kaufen konnen, wie 
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sie etwas vor ihm voraus haben, wahrend er mit hungrigem Magen zu~ 
sehen muB. Wieder einmal wird der Hunger zum Verfiihrer: der Knabe 
begeht seine erste Verfehlung. Zum unschatzbaren Gliicke fiir den Knaben 
war unter den Geschadigten auch ein Kenner der Individualpsychologie. 
Dieser junge Mann schiitzte nun den Knaben gegen seine Kollegen, die 
sich tatlich an ihm vergreifen wollten, klarte ihm das Irrige seiner Methode 
auf und erwarb sich sein Vertrauen. Auch des Knaben Vater wuBte er 
so giinstig zu beeinflussen, daB er in seiner Strenge nachgelassen hat. 
und den Jungen nicht mehr schlagt. Auch der Vater kam in die Be~ 
ratung. Der Knabe hat sein Verhalten ganz veriindert und scheint froh, 
iiber den Berg gekommen zu sein. Auch dieser Schiitzling war wiederholt 
ein angenehmer, bescheidener Teilnehmer an Sonntagsausfliigen und half 
dabei redlich mit, die Beratungskinder zu beschiiftigen und zu beauf~ 

sichtigen. 
Am offenkundigsten zeigt dieser Fall, wie die Beratungsstelle nicht 

nur die Ratsuchenden fordert, sondern wie auch die Horer und Mit~ 
arbeiter dauernden Gewinn aus ihr schopfen; sie befahigt sie, sich und 
andere vor verhangnisvollen MaBnahmen zu schiitzen und riickt uns das 
Ziel friedvoller, gemeinschaftlicher Zusammenarbeit verheiBungsvoll nahe. 

Ein lljahriges, blasses, schwach entwickeltes Madchen kommt mit 
ihrer GroBmutter, bei der es wohnt, zur Beratung. Die Kleine macht 
den Eindruck eines miBtrauischen, eitlen Kindes; ihre Blicke pendeln 
zwischen den Horern, die sie neugierig betrachtet, und dem Ring an 
ihrem Finger hin und her. Der Bericht der GroBmutter geht dahin, daB 
die Kleine seit langerer Zeit Diebstahle im Haus veriibt. Sie ist das 
illegitime Kind zweier Leute, die sich nach kurzem Beisammensein ge~ 
trennt und andere geheiratet haben. Der Vater erlaubt dem Kinde nicht, 
"Vater" zu ihm zu sagen, und auch die Mutter kiimmert sich nicht viel 
urn das Kind. Nachdem es drei Jahre in der Kost gewesen, nahm es die 
GroBmutter zu sich. Das Kind, das durch den Entgang der elterlichen 
Liebe seit jeher verkiirzt ist, hofft von seinem Eintritt in die Schule. 
endlich wie andere Kinder behandelt zu werden. Seine Mutter ist Jiidin, 
und als illegitimes Kind muB die Kleine der Religion der Mutter folgen. 
Ganz unvermittelt sieht sie sich wieder geiichtet als einzige Jiidin in 
einer ganz katholischen Umgebung, und eine ungeheure Revolte ist die 
Antwort auf diesen Schlag. Sie schwanzt die Religionsstunden, will nichts 
von ihnen wissen, steht in bestandigem Kampf mit dem Religionslehrer, 
und es ereignet sich der unerhorte Fall, daB ein Kind in der erst en Volks~ 
schulkla,>se im Religionsfach durchfallt und die Klasse wiederholen muB. 
Der Ehrgeiz der Kleinen ist maBlos aufgestachelt, sie lechzt nach Liebe, 
sieht sich, mit Ausnahme bei der GroBmutter, iiberall zuriickgestoBen, 
sucht rastlos nach einem Ersatz fUr das, was sie entbehrt, verliert den 
Glauben, auf normale Weise Liebe finden zu konnen und kommt zu dem 
begreiflichen, naiven Irrtum, daB sie die Menschen bestechen miisse. Sie 
entwendet der GroBmutter verschiedene Gegenstande und Geld, kauft 
Backerei und schenkt vieles ihren Mitschiilerinnen. Es ist, als wiirde das 
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Kind bestandig fragen: "Wer wird mir etwas geben, wenn ich ihm: 
nichts gebe?", als hatte es die Weltanschauung gewonnen, daB man die 
Gunst der Menschen kaufen mtisse. In der Erholungsheimstatte, in der 
die Kleine kurze Zeit geweilt hatte, suchte sie sich gleich am ersten 
Tage beim Personal durch Dienstleistungen beliebt zu machen. Den 
Kindern suchte sie zu gefallen durch tag lichen Wechselfihrer Frisur und 
indem sie eine lila Masche bald an ihrer BIuse, bald an ihrem Zopf oder 
an ihrem Halse prangen lieB. Das Kind schlaft unruhig und spricht aus. 
dem Schlaf. 

Trotzdem die Kleine den Fragen und Ausftihrungen des Leiters zu
hort, antwortet sie nicht. Die einzige Frage: "Kannst du etwas? Wirst 
du durchkommen?" scheint ihren Ehrgeiz zu tiberrumpeln, denn beinahe 
unbewuBt kommt es von ihren Lippen: ,,0 ja!" 

Der Leiter will sich zweimal von der Kleinen verabschieden, sie rtihrt 
sich nicht; das drittemal reicht sie ihm spontan die Hand, ihm voll ins 
Antlitz sehend, als keime endlich ein Geftihl der Geborgenheit in ihrer 
Seele, als empfande sie seine Bereitwilligkeit, ihr zu helfen und sie zu 
behtiten, wie einen Balsam auf den W unden, die ihre Nachsten ihr 
geschlagen. 

Verzogene Kinder. 
Von Dr. Erwin Wexberg (Wien). 

Wenn es die Aufgabe der Individualpsychologie ist, das Werden der 
Personlichkeit unter den jeweiligen sozialen Bedingungen zu beobachten 
und ihre Dynamik unter dem Gesichtspunkte der Einheit zu interpre
tieren, dann darf keine der zahlreichen Moglichkeiten, die die Mannig" 
faltigkeit des Lebens schon in der Kinderstube bietet, der Untersuchung 
entgehen. Und so sehr es unserer ethischen Orientierung entsprechen 
wtirde, fUr aIle Schaden und Fehler des Charakters die Lieblosigkeit und 
Harte einer Umgebung verantwortlich zu machen, die in dem Kinde das 
willkommene Objekt ihres eigenen Autoritatsdtinkels erblickt und es wie 
durch ein Naturgesetz nach dem eigenen Bilde formen muB, so dtirfen 
wir uns doch einer unleugbaren Tatsache nicht verschlieBen: daB es ver
zogene Kinder gibt, Kinder also, die, wie es s c h e i n t, gerade durch 
ein ObermaB an Liebe eine in ihrem Typus wohlbekannte falsche Ein
stellung zum Leben gewinnen. Es muB ein Prtifstein fUr die Bewahrung 
der individualpsychologischen Grundsatze sein, ob es uns gelingt, die 
Situation des verzogenen Kindes und seinen Charakter als eine zwangs
liiufige Einheit zu verstehen, deren innere Logik eben jene Defekte der 
Anpassung in sich birgt, die uns im "nervosen Charakter" vor Augen 
treten. 

Wie verziehen wir unsere Kinder? 
Wir tun es auf mancherlei Art: 1. Wir iiberhiiufen sie mit Zartlich

keit; 2. wir bedauern sie unendlich, wenn ihnen etwas weh tut, wir be-
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wundern sie uberschwanglich ob jeder Leistung, sind mamos eingebildet 
auf ihre Schonheit und Intelligenz und lassen all dies das Kind merken, 
indem wir es zum Mittelpunkt der Familie machen; 3. wir lesen ihnen 
jeden Wunsch von den Augen ab, konnen nicht nein sagen; 4. wir 
gehorchen ihnen, lassen uns von ihnen beherrschen, respektieren ihre 
Launen, auch wenn diese offenkundig nur den Zweck haben, uns zu 
tyrannisieren. 

Mit der Z art 1 i c h k e i t ist es eine eigene Sache. Es hieBe der 
Selbstbeherrschung der Mutter zuviel zumuten, wollte· man ihr verbieten, 
ihr Kind zu kussen. Vom physiologischen Standpunkt ist F r e u d recht 
zu geben, wenn er darauf hinweist, daB die triebhafte Zartlichkeit 
zwischen Mutter und Kind von der sexuellen nicht wesentlich verschieden 
ist. Es gibt eben nur einen "Kontrektationstrieb", der die Mutter zum 
Kind, den Mann zum Weibe drangt. Nur daB dies em Trieb als solchem 
der Charakter des Sexuellen nicht anhaftet, solange dieses nicht mit~ 
gedacht wird. Es ist unverzeihlich, wie die Psychoanalyse, die jetzt erst, 
wo die Sachverstandigen sie fast schon uberwunden haben, ins groBe 
Publikum dringt, die nattirliche Unbefangenheit natiirlicher Beziehungen 
vergiftet, indem sie jedes Zartlichkeitsbedurfnis dem Sexualtrieb sub~ 
sumiert. SoU wirklich jede Mutter den KuB, den sie ihrem Kinde gibt, 
als Inzest und uberdies, wenn es ein Madchen ist, als homosexuelle 
Regung empfinden? Wir wollen doch die Dinge so sehen, wie sie sind: 
die zartliche Annaherung zwischen zwei Menschen k ann sexuell sein, 
i s t es aber nur dann, wenn sie irgendwie als sexueller Akt oder als 
Vorbereitung zu ihm gedacht oder empfunden wird. Es ist sinnlos, den 
Eltern durch den Hinweis auf die sexuelle Natur jeder Zartlichkeit erst 
das gute Gewissen zu nehmen, um es ihnen dann groBmutig wieder zu 
geben, indem man den Sexualtrieb heilig spricht und die Scham als ein 
Kunstprodukt unserer kulturellen Verbildung in Acht und Bann tut. -
SoIl also die Mutter ihr Zartlichkeitsbedurfnis an dem Kinde hemmungs. 
los stillen durfen? - Sicherlich nicht, doch aus anderen, aus viel naher~ 
liegenden Grunden, als es die Psychoanalyse will. Dem Kinde ist das 
Bediirfnis nach Kiissen und U marmungen urspriinglich fremd. Von dem 
Zartlichkeitsbediirfnis des Erwachsenen zeigen sich beim Saugling kaum 
erst Andeutungen. Wer unbefangen beobachtet, wird sehen, wie oft das 
Kind die Zartlichkeitsausbriiche der Eltern und Erzieher als unverstand~ 
liche Belastigungen empfindet, denen es durchaus keinen Geschmack 
abgewinnen kann. Allmahlich gewohnt es sich daran und findet Gefallen 
an diesem Spiel wie an vielen anderen. Sein angeborenes Gemeinschafts~ 
gefiihl beginnt die Zartlichkeit als Ausdruck der Liebe zu verstehen und 
zu verwerten. Und doch ist die Gefiihlsbedeutung der Zartlichkeit dem 
Kinde noch bis ins spatere Alter lange nicht so gelaufig wie dem 
Erwachsenen. Hier laBt sich taglich das MiBverstandnis beobachten: wie 
das Kind die Mutter kiiBt und diese, geruhrt iiber soviel Liebe, die Kiisse 
tausendfach erwidert, die ja nur als Spiel gemeint waren. Es ist die 
miitterliche Selbstsucht und Eitelkeit, die sie verleitet, das Spiel als 
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Liebesgestandnis miBzuverstehen und dementsprechend zu beantworten. 
Wenn aber das Kind gerade keine Lust zu diesem Spiele hat? - Danln 
weist es die Mutter ab, die es kiissen will, und die Mutter ist gekrankt 
und laBt es das Kind fiihlen. So ergeben sich aus den "Liebesszenen" 
in der Familie kleine Konflikte, an denen nur das tendenziose MiBver. 
standnis der Eltern schuld ist. Und bald erlernt es das Kind, das Zart. 
lichkeitsbediirfnis der Erzieher fUr sich auszuniitzen, ,seinen KuB als 
Pramie fiir bestimmte Leistungen der Erwachsenen auszusetzen - ein 
Kunstgriff, den die Erwachsenen oft genug ihm selbst gegeniiber an. 
gewendet haben. - Wir wollen die Kinder verstehen; wir wollen die 
Tyrannei der Liebe, die so viele scheinbar ungetriibte Beziehungen 
zwischen Erwachsenen innerlich vergiftet, unseren Kindern ersparen. Je 
weniger wir sie kiissen, desto besser ist es. DaB sie es niemals lernen, 
ist keine Gefahr; ganz werden wir uns die Zartlichkeit ja doch nie' 
abgewohnen. Aber eines kann doch die Allgemeinheit im N amen des 
Kindes von uns verlangen: taktvoll sein, auch dem Kinde gegeniiber, das 
die unerbetenen Zartlichkeiten als Belastigung und Vergewaltigung emp. 
findet. 

Und wieder miBverstehen wir das Kind, wenn wir sein Wohl und 
Wehe in jener maBlosen Weise iiberschatzen, wie manche Eltern und 
Erzieher es gewohnt sind. Wir wollen ruhig annehmen, daB das Kind, 
wenn es fallt, sich nicht wehe tut, oder doch nicht annahernd so sehr. 
wie im gleichen Faile der Erwachsene. Durch zartliches Bedauern ge. 
winnt ein kleiner Unfall eine WiiI1de, die ihm das Kind von selbst nie' 
zugebilligt hatte. Aber zur Nachahmung geneigt, wie es ist, bedauert es 
alsbald sich selbst und bricht in Tranen aus. Und im Handumdrehen ist 
die Tragodie fertig, in deren Mittelpunkt als Held das Kleine steht, 
beachtet, beklagt und getrostet von einem Kreise zartlicher Verwandter. 
Dieser Verlockung vermogen nicht viele Kinder zu widerstehen. In stei. 
gender Uberschiitzung ihrer eigenen Person niitzen sie fortan jede Ge. 
legenheit, um sich bedauern und trosten zu lassen, sie werden wehleidig, 
weil es eine dankbare Rolle zu spielen gilt. Das Verlangen zum Mittel. 
punkt der F amilie zu werden, weckt den Ehrgeiz zu anderen Leistungen. 
Das Kind erlernt es, "drollig" zu sein, "Kindermund".Ausspriiche zu 
produzieren, die das Entziicken der verliebten Eltern firregen und in 
seiner Gegenwart voll Bewunderung weitererzahlt werden. - Und wieder 
mochte man fragen, ob der Schaden da wirklich so groB ist; ob wir dem 
Kinde eine Befriedigung miBgonnen sollen, die seinen Ehrgeiz weckt, es 
zu an sich wertvollen Leistungen anspornt. Ja, wenn es mit der Be •• 
friedigung des Ehrgeizes sein Bewenden hatte! Aber das Kind, das eben 
noch bewundert, gehatschelt und mit SiiBigkeiten gefUttert wurde, weil 
es vor einem dankbaren Publikum gliicklich ein Gedicht ohne Stocken 
aufgesagt oder ein Liedchen gesungen hat, ist zwei Minuten spater ver. 
gessen und ins Kinderzimmer expediert. Es wird weggestellt wie ein 
Grammophon, das seine Platte abgespielt hat. Das Kind aber hat die 
Verganglichkeit irdischen Ruhms kennen gelernt. Keiri Wunder, daB es 
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bei einer anderen Gelegenheit vorlaut und zudringlich ist, daB es sich 
nicht wegstellen laBt, daB es immer wieder versucht, im Guten und im 
Bosen sich zu produzieren, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, daB 
es dann, durch schroffe Zuriickweisung ~reizt, mit Schreien und Toben 
protestiert und auf diesem Wege die Aufmerksamkeit erzwingt, die man 
ihm nicht gutwillig widmete. Der arme "verzogene Fratz" macht sich 
allen unsympathisch. 

Aber sollen wir. ihnen ihre Wiinsche nicht erfiillen? Sollen wir wirk. 
lich jedes zweite Verlangen mit einem starren "Nein" beantworten, um 
das Kind nicht zu verwohnen? Die Antwort ist nicht leicht zu geben. 
Unser selbstverstandliches Erziehungsprinzip: Konflikte mit dem Kind 
zu vermeiden, es so selten als moglich zum BewuBtsein seiner Schwache 
und Abhangigkeit zu bringen, wird auf eine harte Probe gestellt, wenn 
das Kind Unmogliches oder schwer Mogliches verlangt. Die Grenze ist 
schwer zu ziehen. Es ist verlockend, dem Kinde Dinge zum Spielen zu 
geben, die durchaus nicht dazu geeignet sind, weil es sie verlangt und 
weil man einmal Ruhe haben will. Aber wir muten dem Kinde zuviel 
zu, wenn wir erwarten, daB es nun selbst die Grenze einhalten werde, 
die wir "ausnahmsweise" liberschritten haben. Wie sollte es begreifen, 
daB es mit dem TintenfaB nicht spielen darf, wenn man ihm eben noch 
ein Schachspiel mit allen Figuren willig liberlieB? Auch hier ist eine 
Vergewaltigung in der Regel das traurige Ende. Das Kind bekommt das 
TintenfaB eben nicht. Argerlich liber unsere eigene Inkonsequenz, bringen 
wir nicht die Geduld auf, ihm den Wunsch schonungsvoll zu versagen. 
Gerade in solchen Situationen wird die zartlichste Mutter unwillig und 
schreit das Kind an. Sie glaubt sich iiber dieses zu argern und argert 
sich doch nur iiber sich selbst, weil sie vorher zu nachgiebig war. Wir 
sehen auch hier: die Psychologie der Eltem ist der Padagogik besseres 
Teil. Wohlwollende Konsequenz von Anfang an wiirde der Mutter die 
innere Moglichkeit offen lassen, unerfiillbare Wiinsche in einer Art abo 
zuschlagen, die dem Kinde keinen Schmerz bereitet: durch geschickte 
Ablenkung bei kleinen, durch angemessene Begriindung bei groBeren 
Kindem. Es fehlt uns ja nicht an Einsicht. Aber die Einsicht ist uns 
verspel'rt, wenn wir bose und unwillig sind. Darum ist dies unbedingt 
verboten. Nicht die Nachgiebigkeit, sondem die Inkonsequenz und die 
affektbetonte Zuriickweisung unerflillbarer Wiinsche sind die wahren 
Erziehungsschaden. Vielleicht laBt slch das Gebot am ehesten so formu. 
Heren: wir wollen unseren Kindem wirklich nichts versagen und wir, 
brauchen es auch nicht zu tun, wenn wir immer einen Kunstgriff bei der 
Hand haben, um das Kind zum freiwilligen Verzicht zu veranlassen. 
Solcher Kunstgriffe aber gibt es unzahlige. Und sie werden uns auch 
im rechten Augenblick einfallen, wenn wi r n u r guten Willens 
sin d. Aber gerade jene Eltern, die, um Ruhe zu haben, bis an die· 
auBerste Grenze der Nachgiebigkeit gehen und so das Kind "verwohnen", 
verlieren oft die Ruhe, wenn nach so vie1en mehr oder weniger erflill. 
baren und erfiillten Wiinschen auch einmal ein unerfiillbarer kommt. 1st 
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aber die Geduld verloren, dann ist alles verloren: der Konflikt endet 
unweigerlich mit einer, Demutigung fur das Kind. 

Erst solche Erlebnisse machen das Kind zum launischen Tyrannen. 
Ware der ideale Fall moglich, daB das Kind wirklich und restIos "ver", 
zogen", daB ihm jeder Wunsch befriedigt wird, dann wiirde es nie launisch 
und tyrannisch werden. Denn das Wesen dieser Launen ist es, daB sie 
nicht auf die Sache, sondern auf das personliche Prestige gerichtet sind. 
Das Kind hat keinen realen Vorteil davon, wenn es die Mutter zwingt, 
bis zum Einschlafen an seinem Bette zu sitzen. Es hat aber den Macht:! 
gewinn, die Genugtuung, die Mutter unter sein Gebot gezwungen zu 
haben. Diese Befriedigung aber ist das Gegenteil zahlreicher Ent; 
tauschungen. Eben jene Inkonsequenz im ErfUIlen und Versagen von 
Wiinschen, von der wir oben sprachen, veranlaBt das Kind, die Grenzen 
seiner Macht, aIle Moglichkeiten "auszutasten" (A dIe r), in jeder an. 
scheinend noch so belanglosen Position seine ganze Kraft einzusetzen. 
Die Durchsetzung seines Willens ist ihm Selbstzweck geworden, es hat 
verlernt, sachlich zu denken. 1st es einmal so weit, dann haben wir es 
schon mit einem "nervosen" Kinde zu tun, wir haben Schaden gut. 
zumachen, die wir selbst verschuldet haben.Was hier angezeigt ist, 
richtet sich nach der Schwere des Falles. Manchmal gelingt es, einzelne 
besonders unertragliche Launen durch passive AufIehnung gegen den 
Willen des Kindes zum Schwinden zu bring en. Kunstgriffe niitzen da 
gewohnlich nichts mehr. Es handelt sich darum, daB man es iiber sich 
gewinnt, das Kind einmal oder mehrere Male stundenlang schreien zu 
lassen, der Erpressung nicht nachzugeben. Jede Harte, jedes Anschreien, 
jede Ziichtigung ist yom Dbel. Es ist verwerflich, das Kind fiir unsere 
Fehler zu bestrafen. Die passive Abwehr bei un v era n d e r t e m W 0 h b 
w 0 II e n muB geniigen, um dem Kinde zu zeigen, daB hier einfach nichts 
zu machen ist. Voraussetzung fiir den Erfolg ist allerdings, daB gleich. 
zeitig mit dieser "symptomatischen" Behandlung eine grundsatzliche 
Anderung des Verhaltens in der oben angedeuteten Richtung Platz greift, 
also eine Vermeidung all jener Schaden, die das Kind zu dem gemachf 
haben, was es ist. Aber es gelingt nicht immer. In schwereren Fallen 
wird es das Kind erlernen, seinen Willen auf jenen gefahrlichen Umwegen 
durchzusetzen, die schon in das Bereich der Neurose fallen. Schrei. 
krampfe, nachtliches Aufschrecken, Bettnassen, Erbrechen und ahnliche 
Erscheinungen sind fUr die groBe Mehrzahl der Eltern und Erzieher 
unwiderlegliche Argumente, durch die sie schon aus Sorge urn die Ge" 
sundheit des Kindes sich bereit £inden, jeden Widerstand aufzugeben 
und dem kleinen Tyrannen jede noch so geringe Aufregung zu ersparen. 
Hier wird meist nur Milieuwechsel zum Ziele fUhren. Eine andere Um" 
gebung, in der alle jene Erziehungsfehler, die die Ursache der Erkrankung 
waren, vermieden werden, vermag aIle jene beunruhigenden Erschei'. 
nungen meist rasch zum Verschwinden zu bringen. 

Das ist in groBen Ziigen die Situation und das Schicksal des ver
zogenen Kindes. Wir wollen als wichtigstes Ergebnis hervorheben: es 
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gibt kein Zuviel an Liebe und Giite, die wir unseren Kindern schenken. 
Jene Fehler der Erziehung, die wir als Verziehen und ihr Resultat, das 
wir als Verzogenheit bezeiChnen, sind nicht auf ein ObermaB an Liebe, 
sondern auf Charakterfehler und Irrtiimer der Eltern zuriickzufiihren: 
auf ihre Taktlosigkeit und Verstandnislosigkeit, mit der sie dem Kinde 
Zartlichkeiten spenden, die es als Belastigung empfindet; auf ihre Eiteb 
keit, um derentwillen sie das Kind und seine Leistungen produzieren, 
als ware es ihr Werk, und es zum Spielzeug erniedrigen, das man nach 
Belieben hervorholt und wieder wegstelIt; auf ihre Inkonsequenz im Ge~ 
wahren und Verbieten, die nicht das W ohl des Kindes, sondern die 
eigene Bequemlichkeit als Richtschnur nimmt, und die in einer Art 
SchuldbewuBtsein mit unnotiger Harte versagt, wo das Kind leicht im 
Guten zum Verzicht gebracht werden konnte. Hat man dann das Kind 
zum launischen Tyrannen erzogen, es unsachlich und nach Machtprin~ 
zipien denken gelehrt, dann ist man wehrlos seinen Erpressungen aus~ 
geliefert, die ihm eine falsche Lebensmethode fiir spatere Zeiten nahe~ 
legen. Oft mag es wirklich Liebe sein, die, mit Unverstand gepaart, 
keinem jener Fehler auszuweichen vermag, zumal weiIln es sich um ein' 
einziges Kind handelt. Ofter noch ist es aber vor allem die Bequemlich~ 
keit und das Ruhebediirfnis der Erwachsenen, denen ihr eigenes W ohl~ 
ergehen unendlich wichtiger ist als das Gedeihen des Kindes, Denkfaub 
heit und Mangel an Verstandnis fUr die Seele des Kindes, dem 
man durchaus nicht alle Wiinsche erfiilIen muB, auch wenn man ihm 
keinen einzigen autoritar versagt. Es ist lange niCht so paradox als 
es klingt, wenn wir sagen: wer sein Kind nicht verziehen will,. der be~ 
handle es mit verstandnisvoller Giite. Wir wollen nicht fiirchten, des 
Guten zuviel zu tun. Denn von der Giite, die wir meinen, gibt es kein 
Zuviel. 

Der Kampf der Geschwister. 
Von Dr. Aline Furtmiiller. 

Wir sind nach mancherlei Umwegen iiber die angelernte Phrase yom 
Unschuldsparadies der Kindheit, iiber die Dantesche Hollenschlucht der 
Siinder aus Wollust, die bei F r e u d die Kindheit darstelIt, und iiber die 
universelle Kriminalitat des Kindes vorlaufig bei einer Auffassung an~ 
gelangt, die uns die Kindheit als genau denselben Kampf um Behauptung 
erscheinen laBt, der das Leben jeder Kreatur ausmacht, nur noch unter 
erschwerenden Bedingungen. In der ganzen Schar von Vorgesetzten und 
Nebenbuhlern, als die ihm seine nachste Umwelt gegeniibertritt, besteht 
die groBte Spannung und geringste Distanz zwischen ihm und seinen 
Geschwistern, seinen unmittelbaren Konkurrenten. Zwei Fragen, die 
eine diagnostischer, die andere padagogischer Natur, erg eben sich aus 
dieser erst en Konstatierung. Erstens: welche Formen nimmt das Ver~ 
haltnis zwischen Geschwistern an? und zweitens: welche Konsequenzen 
erwachsen daraus fiir den' Erzieher? 
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Die gewissenhafte Beantwortung der ersten Frage allein wiirde die 
Beibringung eines Materials erfordern, das vom Extrem der feindlichen 
Bruder bis zur verziickten Zartlichkeit Chateaubriands fiir Lucile oder 
von Jasmins Schwestern (aus Friedrich Huchs Roman "Geschwister") 
fiir den jiingeren Bruder alle Kalte~ und Warmegrade des Gefiihls urn
faBte. Was uns aber hier am meisten interessiert, ware aufzuzeigen, wie 
in a II e n Beziehungen zwischen Geschwistern die Kampfbereitschaft 
durchscheint. 

Vom ersten Moment seiner Existenz an wird das jiingere Geschwister 
mit MiBtrauen und Eifersucht angesehen. Ein dreijahriges Kind meint, 
es werde seinem Briiderchen den Kopf abhacken; ein zweieinhalbjahriges 
erklart, man solle das schreiende Neugeborene "wieder zurUcktragen, von 
wo es gekommen ist". Wenn dane ben AuBerungen der Befriedigung 
stehen wie: ,,0, da werde ich immer wen zum Spielen haben'" so' 
spielt da ganz deutlich die Hoffnung auf eine fiihrende Rolle herein, 
und das kleine Madchen, das in siiBlichem Ton sagt: ,,0, das siiBe 
k lei n e Pup p e. r I'" fiigt noch die miitterliche Pose hinzu, von der noch 
die Rede sein wird. 1m Siiuglingsalter bietet der Eindringling, sobald man 
sich einmal mit seiner Existenz abgefunden hat, keine besondere Ge. 
legenheit zu Feindseligkeiten. Wohl aber gewohnt sich das Altere da 
an eine Art Hochgefiihl der Dberlegenheit und Selbstandigkeit; die Wich
tigkeit, mit der es Fremden berichten kann: "Wir haben ein Baby zu 
Hause, aber es schreit furchtbar und versteht noch gar nichts, was man 
ihm sagt", stellt es geradezu in eine Reihe mit den Erwachsenen. Da~ 
zwischen kommen freilich eifersiichtige Regungen zum Ausbruch; man 
ist nicht mehr von soviel Aufmerksamkeiten umgeben wie friiher, man 
hatplotzlich Riicksichten zu nehmen, die es sonst nicht gab, man wird 
mit mehr Selbstverstandlichkeit behandelt als das Kleinere, besonders 
in bezug auf Nahrung. Da kommt es dann in aller Gemiitlichkeit zu 
kleinen VorstoBen wie dieser .. Ein dreijiihriges Miidchen fragt, warum 
der Kleine nicht noch zu trinken bekommt, er schreit doch gewiB vor 
Hunger; die Mutter antwortet, es gehe nicht. "Was geschieht dann?" 
Auf die Antwort, daB er dann zerspringen wiirde, kommt die ruhige, 
freundliche Bemerkung: "Er solI zerspringen." Schon in diesem Stadium 
macht sich bei nicht gleichgeschlechtlichen Geschwistern die Spannung 
und Unruhe bemerkbar, die das Problem der Geschlechtsrolle begleiten. 
Da ist der Knabe, der sich nicht recht klar wird iiber das Fehlen des 
Penis beim kleinen Schwesterchen und - wie ja aus vielen Arbeiten 
bekannt - einerseits eine kiinftige Entwicklung beim Madchen, anders 
seits .ein mogliches Verkiimmern bei sich selbst annimmt; da ist das 
Madchen, das beim Briiderchen ein in seinen Augen unberechtigtes Plus 
wahrnimmt und auBerdem unfehlbar von irgend jemand - Verwandten, 
Nachbarn, Dienstmadchen - die Bemerkung aufschnappt: "Ein Bub? 
Na also!", dieses Stigma, mit dem Gedankenlosigkeit das Kind behaftet, 
lange bevor es aus eigener Erfahrung die weibliche Rolle, die ihm das 
Leben vorbereitet, kennen lemt. 
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Nun aber beginnt die boseste Periode im Geschwisterkrieg: die feind~ 
Hche Invasion. Spiel und Arbeit sind nicht mehr ungestort, alles Eigen~ 
tum ist gefiihrdet, ja die personliche Sicherheit wird mitunter sehr un~ 
angenehm bedroht, und all dem gegeniiber gibt es absolut keine Ent~ 
schiidigung, ja kaum den primitivsten Schutz. Das Jiingere ist noch 
"zu dumm" zu gemeinsamem Spiel, man hat nicht den geringsten Ge~ 
winn und recht viel Verlust von ihm und das einzige Vorrecht, die phy~ 
sische Vberlegenheit, kann man nicht recht ausniitzen, weil die Erwach. 
senen gleich dazwischentreten, wie die Sache interessant wird. Aber 
auch das Jiingere hat einen schweren Stand, doppelt hilflos, sowohl den 
Erwachsenen wie dem groBeren Kind gegeniiber, und fortwiihrend von 
allen moglichen Vorteilen ausgeschlossen, die dem Altern allein zugute 
kommen, bei Nahrung, Spielsachen, Spaziergiingen und Vergniigungen. 
In diesem Stadium entsteht - besonders bei dem beengten Zusammen~ 
leben in der Stadt - jene dauernde, oft durchs Leben stets im Hinter~ 
grunde lauernde Gereiztheit der Geschwister gegeneinander, die jeder 
von uns schon in vielen Fiillen beobachtet hat. 

Dagegen bietet die folgende Stufe des gemeinsamen Spielens und 
Lernens schon bedeutend mehr Gegengewichte. Die Interessengemein. 
schaft wachst, eine Art Klassengeist entwickelt sich, Geschwister be~ 
ginnen in manchen Fallen gemeinsame Sache gegen Eltern oder Auf~ 
sichtspersonen zu machen, und hier ist auch von Wichtigkeit, ob das 
Altere Knabe oder Miidchen ist. Der altere Knabe versucht mitunter, 
der Schwester gegeniiber den Beschiitzer zu spielen und iiberlaBt ihr 
mit etwas geringschiitziger GroBmut manchen Vorteil, versiiumt aber 
nicht, sie von Zeit zu Zeit das Recht des Starkeren sehr fiihlen zu lassen. 
Sie revanchiert sich dafiir durch allerlei kleine Kunstgriffe mit einer 
geistigen Beweglichkeit, die erfahrungsgemaB jiingeren Schwestern selten 
fehlt. Ein kleines Madchen pflegt vor der gemeinsamen Mahlzeit das 
EBbesteck des Bruders, ein Patengeschenk, auf den eigenen Platz zu 
legen; ein anderes entwickelte krankhafte Appetitlosigkeit und bildete 
dann bei Tische den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, die sonst den 
ersten Schulerfahrungen des Bruders gegolten hiitte. Ich erinnere ferner 
an die von Gottfried Keller so entziickend ausgemalte Szene in Pankraz 
dem Schmoller, wo das Estherchen in der gemeinsamen Kartoffelbrei~ 
schiissel sich durch kiinstliche Stollen und Abzuggraben die meiste Butter 
sichert, bis der schwerfallige, von verletztem Rechtsgefiihl aufgestachelte 
Junge vom Essen davonlauft. Anders steht die Sache, wenn das Miidchen 
alter ist. Es ist merkwiirdig, daB nur in seltenen Fiillen die physische 
Vberlegenheit hervorgekehrt wird, obwohl sie zweifellos besteht. Hin~ 
gegen kommt hier eine ganz andere Linie zum Vorschein, die vorhin 
erwahnte miitt~rliche Pose. Die Schwester sieht sich als Erzieherin undi 

verantwortliche Aufsicht des Jiingeren an und versaumt keine Gelegen. 
heit, ihre obrigkeitliche Pflicht mit Eifer zu erfiillen. Wenn ihre Auf .. 
sicht als liistig empfunden und mit undankbarer Widersetzlichkeit gelohnt 
wird, so kann sie sich als gekrankte Miirtyrerin des Rechts und der Sitte 
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fiihlen. Es ist ganz merkwiirdig, wie weit mitunter diese padagogische 
Rolle getrieben wird. Ein zehnjahriges Madchen pflegt stundenlang 
dariiber nachzugriibeln, durch welche Mittel man gewissen Unarten 
seiner jiingeren Geschwister beikommen konnte. und leidet Qualen, 
wenn es machtlos mit ansehen muB, wie die Erzieher seiner Meinung 
nach grobe Fehler begehen. Wie sehr beim Spielen Ober. und Unter. 
ordnung zutage treten, ist ja eine ganz bekannte Erfahrungstatsache, 
und es wird selten vorkommen, daB von zwei Geschwistern nicht da~ 
altere den Robinson, den Kutscher oder den Lehrer vorstellt, wahrend 
das jiingere sich mit den bescheidenen Rollen des Freitag, des F ahrgastes 
und Schiilers begniigen muB. 

Ich habe hier immer vollkommen normale FaIle vor Augen gehabt 
und zu zeigen versucht, wie sich der Kleinkrieg zwischen Geschwistern 
auch unter giinstigen Verhaltnissen nicht unterdriicken laBt. Oft genug 
kommt es aber zu scharferer Auspragung des Konflikts, die meist ent. 
weder auf Bevorzugung des einen Teils durch die Umgebung oder auf 
starkes Minderwertigkeitsgefiihl bei dem einen Tei! zuriickgeht. Der letzte 
Fall ist eines der bekanntesten Marchenmotive; seltener zeigt es einen 
miBgestalten (hinkenden) Bruder, der dem schoneren j ii n g ere n nach. 
stellt wie in den Raubern (oder in K. F. Meyers schonem Gedicht: "Der 
gleitend~ Purpur"); haufiger und volkstiimlicher ist das Motiv von der 
bosen haBlichen Schwester, der Pechmarie, die die Goldmarie verfolgt; 
von Dreiauglein und Einauglein, die das schone Zweiauglein hassen, und 
unzahlige andere in allen Sprachen der Welt. Ich glaube nun nicht, daB 
sich ein Satz aufstellen lasse, Bruder vertriigen sich besser als Schwestern. 
Aber die Tatsache, daB die feindlichen Briider mehr auf dem Gebiet 
des Dramas, des Romans und Epos', die feindlichen Schwestern aber 
mehr im Marchen zu finden sind, das dem Alltag naher· steht, findet 
vielleicht darin eine Erklarung, daB der Kampf zwischen Schwestern viel 
intimere Formen annimmt und mit kleinlicheren Mitteln ausgekampft 
wird. Beziiglich des Problems der "nicht" feindlichen Briider mochte ich 
auf den Vortrag Dr. Frischaufs "Ober den jiingeren Bruder" hinweisen. 

Unter den Formen des Geschwisterwettbewerbs ist nun noch eine 
zu erwahnen, die gewohnlich eine Mittelstellung zwischen dem offenen 
Krieg der Kinderstube und dem unterdriickten Messen und Vergleichen 
der Erwachsenen bildet. Das ist der Wetteifer in den Leistungen, die 
gewohnlich die Schule und den Sport zum Ausgangspunkt nehmen. Die 
offen feindliche Stellung ist hier ja nicht weiter interessant. W ohl aber 
sind es die FaIle, in denen anscheinend gutes Einvernehmen, ja Zart. 
lichkeit herrscht. Da mochte ich zwei Gruppen unterscheiden. Jeder 
Lehrer kennt die Erscheinung, daB Leistungen von Geschwistern, sofern 
sie nicht ziemlich gleich gut sind, ganz auffallend voneinander ab. 
zuweichen pflegen, wobei aber das schlechte Extrem sich sehr wohl 
fiihlt und mit seinem Widerpart gut auskommt. Die landlaufige Er:l 
klarung, es fehle ihm eben an Ehrgeiz, kann uns nicht befriedigen. Eher 
vielleicht die Annahme, daB es sich hier um eine Sicherung handelt: 
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der Schwachere verzichtet von vornherein darauf, die Konkurrenz uber~ 
haupt aufzunehmen, und kann auf diese Weise neb en dem Begabteren, 
immerhin eine Art von Beachtung erweckend, bestehen. Den anderen 
Fall beobachtet man an zartlichen Gleichbegabten, wo mit angstlicher 
Sorgfalt daruber gewacht und Buch gefUhrt wird, daB die Leistungen 
nur ja bis ins einzelne gleich seien und gleich bewertet werden. Ich habe 
Heulszenen erlebt, wenn zwei' Schwestern in ihren Zeugnissen um einen 
Grad in einem Gegenstand voneinander abwichen. Auch hier Sicherung: 
Wer weiB, wie wir zueinander stunden, wenn es zwischen uns zu Dif~ 
ferenzen kamel 

Was nun den padagogischen, ich mochte fast sagen, therapeutischen 
Teil des Problems betrifft, namlich das Verhalten der Eltern und Er~ 
zieher zum Kampf der Geschwister, so mochte ich hier nur erwahnen, 
was ich fUr vermeidbar oder verfehlt halte, denn zu einer positiven Dar~ 
legung bedarf es griindlicher Durcharbeitung eines noch unvollstandigen 
Materials. Zwei Wege glaube ich aber fiir nicht richtig ansehen zu konnen. 
Da ist einmal das schiedsgerichtliche Verfahren, das oft von Eltern ver~ 
sucht wird; es solI mit aller Objektivitat erforscht werden, wer "recht" 
hat, wer "angefangen" hat, wem ein Gegenstand "gehort", wer weg~ 
zuraumen hat und so weiter. Damit ist aber niemandem geholfen, denn 
Recht gibt es nur eines und recht behalten wollen beide Parteien; und 
den Herrschkonflikt, auf den es eigentlich im Grunde ankommt, schafft 
kein Schiedsgericht aus der Welt. Das RechtsgefUhl, das man bei Kin~ 
dern so oft findet, ist selbst nichts als eine Waffe, und zwar sowohl An~ 
griffs~ wie Verteidigungswaffe, und wird unfehlbar gegen die Richter 
selbst gebraucht, sob aid das Kind gesehen hat, daB es mit dem Recht~ 
suchen Eindruck macht. Ebensowenig verspreche ich mir von der angst~ 
lichen Diplomatie, mit der Geschwister nur immer wieder daran erinnert 
werden, daB sie gefahrliche feindliche Machte sind; statt daB die Feindes~ 
stellung dadurch iiberbriickt wiirde, wird sie noch mehr betont, sozusagen 
offiziell anerkannt. Was hingegen wohl nicht schaden kann, ist der Hin~ 
weis darauf, worin jedes dem andern niitzlich und notwendig sein kann. 
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A.ngstIiche Kinder. 
Von Dr. Erwin W exbe r g. 

Die herkommliche Auffassung der Kinderangst stellt diese Erschei. 
nung weit einfacher dar, als sie ist. Wenn man den Kindern nichts von 
Gespenstern und bosen Geistern erzahlen wiirde, so meint man, wiirden 
sie sich vor ihnen nicht fiirchten, und das dunkle Zimmer hatte seine 
Schrecken verloren. Nun zeigt sich aber, daB Kinder, die nie yom bosen 
Mann gehort haben, ebensogut wie andere zuzeiten mit den Kennzeichen 
der hochsten Angst aus dem Schlafe aufschrecken konnen. Andererseits 
sind es aber auch meist die schlimmen, d. h. die aufgeweckten, unban .. 
digen, die n e r v os e n Kinder mit einem Wort, die am starksten unter 
Angst zu leiden haben. Gel:ngt es nun in einzelnen Fallen, ohne den 
erschreckenden Popanz sein Auskommen zu finden, so handelt es sich 
gewiB urn Kinder, die ohnehin von ruhiger Gemiitsart sind und zur Angst 
nicht neigen, Kinder, die sich auch durch die grauenhaftesten Geschichten 
nicht hatten furchtsam machen lassen. Das wird sich aus unseren web 
teren Ausfiihrungen mit groBerer Deutlichkeit ergeben. 

DaB aber tatsachlich auch die sorgfaltigste Vermeidung von Ammen. 
marchen der Angstlichkeit nicht vorbeugt, laBt sich nur durch eine ein. 
gehende Analyse der psychologischen Bedingungen der Kinderangst 
verstehen. Dann erst wird es gelingen, ihrer Herr zu werden; gleichwie, 
wir in der Medizin erst von der Atiologie einer Krankheit aus zur wirk. 
samen Therapie gelangen konnen. 

Die Schauermarchen konnen nicht die wesentliche Ursache der Angst 
sein. Ein Kind, das sich nachts vor einem Gespenst fiirchtet, das es am 
Abend aus der Erzahlung der Mutter kennen gelernt hat, muB schon 
bei der Erzahlung jene wolliistigen Schauer durchgemacht haben, die 
das Kennzeichen seiner Em p fan g I i c h k e i t sind. Diese Empfanglich. 
keit aber, die im Grunde nichts anderes ist als eben die "Angstlichkeit" 
des Kindes, ist wesentlicher als der Inhalt der Erzahlung, denn sie s u c h t 
die Eindriicke, wo sie ihr nicht geboten werden. Wenn es dem Kinde 
nich tan g e n e h m ware, von Gespenstern erzahlen zu horen, so konnte 
man ihm das Material seiner Angstvorstellungen nicht gewaltsam auf. 
drangen. 

DaB das Kind angstlich ist, weil es nervos ist, ist an sich richtig und 
sagt doch nicht vie!. Es sagt aber, wenn man es richtig versteht, das 
eine: die Angstlichkeit ist eine jener Eigenschaften, die zusammen ein 
den Arzten heute wohlbekanntes Bild ausmachen, das sich beim Kinde 
schon auspragt und beim Erwachsenen in den mannigfaltigsten und doch 
immer typischen Formen zum Ausdruck gelangt: den n e r v 0 sen C h a. 
r a k t e r ~). Wie aber dieser nervose Charakter entsteht und wie er zur 
Angstlichkeit fiihrt, solI nun des naheren erortert werden. 

') Vgl. A. Adler: Dber den nervosen Charakter. 4. Auflage. Mtinchen 1928. 
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Der Ausgangspunkt psychischer Entwicklung ist das Verhaltnis des 
Kindes zu seiner Umgebung. Friiher oder spater muB diese erste Be~ 
ziehung zur AuBenwelt yom Kinde als die Beziehung eines Schwachen, 
Kleinen zu einem Starken, GroBen empfunden werden. Wenn nun das 
Kind durch mangelhafte korperliche Entwicklung einerseits, durch un~ 
zweckmaBige Erziehung andererseits besonders im Nachteil ist, so ergibt 
sich daraus ein G e f ii hid e r Min d e r w e r t i g k e i t, das fiir seine 
weitere psychische Entwicklung maBgebend wird. Nun muB es alles 
daransetzen, seinen Ruckstand auszugleichen, sich in den eigenen Augen 
und in der Schatzung der anderen zu erhohen. Das Kind miBt und schatzt 
unausgesetzt die Distanz zwischen sich und den Erwachsenen, und je 
groBer diese ist, desto starker wird das Gefiihl der Hilflosigkeit. Es 
sucht Auswege, Umwege, denn die Oberwindung der Distanz auf geradem 
Wege erscheint ihm unmoglich. 1m S pie I beginnt sich seine Phantasie 
zu entwickeln. Die Zukunft, die Rolle, die ihm als Erwachsenen zufallen 
wird, ist sein einziges Interesse. Zwischen Wunsch und Befiirchtung, 
zwischen dem "wie schon ware es, wenn ... " und dem "wie wird es sein, 
wenn ... " lebt es und sieht das Ziel und nicht den Weg dahin. So sucht 
es seinem Geltungstrieb innerhalb der engen Grenzen der Kinderstube 
sein Recht zu verschaffen, im Spiel, im Marchen will es das erleben, 
was es bei seinem Ideal, bei den Erwachsenen sieht. Es ist ein kurzer 
Weg des Ehrgeizes, der keine Arbeit kostet. 1m Spiel konnen die Kinder 
sein, was sie wollen, ohne daB sie es erst werden mussen; und "ils pren~ 
dront toujours Ie beau role" (R 0 u sse au). Friiher oder spater erweist 
sich freHich dieser anscheinend so kurze Weg als ein Abweg, und jeder 
Erzieher weiB davon zu erzahlen, wie schwer es ist, verspielte Kinder 
zur Arbeit zu zwingen, zu jener Arbeit, durch die sie das Ziel wirklich 
erreichen sollen, das sie im Spiel so oft halluziniert haben. Die phanta'::: 
stischen Traume yom kiinftigen Leben, die GroBenideen der .kindlichen 
Seele, die kritiklos sein muB, urn nicht trostlos zu sein, bilden eine 
starke, konservative Macht in ihr. Die kindliche Phantasie hat kein 
Interesse an der Entwicklung, denn sie glaubt, das Ziel auf kurzerem 
Wege gefunden zu haben. Real ist hier nur eines: der Affekt, der starker 
ist, als die Wirklichkeit ihn geben konnte. Denn gewiB ist kein Konig 
so gliicklich wie das Kind, das "Konig" spielt. 

Aber die Phantasie hat noch andere Aufgaben. \Vie sie das Person~ 
lichkeitsideal vergroBert, ausschmuckt und in traumhaft greifbare Nahe 
ruckt, so verfahrt sie auch mit dessen Feinden, mit der Welt und ihren. 
Gefahren. Das Kind hat gelernt, sich vor realen Gefahren zu fiirchten. 
Alle die unlustvollen Erlebnisse der ersten Jahre haben zusammen
gewirkt, urn das Kind v 0 r sic h t i g und m i B t r a u is c h zu machen. 
Vorsicht und MiBtrauen aber auBern sich a;ls Furcht in allen Fallen, wo 
das Kind eine EinbuBe seines \Vohlbefindens voraussehen kann. Auch 
das Unbekannte ist eine Gefahr, solange es sich noch nicht als harmlos 
erwiesen hat. So vermag das Kind bald Freund und Feind in der leblosen 
und belebten Welt zu unterscheiden. Es fiirchtet den heiBen Ofen und 

Adler. Heilen und Bilden 3. Auf!. 11 
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den bellenden Hund, den Stock und das bose Gesicht des Vaters. Und, 
es bedient sich der Angst, urn sich vor all diesen Gefahren zu sichern, 
obwohl es weiB, daB es unter besonderem Schutze steht, daB der Vater 
nur schlagt, nicht totet, und daB der Hund ihm nichts tun darf. Aber 
gerade wei! es das weiB, muB es sich die Gefahren des wirklichen Lebens 
- jene Gefahren, die nicht mehr Vaters oder Mutters Handen ge~ 
horchen - viel groBer ausmalen als sie wirklich sind. 

Nicht daB das Kind das alles genau wiiBte. Aber ein sicheres Geftihl 
zwingt es, Macht und Gefahr im gleichen MaBstab zu vergroBern. Wir 
wollen sagen: die ph ant a s tis c h e An g s tis t d a s not wen dig e 
Korrelat zu dem phantastischen GroBenwahn des Kindes. 
Beiden ist gemeinsam, daB sie das Kind in Situationen versetzen, die 
weit eindeutiger, weit radikaler sind, als die realen Moglichkeiten. Es 
sind Simplifikationen und Obertreibungen, wie sie das gegensatzliche 
Denken des Kindes hervorbringt, urn sich selbst den Weg zu weisen. 

Nun ist es freilich sonderbar, daB sich die Furchtsamkeit mit der 
hohen Selbsteinschatzung des Kindes vertragt. Die Vorstellung von Ge~ 
fahren, so sollte man meinen, muB das Kind viel eher zum Heldentum 
als zur Angst veranlassen. Oft geschieht das auch wirklich. Vnd ganz 
allgemein wird man bemerken, daB Knaben im Kriegsspiel, also dort, 
wo es sich urn die, Vorstellung realer, moglicher Gefahren handelt, mehr 
Mut, als Angst zeigen, daB die Tapferkeit mit zu ihrem GroBenideal 
gehort. Doch derselbe Knabe, der tagstiber als Indianer oder als Rauber 
die groBten Heldentaten vollbrachte, gerat vielleicht nachts tiber ir~ 
gendein unerklarliches Gerausch in helle Angst, sieht Gespenster und 
ruft nach der Mutter. Hier hat eben seine Phantasie einen andern Weg 
eingeschlagen. Es scheint die entgegengesetzte Richtung zu sein, und 
doch ist das Ziel dasselbe. Das angstliche Kind will sich schwach und 
hilflos fUhlen, urn den Kontrast zwischen seinem Konnen und der drohen~ 
den Gefahr in die scharfste Form zu bringen. So greift es auf der einen 
Seite tiber die Grenzen des Moglichen, des Irdischen hinaus, andererseits 
verzichtet es auf die Moglichkeiten der Selbsthilfe, die es besitzt. "Was 
wtirde geschehen, wenn ich wehrlos ware? - Die andern mtiBten mir 
helfen." So findet das Kind auch hier den Ausweg, dazu aber bedarf es 
der Angst. 

DaB dem Kinde selbst die Tendenz und die Bedeutung seiner Kunst~ 
griffe bewuBt werde, konnen wir nicht erwarten. Es ist unmoglich, von 
den psychischen Erlebnissen der Kinder, so wie sie wirklich sind, 
Kenntnis zu erlangen, und nichts von dem, was wir dartiber sagen, ist 
wortlich zu nehmen, d. h. in dem Sinne, wie dasselbe bei dem Erwach~ 
senen gelten wtirde. Zwischen den Kindern und uns besteht fast so 
wenig Gemeinsames wie zwischen einem Hund und seinem Herrn. Vnd 
doch sagen wir: der Hund "liebt" seinen Herrn. Hier dtirfen wir nicht. 
vergessen, daB bei jeder solchen Behauptung der Vorbehalt zu erganzen 
ist: wenn der Hund wie ein Mensch ftihlen konnte. Beim Kinde lautet 
der Vorbehalt: wenn das Kind wie ein Erwachsener den ken konnte. 
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Das kindliche Analogon zum "Denken" des Erwachsenen wird uns immer 
ein dunkler Begriff bleiben. Trotzdem gelingt es, aus den AuBerungen 
und HandliIngen der Kinder den Schliissel zu finden, der uns erlaubt, 
die kindliche Geheimsprache aniihernd zu iibersetzen. Was wir dann in 
der Obersetzung find en, ist giiltig, sofern wir nicht vergessen, daB es 
nur eine Obersetzung ist. In diesem Sinne kann man versuchsweise die 
Phantasien der Kinder so betrachten, als ob es Phantasien von Er~ 
wachsenen wiiren. W 0 jedoch wir Erwachsenen bewuBt ein Zeichen 
setzen, das sagt: bis hierher reicht die Realitiit, was jetzt kommt, ist 
meine Phantasie - dort besteht beim Kinde nichts als eine dunkel ge~! 
fiihlte Niveaudifferenz. Aber diese ist vorhanden. Das Kind hort Miirchen 
anders an als die Erziihlungen von Tatsachen. Das "Es war einmal!" 
bedeutet ihm den Sprung yom Wirklichen zur Phantasie, und wer die 
Leichtgliiubigkeit der Kinder ernst nimmt, kann wohl die Oberraschung 
erleben, daB sie ihm den Faden einer Miirchenerziihlung, der sie bis 
dahin gliiubig gelauscht hatten, plotzlich aus der Hand nehmen und auf 
eigene Faust weitererziihlen, was ihnen eben einfiillt. Aber das Kind 
fiirchtet sich auch ganz anders vor einem Automobil auf der StraBe als' 
vor dem Gespenst, das es im dunklen Zimmer halluziniert. Dort liiuft es 
davon und bringt sich in Sicherheit, es wird oft wunderbar selbstiindig, 
wenn es weiB, daB die Erwachsenen ihm nicht helfen konnen; hier, vor 
dem Gespenst, wagt es sich nicht zu riihren und ist beruhigt, wenn die 
Mutter zu ihm kommt. Der "Geist" hat nicht mehr Realitiit als ein 
Miirchen, das man ihm erziihlt, nicht mehr als ein lebhafter Traum. Und 
nur der Umstand, daB dem Kinde der g e dan k Ii c he Sinn des "AIs ob" 
noch nicht geliiufig ist, tiiuscht uns iiber die Bedeutung seiner lebhaften 
Ausdrucksbewegungen. Darum ist sein Tun immer bezeichnender als 
seine Mimik, seine Sprache und sein Denken. Und darum konnen wir 
auch nicht erwarten, daB ihm die Zielsicherheit seines Benehmens klar 
zum BewuBtsein kommt. Aber diese unbeirrte Richtung auf das Ziel, 
die der seelischen Spiegelung und des sprachlichen Ausdrucks nicht 
bedarf, ist eben das, was wir beim Kinde Instinkt nennen. 

Die "niichtliche Angst" (pavor nocturnus), an der nervose Kinder oft 
jahrelang leiden, muB ihre Erkliirung in Triiumen find en, die denselben 
Sinn wie das Gespenstersehen verraten. Dafiir sprechen zum Beispiel 
auch folgende Fiille: Ein kleines Miidchen von sieben Jahren schreckt seit 
langer Zeit oft des Nachtsaus dem Schlaf auf, unter hochster Angst, 
die durch folgenden Traum hervorgerufen ist: sie ist auf einem Spielplatz, 
ringsum auf den Biinken sitzen die Miitter und Kindermiidchen, in der 
Mitte spielt sie mit anderen Kindern. Plotzlich blickt sie auf und sucht 
unter den Frauen nach ihrer Mutter. Sie geht von einer zur andern, 
hiilt jede Jfiir die Mutter und erkennt erst zuletzt, daB sie es nicht ist. 
Unter steigender Angst erwacht sie, die Angst dauert fort; schlieBlich 
weckt sie die Mutter, die in demselben Zimmer schliift, unter dem Vor_ 
wande, sie miisse auf den Topf gehen. Dieser oft wiederkehrende Traum 
wird durch seine Fortsetzung im \Vachen selbst gedeutet. Er kann nur 

11* 
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einen Sinn haben: Wie ware es, wenn ich keine Mutter hatte, die daruber 
wacht, daB mir nichts geschieht? Offenbar weist der Traum in die Zu. 
kunft. Sicher wird einmal eine Zeit kommen, in der es gilt, auf de~ 
Schutz der Mutter zu verzichten und "erwachsen" zu sein. Dann wird sie 
sich nicht mehr darauf verlassen durfen, daB ihr nichts geschehen konne, 
weil eben die Mutter da ist. Wie wurde sie bestehen, wenn sie auch dann 
noch so klein und schwach und hilflos ware wie jetzt? Geschichten von 
armen Waisenkindern, die sich ja stets bei denen, die noch ihre Elterrr 
haben, der groBten Beliebtheit erfreuen, mogen diesen Phantasien der 
Kleinen reichliches Material geliefert haben. 1m Traum tritt nun die 
Angst als Warnung ein. Und nach dem Erwachen sucht sich die Kleine 
wenigstens fUr jetzt noch der Mutter zu versichern, indem sie sie weckt 
und mit ihr spricht. 

Ganz ahnlich ist ein anderer Fall: Ein vierjahriger Knabe ruft oft 
nachts aus dem Schlaf die Worte: "Mama, gib acht auf mich!" Eine 
Traumerzahlung kann er nicht geben. Aber der Ausruf laBt nur eine 
Deutung zu: offenbar schwebt er im Traum in irgendeiner Gefahr, vor 
der ihn die Mutter schutzen solI. 

Diesen beiden Kindern ist in ihrem Wesen einiges gemeinsam: beide 
sind ausgesprochen "schlimme" Kinder. Das Madchen spielt besonders 
gern mit Knaben und liebt aIle Spiele, die ihm die Mutter verboten hat. 
Der Knabe ist wild, ungehorsam und respektlos, dabei intelligent. Prak. 
tisch am wichtigsten ist dies: die Mutter der beiden Kinder sind schlechte 
Erzieherinnen, nervose Frauen, die sich den Erziehungspflichten teils 
ungeschickt, teils widerwillig unterziehen und viel von der so unbedingt 
erforderlichen Ruhe und GleichmaBigkeit in der Behandlung ihrer Kinder 
vermissen lassen. Darauf werden wir noch zuruckkommen. -

Wir sagten oben: die Phantasie ist das spezifisch Kindliche, die kon. 
servative Macht der Kindheit, die den Fortschritt der schrjttweisen 
Erziehung hemmt. Das, was wir "kindisch" nennen, ist nichts anderes, 
als die Weltfremdheit des Kind~s, das, von der Realitat abgewandt, ver. 
spielt, ungebardig, den geduldigsten Lehrer zur Verzweiflung brin~en 
kann. Ware das Kind ganz so und nur so, dann hatte die Padagogik 
keine Aussichten. Sie miiBte verzichten, und keine Macht der Welt ware 
imstande, das Kind kulturfahig zu machen. Aber es gibt Bundesgenossen 
der Erzieher im kindlichen Seelenleben. Das geistesgesunde Kind hat 
immer einen Teil seines Interesses der Realitat zugewandt. Die unmittel. 
bare Umgebung und die Gegenwart erzwingen sich seine Aufp1erk~ 
samkeit. Das Kind hat auch ein reales Leben, in das es mit einem Teil 
seiner Personlichkeit eintritt, und hier wird es Uhs verstandlicher und 
zuganglicher. 

Das reale Leben wird dem Kinde zum Kampfplatz. Wer Kinder ob. 
jektiv beobachtet, nicht nur yom Standpunkt des Erwachsenen, der 
"Ruhe haben will", wird bald begreifen, daB all die kleinen Konflikte, 
tiber die Kinder weinen und schreien, in vVut geraten und trotzen, so 
rasch sie auch vergessen sind, im Augenblick bittern Ernst bedeuten. 
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Man darf die AffektauBerungen nicht darum unterschatzen, weil sie 
noch keine Nachwirkungen haben. Der SchluB, daB es "nicht tief geht", 
ware wohl beim Erwachsenen berechtigt, der viel von der Elastizitat 
des Kindes verloren hat; bei diesem sieher nicht. Das Kind ist ungltick
lich, wenn es weint, so gut es gliicklich ist, wenn es im nachsten Augen.' 
blick lacht. Aber immer glaubt man ihm die Heiterkeit, nie den Schmerz, 
selbst bei nervosen Kindern nicht, wo dieser meist tiberwiegt. Das Ge", 
fiihl, immer den kiirzeren zu ziehen, sei es durch organische Schwache, 
sei es durch harte oder sorglose Behandlung, wird ihnen unertraglich. 
Und weil es ihnen auf keine Weise gelingt, sich auf direktem Wege 
durchzusetzen, so finden sie Umwege, Kunstgriffe, durch die sie ihr Ziel 
erreichen. Gerade seine Schwache ist dem Kinde die geeignetste Waffe, 
seine Anspriiche durchzusetzen. Je mehr es seine Hilfsbedtirftigkeit 
hervorkehrt, desto mehr sind die Erwachsenen seiner Umgebung in 
seinen Dienst gebannt. Hat das Kind einmal diesen Weg gefunden, hat' 
es einmal die Erfahrung gemacht, daB es bloB zu weinen braucht, urn 
liebevoll behandelt zu werden, daB es bloB Schmerzen zu au Bern braucht, 
urn die Erwachsenen besorgt und sich zum Mittelpunkt zu machen, dann 
ist es unerschopflich in immer neuen Listen und Tiicken, durch die es sich 
seiner Macht tiber die GroBen versichern kann. Denn dann ist ihre Kraft 
die seine, und es ist wie der Konig im Schachspiel, der selbst begrenzte 
Mittel hat und urn des sen Schutz doch das ganze Spiel geht. So wird 
das Kind launisch, widerspenstig, es erhebt seinen 'Willen zum Herrn 
des Hauses und erpreBt Gehorsam durch Schreien. Niemand erkennt die 
"Nervositat" der Erwachsenen besser als das nervose Kind. Die Schwache 
der GroBen ist der Hebel, durch den es sich ihre Kraft zunutze macht. 
Ich habe Kinder gesehen, die bloB durch den Kunstgriff des unstillbaren, 
durchdringenden Geschreies, das Entsetzen der Umgebung, bedingungs< 
lose Herrscher der Familie waren. 

Manchen Kindern gefallt es, in der Nacht, die gemeinhin Waffen. 
stillstand bedeutet, Stich proben darauf zu machen. ob ihnen die Er
wachsenen auch jetzt zu Diensten stehen. Moglicherweise zwingt sie das 
Gefiihl absoluter Hilflosigkeit und Einsamkeit im Schlafe zu besonderen 
Vorkehrungen. Diese Kinder wecken die Mutter aus dem Schlaf, an
geblich, urn ein Bediirfnis zu verrichten, oder sie wachen mitten in der 
Nacht auf und stellen eine gleichgultige Frage - wie spat es sei oder 
dergleichen. Man tate unrecht, dies als Bosheit zu bezeichnen. Nieht 
die Erwachsenen zu qualen ist das Ziel. Das ist bloB das Mittel. Sie 
wollen sich ihrer Macht versichern, die ihnen oft so bereitwillig zuge. 
standen und oft wieder unter Ztichtigungen genommen worden ist. Die 
iibliche Erziehung laBt die Kinder ganz im Unklaren tiber ihr Verhaltnis 
zu den Erwachsenen. Bald behandelt man sie wie Sklaven, bald wie 
Konige. Bald folgt man Ihnen aufs Wort und liebkost sie iiberdies, bald 
zeigt man ihnen aus irgendeinem Grund, den sie nicht wiirdigen konnen, 
daB man starker ist als sie. Kein Wunder, daB sie keine Gelegenheit 
ungenutzt lassen, urn sich zu orientieren, urn die Grenzen ihrer Macht 
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kennen zu lernen und moglichst weit hinauszuschieben. Vnd dann ist 
Angriff die beste Verteidigung. 

Zu diesen Kunstgriffen des nervosen Kindes gehort nun auch die 
Angst. Der oben geschilderte Angsttraum der siebenjahrigen Kleinen, 
der in weiter Perspektive die Gefahren des kiinftigen Lebens zeigte, 
war zugleich geeignet, ihre gegenwartige Lage zu verstarken. Denn er 
fiihrte dazu, daB sie die Mutter weckte, und so konnte sie sich immer 
wieder iiberzeugen, daB Miitter dazu da sind, ihren Kindern stets zur 
Verfiigung zu stehen - wie die Miitter auf dem Spielplatz im Traum. 

Vnd all die vielen Kinder, die sich aile in im dunklen Zimmer fiirchten, 
die nur einschlafen konnen, wenn die Mutter neben dem Bette sitzt, die 
vielen, die es nicht wagen, auf der StraBe zu gehen, und getragen werden 
wollen, sie aIle sind eben solch kleine Tyrannen, wie unser furchtsames 
kleines Madchen. Sie w 0 11 e n furchtsam sein. Angst zu haben ist viel 
leichter, als sich krank zu stellen, und viel ungefahrlicher als Weinen 
und Schreien. Denn die Angst ist stranos, die Eltern suchen zu trosten 
und zu beruhigen, und die kindlichen Phantasien erhalten eine Wiirde, 
die ihnen gar nicht zugedacht war. Nicht als ob dieser aktuelle Zweck 
der Angst schon ausreichen wiirde, sie zu schaffen: dazu bedarf es der 
grundlegenden Zielsetzungen und Voraussichten, von denen wir oben 
sprachen. Aber daB das Ergebnis dieser tieferen seelischen Regungen 
auch noch im realen Leben praktisch verwertbar ist, daB die Angst, die 
dort der weitblickenden Sicherung des Personlichkeitsgefiihls dient, hier 
im Alltag dasselbe Ziel, die perso;).liche Geltung, unterstiitzt - daraus 
schopft erst die Kinderangst ihre hartnackige Energie, dadurch wird sie 
zum Schrecken des Erziehers. Denn der aktuelle Sinn der Affektverstar. 
kung, die in den Phantasien der krassen Ausmalung kiinftiger Moglich. 
keiten dient, lautet: die unbedin~te Herrschaft iiber die Erwachsenen. 

Wir sind der psychologischen Bedeutung der Kinderangst naher ge. 
kommen. Die praktischen Konsequenzen, die sich' aus der Erkenntnis 
ergeben, konnen hier nUr mit wenigen Worten angedeutet werden .. 

Mehr als je muB auf die Ve r h ii tun g der Angstlichkeit das Haupt .. 
gewicht gelegt werden. Weil die Angstlichkeit einen Teil von dem ner. 
vosen Charakter des Kindes bildet, so begegnen sich die Vorbeugungs. 
maBregeln der Angstlichkeit und der Nervositat. Eine liebevolle, gleich. 
maBige - vor allem gleichmaBigel - und urn keinen Preis strenge 
Erziehung wird in den meisten Fallen das Ziel einer gesunden Entwick. 
lung nicht verfehlen. Die alte Rousseausche Regel: Kinder weder zum 
Gehorsam noch zur Herrschaft zu erziehen, ihnen den Begriff der Vnter. 
ordnung in der einen wie in der andern Richtung iiberhaupt fernzuhalten, 
verdient von unserm psychologischen Standpunkt aus neu hervorgehoben 
zu werden. Das Ideal des gehorsamen Kindes ist ein Aberglaube: wo es 
erreicht wird, war es unnotig, wo es nicht erreicht wird, gibt es immer 
neue Gelegenheiten zu Konflikten, aus denen das Kind urn den Preis 
seiner psychischen Gesundheit als Sieger hervorgeht. 

Bei kranklichen Kindern sollte mehr als bisher darauf gesehen werden, 
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daB sie nicht unter iibertriebener Sorgfalt und Pflege zu leiden haben: 
solche Entbehrungen werden doppelt gefiihlt, wenn sie das Kind als die 
Folgen seiner eigenen Minderwertigkeit erkennt. (Czerny.) 

Was die vielgescholtenen Marchen und Schauergeschichten anlangt, 
so werden sie bei Kindern, die nicht unter Erziehungsschaden leiden, 
ganz wirkungslos bleiben. Und mit dem wolliistigen Schauer des nervosen 
Kindes fallen sie von selbst fort, wenn das Kind gesund ist und keinein\ 
Sinn fiir solche Reizmittel hat. 

Auch bei Kindern, die durch verfehlte Erziehung schon nervos und 
angstlich sind, kann nur eine allgemeine Besserung der Nervositat Er. 
folg versprechen. Die Angst selbst ist zu tief in der Seele des Kindes 
verankert, als daB sie ihm durch irgendeinen Kunstgriff entrissen werden 
konnte. Sie gehort mit in das Gefiige des nervosen Charakters und laBt 
sich nicht getrennt behandeln. Wenn man bedenkt, daB das Kind ein 
tiefes Interesse hat, angstlich zu sein, so wird man von selbst von dem 
Versuch abstehen, es durch Abhartung, Gewohnung oder kaltes Wasser 
eines Bessern belehren zu wollen. Denn die Angst ist, im Zusammen. 
hang mit den Zielen und Richtlinien des nervosen Kindes betrachtet, 
keine Schwache, sondern eine Starke des Kindes. Es handelt sich also' 
urn jene neurotischen Ziele und Richtlinien, die gemildert und mit der' 
Realitat versohnt werden miissen. Hier kann nur eine grundlegende 
Anderung des Erziehungssystems im oben geschilderten Sinne helfen. 
Wenn das Kind in anderer Umgebung ganz andere Lebensbedingungen 
vorfindet, wenn es unter Menschen lebt, die es nicht schlagen und nicht 
verzarteln, die ihm nicht befehlen und nicht gehorchen, die ihm seine 
Wiinsche erfiillen, bevor es sie als Befehle geauBert hat, aber seine 
Launen mit Stillschweigen iibergehen - dann wird es seine Listen und 
Kunstgriffe als nutzlos und unnotig erkennen und wiid" ein selbstandiger 
Mensch werden, der sich in der Welt zurechtfindet. 
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Autoritiit und Erziehung i ). 

Von Dr. Leonhard Seif (Mtinchen). 

In der Gesamtheit der Bedingungen, die grundlegend und bestimmend 
sind flir die Auffassung und Einschatzung des Kindes von sich selbst 
und seiner gegenwartigen und zuktinftigen Stellung und HaItung im 
Rahmen des Lebens und Zusammenlebens, spielt neb en dem individuellen 
Faktor, der Konstitution, der gegebenen Korperlichkeit mit ihren Organ. 
systemen und deren evtl. Schwachen, das Milieu, vor allem die Person 
des Erziehers, die hervorragendste Rolle. 

Versteht man unter Leben eine vorwarts gerichtete Bewegung, im 
Sinne der menschlichen Personlichkeit also Handeln, und unter der Seele 
ein aus dem Leben selbst herausgesetztes Organ der Voraussicht, das 
die Aufgabe hat, Erfahrungen zu sammeln, Ziele und Wege, Mittel und 
Zwecke auszusinnen, um die Lebensbewegung, das Handeln der drohen. 
den Unsicherheit zu entreiBen und sicherzustellen, das Leben also leb. 
bar zu machen, so ist es klar, von welch groBer, weittragender Bedeutung 
das Lei t b i I d ist, das sich der Erzieher von seiner Aufgabe macht, vom 
Wesen der Personlichkeit, vom Zwecke der Erziehung und von den 
Mitteln, ihn zu erreichen. 

Nimmt man als normales Erziehungsziel die tatige und liebende Ein, 
ftigung in die Gemeinschaft, also das Tauglichwerden flir die Erftillung 
der berechtigten, d. h. im Dienste der Selbstbehauptung und Selbstent. 
faltung stehenden ForderungeIi und Erwartungen der Gemeinschaft und 
vergleicht damit die durch unsere ganze Zeit' gehende tiefe Storung des 
Verhaltnisses von Mensch zit Mensch, von Eltern und Kindern, Lehrern 
und Schiilern, Mann und Weib, die allgemeine Nervositat, Zerfahrenheit 
und Verwahrlosung, so ergibt sich mit erschreckender Deutlichkeit, wie 
we it entfernt von jenem Erziehungsideal das Leitbild des heutigen Er. 
ziehers i')t und wie sehr im Widerspruch zu den Forderungen der Wirk. 
lichkeit des Lebens und Zusammenlebens. 

Wo liegt die Wurzel des Vbels, der Schwierigkeit der Beziehungen 
zwischen Kind und Erzieher? Auf der einen Seite ist die Klage der ErC' 
zieher, die Kinder wollen sich der Autoritat nicht mehr fligen, auf der 
anderen die Klage der Jugend tiber den Zwang der Autoritat. 

Der My thus vom Chronos und dem Kampf mit seinen Kindern drohnt 
wieder laut tiber die Erde, der Kampf der Alten mit den Jungen um 
Macht und Geltung. Was soIl daraus werden? In das allgemeine Stim. 
mengewirr des Kampfes aller mit allen klirigt erst leise, aber allmahlich 
immer deutlicher und starker die Stimme des Gemeinschaftsgeflihls, der 
Solidaritatsgedanke, der Ruf nach Freiheit und Gleichberechtigung. Was 
wird und solI die Oberhand behalten? 

1) Vortrag, gehalten in der Internat. Frauenliga ftir Frieden und Freiheit irn 
Oktober 1921. 
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Versteht man unter "Autorita tOO 1) die Instanz, deren Befehle charak~ 
terisiert sind durch unmittelbare Verbindlichkeit, und unter "Vernunft" 
das Organ des Gemeinschaftsgefiihls, des offentIichen Lebens, dessen 
Forderungen Allgemeingiiltigkeit zur Voraussetzung haben, so ist hin~ 
sichtIich des Erziehungswerkes ein Doppeltes moglich: Entweder wird 
1. die Autoritat der Person des Erziehers und die Unterwerfung unter 
sie leitender Gesichtspunkt der Erziehung oder 2. die Autoritat der Ver_ 
nunft, des GemeinschaftsgefUhles mit ihren fiir die Person des Erziehers 
ebenso wie fUr die des Kindes giiltigen Forderungen. Es ergibt sich dann 
folgende Gegeniiberstellung: 

Autoritat der Person = 

1. Zwang, Despotismus, Imperialis~ 

mus. 
2. Privileg, Vorrechte und Erhoh. 

ung des Erziehers, Emiedrigung 
und Herabsetzung des Kindes. 
Alles, was groB, stark, geschickt, 
gescheut usw. ist, wird als mann. 
lich und iiberlegen, alles, was 
klein, schwach, ungeschickt, un~ 
wissend usw. ist, als unmiinnlich, 
also weiblich und unterlegen ge. 
wertet, der Erzieher also als 
iiberlegen, mannlich, das Kind als 
unterlegen, weiblich. 

3. Erziehung zu Gehorsam und Un~ 
terwerfung, zum Abwalzen der 
Verantwortung auf die Autoritiit 
des Erziehers, zum Untergraben 
aller Selbstandigkeit. 

4. Erziehung zur Unsicherheit, Feig" 
heit, Angst, Furcht, MiBtrauen, 
Oberempfindlichkeit, also zu einer 
kritiklosen Lebensauf. 
f assung, zum Pessimism us, 
d. h. zum Zweifel an der eigenen 
Kraft, zum Umgehen der Le~ 
bensschwierigkeiten, zu Finten, 
Tricks, Kniffen, zu Vorwamien, urn 
Entscheidungen und Verant. 
wortungen auszuweichen, also zu 
N eurose, Psychose, Selbstmord. 

Autoritat der Vemunft, des Ge. 
meinschaftsgefUhls -

Freiheit. 

Gleichberechtigung, Paritat zwi~ 
schen Kind und Erzieher, mann. 
lich und weiblich. 

Erziehung zur Selbstandigkeit, 
Selbstverantwortung und frei. 
willigen Mitarbeit. 

Erziehung zum Selbstvertrauen der 
Vemunft, zu Initiative, Mut und 
Ausdauer, also zu einer k r i t i ~ 
schen Lebensauffassun~ 
zu einem besonnenen Op~ 
timismus, d. h. zum Glauben 
an die prinzipielle Losbarkeit 
der Schwierigkeiten deg Lebens 
und Zusammenlebens, und zum 
g era d Ii n i g- en Angehen der 
Lebensaufgaben und Schwierig~ 

keiten. 

1) L. N elson, Die Reformation der Gesinnung. S.93. Neuer.Geist.Verlag Leipzig. 
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5. Erziehung zum Hochmut, zu 
krankhaftem Ehrgeiz, Eitelkeit, 
Herrschsucht, Habsucht, Streber$ 
tum, Grausamkeit, Trotz, I n t 0 $ 
Ie ran z, zur For d e run g de r 
s 0 z i a len G e g eng e f ti hie wie 
Unlust an der Freude und dem 
Gedeiihen der Anderen, N eid, 
Schadenfreude, kurz zum Egois$ 
mus, und zur Auflosung der 
Gemeinschaft. 

Erziehung zur Liebe, Freundschaft, 
Kameradschaftlichkeit, Vertrag$ 
lichkeit und To I era n z, also zur 
Forderung der sozialen 
Mit g e f ti hie wie Mitfreude, 
Mitleid usw. kurz zum Mitmen$ 
schen, also zur Be f est i gun g 
der Gemeinscha ft. 

6. Erziehung zur Phrase und Unzu$ Zur Wahrhaftigkeit, Echtheit und 
verlassigkeit. Zuverlassigkeit. 
Auf der einen Seite also die Nor m, Unterordnung der Autoritat der 

Person des Erziehers und des Kindes unter die Autoritat der Vemunft 
und des Gemeinschaftsgeftihls: Freiheit und Gleichberechtigung, Aus$ 
gleichung der Gegensatze zwischen Kind und Erzieher, auf der anderen 
Seite die Z e r s tor u n g de r Nor m, de r Gem e ins c haft durch 
Usurpierung von Vorrechten, Zwang und Gewalt des Erziehers gegen$ 
tiber dem Kinde, meist hinter der Maske des Gemeinschaftsgefiihles, der 
Liebe und Ftirsorge. 

Ad 1 e r s vergleichende Individualpsychologie zeigt, wie jedes Kind 
schon auf die normale Situation seiner physiologischen kindlichen 
Schwache mit einem Gefiihle der Unsicherheit und entsprechenden Aus$ 
gleichsbestrebungen, Haltungen, Bewegungen und Charakterztigen in der 
Richtung eines Vorbildes, meist der starksten Person in der Familie, 
also mit einem Willen zur Macht und Geltung und Uberlegenheit ant$ 
wortet, und um so mehr ein Kind mit Organminderwertigkeiten, die seine 
Befriedigung und seine Stellung in der Familie in noch hoherem MaBe 
erschweren. 

Kommt dazu der Druck und Zwang, die Gewalttatigkeit eines herrsch$ 
stichtigen Erziehers, dessen Despotismus das Kind nur als Untertan, 
als Automaten und Hampelmann duldet, also auf Gehorsam hin erzieht, 
mit Geboten, Verboten, Moralisieren, Predigten, Lohn und Strafe und 
Erzeugung von Schuldgeftihlen, um den Widerstand des Kindes zu 
brechen, arbeitet, derart, daB die moralische Perversion von der Seele 
des Kindes Besitz ergreift, als sei gut, was belohnt, und bose, was be$ 
straft wird, so entsteht aus einer solchen Situation heraus und bei seiner 
groBen Lebensunerfahrenheit ftir das Kind eine machtige und folgen; 
schwere Verlockung, zu einer falschen, pessimistischen Auffassung von 
sich und seinen Beziehungen zur Umwelt und seiner Zukunft zu kom$ 
men, zu Mutlosigkeit und Selbstzweifel. 

Ein solches Kind wird geneigt sein, seine trtiben Erfahrungenzu ver$ 
allgemeinem, zu weitreichende Schltisse daraus zu ziehen, ihre Bedeutung 
ftir sein ferneres Leben zu tiberschatzen, das Leben und Zusammenleben 
aber und seine Schwierigkeiten als zu gefahrlich anzusehen, seine eigenen 
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Kriifte 'lU iiherschiitzen, die fremde Kraft und die eigene Schwiiche aber 
zu unterschiitzen, also seine Unbefangenheit zu verlieren, iingstlich, miB. 
trauisch, iiberempfindlich, iibervorsichtig, feige zu werden, iiberall Nieder. 
lagen, Herabsetzungen zu wittern, lcicht auszuweichen, sein Macht. und 
Geltungsstreben, Eigenliebe, Ehrgeiz und Eitelkeit iiberstark zu ent. 
wickeln. 

Und so wird es, wo es nicht - in einem giinstigsten Falle - sein Gd. 
tungsbediirfnis durch Auswirken seiner Kriifte in einer wertvollen Tiitig. 
keit befriedigen kann, entweder durch Unterwerfung den Erzieher zu 
beherrschen oder durch Trotz, passiven Widerstand, N achliissigkeit, 
Faulheit, Kinderfehler (Bettniissen, Daumenlutschen usw.), Neigung zu 
bosen Streichen, sexuellen Unarten, Liige, verbrecherischen Handlungen, 
Selbstmord, also mit Desertieren aus der Gemeinschaft auf einen Neben. 
kriegsschauplatz in einer kiimpferischen feindseligen Haltung gegen die 
Macht und Autoritiit des Erziehers sich zu behaupten suchen. 

Solche Erzieher ii b e r s c h ii t zen den \Ve r t des b Ii n den G e • 
horsams, der Dressur, des Drills, der dem Kinde seine 
E n t w i c k I u n g z u r S e 1 b s t ii n dig k e it u nd e i g e n e n V era n t. 
w 0 r tun g k 0 s t e t, dagegen es von der Bewertung durch die U m. 
gebung zu abhiingig macht und aller das Zusammenleben storenden Plus. 
macherei und Prestigejiigerei Tur und Tor offnet, und ubersehen die 
gefiihrliche Kehrseite, die E r z i e hun g z u m T rot z, der immer dort 
sich besonders breit macht, wo zuviel gehorcht werden muB, und eine 
bedenkliche negative Abhiingigkeit des Kindes von der Umgebung be. 
dingt. Denn der Trotzige weiB erst, was er will oder nicht will, wenn 
er weiB, was der andere will oder nicht will, niimlich das Gegenteil. Das 
Gemeinschaftsleben wird dadurch tief erschiittert, Ernst und Zuverliis. 
sigkeit schwinden, Rechthaberei und kiimpferisches Spielen mit Allen 
und Allem beherrschen die Situation. 

DaB solche Kinder schon in den natiirlichen, schlichten, einfachen 
Zusammenhiingen wie Familie, Schule, Kameradschaft, Arbeitsgemein. 
schaft, Liebe, Ehe, einen Dr u c k, ein Mussen, ein Sollen, ein Nicht. 
anders.durfen, also einen Z wan g, ein Gefiingnis, e i neB era u bun g 
i h r e r F rei h e i t, Selbstiindigkeit, Unabhiingigkeit und Selbstbestim. 
mung sehen und nun mit einem G e g end r u c k e antworten, in die 
Isolierung, in die selbstzerstorerische Eigenbrodelei, den sichernsollenden 
G e g e n z wan g d erN e u r 0 s e und Psychose ausweichen, ist eine 
weitere Frucht des Autoritiitszwanges als einer Verfiihrung des kind. 
lichen Denkens zu einer falschen Auffassung von der Gefiihrlichkeit des 
Mittuns. 

Die ersten und wesentlichen Anliisse dazu bietet schon die Einord. 
nung des kleinen Kindes in die Familie bei Gelegenheit des Aufstehens 
und Zubettegehens, der Reinlichkeitspflege, der Mahlzeiten und der 
exkrementellen Funktionen; oder wenn der Erzieher sich Freiheiten 
herausnimmt, die beim Kinde streng verpont sind, wie jene niigelbeiBende 
Mutter, die auf die kritische Bemerkung ihrer kleinen Tochter, warum 
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ihr verboten sei, was der Mutter erlaubt ware, in sinnloser Wut das 
Gesicht des Kindes mit Schlagen traktierte und es anschrie: "ich kann 
tun was ich will, das geht dich nichts an, du muBt folgen"; oder wenn 
der Mann sein im Berufe leidendes Prestige zu Hause gegenuber Frau 
und Kindern durch Gewalttatigkeiten wieder herzustellen sucht; wenn 
der Erzieher immer recht, das Kind immer unrecht hat; wenn alles, was 
das Kind schlechter macht, dem Kinde, alles, was es gut macht, dem Er" 
zieher gutgeschrieben wird. 

Solche Kinder werden die Opfer der eigenen pessimistischen Lebens .. 
auffassung, der eigenen Lebensenttauschungen und der Herrschsucht der 
Erzieher und werden oft zur Zuchtrute ihrer Herrn. Denn die Herkunft 
alles Zwanges ist aus Unsicherheitsgefiihl und Zwang, und seine Wir .. 
kung und Zukunft: wieder Erzeugung von Unsicherheitsgefiihl und 
Zwang. Und so ist die groBte Angst des nervosen Kindes: dem Erzieher 
verfugbar zu werden und uber ihn nicht verfugen zu konnen. Und sein 
hochstes, wenn auch unerreichbares Ziel: bedingungslos uber den anderen 
verfugen zu konnen, selbst aber unverfugbar zu bleiben. Seine Grund .. 
formel: erstens: ich fiige mich keinem Zwang, zweitens: ich fuge mich 
nur dem Zwang (um nicht der Vorteile der Gemeinschaft verlustig zu 
gehen und nicht zu groBe Nachteile von seinem Trotz zu haben, zugleich 
aber auch, um seine Verantwortung abzuwalzen). Seine seelische Physio" 
gnomie: die Haltung des entlaufenen Straflings, der nur eine Angst kennt: 
wieder eingefangen zu werden. 

Und iihnlich wie im Elternhause zu den Eltern und Kindern liegt das 
Problem von Autoritiit und Erziehung zwischen Lehrer und Schiilern. 
Hat das Elternhaus das Kind schon zu einem guten Mitspieler fur die' 
Gemeinschaft gewonnen, ihm Mut und Vertrauen in seine Leistungs .. 
fiihigkeit geben konnen, so wird es auch mit dem rechten Vertrauen, 
in die Schule eintreten und Lust und Freude zur Arbeit mitbringen. Und 
so wird das Zusammenarbeiten und Spielen mit den neuen, gleichaltrigen 
Kamet:aden und den IJehrern zu einer weiteren Vorbereitung fur das 
Leben und Zusammenleben. Ganz anders aber geht es, wenn der Druck 
der Eltern die Auffassung des Kindes von sich und seiner Zukunft mit 
dusteren Vorurteilen und Ahnungen erfuIlte, seine Einfiigung in die 
Familie erschwerte, wenn es mit einem krankhaften Ehrgeiz keine Ge" 
duld, den Erfolg abzuwarten und durch Arbeit moglich zu machen, da" 
gegen ein intensives Gefuhl der Schwache und Angst, sich zu blamieren, 
und eine Vberempfindlichkeit, sich etwas sagen zu . lassen, verbindet, 
vielleicht gar noch zu Hause mit der Schule als mit einem Schreckpopanz 
bedroht wurde, und wenn nun noch dazu kommt, daB die Herrschaft, 
der Ehrgeiz, die Ungeduld, der Hohn, die Strafe des Lehrers Leistungen 
und Haltung des Kindes unter eine aIlzu kritische Lupe nehmen und neu1: 
Herabsetzungen auf es warten. Macht ein solcher Lehrer, des sen Psycho" 
logie in diesem FaIle naturlich die gleiche ware wie die oben geschilderte 
der elterlichen Autoritat, dem Kinde Angst vor seiner Leistungsfahigkeit 
und dem Leben, wie fruher Vater oder Mutter, und spricht ihm die 
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Zukunft ab, und wenn das Kind, feige geworden, nicht den Mut und die 
Ausdauer aufbringt, durch FleiB und Arbeit den Gegenbeweis zu wagen, 
dann kann Faulheit, Trotz, Zerstreutheit, Vertriiumtheit, Herumstrolchen, 
die Schule schwiinzen, Verwahrlosung, Neurose und Selbstmord die be. 
denkliche Ernte sein als Ausdruck einer vertieften pessimistischen Per. 
spektive von der Gefiihrlichkeit des Lebens und der eigenen Unfiihig. 
keit, als Ausdruck einer Revolte gegen erlittene oder drohende Herab. 
setzungen, einer verstiirkten kiimpferischen Haltung, eines uberlebens. 
groB gewordenen Macht. und Geltungsstrebens, das in der Wirklichkeit 
keine Befriedigung mehr finden kann, und mit dem sich nun das Kind 
auf kindische, gemeinschaftsfeindliche Nebenwege und spielerische 
Scheinbefriedigungen abdriingt. 

Wie kann diesen tief in dM Leben der Familie, der Schule und der 
Gesellschaft einschneidenden Dbeln gesteuert werden? Wie kann das 
piidagogische Ziel, die Sache der Erziehung dem Zufall zu entziehen, 
erreicht werden? Durch Erziehung der Erzieher, daB sie aufhoren, blinde 
Blindenflihrer zu sein, durch Richtigstellung ihres erzieherischen Leit. 
bildes, wie es heute bereits Adlers vergleichende Individualpsychologie 
ermoglicht durch das Verstiindnis, das sie flir We sen und Entwicklung 
der normalen und abnormen Personlichkeit gibt. 

Der erste Schritt dazu ist, die Aut 0 r i t ii t d ere r z i e h e ri s c hen 
Per son I i c h k e i t als schiidliche Abhiingigkeit erzeugend und das ge. 
sunde Selbstvertrauen storend z u e r set zen d u r c h die Aut 0 ri t ii t 
des Gem e ins c haft s g e f u his, d e r Ve r nun f t, als des Organes 
des offentlichen Leben'i, was fur den Erzieher be sagen will: auf Gewalt 
und Zwang und Privilegien freiwillig zu verzichten und das Verhiiltnis 
von Erzieher und Kind auf die Basis von Freiheit und Gleichberechti,=, 
gung, Liebe, Geduld und Vertrauen zu grlinden. Das wurde aber in, 
erster Linie heiBen: bewuBter Abbau des piidagogischen 1m. 
per i a Ii s m u sun d M i Ii t a ri s mus, alles Zwingen'i und Drohens, alles 
Bevormundungsrechts und alles Sichunentbehrlichmachens, des auf das 
Kind drlickenden Unfehlbarkeitsdunkels, der herrischen Rechthaberei 
und quiilenden Unzugiinglichkeit, des das Leben des Kindes mit Angst, 
Eingebildetheit und Strebertum vergiftenden Ehrgeizes, aus ihm etwas 
"Besonderes" zu machen; dagegen bewuBte Pflege des Wohl", 
wollens und gegenseitigen Vertrauens mit dem Ziele 
einer Lebens. und Arbeitsgemeinschaft auf der Grund. 
la g e d erE r z i e hun g z u r ve r nun ft i g enS e 1 b s t b e stirn m u n g. 
Dies setzt aber voraus, daB der Erzieher da'i Kind fur ernst und voU 
nimmt und niemals herabsetzt noch entmutigt, auch niemals der Beschei. 
denheit und Schlichtheit vergiBt, wo er von seinen Erfolgen und MiB. 
erfolgen zu dem Kinde spricht, das in allem ihm gegenuber weit zuruck 
ist und fur das eine nette, herzliche Kameradschaft die unerliiBliche min. 
deste Abschlagszahlung ist, urn ihm eine ruhige, freie Entwicklung zu er· 
moglichen. Schlechte Leistungen durfen niemals zu Arger, Wutaus. 
brlichen, Herabsetzungen flihren, sondern eher Ausgangspunkt werden 
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zur Auffrischung des Mutes. Mehren sie sich und gesellen sich zu ihnen 
noch andere Schwierigkeiten mit der Umgebung, nervose Symptome, so 
wird es notwendig werden, dem Kinde seinen ihm unbewuBten Lebens .. 
plan aIs GrundIage seiner Schwierigkeiten aufzudecken und ihm alle 
seine Haltungen und Vorurteile verdachtig zu machen und zu entwerten. 

Haufung von Lob und TadeI, Lohn und Strafe, besonders Drohungen 
mit Liebesentzug, schiidigen und stumpfen das Kind ab und verwechseln 
GemeinschaftsgefUhI und Geschiift. Rohe korperliche oder moralisierende 
BehandIung sind Ausdruck einer schIechten Erziehungskunst. Dagegen 
wirkt gelegentliche, nicht zu seItene Anerkennung, wo es sich urn eine 
Leistung oder einen guten Ansatz zu einer solchen handeIt, ermutigend. 

AhnIich ist es mit der SchuIe, deren bedeutungsvolle Aufgabe es ist, 
fortzusetzen und zu vertiefen, was das Elternhaus begonnen, und zu 
Ieisten, was das Elternhaus nicht mehr fertig bringt, die Vorbereitung 
und Erziehung des Kindes zu einem guten MitspieIer im Leben und in 
der Gemeinschaft. 

Auch hier ist die Kameradschaftlichkeit und freundliche Zuganglich~ 
keit des Lehrers, seine Fiihigkeit, das Interesse und die frohe tatige TeiI. 
nahme der SchUler zur Mitarbeit zu gewinnen, die Briicke, den groBen 
Abstand zwischen ihm und den SchUlern moglichst zu verkleinern und 
unschiidlich zu machen. Bei Fehlleistungen nicht entmutigen, sondern 
auf rich ten zu neuen Leistungen und Ermutigung durch Anerkennung, wo 
sie irgendwie wieder moglich wird! Nie SchUler, noch Elternhaus und 
Schule gegeneinander ausspielen! Von Unarten darf sich der Lehrer nicht 
verbliiffen lassen, sondern soli ihnen gelassen und ruhig entgegentreten, 
e'VentueIl durch einen Scherz dem Unartigen die "Vaffe aus der Hand 
schIagen. 

Oberster Grundsatz aber fUr aIle Eltern und Lehrer: Nie dem Kinde 
MiBtrauen in seine Kraft einfloBen noch Angst vor dem Leben u~d der 
Zukunft machen! sondern "Heilen und Bilden!", d. h. Erziehung zum 
Selbstvertrauen der Vernunft, zur Selbsttiitigkeit und Selbstverantwor~ 
tung, kurz zur verniinftigen Selbstbestimmung: zur Entwicklung seines 
Gemeinschaftsgefiihles unter beispielgebendem Vorangehen des Er~ 
ziehers. 
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Der Kampf des Kindes gegen AutoriHit. 
Ein miBgliickter piidagogischer Versuch. 

Von Dr. Friedrich Lint. 

Unter den Schulern einer vierten Gymnasialklasse, die ich zu Anfang 
des Schuljahres ubernahm, befand sich einer, der von meinem Vorgiinger 
als Halbnarr bezeichnet wurde. In der ersten W oche zeigte sich auBer 
einer ubergroBen Nervositiit und einer hiiufigen, unmotivierten Angst
lichkeit nichts Auffallendes. Erst nach ungefiihr sechs Wochen gab es 
eine Katastrophe, deren Ursprung ins letzte Schuljahr zuruckreichte. 
Der SchUler hatte vor SchluB des letzten Schuljahres im Turnsaal aus 
einem Wertsachenkiistchen einem SchUler der achten Klasse eine Geld_ 
borse mit einigen Kronen und einem Ring entwendet. Zufiillig sah nun 
der Bestohlene die Borse in der Hand des Quartaners und machte davon 
die Anzeige. Der Tiiter .leugnete. Erst als ihm vorgehalten wurde, daB 
aIle angegebenen Merkmale und besonders der Firmendruck im Innern 
stimmte, muBte er den Diebstahl zugeben, leugnete aber, von Geld oder 
Ring etwas zu wissen. In diesem Stadium der Untersuchung wurde die 
Sache mir mitgeteilt und ich bemuhte mich, durch entsprechendes Vor
gehen den SchUler zu einem Gestiindnis zu bringen, d. h. ihm zu einem 
Strafmilderungsgrund zu verhelfen. Ich sicherte ihm im FaIle eines Ge
stiindnisses die weitgehendste Berucksichtigung zu und versuchte wie ein 
iilterer Kamerad, der eine peinliche Angelegenheit aus der Welt zu schaf_ 
fen hat, auf ihn einzuwirken. Er spielte die Rolle des unschuldig Ver_ 
diichtigten mit groBer Meisterschaft, erbot sich, einen Eid abzulegen und 
erkliirte schlieBlich: "Herr Professor, ich sehe, daB Sie mir jetzt nicht 
glauben wollen. Aber wir haben heute nachmittag Beichte; fragen Sie 
mich nach der Beichte, dann werden Sie doch glauben, daB ich nicht 
luge." Ich muBte ihm mitteilen, daB seine Glaubwiirdigkeit vor und nach 
der Beichte fiir mich dieselbe sein muBte, und setzte die Arbeit fort. 
SchlieBlich gestand er. 

Nach dem Sachverhalt hiitte der SchUler eigentlich ausgeschlossen 
werden soIlen; da mir aber der Direktor in der Behandlung der Ange. 
legenheit vollstiindig freie Hand gelassen hatte, beschloB ich, die Sache 
fallen zu lassen, und zwar aus zwei Grunden. Erstens interessierte mich 
das weitere Verhalten des SchUlers, der ja sonst meiner Beobachtung 
entzogen gewesen wiire, und das Experiment, auf ihn einzuwirken, hatte 
sehr vie I Verlockendes. Zweitens war es schwer, von dem Vorfall dem 
Vater Mitteilung zu machen, da sich der Knabe sonst vielleicht zu einem 
verhiingnisvollen Schritt hiitte hinreiBen lassen konnen. Und hier muB 
ich etwas we iter ausgreifen und einiges e:nfiigen, was ich teilweise vom 
Vater seIber weiB, teilweise bei der Kleinheit der Schulstadt durch Be. 
kannte gelegentlich uber die Verhiiltnisse im Elternhaus erfahren konnte. 

Der Vater hatte selbst fast das ganze Gymnasium absolviert, aber 
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verschiedene Ungliicksfiille in der Familie zwangen ihn, sein Studium 
kurz vor dem Ende abzubrechen und sich einem Gewerbe zuzuwenden. 
Sein unbefriedigter Bildungsdrang und wahrscheinlich auch das Schicksal 
seiner glticklicheren Schulkameraden, von denen sicher ~ancher in 
iiuBerlich hoher bewertete Schichten emporstieg, lieBen ihn sein Schick. 
sal als den schwersten Schlag seines Lebens empfinden. Von allen seinen 
Kindern hoffte er gerade in diesem Knaben das verwirklicht zu sehen, 
was ihm versagt geblieben war. Als er sich selbstandig machen konnte, 
begann er, durch ungeheuren Eifer und rastlose Arbeit in seinem Berufe 
den Schicksalsschlag wettzumachen und brachte es tatsiichlich zu einem 
ganz ansehnlichen Vermogen, aber die Erziehung der Kinder litt dar. 
unter. Nicht nur er, sondern auch seine Frau arbeiteten den ganzen Tag 
im Geschiift und er suchte das, was er bei Tag an piidagogischer Arbeit 
versiiumt hatte, in den wenigen Abendstunden durch Intensitiit zu er. 
setzen, wobei er bei den geringfiigigsten AnHissen vor den hiirtesten 
Strafen nicht zuriickschreckte. Die Kinder sollten ihn auch in seiner Ab. 
wesenheit fiirchten. Gewohnlich fiihrte unser Quartaner tagstiber die 
Aufsicht tiber die Geschwister, wenn er auch nicht der A.lteste war, und 
der Vater versicherte wiederholt, er konne, wenn er diesen zu Hause 
wisse, unbesorgt seiner Arbeit nachgehen, da er ihn vollstandig ersetze. 
Nichtsdestoweniger blieb aber auch er nicht von den viiterlichen Prtige1n 
verschont, die von einer Brutalitat waren, daB man tagelang ihre Spuren 
sehen konnte. 

Es war nun auf keinen Fall ratsam, dem Vater die weitere Gerichts. 
barkeit tiber den Knaben zu tiberlassen. Und so blieb er in der Schule. 
Die Sache wurde als nichtgeschehen betrachtet und ich versuchte, ihn un. 
hemerkt im Auge zu behalten. Er antwortete darauf dadurch, daB er 
beim Unterricht keinen Blick von seinem Lehrer abwandte, sich in den 
Pausen von seiIien Kameraden moglichst absonderte und sich so in der 
Niihe des Lehrers seIber unter Beobachtung stellte, als wollte er zeigen: 
Sieh seIber, wie korrekt ich mich verhalte. 

Nach einigen Wochen aber herrschte in der Klasse eine seltsame 
Unruhe. Es stellte sich heraus, daB von einem unbekannten Tiiter die 
verschiedenart~gsten Dinge, Schulrequisiten, Kappen usw. zum Teil ver. 
steckt oder iiberhaupt entwendet wurden, und zwar immer in den ent. 
cscheidenden Momenten, Schularbeithefte vor der Arbeit, ReiBzeuge vor 
,der Geometriestunde, Kappen bei schlechtem Wetter vor dem Weg. 
-gehen. Untersuchungen fiihrten zu keinem Resultat. Einigemale lenkten 
zwar Spuren den Verdacht auf unseren SchUler, aber nachzuweisen war 
ihm nichts, und wenn man ihn ins Gebet nahm, wuBte er die Unmoglich. 
keit seiner Tiiterschaft in einer gut vorbereiteten Rede nachzuweisen, 
in der hin und wieder auch andere MitschUler mit Dingen belastet wur. 
den, von denen bisher niemand wuBte. Als die SchUler aufgefordert wur. 
den, eine Art Selbstpolizei zu iiben, horten die Vorfiille auf. DaB erl 
wirklich der Tater war, stellte sich erst spiiter heraus. 

Nach diesem Intermezzo schlug er eine neue Taktik ein. Er fing an, 
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vor den Augen der ganzen Klasse Dinge zu entwenden, die dem Unter. 
richt dienten, speziell Mineralien, die wiihrend der Stunde von Bank zu 
Bank gingen. Diese verteilte er an einzelne Mitschiiler, ohne sich etwas 
zu behalten, so daB manche eine hiibsche, kleine Sammlung damit an. 
legten. Fiir seine Handlungsweise war noch der Umstand charakteri. 
stisch, daB der Fachlehrer selbst die Schiiler, die er als Sammler kannte, 
ziemlich reichlich mit Mineralien beschenkte, wenn sie darum baten. 
Durch seine Erfolge ermutigt, wagte er es einmal, beim Experimentier. 
tisch fast vor den Augen des Lehrers ein wertvolles Mineral zu entwen. 
den und rasch einem andern zuzustecken, der es in seiner Verbliiffung 
und auch, um den Mitschiiler nicht preiszugeben, zu sich nahm. Da bei 
der Zeugenschaft der ganzen Klasse ein Zweifel nicht moglich war und 
der Lehrer offiziell die Anzeige erstattete, konnte er nach all dem Vor. 
gefallenen nicht mehr in der Klasse belassen werden. 

Der ganze Fall ist nicht deshalb interessant, weil er irgendwelche 
neue Einblicke in' die Seele des Kindes briichte, sondern weil er wie an 
einem arrangierten Schulbeispiel alle dem Individualpsychologen wohl. 
bekannten Ziige aus dem Kampf des Kindes gegen jede Autoritiit in seI. 
tener Hiiufung und Verschiirfung zeigt. Der Knabe ist in keiner Situation 
gesonnen, die moralischen Forderungen der Umwelt zu seineneigenen 
zu machen; denn ihr oberster autoritativer Imperativ ist im Vater ver. 
korpert, der es nicht nur trotz aller guten Absichten nicht verstanden 
hat, ein fruchtbares Verhiiltnis zu seinem Kinde zu gewinnen, sondern 
ihm jetzt als Feind gegeniibersteht, der wohl iiber erstrebenswerte Macht. 
mittel verfiigt, aber doch an vie len Stellen schwer verwundbar ist. Die 
heimliche Trotzstellung des Knaben ist eine fortwiihrende, schlagfertige 
Kriegsbereitschaft. 

Betrachten wir das Verhiiltnis des Knaben zum Vater zu Beginn der 
Geschichte. Akademische Bildung, die ja die Absolvierung des Gymna. 
siums zur Voraussetzung hat, erscheint diesem als das Hochste. Dieses 
Ideal mochte er in seinem Sohne verwirklicht sehen und scheut dabei 
selbst vor der rohesten Ziichtigung nicht zuriick. Ein schlechter Zensur: 
schein versetzt ihn einmal in solche Wut, daB der Knabe mehrere Tage 
mit Striemen an den Hiinden und im Gesicht herumgeht. Irgend jemand, 
der davon Kenntnis erhiilt, erstattet an die Ortspolizei eine anonyme 
Anzeige wegen Oberschreitung des viiterlichen Ziichtigungsrechts; die 
Folge ist, daB der Vater wiederholt vorgeladen wird, eine Reihe von 
peinlichen Verhoren zu bestehen hat und als angesehener Burger und 
Ehrenmitglied verschiedener Institutionen Gefahr liiuft, mit den Gerichten 
in Konflikt zu kommen. Der Knabe hat also durch sein Nichtlernen. auf 
das der Vater automatisch mit Prugeln reagierte, diesen in die denkbar 
peinlichste Situation gebracht. Daran iindert auch die Tatsache nichts, 
daB :ein entgegenkommender Polizeibeamter nach mehreren Auseinan. 
dersetzungen die Sache niederschliigt und sich der Vater schlieBlich aus 
Arger iiber das Ganze durch eine noch ausgiebigere Tracht Prugel riicht. 
Nur hiitet er sich jetzt, ins Gesicht oder auf die Hiinde zu schlag en. Der 
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Knabe weiB jetzt, wie er dem Vater Scherereien bereiten kann. Daneben 
sieht er ganz deutlieh, was er ftir diesen, der sich ja, wie auch die Mutter, 
den ganzen Tag im Geschaft aufhalt, bedeutet, wenn er ihn tagstiber 
bei den Geschwistern vertritt und seiner Autoritat durch Ptiffe Nach. 
druck verleiht. Und schlieBlich sagt er damit noch: Was der Vater kann, 
bringe ·ich auch zustande. Ais Antwort auf das Bildungsideal des Vaters 
leistet er trotz seiner nicht geringen Begabung fast nichts, orientiert 
diesen wiederholt falsch tiber seine Erfolge in der Schule, was er urn so. 
leichter tun kann, als sich dieser fast nie Zeit nimmt, selbst nachzu. 
fragen. Wahrend des Semesters arbeitet er fast niehts und bringt es 
dann vor SemesterschluB in wenigen Wochen auf durchaus gentigende 
Leistungen. Er beweist also seinem Vater, daB man dessen Bildungsideal 
sehr billig erreichen kann, und entwertet es dadurch. Das zweite, worauf 
der Vater sehr groBes Gewicht legt, ist der Umstand - und das betonte 
er in Gesprachen jedem gegentiber -, daB er FleiB und Ehrlichkeit fUr 
die Grundpfeiler der Existenz hielt und sich so ein nicht unbedeuten. 
des Vermogen erworben habe. Der Knabe zeigt Neigung zum Diebstahl. 
Er gelangt zu Besitz, aber nicht durch Arbeit und Ehrlichkeit, sondern 
durch Schlauheit. Aber nicht einmal der Besitz hat viel Verlockendes 
ftir ihn, er verschenkt die Mineralien und hat auch bei der anfangs er. 
wahnten Geschiehte den Ring verschenkt. Also wieder ein entwertetes 
vaterliches Ideal. Dabei hat er noch eine gefahrliche Waffe ~n der Hand, 
er kann dem Vater dadurch hochst peinliche Augenblicke verschaffen. 

Nach der Aufdeckung der ersten Diebstahlaffare ist die Situation des 
Knaben folgende. Er hat eben getan, was der Vater so sehr verabscheut, 
ohne daB er zur Ztichtigung schreiten konnte; denn er erfahrt nichts da. 
von. Jetzt ist er ihm tiber. Allerdings ist der Sieg nur ein halber, da die 
Wirkung auf den Vater ausbleibt. SeinLehrer hat sich fUr ihn auf seine 
Seite gesteUt und erscheint ihm als Bundesgenosse gegen jenen. Das 
Btindnis ist aber kein ganz verlaBliches, denn es kam seltsam genug zu. 
stande. Der Lehrer hat ihn doch eigentlich besiegt, indem er ihn zum 
Gestandnis brachte, aber zugleich war es ein Waffenstrecken, da er die 
Angelegenheit nicht disciplinariter, sondern in camera carita tis erledigte, 
was den Obeltater doch einigermaBen tiberraschte. Ferner darf noch ein 
Faktor nicht tibersehen werden, sein Verhaltnis zu den MitschUlern. 
Trotz aller Diskretion in der Behandlung des F alles scheinen die SchUler 
bald dartiber orientiert gewesen zu sein. Wenn jener nun aucn. den 
Triumph hatte, daB er trotz der Bedeutung seines Vergehens straflos 
blieb, sich also in bevorzugter Stellung fUhlen konnte, deren er sieh ge. 
legentlich auch rtihmte, so war seine Gesamtlage doch keine besonders 
angenehme, da ein SchUler, der stiehlt, von den andern nicht gerade 
mit der groBten Herzlichkeit behandelt wird und er in lllnserem F alle 
doch eine Zeitlang vor der ganzen Klasse den BuBfertigen spielen muBte, 
urn. sich den Lehrer zu sichern. Nun muB er nattirlich trachten, wieder 
irgendwie die Klasse unterzukriegen. Wtirde er nach· den naheliegenden 
Mitteln greifen, etwa nach besonderen Leistungen oder anderen Dingen, 
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die einen SchUler unter seinesgleichen beneidenswert erscheinen lassen, 
so wlirde er ja in der Richtungslinie seines Vaters handeln und sich da~ 
durch besiegt geben. Er will die Klasse unterkriegen und spielt ihr einen 
Schabernack urn den andern, ohne daB sie ihm etwas anhaben kann. 
Ja, er versagt sich sogar den GenuB nicht, daB er bei den folgenden 
Verhoren Einzelheiten zur Sprache bringt, die einigen nicht gerade ange~ 
nehm sein konnen. Er scheint in seinem Gedachtnis Buch zu flihren liber 
die unbedeutendsten Kindereien der andern, urn sie im gegebenen Augen~ 
blick mit der Verschlagenheit eines Reineke Fuchs in perspektivischer 
VergroBerung anzudeuten. So flirchtet ihn die ganze Klasse. Aber auch 
dem Lehrer, der doch mit einer grlindlichen Anderung in seinem Ver~ 
halten rechnen mliBte, dreht er eine Nase. Er gibt den Kampf auch nicht 
auf, als der Unfug unmoglich gemacht wird. Was er frliher heimlich ge~ 
tan hat, tut er jetzt offen. Wenn er jetzt fremdes Eigentum an sich 
nimmt, so will er in erster Linie allen seinen Mut zeigen, zweitens ent~ 
kraftet er das Odium des Diebes, das auf ihm lastet, wenn er in einem 
blassen Scheine von Rauberromantik den Starkeren Dinge wegnimmt, 
urn sie den Schwacheren, die nicht den Mut haben, zu schenken. Ferner 
macht er dadurch auch seine MitschUler zu Mitschuldigen. Zum mindel 
sten kann er damit rechnen, daB sie ihn aus Mitleid oder auch aus Klas .. 
sensolidaritat nicht preisgeben. Besonders schlecht kommt dabei der 
Lehrer weg, der nun nicht mehr von ihm allein, sondern nahezu von der 
ganzen Klasse hinters Licht geflihrt werden muB. 

Der Kampf geht also von Haus aus gegen den Vater, bald aber wird 
der weitere Trager der Autoritat, der neb en dem Vater steht, mit ein~ 
bezogen und weiters die librige Klasse, die mit den in ihr herrschenden 
Moralbegriffen einen Verblindeten der Autoritat darstellt. 1m weiteren 
Verlauf wird mit neurotischer Fingerfertigkeit die Kampfkonstellation so 
geandert, daB die Feinde nach und nach, der Lehrer durch das Nieder~ 
schlagen' der ersten Affare und durch den darauf folgenden Anblick des 
Bekehrten und die MitschUler durch Mitschuld zu Komplizen gemacht 
werden und als einziger Feind schlieBlich der Vater auf dem Plane zu~ 
rlickbleibt, der ja am Schlusse nach dem letzten Vorfall auch als der 
Hauptbetroffene und der am meisten Geschlagene erscheint. 

12* 
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Mut Machen! 
Eine Grundforderung moderner Erziehung. 

Von Ric ha rd B a ye r. 

Es gibt doch viele mutige Kinder, wird man darauf erwidern, andere 
werden wieder behaupten, es sei doch der groBere Prozentsatz, der da 
mutig, gesttitzt auf unerschtittertes Selbstvertrauen den Weg ins Leben 
beginnt! Sehen wir aber niiher zu, dann werden wir nur zu bald eines 
Besseren belehrt; wohl gibt es viele Kinder, denen man auf den ersten 
Anblick, auf oberfliichliche Beurteilung mutiges, zielsicheres Auftreten 
nicht absprechen konnte. Beobachten wir einmal niiher, wie sich die "Leb. 
haften" benehmen, wenn sich der Lehrer mitanderen, ruhigeren Kin. 
dern beschiiftigt. Man wird da viele enttiiuschte und sogar zornige Ge. 
sichter sehen konnen; sie vertragen nicht, weniger beachtet zu werden. 
Ja, ist ihnen denn dieses Beachtetwerden so wichtig? Ein Lehrer, der, 
eine Frage an die Klasse steIlend, beobachtet, wie die Kinder darauf 
driingen, antworten zu dtirfen, wird sehen, daB die meisten, ja fast aIle 
Kinder den Hauptwert darauf legen, nicht die Antwort zu wi sse n, 
sondern sie zu sag e n, dem Lehrer zu zeigen, was sie konnen! Bestiitigt 
wird diese Tatsache noch dadurch, daB viele dieser Kinder die Antwort 
andrer sehr ungern horen, ja sehr oft es besser sagen wollen. (Manche 
halten sich, wenn andre antworten, sogar die Ohren zu.) Diese Beob. 
achtungen sind alt und durch viele Versuche erhiirtet. Fast mochte ich 
sagen, sie scheinen zu einfach, urn beachtet zu werden. 

Dieses GeltenwoIlen steIlt sich uns also als Antrieb zu Leistungen 
dar, deren Ziel die Oberlegenheit tiber andere ist. Mit anderen Worten: 
die SchuIleistungen dieser Kinder sind Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles. Wie haben sich diese Kinder vor Eintritt in die Schule benom. 
men? Eine Umfrage bei den Eltern der Kinder forderte nun Ergebnisse 
zutage, die furs erste als allgemein kindliche Taten erscheinen, 'die aber, 
von obigem Gesichtspunkt betrachtet, wohl AufschluB tiber die Charak. 
tere der Kinder geben konnen. 

Da. ist ein Miidchen, das sich iiuBerst "knabenhaft" benimmt. Die 
Mutter ist stolz darauf, gesteht aber auch, sie hiitte lieber einen Knaben 
gehabt! Nun hat das Miidchen einen jtingeren Bruder, den es "mtitter. 
Hch herablassend" behandelt, andererseits spielt es gerne die Erwachsene, 
mengt sich viel in Unterhaltungen Erwachsener ein. Das Kind mag nicht 
mehr als "Kleinchen" behandelt werden, und doch geschieht ihm dies 
von seiten der Eltern fortwiihrend. Die Kleine sucht nun die Geltung, 
die sie den Eltern gegentiber nicht hat, sich bei ihrem Bruder und in der 
Schule zu erringen. Hier begntigt sie sich nicht damit, durch Handheben 
in der Bank die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sondern sie liiuft 
einfach gleich aus der Bank oder platzt meist vor anderen mit der Ant. 
wort heraus. 
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Ein anderes Madchen, dem gegeniiber sich die altere Schwester als Er.· 
wachsene, ja als Autoritat aufspielte, lieB sich das nicht lange bieten, 
und suchte seinem Gefiihle des Unterdriicktseins in aggressiver Weise 
Luft zu machen, es schlug einfach zu, folgte nicht den Anweisungen ihrer 
Schwester und wurde darin von den Eltern unterstiitzt. Nun hat es die 
altere Schwester langst aufgegeben, zu rivalisieren, die Kleine beherrscht 
das Haus. "Sie ist vi fer, gescheiter als die GroBe", kann man oft genug 
von den Eltern horen. Kein Wunder also, daB dieses Kind, in die Schule 
eintretend, sich das Ziel setzt, auch dort zu "herrschen"; und das ver. 
steht die Kleine vortrefflich. (Sie wurde von den Kinde~n zur Klassen. 
fiihrerin gewahlt.) 

Die, hier angefiihrten FaIle seien Beispiele, deren bei ahnlicher Be. 
trachtung kindlicher Entwicklung durch die Lehrerschaft Tausende glei. 
cher Art zutage gefordert werden kOnnten. 

* * * 

Wenden wir uns nun den "Schiichternen" zu! Eine Nachfrage bei den 
Eltern ergibt, daB die meisten von ihnen zu Hause nicht nur nicht schiich. 
tern sind, sondern sogar oft als kleine "Haustyrannen" gelten, die es 
verstanden, die ganze Familie in ihren Dienst zu stellen. Es ist zu ver. 
stehen, daB diese Kinder von der Familie nicht gerne lassen, es ist begreif. 
lich, daB sie unsicher werden, wenn sie in die Schule komrnen und dort 
mit aller Macht danach tr-achten wollen, sich hier eine ahnliche Stellung 
zu erobern. Aber schon bei der ersten Arbeit zeigen sich diese Kinder 
zogernd, sie gehen, immer die Niederlage fiirchtend" auf leichten Sieg 
erpicht, an die Arbeit. 

Hier ist "Mutmachen" die Aufgabe des Lehrers, langsames Aufwarts. 
fiihren. 

Eine Einrichtung, die die Mutlosigkeit solcher Kinder bedenklich 
steigern kann, ist die Klassifikation, die die Kinder oft so we it bringt, 
daB sie es aufgeben, in diesem also "angezettelten vVettbewerb" mitzu. 
tun und sich anderweitig zu "zeigen" versuchen. Sie gehen Wege, die sie 
schneller zu ihrem Ziel der Vberiegenheit zu fiihren scheinen. 

In der Tat sind solche Kinder gerne geneigt, schon in den ersten \\'0' 
chen und Monaten die Schule als Statte ihrer Niederlage zu umgehen 
und zu meiden. 

So entsinne ich mich eines Jungen, der als "Einziger" gewohnt war, 
daB man sich urn ihn bekiimmerte. Er bastelte und zeichnete schon, be. 
vor er in die Schule kam. Doch kaum war er in der Schule, da drangten, 
Eltern und Lehrer ihn zum Lesen und Schreiben. Er muBte, da ihn das 
vie I weniger interessierte und er daher weniger Fortschritte machte, seine 
Lieblingsbeschaftigung aufgeben und fleiBig lesen und schreiben. Mittler. 
weile aber stellten sich schon die ersten Niederiagen ein. 

Zuerst bekam er, im Gegensatz zu vielen anderen, die er zu iiber. 
ragen glaubte, keinen "Einser". Das war nun das Vorzeichen, dem dann 
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auch die schlechten Noten folgten. Daraufhin gab er es bald auf, mitzu. 
arbeiten und schloB miteinem "schlechten Zeugnis" das erste Schul. 
jahr abo 

Der Mangel an Interesse ftir alles, was die Schule betraf, veranlaBte 
ihn, sich wieder seinen Spielsachen und Zeichnungen zuzuwenden. Wurde 
ihm das verwehrt, dann ging er spazieren und das wurde ihm immer er. 
laubt, denn er war der Einzige und nicht gerade kriiftig gebaut; er muBte 
sich ja erholenl 

Vnter den Kindern aber verschaffte er sich Achtung! Konnte er doch 
Vieles und ganz anderes als die Musterschiiler. Er trank sogar Tinte, 
konnte Gesichter schneiden wie kein Kind der Klasse, all das hob ihn 
ungeheuer in der Achtung seiner Mitschiiler. Er erziihlte ihnen, wie man 
Vogel schieBen, fangen, ausweiden kann, er konnte sich an Autos an. 
hiingen und auf Gartenziiunen spazieren gehen. 

Letztere Ktinste wurden zwar von den Musterschiilern mit Schaudern 
als Vergehen empfunden, aber nur in Anwesenheit des Lehrers, sonst 
nicht! 

Der Junge hatte erreicht, was er wollte, er galt etwas bei seinen Mit. 
schiilern~ aber ftirs Lernen, ftir die Arbeit war er lange nicht zu ge. 
winnen. 

Langsam muBte daran gegangen werden, ihm Mut zu machen und 
alles das nachzuholen, was ein Jahr lang versiiumt worden war. 

* * • 

Andere wieder, die sich in ihrer neuen Lage in der Schule schwach, 
klein, unsicher, nicht beachtet fOOlen, haben, wenn sie nur ein wenig er" 
mutigt werden, tiber kurz oder lang den Ehrgeiz, "sich zu zeigen". Sie 
wollen beweisen, daB sie nicht die Vnscheinbaren, Kleinen, nicht die 
Letzten sind. Mit wahrem Feuereifer gehen sie an die erste Arbeit, deren 
Losung ihnen ein Beweis ihrer Geltung ist. 

Man kann sich nicht genug wundern, die schtichternen, scheuen Blicke 
verschwinden zu sehen und in die blitzenden Augen der fieberhaft ar' 
beitenden Kleinen zu blicken. Vnglaublich, wie sich ihr Benehmen an. 
derte - wie so oft im Leben sehen wir hier wieder im selben Wescn 
Furcht und Schtichternheit gepaart mit unbeirrbarem, rticksichtslosem 
Draufgiingertum. 

Das letzte Beispiel weist darauf hin, daB die Kinder in der Wahl 
der Mittel zur Erreichung ihres Zieles, das in allen Fiillen eines des 
"GroBseins" darstellt, gar nicht wiihlerisch sind. All e sis t i h n eng u t 
g e n u g, u m a IsM i tt e I z u die n e n, a 11 e p s y chi s c hen F ii h i g ~ 
keiten werden in Anbetracht diesesZieles gesammelt, 
all e sIn t ere sse wi r d z u m Z i e I e hi n g e 0 r d net. 

Wenn ich das Ziel weiB, kann ich die Handlungen des Kindes als die. 
sem Ziele zugeordnet einreihen, ich kann eine' ungefiihre psychologische 
Kenntnis korrigieren und 'den bestehenden Verhiiltnissen anpassen. 'So. 



Mut machen! 183 

lange ich aber nur Reaktionszeiten, Reflexe, Aufmerksamkeitstypus, 
Merkfahigkeit und ahnliches weiB, kenne ich das Kind nicht 1). 

Jede seelische Erscheinung, solI sie uns ein Bild vom Kinde geben, 
kann nur als Vorbereitung fur ein Ziel gewertet werden. Dieser Satz ist 
in allen bisherigen Fallen als zu Recht bestehend erkannt worden. 

Es ist fur uns von groBer Wichtigkeit, die Entwicklungstendenz der 
kindlichen Psyche zu kennen, da sich ja die Arbeitsschule die Aufgabe 
stellt, .lebendige Beziehungen herzustellen zwischen dem Kin d e und 
der Kulturepoche, in der es lebt, und das Kind zu freudiger Mitarbeit in 
der Gemeinschaft erziehen will. 

Schon in den Berufsphantasien des Kindes sehen wir den Wunsch, 
die Sehnsucht, erwachsen zu sein, ja noch mehr, das Sehnen nach einer 
Machtposition u b e r die G roB e n (" W enn ich groB bin und du 
klein ... "). Das Kind sieht im Vater die Verkorperung der Macht, spater 
findet es "vollwertigere Vertreter" fUr sein Machtideal in den HeIden. 
Es verehrt sie als Menschen, in denen sein Machtideal lebt, Gestalt an# 
genommen hat. Das Kind sieht in diesem Stadium als das Hochste die 
Dberlegenheit an, es schatzt den Menschen nach dem Grade seiner 
Macht. 

In der Schule trat ihm der Lehrer als Autoritat entgegen, es achtete 
ihn, schaute zu ihm empor, nur wegen seiner Machtposition, es bewun. 
dert den Wachmann, den Kutscher, den Bahnwachter, den Motorfuhrer; 
aIle von diesem Gesichtspunkte aus. 

Es wurden ihm Menschen vorgefuhrt, Manner aus der Geschichte, 
die ja nur als das Ergebnis der Taten eben solcher "GroBer" dargestellt 
wurde und leider noch zu oft wird. 

Diese Manner treten ihm als ubermachtig entgegen und bilden weiter 
den Zielpunkt seiner Verehrung, werden in seinen Augen zu HeIden. 

Das Kind merkt ~icht, daB ein Napoleon uber Tausende von Men. 
schenleibern hinwegschritt, es sieht nur seine Machtposition, weil es 
n u r die sucht. Ihm imponiert dieser Mensch. 

Aber imponiert er nur dem Kinde? Ein wahrer Napoleonkult wurde 
und wird noch in der letzten Zeit getrieben, die Erwachsenen, die ja 
durch ein Elternhaus gegangen sind, durch eine Schule, die immer auto. 
ritar auf sie wirkten, denen ist der Ellenbogenkampf, der Kampf der 
Konkurrenz so tief in ihr Inneres gedrungen, daB der Kult von Menschen, 
die in diesem Kampfe "Sieger" waren, nicht auszurotten ist. 

Was ist da zu tun? Steht man se1bst in diesem Konkurrenzkampfe, 
dann sieht man naturlich alles von dieser Perspektive. Sind wir uns je. 
doch einmal bewuBt, Mitbriider aller Menschen zu sein, sind wir unS 
bewuBt, Mitarbeiter sein zu mussen fur den Fortschritt der Menschheit, 
dann sind wir gezwungen, den Wert des Menschen nicht nach seiner 
Machtposition, sondern nach den Werten, die er der gesamten Mensch. 
heit schafft, zu beurteilen. 

1) Siehe Dr. Al fred Adler, Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Ver. 
lag Bergmann, MUnchen. 1920. 



184 Richard Bayer: 

Nicht aIlzu oft in der Geschichte deckte sich Machtposition mit wahr~ 
haft personlichem Werte, mit dem Werte fUr die Gesamtheit. Nicht 
immer deckte sie sich mit zielbewuBter Arbeit fUr das W ohl und den 
F ortschritt der Menschheit. 

Wie wird ein Napoleon, ein Hannibal, ein Alexander an Heldentum 
verlieren, wenn wir sie durch die Lupe der Verdienste urn den Fort~ 
schritt der Menschheit betrachten! Da taucht eine andere Gruppe von 
Helden vor uns auf - HeIden der Arbeit, HeIden des Geistes, der Kunst 
und der Wissenschaft. 

Wie verhalt sich nun das Kind zu diesen Helden? - Es sieht zuerst, 
daB sie geachtet werden, es sieht ihre Autoritat - solange es selbst sich 
noch im Kampfe gegen eine Autoritat befindet, solange ihm der Erwach~ 
sene nicht als Freund, als Berater entgegentritt, als· ein Berater, der das 
Leben kennt, zumindest als ein solcher, der es anders sieht als das Kind, 
das vertieft ist in sein Streben und seine unbandige Sehnsucht erwachsen 
zu sein. 

Je mehr sich ein Kind gedruckt fUhlt, gedruckt durch Autoritat, je 
mehr es meint, hintangesetzt zu werden, urn so mehr meint es,seine 
Krafte gebrauchen zu mussen, urn so mehr strebt und ringt es, sich Gel. 
tung zu verschaffen. 

Lenken wir dieses Streben in das Gebiet reellen Schaffens, ermutigen 
wir diese nur scheinbar Mutigen, die wahrend jedes Ansturmes gegen 
die Materie zitternd eine Niederlage fUrchten. Ermutigen wir sie, be" 
handeln wirsie als Freunde, lassen wir auch i h r e Meinung gelten, und 
sie werden wanken in ihrem Strebertum. 

Auf dem Gebiete der Arbeit wird jedes Mehrscheinenwollen enden, 
es wird nur die Tatsachen; die Leistung geben. Hier· wird das Kind 
die Schwierigkeiten uberwinden lernen, es wird sie kennen und es wird 
die Menschen achten, die, den Widerstand der Materie brechend, der 
Menschheit die Fruchte ihresFleiBes in Kunst, Technik und Wissen", 
schaft gaben. 

Das Kind wird mit dem Ziele des Erwachsenseins nicht mehr jenes. 
der MachtvoIlkommenheit im Auge haben, es wird im Erwachsensein 
das Ziel sehen, ein Mensch zu sein, der die Gesetze der Gemeinschaft 
kennt, ein Mensch, der sich einreiht zu freudiger Mitarbeit fur den Fort. 
schritt der Menschheit. 

Aus dem Ziele, das dem Kinde nun vorschwebt, erkennt es, es musse 
aIle seine Krafte gebrauchen, es musse lernen, sich Fahigkeiten zu er~ 
werben, urn dann ein Mit men s c h sein zu konnen, der eingreift in das 
Raderwerk der Gesellschaft, ein Radchen bildend an diesem groBen Or~ 
ganismus. 

Jenes Kind, dessen Selbstvertrauen noch nicht geschwacht ist durch 
Kritiken und Kleinigkeitskramerei Erwachsener. nicht geschwacht durch 
ein Meer roter Tinte in der Schule, wird kaum empfanglich sein fUr' 
Ve r e h run g irgendwelcher HeIden. Achten wird es wohl die Manner
der Arbeit, doch es wird nicht der Stutze eines HeIden bedurfen, nicht 



Mut machenl - Begabung und Erziehung. 185 

eines "Vorbildes", urn seinen Aufgaben gerecht zu werden. Seih MaBstab 
wird im Leben seine eigene Leistungsfiihigkeit sein, deren es sich ja be. 
wuBt ist. 

Denen aber, die durch schlechte Erziehung ihr Selbstvertrauen ver. 
loren haben, solchen, die es vielleicht wegen angeborener Organminder; 
wertigkeit von Geburt auf nicht hatten, wollen wir nicht die Stiitze neh. 
men, die es ihnen ermoglicht, sich im Leben niitzlich zu machen: das 
Vorbild solcher, die Tiichtiges leisteten. 

Ein Kind mit gefestigtem Selbstvertrauen wird wie diesem, auch 
anderen Problemen des Lebens mutig begegnen. Es wird seine Fehltritte 
und Irrtiimer mutig eingestehen und versuchen, es besser zu machen. Er. 
zieher, die ihre Aufgabe darin erkennen, das Kind zu stiitzen, ihm zu 
helfen in seiner Entwicklung, Erzieher, die dem Kinde seinen Lebens. 
mut nicht rauben wollen, werden es fordern auf seinem Wege, fordern 
in seinem Streben~ ein Glied der Gemeinschaft, ein Mit men s ch zu 
werden. 

Begabung und Erziehung. 
Von Ferdinand Birn ba urn. 

I. V 0 r bern e r k u n gen. 

Die ganze Kulturwelt steht heute unter dem Eindrucke, daB die bisher 
iiblichen Arten, mit den Kraften, die in den einzelnen Menschen schlum~ 
mern, umzugehen, unzuliinglich geworden sind. Wir konnen bei dieser 
Kritik zwei fiihrende Gesichtspunkte auseinander halten: den e t h i 0 

schen und den okonomischen. 
Das ethische Empfinden der Kulturwelt fordert mit steigendem Nacho 

druck, daB es die Pflicht der Gesellschaft sei, a II e n Kindern den Aufstieg 
zu dem Standard ihrer Fiihigkeiten zu ermoglichen. Der Roseggersche Ruf: 
"Auf dem Wege zum Licht laBt keinen zuriickl" findet ein wachsendes 
Echo in den Herzen aller, denen die Erziehung anvertraut ist. Der unauf. 
haltsame Aufschwung des Schwachsinnigenunterrichtes und des Unter. 
richtes der Sinnes~ und Korperbehinderten gibt ein beredtes Zeugnis fUr 
den Durchbruch der ethischen Erkenntnis. 

Noch machtiger indes wirkt die okonomische Erkenntnis, daB es nicht 
mehr angehe, in der bisherigen Weise fortzufahren und Unmengen starker 
Begabungen ungeniitzt liegen zu lassen. Hier ist es besonders Amerika, 
von dem die stiirksten Triebkrafte ausgehen, nach neuen Methoden zu 
suchen, jenes Amerika, das mit seiner rationalisierten Industrie erfolgreich 
daran geht, die Weltherrschaft zu erobern. Der Weg des amerikanischen 
Schulwesens ist der 'Weg der Differenzierung nach Begabungen: den so. 
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zialen Gefahren dieser Differenzierung solI eine starkere Gemeinschafts. 
erziehung integrierend entgegentreten. 

Wenn unser Gesicht dem Morgen zugewandt sein soll, konnen wir uns 
nicht dagegen verschlieBen, die Werte, die in dieser neuen Einstellung 
liegen, anzuerkennen. Europa hat in der Frage der rationellen Wirtschaft 
angefangen, seine Methoden zu andern, und es wird auch in der Frage der 
ratione lIen Schule dem machtigen Amerika konkurrenzfahige Organisa. 
tionsformen ahlauschen mussen. 

Trotzdem liiBt sich schon heute mit einiger Sicherheit sagen, daB der 
alte Kontinent nicht hlindlings das amerikanische Beispiel nachahmen, 
sondern nach eigenen Losungen streben werde. 

Auf dem Wege zu diesen neuen Losungen beansprucht die Individual. 
psychologie, daB man ihre Stimme hore. Auch sie ist nur ein Ansatz zu 
der kunftigen Psychologie und Padagogik, die das Schlagwort yom "Jahr. 
hundert der Psychologie" zur Wahrheit machen wird; sie beansprucht in. 
des heute schon das Verdienst, daB ihr Ansatz zu den fruchtbarsten 
gehOre. 

Die nachfolgenden Darlegungen sind vor aHem fur den Praktiker ge. 
dacht. Sie ziehen daher die Theorie nur soweit heran, als dies notig ist. 
Das ist nun allerdings oft der Fall und zwar ergibt sich diese N otwendig. 
keit aus den Grundvoraussetzungen selbst. Die individualpsychologische 
Betrachtung zeigt immer wieder den Wert der ermutigenden Einstellung 
zu den Problemen des Lebens; sie weiB, daB auch das Begabungsproblem 
praktisch nur unter der Voraussetzung einer solchen Einstellung gelost 
werden kann. Da nun einer solchen Einstellung die landlaufigen und auch 
durch die Wissenschaft begrundeten Ansichten uber die Begabung ent. 
gegenstehen, so mussen diese wohl oder ubel einigermal3en theoretisch ge. 
wiirdigt werden. 

II. Die all gem e in e Lag e des A n I age pro b I ems. 

Schon seit den altesten Zeiten machten sich die Menschen Gedanken 
liber die Gri.inde der geistigen Verschiedenheit unter den lndividuen. Eine 
Gruppe versuchte das Problem auf diese Weise zu losen. daB sie eine an
geborene Verschiedenheit der Anlagen dafiir verantwortlich machte, die 
andere erklarte sich die Verschiedenheit durch die Einflusse der Umwelt. 
Die erstgenannte Gruppe, die Gruppe der Nat i vis ten, stutzte ihre Mei. 
nung auf die Tatsache, daB in vielen Fallen die Kinder den Eltern ahnlich 
:sind; die Em pi r i s ten waren wohl auch genotigt, fur die Erklarung der 
korperlichen Ahnlichkeit Anlagen anzunehmen, sie wehrten sich aber da. 
gegen, diesen Erklarungsversuch fur die geistigen Ahnlichkeiten gelten zu 
lassen. Sahen sie doch, in welch hohem MaBe die Sinneserfahrungen fur 
,die geistige Forderung eines Menschen bestimmend sein konnen. Dem Em. 
pirismus kam auBerdem der Umstand zugute, daB er die Moglichkeiten 
der Erziehung gegenden Fatalismus der extremen Nativisten verteidigte. 

So stand Meinung gegen Meinung, beide durch Argumente gestutzt, 
keine aber imstande. die andere von Grund auf zu widerlegen. Die Situa. 
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tion anderte sich griindJich, als die naturwissenschaftliche Vererbungslehre 
in die Welt trat. Zwar niiherte sie sich im Anfang nur den einfachsten 
korperlichen Merkmalen mit ihren Versuchen (der Vater der exakten Ver. 
erbungsforschung, Gregor Mendel, beschiiftigt sich z. B. mit den Bliiten. 
farben der Erbsen), es war aber damals keinem Forscher zweifelhaft, daB 
sich auch die geistigen Eigenschaften eines Menschen mit diesen Metho. 
den untersuchen lassen wiirden. 

Doch, wie es schon einmal den \Vissenschaften zu gehen pflegt, der 
Phase des Vorwiirtsstiirmens folgte auch hier die Phase der kritischen 
Besinnung. In ihr kam es den Forschern immer mehr zu BewuBtsein, daB 
bei den psychischen Eigenschaften der Anteil der Anlage nicht so klar 
und reinlich von dem Anteil der Umwelt zu scheid en moglich ist. wie bei 
den korperlichen Eigenschaften. So sagt z. B. Pet e r s 1): "Streng genommen 
diirfte man von Vererbung nur dort sprechen, wo sich die Obertragung 
aufzeigen liiBt, entweder durch zytologische Feststellung oder durch das 
Vererbungsexperiment. Das erstere kommt bei der Vererbung psychischer 
Eigenschaften iiberhaupt nicht, das zweite beim Menschen nicht in Be. 
tracht. Also wird sich der SchluB nur per exclusionem ziehen lassen, in. 
dem man den Nachweis erbringt, daB andere Faktoren, die Verwandten. 
iihnlichkeit hervorzubringen vermogen, in einem speziellen Falle nicht im 
Spiele sind. E ins 0 I c her S chi u B d u r c hex a k teA u s s c h Ii e Bun g 
anderer Elemente im einzelnen ist bis heute nicht ver. 
s u c h two r den." Es lassen sich nach Peters vie r Methoden unterschei. 
den, mit denen man die Scheidung des Anlage. von dem Umweltfaktor 
zu erreichen strebt: 1. Die Methode'der A b s chat z u n g. Sie ist natiirlich 
am wenigsten exakt. Sie setzt ja eigentlich das schon voraus, was sie fin. 
den will. 2. Der Ve r g lei c h B I u t s v e r wan d t e r in sol c hen. Eigen. 
schaften, bei denen die Milieuwirkung schwerlich anzunehmen ist. Das 
Bedenken gegen die vorher erwiihnte Methode besteht hier natiirlich eben. 
falls: wollen wir doch erst erfahren, welche Eigenschaften das sind! 3. Die 
Methode der Ve r p f I a n z u n g eines Kindes aus einem schlechten in ein 
besseres Milieu. Peters sagt selbst von solchen Kindern: "Sie brauchen ein 
besonderes, ihre Schiefentwicklung korrigierendes Milieu. .. Die Pflegefami. 
lien, in die die Kinder gelangen, entsprechen sicher nur zum Teil den be. 
sonderen Anforderungen des korrigierenden Milieus, und auch die An. 
stalten zur Unterbringung solcher Kinder sind manchmal trotz dem be. 
sten Willen von Leiter und Erziehern der heilpiidagogischen Aufgabe nicht 
gewachsen. Die MiBerfolge sind dann nicht so sehr den mangelhaften An. 
lagen der Zoglinge, als vielmehr den unzureichenden Methoden der Be. 
handlung und Erziehung, also den fUr diese Zoglinge immer noch ungiin. 
stigen Milieufaktoren zuzuschreiben." 2) Was wir durchaus unterschrei. 
ben miissen! 4. Die Methode des Ve r g lei c h e s fa m il i e n e r z 0 g e n e r 

1) W. Peters: .. Vererbung und Personlichkeit." Bericht tiber den 8. KongreB fiir 
experimentelle Psychologie .. Jena 1923. 

2) W. Peters: Die Vererbung geistiger Eigenschaften und die psychische 
Konstitution. Jena 1925. 
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mit in t ern a t s e r z 0 g e n e n Geschwistern. Wenn es dem gleichmachen. 
den Milieu des Internats nicht gelingt, die Ahnlichkeit mit den in der 
Familie erzogenen Geschwistern zu zerstoren, solI dies durch die Wirkung 
von Anlagen erklart werden. Tho r n d ike fand z. B. durch diese Me. 
thode, daB altere Zwillingspaare (12 bis 14 Jahre) keine groBere Ahnlich. 
keit aufweisen als jiingere (9 bis 11 Jahre), trotzdem sie langere Zeit den 
Milieueinfliissen der Familie ausgesetzt waren. Peters fiigt hinzu: "Gegen 
eine reine Milieutheorie der Geschwisterahnlichkeit ist diese Feststellung 
ein wichtiges Argument." Nun, auch wir konnen dem zustimmen, vor 
allem auch schon deshalb. weil wir nicht an die gleichmachende Funktion 
eines Milieus glauhen. Damit ist aber auch schon an das Kernproblem ge. 
riihrt: all e diese Untersuchungen haben zur stillschweigenden Voraus. 
setzung, daB ein gleiches Milieu auf alle Kinder gleichmaBig wirke. Gerade 
die Individualpsychologie hat aber gezeigt, daB es fiir ein Kind z. B. nicht 
egal ist, ob es das alteste oder das jiingste in der Geschwisterreihe ist. 
Wir konnen daher allen jenen Untersuchungen, welche mit der Annahme 
eines solchen "Pauschalmilieus" ') arbeiten, nur mit der groBten Skepsis 
gegeniiberstehen. 

Wenn wir nach diesen auBerst diirftigen Bemerkungen die Problemlage 
iiberblicken, konnen wir mit gutem Gewissen sagen: Eine klare Trennung 
des Einflusses der Anlage von dem Einflusse der Umwelt ist mit allen 
diesen Untersuchungen nicht aufgezeigt worden. Wir stirn men Peters voll. 
kommen bei. wenn er den Ausbau einer d i ff ere n z i e r ten M iii e u • 
the 0 r i e fordert, urn dem Problem der Trennung naher zu kommen. Die 
Individualpsychologie kann dabei auf manche Vorarbeit hinweisen: der 
Hinweis auf die Bedeutung der Geschwisterreihe mag hiefiir als Beispiel 
dienen. 

III. D a sAn la g e n pro b I e min i n d i v i d u a Ips y c hoI 0 g i sc her 
Bel e u c h tun g. 

Am Anfang der individualpsychologischen Literatur steht das Buch 
von· A I f red Ad 1 e r iiber die Minderwertigkeit von Organen 2). In ihm 
fiihrte der Begriinder der Individualpsychologie den Nachweis, daB der 
Gesamtorganismus darnach "strebt", die angeborene Minderwertigkeit 
von Organen und Organgruppen durch besondere "Anstrengung und Fiir; 
sorge" au s z u g lei c hen, ja sogar aus einem Minus ein Plus zu machen: 
die E r s c he in un g de rOb e r k 0 m pen sat ion. Damit ist eine Kom; 
plizierung des Anlageproblems gegeben. Eine und dieselbe korperliche 
Grundlage kann sich in zwei verschiedenen Individuen ganz verschieden 
auswirken: es ist damit die Moglichkeit erwiesen, daB ein Organdefekt 
zum Ausgangspunkte einer besonders starken Begabung werden kann. 

') Siehe R. Mliller.Freienfels: Charakter und Erlebnis. 1m Jahrbuch der 
Charakterologie. Berlin 1924. 1. Jahrg. 

2) A. Adler: Studie liber die Minderwertigkeit von Organen. J. F. Bergmann 
Mlinchen 1927. 



Begabung und Erziehung. 189 

Wir sehen jetzt: Es steht mit der Anlage ganz ahnlich wie mit der 
Umwelt. Es ist nicht richtig, daB ein und dasselbe Milieu, z. B. das Milieu 
einer Familie auf alle Kinder gleichmaBig wirken miisse. Es ist ebenso 
nicht richtig, daB eine und dieselbe Anlage - hier z. B. im Sinne eines 
vererbten Organdefektes genommen - auf zwei Menschen in gleicher 
\Veise wirken miisse. \Vir sind damit gezwungen, zwei Begriffe auBer Kurs 
zu setzen: das P a us ch aIm iii eu und die P au s cha lanla g e. 

Es kommt auf die "Einstellung" der Person an, wie sie reagiert. Die 
Person steht also in gewissem Sinne beiden Einfliissen "s 0 u v era n" ge; 
geniiber; die Konstitution des Menschen wird zur K 0 n d i t ion seiner 
geistigen Entfaltung "herabgedriickt", es kommt auf ihn an, was er daraus 
macht. Man darf freilich diesen Begriff der Souveranitiit nicht iiberdeh. 
nen; urn im Gleichnis zu bleiben: auch der staatliche Souveran muB sich 
nach den Faktoren richten, denen er iibergeordnet ist; und er wird umso 
richtiger seine Funktion erfiiIlen, je verstandnisvoller er sich den Ge. 
gebenheiten anpaBt, ohne doch seine Souveranitat einzubiiBen. Etwa so, 
wie derjenige Kunsthandwerker am besten fahrt, der die Gesetze des Ma. 
terials "in sich selbst wirken laBt". - Es gibt zweifellos FaIle, in denen die 
eben geschilderte Souveranitat stark eingeschrankt ist. Das ist z. B. bei 
den Aphasien der Fall und ebenso beim angeborenen Schwachsinn. (Ich 
halte eine tiefergehende Interpretation des Schwachsinnes vom Stand. 
punkte der Individualpsychologie fiir verfriiht, zumal man gerade daran 
ist, der Vermutung nachzugehen, ob nicht manche Formen, die auch wir 
vormals nicht als psychogen zu erkHiren vermochten, doch einer solchen 
Erklarung zuganglich seien. In einer solchen Phase der Forschung ist es 
besser, sich nicht in eine bestimmte Deutung zu "verrennen".) 

In allen iibrigen Fallen halten wir an der Souveranitat der Person fest 
und sehen uns darin in gutem Einklang mit den Ergebnissen eines der 
scharfsinnigsten Psychologen der GegenwarU) 

Anlage. und Milieueinfliisse haben dadurch gegeniiber der Person eine 
irgendwie gemeinsame Stellung erhalten; sie sind das Material, aus dem 
die Person ihr Werk: sic h s e I b er gestaltet. Diesen Standpunkt der Sou. 
veranitat hat Adler in dem pragnanten Satz ausgedriickt: "E s k 0 m m t 
n i c h t dar auf a n, was e i n e r mit b r i n g t, son d ern, was e r dar. 
aus macht!" 

Es fallt in der Tat der Individualpsychologie nicht ein, die Existenz 
und Wirksamkeit der angeborenen Konstitution zu leugnen, wie mim bis 
heute noch in manchen Bucnern der Gegner lesen kann! Adler selbst hat 
immer wieder erklart, daB man z. B. beiImbezillen einen wirklichen De. 
fekt annehmen miisse und iiber die Tatsache, daB es angeborene Sprach. 
defekte gibt, tiiuschen wir uns in keiner \Veise hinweg. Ein groBer Teil des 
MiBverstandnisses konnte durch eine einheitliche Terminologie hinwegge. 
riiumt werden. Man sollte drei Dinge scharf von einander trennen: 1. die 
Beg a bun gals "durchschnittliche LeistungsgroBe", gleichgiiltig, ob sie 

') Ich denke hiebei an die neuesten Werke von Max Scheler. 
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durch bewuBte Obung erreicht wurde oder ob man sie durch bewuBte 
Obung allein nicht zu erklaren vermag, 2. die A n I age, ein Hilfsbegriff, 
den man benotigt, wenn man sich eine Begabung aus dem bewuBten Trai. 
ning aHein nicht zu erkliiren vermag (friihzeitiges Auftreten, Spontaneitat, 
voHkommene UnverhaltnismiBigkeit zum aufgewendeten Training usw. 
also im Sinne N eumanns!) und 3. endlich V 0 ran I age ~), einen Hilfsbe. 
griff, den wir benotigen, um die Zuordnung des Korperlichen und Seeli. 
schen aufrecht zu erhalten. 

Wir wilrden dann die Meinung der Individualpsychologie iiber das 
ganze Anlageproblem folgendermaBen ausdriicken konnen: 

Die Existenz der V 0 ran I age ist fiir den Aufbau einer Begabung un. 
erlaBlich; ein am us fs c her Mensch kann keine musikalische Begabung 
erreichen; ein Mensch, dem das Instrument der Zahlerfassung abgeht, 
kann kei~e mathematische Begabung erreichen. Aber Menschen mit man. 
gelnden Voranlagen sind nicht schlecht "begabt" oder schlecht "veran. 
lagt", sondern sie sind s chi e c h t h inK r ii p pel. Ganz anders verhalt 
es sich mit den A n I age n; sie gelten natiirlich auch uns als Begiinsti. 
gungen, aber da wir auch die Moglichkeit der Kompensation sehen, halten 
wir uns von jeder Oberschitzung fern. 

Dies iuBert sich auch in zweifacher Weise: einerseits in der eigentiim. 
lichen Auffassung, welche die Individualpsychologie von der En t s t e • 
hun g der angeborenen Konstitution hat, und andererseits in der Bed e u. 
tun g, die sie ihr im ProzeB der Personlichkeitsbildung zuspricht. 

Was zunichst die E n t s t e hun g der Anlagen betrifft, so weist sie 
darauf hin, daB Anlagen im Grunde genommen gar nicht anders ent. 
stehen, als wie sie zu Begabungen ausgebildet werden: namlich d u r c h 
T r a i n i n g. Freilich wird dieses Training nicht durch AuBem;eiz ausgelost, 
sondern durch Reize, die aus dem Somatischen kommen. Gleichzeitig 
mit jenem Prozesse, der aus dem KeimpIasma-das Gesamtgefiige des Kor. 
pers aufbaut, ereignen sich andere Prozesse, durch welche die Funktionen 
der einzelnen Organe und Organgruppen ins Gleichgewicht gesetzt wer. 
den. Die FeststeUungen Adlers haben gezeigt, daB hiebei den defekt ge. 
bauten Organen eine besondere Rolle zuteil wird. Ihre Angleichung an 
die andern Organe geschieht mit besonderen Schwierigkeiten: sie werden 
hierbei zu Sendern von Storungsreizen, sie setzen Reaktionen in Gan~, 
durch welche sie wieder seiber "profi.tieren'~, indem ihnen nun eine be. 
sondere; "Aufmerksamkeit und Fiirsorge" zuteil wird. Es ist aber wohl 
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB auch iibergut funktionierende 
Organe auf solche Art in das .,Beachtungsfeld" des Gesamtorganismus 
rUcken. Was die Art der Reize betrifft, welche bei dies en Prozessen eine 
Rolle spielen, so diirften es wohl zumeist jene sein. die auf der Eigen. 
tatigkeit des Organes beruhen und die She r ri n g ton als pro p rio. 
z e p t i v e Reize bezeichnet. 

Damit ist aus clem statischen Begriff der Anlage ein dynamischer Be. 
griff der "Anlegung" geworden. 

1) Ich kenne die Bedenken gegen die Annahme einer Priidisposition sehr wohl. 
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Die Feststellung des ProzeBcharakters der "Anlegung" bildet das eine 
Ergebnis der individualpsychologischen Betrachtung. 

Das andere Ergebnisbeziehtsich auf die Bed e u tun g, welche die 
Mannigfa]tigkeit der Anlagen oder (cum grano salis verstanden) die Kon. 
stitution hat. Flir die Individualpsychologie ist "irgendeine konstitutive 
Beschaffenheit und Eigentlimlichkeit auch nur eine Erfahrung, auf welche 
das Individuum reagiert. .. " (A 11 e r s). 

Es ist natlirlich schwer zu sagen, ob der Begriff "Erfahrung" nicht 
liberdehnt wird, wenn man ihn auf Dinge anwendet, bei denen "eine be. 
wuBte, oder zumindest nach Art unseres BewuBtseins bewuBte, Ver. 
arbeitung noch nicht stattfindet". Wenn' man ihn aber, mit dieser ein; 
schrankenden Bemerkung versehen, gebraucht, gibt er in erstaunlich feiner 
Art wieder, was wir kennzeichnen wollen. Sow i e die Per son sic h 
in ihrem Planen.und Handeln nach den gemachten Erfah. 
rungen richtet, genau so richtet sie sich nach ihren An. 
I age n. Die Anlagen wirken mitbestimmend bei der Richtung, in der 
sich die Person verwirklicht. So mag die defekte oder libergute Funktion 
einer Organgruppe, die beim Sehakt eine entscheidende Rolle spielt, das 
Kind veranlassen, dem Sehen und aHem, was mit dem Sehen zusammen. 
hangt, eine besondere Bedeutung zuzuordnen. Es wird z. B., wenn es auf 
den hoheren Stufen des mathematischen Unterrichtes vor die Wahl geo 
stellt wird, sich flir die algebraische oder flir die geometrische Losungso 
art einer Aufgabe zu entscheiden, die geometrische bevorzugen. 

Dadurch nun, daB wir die Anlagen in ihrer Bedeutung flir die Entwick. 
lung des geistigen Menschen den Erfahrungen gleichsetzen, gewinnen wir 
die Moglichkeit, von einer Souveranitiit der Person gegenliber Umwelt. 
und Anlageeinfllissen zu sprechen. 

Dies ist der entscheidende Punkt! Wir glauben nicht an die AHmacht 
der Anlagen, wir sind keine Nat i vis ten; wir glauben aber ebensowenig 
an die Allmacht der Umwelt; wir sind auch keine Em p i r i s ten. Wir 
lehnen es auch ab, in den Umwelteinfllissen bloB die auslosenden oder 
hemmenden Bedingungen zu sehen, wie die sogenannten K 0 n d i t ion a • 
lis ten m e in e n (Siemens, Tandler u. a.). Viel eher konnen wir uns • schon mit der Auffassung der K 0 n v erg e n z the 0 ret ike rbefreunden, 
die mit W; Stern meinen, daB man nicht von angeborenen oder erworbe. 
nen Merkmalen sprecp-en sollte, sondern daB die Frage so zu lauten habe: 
Was an" jedem Merkmal ist erworben und was ist daran angeboren? 
Am klarsten konnte man uns vielleicht dadurch kennzeichnen, daB man 
uns als .. K ond i tionali ste n im G e ge nsinne" benennte, insofem 
wir ja tatsiichlich die Meinung vertreten, daB die Anlagen des Korpers 
nur die Bedingungen bilden, unter denen sich das geistige Leben der Per. 
son abspielt, daB sie nur den ziemlich losen Rahmj:!n libgeben, innerhalb 
dessen die Person nach ihren Spielregeln sich ihren Lebensplan entwerfen 
und durchflihren kann. Wir wollen damit die Berechtigung anderer Auf. 
fassungen nicht leugnen. Es mag sich sogar flir jede von ihnen der 
richtige Ort angeben lassen. Flir das Ziel, das wir im Auge haben: die 
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padagogische und psychotherapeutische Beeinflussung halten wir unseren 
"KonditionaIismus im Gegensinne" fiir die einzig zutreffende 
Auffassung. Die einzige Auffassung, die dem Praktiker helfen kann und 
auch wirklich hilft und damit beweist, daB ihr irgend ein Kern von 
Wahrheit innewohnt. 

IV. Anlage und Begabung. 

Man kann das Problem der Anlage von zwei Seiten angehen: von 
unten her, von der Nat u r w iss ens c h aft aus, mit den Methoden und 
mit den Voraussetzungen der Naturwissenschaft; man kann dem Pro~ 
blem aber auch von der anderen Seite beikommen: "von oben her", durch 
g e i s t e s w iss ens c haft Ii c h e Betrachtung. Beide Wege sind gangbac, 
und es ist ein Gliick, daB sie be ide begangen werden; der Weg der Indi~ 
vidualpsychologie ist ein Weg der let z t ere n Art. 

Wenn dieses Programm erfiillt werden solI, so muB man vor allem da. 
von ausgehen, die Souveranitat der Person gegeniiber den Anlagen in die 
richtige Beleuchtung zu riicken. Ein Beispiel aus der Geographie mag hie~ 
bei zur Einleitung dienen. Wenn es sich flir einen Staat darum handelt, 
einen Hafen anzulegen, so wird er darauf bedacht sein, eine solche Stelle 
an der Kiiste zu verwenden, die durch ihre giinstige Lage den Erforder~ 
nissen eines Hafens entgegenkommt: Windschutz, geniigende Tiefe, urn 
die Einfahrt groBer Schiffe zu ermoglichen; diese und viele andere Be~ 
dingungen werden normalerweise erfiillt sein miissen, ehe die Regierung 
sich zur Wahl einer Kiistenstelle, einer Kiisteneinbuchtung, flir den 
Zweck einer Hafenanlage entschlieBt. Freilich: die letzte Entscheidung 
wird aus den kriegs~ oder handelsstrategischen Erwagungen erflieBen. 
Aile Gunst der Lage wird so letzten Endes den strategischen Forderungen 
untergeordnet werden. 

Die Individualpsychologie handeIt von der Strategie 
des In d i v i d u urns. Wenn sie an die Bearbeitung des Anlageproblemes 
herantritt, wird sie dies wohl beachten miissen. Auch sie wird freilich zu
geben, daB der Aufbau einer Begabung begiinstigt wird, wenn der K 0 r ~ 
per in irgend einer Weise vorgearbeitet hat; sei dies nun so oder so ge. 
schehen. E sis t f ii r den E ff e k t g lei c h g ii It i g, ob ein Defekt kom~ 
pensiert wurde, oder ob es sich urn einen ganz "folgerichtigen" Durch~ 
bruch einer Oberwertigkeit handelt. COb es sich in einem gegebenen 
FaIle um D u r ch b ru ch 0 d e r Ko mp e ns a t ion handelt, ist natiirlich 
nur durch genaue Analyse festzustellen; den gewaltigsten VorstoB hat nach 
dieser Richtung die Forschung auf dem Gebiete der Eidetik gewagt.) 
Das Gemeinsame an der Durchbruchs~ und an der Oberkompensa~ 
tionslosung darf man wohl darin erblicken, daB in beiden Fallen eine 
F e s tl e gun g d erR i c h tun g e rf 0 I g t, in der dem Individuum giin~ 
stige Chancen winken, sich durchzusetzen. Die g ii n s t i g e C han c e is t 
d a s e i n zig e, d a s die Beg a bun g mit d erA n I age ve r k n ii p ft. 
Gun stu n dUn gun s t, d a ri n Ii e g t die b loB k 0 n d it ion e 11 e B e~ 
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ziehung zwischen Anlage und Begabung in aller erfor. 
d e r Ii c hen S c h ii rf e b esc h los sen. 

Wenn die Anlage nichts weiter ist als eine Beg ii n s t i gun g fiir den 
Aufbau einer Begabung, so muB es schlieBlich auch moglich sein, Be. 
gabungen 0 h n e sol c h e Beg ii n s t i gun g e n au fz u b a u e n; dann ist 
es auch gestattet, ganz im Groben von einer "S tar t g lei c h h e i t" a II e r 
nor m a len Men s c hen in Bezug auf ihre all gem e i n e n Ausbildungs. 
moglichkeiten zu reden! Freilich, die Voranlage dad nicht fehlen. Hier 
ist allerdings zu bemerken. daB ein Individualpsychologe auch bei der 
Diagnose von Voranlagen ein wenig vorsichtig sein wird. Wissen wir 
doch, daB die Masken der Entmutigung auch Formen zeigen konnen, die 
das Fehlen von Voranlagen vorzutiiuschen vermogen. Trotz alledem kann 
man ja doch zumeist die Tauschung aufdecken und z. B. den echt amusi. 
schen Menschen von dem scheinbar amusischen scheid en. Bei dem echt 
amusischen Menschen gibt es natiirlich keinen Begabungsaufbau. Wir 
haben mit all em Nachdruck darauf hingewiesen. daB jede Begabung eine 
Voranlage (Pradisposition) zur unerlaBlichen Voraussetzung hat. Ganz 
anders steht die Sachet wenn es sich urn einen "u n m u s i k a lis c hen" 
Menschen handelt. Das ist ein Mensch, dem zwar die Voranlage gegeben 
ist, dem aber die Anlage fehlt. Hier behaupten wir nun, daB ein solcher 
Mensch gar wohl dazu gebracht werden konne, sich eine musikalische Be. 
gabung zu erwerben! 1) GewiB wird es ihm schwerer fallen, als dem an. 
dern, bei dem der Korper so liebenswiirdig war, durch das Training einer 
Anlage vorzuarbeiten. Es ist ja auch leichter, eine gut begonnene Schach. 
partie weiterzuspielen. 

Wenn wir auf unser geographisches Beispiel zuriickgreifen, so miissen 
wir auch da sagen, daB es sich eine Regierung gut iiberlegen wird, ehe 
sie sich dazu entschlieBt, an einer ungiinstig gelegenen Stelle einen Hafen 
anzulegen. Sie wird es nur tun. wenn sie unter dem Drucke strategischer 
N otwendigkeit steht. 1st sie aber einmal dazu entschlossen, hat sie die 
notigen Geldmittel und ist die Hafenbautechnik geniigend entwickelt, so 
wird ein solcher Hafen meist genau so funktionieren wie ein anderer, der 
an einer giinstig gelegenen Stelle erbaut worden ist. -

Eine Bemerkung flir den Biologen! Wir behaupten durchaus nicht, daB 
durch die Erzwingung einer Begabung sich irgendwie das Erbgut des Men. 
schen zu verandern vermoge: wir hab(}I1 es als Padagogen immer nur mit 
dem Phanotypus zu tun! So wird ja a~ch ein Hafen, der \;on Natur zur 
Versandung neigt, bei spaterer Verwahrlosung wieder yom Sand zuge. 
schiittet werden. 

Der Aufbau einer Begabung ohne Anlagegunst ist natiirlich keine 
leichte Sache. Es ist flir die Strategie einer Person von der groBten Be, 
deutung, ob sich im Korper vorgebildete Anlagen zum Lichte drangen 
oder ob bloB Voranlagen vorhanden sind, die der Mensch wohl als Mit. 
gift oder aIs Darlehen wohlverbuchtmit sich getragen hat, dem faulen 

1) H. J aco by. Jenseits von Musikalisch und Unmusikalisch. Stuttgart, F. Enke. 
Adler, Heilen und Bilden 3. Aufl. 13 
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Knechte gleich, der nach dem Bibelwort die anvertrauten Talente seines 
Herrn vergraben hat, statt mit ihnen zu wuchern. 

Anlagen, deren Anwesenheit gerade nur darin besteht, daB sie nicht 
vollig fehlen, sind natiirlich fUr die strategischen Beziehungen eines Indi~ 
viduums ziemlich irrelevant. Sie konnen allerdings von der groBten Be~ 
deutung werden, so etwa wie eine ganz unbeachtete wiiste Insel im Ozean 
drauBen plotzlich zur wichtigen Kohlen~ oder Olstation eines Weltreiches 
und dadurch in den Mittelpunkt der hohen Politik geriickt werden kann. 

Ganz anders jene Anlagen, die, durch die Gleichgewichtsstorungen im 
werdenden Organismus zur Aktualitat gereizt, schon friihzeitig panzerbe~ 
wehrt gleich der Gottin Athene ins Leben umschaffend hineinspringenl 
Sie werden zu dominierenden Faktoren fUr die Strategie des Individuums, 
wenn sie nur irgendwie im Rahmen der Milieuforderungen dem Geltungs~ 
bediirfnis des Individuums wichtig geworden sind. 

Das Geltungsbediirfnis ist das zentrale Bezugssystem aller seelischen 
Elemente, und die Anla~en machen da keine Ausnahme. Es ist kein Wun. 
der, daB auch W. Pet e r s (Jena), der eine eigene groBziigige Theorie der 
Anlagen konzipiert hat, dem Geltungsbediirfnis eine starke Stellung ein~ 
raumt. Peters entwirft in seinem Buche "Die Vererbung geistiger Eigen~ 
schaften und die psychische Konstitution" das "Relief" eines Menschen, 
dessen formgebende Eigenschaften, dessen Formanten folgende sind: das 
Geltungsbediirfnis, der Mangel an Visualitat und motorischer Prazision 
und schlieBlich die Sprachgewandtheit. Von diesen Formanten sagt nun 
Peters: "Wir finden also einen Block psychischer Eigenschaften, der im 
Geltungsbediirfnis zentriert sein diirfte. Die zu ihm gehorigen Eigen~ 
schaften stehen nicht in loser Reihe nebeneinander, sondern sind funktio~ 
nell mit dem Zentrum verkniipft. Dieses, d a s Gel tun g s bed ii r f n i s, 
rult die psychischen Eigenschaften wach, die zu der ge. 
g e ben enS i t u a t ion pas sen." Allerdings polemisiert Peters dann 
gegen die Auffassung Adlers: "Das Geltungsbediirfnis ist also eine der 
Formanten in dem System psychischer Eigenschaften dieses Menschen. 
Es liegt uns aber ferne, zu behaupten, daB das bei allen Menschen so sei." 
Fiir diese Bemerkung bleibt uns allerdings der Verfasser den Nachweis 
schuldig. 

Wir sind deshalb so lange bei der skizzierenden Darstellung der Pc~ 
tersschen Theorie verweilt, weil wir in ihr den e r s ten s y s t e mat i • 
s c hen Verslfch sehen, dem Aufbau einer Begabung aus den Anlagen 
wirklich nahezutreten, in den Kern der ganzen Angelegenh.eit einzutreten. 
DaB Peters dabei einigermaBen die Erkenntnisse der Individualpsycho~ 
logie beniitzt, bestarkt uns trotz seiner polemischen Zusiitze in der Mei. 
nung, daB e in e wi r k Ii c h e The 0 ri e des Ve r h ii It n iss e s von 
Anlage und Begabung nur in der Richtung Adlers moglich 
s e i. Peters hat i.ibrigens auch bei einer anderen Gelegenheit auf diesen 
Zusammenhanghingewiesen 1): "Wie solI man es verstehen, daB Menschen 

1) Peters: Begabungsprobleme. Ztschr. fUr piidagogische Psychologie, 1925. 
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von mittlerer Handgeschicklichkeit begabte Zeichner, Menschen ohne be~ 
sondere Fingerfertigkeit begabte Stenographen sein konnen?.. Die zu 
geringe Handgeschicklichkeit wird etwa durch eine verstarkte Gabe des 
zeichnerischen Sehens kompensiert, und das Ergebnis ist ein hochbegab~ 
ter Zeichner .... Zur zeichnerischen Begabung gehort aber lediglich die 
Fahigkeit, unter dem EinfluB einer auf das Zeichnen gerichteten Einstel~ 
lung gut zu beobachten - Einstellungen sind immer und unter allen Um~ 
standen Ergebnisse der individuellen Erfahrung, des Lernens, des Inter. 
esses, der Gewohnung. - Und eine strukturelle Begabungslehre £Uhrt so 
letzten Endes zu einem finalen Momente zuriick." Wir konnen das Para~ 
dox hinzufiigen: Auch die Unbegabung kann in gleicher Weise 
durch Fin a I a n a I y s e, durch Aufsuchen des Z i e I e s geklart werden. 
Einen Versuch in dieser Richtung hat P au 1 F i s c h P) versucht. Er sagt 
von dem Schwachsinnigen, bei dem er selbstverstandlich auch Minder~ 
wertigkeiten der Konstitution zugibt: "Er schloB den Kreis seines Lebens 
immer enger, so eng als moglich. Ais entmutigter Mensch trachtete er 
sich zu schiitzen, Anforderungen von sich abzuwalzen, unter Hinweis auf 
seine Schwache und sein Nichtkonnen. Er lemte daher friihzeitig eine 
Kunst, die seine Umgebung an ihm irre machte. Er lemte, n i c h t z u z u ~ 
h 0 r e n un d n i ch t zu zu s e he n. Gelang es ihm, mit seltener Treff~ 
sicherheit seine Aufmerksamkeit auszuschalten, so hatte er gewonnenes 
Spiel. Wir finden hier, daB das men s chi i c he Z i e I unermiidlich die 
Lebensbedingungen, die Verhaltnisse, das Milieu fiir sich ummodelt, diese 
sich anpassen will." Fischl fordert geradezu auf, "die Technik des Schwach. 
sinns als Leistung" zu erforschen. Dies klingt nur fiir jene paradox, die 
sich nicht entschlieBen konnen, den finalen Gesichtspunkt der Individual. 
psychologie fiir die ganze Breite des seelischen Geschehens gelten zu 
lassen. 

Wenn wir nun wieder, zu unserem Ausgangspunkte zuriickkehrend, 
das Problem der Anlage vom Standpunkte der Geisteswissenschaft auf. 
fassen, so konnen wir diese Auffassung etwa so formulieren: Die Ein~ 
wirkung der Konstitution auf das geistige Verhalten des Menschen be
steht darin, daB sie die Konzipierung der Leitziele beeinfluBt, die das 
Verhalten mit Geistnotwendigkeit bestimmen. Man kann zur Verdeut~ 
lichung dieses Satzes vielleicht ganz gut das Problem der Materialgerecht~ 
heit in der bildenden Kunst heranziehen. So wie das Material des M«r. 
mors zu einer anderen Technik "lockt" als das Material der Bronce, so 
wie das Material des Holzes zur eckigen Form des Holzschnittes "ver_ 
£Uhrt", wahrend das Material der Kupferplatte die weiche Formgebung 
der Radierung "nahelegt", ahnlich mag man sich die Wirkung einer An~ 
lage auf die Begabung denken. Freilich ist auch das Gegenteil richtig: ge. 
nau so wie schon im Korper selbst Oberkompensationstendenzen im 
Sinne des Trotzdem wirksam sind, besteht der Reiz des Trotzdem auch 
im Seelischen. So mag man mit einem gewissen Recht davon sprechen. 

') Paul Fischl: Schwachsinn. Separatabdruck aus "Die Bereitschaft." Nr. 9. 
Wien 1927. 

13* 
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daB die Linie der Entwicklung durch die Konstitution nahegelegt werde; 
das Vorzeichen der Bewegung aber: ob im Sinne des Nachgebens oder 
des Widerstrebens, kurzum: die dialektische AusgestaItung des 
Ve r h a I ten s ist wohl zum iiberwiegenden Teile der Person vorbehalten 
und diirfte einen Teil ihrer SouveriinWi.t ausmachen. Aber genau so wie 
in dem Beispiel der Hafenanlage schlieBlich nicht die lokalen Faktoren 
entscheiden, sondem der Stellenwert in den Erwiigungen der Kriegs$ oder 
Handelsstrategie, ist auch die Bedeutung einer Anlage in erster Linie 
durch die Strategie der Gesamtpersonlichkeit bedingt. Es kann eine vor$ 
mals als wertlos betrachtete Insel im Ozean plotzlich als Inhaberin wert$ 
voller Bodenschiitze in den Gesichtskreis der hohen Politik treten. Eben$ 
so kann eine Anlage plotzlich der Person wertvoll werden. Sie wird es -
und das ist das Ausschlaggebende in jeder individualpsychologischen Be$ 
trachtung - aber dadurch, daB sie fiir den Dirigenten im Ensemble der 
Seele, f ii r den Gel tun g s t r i e b Bedeutung gewinnt! Ob dem Gel$ 
tungstrieb mit Recht die Stelle des Dirigenten eingeriiumt wird, diese Be" 
urteilung fiillt nicht in den Rahmen dieses Aufsatzes. Wenn man es aber 
einmal getan hat, so muB man auch unsere Folgerung annehmen und die 
s tr ate g i s c h e Bed e u tun g e in erA n 1 age gleichsetzen ihrer Be$ 
deutung f ii r die G e It u n g oder f ii r den S c he in d erG e It u n g. Da" 
mit aber ist das Prinzip der Natumotwendigkeit fiir die Betrachtung der 
Anlagen weit~ehend auBer Kurs gesetzt. Nicht ganz: es ist auch der 
Hafentechnik nicht moglich, jedes ,beliebige StUck der Kiiste zu einem 
brauchbaren Hafen umzugestalten. So wird auch der Piidagoge in man$ 
chen Fiillen VOl" der tlbermacht der Natur kapitulieren miissen. Das wird 
vornehmlich in zwei Fallen geschehen: einmal, wenn er dem absoluten 
Ausfall einerVoranlage gegeniibersteht und ein andermal, wenn jene An$ 
lageelemente .,nicht in Ordnung" sind, welche zum Aufbau der Intelli$ 
genz notwendig gehoren. 

In den meisten Fallen aber wird seine Kunst, gefijrdert durch das Riist$ 
zeug der Individualpsychologie, den Kampf mit Erfolg fiihren konnen. 
Dies solI nun gezeigt werden. 

V. Die Praxis. 
Die Theorie der Individualpsychologie geht darauf aus, den Zusam$ 

menhang der einzelnen seelischen Elemente, das verkniipfende Band, die 
zusammenschlieBende Melodie zu ergriinden, durch welche die einzelnen 
Erlebnisse und Verhaltungsweisen zu einer Ganzheit zusammengeschlossen 
sind. Dieser Blick auf das Ganze, der die Theorie kennzeichnet, gibt auch 
ihrer Praxis das Gepriige. Die individualpsychologische Psychotherapie 
und Piidagogik ist keine Beeinflussung der Symptome, sondern der Wur$ 
zein. Sie ist im besten Sinne des W ortes eine R a d i k a I b e han diu n g. 

A. Die Fragestellung. 
Die individualpsychologische Behandlung von Begabungsmiingeln be. 

ginnt zuniiehst mit einer Fragestellung: "Welchen Zweck verfolgt das 
Kind mit der Ausschaltung seiner Fiihigkeit auf diesem Gebiete?" 



Begabung und Erziehung. 197 

Diese Frage mag fUr den ersten Augenblick se1tsam anmuten; wir wer~ 
den uns jedoch bald von unserer ersten Verbliiffung erholen, wenn wir 
uns daran erinnern, in welch hohem Grade das Verhalten eines Menschen 
von seiner strategischen Situation abhingig ist. Gehen wir von unserer 
Einstellung auch dann nicht ab, wenn die Beibehaltung nicht ohne 
weiters eingesehen werden kann, so hat diese Hartnickigkeit doch 
bereits in unserer Praxis ihre guten Friichte getragen. Viele Erfolge, die 
unsere Mitarbeiter in schwierigen Fillen erzielt haben, wiren ohne die 
Aufdeckung der verborgenen Ziele der Kinder nicht moglich gewesen. Es 
ist nun freilich nicht leicht einzusehen, welche Zwecke durch Au s s c h a I ~ 
tun g von Fihigkeiten verfolgt werden konnen. Man wird aber doch so~ 
fort auf die Vermutung verfallen, daB es sich darum handeln diirfte,. ir~ 
gendwie vor Schwierigkeiten auszuweichen, unangenehmen Entscheidun~ 
gen zu entgehen und sich ein geruhiges Dasein zu sichern, DaB ein be
sonders mutiger Mensch auf die Ausschaltung von Fihigkeiten kommeh 
konnte, wird uns vor vornhert:in nicht sehr wahrscheinlich diinken. In 
der Tat fiihrten uns diese Vermutungen immer auf die richtige Spur. So 
gelang es in einigen Fallen, die offensichtliche Dummheit als En the ~ 
bun g s mitt e I zu entlarven (I. Lowy). "Zwei typische FaIle seien hier 
angedeutet, welche die Dummheit als Methode zeigen, den gefUrchteten 
Aufgaben des Lebens auszuweichen. Dem einen, in friiher Kindheit iibet~ 
schatzten Kinde, einem 14jahrigen Knaben aus geistig hochstehender Fa~ 
milie, gelang es, durch Sich.dumm~stellen seine Eltern, Lehrer und sich 
selbst zu tauschen. Das andere Kind, eine lljahrige Proletarierin, hatte 
sich infolge einer in ihrem siebenten Jahre erlittenen Gehirnerschiitterung 
fur verpflichtet gehalten, sich dumm zu stellen und nur bis zur zweiten 
Elementarklasse zu gelangen. In beiden Fallen hatte die individualpsycho~ 
logische Beeinflussung der Kinder die Dummheit als Ausrede entlarvt, 
und die isolierten Eigenbrotler in freundliche Mitarbeiter verwandelt." -
Man wird nicht irregehen, wenn man mit P. Fischl bei den Schwachsin~ 
nigen leichteren Grades 'Vermutet, daB sie in vielen Fallen dazu neigen, 
ihre wirkliche Behinderung noch auszubauen, um davon zu "profitieren". 

Es ist dringend notwendig, schon an dieser Stelle einem Einwand, der 
von vielen Kritikern der Individualpsychologie gemacht wird, den Wind 
aus den Segeln zu nehmen. Man wirft uns vor, daB wir die menschliche 
Seele in ganz unerlaubtem Grade intellektualisieren. 1st es nicht wirk~ 
lich eine Vergewaltigung der Tatsachen, wenn man von einer Technik 
des Schwachsinnes spricht, wenn man die Bemerkung wagt, daB ein 
Mensch seine naturgegebene Inferioritat noch weiter verstarke, um sie als 
Mittel zu benutzen? Vnd dies alles noch dazu bei Kindern, denen die ge~ 
nialisch~diabolische Intelligenz mangelt, die zu einer solchen Komodie 
notwendigerwdse zu gehoren scheint? 1st nicht Hamlets Kunstgriff. sich 
verruckt zu stell en, um seine Absicht ausfiihren zu konnen, wahre Fibel~ 
kunst gegen jene Kunstgriffe, die wir den Schwachsinnigen anzudichten 
scheinen? 

In der Tat stoBen wir hier auf Probleme groBter Schwierigkeit. Wir 
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kommen um die Schwierigkeiten nicht herum, wenn wir den Ursprung 
dieser Kunstgriffe ins "UnbewuBte" verlegen. Dies hieBe: sich um die Er~ 
klarung Uberhaupt drUcken. Wir sind nicht in der Lage, im Rahmen 
dieses Aufsatzes eine tiefergehende ErkHirung zu versuchen, wir wollen 
aber doch auf einen Weg hinweisen, der das Problem etwas vereinfachen 
k6nnte. Ein einfaches Beispiel m6ge die Art unseres L6sungsversuches 
illustrieren. \Venn wir uns vornehmen wUrden, die einzelnen Elemente, 
die zu dem Verhalten eines Betrunkenen passen, e i n z e 1 n fUr sich zu 
spielen, so ginge dies erheblich schwerer, als wenn wir uns bemUhten, 
die Roll e eines Betrunkenen zu spielen. Die Rolle scheint nun im allge~ 
meinen jene Ganzheit abzugeben, mit deren EinfUhrung die Erklarung 
des Erzeugens der einzelnen genialisch~diabolischen Kunstgriffe plausibler 
zu machen imstande ware. (Ich behalte mir die AusfUhrung dieses Ge< 
dankens vor.) Wie kommt es aber, daB ein Kind auf eine solche Rolle 
verfallt? \Vir k6nnen immer vermuten, daB sie ihm irgendwie nahegelegt 
worden sei. Besonders deutlich wird dies an einem Beispiele, das Wex. 
berg angibt und das die Unbegabung in einem speziellen Teilfach zwar 
nicht als Enthebungsmittel, sondern als Protestmittel zeigt: "Eine nerv6se 
Studentin der Medizin berichtete mir, sie habe in der Schule eine auf~ 
fallige Talentlosigkeit im Rechnen an den Tag gelegt. Dagegen sei sie in 
den h6heren Klassen, wo es sich um Trigonometrie, komplizierte Glei. 
chungen und h6here Mathematik handelte, eine der Besten gewesen. 
Gleichwohl mache sie noch jetzt beim Addieren oder Multiplizieren die 
dUmmsten Fehler. - Die Sache klarte sich dadurch auf, daB die Patientin, 
die Tochter eines groBen ];inanzmannes, mit diesem seit ihrer Kindheit in 
heftiger Fehde liegt. Dabei spielt das Geld, das sie verachtet, und das 
Operieren mit Zahlen eine groBe Rolle. Gegen den Willen des Vaters, 
der sie gern zur guten Tochter aus reichem Hause erzogcn hatte, hatte 
sie das Berufsstudium gewahlt, um auf das Geld des Vaters verzichten 
zu k6nnen." Sehr oft zeigt es sich, daB die Kinder berUhmter Vater jenem 
Gebiete ausweichen, auf dem der Vater seine Erfolge errungen hat, und 
dann natUrlich sehr oft auf eben diesem Gebiete als unbegabt gelten. "So 
antwortete ein solcher Sohn einmal, es sei doch bekannt, daB S6hne her. 
vorragender Manner gew6hnlich zu nichts zu brauchen seien. Die Kraft 
des Geschlechtes habe sich in seinem Vater ersch6pft. Damit war er aber 
in seinen Augen jeder Verantwortung ledig und hatte Uberdies noch die 
Schuld fUr sein Versagen gewissermaBen auf seinen Vater Uberwalzt". 
(Wexberg.1) 

Diese wenigen Beispiele sollen zeigen, in welcher Weise es einem 
Kinde m6glich ist, Unbegabungen als strategisches Mittel einzubauen. Sie 
als solche zu erkennen, ist der erste Schritt zu ihrer Umgestaltung. 

1) Die individualpsychologische Behandlung. In: Karl Birnbaum, Die psychi< 
schen Heilmethoden. Leipzig 1927. 
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B. Ermutigung und Training. 
Wenn wir die Art und Weise ermittelt haben, durch welche das Kind 

seine Unbegabung in sein strategisches System eingebaut hat, wissen wir 
auch schon im allgemeinen den Weg, den wir zu gehen haben, um es zur 
Umgestaltung zu veranlassen. Es laBt sich nicht leugnen, daB man manch
mal auch ohne dieses Wissen Erfolge erzielen kann; dies andert nichts an 
der allgemeinen Oberlegenheit einer radikalen Behandlungsmethode ge
geniiber einer symptomatischen. 

Unsere Fragestellung hat uns in allen Fallen darauf gefiihrt, auf Zeichen 
der Entmutigung zu achten. Wir konnen ganz allgemein sagen: In jedem 
strategischen System eines Individuums, in welchem Unbegabungen eine 
besondere Stellung einnehmen, ist dieses System durch eine beherr
schende Mutlosigkeit charakterisiert. Der erste Schritt, den der Erzieher 
zu gehen hat, wird daher ein Akt der E r m uti gun g sein. Ob wir die 
Ermutigung auf dem Gebiete der zu behebenden Unbegabung ansetzen 
oder ob wir zunachst ein weniger gefahrliches Gebiet dafiir wahlen und 
erst allmahlich dazu iibergehen, das Feld der Unbegabung direkt anzu
greifen; ob wir yom ersten Augenblicke an mit dem Kinde offen von un
seren Zielen sprechen oder ob wir das Kind zunachst durch Oberrumpe; 
lung zu den ersten Erfolgen bringen: fiir alle diese erziehungstaktischen 
Fragen laBt sich ein allgemeingiiltiges Rezept nicht aufschreiben. Man 
kann nur dies mit einiger Sicherheit sagen: Je entmutigter das Kind ist, 
desto groBer wird sein Widerstand sein. 1st aber ein solcher vorauszu< 
sehen, so empfiehlt sich eine in d ire k t e Angriffsmethode. - (Fiir die 
Taktik dieser allerersten Phase laBt sich sehr viel aus den Biichern der 
Suggestionspadagogen holen, z. B. aus denen Coues.) Freilich bleiben wir 
dabei nicht stehen, und dieser Umstand fiihrt uns wei tab von jenen, 
die von der bloBen Ermutigung alles erwarten. Vielmehr betrachten wir 
aIle bloBe Ermutigung n u r a Is den Auf t a k t zu den weiteren Opera
tionen. Jetzt erst fiihren wir alle jene Erkenntnisse ins Treffen, die wir 
auf dem Wege der individualpsychologischen Fragestellung gewonnen 
haben. Jetzt gilt es alles daran zu setzen, die Un beg a bun g z u en t < 
w u r z e I n. Jetzt erst wird die souverane Oberlegenheit unserer radikalen 
Methode offenbar! 

Wir gehen also nach dem Auftakt der Ermutigung dazu iiber, dem 
Kinde seine irrtiimliche Strategie verstandlich zu machen. Es muB lernen, 
s e i neb ish e rig e Tee h n i k mit n e u en Aug e n z use hen. Dies 
geschieht dadurch, daB wir ihm in einer gewissen Beziehung r e c h t g e < 
ben. Wenn ein Mensch wirklich meint, daB er die Aufgaben nicht losen 
konne, so hat er ja recht, wenn er diese Aufgaben so we it als moglich 
ausschaltet. Wenn er so recht den Wiinschen seiner ehrgeizigen Eltern 
trotzen will, kann er ja nichts Kliigeres tun, als seine Dummheit und Un
fahigkeit so stark als moglich zu trainieren. Das Z i e I, nach dem ein sol. 
ches Kind sein Training einrichtet, ist zweifellos f a I s c h gestellt. Abe r 
die Mit tel, die zu diesem falschen Ziele fiihren, sind an sich d u r c h • 
aus richtig gewahlt. 
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Wir legen auf dieses Rechtgeben das allergroBte Gewicht. Nur auf 
diese Art ist es moglich, jemanden von der Irrtiimlichkeit· seines Zieles 
zu iiberzeugen. Wir sagen also z.B. in aller Ruhe: "Wenn ich an deiner 
Stelle ware, konnte ich es nicht schlauer machenl Ich diirfte in der Schule 
nicht aufmerken, ich miiBte meine Augen unausgesetzt im Schulzimmer 
umherschweifen lassen, und wenn der Hahn des Wasserbehalters tropft, 
so miiBte ich es bemerken und womoglich sofort der ganzen Klasse durch 
lauten Zuruf anzeigen. Ich miiBte mir angewohnen, nicht auf den Lehrer 
zu schauen und nicht auf seine Worte zu horen; dagegen miiBte ich wie 
ein Falke jede Bewegung meiner Nachbam bemerken und sie tadeln. 
,Der Huber paBt nicht auf!' ,Der Meier liest ein Geschichtenbuch unter 
der Bank!' ,Der Wemer hat ein Papier unter der Bank liegen!' So miiBte 
ich aIle Augenblicke schreien und gerade dann am meisten, wenn die ganze 
Klasse aufmerksam zuhort oder mit einer Aufgabe beschiiftigt ist. Sonst 
kame ich ja in Gefahr. auch einmal aufmerksam zu sein. Wahrend der 
Geographiestunde miiBte ich an das Radio zu Hause denken und wahrend 
der Rechenstunde miiBte ich mich mit meinem neuen Schlitten beschaf_ 
tigen. Kurzum: Ich konnte es gar nicht anders machen. wenn 
ich dasselbe Ziel hitte wie du!" 

Mit diesem Beispiel soIl durchaus kein Rezept gegeben werden; bei 
kleinen Kindern oder auch bei Schwachsinnigen wird man besser fahren, 
wenn man die Struweipetermethode anwendet und all das von einem 
andem Kind erzahlt, das sich in den Kopf gesetzt hat, nichts zu lernen. 
Man kann es auch so machen, daB man das Kind auffordert, anzugeben, 
was einer tun muB, um ja nichts zu lemen. tlberhaupt: J e in d ire k t e r 
man die Methode der Aufklarung zu gestalten versteht, u m sow irk
s a mer wird sie sein. Es liegt zweifellos ein ironisches Moment in dieser 
Art der Aufklarung iiber die Technik des eigenen Lebens und es ist des
halb durchaus notwendig, der Ironie alles Verletzende zu nehmen und 
ganz und gar in der Sphare des Sachlichen zu verharren. 

Es gehort sehr viel Takt zu elner solchen Aufkliirung. Wer sich diesen 
noch nicht zutraut. der wird am besten tun, wenn er als guter Individual~ 
psychologe allen Hochmut von sich abtut und zu einem Kollegen geht. 
um von diesem praktisch zu lemen. wie mans macht. 

Worauf es bei allen solchen Besprechungen ankommt, ist zweierlei: 
Erstens muB man dem Kinde beibringen, daB es in Bezug auf sein falsches 
Ziel ganz richtig gehandelt habe und zweitens, daB dieses Ziel seiber 
g run d f a 1 s c h ist. Die Erfahrung hat gezeigt, daB es meist gar nicht not_ 
wendig ist, die Irrigkeit des Zieles besonders zu betonen; es gibtkaum 
einen Menschen, der sie nicht begriffe, wenn man ihm auf geschickte 
Weise die eigene Technik entschleiert. Hier ist der Punkt, wo der er
mutigende Auftakt mit der Aufklirung zusammenstoBt. Es mag sich 
manchmal empfehlen, dem Kinde seine Feigheit auf den Kopf zuzusagen; 
meist wird es kliiger sein, das Kind nur bis dicht an den Punkt zu fiihren, 
wo es die eigene F eigheit erkennt, und dann s c h a rf un dun v e r m i b 
tel tab z u b r e c hen! Eine unausgesprochene Erkenntnis· ist meist viel 
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wirksamer als eine formulierte, da diese leicht in Gefahr gerat, wieder in 
das Machtstreben des Menschen eingeschlungen zu werden und so neuer. 
dings eine Atmosphare des Trotzes zu schaff en. 

Wir wissen ganz genau, daB es .1eichter ist, uber diesen Weg der Ev 
mutigung und der Aufklarung zu schreiben, als ihn selber zu gehen. Das 
Kind gibt namlich nicht sofort den Kampf auf; es sucht nach Mitteln, 
seine gewohnte Einstellung beizubehalten, und in der Tat eroffnet sich 
ihm ein ganzes Arsenal von gefahrlichen Waffen. Es gibt kaum ein Kind, 
das nicht in ir~endeiner Form die landlaufige Meinung von der Un. 
ve ran d e r bar k e i t de r Beg a bun g e n gehort hiitte. Wir verubeln es 
dem Kinde noch weniger, wenn es mit dieser Meinung operiert, als den 
Scharen mutloser Erzieher, die in dieser Meinung "Trost und Balsam" 
nach ihren Niederlagen zu finden gewohnt sind. Es hat mich durchaus 
nicht gewundert, als mir einmal ein Junge in der ersten Zeichenstunde des 
Schuljahres bei Betrachtung seiner Arbeit unaufgefordert entgegenrief: 
"In unserer Familie kann niemand zeichnenl" Gehen wir einmal in Kurze 
die Entwicklung einer solchen zeichnerischen Unbegabung durchl Schon 
die ersten Kritzeleien werden in einer Familie mit solchem Vorurteil nicht 
besonders beachtet und gewertet, zumal in solchen Familien, in denen die 
Tradition der zeichnerischen Unbegabung heili~ gehalten wird, zumeist 
die kunstkennerische Intuition fehlt, welche dazu gehort, in den erst en 
Versuchen des Kindes irgendwelche Ansatze von Kunst zu entdecken. 
Da das Kind fur sein Tun keine Anerkennung, ja kaum irgendwelche 
Resonanz findet, stirbt das frohe Training der ersten Zeiten allmahlich 
abo Wenig trainiert kommt ein solclies Kind zur Schule, und seine ersten 
Leistungen sind daher auch wahrscheinlich nicht -vielversprechend. \\T enn 
aber auch der Lehrer einmal ein Lob ausspricht, so wird es weder vom 
Kinde selbst, noch von dessen Eltern besonders ernst genommen. "Das 
hat der Lehrer ,nur so' gesagt." "Ein Maler wirst du ja doch nicht 
werdenl" "Rechne lieber, davon wirst du mehr Nutzen habenl" "Einmal 
ist keinmall Einmal findet auch ein blindes Huhn ein Kornchenl" Mit 
diesen oder ahnlichen "Ermunterungen" abgespeist, wird das Training des 
Kindes noch mehr erlahmen. In der Schule sind die Leistungen infolge. 
dessen bald solche, daB sie die geringschatzige Kritik der Kameraden 
herausfordcrn. Diese wieder nimmt das Kind nur zum AnlaB, urn das 
zeichnerische Konnen allmahlich vor sich seIber zu entwerten. "Nur 
dumme Buben konnen gut zeichnenl" Damit aber kommt es ganz von 
seIber zum Versiegen des Wunsches, auf diesem Gebiete etwas zu leisten, 
sich auf diesem Gebiet in der Gemeinschaft zur Geltung zu bringen. So 
fuhrt der Mangel an Mut zur Herabsetzung des Trainings; und das ver. 
minderte Training setzt r u c k w irk end wieder den Mut herunter. Der 
T e u f e I s k rei s ist geschlossen. Wer solI ihn zerstoren? 

Wir durfen nun nicht ubersehen, daB sich bei dem Verhaltnis zwischen 
einem entmutigten Lehrer und cinem entmutigten Schuler eigentlich d rei 
solcher Kreise bildenl Einmal im SchUler allein; diesen Fall haben wir 
soeben besprochen. Ein solcher Zirkel ist aber au chi m L e h r e r wi r k. 
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sam, denn auch seine MiBerfolge beim Unterricht des unbegabten Schulers 
vermindern seine Courage. Aber auch die Beziehung des SchUlers zum 
Lehrer bekommt immer mehr den Ton der Hoffnungslosigkeit. Einer wird 
an dem andern verdrossen, und diese rein personliche Einstellung wirkt 
immer mehr dahin, das gegenseitige Entgegenkommen "abzudampfen". 
Es gibt Falle, wo eine solche Entmutigung das Einvernehmen nicht nur 
trubt, sondern von Grund auf vergiftet. Lehrer und SchUler konnen zu 
einander in den gleichen vergifteten Beziehungen stehen, wie sie nns 
Strindberg zwischen Mann und Frau darzustellen pflegt. Einer verdirbt 
am andern. Die einzige Person, der wir die Zerstorung aller drei Teufels. 
kreise zumuten durfen, ist der Erzieher; vom Kinde durfen wir den An. 
fang billigerweise nicht verlangen. Nach dem Auftakt der Ermutigung 
und der AufkHirung des Kindes tiber sein Training und seine Einstellung 
auf ein falsches Ziel ist dies nun der dritte TeilprozeB in dem Aufbau; 
die Bildung solcher Teufelskreise wi e d err ti c kg a n gi g zu mach e n. 
Das heiBt aber: Wir mussen an uns selber arbeiten, wir muss en uns seIber 
wieder den Mut holen, der zur Auflosung dieser magischen Zirkel not. 
wendig ist. Der Weg zu diesem Ziel wird in mancher Beziehung dem 
ahnlich sein, den wir bei der Aufklarung des Kindes eingeschlagen haben: 
wir mussen die ganze Sache von e in ern e u enS e it e a n g e hen. Hier 
gilt es nun vor allem, den starrgewordenen Glauben an die Unverander: 
barkeit der Begabung aufzugeben, ihn in uns seIber und im Kinde allmah: 
lich zu zerstoren. Haben wir so der Entmutigung den starksten Stutzpunkt 
entrissen, den gem e ins arne n Sttitzpunkt von Lehrer und SchUler, so 
sind un sere Kdfte frei, das Training umzugestalten; wir mussen einen 
n e u e n K rei s pro z e B ins Spiel setzen, in dem die Ermutigung und das 
Training einander untersttitzen und sichern. Wir werden die leisesten 
Spuren von Fahigkeiten beim Kinde aufsuchen und wie durch ein Mikro: 
skop vergroBert betrachten. Wir werden der ganzen Schulklasse die neuen, 
wenn auch objektiv minimalen Erfol~e mit allen agitatorischen Mitteln 
einhammern. Mit der negativen Kritik werden wir solange zuwarten, bis 
wir das Kind wieder k r i t i k rei f gemac.ht haben. Das Kind muB bci 
dieser Reorganisation eine "Schonzeit" erhalten, wahrend der wir auf 
nichts anderes bedacht sind, als darauf, seine Erfolgsspuren auszubauen. 
Wir werden mit allen Mitteln darnach streben, dem Kinde Spiegel seiner 
neugewonnenen Kraft hinzustellen; sei es, daB wir seine Arbeiten mit 
gutem Arrangement a u sst e 11 e n oder v 0 r 1 e sen, sei es, daB wir sie 
nach entsprechender Vorbereitung den Gas ten p r a sen tie r e n. 
Immer aber werden wir daran denken, die padagogischen Fahigkeiten 
der MitschUler fUr unsere Zwecke einzuspannen, indem wir immer wieder 
die neuen Erfolge au c hal s i h r We r k, a 1 s d u r chi h reM ita r b e it 
e r s t m 0 g 1 i c h g e w 0 r den interpretieren. Man kann immer wieder die 
Beobachtung machen, daB die Erfolge einer Schulklasse in erster Linie 
von der "suggestiven" Fahigkeit des Lehrers abhangen, den Stolz auf das 
Erreichte wachzurufen und den Anteil der Kinder daran mit allen Mitteln 
zuunterstreichen. Eine Klasse, in der der Geist des Optimis: 
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mus herrscht, bildet seIber wieder eine Kraftque11e fiir 
den L e h r e r. So findet all das, was wir liber die Dynamik des "Teufels< 
kreises" gesagt haben, hier seine positive Verwertung. Die richtige Art 
des Lehrens besteht eigentlich gar nicht so recht darin, den Kindern etwas 
"beibringen" zu wollen, sondern darin, sie so zu behandeln, daB sie, auf 
den Lehrer riickwirkend, das Beste in ihm zur Entfaltung bringen, das 
freilich wieder ihre Krafte in Bewegung setzt. Wir gehen erst jetzt allmah, 
lich dazu iiber, die Klasse als "Lebens. und Arbeitsgemeinschaft" zu 
organisiereno Je mehr wir in dieser Richtung fortschreiten, desto ·mehr 
diinkt es uns, als gingen wir mit diesen Versuchen einer ganz neuen 
Epoche der Schule entgegen, in der sich die Rolle des Lehrers vollig zu 
verandern scheint, insofern seine Tatigkeit immer mehr darin bestehen 
diirfte, gleich einem In g e n i e u r das Kraftwerk der Gemeinschaft zu 
dirigieren, statt seIber die "Lehr k r aft" zu sein, die sich in unzahligen 
Lehrakten verausgabt. Wir sind freilich noch gar nicht imstande, irgend. 
eine klare Vorstellung zu bilden iiber die Dynamik einer Schule, welche 
mit den ungeheuren Energien einer Gemeinschaft arbeitet. DaB in einer 
solchen Schule das Begabungsproblem ganz anders gelost werden wird, 
scheint selbstverstandlich, wenn man sich vor Augen halt, daB all das, 
was wir iiber die strategische Bedeutung von Begabungen, iiber die 
Dynamik des "Teufelskreises" aussagten, in einer "Kraftwerkschule" kaum 
mehr zutreffen diirfte, da das Bezugssystem fehlte, unter dem allein all 
das Gesagte Geltung beanspruchen kann. In der Schule von he ute ist das 
"Kraftliniensystem" des "sozialen Feldes", in dem ein Kind 
steht, fast undurchschaubar. Wir gehen mindestens erst daran, die Sozio. 
logie und Sozialpsychologie unserer Schulklassen in ihren ersten Grunrl. 
tinien aufzubauen, und auch die Psychologie des Lehrers liegt in den aller. 
ersten Anfangen 1). Und doch hangt fast alles, was iiber die Praxis des 
Begabungsaufbaues zu sagen ist, mit diesen Beziehungen innig zusammen, 
wenn unsere Behauptung irgendwie richtig ist, daB die Beg a bun g 
e in e sKi n des n u r au s d e r L e ben s roll e des Kin des ve r. 
standen werden kann. 

So stehen wir mitten in padagogischem Neuland! 
Wir haben den Eindruck, daB alle jene padagogischen Bestrebungen, 

die mittels des Ausbaues der Testforschung zu einer differenzierten Schul. 
organisation hindrangen, trotz ihrer scheinbaren "Modernitat" doch eigent. 
lich mehr aus der naturwissenschaftlichen Ideologie des 19. Jahrhunderts 
verstanden werden miissen. Auch wir hoffen vom weiteren Ausbau der 
Testforschung noch sehr viel, wenngleich wir es ablehnen miissen, in ihr 
das Wesentlichste der Begabungsforschung anzuerkennen. Wir erhoffen 
uns von ihr die Au ff in dun g b e sse r e r T r a i n in g s met hod e n, 
wahrend sie heute noch immer mehr darauf eingestellt ist, G r en zen 
von Begabungen zu erkennen. 

1) Go r i n g: Psychologie der Schulklasse. Osterwieck 1927. - Von Go r i n g auch 
.. Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers." 
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Als die Aeromechanik in ihren Grundziigen entwickelt war, tauchte 
auch die Idee auf, Flugzeuge "schwerer als die Luft" zu erfinden. Der eine 
Teil der Forscher verlegte sich darauf, nach brauchbaren Flugzeugen zu 
streben, der andere Teil aufs Widerlegen. 

Wir halten zu denen, die fliegen wollen I 

VI. Riickblick und Ausblick 
Der praktischen Zielstellung des Buches eingedenk, soll die Technik 

der erzieherischen Einwirkung auf Unbegabte kurz zusammengefaBt 
werden, wobei wir gleich bemerken, daB die hier angegebene Reihenfolgc 
der Akte sich zwar bewiihrt hat, aber keineswegs als bindend betrachtet 
werden darf. 

Der erste Schritt auf dem Wege zielt darauf hin, dem entmutigten 
Kinde Pro ben e i g e n e n K 0 nne n s z u ve r mitt e I n. Die Anfor. 
derungen miissen moglichst heruntergesetzt, dem Kinde muB "Gelegen. 
heit zu gelingendem Wollen" gegeben werden. Wir glauben, daB ohne die 
Schaffung dieser Voraussetzung alles folgende unmoglich ist. 

1st der erste Schritt gliicklich getart, so trachte man, das Kind zur 
Rev i s ion s e i n e s b ish e ri g e n Ve r h a It ens zu veranlassen. Es solI 
allmihlich erkennen lernen, daB es sich selbst den Weg zum Erfolg ver. 
rammelt hat. Ob man dabei mit einer mehr oberflichlichen Besprechung 
auskommt, oder ob man eine griindliche Analyse der Personlichkeit vor. 
nehmen muB, richtet sich ganz nach der Schwere des Falles~ Wir selbst 
werden bei dieser Revision moglichst zuriicktreten und alles vom Kind 
selber finden lassen. (Arbeitsschulprinzip!) 

Der RevisionsprozeB fiihrt von seIber zur Auf los u n g jener Ver
kettung von Mutlosigkeit und Herabsetzung des Trainings, die wir mit 
F. Kiinkel als .,Teufelskreis" bezeichnet haben. Die Auflosungsarbeit am 
SchUler wird auch auf uns selbst ihre wohltitige Wirkung ausstrahlen. 

Indem wir schlieBlich daran gehen, mit moglichster Beriicksichtigung 
der Errungenschaften der modernen Unterrichtslehre die geringen Erfolgs. 
spuren durch vergroBernde Spiegelung im Kinde und seiner Umgebung 
auszubauen und so eine gegenseitige Stiitzung von Mut und Training 
herbeizufiihren, schaffen wir die erste Voraussetzung dafiir, daB es spiter 
einmal auch reif sein werde, aus Irrtiimern zu lernen und Kritik nicht nur 
ohne Schaden, sondern mit N utzen zu ertragen. -

Auf das G an z e zuriickblickend, gewinnen wir jetzt zum Abschlusse 
folgendes Bild: Nur eine Einstellung, die mit der individualpsychologischen 
i m We sen s g run d e gleich ist, mag sie. auch in der theoretischen For. 
mulierung da und dort abweichen, kann dem s c h a f fen den Erzieher 
etwas bieten, wenri er sich nach Mitteln umsieht, aus unfihigen Kindern 
fihige zu machen. Eine solche Einstellung wird immer irgendwie auf den 
Satz Adlers hintendieren, daB e s n ich t da ra u f a nkomm t, was 
einer mitbringt, sondern, was er daraus machtl 

Auch die In:dividualpsychologie kann das Ganze des psychophysischen 
Problemkreises nicht so lOsen, daB alle zufrieden wiren. Aber der Hin. 
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blick auf ihr Ideal: "die mutige Seele, die in der Gemeinschaft lebt" 
(eine Formel von A. Neuer) schafft ihr das Vertrauen zu einer Lasung, 
die dem Menschen gibt, was des Menschen ist: den M u t z u r Ve r
ant w 0 r t Ii c h k e i t. Und sie glaubt, daB nur eine solche Lasung, die das 
Menschlichste am Menschen nicht verkennt, imstande ist, dem Erzieher 
Wege zu weisen; und allen denen, die zwar der akonomischen Tendenz 
dieser Tage ihr Recht lassen wollen, denen aber doch aIle Okonomie nur 
Material bedeuten kann, das Ethos des Menschseins zu verwirklichen. 
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Drei Beitrage zum Problem des Schiilerselbstmords. 
Erster Beitrag. 

Von Dr. Alfred Adler. 

Der ,Wert statistischer Erhebungen soIl keineswegs geleugnet werden, 
solange sie darauf gerichtet sind, ein Bild zu entwerfen iiber die Hiiufung 
der Selbstmordfiille und iiber begleitende Vmstiinde. Schliisse zu ziehen, 
sei es auf die psychische Individualitiit, sei es auf die Motive des 
Selbstmordes, ist auf Basis der Statistik allein unmoglich. Man wird da 
leicht zu voreiligen Anschuldigungen von Institutionen oder von Per~ 
sonen kommen, solange die treibenden Motive in ihrem vollen Vmfang 
unbekannt bleiben. Soziales Elend, Miingel von Schuleinrichtungen, Fehler 
der Piidagogik, zahlreiche andere schwache Punkte unserer Kultur kon
nen dabei zur Aufdeckung kommen. 

Aberwird uns daraus die p sychol 0 gis ch e Situ a tion des Selbst_ 
morders, etwa die Dynamik klar, die ihn aus dem Leben treibt? 
- Wenn wir wissen, daB die dichtest bevolkerten Gegenden die relativ 
groBte Zahl der Selbstmorder aufweisen, daB gewisse Monate den hoch
sten Stand der Selbstmorderziffem zeigen, lernen wir daraus auch nur 
eip einziges zureichendes, was sage ich? - e r k 1 ii r end e s Mot i v ken
nen? Nein. Wir erfahren nur, daB der Selbstmord, wie jede andere Er
scheinung auch, dem Gesetz der groBen Zahl folgt, daB er mit anderen 
sozialen Erscheinungen Verkniipfungen aufweist. 

Der Selbstmord kann nur individuell begriffen wer
den, wenngleich er soziale Voraussetzungen und solche 
Folgen hat. 

Dies erinnert an die Entwicklung der Neurosenlehre. 
Vnd auch, daB man, solange nicht volle Klarheit iiber die psycholo

gische Konstellation des Selbstmordes und iiber das Wesen der Motive 
herrscht, an ein Verstiindnis oder gar an eine grundlegende Heilung nicht 
denken kann. 

Vnd selbst wenn sich auf sozialem Wege ein Mittel fiinde, vereinzelt 
Selbstmorde zu verhiiten, wie es die Aktion der Heilsarmee in London 
versucht, indem sie Aufrufe erliiBt, die Selbstmordkandidaten zu sich 
ladet, urn ihnen Trost und Hilfe zu spenden; selbst wenn es geliinge, 
praktisch, die Zahl der Selbstmorde, sei es, wie manche irrtiimlich tglau_ 
ben, durch Vertiefung der Religiositiit, durch verbesserte Piidagogik, 
durch soziale Reformen und Hilfeleistungen einliuschriinken, so bliebe es 
dennoch ein verdienstliches Werk, den psychischen Mechanismus. die 
geistige Dynamik des Selbstmordproblems klarer gestellt zu haben. Einer
seits wegen der Moglichkeit einer individuellen, weiterhin durch das 
Mittel der Piidagogik und der sozialen Reform allgemeineren Prophylaxe. 
Andererseits, weil offenbar das psychische Gefiige des Selbstmorders im 
Zusammenhang steht mit psychischen Zustandsformen und psychischen 
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Einstellungen anderer Art, vor aHem solchen der nervosen und psychi~ 
schen Erkrankungen, ')0 daB im Falle des Gelingens einer derartigen 
Zusammenhangsbetrachtung Ergebnisse des einen Problems zu Nutzen 
des anderen verwertet werden konnten. 

Dieser Versuch der Zusammenhangsbetrachtung wird wesentlich 
unterstiitzt durch die Volksmeinung, die jedesmal geneigt ist, dem Selbst. 
morder den Milderungsgrund der Unzurechnungsfiihigkeit zuzubilligen; 
aber auch durch Ergebnisse aus der Psychiatrie, den Zusammenhang von 
Geisteskrankheit und S~lbstmord betreffend. 

Aus welchem Material kann ein Nervenarzt, der sich der individual. 
psychologischen Untersuchung bedient, Erkenntnisse sammeln, um die 
Fragen des Selbstmordes zu lOsen? 

Der gelungene Selbstmord vereitelt ja eine direkte Einsicht, etwa 
durch Befragen oder Reaktionspriifung. Bleiben in diesem Falle nur 
Aufzeichnungen und Auskiinfte der Umgebung, die mit Vorsicht aufzu. 
nehmen sind und hochstens Bedeutung erlangen konnen, wenn sie mit 
grundlegenden psychologischen Ergebnissen iibereinstimmen. Insbeson. 
dere was Ansichten der Umgebung anlangt, ist die Tatsache ft:stzuhalten, 
daB sich die u n g 1 a u b Ii c hem p fin d Ii c heN a t u r des Selbstm6r. 
ders stets verkleidet und in ein Geheimnis hiillt. 

Bleiben also nur die Fiille von miBlungenem Selbstmord und die iiber. 
aus hiiufigen unausgefiihrten Selbstmordregungen, die einer Erforschung 
durch die Individualpsychologie zugiinglich sind. Freilich kompliziert 
sich dabei das Problem, weil diese Fiille gewohnlich den KompromiB. 
charakter tragen, so daB sie im Zweifel stecken bleiben oder ungeeignete 
Mittel wahlen und, wahrend sie den Tod such en, gleichzeitig auf Rettung 
bedacht sind. 

1m mer h i n is t die s de rei n zig eWe g, um Sicherheit dariiber 
zu erlangen, wei c her Art die Men s c hen sin d, die den T 0 d 
s u c hen un d wei c heM 0 t i v e s i e dab e i b ewe gen. Da kann ich 
nun mit Bestimmtheit sagen: der EntschluB zum Selbstmord tritt unter 
den gleichen Bedingungen ein, unter denen sichder Ausbruch einer ner. 
vosen Erkrankung (Neurasthenie, Angst. und Zwangsneurose, Hysterie, 
Paranoia usw.) oder ein nervoser Einzelfall vollzieht. Ich habe diese 
"n e u rot i s c h e D y n ami k" in einigen Arbeiten (" Ober neurotische 
Disposition", "Psychischer Hermaphroditismus im Leben und in der Neu. 
rose" usw.) beschrieben, die als Fortsetzungen meiner "S tu die ii be r 
Minderwertigkeit von Organen (Bergmann, Miinchen 1927) an. 
zusehen sind 1). Die leitenden Gedanken dieser Arbeiten sind folgende: 

Jedes Kind wachst unter Verhaltnissen auf, die es zu 
e i n e r D 0 p p e lr 0 11 e z win g e n, ohne daB es diesen Sachverhalt mit 
seinem BewuBtsein erfaBt. W ohl aber mit seinem Gefiihl. Einerseits klein, 
schwach, unselbstandig, entwickelt es Wiinsche nach Anlehnung, Zart. 

') Siehe diesen Band. ZusammengefaBt und erweitert im "N e r v 6 sen C h a r a k. 
t e r", 4. A ufl. J. F. Bergmann, M iinchen 1928. 
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lichkeit, Hilfe und Untersttitzung. Und bald fiigt es sich dem Zwange, 
der den Schwachen zum Gehorsam, zur Unterwerfung verpflichtet, wenn 
er Triebbefriedigungen und die Liebe seiner Pflegepersonen erlangen 
will. Aile Ziige des erwachsenen Menschen von Unterwiirfigkeit, Demut, 
Religiositat, Autoritatsglauben (Suggestibilitat, Hypnotisierbarkeit und 
Masochismus beim Nerv<>sen) stammen aus diesem urspriinglichen Ge~ 
fUhl der Schwache und stellen psychische Zustandsbilder dar, denen 
offensichtlich bereits geringe Spuren von Aggression anhaften, Versuche, 
etwas von Geltung und Triebbefriedigung aus der Umwelt fUr sich zu 
gewinnen. 

Zur gleichen Zeit, insbesondere aber deutlich im Laufe cler Ent~ 
wicklung, tauchen Z ii g e des E i g e n w ill ens auf, ein Han g z u r 
S e 1 b s tan dig k e i t, G roB man n s sue h t, T rot z machen sich mehr 
und mehr gel tend und t ret e n inK 0 n t r a s t z u den and ere n Z ii ~ 
g end e s G e h 0 r sam s. Ja, man merkt bald, daB diese Kontraststellung, 
offen bar unter dem Druck der AuBenwelt, bei Entfaltung des kindlichen 
Ehrgeizes, groB zu werden und seinen Trieben Befriedigung zu gewahren 
(EBtrieb, Schautrieb z. B.), sich stetig steigert. Die Que 11 e die s e r 
Kontraststellung der Charakterziige liegt in dem inne~ 
ren Widerspruch zwischen Unterwerfung und der Ten, 
den z d e r T ri ebb e fr i e dig u n g. Das Kind merkt sehr bald, daB in 
seiner kleinen Welt vorzugsweise die Kraft gilt und findet dafiir in der 
groBen Welt reichliche Bestiitigung. Und so nimmt es von den Ziigen 
des Gehorsams nur diejenigen an, die ihm Nutzen bringen, sei es einen 
Gewinn an Liebe, an Lob, Verziirtelung oder Belohnung. Leider fiihrt 
gerade diese Art von Lebensbeziehung des Kindes leicht auf A b w e g e 
und kann aus dem UnbewuBten heraus in ten den z i <> s e r Wei s e Si~ 
tuationen schaffen, in welchen der spiiterhin Erwachsene geradezu auf 
die Hi 1 f e and ere r angewiesen ist. Solche Kinder werden in jeder Art 
Kranklichkeit, Ungeschicklichkeit, Angstlichkeit, Schwachheit, im Leben, 
in der Schule, in der Gesellschaft ihre Beziehungen so einrichten, daf) 
man sich ihrer annimmt, Mitleid zeigt, daB man ihnen hilft, sie nicht 
allein laBt usw. - Gelingt ihnen dies Vorhaben nicht, so fUhlen sie sich 
beleidigt, zuriickgesetzt, verfolgt. E i n e un g e h e u r e tl b ere m p fin d ~ 
lichkeit wacht dariiber, daB nicht die eigene Schwache 
en t 1 a r v t we r d e. Immer ist es ein Schicksal, Pech, die schlechte Er~ 
ziehung, die Eltem, die Welt, die Schuld an ihrem Ungliick tragen, und 
in dieser Absicht steigern sie ihre Wehleidigkeit zur Hypochondrie, zu 
Weltschmerz und Neurose. Und noch mehr! IhreSehnsucht nachMitleid, 
nach Bevorzugung kann so intensiv werden, daB sie die Krankheit als 
Mittel schatzen lernen, einerseits urn das Interesse der Umgebung auf 
sich zu lenken, andererseits als Vorwand, urn jed erE n t s c h e i dun g 
auszuweichen. Diese Furcht vor jeder Entscheidung (die 
P r ii fun gsa n g s t des N e r v <> sen), die i h n n i c h t s z u End e 
b r i n g e n 1 a B t, i h n g 1 e i c h zeit i gab e r mit h <> c h s t e rUn g e , 
d u 1 dun d Has t e rf ii 11 t, die i h m d a s War ten (auf die Ent~ 
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scheidung, auf den Erfolg) z u r g roB ten Qua I mac h t, wi r d n u r 
e r k I a r Ii c h, wen n man die un g e h e u r enG roB e n ide end e s 
UnbewuBten kennt und das Gefiihl von deren UnerfiiU
barkeit bei ausgesprochen nervosen Personen. 

Diese intrapsychische Spannung, der dialektische Umschlag aus dem 
Schwachegefiihl des Kindes in GroBmannssucht, wird begleitet, aber 
auch behiitet durch dauernde Affektlagen der Angstlichkeit, der Un
sicherheit, des Zweifels an den eigenen Fahigkeiten. Und dies urn so 
mehr, je groBer die dynamische Wirkung des Kontrastes, je hypertro
phischer die Ziige des Ehrgeizes und der Eitelkeit sich ausgestalten. 

Die Individualpsychologie ermoglicht es, durch Reduzierung dieser 
psychischen Vberspannung auf die Anfiinge in der Kindheit die Ursachen 
anzugeben fiir deren Bedeutung, auBerordentliche Kraft und Haltbar
keit. Ich konnte in allen 'Fallen, be i N e rvo s en, a uBe ro rd en t
Ii c h b e fa h i g ten Men s c hen u n d b e ide ,n e i n e rUn t e r sue h -
ung zugangIichen Selbstmordern den Nachweis erbringen, daB 
sie in den Anfangen der Kindheit ein besonders ver
tie ft e s G e f ii hid e r Min d e r w e r t i g k e i t b e s aBe n. Ais Aus. 
gangspunkt dieses Gefiihls habe ich schon vor Jahren eine an g e b 0 -

rene Minderw'ertigkeit von Organen und Organsystemen 
an g esc h u I dig t, welchen zufolge das Kind beim Eintritt ins Leben 
durch Kranklichkeit, Schwache, Plumpheit, HaBlichkeit und Deformitiit 
sowie durch Kinderfehler (Bettnassen), Stuhlschwierigkeiten, Sprach. 
fehler, Stottern, Augen. und Gehoranomalien) ins Hintertreffen gerat 1). 

Der von diesem Gefiihl der Minderwertigkeit ausgehende s t ii r. 
mi sche Ve rsuch zu r Vb e rkomp e nsa t ion, gleichbedeutend mit 
Vberwindung des Fehlerhaften durch angestrengtes Training des Ge. 
hirns, gelingt recht haufig, nicht aber ohne dauernd Spuren dieses Zu. 
sammenhangs und der Mehrleistung in der Psyche zu hinterlassen. Der 
ehemalige Bettniisser wird zum Reinlichkeitsfexen und Blasenathleten, das 
Kind mit unwillkiirlichen Stuhlabgiingen zum Hyperiistheten, die ur. 
spriingliche Schwache und Empfindlichkeit ~er Augen praJestiniert zu. 
weilen zum Maler und Dichter, und der Stotterer Demosthenes wird zum 
groBten Redner Griechenlands 2). Dabei begleitet sie aIle auf ihrem Le. 
benswege eine unbeziihmbare Gier nach Erfolg, und ihre dauemde Vber. 
empfindlichkeit sucht ihnen die K u I t u rho h e z u sic her n. Rachsucht, 
Pedanterie, Geiz und Neid begleiten diese Entwicklung, ebenso auch 
Ziige von ausgesuchter Mannhaftigkeit, sogar Grausamkeit und Sadismus. 

1) N euerlich hat Bar tel (Wien) einen Spezialfall dieser Organminderwertigkeit, 
die Iympha tische Konstitution, in Zusammenhang mit Selbstmord gebracht. In 
der weiteren Fassung, die ihr dieser Autor gegeben hat, wird sie sich, ebenso wie die 
von mir hervorgehobene Organminderwertigkeit, auch als Grundlage von N eurosen 
entpuppen. Der Schliissel zum Verstandnis des Zusammenhangs liegt in beiden Fallen 
in dem kindlichen Gefiihl der Minderwertigkeit, das iibrigens auch durch Erziehungs
fehler, durch Lieblosigkeit und durch Verzartelung zustande kommen kann. 

2) Siehe auch J. Reich, Kupst und Auge, Osterreichische Wochenschrift. 1908. 
Adler. Hellen und Bilden 3. Auf!. 14 
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Nur eine Relation noch kann diese Spannung verstarken, und Sle 1St 

es gerade, die den pathologischen Gestaltungen dieser ins Gegensatzliche 
umschlagenden Dynamik ihre h6chste Weihe gibt. Sie geht aus dem 
haufig anzutreffenden p sy chi s ch e n He rm a p h rod i t i sm us hervor. 
Die Doppelrolle verleitet viele der Kinder, eine naheliegende A n a log i e 
mit tel s t e i n e r f a I s c hen, abe r a u s Tat sac hen g esc h 6 p f ~ 
ten We r tun g herzustellen, eine Analogie, der seit altersher ein groBer 
Teil der Menschheit unterlegen ist, und die eine ganze Anzahl der fein~ 
sten K6pfe, - ich nenne nur Sc ho p e nha u e r, N ie tz sch e, Moe. 
b ius, Wei n i n g e r - mit geistreichen Sophismen zu stlitzen gesucht 
haben: ich meine die Gleichstellung von Zligen der Unter
werfung mit Weiblichkeit, der Bcwaltigung mit Mann. 
li c h k ei t. Oem Kinde wird diese Wertung recht haufig aus den Fami. 
lienbeziehungen und aus der Umgebung aufgezwungen. Es kommt dann 
bald so weit, daB jede Form von Aggression und Aktivitat als mann. 
lich, Passivitat als weiblich empfunden wird. Dann geht das Streben des 
Kindes dahin, aus Gehorsam zu Trotz, aus der Foigsamkeit heraus 
zu B6sartigkeit, aus den normalen Bahnen der kindlichen Fligsamkeit 
und Weichheit zu aufgepeitschten Bestrebungen der GroBmannssucht, 
der Starrk6pfigkeit, des Hasses, der Rachsucht zu gelangen. Kurz, in den 
geeigneten Fallen (bei starkem GefUhl der Minderwertigkeit) setzt ein 
toller miinnlicher Protest ein, bei Knaben wie bei Miidchen. Selbst die 
korperlichen Schwiichen und Fehler des Kindes werden dann nicht ver. 
schmiiht, wenn sie als Waffen dienen konnen, urn sich etwa durch Kriink. 
lichkeit, Kopfschmerzen, Bettniissen usw. das dauernde Interesse und 
eine gewisse Herrschaft liber die Umgebung zu sichern. So wird au s 
d emU n b e w u B ten her a use i n e Sit u a t ion g esc h a ffe n, i n 
d e r die K ran k h e i t, j a s e I b s t d ere i g e neT 0 d g e w li n s c h t 
wi r d, t e il sum den An g e h 0 ri g enS c h mer zen z u b ere i ten, 
t e il sum i h n end i e E r ken n t n i s a b z uri n g e n, was s i e and e m 
s t e t s Z u r ti c k g e set z ten v e rio r e n h abe n. N ach meiner Erfahrung 
stellt diese Konstellation die regelmaBige psychische Grundlage dar, die 
zu Selbstmord und Selbstmordversuchen AniaB gibt. Nur daB ins p ii t e. 
r e n J a h r e n me is t n i c h t me h r die E I t ern, son d ern e in L e h • 
r e r, e in e g e Ii e b t e Per son, die G e s e II s c h aft, die We It a I s 
o b j e k t die s e s R a c h e a k t e s g e w ii hIt wi r d. 

Kurz anfUhren muB ich noch, daB eine der wichtigsten Triebfedern 
zu diesem miinnlichen Protest die haufig anzutreffende Unsicherheit des 
Kindes liber seine gegenwiirtige oder zuklinftige Geschlechtsrolle ist. 
Aus dieser Unsicherheit heraus, die die double vie, die BewuBtseinsspal. 
tung, den Zweifel und die Unentschlossenheit der Nervosen vorbereitet, 
driingt es Madchen und Knaben mit ungeheurer Wucht zum miinnlichen 
Protest in jeder Form. Aus diesem heftigen Streben stammen 
aIle Formen der Frlihsexualitiit und des Autoerotismus, 
die Mas t u r bat ion w i r d z u r Z wan g s e r s c h e i nun g, u n d e in 
una b 1 ii s s ig e s 0 r ii n g e n n a c h "m ii n n li c h" s c h e in end e r Be. 
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tat i gun g d e r Sex u ali t ii t (unter anderem: Don J u a n, Me s sal ina, 
P e rv e rs ion en, In zest, Not zu ch t usw.) verankert sich als prag. 
nantes S y m b old e sma n n I i c hen Pro t est e s. Die Liebe selbst artet 
aus in eine unstillbare Gier nach Triumph, die Befriedigung des Sexual. 
triebes findet eine sekundiire Verwendung zum Zweck des Beweises der 
Mannlichkeit oder auf einer psychischen N ebenlinie - wie i m Fall e 
der Masturbation - zum Zweck der Selbstbeschadigung 
i m Sin nee i n e s Ra ch e a k t e S'). 

Die Selbstmordidee taucht unter den gleichen Konstellationen auf wie 
die N eurose, der neurotische Anfall oder die Psychose. Selbstmord und 
Psychose wie die Neurose sind Ergebnisse der gleichen psychischen Kon. 
stellation, die durch eine Enttauschung oder Herabsetzung bei Dispo: 
nierten eingeleitet wird und die das alte Gefiihl der Minderwertigkeit 
aus der Kindheit wieder zum Aufflammen bringt. S e I b s t m 0 r d wi e 
N e u r 0 s e sin d Ve r s u c h e e i n e r ii b e r spa n n ten P s y c h e, sic h 
der Erkenntnis und den Qualen dieses Minderwertig~ 
keitsgefiihls zu entziehen, und treten deshalb zuweilen 
ve r g e sell s c h aft eta u f. In anderen Fallen wirkt ein konstitutionelles 
Moment (die Starke des Aggressionstriebes) oder Beispiele richtung. 
gebend. Der "Hereditat" kann in gleicher Weise vorgebeugt werden, wie 
den Manifestationen selbst, und zwar durch die Individualpsychologie. 
Sie deckt das kindliche Gefiihl der Minderwertigkeit auf, fiihrt das Kind 
von seiner Oberschiitzung auf das wahre MaB zuriick, indem sie falsche 
\Vertungen korrigiert, und stellt die Revolte des miinnlichen Protestes 
unter die Leitung des erweiterten BewuBtseins. S e I b s t m 0 r d wi e N e U. 

rose sind kindliche Formen der Reaktion auf kindliche 
o b e r s c h ii t z u n g von Mot i v e n, Her a b set z u n g e nun dEn 1-
tau s c hun gen. Un d s 0 s tell t d e r S e 1 b s t m 0 r d - g an z wi e 
die N e u r 0 s e un d P s y c h 0 s e - e i n e Sic her u n g v 0 r, urn in 
unkultureller Weise dem Kampf des Lebens mit seinen 
Bee i n t r a c h t i gun g e n z u e n t g e hen. 

Freilich ist nur solcher Reaktionsweisen fiihig, wer imstande ist, sein 
Gemeinschaftsgefiihl zu drosseln, nur an sich und nicht an die anderen 
zu denken. 

') und des Ausweichens vor Entscheidungen. 

14* 
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Z w e it e r B e i tr a g. 

1st eine Prophylaxe des Schtilerselbstmords moglich? 
Von Dr. Carl Furtmiiller. 

Die Selbstmorde von Kindern und Jugendlichen, bei denen ein Ereignis 
des Schullebens als Motiv der Tat in den Vordergrund tritt, zum Gegen.' 
stand einer gesonderten Betrachtung zu machen, ware wenig fruchtbar, 
wenn man es dabei auf die Ergriindung der Psychologie des Selbstmordes 
abgesehen hat. Hier kann durch eine Ordnung der Falle nach der kon. 
kreten Auslosung des SchluBaktes nur die Aufmerksamkeit von ihrer 
langen und ungleich wichtigeren inneren Geschichte abgelenkt werden. 
Selbst die Losung der Sonderfrage, welche Rolle die Schule im Leben des 
einzelnen Selbstmorders gespielt hat, kann durch Klassifikation nach 
dem Motiv ehererschwert werden. Denn wenn das eine Mal einem 
innerlich ganz anders bedingten FaIle ein Schulerlebnis als auffallige 
Fassade unorganisch aufgeklebt sein mag, wird das Schulleben in der Vor; 
geschichte anderer Falle eine umso bedeutungsvollere, wenn auch in der 
Motivation nach auBen nicht aufscheinende Rolle spielen. 

Ganz anders liegen die Dinge, wenn man sich auf die padagogische 
und psychologische Beurteilung der Schulverfassung und ihrer seelischen 
Auswirkung auf die SchUler einstellt. Der Umstand, daB bestimmte Ein. 
richtungen der Schule oder bestimmte Formen des SchuHebens zu typisch 
wiederkehrenden Selbstmordmotiven werden, weist zwingend darauf hin, 
daB von diesen Punkten psychische Belastungen ausgehen, die die Trag. 
fahigkeit eines Teiles der SchUler iibersteigen. Hiebei sind die Falle, in 
denen es zum Selbstmord oder zum Versuch des Selbstmordes kommt, 
selbstverstandlich nur einzelne besonders auffallende Hohenpunkte in 
einem we it umfassenderen Gefahrdungsfelde. Schon rein auBerlich tretet;l 
neben sie in ahnlich alarmierender Weise die Falle der Flucht aus dem 
Elternhause und aus der Heimat. Darum scharen sich aber dann die 
statistisch nicht erfaBbaren, aber natiirlich unendlich zahlreicheren Falle, 
in denen dieselben Verhaltnisse zu Verstarkung neurotischer Einstellung, 
zu dauernder Entmutigung, zu Fixierung passiver Haltung fiihren. Eine 
Umschau iiber die Motivationen, die bei SchUlerselbstmorden am haufigsten 
wiederkehren, wird uns also auf eine Reihe von Punkten hinweisen, an 
denen unsere Schuleinrichtungen ernster Oberpriifung bediirfen. 

Der weitaus haufigste AniaB des SchUlerselbstmordes ist die schlechte 
Note, zuweilen die schlechte Einzelnote, etwa auf einer schriftlichen 
Arbeit, in der Regel jedoch das schlechte Zeugnis oder das Versagen bei 
einer entscheidenden Priifung, das ein solches Zeugnis erwarten laBt. 
Dabei scheinen die Zeugnisse am Schlusse des Wintel'halbjahres, die 
keine oder doch wenigerentscheidende praktische Folgen mit sich bringen, 
kaum weniger hiiufig vertreten, als die am Schlusse des Schuljahres, die 
iiber die Moglichkeit des Vorriickens in die nachsthohere Klasse oder 
iiber den giinstigen AbschluB der Studien entscheiden. 
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In zweiter Linie kommen die Schulstrafen, wobei die schwerste Schul~ 
strafe, der AusschluB aus der Schule, seine besondere Bedeutung hat. 
Auch die schlechte Betragensnote im Schulzeugnis ist wohl richtiger hier 
als in der ersten Gruppe einzuordnen. 

Mitunter als die unmittelbare Auslosung, hiiufiger aber in der Vorge~ 
schichte eines Selbstmordes, spielt schroffes oder hohnisches Verhalten 
von Lehrern oder Mitschiilern eine Rolle, oft in dem Zusammenwirken, 
daB das durch eine ironische Bemerkung des lehrers ausgeloste Geliichter 
der Klasse als unertriigliche Demtitigung empfunden wird. Dabei konnen 
die Bemerkungen, die zur inneren Krise beitragen, durchaus im Rahmen 
des Schultones bleiben, der an der betreffenden Schule tihlich ist und von 
der Mehrzahl der Schtiler gut vertragen oder doch als gegeben gleich~ 
mtifig hingenommen wird. 

Nicht tibergangen werden kann hier auch - obwohl noch mehr yom 
aktuellen Motiv zu den dahinter liegenden Voraussetzungen hintiber~ 
leitend - die bedrtickende Wirkung, die auf passive Naturen oft nicht 
von einzelnen Schulerlebnissen, sondern yom Schulmechanismus als solchem 
ausgeht. 1st der innere AnsehluB an die Unterrichtsarbeit ausgeblieben 
oder verlorengegangen und auch keine lebhaftere Kameradschaftsbeziehung 
zu den Mitschtilern zustandegekommen, dann rufen mitunter die endlos 
folgenden Schultage mit der drtickenden Langweile der Lehrstunden und 
mit den mannigfachen Anforderungen, die von der Sehule ins Haus naeh~ 
folgen, dort nieht bewiiltigt werden, wohl aber von anderem abhalten und 
so die Passivitiit fixieren, eine dumpfe Hoffnungslosigkeit hervor, die 
katastrophale Wendungen begtinstigt. 

Von besonderer Bedeutung ist nattirlich die Spiegelung der Schulereig~ 
nisse im Elternhaus. Dieses tiberschiitzt sehr oft die Bedeutung von Note 
und Zeugnis und hiilt es fUr piidagogisch richtig, sie dem Kinde gegen~ 
tiber noch tiber die eigene Oberschiitzung hinaus zu tibertreiben. Die 
Sehulstrafe wird nieht als abgeschlossene und selbstiindige Angelegenheit 
betrachtet, sondern als Aufruf und Ausgangspunkt fUr hiiusliche Strafe, 
wenn nicht gar Ztichtigung. So kann man in manchen Fiillen zweifeln, ob 
der Schulvorfall an sich oder das zu erwartende hiiusliche Echo, die Angst 
vor der Strafe, dem Zorn oder der Verzweiflung der Eltern psychisch 
wirksamer waren. Darum ist oft auch die Krise tiberwunden, sobald die 
erste Aussprache mit den Eltern erfolgt ist. Freilich darf nieht tibersehen 
werden, daB MiBerfolg in der Schule und Sehulstrafe auch bei ruhiger 
oder gleichgiiltiger Haltung des Elternhauses Selbstmordmotive werden. 

Unsere Vmschau hat uns keine Oberraschung gebracht. Insbesondere 
der individualpsychologisch eingestellte Erzieher erkannte dabei, daB man 
bei Betrachtung des Schiilerselbstmordes auf aIle die Fragen gedriingt 
wird, die sich auch sonst als die piidagogischen Grundprobleme unserer 
Schuleinrichtung erweisen. Diese Erkenntnis zerstort die Illusion, die 
immer wieder auftaucht, wenn irgendwo eine sich hiiufende Zahl von 
Schiilerselbstmorden die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit in Anspruch 
nimmt, als konnte es eine besondere Prophylaxe des Schiilerselbstmordes 
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geben durch eine Anzahl wohlwollender, aber nicht tiefgreifender MaB. 
regeln. Eine wirksame Prophylaxe kann sich nur aus der unermud. 
lichen fOrdernden Bearbeitung der aufgezeigten Probleme ergeben. Dabei 
wird man sich theoretisch um moglichst scharfe Zielstellungen bemuhen. 
praktisch aber jeden auch vorsichtigen Schritt begruBen muss en, wie er 
unter gegebenen ortlichen und zeitlichen Verhiiltnissen moglich ist, wenn 
er nur in die rechte Richtung fUhrt. 

Die Bedurfnisse der Piidagogik und die Notwendigkeiten des Schul. 
wesens als einer Massenorganisation fUhren zu gewissen Antinomien, von 
denen die durch den Klassifikationsapparat gegebene nicht nur im allge. 
meinen BewuBtsein am festesten verankert, sondern auch mit sachlichen 
Erfordernissen am engsten verknupft ist. Innerhalb der einzelnen Schule, 
beim Obergang von einer Schulart zur anderen und bei der Auswirkung 
der Schule auf das praktische Leben sind der Klassifikation eine solche 
Hille wesentlicher Aufgaben ubertragen, daB auch der theoretische Geg. 
ner des Klassifikationswesens als solchen, sob aId er zu praktischen Vor. 
schliigen gelangt, die Klassifikation in mehr oder weniger verhullter Form 
doch nicht entbehren kann. In der Hille der Aufgaben, deren Losung auch 
innerhalb dieser Beschriinkung moglich bleibt, steht der Abbau des Re. 
petentenelends in erster Reihe. Die Bildung differenzierter Arbeitsgemein. 
schaften bietet hiezu, insbesondere in der Pflichtschule, ein technisches 
Mittel, das zwar auch nicht restlos befriedigt, das aber jedenfalls in 
seinen psychischen Auswirkungen weniger bedenklich ist als der Zwang 
zum Repetieren und das die aus diesem entspringenden realen Schiidi. 
gungen vermeidet. Fur die uber die Pflichtschule hinausreichenden Schulen 
werden Methoden auszubauen sein, die schon fur den Eintritt die besondere 
Eignung, zu der die Neigung als wesentlicher Bestandteil gehort, zum ent. 
scheidenden Faktor machen. Was aber die Atmosphiire an vielen unserer 
hOheren Lehranstalten oft noch mehr bestimmt als die Fiiile endgultig 
ungunstiger Klassifikation, das ist die schier unubersehbare Fulle von 
schlechten Noten, von Tadel und Ermahnung, die sich im Lauf des Schul. 
jahres oft uber die Klasse ergieBt. W 0 solche Klassifikationsbriiuche herr. 
schen, beweisen sie einen didaktischen Pessimism us, der es fUr unmoglich 
hiilt, das sachliche Interesse zu einem wirksamen Arbeitsantrieb zu ge. 
stalten und der daher im Druck der Note das eigentliche Movens sieht. 
zeugen sie von einer piidagogischen Gesinnung. die die Angst positiv 
wertet und Ermutigung fur eine gefiihrliche Verlockung zum Leichtsinn 
hiilt. Erweist sich also auch hier wieder der Lehrergeist wichtiger als 
Einzelheiten der Schulverfassung, so verliert dadurch das Ringen um 
Besserung der Schulverfassung dennoch nicht an Bedeutung. Schon des. 
halb nicht, weil gerade diese Auseinandersetzung die Moglichkeit zur 
Propagierung eines neuen Lehrgeistes gibt. 

Fur die landliiufige Auffassung ist die Schulstrafe ebenso untrennbar 
mit der Schule verbunden wie die Klassifikation. Aber schon der fluch. 
tigste geschichtliche Oberblick widerlegt das. Gegenuber der Hiiufigkeit 
und Grausamkeit der Schulstrafen fruherer Epochen ist ein deutliches 
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Abebben unverkennbar. Die Verschiedenheit der Entwicklung von Land 
zu Land erschwert den Verteidigern der Schulstrafe ihre Stellung. Denn 
was an einem Orte durch jahrhundertelange Gewohnung Notwendigkeit 
vortauschen kann, ist an einem anderen langst als entbehrlich erkannt 
worden. Wie wollte sich nun das Strafsystem dieses zweiten Ortes als das 
endgiiltige und nicht weiter reduzierbare ausweisen? Ais bezeichnendstes 
Beispiel sei in Erinnerung gebracht, daB in manchen Staaten, so in Preus. 
sen, die korperliche Ziichtigung noch immer eine amtliche Schuleinrich. 
tung ist, wahrend sie in andern, z. B. Osterreich, seit einem halben Jahr. 
hundert verboten ist. Die Karzerstrafe, die an den osterreichischen Mittel. 
schulen zulassig ist, wird in \Vien im allgemeinen selten, an den erziehe. 
risch vorgeschrittenen Anstalten gar nicht verwendet. Eine groBe Anzahl 
einzelner Lehrer verzichtet nahezu oder vollstandig auch auf die iib. 
lichen kleinen Strafmittel, obzwar natiirlich ein -solcher Verzicht fiir den 
einzelnen durch den Einbau in ein auf Strafen eingestelltes System nicht 
leicht wird. Dagegen ist die Problematik der Betragensnote der Lehrer. 
schaft leider noch zu wenig zum BewuBtsein gekommen. Die schwerste 
Schulstrafe, der AusschluB, ist in Wien seit einer Reihe von Jahren als 
Strafform fast vollstandig auBer Gebrauch gekommen. Wo ernstere Vor~ 
kommnisse es unmoglich machen, einen Schiiler in der alten Erziehungsge. 
meinschaft zu belassen, wird ihm unter Verzicht auf die demiitigende und 
durch einen Zeugnisvermerk lange weiterwirkende Formalitat des Aus
schlusses der Cbertritt an eine andere Anstalt ermoglicht. Dabei wird es 
erfreulicherweise immer mehr zur Cbung, in solch schwierigen Fallen auch 
das Urteil eines psychologisch geschulten Arztes zu horen. Dies hat eine 
Bedeutung, die iiber die Behandlung des einzelnen Falles hinausgreift; von 
solchen Einzelheiten aus gewohnt sich die Schule allmahlich daran, in 
dem schwer erziehbaren Kinde nicht ein Objekt der Entriistung, sondern 
der Erziehung zu sehen. 

Ober den allmahlichen Abbau der iiberlieferten Schulstrafen hinaus zu 
einer vollig anderen Problemstellung gelangt man, wenn man an Stelle 
der iiberkommenen Auffassung der Klasse als einer Summation von Indi. 
viduen, die als Untergebene dem Lehrer als dem allein berechtigten Vor. 
gesetzten gegeniiberstehen, die Idee einer wirklichen Gemeinschaft setzt, 
in die sich Lehrer wie Schiiler als Glieder einordnen. Solcher Einordnung 
widerspricht es natiirlich nicht, daB der Lehrer innerhalb der Gemeinschaft 
seine besondere Aufgabe und sachlich die Fiihrung hat. Ohne diese sachliche 
Fiihrerschaft wird meist schon die Gemeinschaftsbildung an sich nicht in 
der rechten Weise gelingen, weil die Jugend, in Elternhaus und sonstiger 
Umgebung von unzahligen Beispielen auf Autoritat gestellter Gesell. 
schaftsbildung beeinfluBt, sonst leicht in das MiBverstiindnis verfallt, Am. 
terbesetzung und Strafbestimmungen fiir das Wesentliche des Gemein. 
schaftslebens zu halten. Aber auch der Lehrer seinerseits ist bei der 
Durchfiihrung seiner neuen Aufgabe durch die Vorbilder seiner Jugend, 
durch jahrelange anders eingestellte tlbung, durch eine Unzahl groBer 
und kleiner Gegenwirkungen von auBen her und aus dem Innern der 
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Schule mannigfach gehemmt. So werden die Schul- und Klassen
gemeinden, wie sie in \\lien jetzt an der groBen Mehrzahl der hoheren 
Lehranstalten bestehen oder sich bilden, zunachst und vielleicht noch 
manches Jahr recht bescheidene KompromiBgebilde sein. Das darf nicht 
entmutigen, sondern hier muB mit zaher Beharrlichkeit weiter gearbeitet 
werden. Denn hier handelt es sich urn Anbahnung eines freieren und wiir
digeren menschlichen Verhaltnisses zwischen Lehrer und Schiiler und in 
gewissem Sinne urn die Eroberung des Schiilers durch die Schule, die ihn 
nicht mehr nur auBerlich durch Disziplinarordnung, Aufgaben und N oten, 
sondern als einen innerlich ihr Zugehorigen. an sich binden will. Und 
schon die ersten Schritte auf diesem Wege geniigen, urn den gesellschaft
lichen Ton der Schule, der in der Vergangenheit oft durch Vorbilder aus 
der Beamtenwelt und auch aus dem Militarleben mitbestimmt wurde, stark 
zu beeinflussen. Die Klassengemeinschaft als Zusammenfassung der Schii .. 
ler und Lehrer kann dann den einzelnen dagegen schiitzen, daB sich an" 
dere, seien es nun Lehrer oder Kameraden, ihm gegeniiber im Tone emp
findlich vergreifen, sie weiB aber auch zumeist die Bedeutung solcher Zwi" 
schenfalle auf das richtige MaB zuriickzufiihren. 

1m Rahmen einer Schulgemeindeverfassung konnen zudem erst iiber .. 
haupt die auBeren Voraussetzungen fiir eine wirklich erzieherische Tatig" 
keit an unseren hoheren Schulen geschaffen werden. Der Lehrer an sich, 
der oft in fiinf und mehr Klassen gleichzeitig unterrichtet, kann diese 
Funktion nicht ausiiben. Sie fiele dem Klassenvorstande zu, der aber heute, 
nach rein biirokratischen Gesichtspunkten bestimmt, vor allem der Fiih .. 
rer der Schreibgeschafte und das Organ der Disziplinargewalt ist. Mehr 
kann er nur dort sein, wo er das herzliche Vertrauen der Klasse genieBt, 
und das ist nur dort gesichert, wo ihm dieses Amt unter Mitwirkung der 
Klasse iibertragen wurde, wie es im Rahmen einer Schulgemeinde natiir .. 
lich ist. Wo <liese Einrichtung besteht, hat sie sich auch bewahrt und es 
zeigt sich auch da, daB mit dem Amte der Verstand kommt, das heiBt. 
daB die Klassen im allgemeinen es senr wohl verstehen, ihre besonderen 
Wiinsche den Bediirfnissen und Moglichkeiten des Gesamtbetriebes ein" 
zuordnen. Nur wenn auf diese Weise ein Lehrer wirklich der Ver .. 
trauensmann der Schiiler ist, besteht die Hoffnung, daB die Schule 
iiber die Schiiler das erfahrt, was fiir ihre erzieherische Tatigkeit uner .. 
laBlich ist, ja auch nur die Tatsachen, ohne deren Kenntnis man zu den 
gefahrlichsten MiBgriffen gelangen muB. Bei der heute noch vorherrschen,,· 
den Atmosphare unpersonlicher Fremdheit kann es sich ereignen, daB 
einem Schiilerselbstmord ein Selbstmordversuch in friiherer Zeit und dann. 
neuerlich Monate schwerster Selbstmordkrisen vorausgegangen sind und 
daB die ganze Umgebung des Schiilers das gewuBt hat, nur die Lehrer 
nicht. Fiir das Alter der Schulpflicht kann hier die Schiilerbeschreibung 
und der Eltern"Fragebogen viel Niitzliches leisten, fiir die mehr Heran" 
wachsenden fiihren diese Mittel nicht zum Ziel. Die Eltern schweigen ge" 
rade iiber das Wichtigste und in den heikelsten Fallen, weil sie bei den 
heute im Durchschnitt herrschenden Verhaltnissen mit Recht oder Un .. 
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recht fUrchten, durch volle Offenheit ihrem Kinde zu schaden. Zudem 
braucht der junge Mensch oft gerade bei Zerwurfnissen mit dem Eltern. 
haus eine Stutze und einen Wegweiser. Keine Schuleinrichtung wird fur 
den einzelnen Fall garantieren konnen, daB ein Lehrer dem Bedrohten zu 
dieser Stutze werde, aber die Verfassung der Schule solI diesen gluck. 
lichen Fall begunstigen und nicht erschweren. 

Treten im Schulleben erst einmal die Prinzipien der Autoritat und des 
Gehorsams in den Hintergrund gegen die Macht der Gemeinschaft und 
der Einordnung, so lOsen sich gewisse Fragen der UnterrichtsfUhrung, die 
heute oft eine bedruckende Ode des Schulbetriebes mit sich bringt, fast 
von selbst. Die Mangel der uberkommenen Lehrweise wurzeln ja alle 
darin, daB sie die absolute Unterworfenheit des SchUlers unter Lehrer 
und Schule zur stillschweigenden Voraussetzung hat. Auswahl und Ver. 
teilung des Lehrstoffes, Urn fang und Zeitpunkt der zu leistenden Arbeit 
wurden ausschlieBlich von der Behorde und vom Lehrer bestimmt, die 
SchUler standen dem als rein passive Objekte der Lehrtatigkeit gegen. 
uber. Und wahrend man uberall sonst, wo ein Einzelner einem Publikum 
gegenubertritt, "daran denkt, der Einze1ne musse sein Publikum g e win. 
n e n, gab es in der Schule kein R e c h t des Publikums, sondern nur die 
P f I i c h t der Aufmerksamkeit auch dann, wenn die psychologischen Be. 
dingungen der Aufmerksamkeit nicht geschaffen waren. Und viele Lehrer 
dachten pessimistisch genug sowohi von der menschlichen Natur als auch 
von dem Fache. das sie vertraten, urn in dem auBeren Druck der Schule 
uberhaupt den einzigen dauernd wirksamen Arbeitsantrieb zu erblicken. 
Innerhalb einer lebendigen Schulgemeinde andert sich auch das Bild der 
einze1nen Lehrstunde. Das freie Klassengesprach wird an Stelle von Lehrer. 
vortrag und Lehrerfrage ihr charakteristischer Zug; Stoff, Fortgang und 
Verteilung der Arbeit werden von der Klassengemeinschaft nicht unter 
demZwange auBerer Vorschriften, sondern sachlicher Notwendigkeiten 
vereinbart, dem Einzelnen fallt seine "Aufgabe" nicht als Diktat, sondern 
als sein individueller Beitrag zur Gesamtarbeit zu. Dberflussig hinzuzu. 
fugen, daB man fUr die nachste Zukunft auch schon kleine und vor. 
sichtige Schritte auf dieses Zie1 hin wird mit Genugtuung begruBen 
mussen. 

Bei jedem SchUlerselbstmord spielt das VerhaItnis zum Elternhaus 
eine mitentscheidende, oft die entscheidende Rolle. Auf das Kind, das 
sich in seiner Familie seelisch geborgen fUhIte, konnte ja das Schulereig. 
nis nicht so tief wirken. Was es am meisten trifft, ist das Echo des Hau. 
ses, sei es nun Zorn oder Verzweiflung. In dieser Beziehung droht ge. 
rade die engere Fuhlungnahme zwischen Schule und Haus, die sich in den 
letzten Jahren anbahnt und die an sich sicher gefordert werden muB, nicht 
an unseren Pflichtschulen, wohl aber hie und da an den hoheren Schulen 
zu einer neuen Gefahr zu werden. W 0 Lehrer und Eltern erzieherisch 
falsch orientiert sind, muB naturlich ihre Fuhlungnahme die Fehler ver. 
starken. Und wenn nun etwa eine Schule es fUr eine Pflicht der Gewissen. 
haftigkeit halt, jede kleinste Unstimmigkeit des Schullebens an das Eltern-
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haus weiterzugeben, so grinst dem Kind jeder solche unbedeutende Kon. 
flikt nochmals aus einem VergroBerungsspiegel entgegen. Die Rolle dieser 
Beziehungen iindert sich vollig in dem AugenbHck, wo sich die Schule 
erzieherisch umstellt. Statt die landlaufigen vUlgarpadagogischen Vorur. 
teile zu teilen und zu verstarken, wird sie jetzt in vorsichtiger und takt. 
voller \Veise aueh zum Erzieher der Eltern. 

DaB die Schule a 1 s E in ric h tun g uber die hier angedeuteten Ande. 
rung en ihrer allgemeinen Verfahrensweise hinaus zum Schutze gefahrde. 
ter Kinder selbst etwas Positives beitragen konnte, glaube ich nicht. W ohl 
aber muB sie es sich zur Aufgabe machen, durch unaufdringliche, aber wach. 
same Beobachtung die Gefahrdeten - nicht im eng en Sinne einer un. 
mittelbaren Selbstmordgefahr - rechtzeitig zu erkennen und sie Bera. 
tungsstellen zuzufUhren, an denen psychologisch geschulte Arzte und Er. 
zieher zusammenwirken. Eine geregelte Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Beratungsstelle hiitte we it uber·die Einzelfalle hinaus den Wert, in 
den Lehrern immer mehr die Einsicht zu befestigen, daB auffallende Feh. 
ler und schweres Versagen der Schiiler psychologische und padagogische 
Probleme aufwerfen, auf die die ublichen Mittel der Schulroutine durch. 
aus nieht die einzig mogliche und auch nieht die von vornherein riehtige 
Art der Antwort sind. 

Mussen wir so alles fordern, was die erfreulicherweise im Zuge befind. 
Hche erzieherische Umstellung der Lehrerschaft beschleunigen und ver. 
tiefen kann, so mussen wir auch dafUr sorgen, daB die kunftigen Lehrer. 
generationen schon von Anfang an in die richtige Einstellung kommen. 
Eine Neugestaltung der psychologischen und padagogischen Seite der 
Lehrerbildung, insbesondere fUr die Lehrer der hoheren Schulen, ist daher 
auch fur die hier behandelte Frage eine ernste und dringliche Forderung. 
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Dritter Beitrag. 
Von Dr. Fritz Kiinkel. 

Die beiden Einzelfalle, welche im Folgenden geschildert werden sol. 
len, konnen selbstverstandlich nicht als Beweis fUr die Richtigkeit elner 
Theorie gelten, ja sie diirfen nicht einmal als typisch aufgefaBt werden. 
Man muB vielmehr verlangen, daB jeder Fall, den die Praxis bringt, ge. 
wissermaBen als der erste in seiner Art untersucht werde, damit nicht die 
lebendige und unwiederholbare lndividualitat des .Einzelschicksals durch 
das tote Schema vergewaltigt wird. Nur als Illustration der von Alfred 
Adler oben dargelegten Ansichten sind die zwei Beispiele aufzufassen, 
und ihre Absicht ist, den Blick des Lesers zu scharfen fUr die von der In. 
dividualpsychologie aufgedeckten Zusammenhange, und sein Denken an 
die spezifisch individualpsychologische Betrachtungsweise zu gewohnen. 

1m ersten Falle handelt es sich nur urn eine Selbstmorddrohung. Und 
es wird sich nicht entscheiden lassen, ob ohne das Eingreifen der Erzie. 
hungsberatung diese Drohung spater einmal zur wirklichen Tat gereift 
ware. Da aber im zweiten Fall, der einen vollzogenen Selbstmord betrifft, 
ein ahnliches Stadium von Drohungen mehrere Jahre vorher aufgetreten 
war, laBt sich behaupten, daB die Selbstmorddrohung wenn nicht immer, 
so doch des ofteren in der Vorgeschichte des ·wirklichen Selbstmordes als 
psychologisch deutlich erkennbares Friihstadium vorkommt. 

I. Es handelt sich urn einen Knaben von 13 Jahren, Erich E. Er ist 
SchUler in der 3. Klasse einer groBstadtischen Gemeindeschule, wachst als 
einziges Kind auf, und zwar bei Adoptiveltern, die er (angeblich) fUr seine 
richtigen Eltern halt. Sein leiblicher Vater ist unbekannt, seine Mutter 
solI verwahrlost gewesen sein. Sie hat sich seit seiner Adoption, die in 
seinem zweiten Lebensjahr erfolgte, nicht mehr urn ihn gekiimmert. Die 
Pflegeeltern behandeln ihn freundlich. Sie sind be ide angstlich und urn 
den guten Ruf der Familie besorgt. Eine besondere Rolle in der Erziehung 
hat von jeher die Verheimlichung des Adoptivverhaltnisses gespielt. Die 
Mutter behauptet, daB Erich von der Tatsache der Adoption nichts wisse. 
Nur einmal, vor etwa vier Jahren, sei er ganz verstort nach Hause ge. 
kommen, weil die Kinder auf dem Hof ihm gesagt hatten, daB seine rich. 
tige Mutter eine Dirne gewesen sei. Sie habe ihm das ausgeredet, und 
zwar mit Erfolg, denn er habe nie wieder etwas davon gesagt. 

Vor zwei Jahren ist Erich ziemlich plotzlich aus einem guten SchUler ein 
schlechter SchUler geworden. Die Griinde fUr dieseAnderung sind unbekannt. 
Die Pflegeeltern haben ihm deswegen sehr zugesetzt.Auch Nachhilfestun. 
den bekam er. Aber er blieb trotzdem sitzen. - Von dieser Zeit an ent. 
spann sich ein regelrechter Kampf zwischen ihm und den Pflegeeltern, 
der sich individualpsychologisch ohne weiteres als ein Kampf urn die 
Macht erkennen laBt. Die Erwachsenen machten ihm Vorwiirfe, daB er 
ihrem guten Namen Schande bringe und versuchten auf aIle nur denk. 
bare Weise, ihn ihren eigenen ziemlich ehrgeizigen Absichten zu unte~ 
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werfen. Er versuchte, sich die erste Rolle im Hause zu erobern und die 
Befriedigung seiner eigenen nicht weniger ehrgeizigen Anspriiche zu er. 
zwingen. Die Ziele beider Parteien lassen sich in die Worte fassen: "Du 
muBt tun, was ich will." 

Die Mittel, welche das Kind im Dienste dieses Machtstrebens allmah. 
lich ausgebildet hatte, lassen sich als sinnvolle Antworten auf die je. 
weiligen MaBnahmen der Erzieher verstehen. Sie ordnen sich in einer 
Reihe, welche mit gelegentlichen VergeBlichkeiten (z. B. bei kleinen Auf. 
tragen, Bestellungen und dergleichen) beginnt und schlieBlich bei schwe< 
ren Ausbriichen von Verzweiflung und scheinbar recht ernst gemeinten 
Selbstmorddrohungen endet. Zu verstehen aber ist diese Reihe nur, wenn 
man daneben die Reihe der ErziehungsmaBnahmen betrachtet, welche 

von Ieisen Vorwiirfen bis zu Priigelszenen und schweren 
Weinkrampfen der Pflegemutter aufsteigt. Noch wich. 
tiger aber als die Aufstellung beider Reihen ist die Ein. 
sicht, daB nicht jede Reihe nach ihrer eigenen inneren 
Gesetzlichkeit verlauft, sondern daB jeweils ein Glied 
der Reihe A (Verhalten des Kindes) durch ein Glied 
der Reihe B (Verhalten des Erwachsenen) beantwortet 

81 wird, und daB das nachste Glied der Reihe A (also etwa 
das kindliche Verhalten A2) nicht unmittelbar aus Ai 
verstiindlich ist, sondern nur als Antwort, die von Ai 
auf das Verhalten der Eltern) erfolgen muBte. (Siehe aus auf Bl (also 

Figur.) 
Dieser dialektische Wechsel der beiderseitigen Reaktionen ist zwar 

das Selbstverstandlichste. was man sich denken kann. Die \Vissenschaft 
aber versucht immer wieder, von ihm zu abstrahieren. Sie mochte A2 aus 
Ai erklaren und schlieBlich den Selbstmord als eine unausweichliche 
Konsequenz der kindlichen Veranlagung (also aus den Gesetzen der 
Reihe A) hervorgehen lassen. Die Wahrheit aber ist, daB diese Reihe we
sentlich anders verlaufen ware, wenn an irgend einer Stelle in der Reihe B 
(also im Verhalten des Erziehers) ein anderes Glied aufgetreten ware, als 
tatsachlich aufgetreten ist. - Erst. wer die dialektische Wechselwirkung 
zwischen Zogling und Erzieher in ihrer ganzen Tragweite verstanden hat, 
wird aufhoren, die Vererbung oder die Konstitution fUr den tragischen 
Ausgang eines Menschenlebens haftbar zu machen und wird anfangen, 
den schier unwiderstehlichen EinfluB und freiIich auch damit die fast un_ 
begrenzte Verantwortlichkeit der Erziehung im richtigen Lichte zu sehen. 

Der konkrete Verlauf des Kampfes laBt sich etwa folgendermaBen be. 
schreiben: Das Kind war, so lange es denken konnte, auf Ehrgeiz dres. 
siert. 1m Hause seiner Pflegeeltern galt nur das V orwartskommen. das 
Ansehen und die Bewunderung der Mitmenschen als erstrebenswertes 
Ziel. Sachlichkeit kannte man nicht. In der Schule traten jedoch fur Erich 
gelegentlich Schwierigkeiten auf. Er konnte sich an die ungewohnte Un. 
terrichtsmethode eines neuen Rechenlehrers nicht gewohnen. Sein An
sehen in der Klasse drohte zu sinken. Er verdoppelte seine Bemiihungen. 
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aber schon in einer Weise, die, wenigstens diesem Lehrer gegeniiber, nicht 
zum Erfolg fiihren konnte. Er versuchte, den Tugendhaften zu spielen. 
Der Lehrer gab ihm (wahrscheinlich etwas ungeschickt) zu verstehen, 
daB man auf diese \Veise keine Lorbeeren ernten konne. Und die Pflege
eltern, die Wert auf ein enges Zusammenarbeiten mit der Schule legten, 
gaben auch ihrerseits ihrem Unwillen iiber das Nachlassen der Schul
leistungen Ausdruck. So verlor das Kind plotzlich auf allen Kriegsschau
platzen seine giinstige Position, und in dieser Not fing es an, "auf Mar
tyrer zu trainieren". Erich hielt sich nun fUr den verlorensten, ungliick
lichsten und unverstandensten Menschen unter der Sonne. Das unend
liche Mitleid, das er mit sich hatte, weil es kein anderer mit ihm hatte, 
wob ihm einen Glorienschein urns Haupt. Seine Traume und Phantasien 
wurden zum Mittelpunkt seines Lebens. Die Wirklichkeit, Schule und 
Haus, die Erwachsenen und die Kameraden, verloren ihren Wert, da sie 
ja nicht mehr geeignet schienen, ihm die Erfiillung seiner Wiinsche zu ge
wahrleisten. 

Selbstverstandlich wurde durch diese Haltung (Al) die Leistung in der 
Schule noch schlechter. Und selbstverstandlich antworteten die Erzieher, 
die es eben nicht besser verst and en, mit einer Verstarkung des autorita
tiven Druckes (Bl). Erich muBte des ofteren nachsitzen und bekam zu 
Hause nicht mehr die Erlaubnis, auf die StraBe zu gehen. Er sollte weiter 
nichts tun, als arbeiten. Da er" aber schon den Riickzug vor dem Leben 
angetreten hatte, da er sich in der Verhaltungsweise At befand, konnte er 
auf den Schachzug seiner Gegner (auf Bl) nicht anders antworten, als 
durch den Obergang zu einer noch starkeren Riickzugsbewegung (&). Er 
begnugte sich nicht mehr mit Tagtraumen, sondern er bekam Kopfschmer
zen. Er starrte nicht mehr in seine Bucher, sondern er legte sich aufs Sofa. 
Sein GefUhl von Bedriicktheit, Not und Vereinsamung brachte es mit 
sich, daB ihm, wieer spater sagte, ununterbrochen das Weinen in der 
Kehle saB. Dieses Weinen aber lieB er nicht zur AuBerung kommen. Er 
"fraB seinen Schmerz in sich". Und das Weinen "stieg ihm aus der Kehle 
in den Kopf". - GepreBte Atmung, Muskelspannungen und wahrschein
lich auch Veriinderungen im vasomotorischen System mogen der korper. 
liche Ausdruck dieser chronis chen Verzweiflung gewesen sein. Und das 
Ergebnis war der nachste Schritt auf dem Wege in die Neurose: Lang
dauernde Kopfschmerzen. Dieser Zustand (A,) bildet also die Antwort auf 
das Verhalten der Umwelt (Bl) und nicht etwa die eigengesetzliche Foige 
aus At. Ohne Bl ware A2 nicht eingetreten. 

Auf die Kopfschmerzen und die Mattigkeit des Kindes antworteten 
die Erwachsenen mit Besorgnis, Pflege und Medikamenten. Aber ihre 
Strenge wegen der Schulleistungen lieB nicht etwa nacho Sie stellten sich 
vieimehr auf den Standpunkt, daB man das Kind mit groBer Sorgfalt ge. 
sund pflegenmusse, urn es nachher mit gutem Gewissen zur Arbeit 
treiben zu konnen. Da sie dieser ihrer Meinung unverhohlen Ausdruck 
gaben, war es dem Kinde nicht etwa moglich, seine kampferische Haltung 
aufzugeben und sich innerlich mit seinen Erziehern einverstanden zu er-
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kliiren. Der Kriegszustand lag vielmehr naeh wie vor offen zutage, ob. 
gleieh im BewuBtsein aller Beteiligten nur beste Absiehten, ernste Besorg. 
nis und schweres VerantwortlichkeitsgefUhl vorhanden waren. Man blieb 
auf allen Seiten vollig blind fUr den dialektischen Zickzackweg von Wirkung 
und Gegenwirkung. Man suchte den Grund ftir alles, was geschah, nur an 
der einen Stelle, von der man nicht zu sprechen wagte, niimlich in der 
erblichen Belastung des Kindes durch die angeblich verwahrloste Mutter. 
Dieser Ausweg war so bequem, und der andere Weg, namlich die giinz< 
Hehe Anderung der eigenen, engherzigen und versteckt egoist is chen Le. 
bensauffassung war so tiberaus unbequem, daB beide Pflegeeltern sich mit 
bewundernswerter Instinktsicherheit gegen den wahren Sachverhalt blind 
verhielten. -- Durch diese Blindheit aber zwangen sie das Verhangnis, 
seinen Gang weiter zu gehen. 

Das Kind lag auf dem Sofa, arbeitete mit "inneren Triinenstromen" an 
seiner Miirtyrerkrone und hatte kein Interesse am Gesundwerden, da 
Gesundwerden gleichbedeutend war mit Qual, MiBerfolg und Strafe. Die. 
ser Zustand dauerte einige W ochen. Der Pflegemutter "drtickte cs das 
Herz ab", sie versuchte es abwechselnd mit gutem Zureden und mit Er. 
mahnungen und moralischen Vorhaltungen. Sie appellierte an die Liebe 
ebenso wie an das Ehrgeftihl des Kindes. Aber der Erfolg war, daB das 
Kind nur urn so unglticklicher wurde und daB zu der bisher bestehenden 
Symptomreihe (Mattigkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit) noch ein 
neues und sehr bedenkliches Glied hinzutrat, niimlich eine tiberaus qua. 
lende Schlaflosigkeit. Das Kind zermarterte sich nicht nur mit Phantasien 
und Selbstbemitleidung, sondern mehr und mehr auch mit Gedanken, die 
sich zwangsliiufig urn den "Sinn des Leidens" drehten. Es fragte sich, woo 
fUr es denn so leiden mtisse, wer denn schuld sei, ob es selbst gestindigt 
habe oder ein anderer, ob es wegen seiner vielen irdisehen Leiden spiiter 
in den Himmel oder wegen seines irdischen Versagens gerade in die Holle 
kommen werde. - So wuchsen die niichsten Glieder des dialektischen 
Weges (B2 und Aa) zwangsliiufig auseinander hervor. 

Die Pflegemutter wuBte nicht mehr, was sie tun sollte. Der Pflegevater 
versuchte es auf den Rat eines Freundes noeh einmal mit Mannhaftigkeit 
und Strenge. Er verkiindigte diktatorisch, daB das Herumliegen ein Ende 
haben mtisse und daB der Schulbesuch am niichsten Montag wieder an. 
fangen wiirde. In der Nacht darauf bekam Erich Angstzustiinde. Er sehlief 
angeblich die ganze Nacht nicht. Am nachsten Tage sprach er kaum und 
am niiehsten Abend sagte er der Pflegemutter auf ihr instiindiges Bitten, 
daB er sich entschlossen habe, aus dem Leben zu gehen. Er wolle sterben, 
damit sich die Menschen nicht mehr tiber ihn iirgern mtiBten. Die Pflege. 
mutter geriet in begreifliche Aufregung, lief zur Schulpflegerin, und diese 
sorgte fUr die Oberweisung des Kindes an die individualpsychologische 
Erziehungsberatung. 

Die Aufdeckung und die Besprechung des ganzen Zusammenhanges 
ohne aIle Zuriickhaltung und in Gegenwart aller Beteiligten reinigte die 
Atmosphiire wie ein plotzliches Gewitter. Es stellte sich heraus, was ja 
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zu erwarten war, daB namlich das Kind von jeher der Meinung gewesen 
war, es sei nicht bei seinen richtigen Eltern. Und die zuletzt erwahnten 
Gedanken iiber den Sinn des Leidens betrafen eigentlich die Frage, ob 
er die Siinden seiner Mutter, von deren Verwahrlosung er Kenntnis hatte, 
abbiiBen miisse,oder ob die Siinde auf Seiten seiner Pflegeeltern lag, dic 
ihn vielleicht seiner richtigen Mutter gewaltsam geraubt haben konnten. 

Zum groBen Staunen der Pflegeeltern eroffnete das Kind dem Indivi. 
dualpsychologen ohne groBes Straub en diese Geheimnisse; und sie muB. 
ten sich wohl oder iibel bequemen, ihre eigenen Anschauungen und Er. 
ziehungsziele wesentlich zu andern. So gestaltete sich die Beratungsstunde, 
wie es ja haufig der Fall ist, zu einem erschiitternden Erlebnis fUr die Er. 
zieher und dadurch indirekt zu einer Schaffung neuer Lebensmoglich. 
keiten fiir das Kind. Die Falschheit des kindlichen Machtkampfes wurde 
zur Geniige, und zwar·auf sehr vergniigliche Weise entlarvt, so daB an 
Stelle der tragischen Martyrermiene allmahlich ein befreites Lachen trat. 
Und alle Beteiligten einigten sich schlieBlich auf die Formel, daB alles 
Ungluck nur aus Irrtumern erwachsen war und daB bei einer sachlichen 
Betrachtung der Lage kein Grund mehr vorlag, aus dem Leben zu gehen, 
ja, daB nicht einmal ein Grund vorlag, nicht in die Schule zu gehen. 

Seit dieser Beratungsstunde waren etwa 15 Monate vergangen. Die 
Schulpflegerin hat sich noch ab und zu urn das Kind gekiimmert. Sie be. 
richtet, daB wohl noch hin und wieder ziemlich heftige Reibungen aufge. 
treten seien, daB aber zu irgend einer Besorgnis hinsichtlich des Selbst. 
mordes kein AniaB mehr vorlag. 

II. Der zweite Fall betrifft einen 17jahrigen Handwerkslehrling, der 
sich vier Stockwerk hoch aus der elterlichen W ohnung auf die StraBe 
hinabstiirzte und unmittelbar darauf an den Folgen dieses Sturzes ver. 
starb. Er war der ji.ingste Sohn einer mittleren Beamtenfamilie. Eine al. 
tere Schwester war Lehrerin, und zwei altere Bruder studierten. Er selbst 
hatte urspriinglich Pfarrer werden sollen, aber schon auf dem Gymnasium 
stellten sich allerhand Hindernisse ein. Er war nicht unbegabt, aber gegen 
Tadel und MiBerfolg so empfindlich, daB die Lehrer immer wieder die 
Geduld verloren und daB man schlieBlich riet, ihn "seiner Nerven wegen" 
lieber ein Handwerk erlernen zu lassen. Nach seiner Einsegnung wurde er 
in die Lehre gegeben, und seit dieser Zeit machten sich bei ihm deutliche 
Anzeichen von LebensuberdruB bemerkbar. Einige Monate vor dem Ab. 
schluB der Lehrzeit fiihrte er seinen mehrfach geauBerten Selbstmordplan 
tatsachlich aus. 

Das sind die auBeren Tatsachen, die allgemein bekannt waren. Die 
naheren Einzelheiten, die erst die eigentliche Entstehungsgeschichte der 
Depression und die Umsetzung der Selbstmordneigung in den wirklichen 
Selbstmord verstandlich machen, lieBen sich nur auf dem Wege des In. 
dizienbeweises, namlich durch die genaue Aussprache mit den Eltern und 
Geschwistern feststellen. Aufzeichnungen des Selbstmorders sind nicht 
vorhanden. Eine Aussprache zwischen ihm und einem Psychologen hat 
nicht stattgefunden. Sie war einmal geplant, kam aber nicht zustande, da 
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er einen Vortrag des betreffenden Psychologen horte und als "unertrag~ 
lich indiskret" entschieden ablehnte. - Indessen ist das Bild, welches sich 
aus den Indizien ergibt, doch so liickenlos, daB man es als zureichende 
Aufklarung dieses EinzelfaHesgelten lassen kann. 

Ais Jtingster (der niichste Bruder ist 5 Jahre alter) wurde er von der 
Mutter stark verzogen, und da sich frtihzeitig eine tiberraschend rege 
Phantasietatigkeit bei ihm bemerkbar machte, setzte sich in der Familie 
die Meinung durch, er werde einmal "im Volke der Denker und Dichter 
den Familiennamen zur Geltung bringen". tlber seinem Bette hing eine 
Abbildung des Doppeldenkmals von Schiller und Goethe. Vnd noch zu 
seiner Einsegnungschenkte man ihm auf eine groBe Holztafel gebrannt 
die Schillerschen Verse: 

"Von der Erde Gtiter allen ist der Ruhm das Hochste doch, 
1st der l.eib in Staub zerfallen, lebt der groBe Name noch." 

Es versteht sich von selbst, daB ein Kind in einer derartigen Atmo< 
sphare gegen jede kleine Niederlage auBerordentlich empfindlich werden 
muBte. Einer der Bruder, der diese Zusammenhiinge recht gut erfaBte, 
meinte nachtriiglich, wenn der Kleine einmal das Tischgebet nicht mit ge. 
ntigender Andacht, oder richtiger mit geniigendem Pathos gesprochen 
hatte, sah die Mutter ihn tief gekriinkt an, und es war, als ob das Schiller. 
und Goethe.Denkmal an zu wackeln finge, und als ob man allgemein dar. 
tiber nachdachte, ob nun bei so mangelhaftem Pathos "der groBe Name 
leben bleiben wiirde". 

Gelegentlich soll das Kind den Ausspruch getan haben: "Ich berech. 
tige zu den schonsten Hoffnunt.ten". Sobald aber eine Situation eintrat, die 
flir diese Selbsteinschatzung des Kindes gefiihrlich werden konnte, zog 
es sich verstimmt und gegen das Schicksal groHend in einen Winkel zu. 
ruck. So wurde bezeichnenderweise das Lesen und zum Teil auch das 
Rechnen schon vor dem Schulbeginn heimlich erlernt, damit man in der 
Klasse den Lehrer vor die vollendete Tatsache steH.n konnte: "Ich kann 
schon, was die anderen erst lernen mtissen." Das Schreiben aber, das sich 
zu Hause nicht gut einiiben lieB, muBte doch in der Schule gelernt wer. 
den, und die Folge war, daB es nie richtig erlernt wurde. 

Schon im ersten Schuljahr traten die Leitlinien des Kindes deutlich' 
zutage. Sie hieBen: Ich kann alles, und brauche es daher nicht zu erlernen; 
was ich aber nicht kann, Ierne ich erst recht nicht, denn es ist ohnehin 
fiir mich wertlos. Vnd dieser seltsame "Begabungswahn" miindete in das 
recht kindlich aufgefaBte Leitbild "Schiller und Goethe". Selbstverstand. 
lich darf man die Schuld am Zustandekommen einer so grotesken Lebens. 
einstellung nicht ganz auf die Eltern schieben. Sie taten im Gegenteil man. 
ches, urn die Auffassung des Kindes zu andern, sobald ihneJ;l die Aus. 
wiichse seiner Empfindlichkeit und seines iibermaBig angespannten Ehr. 
geizes bemerkbar wurden. Besonders der Vater betonte immer wieder, 
daB jeder Mensch von kleinen Anfangen ausgehen miisse und daB es nir. 
gends ohne Lehrzeit abgehen konne. Aber diese nachtriigliche Korrektur 
konnte nur noch das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich be. 
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wirken sollte. Sie minderte den Ehrgeiz des Kindes nicht herab, sondern 
stachelte ihn wenn moglich noch mehr an; denn das Kind, das sich nun 
einmal fiir ein Genie hielt und das nicht gelernt hatte, sich als Lernenden 
zu fiihlen, konnte auf derartige Darlegungen nur mit der Behauptung ant~ 
worten: .,Was ihr da sagt, gilt fiir die Durchschnittsmenschen, ich werde 
euch beweisen, daB ich kein Durchschnittsmensch bin, sondern daB ich 
die Dinge kann, sobald ich sie sehe." 

Es zeigt sich auch hier, daB die Haltung des Kindes durch die Haltung 
der Erwachsenen bestimmt ist, und daB die Erwachsenen ihrerseits wie~ 
de rum diejenige Haltung annehmen, die nach ihrer (irrigen) Meinung die 
Haltung des Kindes in der gewiinschten Weise andern solI. Die Haltung 
der Erwachsenen ist also einerseits durch die Haltung des Kindes und an. 
dererseits durch eine falsche padagogische Auffassung bestimmt. Die 
Wirkung, namlich die .~derung im Verhalten des Kindes, muB demnach 
in unerwiinschter Richtung vor sich gehen, und darum werden die Erwach. 
senen nicht merken, daB ihr Verhalten das Kind zu seiner unerwiinschten 
Anderung veranlaBt, sondern sie werden die Ursache fiir diese Anderung 
im Kinde selbst vermuten und werden auf Grund dieses Irrtums noch 
falschere MaBregeln ergreifen als bisher und das Kind in eine noch un~ 
giinstigere Einstellung hineindrangen. - Auch hier sieht man, wie die dia~ 
lektische Verkniipfung zweier Verhaltungsweisen in Form eines Teufels. 
kreises wirksam wird. 

N achdem die Entwicklung erst einmal diese Richtung eingeschlagen 
hatte, muBte nach menschlichem Ermessen die Katastrophe einmal ein. 
treten, wenn nicht von auBen her ein Helfer eingreifen konnte. Die Leh. 
rer, die sich zwar aufrichtige Miihe gaben, waren nicht imstande, die 
auBerordentlich empfindliche Leitlinie des Kindes zu verstehen. Sie sahen 
wohl, daB es sich um ein Problem des Ehrgeizes und nicht um ein solches 
der Begabung handle. Aber warum das Kind vor einer scheinbar ganz 
leichten Aufgabe plOtzlich die Waffen streckte und in Grollen oder Apa. 
thie verfiel, wuBten sie sich nicht zu erklaren. Darum gerieten sie ebenso 
wie die Eltern, auf den falschen padagogischen Weg. Sie hoff ten zuerst 
durch Aufmunterung, dann durch die moralische Bekampfung des Ehr~ 
geizes und zuletzt durch Strafen zum Ziele zu gelangen. Aber. selbstver~ 
standlich muBte das Kind die Aufmunterung, das "Du kannst es ja, ver' 
suche es doch" nur als Beweis fiir die Richtigkeit seines Begabungs. 
wahns auffassen. Die entgegengesetzte MaBnahme "Du kannst so wenig 
wie aIle anderen" muBte als Aufreizung zum Beweise des Gegenteils wir. 
ken, und die Strafen konnten in dem zukiinftigen Dichterfiirsten nur das 
Gefiihl des MiBverstandenseins erzeugen. Einige AuBerungen, die er 
spater dem Pfarrer gegeniiber machte, deuten darauf hin, daB er in der 
Schule zeitweise weniger sagte, als er wuBte, weil er es verschmiihte, 
"seine Perlen vor die Saue zu werfen". 

Der Pfarrer, der ihm den Konfirmandenunterricht ga.b, hoffte anfangs, 
einen Zugang zu den Geheimnissen des damals schon sehr verschlossenen 
und wortkargen Kindes zu gewinnen. Bei einigen Erorterungen iiber Schuld 

Adler, Heilen und Bilden 3. Auf[. 15 
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und Siihne, Wert und Unwert und dergleichen zeigte es sich, daB der 
damals 14jahtige weit iiber seine Altersstufe hinaus mit philosophischen 
Gedanken vertraut war. Er gab bei allen Besprechungen den Ton an und 
war unbestritten der reifste und verheiBungsvollste Konfirmand. Aber als 
es sich darum handelte, Spriiche und Lieder auswendig zu lemen, weigerte 
er sich hartnackig. Er gestand offen ein, daB· er ein solches Lemen als 
unter seiner Wiirde empfinde und lieB sich von diesem Standpunkt auch 
nicht abbringen, als der Geistliche ihm sagte, daB der Lehrplan vielleicht 
schlecht, aber doch nun einmal vorhanden sei und daB man ihn nebenbei 
erledigen und einfach hinnehmen miisse, wie man Regen und Sonnenschein 
hinnimmt. 

DaB der Knabe sich diesen Erwagungen unzuganglich zeigte, ist wahr. 
scheinlich ein Beweis dafiir, daB er sich im Grunde gar nicht gegen den 
Lehrplan wehrte, sondem vielmehr gegen die Gefahr moglicher Nieder
lagen. Er hiitte wahrscheinlich den geistlosesten Aufgaben ebensoviel 
Interesse entgegengebracht, wie den geistvollsten, wenn er dabei nur die 
GewiBheit gehabt hatte, daB diese Betatigung zur ErhOhung seines Ruh. 
mes beitragen wiirde. Er tat alles gem, was nach seiner Ansicht auf dem 
Wege zum Dichterfiirsten lag, und keiner Macht der Welt gelang es, ihn 
zu einer Tatigkeit zu verleiten, die ihn moglicherweise durch MiBerfolge 
von seinem irrtiimlichen Ziele abdrangen konnte. 

Die Aufgahe des HeIfers ware gewesen, nicht nur gegen den Ehrgeiz 
des Knaben vorzugehen, sondern auch die ·Wurzel des Ehrgeizes, niimlich 
das hinter ihm verborgene Minderwertigkeitsgefiihl, ans Licht zu ziehen. 
So lange dies nicht geschah, wirkten alle padagogischen MaBnahmen (um 
mit Alfred Adler zu reden) nur wie die Bekampfung des Rauches, die den 
Brandherd vemachlassigt. 

Der Geistliche gab schlieBlich die Hoffnung auf und riet den Eltem. 
den Knahen nicht weiter durch den Besuch der hoheren Schule zu qualen. 
sondem ihn bei einem tiichtigen Handwerksmeister in die Lehre zu geben. 
Den Eltern fiei dieser EntschluB begreiflicherweise iiberaus schwer, denn 
sie meinten, daB damit ihre Hoffnung auf den kiinftigen Glanz des Fa" 
miliennamens endgiiltig begraben sei. Aber da die Lehrer und auch der 
Direktor des Gymnasiums auf dem gleichen Standpunkt standen, "ver" 
zichteten sie auf ihre Zukunftshoffnungen". 

Der Knabe verriet nach auBen mit keiner Miene, wie er innerlich diese 
Wendung seines Schicksals empfand. Auf die Frage, ob er einverstanden 
sei, antwortete er mit einem scheinbar gleichgiiltigen "Ja". Von diesem 
Tage an nahm er die aiicher nicht mehr in die Hand, und die Mutter 
glaubte so gar zu sehen, daB ihm diese Entlastung recht angenehm sei., 
aber gleichzeitig bemerkte sie, daB er sich noch weit stiller und verschlos. 
sener benahm als bisher. Mit den Geschwistem sprach er kaum noch 
ein Wort. Zu den Eltem sagte er nur noch das Notwendigste, und den 
Verkehr mit Altersgenossen gab er vollstandig auf. Was er in seinen freien 
Stunden tat, war schwer festzustellen. Er saB irgendwo auf einer Bank, 
am liebsten in der Natur, oft auch auf dem Kirchhof, und starrte be", 
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wegungslos vor sich hin. Ob er dabei nachdachte odet triiumte, oller ob 
sein BewuBtsein getriibt war, wuBte niemand. 

Auf seiner l.ehrstelle trug er deutlich die Verachtung zur Schau, die 
ihn, den "geistigen Menschen", gegen das "tote Material" erfiillte. Ein 
Junge, der mit ihm zugleich in die Lehre eintrat, versuchte, ihn zu jung
kommunistischen Versammlungen mitzunehmen, wurde aber durch die 
lakonische Antwort "ich bin Christ" ein fUr aIle Mal zuriickgewiesen. Der 
christliche Verein junger Miinner bekam aber ebenfalls einen Korb. Der 
Meister versuchte zuerst, ihn aufzumuntem, verzichtete aber darauf, als 
er merkte, daB sein Lehrling nur immer ungeduldiger wurde. Mehrmals 
jedoch muBte er seinen Mangel' an Aufmerksamkeit und FleiB tadeln. 
Und bei dieser Gelegenheit bemerkte er im Wesen des Knaben eine 
finstere Genugtuung, die er sich durchaus nicht zu erkliiren wuBte. 

Oem Individualpsychologen wird das Verstiindnis dieser Entwick1ungs~ 
phase keine Schwierigkeiten machen. Der Vbergang yom Gymnasium zur 
Lehrstelle bildet fUr den mutlosen Knaben nur die iiuBere Besiegelung 
dessen, was er schon liingst. aber uneingestanden, mit sich herumtrug. Es 
war der endgiiltige Beweis seiner Minderwertigkeit und das Seheitem 
seines Aufstieges zum DichterfUrsten. Aber diese unertriigliehe Feststel. 
lung muBte mit dialektischer Notwendigkeit ihr eigenes Gegenteil aus 
sieh hervortreiben. Was eben noch als iiuBerste Niederlage ersehien, 
nahm nun die Gestalt des iiuBersten Triumphes an. So sehr verkannt. 
miBverstanden, gehindert und gequiilt worden war noch nie ein werdender 
Dichterfiirst. Mochte die Welt ihn zugrunde richten, ihm war es gerade 
re~ht, wenn auf diese Weise ein Geist, der spiiter viele Lebensriitsel 
hiitte losen konnen, schon im ersten Aufbliihen zertreten wurde. Aus 
diesem Zusammenhang stammt die Genugtuung beim Tadel des Meisters. 

Der Gedanke des Unterganges vereinigt in sich Ole beiden einander 
widersprechenden Momente der auBersten Machtlosigkeit (Minderwerti~~ 
keitsgefUhl) und der iiuBersten MachtfUlle (GottahnlichkeitsgefUhl). 1m 
BewuBtsein dieser MachtfUlle zerschliigt der enttiiuschte Gott~Mensch 
sir.h selhst - und damit zerschliigt er die Welt -, weil die Welt sich ihm 
nieht zu FiiBen legen wollte und weil er keine Macht besaB, sie zu unter, 
werfen. Die Selbstvernichtung erscheint hier .zugleich als Rache und 
Triumph und als Zusammenbruch und Sieg. 

Der Selbstmord erfolgte an einem Sonntag N achmittag, an dem die 
Eltem und Geschwister einen gemeinsamen Ausflug untemommen hatten 
und an dem die Verlobung des einen Bruders zu erwarten war. Man 
hatte ihn gebeten mitzukommen, er hatte stumm und finster, wie es in 
letzter Zeit seine Gewohnheit war, nur den Kopf geschiittelt und war 
auf den Kirehhof gegangen und von dort gegen Abend zuriickgekehrt. 
Gegen 6 Uhr stiirzte er sich aus dem Fenster des elterlichen Wohnzimp 
mers. Weder ein Abschiedsbrief noch irgendeine Veriinderung im Zimmer 
deutete an, was in ihm vorgegangen war. Aber nach der bisher geschil. 
derten Entwicklung geht man nicht fehl, wenn man annimmt, daB die 
Tatsache der Vereinsamung und des MiBerfolges diesen so empfindlichen 

10* 
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Charakter schlieBlich in den Machtrausch der Selbstvernichtung hinein_ 
getrieben hat. 

Aus beiden Beispielen ergibt sich, daB der Selbstmord jugendlicher 
Menschen, wenn nicht in allen, so doch in vielen Fallen, eine Verirrung 
ist, die durch einen weisen Erzieher ohne allzugroBe Schwierigkeit ver. 
hindert werden konnte. Die Schuld aber trifft nicht etwa ausschlieBlich 
und in voller Schwere die Eltern und Lehrer. Die Einen wie die Anderen 
sind meist gut en Willens und fUr ihre eigene Blindheit wiederum nicht 
verantwortlich. Die Verantwortung trifft vielmehr die gesamte Unkultur 
unseres entmutigten Jahrhunderts, die es den Eltern und Lehrern so auBer
ordentlich schwer macht, sich zu lebendigen und brauchbaren pada: 
gogischen Einsichten hindurchzuringen. Darum ist jeder Schi.ilerselbst. 
mord ein Notschrei nicht des Einzelnen, sondern der Menschheit. 

Fortschritte der Stottererbehandlung. 
Von Alf.red Appelt (Munchen). 

Nahezu alle Stotterer, die sich bemuht haben, mit Hilfe von Atem., 
Stimm. und Artikulationsubungen Heilung von ihrem Leiden zu finden, 
muBten die Erfahrung machen, daB sich all ihre Muhe und Anstrengung 
als fruchtlos erwiesen; vielen blieb sogar die traurige GewiBheit nicht 
erspart, daB sich die Fesseln, je mehr sie an ihrer Beseitigung arbeiteten, 
nur urn so fester urn sie zusammenzogen. Leider stellten die mechani. 
schen Sprechmethoden bis zum Beginne dieses Jahrhunderts die einzige 
Therapie der Sprachanomalien dar, abgesehen von sporadischen, in der 
Regel ganz vergeblichen Versuchen, dem Leiden durch hypnotische 
Suggestion den Boden zu entziehen. Obschon die Zahl der bis zur 
Gegenwart zur Anwendung gebrachten mechanischen Methoden Legion 
zu sein scheint, so findet man doch bei naherer Betrachtung, daB sie 
ausnahmslos dasselbe Ziel verfolgen, namlich durch systematische Ein. 
ubung der Sprachwerkzeuge das Selbstvertrauen der Patienten zu heben. 
Er soIl sich sagen: "Ich. habe die Obungen wochenlang in der Anstalt 
tadellos ausgemhrt, ich werde daher auch fern von ihr fehlerfrei sprechen 
konnen." Diese Autosuggestion erlangt bei einer ansehnlichen Anzahl 
der Leidenden - vorausgesetzt, daB der Lehrer die Heranbildung der 
Suggestion durch seinen personlichen EinfluB kraftig unterstutzt. - eine 
solche Intensitat, daB die Sprechangst fur einige Zeit verschwindet und 
die Innervation des Sprechaktes glatt vonstatten geht. Die wirkliche 
Basis des Leidens ist indes, wie wir spater sehen werden, nicht im min. 
desten verandert, geschweige denn beseitigt worden, und es kann daher 
nicht wundernehmen, daB fast alle scheinbar Geheilten binnen kurzer 
Zeit wieder ruckfallig wurden. 1st namlich der "Geheilte" sich bewuBt. 
daB er bei Wiederkehr eines Stotterparoxysmus die Regeln der Sprech. 
methode sorgfaltig angewandt hat, gleichwohl aber vor dem Anfall nicht 
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bewahrt geblieben ist, so beginnt dieser Gedanke sofort die Auto. 
suggestion zu erschiittern, mit dem unausbleiblichen Erfolge, daB sein 
Selbstvertrauen sinkt, die Angst sich wieder einstellt und damit weitere 
Anfiille ermoglicht. Sobald aber die Sprechangst sich wieder fiihlbar 
macht, niitzen alle Sprechmethoden so gut wie nichts, weil der geradezu 
paralytische Zustand der Sprachorgane es dem Leidenden unmoglich 
macht, sie nach Willkiir zu bewegen. Von Tag zu Tag nimmt die Hiiufig
keit wie auch die Intensitat der Anfiille zu, bis der Patient schlieBlich 
der Tatsache gegeniibersteht, daB er seinem Leiden wieder vollstandig 
verfallen ist. In sehr vereinzelten Fallen ist es moglich, die Auto
suggestion so stark zu machen, daB eine dauernde Heilung erzielt wi rd. 
Wer Gelegenheit gehabt, die in Anstalten mit Hilfe von Sprechmethoden 
erzielten Dauerheilungen festzustellen, wird mir zugeben, daB diesel ben 
im Durchschnitt nicht einmal zehn v. H. erreichen. 

Es verlohnt sich nicht, auf einzelne der bis zum heutigen Tage ange< 
wand ten mechanischen Methoden einzugehen, weil es fiir die wirkliche 
Heilung von Sprachanomalien ganz gleichgiiltig ist, auf welchen be. 
sonderen Punkt bei der physiologischen Einiibung der fiir das Sprechen 
notigen Bewegungen das Hauptgewicht gelegt wird. K u B m au 1 hat das 
Naturwidrige und Zwecklose solcher Obungen richtig gewertet, wenn 
er sagt: "DaB wir die Konstruktion unserer Sprechmaschine gar nicht 
kennen, ist die beste Garantie fiir den glatt en Ablauf der Bewegungen, 
den sicheren und raschen Gang der Sprache. Indem der Wille schon 
alles vorgearbeitet findet und iiber die praformierten und eingeschulten 
Mechanismen einfach zu seinen Zwecken verfiigt, wird er diese am 
leichtesten erreichen. Wie der Heerfiihrer, urn die hunderttausend Glie. 
der seiner wohlorganisierten und eingeiibten Armee in den richtigen 
Gang zu setzen, nur im groBen und ganzen seine Befehle zu erteilen hat, 
so brauchen wir zur Ausfiihrung der kombiniertesten Bewegungsreihen 
unserer Sprachwerkzeuge nur durch dieses Wort oder jenen Satz einen 
Gedanken auBern zu wollen, urn ihn wirklich zu auBern; gliicklicher. 
weise haben wir uns hierbei urn die dazu erforderlichen Einzelvorgange 
im Verkehr der unzahligen inneren Telegraphenstationen nicht weiter 
zu kiimmern 1)." 

In neuerer Zeit ist dieser Tatsache von einigen Stotterheilanstalten 
gebiihrend Rechnung getragen worden und man hat sich bemiiht, unter 
Vermeidung von methodischen Artikulations. und Atemiibungen das 
Obel durch Starkungskuren, Ruheiibungen und Heterosuggestion zu 
beseitigen. Ich selbst habe dieses Riistzeug im Kampfe gegen Sprach. 
storungen jahrelang benutzt, konnte aber nicht umhin, schlieBlich wahr. 
zunehmen, daB eine wesentlich hohere Anzahl von Dauerheilungen auch 
damit nicht zu erzielen war. 

Obschon seit Den h a r d t 2) von einer Reihe einsichtiger Lehrer klar 
erkannt worden war, daB Sprachstorungen sich auf einer psychischen 

') K u B m a u I, Die Storungen der Sprache. 1885. S. 5 und 6. 
2) Den h a r d t, Das Stottern, eine Psychose. 1890. 
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Basis aufbauen, gelang es ihren Bemiihungen doch nicht, die psychische 
Struktur zu durchschauen und den Grund zu einer rationellen Therapie 
fUr die Heilung des Stotterns zu legen. Einen tieferen Einblick in diese 
Struktur gestattete erst die von den 'Wiener Arzten B r e u e r und F r e u d 
begrundete psychoanalytische Methode, die die individuellen Eindriicke 
und das Weltbild des Kranken gebuhrend in Ansatz brachte, urn daraus 
das Verstandnis fUr das bisher Riitselvolle zu gewinnen. Die ersten 
Forscher auf dem Gebiete der Psychoanalyse hoben hervor, daB bei der 
Entstehung von Neurosen der traumatische EinfluB sexueller Erlebnisse 
mit ihren Folgen (Verdrangung und Verschiebung) als das wesentlichste 
auslosende Moment anzusprechen sei. Bei der Erweiterung dieser Lehre 
gelangte F r e u d dahin, die "sexuelle Atiologie" fUr alle N eurosen als 
das Entscheidende hinzustellen. Obschon weitere Erfahrungen bald 
ergaben, daB die sexuellen Kindheitseindrucke der Nervosen keineswegs 
sonderlich von denen der Normalen abweichen, hielt er daran fest, daB 
die "psychosexuelle Konstitution" ausnahmlos die Basis neurotischer 
Erkrankungen bilde, deren Symptome sich unter dem EinfluB einer 
anomalen Verteilung der Libido, der psychischen Lust, und bei Eintritt 
einer auslosenden Konstellation einstellten. 

Die Auffassung F r e u d s, daB die N eurosen ein libidinoses System 
seien, ist vielfach - und mit Recht - angegriffen worden, wobei vor. 
nehmlich auf die Tatsache hingewiesen worden ist, daB es keine Norm 
in der Lustwertung gibt und daB es deshalb nicht angiingig ist, das 
psychische Geschehen auf solch schwankender Basis aufzubauen. Hand 
in Hand mit der Theorie von dem sexuellen Ursprunge der Neurosen 
geht ein weiterer Irrtum F r e u d s, namlich daB der Neurotiker unter 
dem obsedierenden Einflusse infantiler "verdrangter" \Viinsche stehe, 
die in Traumen und bei gewissen Anlassen im Leben Verwirklichung 
anstreben. 

Obgleich das sehr verdienstvolle Werk F r e u d s von vorurteilslosen 
psychologischen Kreisen wohlverdiente Anerkennung gefunden, konnte 
schlieBlich doch nicht verkannt werden, daB dasselbe nur als eine Vor. 
arbeit fUr eine Vertiefung der Erkenntnisse in der N eurosen.Psychologie 
zu betrachten ist. Es war Al f red Ad 1 e r vorbehalten, die heuristisch 
wertvollen lrrtiimer F r e u d s aufzuzeigen und jene Momente festzustellen, 
die der gesunden wie der kranken Psyche in allen Lagen des Lebens 
Ziel und Richtung geben. 

1m Gegensatz zu F r e u d, der die Anschauung vertritt, daB die 
W u r z elder Neurose yom Charakter des Kranken unabhangig sei, fand 
Ad 1 e r. daB eine eigenartige Struktur des Charakters den innersten Kern 
jeder neurotischen Erkrankung bildet '). Fur den Aufbau des nervosen 
Charakters sind nach Ad 1 e r zwei Faktoren verantwortlich zu machen~ 
einmal ein ausgesprochenes, yom Kinde als unertraglich empfundenes 

1) Ad I e r, Vber den nervosen Charakter. 4. Aufl. Miinchen 1928. - Siehe ferner 
die am Schlusse des eben genannten Werkes angezogenen weiteren Schriften des 
gleichen Autors. 
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Mind e rw e rt i g k e its g e f ii hI und zum andern - als psychische Re, 
aktion - hypertrophische K 0 m pen sat ion s b est reb u n gen. Das 
MinderwertigkeitsgefUhl leitet sich meist von angeborenen Organminder. 
wertigkeiten her, die die EinfUgung des Kindes in den Kulturbetrieb in 
der Regel ungemein erschweren und es in haufige Konflikte mit der 
Umgebung bringen. Urn dem bedriickenden Gefiihl der Minderwertigkeit 
zu entgehen, beginnt das konstitutionell belastete Kind friih mit Ver. 
suchen, die dahin zielen, einen festen Standpunkt zu gewinnen, von dem 
aus es ihm moglich ist, das Verhaltnis seiner Fahigkeiten zu den Pro> 
blemen des Lebens abzuschatzen. "Von diesem Standpunkte aus, der als 
ruhender Pol in der Erscheinungen Flucht angenommen wird, spannt die 
kindliche Psyche Gedankenfaden zu den Zielen seiner Sehnsucht. Auch 
diese werden von der abstrakten Anschauun~sform des menschlichen 
Verstandes als feste Punkte erfaBt und sinnlich interpretiert. Das Ziel: 
groB zu sein, stark zu sein, ein Mann, oben zu sein, wird in der Person 
des Vaters, der Mutter, des Lehrers, des Kutschers, des Lokomotiv. 
fUhrers usw. symbolisiert, und das Gebaren, die Haltung, identifizierende 
Gesten, das Spiel der Kinder und ihre Wiinsche, Tagtraume und Lieb. 
lingsmarchen, Gedanken iiber ihre kiinftige Berufswahl zeigen uns an, 
daB die Kompensationstendenz am Werke ist und Vorbereitungen fUr 
die zukiinftige Rolle trifft. Das eigene GefUhl der Minderwertigkeit und 
Untauglichkeit, das GefUhl der Schwache, der Kleinheit, der Unsicherheit 
wird so zur geeigneten Operationsbasis, die aus den anhaftenden Ge. 
fiihlen der Unlust und Unbefriedigung die inneren Antriebe hergibt, 
einem fiktiven Endziel naher zu kommen." (A dIe r, 1. c.). Weil das 
unter dem Gefiihl der Minderwertigkeit und Schwache leidende Kind 
von der Furcht beherrscht ist, daB ihm eine Rolle zufallen konne, die 
ihm als un man n I i c h erscheint, so ist es nur natiirlich, daB seine 
Kompensationstendenz, sein "mannlicher Protest", mit aller Macht dahin 
strebt, eine E rho hun g s e in e s Per son Ii c h k e its g e f ii hIs herbei. 
zufUhren, dessen einfache Formel "Ich will oben, ich will ein ganzer 
Mann sein!" mit geringer Modifikation fUr beide Geschlechter gilt. Diese 
leitende Fiktion beherrscht die neurotische Psyche in allen Lebenslagen 
und fUhrt infolge des Uinstandes, daB dem Kinde der Verzicht auf Mann. 
lichkeit gleichbedeutend mit Weiblichkeit erscheint, sehr bald dahin, 
daB es aIle Hemmungen der Aggression (Schiichternheit, Feigheit, Un. 
wissenheit, Gehorsam, Armut usw.) als weiblich auffaBt. Diese kindlichen 
Werturteile haben notwendigerweise zur Folge, daB das Kind eine herm. 
aphroditische Rolle spielt: auf der einen Seite wird es "weibliche" Nei. 
gungen zeigen, die seine Unterwerfung und Abhangigkeit von Eltern 
und Erziehern erkennen lassen, auf der andern Seite dagegen Wiinsche, 
Gedanken und Handlungen, die seine "mannliche" Geltungssucht, seinen 
"Willen zur Macht" (N i e t z s c h e) zum Ausdruck bringen. 

Der mannliche Protest, die Neigung, von der weiblichen zur mann. 
lichen Linie abzuriicken, erfolgt zwangsmaBig und beherrscht die ge. 
samte psychische Struktur der Neurosen und ihrer Symptome. Auch 
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die Phantasien und das Traumleben des Kranken geraten ganzlich unter 
die Herrschaft dieser fiktiven Leitlinie, und es laBt sich verstehen, wie 
sich F r e u d durch die Verwendbarkeit des sexuellen Bildes, das sich 
aus dem ideellen Gegensatz "mannlich.weiblich" herschreibt, hat ver. 
leiten lassen, seine Grundanschauungen von der sexuellen Atiologie der 
Neurosen aufzustellen. Tatsachlich sind das Sexuelle wie das "Krimi. 
nelle" (S t eke 1) lediglich Ausdrucksformen, die bald der hyperaktiven 
(mannlichen), bald der passiven (weiblichen) Manifestation der Neurose 
zur Darstellung dienen; ebenso sind der Inzest, die Homosexualitat und 
andere Perversionen nur Gleichnisse, die den Umweg erkennen lassen, 
mit dessen Hilfe der Nervose sucht, zum mannlichen Protest, zur Er. 
hohung seines Personlichkeitsgefiihls zu gelangen. 

Weil das dem disponierten Kinde unertragliche Oefiihl der Minder. 
wertigkeit gebieterisch nach einer sichernden Zwecksetzung verlangt, ist 
es naturgemaB, daB es unter auBerster Anspannung seiner psychischen 
Mittel bestrebt ist, seine schwache Position durch einen schiitzenden 
Vor. und Oberbau nach Moglichkeit zu befestigen. Diese Schutzdamme 
und Hemmungen, urn deren AufrechterhaItung und Befestigung der 
Nervose sich, ohne es zu wissen, fast unaufhorlich miiht, machen das 
Wesen jeder neurotischen Erkrankung aus. Die Neurose ist daher kein 
Libidosystem, sondern ein Sicherungssystem, geboren aus dem den Ner. 
vosen beherrschenden Zwange, eine Erhohung des Personlichkeitswertes 
mit allen Mitteln herbeizufiihren und so dem unertraglichen Gefiihl der 
Schwachheit und Untauglichkeit zu entgehen . 

. Bevor ich nun dazu iibergehe, in groben Umrissen zu zeigen, daB die 
A dIe r sche Lehre von der Minderwertigkeit der Organe sowie von den 
psychischen Kompensationen und Sicherungstendenzen ausnahmslos 
auch auf aIle Formen des Stotterns Anwendung findet, mochte ich be. 
merken, daB ich zahlreiche Stotterfalle anfangs mit der Psychoanalyse 
im F r e u d schen Sinne behandelt habe, bei schweren Fallen damit aber 
befriedigende Resultate nicht habe erzielen konnen. Abgesehen davon, 
daB F r e u d den unbewuBten Lebensplan des N ervosen und damit die 
Dynamik der Neurose nicht recht erkannt hat, iiberzeugten mich meine 
Beobachtungen an schweren Stotterfallen, daB die MiBerfolge mit der 
F r e u d schen Methode namentlich auf zwei Momente zuriickzufiihren 
sind: auf die unbefriedigende Losung des Angstproblems und auf die 
ungeniigende Betonung und Aufhellung des von der neurotischen Psyche 
in abnormem AusmaBe geiibten Vorausschauens und Vorausdenkens, 
einer Neigung, von deren Intensitat in schweren Fallen sich der Ge. 
sunde kaum eine annahernde Vorstellung bilden kann. A dIe r hat be ide 
Faktoren sehr richtig als die Ausfliisse einer visuellhalluzinatorischen 
Fahigkeit erkannt, die im Dienste der Sicherungstendenz steht und 
darauf abzieIt, den Patienten vor einer Herabsetzung seines Personlich. 
keitsgefiihls zu schiitzen. Je groBer das Minderwertigkeitsgefiihl is1!, 
desto intensiver macht sich die Sprechangst und die Antizipation fiihl. 
bar; die letztere wirkt in manchen Fallen so stark, daB das W ortbild. 
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zentrum geradezu in einen illuminationsartigen Zustand versetzt wil'd 
und "schwere" Buchstaben und Worte sich dann als hohe Hindernisse 
vor dem geistigen Auge des Leidenden aufstellen. Die Anwendung der 
F r e u d schen Theorie, wonach die Angst durch Verdrangung infantiler 
erotischer W-iinsche entstanden sein soIl, hilft dem Stotterer wenig, was 
nicht verwundern kann, wenn man beriicksichtigt, daB diese Wiinsche 
selbst schon unter dem Zwange der neurotischen Zwecksetzung stehen. 
Diese kindlichen sexuellen Wiinsche wie auch die spateren Perversionen 
gliedern sich siimtlich der einheitlichen Dynamik der Neurose an, und 
nur dadurch, daB die Dynamik bei der Behandlung stiindig im Auge 
behalten und dem Patienten bewuBt gemacht wird, lassen sich die 
Sicherungen und Hemmungen, auf denen die Sprachstorungen beruhen, 
fUr immer beseitigen. -

Soweit es der Raum erlaubt, will ich nunmehr an Hand eines um~ 
fangreichen Materials zeigen, welche Feststellungen ich an einer groBen 
Anzahl von mir individualpsychologisch behandelter Stotterer habe 
machen konnen. 

Was zuniichst die Frage der Organminderwertigkeit betrifft, so fand 
ich als iiuBere Degenerationszeichen besonders hiiufig MiBbildungen der 
Ohren, der Beine und der Genitalien (Kryptorchismus, Verwachsungen 
und Hypospadien); ferner, meist als Folge einer iiberstandenen Rhachitis, 
unverhiiltnismiiBige Kleinheit, Langsamkeit und Plump he it. Neigungen 
und Krankheitserscheinungen, die auf angeborene Minderwertigkeiten 
der Mundhohle zuriickzufiihren sind, wie Daumenlutschen, Lippensaugen, 
Diphterie, Krupp, Mandelentziindungen, lieBen sich fast regelmiiBig fest~ 
stellen. Hinsichtlich des Harn. und Verdauungsapparates wurde mir 
von Enuresis (Bettniissen), Dysurie, Erbrechen. Incontinentia alvi und 
Obstipation (Verstopfung) berichtet, Schwierigkeiten, die sehr friihe ein 
MinderwertigkeitsgefUhl, Furcht vor Bestrafung und iingstliche Vorsicht 
beim Essen und Schlafen im Gefolge haben. Besonders Enuresis habe 
ich nahezu in allen Fiillen gefunden, in denen Stottern vor dem fiinften 
Lebensjahr begann. 

Die Minderwertigkeit der Mundzone und damit die besondere Dis. 
position zu Sprachschwierigkeiten habe ich hiiufig auf direkte Vererbung 
zuriickfiihren konnen. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daB 
Stottcrn in vielen Familien "erblich" ist; man darf indessen die "erbliche" 
Belastung" nicht so auffassen, als ob der fertige Stottermechanismus 
als latente Disposition von den Eltern auf das Kind unmittelbar iiber. 
tragen werde. Das minderwertige Organ bedarf ja zweifellos liingerer 
Zeit, urn zur normalen Funktion zu gelangen, und auf dem Wege der 
Entwicklung erg eben sich naturgemaB leicht Schwierigkeiten und Sto. 
rungen, die das Kind nur mit gesteigerten Leistungen seiner Psyche zu 
iiberwinden vermag; diese Storungen resultieren nicht selten - meist 
zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahre - in Stammeln oder 
Stottern, das sich indes gewohnlich nach einigen Monaten dank der in
zwischen erlangten groBeren Ubung und Sicherheit wieder verliert. Urn 
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~er Sprachstorungen zu fixieren oder spater zu entwickeln, dazu bedarf 
es, wie wir sehen werden, eines schwerwiegenden psychischen Momentes, 
einer zwanghaft und unablassig wirkenden Zielsetzung, die nicht ererbt, 
sondern vom Kinde selbst als Sicherung gegen die Schwierigkeiten des 
Lebens aufgerichtet worden ist. Ware· der konstitutionelle Faktor allein 
verantwortlich, so lieBei sich der Umstand nicht erklaren, daB von 
Kindem stotternder Eltern meist nur das zweite oder das jUngste Sprachf 
storungen zeigen, wahrend die Ubrigen davon vollig verschont bleiben. 

Ich habe nicht selten gefunden, daB das Gespenst der erblichen Be~ 
lastung in den Kopfen mancher Stotterer Unheil insofern anrichtet, als 
sie geneigt sind, starr an der Anschauung festzuhalten, daB ihr "ererbtes 
Leiden" unmoglich der Heilung zugefUhrt werden konne. 1m tiefsten 
Grunde beruht diese ihre unbeugsame Meinung vornehmlich auf Trotz~ 
einstellung gegen den stotternden Teil der Eltern, dem sie gern die 
ganze Verantwortung fUr ihr Leiden und die damit verknUpften sozialen 
Nachteile aufbUrden. Wenn die ererbte Disposition den gewichtigsten 
Faktor beistellte, so wUrde man zu der Erwartung berechtigt sein, daB 
Stottern, das sich ununterbrochen durch drei oder mehr Generationen 
verfolgen laBt, besondere lritensitatsgrade aufweist. Dies ist indessen 
nach meinen Erfahrungen keineswegs die Regel. 

Wie soeben erwahnt, gelingt dem minderwertigen Organe die tlber~ 
windung von Schwierigkeiten nur durch erhohte psychische Leistungen, 
eine Kompensation, die oft die gesamte Psyche befruchtet und charakte~ 
risiert. A d Ie r hatte schon vor Jahren in seiner "Studie Uber Minder~ 
wertigkeit von Organen" darauf hingewiesen, daB die ungewohnlichen 
Leistungen des griechischen Redners Demosthenes, des hebraischen 
Volksredners und FUhrers Moses und anderer, die ursprUnglich mit 
Sprachschwierigkeiten schwer zu kampfen gehabt, auf eine tlberwertig~ 
keit des psychomotorischen tlberbaues zurUckzufUhren sind. Leider ge~ 
lingt die Kompensation in vielen Fallen nur teilweise, und es ergeben 
sich dann psychische Spannungen, die zeitweiligen gesteigerten Anf 
forderungen nicht gewachsen sind. So kann man haufig beobachten, daB 
Stotterer, deren Leiden sich allmahlich von selbst wieder verloren hat. 
unter schwierigeren Umstanden, wie bei Schreck oder groBer Aufregung, 
bei PrUfungen usw., wieder in den "Kinderfehler" zurUckfallen und 
Sprachstorungen zeigen. 

Urn Stotterer auf die Dauer zu fixieren, bedarf es einer Reihe von 
Momenten, die geeignet sind, beim Kinde das GefUhl der Organminder~ 
wertigkeit einen solch unertraglichen Grad erreichen zu lassen, daB es 
zu neurotischen Kompensationserscheinungen kommt. Beim tlbergang 
aus der organischen Minderwertigkeit zur neurotischen tlberkompen~ 
sation kommen vornehmlich zwei Faktoren in Betracht: 

I. Jedes Kind hat, weil es unter "GroBen" (den Riesen in der My tho. 
logie und den Marchen) lebt, ein relatives Gefiihl der Minderwertigkeit 
und zeigt, urn diesem Gefiihle zu entrinnen. sehr friih die Neigung, ein 
GernegroB zu sein: in seinen Spielen und Tagtriiumen schafft es fast 
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unaufhorlich Situation en, die ihm gestatten, Dinge zu tun, die ihm durch 
seine korperliche Beschaffenheit schwierig oder gar unmoglich gemacht 
sind. Was nun fiir ein Kind mit dem Gefiihle einer relativen Minder~ 
wertigkeit gilt, findet in weit hoherem MaBe auf das Kind Anwendung, 
das unter dem Drucke eines absoluten Minderwertigkeitsgefiihles zu 
leiden hat. Es ist genotigt, zunachst eine scharfe Selbsteinschiitzung vor~ 
zunehmen und, urn den zahlreichen Obeln der Inferioritiit zu entgehen, 
dann zu einer Hilfskonstruktion zu greifen. indem es, ausgehend von 
seinem Gefiihl der Schwachheit, Untauglichkeit und Unwissenheit, als 
fixen Punkt den Vater oder die Mutter annimmt, die ihm Kraft, Macht 
und \Vissen repriisentieren. Das konstitutioneH belastete Kind, dem auch 
das zu streng erzogene und das verhiitschelte Kind an die Seite gestellt 
werden konnen, versucht nicht nur, sich zum Range des allgewaltigen 
Vaters zu erheben, sondern ihn sogar zu iibertreffen. Weit mehr als das 
gesunde Kind sucht es sich krampfhaft an diese Fiktion zu klammern, 
verliert damit den Boden der Realitiit unter seinen FiiBen und setzt sich 
gleichzeitig haufigen Niederlagen und MiBerfolgen aus, weil sein Ziel 
auBer aHem Verhiiltnis zu seinen korperlichen und geistigen Fiihigkeiten 
steht. Wegen der Oberspannung des Zieles kann es nicht befremden, 
daB bei nicht wenigen Nervosen der Gedanke vorherrscht, daB sie nie 
etwas Rechtes fertig bringen. Nicht selten fiihrt die bestiindige Furcht 
vor Herabsetzungen und MlBerfolgen dahin, daB der Kranke vor jeder 
Art geregelter Arbeit, bei der Wettbewerb in Frage kommt, zuriick~ 
schreckt. 

Weil ein neurotischer Knabe 1 ) durch seine Fiktion in die Aggression 
gegen den Vater gezwungen wird, so strebt er zur Sicherung seiner 
Stellung, sich an die Mutter anzulehnen. bei ihr Schutz und Unter. 
stiitzung zu suchen. Dieses Anlehnungsbediirfnis ist ungemein ausgepragt 
und liiBt sich auch bei den meisten erwachsenen Stotterern noch sehr 
deutlich beobachten. Fast aIle find en es leichter zu sprechen, wenn 
jemand, auf den sie sich verlassen konnen, mit ihnen ist. Aber auch 
physische Anlehnung hat hiiufig den gleichen Erfolg. So spiiren manche 
eine auffallende Erleichterung, wenn sie sich wiihrend des Sprechens an 
die Wand anlehnen oder auf eine Stuhllehne, e~nen Tisch oder dergl. 
stiitzen konnen. Das Anlehnungsbediirfnis hemmt naturgemiiB die Ent. 
wicklung von Selbstandigkeit, von Selbstzucht und Initiative sehr wesent. 
lich, und Ziige wie Unsicherheit, Schiichternheit, Feigheit und unter; 
wiirfiger Gehorsam machen sich bald deutlich bemerkbar. Ober diesen 
Charakterziigen finden sich als Ausgleich regelmiiBig Trotz, Frechheit, 
Starrkopfigkeit, Obermut und Hang zur Auflehnung - Eigenschaften, 
die die Durchfiihrung der Erziehungsabsichten oft ungemein erschweren. 
Hat das Kind durch peinliche Erfahrungen seine Aggressionstendenz in 
der Hauptsache eingebiiBt, so sucht es durch passives Verhalten, durch 
stillen Trotz, durch ehrlichen oder unehrlichen Gehorsam seine Stellung 

I) Fur ein Madchen gilt das gleiche, nur mit dem Unterschiede, daB der Vater 
und die Mutter ihre RoUen vertauschen. 
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zu behaupten. Beriehte nach Art des naehstehend angefiihrten kann 
man von sehweren Stotterern, die sieh friihzeitig in die Masehen ihrer 
Fiktion verstriekt hatten, regelmiiBig vernehmen: 

"Wir wurden sehr streng erzogen. Meine Eltern waren zum Ver~ 
zweifeln gewissenhaft, sehr nervos und iingstlieh mit uns und stell ten 
zahlIose Regeln auf. Wir muBten eine Stun de vor dem Friihstiick zum 
Privatunterrieht erseheinen oder bei Verspiitung schon am Nachmittag 
wieder zu Bett gehen; wir muBten Franzosiseh mit unserer Erzieherin 
spreehen oder, wenn wir das versiiumten, Strafarbeiten am Sonnabend 
Naehmittag maehen; wir muBten zweimal tiiglieh spazieren gehen und 
an Sonntagen zweimal die Kirehe besuehen usw. Die Kinder im Naehbar~ 
hause hatten viel mehr Freiheit, und obsehon ihr Vater in manehen 
Stiieken entsetzlieh streng war, beneidete ich sie doch sehr. Wie gliiek. 
lieh muBten sie sieh fiihlen, daB ihnen erlaubt war, in den StraBen zu 
spielen und an Sonntagen des Morgens zu Hause zu bleiben! Ieh rief 
bei meinen Eltern Entsetzen hervor durch die gelegentliehe Bemerkung, 
daB ieh den Kirehenbesueh haBte. Der Gottesdienst in unserer Dorf~ 
kirehe bedeutete fiir mich einen pliirrenden Chor, eine das Ohr ver
letzende Orgel, eine endlose Litanei, FiiBe wie Eis im Winter und im 
Sommer ein Ohnmaehtsgefiihl, urn dessentwillen ieh regelmiiBig aus der 
Kirehe gesehickt werden muBte 1). Meines Vaters Predigten langweilten 
mieh zu Tode. Ieh verabseheute auch den Zwang der Unterriehts~ 
stunden: sie bildeten einen schmerzlichen Kontrast mit meinen stiindigen 
Triiumen von Feen und Elfen mit goldenen Fliigeln, von glitzernden Edeb 
steinen und duftenden BIumen, von Privateisenbahnen und Veloziped~ 
Pferden. Die Lektionen waren mir verhaBte Realitiiten und gehorten zu 
all dem, was ich "die hiiBliche Welt" zu nennen pflegte. Da ieh fiir 
diese meine Anschauungen hiiufig verlaeht und zuweilen so gar bestraft 
wurde, lernte ich friihzeitig, mich zu verst ellen und im geheimen auf 
Rache zu sinn en. " 

Diese Ausfiihrungen riihren von einem sehr sehweren Stotterer her, 
dessen Psyche sich in weiblicher Richtung so we it vorgebaut hatte, daB 
sein mutloser, masoehistischer Charakter ihn fiir das Leben vollig un~ 
brauchbar werden lieB. Er ist der jiingste von vier Briidern; alle sind 
mehr oder weniger neurotisch, und die nervose Familientradition, bei der 
jeder die Herrschaft iiber den anderen zu erlangen strebt, stand dort 
in voller BIiite. Er hatte nicht nur als Jiingster im allgemeinen einen 
schweren Stand den anderen gegeniiber, sondern eine Schwiiche im 
linken FuBe im Verein mit groBer Unbeholfenheit und Langsamkeit 
trugen noeh im besonderen dazu bei, seine Selbsteinschiitzung iiuBerst 
niedrig anzusetzen. 

Das Verhalten des zur Neurose veranlagten Kindes liiBt sich regel~ 
miiBig dahin auslegen, daB es in allen Lebensverhiiltnissen herrschen, 

') Er hatte von friihester Kindheit an ein ganzes Arsenal von Krankheits.Arran. 
gements zur Verfiigung, die er bei bestimmten Gelegenheiten zur Vberwindung der 
elterlichen Autoritiit ins Feld fiihrte. 
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"oben" sein will. Der Nervose ist sehr ehrgeizig, eitel, will tiberall mit,.. 
reden und will der Erste in der Familie und in der Schule sein. Es ist 
selbstverstandlich, daB ein solcherMensch tiberempfindlich ist, keine 
wirkliche oder vermeintliche Zurticksetzung ertragen kann; er vermag 
eine Beleidigung nur sehr schwer zu vergessen und ist in standiger Kampf
bereitschaft, allzeit darauf bedacht, den andern unter seine Herrschaft 
zu zwingen. Sieht er sich infolge seiner niedrig angesetzten Selbstein
schatzung auBerstande, sein Ziel auf dem Vol ege der direkten Aggression 
zu erreichen, so geht er notgedrungen dazu tiber, die Erreichung des 
Zieles auf dunkeln und oft schwer verstandlichen Umwegen anzustreben, 
und den kompliziertesten dieser Umwege stellt eben die Neurose dar. 

Solange der Stotterer seine Herrschergeltiste ohne die leiseste Furcht, 
auf Widerstand zu stoBen, realisieren kann, hat er in der Regel keine 
oder nur sehr geringe Schwierigkeiten beim Sprechen. Hegt er dagegen 
hinsichtlich seiner Dberlegenheit Zweifel oder weiB er von frtiheren Er
fahrungen her, daB der andere ihm tiberlegen ist, so tritt so fort Stottern 
auf. Ich will zur Illustration dieser Erscheinung hier zwei Traume an
fiihren, die von einem sechsundzwanzigjahrigen Stotterer zu Beginn der 
Behandlung in zwei aufeinanderfolgenden Naehten getraumt wurden. 
Der erste lautet: "Ieh bin zu Hause auf Besuch. Wah rend ich durch 
den Hausflur gehe, begegnen mir mehrere meiner Geschwister in Be
gleitung zweier Bekannten, die ich nicht ausstehen kann, weil sie alles 
besser wissen wollen. Sie alle benehmen sich, als ob das ganze Haus ihr 
Eigentum ware. Ich habe den Eindruek, daB ich kein Wort zu ihnen 
ohne Stottern werde sprechen konnen." Der Traum der nachsten Naeht 
lautet: "Ieh sitze allein mit meiner Mutter in unserem frtiheren Kinder
zimmer vor dem Kaminfeuer. Wir ftihren eine angeregte Unterhaltung 
und ieh ftihle, daB ich geheilt bin." - Die Reduktion seiner Sprach
sehwierigkeiten einerseits und seines ungehemmten Redeflusses anderer
seits auf die entsprechenden infantilen Situationen ist in beiden Traumen 
so durchsichtig, daB ein Kommentar tiberfltissig erseheint. Beztiglich 
des Falles selbst mochte ich nur hinzufiigen, daB der Patient der alteste 
von elf Geschwistern ist. Von seiner Mutter anfangs verzogen, empfand 
cl- es sehr schme.rzlich, daB er im Alter von vier Jahren seiner privi<; 
legierten Stellung durch das Erscheinen eines Schwesterchens verlustig 
ging. Ftir diese Entthronung rachte er sich durch unaufhorliche Angriffe 
gegen die Kleine und durch groBen Trotz gegen den Vater, den er als 
den Urheber der erlittenen Verktirzung ansah. Sein Stottern beg ann kurz 
nach der Geburt seiner zweiten Schwester, verlor sich indes nach etwa 
einundeinhalb Jahren wieder. Ais aber kurze Zeit darauf sein Vater, 
der ein hohes Kirchenamt bekleidet, gelegentlich die Bemerkung fallen 
lieB, daB es sein Lieblingswunseh sei, ihn spater als Geistlichen zu sehen, 
setzte das Stottern wieder ein, weil sich ihm jetzt eine Moglichkeit bot, 
seines Vaters Plane zu durchkreuzen und sich als der Starkere zu er
weisen. Ais er die Universitat absolviert hatte. verlieB er das elterliche 
Haus, um in Ostafrika Lanawirtsehaft zu betreiben und sich auf diese 
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Weise dem Einflusse seines Vaters soweit wie nur irgend moglich zu 
entziehen. 1m vorigen Jahre aus Gesundheitsrticksichten auf einige 
Monate nach Hause zurtickgekehrt, lieB er sich auf Betreiben seines 
Vaters, der an seinem alten Lieblingswunsche noch immer festhielt, von 
mir behandeln. Sein Stottern besserte sich sehr schnell, er brach jedoch 
die Behandlung trotz der Gegenvorstellungen seiner Eltern vorzeitig ab, 
als er erfuhr, daB sein Vater in der Kirche an einigen Sonntagen offent. 
Hche Ftirbitte flir seine v6l1ige Wiederherstellung hatte tun lassen. Durch 
den Abbruch der Kur wollte er seinen Vater wieder zuschanden werden 
lassen. -

Ehe ich zum zweiten Faktor tibergehe, verdient noch ein wichtiger 
Punkt hervorgehoben zu werden: die intensive Befruchtung, die die 
Phantasietatigkeit des neurotischen Kindes infolge seiner Trotzeinstellung 
und seines Hanges zur Auflehnung erfahrt. Bei jeder individual psycho
logischen Behandlung lassen sich eine Reihe von Phantasien und Wtinschen 
feststellen, die Gr6Benideen und sadistische Regungen zum Gegenstande 
haben. Phantasien von einer geheimen ftirstlichen Abstammung, von 
HeIden. und Rauberrollen, von Befreiung der Mutter aus den Handen 
des allgewaltigen Vaters sind sehr haufig. Ferner steigen Rachegedanken 
und Todeswtinsche gegen Personen der Umgebung bei der leisesten Be. 
eintrachtigung auf. Das Kind verkennt aIle guten Absichten seiner Er
zieher und hat nur den einen Wunsch, den starken Vater oder seine 
Vertreter - die Mutter, altere Geschwister, den Lehrer - zu bekampfen 
und so das Pathos der Distanz zu verringern. Aus diesem Grunde kann 
die Tatsache nicht befremden, daB die Distanz - im 6rtlichen sowohl 
wie im tibertragenen Sinne - im Leben der Stotterer eine bedeutende 
Rolle spielt. Fast aIle finden es schwierig, zu Personen zu sprechen, die 
entweder wesentlich alter sind oder eine h6here soziale Stellung ein
nehmen. Schwierigkeiten machen sich gleichfalls bemerkbar, wenn der 
Stotterer zu jemand zu sprechen hat, der in einiger Entfernung von ihm 
steht, oder einen Sitz tiber ihm einnimmt (z. B. ein Kutscher auf dem 
Bock). Urn das Unbequeme der Distanz zu mildern, benutzt er als 
wesentlichstes Hilfsmittel entweder eine ktinstlich autoritative oder eine 
familiare Sprechweise; die erstere wird namentlich untergeordneten Per. 
sonen gegentiber zur Anwendung gebracht, wah rend die letztere vor 
sozial Hoherstehenden gute Dienste zu leisten bestimmt ist. Diese Hilfen 
versagen nattirlich, wenn das Minderwertigkeitsgeflihl des Stotterers 
derart ausgepragt ist, daB er es nicht wagt, eine ktinstliche Brticke tiber 
die trennende Kluft zu schlagen. 

II. Als zweites Moment, das beim Obergang aus der Organminder; 
wertigkeit zur Neurose einen sehr wesentlichen Faktor beistellt, ist von 
Ad 1 e r die Unsicherheit des disponierten Kindes beztiglich der ihm 
spater zufallenden Geschlechtsrolle nachgewiesen worden. Dieser Zweifel 
laBt sich bei jedem Patienten feststellen, und ich habe die Beobachtung 
gemacht, daB in allen Fallen, in welchen das Stottern zwischen dem 
vierten und flinften Lebensjahre begann, diese UngewiBheit besonders 
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ausgepriigt war und ein hastiges Driingen, mit Aufbietung aller verfiig~ 
baren Mittel nach der miinnlichen Seite abzubiegen, ausgelost hatte. Das 
Suchen nach der Geschlechtsrolle beginnt in der Regel um das vierte 
Lebensjahr. Ein denkfiihiges Kind, das Eltem und GroBeltern um sich 
sieht und von Kindern hort, die zur Welt kommen, kann sich der Noti~ 
gung nicht entziehen, der Kausalitiit nachzuspiiren. Well direkte Fragen 
des Kindes von den Eltern in der Regel mit der Storchfabel oder andem 
Ausfliichten 1) beantwortet werden, deren Halt10sigkeit es bald durch~ 
schaut, bleibt es ihm iiberlassen, des Riitsels Losung selbst zu finden. Da 
es die Bedeutung der Geschlechtswerkzeuge nicht kennt, sucht es das 
Problem mit Hilfe von Theorien zu losen, die den Mund, den Nabel, den 
Anus oder Operationen (vgl. die Losung des Problems im Miirchen yom 
Rotkiippchen) in den Kreis der Moglichkeiten ziehen. Vornehmlich der 
beiden Geschlechtem zukommende Anus wird eine Zeitlang hiiufig als 
Sexualziel angenommen und bildet dann die Grundlage fiir eine Reihe 
von irrigen Schliissen. Dem Kinde ist meist nur der Weg offen, den 
Unterschied der Geschlechter in der Kleidung, in den Haaren, in korper~ 
lichen und geistigen Eigenschaften zu suchen; aber auch hier geht es 
vielfach irre, weil manche Eltern eine Vorliebe dafiir haben, die Knaben 
bis zum vierten Jahre und nicht selten sogar damber hinaus Madchen~ 
kleider und langes Haar tragen zu lassen. MiBbildungen der Geschlechts" 
organe oder die Moglichkeit einer Veranderung derselben, veranlaBt 
durch Drohungen der Eltem, konnen gleichfalls zur Unsicherheit bei" 
tragen 2). Bei Miidchen wird der Zweifel durch jungenhaftes Aussehen 
oder Benehmen verstiirkt, wobei gelegentliche Bemerkungen ("die ist 
ein ganzer Junge") den kindlichen Irrtum hiiufig befestigen. Ais weiteres 
Moment kommt die bedauerliche Tatsache hinzu, daB unsere Kultur, 
unterstiitzt durch die Anschauungen der Religion, der Miinnlichkeit einen 
unverhiiltnismaBig hohen Vorrang einraumt. Viele Kinder haben leider 
allzu hiiufig Gelegenheit, herabsetzende Bemerkungen und Handlungs. 
weisen, die die Frau als minderwertig erscheinen lassen, zufiillig zu horen 
und zu beohachten. Nun setzt die gleiche Reaktion, die wir schon vorher 

') Weil in England die Storche sehr selten sind, wird den wiBbegierigen Kindern 
entweder erziihlt, daB das neu angekommene Baby unter einem Stachelbeerstrauch 
gefunden worden sei, oder aber, daB der Arzt es in seiner Handtasche mitgebracht 
habe, als er zur kranken Mutter gerufen worden sei. 

2) Fast aUe neurotischen Knaben leiden an der Vorstellung, daB ihr Penis allzu 
klein sei, und es werden zur Beseitigung dieser "Unmiinnlichkeit" von ihnen hiiufig 
Versuche gesucht, das Genitale zur VergroBerung, zur Erektion zu bringen, Versuche, 
die in der Regel zur Masturbation fiihren. Gewisse Handbewegungen mancher Stot~ 
terer lassen auf diese Form des miinnlichen Protestes direkt schlieBen; so die N eigung. 
bei einem "schwierigen" Worte mit der Hand die Nase (Penis.Symbol) zu berlihren 
oder liber das Haar zu streichen. Der Sinn der Bewegung ist: er schreckt nicht wie 
ein Weib vor einer Schwierigkeit zurlick, sondern nimmt das Hindernis wie ein Mann. 
- Bei Miidchen hat das Bedecken des Mundes mit der Hand bei einem Stotterpar~ 
xysmus ganz iihnlichen Sinn (Bedecken der "Offnung" verbirgt die Weiblichkeit). 
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am Werke gesehen haben, in noch erhohtem MaBe ein. In der Erwagung, 
daB dem Kinde vielleicht das Los zufallen konnte, eine Frau zu werden, 
d. h. gehorsam, passiv, schwach zu sein und Schmerzen zu ertragen, legt 
es sich sehr friihe den Schein einer iibertriebenen Mannlichkeit bei und 
iibertreibt so den mannlichen Protest oft ins Ungemessene. Es will sich 
durch niemand belehren lassen, duldet keinen iiber sich, zeigt Selbstsucht 
und nicht selten starke Neigung zum Liigen. Dazu kommt noch, daB die 
ersten: Erkenntnisse in sexuellen Fragen, die das Kind meist auf ver. 
botenen Wegen erlangt, seine Dberempfindlichkeit auf das heftigste ver. 
ietzen und gleichzeitig sein Verhaltnis zu den Eltern insofern storen, als 
das Kind sich von Ihnen betrogen und ausgeschlossen yom allgemeinen 
Wissen vorkommt. Sein Eindruek, daB die Erwachsenen einen Geheim • 
. bund ihm gegeniiber bilden, in den einzudringen ihm unmoglieh gemacht 
ist, fiihrt unmittelbar zu einer Hemmung seiner Aggression. 

Wie intensiv ein neurotisehes Kind auf alles reagiert, was den Ge. 
danken der Weibliehkeit nahe legt, will ich an einem kleinen Ausschnitt 
aus einer Behandlung zeigen. Ein Junge, das einzige Kind seiner Eltern, 
der mit vierundeinhalb Jahren zu stottern begonnen hatte, bekam zu 
der Zeit seine ersten Hoschen. Immer ein krankliches, zartes Kind, 
konnte er bei den Eltern stets seinen Willen durchsetzen, mit dem un. 
ausbleibliehen Erfolge, daB sie schlieBlieh nieht vermochten, ihn auch 
nur im mindesten zu lei ten. Der Mutter und dem Kindermadehen ver~ 
weigerte er rundweg den Gehorsam, und dem strengeren Vater gegen. 
iiber stotterte er so jammerlich, daB auch er es aufgeben muBte, den 
"armen kleinen Kerl" zu beeinflussen. Als nun der Junge die ersten 
Hosen bekam, zeigte es sieh, daB die abgelegten Kleidehen den Eltern 
endlieh ein Mittel boten, ihn auf einige Zeit in Schaeh zu halten. Wenn 
er namlieh sehr garstig war, brauehte ihm die Mutter nur zu drohen, 
daB sie ihm die Madehenkleider wieder anziehen wiirde, urn ihn sofort 
gefiigig zu maehen. Weder korperliehe Ziichtigungen noeh Drohungen 
anderer Art hatten aueh nur annahernd gleiehen Erfolg gehabt. Als er 
die Hosen das erste Mal trug, hatten seine Eltern das wiehtige Ereignis 
dadurch festgeiegt, daB sie mit dem Jungen zum Photographen gingen 
und ein Bild von ihm nehmen lieBen. Wenige W ochen spater wurde 
die Photographie einer Bekannten gezeigt, wobei die Mutter im Fliister~ 
tone die Bemerkung maehte, daB das Gesicht des Kindes recht madehen. 
haft ausgefallen ware. Als die Mutter mit ihrer Freundin das Zimmer 
verlassen, stiirzte sich der Junge so fort auf das Photographiealbum, riB 
das Bild heraus, warf es ins Feuer und sagte wiitend zu seiner Mutter, 
als sie das Zimmer wieder betrat: "Wie kannst du sagen, daB ich wie 
ein Madehen aussahe!" 

Wei! das neurotisehe Kind unter dem Zwange steht, alle Gegensatze 
ins MaBIose zu iibertreiben, so vergroBert sich bei ihm aueh unverhaltnis~ 
maBig die verschiedene Wertung der beiden Geschleehter. Fiir manehe 
Neurotiker zerfallen alle Beziehungen des Lebens in mannliehe und weib. 
Hehe Relationen. Ieh habe wiederholt Stotterer gefunden, die diese 
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Wertung in alles hineintrugen, womit sie iiberhaupt in Beriihrung bmen: 
Eisenbahnen, Dampfschiffe, Wege, Baume usw. Ein sehr intelligenter 
Stotterer setzte mich unlangst in Erstaunen damit, daB er. mir einen 
langen Vortrag iiber die "mannlichen" und ,.weiblichen" Eisenbahnliniert 
und _Ziige in GroBbritannien hielt. Er erkHirte mir, daB aIle Eisenbahn$ 
linien, die iiber 100 Yards hoch liegen, mannlich, dagegen die, die tiefer 
Hegen, weiblich seien; SchneIlziige seien miinnlich, Bummelziige weiblich; 
die Linien, 'auf denen sein Vater gewohnHch reise,seien ebenfalls miinn$ 
lich, wahrend die Ziige der Eisenbahngesellschaft, von der seine Mutter 
Aktien besitze, wieder weiblich seien. Er gab mir noch eine lange Serie 
weiterer "mannlicher" und "weiblicher" Klassifizierungen, deren Aufziih$ 
lung hier jedoch zu weit fiihren wiirde. 

In vorstehendem ist in knappen Ziigen dargestellt worden, wie das 
Gefiihl der absoluten Minderwertigkeif und der Unsicherheit in der 
Geschlechtsrolle den Hebel fiir die Entwicklung und Verstiirkung einer 
Reihe von neurotischen Charakterziigen bildet. Das Gefiihl der Un$ 
sicherheit baut indes noch eine weitere, und zwar die wichtigste Gruppe 
von Charakterziigen auf, ·die siimtlich bestimmt sind, die fiktive Leit$ 
linie des N ervosen zu verstiirken, um sein Personlichkeitsgefiihl zu retten. 
Weil er immer "oben" sein, iibetall sich Geltung verschaffen will, infolge 
seines MinderwertigkeitsgefUhls, aber stets fUr den Erfolg zittert, so 
miindet sein MiBtrauen und Zweifel in die Anschauung, daB er sehr 
groBe Vorsicht anwenden miisse, wenn er sein Ziel erreichen wolle. Nun 
ist ihm der direkte Weg, auf dem er seine Gier nach VergroBerung seines 
Besitzes und seiner Macht befriedigen konnte, mehr oder weniger ver
schlossen und deshalb benutzt er, bewuBt oder unbewuBt, Umwege, um 
sein Ziel zu erreichen. Diese Umwege tiiuschen nicht nur die Umgebung 
des Patienten,sondem auch oft ihn selbst. So hat er nie die Erkenntnis, 
daB sein Stottem den Umweg darstellt, auf dem er einer Niederlage im 
Leben, einer Emiedrigung seines Personlichkeitsgefiihls zu entgehen hofft, 
und es bedarf nicht selten monatelanger Arbeit, bevor es gelingt, ihm 
seine Schlupfwinkel nachzuweisen, den psychischen Mechanismus seines 
Sprachleidens zu zerbrechen und ihn damit fUr immer zu heilen. Bei 
Benutzung der neurotischen Umwege ergeben sich fiir den Nervosen als 
hervorstechendste Charakterziige vor aHem N eid, Geiz, Herrschsucht 
und die Tendenz, Menschen und Dinge zu entwerten; weil er seine 
Neigung, sich iiber die anderen zu stellen, nur selten direkt befriedigen 
kann, so kann er ihr meist nur indirekt, durch Herabsetzung der anderen, 
Rechnung tragen. Weitere Ziige, wie HaB und Rechthaberei, sind dazu 
bestimmt, seine tlberlegenheit anderen gegeniiber sicherzustellen. Um die 
mannigfachen Schwierigkeiten des Lebens nicht zu vermehren, wendet 
er Sparsamkeit, Genauigkeit, Pedanterie und abergliiubische Regungen 
an. Des Stotterers groBte Schwierigkeit, seine Furcht nicht nur vor dem 
Leben, sondern Moog auch vor der Ehe, verlangt oft Sicherungen in 
Gestalt von Masturbation, Perversionen und Impotenz, die seine Angst 
vor der Frau und vor Entscheidungen im allgemeinen nur sehr notdiirftig 
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verhiillen. Bemerken mochte ich dazu, daB ich in schweren Fjillen von 
Stottern iiberraschend hiiufig psychische Impotenz gefunden habe. 

Das System der Sicherungen und Hemmungen in der Psyche wird 
besonders befestigt und verstarkt durch Sl;huldgefiihle, die dazu angetan 
sind, den Untemehmungsgeist ungemein zu hemmen. Sie riihren in der 
Hauptsache her von dem Streben des Kindes nach Vergeltung und 
Rache fiir wirkliche oder vermeintliche Zuriicksetzungen; es sind Phan
tasien und Wunsche, die infolge der Trotzeinstellung leicht so unerhorte 
Grade erreichen, daB das Kind - das vollig unter dem Einflusse des 
allenthalben geltenden Erziehungsprinzipes "Schuld-Strafe" steht -
vor den Folgen erschrickt, die ein Versuch, seine Racheplane in die Tat 
umzusetzen, fUr dasselbe haben wiirde. Auf diese Weise tritt das Kind 
seinen eigenen Trieben entgegen und bewirkt eine intensive Aggressions
hemmung, wie sie Ad 1 e r fur das Entstehen aller Neurosen als conditio 
sine qua non hingestellt hat. Den Schuldgefiihlen fallt die Aufgabe zu, 
einem Sinken des Personlichkeitsgefiihles vorzubeugen, wenn die an
gestachelte Aggression zu besonderen Taten drangt. 

Zu Beginn hatte ich schon hervorgehoben, daB die Antizipation und 
die Angstdas K'ankheitsbild des Stottems vollstandig beherrscht. Beide 
Erscheinungen sind der AusfluB des halluzinatorischen Charakters des 
Nervosen und stellen lediglich eine besondere Form des Sicherungs. 
mechanismus dar; beide stehen im umgekehrten Verhiiltnis zum Per. 
sonlichkeitsgefiihle des Stotterers: sie machen sich urn so mehr bemerk. 
bar, je weniger die Sicherheit. des letzteren gewahrleistet ist. Solange 
der Stotterer sich vollkommen Herr der Situation fiihlt, hat er weder 
die Neigung, nach "leichten" Worten auszuschauen und eine Reihe von 
Satzen im voraus zu praparieren, noch macht sich irgendwelche Be. 
klemmung und Angst fiihlbar. A die r hat unzweifelhaft recht, wenn er 
sagt, "daB das psychische Phiinomen der Angst aus einer halluzina_ 
torischen Erregung einer Bereitschaft entsteht, die in der Kindheit aus 
kleinen Anfangen somatisch erwachsen ist, sob aid eine korperliche 
Schiidigung drohte, spiiter aber, und insbesondere in der Neurose, durch 
den Endzweck bedingt ist. sich einer Herabsetzung des Personlichkeits
gefiihls zu entziehen und andere Personen dienstbar zu machen". In 
der Regel ist das Stottem anfangs nicht mit spiirbarer Angst verbunden; 
sie macht sich aber bald fiihlbar in Fallen, wo das Gefiihl der Minder
wertigkeit und infolgedessen auch das Bediirfnis, sich mit anderen zu 
messen, sehr ausgesprochen ist. In manchen Fallen ist dies Bediirfnis 
so stark ausgepragt, daB der Patient kaum imstande ist, irgend etwas 
unbefangen zu tun oder zu denken. Stotternde Kinder mit nicht iiber_ 
maBig ausgepragtem GefUhle der Minderwertigkeit und Unsicherheit 
zeigen haufig nur geringe Spuren von Angst vor dem zehnten oder 
zwolften Jahre; die iiberempfindlichen Kinder dagegen bringen den 
Sicherheitsmechanismus der Angst sehr friih zur Anwendung. LaBt man 
das Kind gewahren, zwingt man es nicht, sich haufig vor Erwachsenen 
zu produzieren oder an Kinderbiillen und ahnlichen Veranstaltungen, wo 
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es mit "GroBeren" in Beriihrung kommt, teilzunehmen, so kann der 
Ausbruch der Angst tangere Zeit hintangehalten werden. In den meisten 
Fallen ist die Schule das Gespenst, das die Angst auslost und Sprach; 
storungen wesentlich verschlimmert. 

Ein Punkt hat meine Aufmerksamkeit wiederholt erregt: die haufige 
Wiederkehr der symbolischen Gestalt, die die Sicherungstendenzen in 
der Psyche der Stotterer annehmen. Ich fand namlich, daB sie fas'!: 
aUe - manche von ihnen vollkommen bewuBt - in Phantasien und 
Traumen die Vorstellung haben, daB sie sich entweder in einer Burg mit 
SchieBscharten, einem mit sehr hoher Mauer umgebenen Hause oder 
in einem Gefangnis befinden. Sie haben den Eindruck. daB sie nicht 
aus dem Gefangnis entlassen werden oder die hohe Mauer iibersteigen, 
d. h. zur "Welt" zuriickkehren konnten, ehe sie nicht starker geworden 
seien. Gedanken, daB sie den Aufenthalt im Gefangnis (ihrer Neurose) 
dazu benutzen miiBten, ihre Krafte zu verbessem (der Gefangniswarter 
erhalt z. B. den Auf trag, ihnen Boxerhandschuhe zu tlbungszwecken 
zu beschaffen), kehren haufig wieder. Auch wenn sie sich .der Heilung 
nahem, werden die gleichen Symbole als MaBstab fiir ihre Fortschritte 
haufig benutzt: ihre Gefangnishaft wird in einigen Wochen beendet 
sein; von der hohen Mauer fiihren jetzt Stufen bis beinahe zur Erde 
hinab . .. Diese symbolische Auffassung, der ich, wie bemerkt, sehr oft 
begegnet bin, zeigt recht deutlich, wie korrekt die A die r sche Auffas~ 
sung der Neurose als eines Sicherungssystems ist. 

Die Nervositat bedient sich des Stotterns urspriinglich als einer Art 
trotziger Auflehnung gegen die ForderungerJ der elterlichen Autoritat 
und spater, nachdem das Sicherungssystem und die Verteidigungswerke 
vollstandiger ausgebaut sind, als einer Art Hindemis, das dem Kinde 
erlaubt, Entscheidungen und ZusammenstoBe, die sein Personlichkeits~ 
gefiihl einer Verletzung aussetzen konnten, entweder vollig zu vermeiden 
oder zum mindesten hinauszuschieben. Wie wir gesehen haben, bildet 
ein Minderwertigkeitsgefiihl, das yom Kinde aus Sicherungsgriinden ver~ 
starkt gefiihlt wird. die Grundlage des neurotischen Charakters, und 
die psychologische Behandlung muB naturgemaB darauf hinarbeiten, 
diese Grundlage zu beseitigen oder zum mindesten betrachtlich zu modi~ 
fizieren, eine Aufgabe, die sich urn deswillen in den weitaus meisten 
Fallen erfolgreich losen laBt, weil diese Basis fiktiv ist. Andere Behand~ 
lungsmethoden versagen in der Regel vollig, weil sie auBerstande sind, 
die falsche Einstellung des Stotterers und sein Endziel, den iibertriebenen 
mannlichen Protest, nebst der ganzen Folge der im UnbewuBten sich 
zwangsmaBig abwickelnden Wirkungen zu beeinflussen. 

Was die Prophylaxis anlangt, so muB bei Kindem, die kranklich 
und schwachlich sind, besondere Organminderwertigkeiten zeigen oder 
erblichbelastet sind, mit allen Mitteln dahin gewirkt werden, bei ihnen 
kein subjektives Minderwertigkeitsgefiihl aufkommen zu lassen. In Haus 
und Schule muB der Erziehungsplan besonders erstreben, das bei zarten 
Kindem stark ausgepragte Anlehnungsbediirfnis nicht zu unterstiitzen, 
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sondern das Kind zur Selbstiindigkeit anzuhalten und es von der Meinung 
der andern unabhiingig zu machen. Es ist besonders angezeigt, viiter. 
Hche Imperative, soweit als irgend tunlich, zu vermeiden, weil man 
sonst Gefahr liiuft, das Kind in die Trotzeinstellung zu driingen, die 
meist den Ausgangspunkt fiir die N eurose bildet. Weiter ist es. ein 
dringendes Erfordemis, die Unsicherheit der Geschlechtsrolle rechtzeitig 
durch entsprechende Aufkliirung zu verhiiten. Der Zeitpunkt fUr diese 
Belehrung ist gekommen, wenn die Beschiiftigung mit dem Sexualproblem 
die WiBbegierde des Kindes so weit gesteigert hat, daB es mit beziig. 
lichen Fragen an die Mutter herantritt. Zu Beginn des Schulbesuchs 
ergeben sich fiir das schwiichliche Kind leicht Schwierigkeiten, denn das 
System der "Forderklassen" und die abfiillige Beurteilung, die der 
"Schwiichling" bei Sport und Turnspielen erfiihrt. sind dazu angetan. bei 
ihm neurotische Kompensationsbestrebungen auszulosen. Hier kann des 
Lehrers EinfluB von groBem Segen sein. wenn er es versteht, den 
Schwachen taktvoll, ohne das Kind es merken zu lassen, gegen die 
Obergriffe und Herausforderungen der Starkeren zu schiitzen. Es wird 
dann zum mindesten in einer ganzen Anzahl von Fallen gelingen, von 
disponierten Kindem die Schadigungen fernzuhalten, die andernfalls ihre 
psychische Gesundheit vieIleieht in Frage gestellt haben wiirden. 

Fassen wir das Problem der Stottererbehandlung kurz zusammen, so 
ergeben sich im wesentlichen folgende Momente: 

Fiir praktische Zwecke ist es vollig iiberfliissig, den friiher allgemein 
iiblichen Unterscheidungen zwischen tonischem und klonischem, zwischen 
aphatischem und bulbarem usw. Stottern nlihere Beachtung zu schenken. 
weil die kiinstliche Einteilung des Symptoms in Kategorien keinerlei 
Handhabe fiir die psychische Behandlung des Leidens bietet. Das ganze 
Interesse muB sich vielmehr auf den neurotischen Kampf konzentrieren. 
der sich gewissermaBen hinter den Kulissen abspielt. Bei der individual. 
psychologischen Behandlung laBt sich ohne Miihe feststellen, daB Stottern 
sich in der Regel in drei Phasen. und zwar in innigstem AnschluB an 
jeweils verstiirkte Aggressionshemmungen entwickelt. Diese drei Phasen 
lassen sich wie folgt bezeichnen: 

1. Phase: Periode der Schiichternheit (= schwache Aggressionshem. 
mung); 

2. Phase: Latentes Stottern (= starkere Aggressionshemmung); 
3. Phase: Manifestes Stottern (= sehr starke Aggressionshemmung). 
Was die erste Phase angeht, so ist dieselbe mehr oder weniger iden. 

tisch mit der friihinfantilen Periode jener Nervosen. die zur Darstellung 
ihrer Neurose vorwiegend "weibliche" Mittel in Anspruch nehmen. Bei 
jedem Patienten liiBt sich unschwer ein sehr verstarktes Minderwertig. 
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keitsgefiihl und - als psychische Kompensation - ein iiberstiegener 
Geltungsdrang feststellen. Ebenso gelingt es stets nachzuweisen, wie 
die damit ins Lebtln gerufene verscharfte Aggression in dem Moment 
zur Aufstellung einer psychischen Hemmung gefiihrt hat, wo die gerad,. 
linige Aggression des Kindes e.ntweder gescheitert war' oder zum min~ 
desten ernstlich zu scheitern drohte. Als hervorstechendster Ausdruck 
dieser Hemmung tritt nunmehr S c h ii c h t ern h e i t den Starkeren und 
vornehmlich auch Fremden gegeniiber auf. Zur Sicherung des Personlich,. 
keitsgefiihls werden gleichzeitig 0 b ere m p fin d 1 i c h k e i t und die 
verschiedenen Formen des kindlichen T rot z e s entwickelt, und das 
Kind geht aus Furcht, sich zu exponieren, schon sehr friihzeitig daran, 
durch eine Art passive Resistenz sich der Oberlegenheit der anderen 
zu entziehen. 

Hier laBt sich der Kreis der 1. Phase abschlieBen. Bei intelligenten 
Kindern kann dieser AbschluB schon in das Alter von 3Yt Jahren fallen. 
Entwickelt sich ein solches Kind in den darauf folgenden Jahren giinstig 
und gewinnt es wieder Vertrauen in seine eigene Kraft, so wiirde das 
Minderwertigkeitsgefiihl eine entsprechende Reduktion erfahren und in. 
folgedessen die nervosen Charakterziige an Intensitat verlieren. Sind 
die Verhaltnisse dagegen ungiinstig gelagert. so kommt es zur Entwick,. 
lung der 2. Phase, des latenten Stotterns. Diese Phase ist zeitlich nicht 
allgemein abzugrenzen, da sie in manchen Fallen nur Wochen oder 
wenige Monate, in andern Fallen unter Umstanden aber den ganzen Rest 
des Lebens andauern kann. 

Unter das latente Stottern fallt vornehmlich das Po It ern (Hudeln) 
- die dabei zutage tretende Hast verratdeutlich das stark ausgepragte 
Unsicherheitsgefiihl - und die auffalligeren Formen des Z 0 g ern s beim 
Beginn der' Rede oder zu Beginn eines neuen Satzes. Meist tritt auqh 
in Verbindung hiermit die Neigung auf, das Sprechen vor Hoherstehenden 
nach Moglichkeit zu vermeiden mit Riicksicht auf das nervose Spannungs~ 
gefiihl, das durch das Pathos der Distanz ausgelost wird und das sich 
vornehmlich auf der Brust, oft auch im Kehlkopf unangenehm fiihlbar 
macht. 

In Fallen, bei denen der Druck der Umgebung besonders stark oder 
die konstitutionelle Schwache sehr ausgepragt ist, dauert die 2. Phase 
haufig nur einige Wochell oder Monate, so daB wir manifestes Stottern 
schon bei Kindern im Alter von 3Yt Jahren zuweilen beobachten konnen. 
In den weitaus meisten Fallen zeigt sich sein Beginn aber erst im Laufe 
des Schulbesuches, undo zwar wieder, nachdem das Kind auf seiner Haupt,. 
linie auf einen scheinbar uniiberwindlichen Widerstand gestoBen und 
damit die Gefahr des Unterliegens in greifbare Niihegeriickt war. 

Jetzt erfolgt unter dem Drucke des "miinnlichen Protestes" eine 
weitere Verstarkung der Aggressionshemmung: Der Z w e if elan dem 
Sprechen k 0 nne n und im weiteren Verlauf auch die Sprech a n g s t 
(nach Alarmierung der halluzinatorischen Fahigkeiten der Psyche) werden 
nunmehr hypostasiert. Die Fertigstellung dieser psychischen Arrange,. 
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ments kann - wie ich in einigen Fallen direkt festzustellen vermochte -
bis zu drei Monaten nach der erlittenen oder beflirchteten Niederlage 
in Anspruch' nehmen. Dann tritt die Sprachstorung, also nunmehr das 
rnanifeste Stettern, unerwartet wie ein Blitz aus heiterm Himmel, zum 
ersten Male auf. - In dieser Weise ist fast jeder Stotterer in seine 
Psychoneurose hineingewachsen. Eine Ausnahme bilden nur diejenigen 
Falle, bei denen die 2. und 3. Phase zeitlich mehr oder weniger zusam~ 
menfallt; es sind das solche; bei denen das manifeste Stottern im 
'utimittelbarem AnschluB an einen Shock oder an eine schwere Infektions~ 
krankheit (und dadurch bedingte groBe Verstarkung des subjektiven 
Unsicherheitsgefiihls) auftritt. 

Die ersten Stotterparoxysmen kommen physiologisch in folgender 
Weise zustande: Das Kind empfindet das in schwierigeren Situationen 
auftretende Spannungsgefiihl im Kehlkopf als ein Hiriderilis, das es 
instinktiv durch starkere Inanspruchnahme der Bauchpresse zu iiber~ 
winden trachtet. Dadurch entsteht naturgemaB leicht ein volliger Ver~ 
schluB der Glottis, mit dem Resultat, daB die Tonbildung momentan 
unterbunden ist, eine Unterbrechung, die auBerlich als Stottern in die 
Erscheinung tritt. Die Anfangsschwierigkeiten spielen sich hnmer im 
Kehlkopf ab; erst spiiter verschiebt das Kind den Akzent mehr und mehr 
auf die Artikulation, die es fiir die Spracherschwerung glaubt verant~ 
wortlich Machen zu miissen, und miiht sich dann andauernd mit den 
"schweren" Buchstaben abo -

Der Rahmen dieser Arbeit erlaubt es nicht, auf eine groBe Reihe 
interessanter Einzelheiten einzugehen 1); ich muB mich deshalb darauf 
beschranken, hier nur einige der wichtigsten Momente anzufiihren. 

Die friiheren Autoren haben sich vergeblich bemiiht, eine iiber~ 
zeugende Erkliirung dafiir zu finden, warum beim Stotterer die Sprach~ 
hemmung zu Beginn der Rede am intensivsten auf tritt, wie die sog. 
Mitbewegungen zustande kommen, u. ii. m. 1m Lichte der Individual~ 
psychologie ergeben sich die Erkliirungen von selbst, wenn man nur 
im Auge behiilt, daB das Stottern eine Sicherungsvorrichtung ist, die 
unter dem Zwange des miinnlichen Protestes steht, aber mit "weiblichen" 
Mitteln zur Darstellung gelangt. Um ihren Zweck als Sicherung er~ 
reichen zu konnen, muB natiirlicherweise die Hemmung in dem Augen. 
blick, wo der Patient den Schauplatz betritt, am stiirksten wirken, sonst 
'wiirde ja die Absicht, in der seine' Psyche sie arrangiert hat, liinfiillig 
werden. Auch die Anomalien der Atmung sindvollig von dem jeweiligen 
Grad der Sicherungstendenz abhiingig. Besonders interessant in dieser 
Beziehung sind diejenigen Falle, wo die Patienten zuniichst den Atem 
ohne einen Versuch der Stimmbildung schieBen lassen und dann unter 

1) Wegen naherer Einzelheiten nebst Darstellung typischer FaIle vergl.: 
Alfred Appelt: Die wirkliche Ursache des Stotterns und seine dauernde 

Heilung, Berlin 1925; ferner Appelt: Das stotternde Kind, Dresden 1926; und 
A p pel t: Sprachstorungen, in "Handbuch der Individualpsychologie". J. F. Berg. 
mann; Mtinchen 1926. 
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Verwendung der Residualluft zu sprechen anfangen. Man sieht daran 
deutIich die Benutzung der pseudo.masochistischen Technik: Die Pa. 
tienten miissen erst den Zustand der "weiblichen" Schwiiche, also in 
unserem FaIle die Atemlosigkeit, erreichen, ehe sie den "miinnlichen" 
Aufstieg und damit den Sprechakt wagen diirfen. 

Was das Wiederholungsstottern, d. h. die ein. oder mehrmalige Wie. 
derholung des Anlautes oder der ersten Silbe eines Wortes, angeht, so 
erkliirt sich diese Erscheinung einfach aus dem Umstande, daB der 
Stotterer einerseits eine sehr niedrige Selbsteinschiitzung vorgenommen 
hat, wiihrend er andererseits unter dem Zwang der Sicherungstendenz 
stiindig geneigt ist, die Schwierigkeit bestimmter Aufgaben, besonders 
auch die des Sprechaktes, weit zu iiberschiitzen. Wie zu erwarten, nimmt 
ihm die infolge der Vnter. und Vberschiitzung geschaffene iibergroBe 
Distanz den Mut zum Vorwiirtsschreiten und erzeugt auch beim Sprechen 
die "zogernde Attitiide". So bietet der an Wiederholungsstottern Leidende 
regelmiiBig das Bild eines Menschen, der im Begriff ist, iiber ein Hinder. 
nis zu setzen, den Sprung aber erst nach ein. oder mehrmaligem fruchb 
losen Anlauf wagt. Einen ahnlichen psychischen Mechanismus zeigtauch 
eine bei Stotterern hiiufig anzutreffende Erscheinung, die Embolophasie. 
Es sind das Flickworte, die nicht dem auszusprechenden Gedanken an. 
gehoren und die nur gebraucht werden, wenn Sprachschwierigkeiten 
auftreten. Diese Flickworte, wie z. B. "also" "und" "quasi", haben regel; 
miiBig den Wert eines psychischen Sprungbrettes, mit dessen Hilfe der 
zur Vberwindung des scheinbar schwierigen Wortes erforderliche Elan 
fiktiv ausgelOst wird. 

Was die sog. Mitbewegungen anbelangt, so wird hierbei gewohnlich 
unterschieden zwischen rein korperlichen und solchen mit Lautcharakter. 
Die letzteren erscheinen meist in Form einzelner Buchstaben - am 
hiiufigsten n, ii oder r -, deren individuelle Wahl sich bei der psycho. 
log is chen Behandlung unschwer feststellen liiBt. Da diese Laute stets 
unmittelbar vor das "schwierige" \Vort gesetzt werden, so ergibt sich 
ihr Zweck, niimlich wiederum die Stelle eines Sprungbrettes einzunehmen, 
von selbst. Zur Illustration will ich den Fall eines 29jiihrigen Patienten 
hier kurz anftihren, der sich eines langgezogenen R... bediente, wenn 
ihm der erste Buchstabe eines W ortes Angst einfloBte. Er litt bis zum 
6. Lebensjahre an Rhotazismus und sprach die R entweder ganz ver. 
wischt oder gar nicht aus. Ais er zur Schule kam, tadelte ihn der Lehrer 
wegen seiner mangelhaften Aussprache des R sehr hiiufig. Der Erfolg 
war ein doppelter. Der Rhotazismus verschwand, doch das Verhiiltnis 
des ehrgeizigen, aber sehr trotzigen Knaben zu seinem Lehrer wurde 
das denkbar schlechteste. Infolge hiiufiger ZusammenstoBe kam es im 
Laufe des ersten Schuijahres bei dem Jungen zu einer sehr starken Ag. 
gressionshemmung, und bald darauf zeigten sich die Anfange des Stot. 
terns. Ais sich das Leiden wiihrend der folgenden vier Jahre mehr und 
mehr verschlimmert hatte, trat bei dem Patienten plOtzlich die Neigung 
auf, vor "schwierigen" W orten ein langgezogenes R ... einzuschalten und 
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so das Hindernis zu nehmen. Die Erklarung liegt auf der Hand: Patient 
hatte eine friihere Schwierigkeit, iiber die er im 6. Jahre hinweggekommen 
war, wieder unbewuBt hervorgeholt, um mit ihrer Hilfe im Sinne eines 
aufmuntemden Mementos nunmehr auch die Stotterhemmungen zu iiber~ 
winden. Er zeigte diese Technik sehr deutlich in einem Traume, in dem 
er wegen eines Streiches verfolgt wurde und, um der schwierigen Situation 
zu· entrinnen, genotigt war, iiber einen zwei Meter hohen Zaun hinweg. 
zusetzen. Mit Hilfe eines Anlaufes gelang es ihm nur, etwa 1 m hoch zu 
springen; frei in der Luft schwebend, stieB er jetzt einige Male das R ... 
aus und konnte nunmehr das Hindemis ohne Schwierigkeit nehmen. 

Die rein korperlichen Mitbewegungen und .die darin liegende Tendenz, 
von der weiblichen zur mannlichen Linie abzuriicken, sind bereits oben 
beriihrt worden. Ebenso ist das ungemein wichtige Problem der neuro. 
tischen Angst schon vorstehend behandelt worden. Die Angst aIle in 
wiirde indes den Mechanismus der Sprachhemmung nicht in jedem FaIle 
auslosen konnen; es miissen vielmehr zu diesem Ende noch weitere psy. 
chische Hilfsmittel herangezogen werden. Unter diesen nimmt die Anti. 
zipation die erste Stelle ein, upg zwar wirkt sie nicht nur in der Form 
einer vorherigen Einfiihlung in Empfindungen und Situationen, sondern 
notigt den Stotterer auch, beim Sprechen mit seinem geistigen Auge 
weit vorauszueilen, bestandig spahend, ob ein "schwerer" Buchstabe 
etwa in Sicht kommt. Es spielt sich ein fortgesetzter Kampf wahrend 
des Sprechens in der Psyche ab, denn der Stot~erer hat ununterbrochen 
zu priifen, ob er den Mut aufbringt, dieses .oder jenes Hindernis d ire k t 
zu nehmen, oder ob es vorzuziehen sei, der Schwierigkeit durch Sub. 
stitution eines "leichteren" Wortes au s z ubi e gen. Da er infolge seiner 
starken Aggressionshemmung bestandig auf das Ausbiegen vor Gefahren 
eingestellt ist, so nimmt die Intensitat der Sprachhemmung ab, sobald 
sich die Moglichkeit einer Substitution bietet. Fehlt dagegen diese Mog~ 
lichkeit, wie z. B. beim Losen einer Eisenbahnfahrkarte, so ergeben sich 
in der Regel sofortgroBere Schwierigkeiten. 

Was endlich die Wahl der sog. schweren Buchstaben betrifft, so 
sind diese quantitativ wie qualitativ psychisch streng determiniert. Ein 
Wandel der Leitlinie hat gewohnlich eine teilweise oder vollstandige 
Auswechslung solcher Buchstaben im Gefolge. Es verursacht zuweilen 
betrachtliche Miihe aufzufinden, wie die Psyche des Patienten jene Buch. 
staben nach Analogie eines Mementos vel'ankert hat; stets dienen sie 
aber dem gleichen Zwecke: Sie sind Warner, die den Stotterer jeden 
Augenblick daran erinnern sollen, daB er sich, sobald er in Aktion tritt. 
nur unter Aufbietung der allergroBten Vorsicht vorwarts bewegen darf. 
Haufig lassen sich diese rein individuellen Zusammenhange nur aus 
den Traumen der Patienten erschlieBen. Oft wird man allerdings auch 
durch die fortschreitende Besserung der Patienten dieser Miihe enthoben. 

Der Raum verbietet mir, die Behandlung einiger typischer Falle von 
Stottem im Zusammenhange hier darzustellen, und ich muB mich des .. 
halb auf die Versicherung beschranken, daB die Mittel der Individual .. 
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psychologie selbst in den schwersten Fallen vollig ausreichen, die neu. 
rotische Struktur des Leidens in allen ihren Einzelheiten aufzuhellen 
und derart befriedigende und vor allem dauernde Erfolge zu ermoglichen, 
wie sie die bisher angewandten Suggestions. und sprachgymnastischen 
Verfahren auch nicht im entferntesten zu erzielen vermocht haben. 

tiber Eigenliebe und Eitelkeit. 
Von Dr. Leonhard Seif, Miinchen. 

Von denjenigen Fahigkeiten und Charakterzugen, die die Entwick. 
lung des Kindes und - "das Kind ist der 'Vater des Mannes" - des 
spateren Erwachsenen zum selbstandigen. und Mit.Menschen zu storen 
am meisten geeignet sind, sind Eigenliebe und Eitelkeit besonders 
beachtenswert. 

Die Eigenliebe auBert sich in zwei Formen: 1. in der naturlichen Liebe 
zu sich selbst, zur Forderung des eigenen Lebens, die hineingestellt ist 
in die Liehe zur Gemeinschaft und ihrer Forderung und damit auch zur 
Beseitigung der Gegensatze zwischen Individuum und Gemeinschaft und 
2. in der egoistischen Liebe zu sich selbst, im Gotzendienst des herrsch. 
suchtigen Ichs, der die Gemeinschaft gefahrdet, ausbeutet und auflost, 
den Gegensatz zwischen Individuum und Gemeinschaft erzeugt und 
unterhalt; ein Unterschied, den schon J. J. R 0 u sse a 11 macht in seiner 
"amour de soi.meme" und "amour.propre". Hier soIl vorzugsweise 
von der letzteren, ihren Ursachen und Wirkungen, ihrer Beseitigung und 
Verhiitung gehandelt werden. 

Die Eitelkeit wie der Ehrgeiz sind Abkommlinge und Hilfsmittel des 
Geltungsstrebens und dienen wie aIle Charakterziige dem Individuum 
zur Oberwindung der Schwierigkeiten des Lebens und Zusammenlebens, 
meinen also ein Sichdurchsetzen, die Sicherung der eigenen SteIlung 
unter den Menschen in Gegenwart und Zukunft und die Aufhebung des 
mehr oder weniger stark empfundenen Geflihles der Unsicherheit und 
Minderwertigkeit, sind also ein Teil des kindlichen Lebensplanes. Eitel. 
keit und Ehrgeiz sind eng verwandt. Ihr Unterschied ist, daB dieser 
mehr auf die Sache und jene mehr auf den Schein geht, auf Prestige, 
auf Bluff. "Wir wollen in der Vorstellung unserer Mitmenschen ein zwei~ 
tes Scheinleben fiihren und befleiBigen uns daher des Scheines" (P as. 
c a 1). Damit wird fur die Eitelkeit die Bewertung durch die Umwelt 
("was werden die Leute sagen?") zum uberschatzten Gradmesser des 
eigenen Wertes, der eigenen Bedeutung und Macht, und so wird d a s 
Aufzwingen des eigenen MaBes, mit dem das Individuum 
g e s e hen u n d gem e sse n s e in w i 11, z u run bed i n g ten V 0 r a us. 
set z u n g d e r Sic her u n g s e i n e r S tell u n g z u rUm weI t, zur 
Vorbeugung gegen eine mogliche und iiberpeinlich empfundene Entwer" 
tung der eigenen Pe·rson. 
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Die Voraussetzungen der Eigenliebe und Eitelkeit fiihren immer in 
die Kinderzeit zuriick: Kriinklichkeit, Kinderfehler und Organminder. 
wertigkeiten, Erniedrigung durch iibererziehungseifrige oder zu strenge, 
herrschsiichtige Erzieher, Veriingstigung gegeniiber dem Leben und 
seinen Aufgaben, Zufiillen und Schwierigkeiten, Verweichlichung und 
Dberwichtignehmen des Kindes, Selbsterhohung des Vaters und seiner 
Erfolge, Bezweifeln und Herabsetzen, Liicherlichmachen des Kindes 
und seiner Leistungsfiihigkeit, alles iibermiiBige Bewerten durch Lob 
und Tadel iiberhaupt, die Aufpeitschung und Erziehung zu Ehrgeiz und 
Eitelkeit durch yom Leben enttiiuschte und iiberehrgeizige Erzieher, flir 
die das Kind erreichen solI, was sie selbst nicht fertig gebracht haben, 
Vberschiitzung des Miinnlichen, Unterschiitzung des Weiblichen, all dies 
vermag die Auffassung, Meinung, Einbildung {"Opinione, regina del 
mondo", Pas ca 1) des lebensunerfahrenen Kindes, das gegeniiber dem 
Erwachsenen in jeder Weise im Riickstande ist, zu einer verhiingnisvollen 
Unterschiitzung seiner Kriifte und Moglichkeiten einerseits und der Be. 
deutung, Kraft, Macht und Gefiihrlichkeit der Mitmenschen andererseits, 
also zu pessimistischen Annahmen und Furcht vor dem Leben zu ver. 
fiihren und dam it es zu einer iiberreizten Kampfeinstellung um seine Gel. 
tung, zum "miinnlichen Protest" zu driingen. Dadurch aber wird fiir das 
Kind die Findung seines Ichs und seiner Umgebung erschwert, geraten 
Ich und Umgebung durch die verstiirkte Sicherungstendenz in das grelle 
Licht des Dberwichtiggenommenwerdens. 

Auf diesem Boden ist die ruhige Entwicklung und das Zusammen· 
leben irritiert, wird mit dem iiberhohen Machtziel der fehlerlosen Dber. 
1egenheit und unbedingten Geltung der Boden der Wirklichkeit, die 
dem nicht mehr gerecht werden kann, verlassen, aIle Egoismen schieBen 
in Bliite, allen voran die Eigenliebe und Eitelkeit. Das Selbstvertrauen 
ist gestort, die Geduld, arbeitend einen Erfolg moglich zu machen, weicht 
dem Z i elk ram p f, immer fertig und vollkommen sein zu miissen, keine 
Fehler mehr zeigen zu diirfen, das iiberempfindlich und zu vorsichtig ge. 
wordene Kind b i e g t v 0 m g era den W e g e a b auf die U m w e g e 
neurotischen Verhaltens, hascht in maBloser Gier nach Erweiterung 
seiner vermeintlich iiberall bedriingten Ichgrenzen, nach Beweisen des 
eigenen Wertes, mit erlaubten und unerlaubten Mitteln, auf geraden und 
krummen Wegen, mittels Wahrheit oder Liige, Ehrlichkeit oder Unehr. 
lichkeit, FleiB oder Faulheit, Schmeichelei oder Bosheit, Gehorsam oder 
Trotz, Heiterkeit oder Traurigkeit. Stiirke oder Schwiiche, Tapferkeit 
oder Feigheit, Gesundheit oder Krankheit, durch Mitspielen oder Aus. 
reiBen, sei es, daB es dadurch dem Kinde gelingt, die Liebe des Er. 
ziehers, sein Lob und Interesse in seinen Dienst zu stellen, sei es, wenn 
es miBlingt, ihn zu entwerten, zu iirgern, ihm seine Ohnmacht zu be. 
weisen. "Wer nicht fur mich ist, ist wider mich." Die Umgebung wird 
nur mehr unter dem Gesichtspunkt des Gegen<;atzes "flir mich" - "wider 
mich" genommen, dementsprechend das eigene Verhalten. ,,1st der Vater 
mir nicht zuliebe, dagegen vielleicht dem Bruder oder der Schwester zu. 
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liebe, so ist er mir zuleid, so bin ich ihm auch nicht zuliebe, sondern zu. 
leid." Wachst aus dem Gefuhl des Herabgesetztseins die Oberempfind. 
lichkeit und mit ihr die Verstarkung von Eigenliebe und Eitelkeit, so 
kommt es zur Kampfstellung des beleidigten Selbstgefiihles, zu Feind. 
seligkeit, Rachsucht, Jahzorn, Trotz gegen die Umgebung, zur Eitelkeit 
"von hinten": "kann ich nicht zur Geltung des Ersten, Schonsten, Stark. 
sten, Geschicktesten, Reinlichsten, FleiBigsten, Ordentlichsten, Bravsten 
usw. kommen, so geschieht es euch gerade recht, wenn ich der Letzte, 
HaBlichste, Schwachste, Dummste, Unreinlichste, Faulste, Unordent. 
lichste, Wildeste, Schlimmste etc. bin." 

Auch das Fesselnwollen und die Abneigung, andere gelten zu lassen, 
gehOren hierher. Eigenliebe und Eitelkeit ertragen nicht die Abwesen
heit, Selbstandigkeit und Freiheit des andern oder gar seine Abwendung 
und Hinwendung auf andere und deren Anerkennung, sondern suchen 
ihn auf jede Weise sich dienstbar zu machen durch Angst, Krankheits
symptome oder eine Revolte ("lieber unfreundlich beachtet werden als 
gar nicht") und fordern den N eid, die Eifersucht und Schadenfreude. 
"Divide et impera" ist die Parole der Eigenliebe. Das Zusammensein 
der Anderen erlebt ein solches Kind als Zurucksetzung, als Alleinge
lassenwerden, als Ausgesehlossensein, als eine "weibliche" Rolle, die 
Leistung, die Tuchtigkeit des Anderen als eine Beeintraehtigung seines 
eigenen Lebensspielraumes. So fordert die Eitelkeit die Bekampfung der 
Mitmenschen ("ote toi, que je m'y mette") und das Scheitern des Rivalen 
(vgl. die vier Helfershelfer des Mephisto: Raufebold, Habebald, Eile
beute, Haltefest). Witzelndes, spottisches, theatralisches, vorlautes Wesen, 
Wichtigtuerei, groBartige Verspreehungen und Ankundigungen, Streberei, 
Ziererei, Larmmachen,. Lust zu Streit und Opposition liegen alle auf der
selben Linie zum Schein, zum Eigendunkel, oft sogar das Verbrechen 
(Manolescu, ner "Furst" der Diebe). Auch der Tric, sich klein zu machen 
oder die Schwierigkeiten als ubertrieben groB darzustellen: alles, urn 
das Selbstgefiihl vor Herabsetzung zu schutzen. Ebenso die Angst und 
Abneigung gegen Lob, das ein derartiges Kind mit der Erwartung der 
Umgebung und der Gefahr belastet, diese zu enttiiusehen und so ein 
Fiasko zu erreichen. Desgleichen der Kniff, bei einer Leistung den eige
nen Wert zu erhohen durch die Versicherung, man habe sich dafur gar 
nieht angestrengt, sie sozusagen aus dem Nichts geschaffen. 

DaH sieh in allen diesen Fallen Eigenliebe und Eitelkeit durch die 
Charakternuanee des Hoehmutes und der Arroganz verstarken, ist in Be. 
rucksiehtigung der Voraussetzungen nicht wunderzunehmen. 

Ein Junge meinte: "Ieh moehte ganz gerne diimmer sein als alle an
dern, wenn ich es selbst nicht bemerken wurde und mir dabei geseheiter 
vorkame als alle anderen, die mich fur dumm halten." 

Die kurzatmige Geduld, das rasehe Sichzufriedengeben bei Erfolg, 
die Neigung, siehere Befriedigung in der Arbeit zu ersetzen durch 
miihelose Phantasietriumphe, zeigt folgende charakteristische Phantasie 
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eines Stotterers: "Ich mache einige gute Sachen (Plastiken), die sehr .an~ 
erkannt werden, und sterbe dann. Nun sagen die Leute: "Wie schade, 
was hatte er noch alles geleistet, wenn er am Leben geblieben ware!" 

Ein 23jahriger Patient, der alteste von sechs Kindern, aus einer tief~ 
gestorten Elternehe, allen Geschwistern von der zum Ehrgeiz ihn peit~ 
schenden und verwohnenden Mutter vorgezogen, der auch immer in der 
Schule der erste war, dann aber vor der als zu verantwortlich genom~ 
menen Entscheidung zum Berufe und zur Ehe durch Asthma und andere 
Schwachekonstruktionen sich sicherte, machte folgende Zwangshand~ 
lungen: Er ging nie ohne Taschenspiegel aus (der Spiegel des NarziB), 
urn jeden Augenblick wieder hineinschauep zu konnen und gewiB zu 
sein, daB er noch lebe und wie er aussehe. Der Blick in den Spiegel 
erinnerte ihn immer wieder an den liebevollen Blick der Mutter, zu der 
seine Eitelkeit und Furcht vor dem Leben und dem Weibe auswich. 

Ein anderer Patient mit Kryptorchismus und einer leichten Kyphose 
der Wirbelsaule, der jiingste von fiinf Briidern, sehr verwohnt als Kind 
und von jeher ein schlechter Mitspieler, der seine Eigenliebe und Eitel~ 
keit vor einer Berufstatigkeit in einen hochentwickelten Sammlertrieb 
rettete, und vor der Ehe in Perversionen, traumte: "Jemand schieBt auf 
mich, wie ich des Nachts heimgehe, trifft aber nicht." Es ist ihm immer 
ungemiitlich, des Nachts nach Hause zu gehen, in dessen Nahe einmal 
geschossen wurde. Erst wenn er das Gartentor seines Hauses offnet und 
aufeigenem Grund und Boden steht, ist er ruhig. Er warnt sich im 
Trauq1 vor der Gefahrlichkeit der Menschen. Sicher vor Herabsetzung 
ist seine Eitelkeit nur dort, wo ihm niemand mehr etwas anhaben kann, 
wo er unbeschrankter Herr im Hause ist. 

Ein melancholisches Madchen von 22 Jahren, das liebelos aufgewach~ 
sene und von der Mutter gequalte Aschenbrodel unter ihren Geschwi~ 
stern, traumte: "Auf dem Rathausplatze tanzen vor mir oben zum 
Glockenspiele die Bauern, unten vor mir ist ein Totenkopf, auf ihm eine 
Maske, hinter mir ein Bauer." Tags vorher holte sie ihr Verlobter ab, 
als sie im ersten Stocke bei Freunden tanzte, und sagte ihr lachend, es 
hatte heruntergeklungen wie bei einem Bauerntanz. Das Glockenspiel und 
die tanzenden Figuren sind Wirklichkeit. Der Totenkopf vor ihr erinnert sie 
daran, daB sie sich immer mit dem Sterben beschaftigt, das sie wie eine 
Maske, wie einen Schleier .. zwischen sich und ihre Aufgaben und die 
Menschen stellt. Der Bauer hinter ihr erinnert sie an die Mutter, die in 
den Kinderjahren beim Klavieriiben und bei der Anfertigung ihrer Schul. 
aufgaben hinter ihr stand und ihr bei jedem Fehler Ohrfeigen gab und 
die fehlerhaften Blatter herausriB. In ihrem iibergroBen Ehrgeiz und in 
ihrer tiefen, zah festgehaltenen Entwertungsangst warnt sie sich vor 
dem Manne, vor der Liebe und vor der Ehe, wertet den Scherz des 
Verlobten zu einer Ohrfeige urn, die ihr im Rahmen der Ehe~ und Le~ 
bensaufgaben ebenso seitens des Mannes und der anderen Menschen 
drohen konnte wie in der Kinderzeit durch die Mutter. Das Ausweichen 
in die Verstimmung und in die Todesgedanken ist die Sicherung ihres 
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iiberempfindlichen SelbstgefUhls gegeniiber dem Leben und aller Verant. 
wortung: Lieber sterben als sich herabsetzen lassen! 

Auch dasMusterkind gehort hierher, das nicht fUr sich, aus Interesse, 
fUr das Leben lernt, sondern urn Eltern und Lehrer seiner Eigenliebe 
und Eitelkeit zu unterwerfen. 

Allen· diesen Fallen ist gemeinsam die innige Verkettung von Schwache. 
gefiihl undExpansionstendenz, der Egozentrismus der riicksichtslosen 
und mamosen Eigenliebe, der Verlust aller Unbefangenheit, Ruhe und 
Zufriedenheit, der Fahigkeit zum Zusammenleben und .arbeiten und eine 
dauernde, gespannte, driickende Abhiingigkeit von der Umgebung, vor 
aHem aber das "corriger la fortune" des Ichgotzen urn jeden Preis, die 
F alschmiinzerei der Tauschungen und Selbsttauschungen, die systemae 

tische, tendenziose Wertung und Umwertung des eigenen und fremden 
Lebens und Verhaltens zur Rettung des leidenden SelbstgefUhles, wozu 
auch das besonders beliebte und brauchbare Entwerten, Vergleichgil. 
tigen, die "negative Optik" der VogelstrauBpolitik gehOrt ("der oder das 
ist mir gleichgiltigl"). Man sieht und wertet sich und die Dinge und 
andere Menschen nicht mehr, wie das alles wirklich ist, sondern wie man 
es braucht aus dem Gesichtspunkte der Eigenliebe. Hauptsachen werden 
zu Nebensachen, Nichtiges zu Wertvollem, und umgekehrt. "Schon ist 
haBlich, hiiBlich schon." Oder mit einer kleinen Variierung des Nietzsche. 
Wortes: "das habe ich getan, sagt das Gedachtnis, das kann ich nicht 
getan haben, sagt die Eitelkeit, darauf gibt das Gedachtnis nach". Die 
Eitelkeit lahmt den gesunden Stolz des Kindes, Unwahrhaftigkeit, Liige 
und aIle betrtigerischen oder haBlichen Umwege als seiner unwtirdig zu 
verachten. 

Badagogisch aber ist die bedenklichste und gefahrlichste Folge eines 
solchen iiberhitzten Geltungsstrebens die s c h w ere Z u g a n g Ii c h. 
k e it, der HaB und die Furcht des feigen, iiberempfindlichen Eiden, der 
nirgends mehr eine Schwache zeigen, sich von niemand mehr etwas 
sagen lassen darf, g e g e n ii b e r jed era u f ri c h t i g e n, e h r1 i c hen 
S e I b s t e r ken n t n i s, wi e s i e all e e r z i e h e ri s c hen 0 d e r p s y. 
chotherapeutischen MaBnahmen zur unbedingten Vor. 
a u sse t z u n g h abe n. "Die Verblendung der Menschen ist die unheil. 
vollste Wirkung ihres Eigendtinkels; sie dient dazu, ihn zu nahren und zu 
steigern und nimmt uns die Erkenntnis der Heilmittel, welche unser 
Elend lindern und unsere Fehler verbessern konnen." (L a Roc h e ~ 
f ou ca uld.) 

Die Erziehung und Heilung solcher FaIle fordert ein volles Verstand. 
nis der nervosen Personlichkeit, ein taktvoIles, wohlwoUendes, sachliches. 
ruhiges Aufdecken des nervosen Lebensplanes und seiner i r r t iiI m • 
I i c hen pes s i m i s tis c hen V 0 r a u sse t z u n g e n und die freundliche 
Zersetzung der unmoglichen und alles Zusammenleben storenden "Hel. 
denrolle" und all der zu ihr gehorigen Charakterziige, zumal der krank. 
haften Eigenliebe und Eitelkeit. Vor allem gilt es, dem Eitlen hinter allen 
seinen Verhaltungsweisen aufzuzeigen seine Jagd nach "Macht und 
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Schein", die ihm keine Wirklichkeit dieser Erde je befriedigen kann, 
besonders aber das Unsoziale, ja Gemeinschaftsfeindliche seines Ober. 
rennenwollens Aller, mit dem er doch nur die Entwicklung seines Be. 
sten, seiner Mitgefiihle und Mitmenschlichkeit, seiner Liebes., Freund. 
schafts., Kameradschaftsfiihigkeit hemmt und vemichtet, das Empor. 
schieBen und Wuchem der Gegengefiihle aber (Neid, Eifersucht, Scha. 
denfreude, HaB, Rachsucht, Grausamkeit etc.) fordert und so sich in Ge. 
gensatz bringtzu allen natiirlichen und verniinftigen Forderungen 
menschlichen Zusammenlebens. Kurz, man muB ihm das ihn selbst und 
aIle seine mitmenschlichen Beziehungen zerstorende Schlechte und Un. 
brauchbare seiner Lebensmethode aufweisen und entwerten und ihn da. 
fUr zu gewinnen suchen, seinem Ehrgeiz aIle Giftziihne arttisozialen Ver. 
haltens auszubrechen und, was an berechtigtem Geltungsstreben ubrig 
bleibt, auf gemeinschaftsfordernden Bahnen in Mitarbeit und Mithilfe 
umzusetzen. 

Die Pro p h y I a x e aber verlangt von Eltem und Lehrem die sorgo 
fiiltige Vermeidung alles dessen, was das Kind e.ntmutigt und ihm 
den Glauben an sich, die Menschen und die Zukunft 
n i m m t, e s fur c h t sam, un s e I b s t ii n dig mac h t, was e sin e in 
ii b err e i z t e s k amp fer i s c h e s G e It u n g sst reb e n, in ungesunde 
Eitelliebe, Hochmut mit all ihren lebenentfremdenden Ab. und Um. 
wegen: schlechtes Mitspielen, Unerziehbarkeit. Parasitismus, Strebertum, 
schadlicheAbhangigkeit, sexuelle Unarten. Neurose, Verwahrlosung usw. 
hineintreibt; po sit i v aber die g e d u I dig e, Ii e b e v 0 11 e, e r m uti. 
gende Behandlung des Kindes als gleichberechtigten 
MitgIiedes der FamiIie und Schule und seine Gewinnung 
zu einem guten Mitspieler und Mitarbeiter der mensch. 
Ii ehe n Ge se llscha f t. 
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"Storung des Personlichkeitsgefiihls" in der Neurose. 
Beitrage zur Entstehungsgeschichte. 

Von Dr. Else Sumpf. 

Ais Grundlage der Neurose fand ich bei einer Reihe von mir beob
achteter FaIle Organminderwertigkeiten, die nicht so sehr als solche, 
sondern vor aHem durch die Stellungnahme der Umgebung bedingend 
ftir eine gestorte personliche Auffassung des Kindes von seiner Position 
im Leben wurden. Einige Entstehungsgeschichten mogen als Beitrage 
zum Verstandnis des Zustandekommens dieser zentralen psychischen 
Storung hier mitgeteilt sein. 

I. 
In einem FaIle handelte es sich urn eine seit der Kindheit beste. 

hende Kurzsichtigkeit. Die Konflikte begannen mit dem Auftreten der 
Kurzsichtigkeit etwa im 10. Lebensjahr. Die Patient in gab an, in den 
ersten Schuljahren frohlich und ausgelassen gewesen zu sein, bis man 
eine zunehmende Ungeschicklichkeit an ihr beobachtete, deren Ursache 
nach einiger Zeit in der Kurzsichtigkeit gefunden wurde. Das Kind hatte 
bisher in der Schule Gutes geieistet, begann dann jedoch an der Landkarte 
falsch zu zeigen. Sie wurde fiir dumm und zerstreut gehalten, so daB sie 
unsicher wurde und zu stottern begann; eine Lehrerin veranlaBte, daB 
sie eine Brille erhielt. Zu Hause wurde ihr dann jedes Buch fortgenom
men, in der Schule wurde sie von den Mitschiilerinnen gemieden, wei! 
man eine ansteckende Augenkrankheit befiirchtete. Die Familie lebte 
in einer kleinen Stadt der ostlichen Provirizen, wp viel Trachom vor
kommt. Diese Isolierung beschamte das Kind. Die Leistungen in der 
Schule lie Ben nach, sie wurde von den anderen gefoppt und stand aIle in. 
Die Mutter war sehr streng mit der Patientin, nahm ihre Schulfehler sehr 
ernst, zuweilen trugen sie ihr Schlage ein. -

Die Eltern lebten nicht ganz glticklich miteinander. Die Mutter 
warnte die Tochter schon frtih vor der Ehe, suchte ihr stets das Heiraten 
auszureden. Ais wichtiges Argument nahm sie die Kurzsichtigkeit zu 
Hilfe. Die Tochter glaubte, daB die Mutter ihr gesagt habe, daB sie der 
Kurzsichtigkeit wegen keine Ehe eingehen konne, weil sich das Leiden 
vererben werde. Mit etwa 12 Jahren galt die Tochter bei der Mutter 
als unerziehbar. Seit dem 14. Jahre interessierte sie sich gelegentlich ftir 
junge Manner, sie hatte auch Tanzstunde, wo es ihr ganz gut erging und 
wo die Brille verheimlicht wurde. Ais aber einmal ein junger Mann 
Heiratsabsichten hatte, machte die Mutter der Sache ein Ende, fragte 
angeblich den jungen Mann, der ein Verwandter der Familie war, warum 
er sich so ein haBliches Madchen ausgesucht habe. Pat. fiirchtete von 
nun ab immer, wegen ihrer vermeintlichen HaBlichkeit, die sie auf die 
Brille schob, nicht gern gesehen zu sein. Der Briefwechsel mit dem 
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jungen Mann und das "Du".sagen wurden verboten. Ihren Kusinen ge. 
geniiber fiihlte sich die Pat. zuriickgesetzt, weil diese Verkehr mit jungen 
Mannern hatten; dagegen wurde sie vom Onkel wegen guten Lernens ge. 
lobt. Sie wurde ehrgeizig und erreichte in den letzten Schuljahren sehr 
gute Leistungen. Die Mutter wollte ihr den Lehrerinnenberuf aufnotigen, 
sie aber wollte Maturitat machen und NationalOkonomie studieren. Doch 
die GroBmutter machte das Frauenstudium liicherlich. Den Planen wurde 
ein Ende gemacht, da die Mutter an einer unheilbaren Krankheit litt, 
an der sie nach zwei Jahren starb. Pat. fiel die schwere Krankenpflege 
zu. Nach dem Tode der Mutter muBte sie die Wirtschaftfiihrung iiber
nehmen. Der Vater war aber so schwer zufrieden zu stellen" daB Pat. 
mit 18 Jahren aus dem Hause ging. Da nahm der Vater eine Wirtschaf. 
terin, so daB die jiingere Schwester, die inzwischen heranreifte, es viel 
leichter hatte, was Pat. bitter krankte. Von da ab fiihlte sie sich vom 
Vater zuriickgesetzt, und das Verhiiltnis der Schwl:stern war gestort. Sie 
machte die Handelsschule durch und nahm Biirostellen an, hatte aber 
stets das Gefiihl, daB die Familie das fiir "unschicklich" hielt und daB 
die Schwester, die zu Hause Haustochter und Dame war, in hoherem 
Ansehen stand. In der Fremde ging es zuerst gut. Sie fand allerhand 
Verkehr; man nahm keinen AnstoB daran, daB sie im Beruf stand. All. 
mahlich aber bekam sie das Gefiihl, daB. sie gemieden und daB iiber sie 
geredet wurde. Es war ein Komplott gegen sie. Ein Nervenzusammen. 
bruch mit Licht- und Menschenscheu fesselte sie tagelang an ein ver
dunkeltes Zimmer. Wahrend einer Erholungszeit zu Hause hatte sie das 
Gefiihl, daB die Schwester die Vorrate vor ihr wegschlieBe. Sie stand 
dann noch einige Jahre im Beruf, wechselte verschiedentlich Stellen, war 
in der Arbeit ehrgeizig und tiichtig, hatte aber Konflikte mit den Vorge
setzten. In letzter Zeit glaubte sie von neuem die Erfahrung zu machen, 
daB ihre Umgebung ihr feindlich gesinnt sei und sie nirgends in der Ge. 
sellschaft FuB fassen konnte. 

Das Bild war das der Hoffnungslosigkeit und Verbitterung; die Er
krankung hatte weniger depressiven als paranoiden Charakter. Verschie
dene Personlichkeiten der Umgebung klagte die Patientin aufs heftigste 
an, daB sie es ihr unmoglich machten, in einen Kreis junger Menschen 
auf genom men zu werden, an dem ihr sehr viel lag. Ein Freund, den sie 
von friiher kannte, sollte sie dort einfiihren, tat es aber zu ihrer groBen 
Enttauschung nicht. Er, urn dessen Freundschaft sie sich durch Hilfs
leistungen bewarb, stieB sie ganz im Gegenteil zuriick, indem er ihr an. 
dere, sozial besser gestellte Freundinnen vorzog, mit denen sie rivali
sierte. Die letzten Ursachen dieser Zuriicksetzungen sah Pat. in ihrer 
Kurzsichtigkeit und dadurch bedingten vermeintlichen HaBlichkeit, so. 
wie in dem Umstand, daB auch hier, wie zu Hause, Arbeit als entwiir. 
digend gelte. Zeitweise verdichtete sich der Glaube an die Feindselig. 
keit der Umwelt zu einem formlichen Verfolgungswahn. Das Fiktive 
dieses Wahnes lieB sich vor allem an Hand von unbegriindetem MiB
trauen nachweisen, das auch gegen mich auftauchte. Einzelheiten im 
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Verhalten der Umgebung gegen sie waren tendenziOs falsch gedeutet. 
Andererseits muBten auch gewisse reale Zuriicksetzungen zugegeben wer~ 
den, die offenbar durch die iibertriebenen und gereizten, aus der Ent~ 
wertungsangst stammenden Anforderungen an die Umgebung provoziert 
waren. Ihre Machtlosigkeit war damit im Sinne des neurotischen Arran~ 
gements scheinbar bewiesen. Ihr Augenleiden, die Feindseligkeit der Um~ 
gebung und ihre soziale Position, Faktoren, die schwarzseherisch unter~ 
strichen und dadurch fiktiv erweitert wurden, enthoben sie jeder weite~ 
ren Verantwortung. 

Die unkluge Stellungnahme der Mutter zu der Kurzsichtigkeit des 
Kindes, die kindlichen Grausamkeiten der Mitschiilerinnen, die Ent~ 
tauschtheit der Mutter in der Ehe, die sie ihrer Tochter als Memento 
auf den Lebensweg gab, und die Anschauungen der Verwandten iiber 
Arbeit und Broterwerb eines Madchens aus "guter Familie" untergruben 
das SelbstgefUhl des heranwachsenden Miidchens. Der Ausgleich wurde 
in einer bedingungslosen Anerkennung durch die Umwelt angestrebt, 
die niemals erreicht werden konnte; im Gegenteil trugen die iibertriebe~ 
nen Anstrengungen stets den Keim zum Scheitern in sich, da sie die U m~ 
gebung in die Opposition trieben und damit der Beweis der Feindselig. 
keit stets von neuem erbracht war. Wie leicht verstandlich, war die Sto~ 
rung auch in der Beziehung zum Manne deutlich. Die Mutter hatte ja 
schon geweissagt, Pat. werde keinen Erfolg beim Manne haben. Nun saB 
der Stachel in ihr, der sie trieb, gerade diesen Erfolg krampfhaft zu 
suchen, wahrend sie doch im Innersten daran zweifelte. 

II. 
In einem anderen Falle war es eine spinale Kinderliihmung, die 

das Erleben des Kindes grundlegend beeinfluBte. Die Liihmung trat im 
ersten Lebensjahr ein. 1m Vorschulalter wurde von einem guten Chi~ 
rurgen eine Sehnentransplantation gemacht. Die Pat. tragt keinen Ap~ 
parat, das Bein ist maBig verkiirzt, die Muskulatur atrophiert, das Knie. 
gelenk etwas versteift; die Beweglichkeit dementsprechend gehindert. 
- Ais einziges Kind wurde die Patientin verwohnt. Die Eltern, die sich 
durch das Leiden des Kindes bedriickt fiihlten. such ten ihr das Los zu 
erleichtem, die Mutter war sehr nachgiebig. Die Konflikte begannen mit 
dem Besuch der Schule, die Mitschiilerinnen neckten die Pat. und ahm~ 
ten ihr nach, wie sie hinkte. Sie wurde miBmutig, fUhlte sich zuriick~ 
gesetzt und zog sich selbst von den anderen Kindern zuriick. Von einer 
Lehrerin hatte sie das Gefiihl, daB sie sie nicht moge und sie an den 
Pranger stelle. Die Angst vor dieser Lehrerin steigerte sich dermaBen, 
daB die Eltem einen Schulwechsel fUr notig hielten. Sie kam in eine 
Klosterschule, wo es zunachst ganz gut ging, bis die Madchen unterein~ 
ander yom Heiraten zu sprechen begannen. Pat. glaubte, daB sie ihres 
FuBIeidens wegen wohl keinen Mann find en werde. auch die anderen 
Madchen meinten, sie werde wohl nicht heiratenkonnen. Der Konflikt 
gewann an Gewicht, als ein Geistlicher den Madchen davon sprach, daB 
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ihr eigentlicher Beruf die Ehe sei. Sie nahm sich vor, zu verzichten, es 
war ihr aber klar, daB sie im Beruf einen Ausgleich suchen und dort 
etwas ganz Besonderes erreichen musse. Sie wahlte den Lehrerinnenbe~ 
ruf, besuchte ein Seminar und wollte "furchtbar viel erreichen". Zu ihrer 
Enttauschung gltickte es mit der Ausbildung nicht in der Weise, wie sie 
gehofft hatte. Die Zensuren fielen nicht hervorragend aus und sie wurde 
sehr empfindlich. Mit dem Ehrgeiz wuchs die Unsicherheit. pie Kritik 
eines ihrer Lehrer verletzte sie besonders, sie wollte unter allen Urn
standen seine Zufriedenheit erwerben und rieb sich im Kampfe mit ihm 
auf. Ais sie so fUhlte, daB das Mittel, mit dem sie ihren geHihrdeten 
Platz im Leben und ihre Geltung im Wettbewerb zu erringen gehofft 
hatte, versagte, wurde sie von wachsender Ungeduld ergriffen. Sich selbst 
uberlassen - sie lebte z. Zt. fern von zu Hause -, begann sie sich zu 
vernachlassigen, nahm ihre Mahlzeiten unregelmaBig ein, fastete zeit~ 
weise, wahrend sich zu anderen Zeiten ein HeiBhunger einstellte, den 
sie dann wahllos befriedigte. Der Erfolg war eine Magenneurose. Sie 
setzte mit dem Studium aus, urn den Magen zu kurieren, kam ins Kran~ 
kenhaus, wo die Magenbeschwerden als nervos bezeichnet wurden. Sie 
nahm dann das Studium wieder auf, urn es nach einem Jahr wieder unter. 
brechen zu mussen. Das Studium blieb unvollendet, was sie sehr depri. 
mierte. Sie begann, sich zu Hause ihren Unterhalt durch Privatstunden 
zu erwerben, da sie der Uberzeugung war, daB die Eltern ihr finanziell 
keinen Aufenthalt in der GroBstadt mehr ermoglichen konnten. (Die 
Eltern Ie ben tatsachlich in beschrankten Verhaltnissen.) Es lieB ihT aber 
dauernd keine Ruhe, daB sie nicht fertig studiert hatte. Die Magenbe
schwerden wurden chronisch; gegen die Mutter, die in ihrer Kuche auf 
die von der Tochter selbst zusammengestellte Diat Rucksicht nehmen 
sollte, wurde die Pat. empfindlich und anspruchsvoll. Die Magen~ 
neurose wurde das Kreuz der Familie. Die offenbar zu nachgiebige 
Mutter wurde dadurch beherrscht, sie wurde barsch und gereizt. Auch 
waren die Eltern durch das Schwanken der Tochter in ihren Planen un
geduldig geworden. Die Pat. hatte fortan immer das Gefiihl, die Mutter 
sei im Zweifel, ob aus ihr noch etwas Rechtes werden konne. 

Eine psychische Behandlung wollte der Mutter nicht einleuchten. Sie 
meinte, wenn das Magenleiden der Tochter nervos sei, dann sei sie 
selbst schuld und konne sich nur selbst helfen. Innerlich erklarte sich 
die Pat. bei solchen Erorterungen selbst fUr schuldig, fand aber keinen 
Ausweg aus diesem Circulus, in dem sie sich eingefangen hatte. Mutlos 
geworden durch das korperliche Leiden der Kinderlahmung, das sie in 
ihrer Bewegungsfreiheit und in ihren Planen hinderte und das ihr das 
GefUhl einer tiefen Minderwertigkeit, zumal im Verhaltnis zum anderen 
Geschlecht gab, hatte sie in Berufsplanen einen Ausgleich gesucht. Da
bei war das Minderwertigkeitsgefuhl zur Wurzel eines Ehrgeizes gewor
den, der sich nicht mit der Erreichung des ublichen, fUr den praktischen 
Beruf ausreichenden Erfolges begnugen wollte. sondern sich ein ihre ge~ 
fahrdete Geltung sicherndes Ziel der Dberlegenheit setzte. Das GefUhl 
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der Unzulanglichkeit, das sich nicht auf den realen Befund des Bein
leidens beschrankte, sondem fiktiv auf die ganze Personlichkeit erweitert 
wurde, machte sie jedoch auch in der Berufsarbeit unsicher, so daB sie, 
im Widerspruch zu ihrem Ehrgeiz, sich keinen Erfolg zutraute. Angstlich 
machte sie ihr Werturteil iiber sich selbst yom Urteil des Lehrers ab
hangig, wie zu Hause yom Urteil der Eltern und einst in der Schule von 
den Mitschiilerinnen und Lehrerinnen. Urn dem drohenden MiBerfolg 
zu entgehen, ergriff sie den Ausweg in die mit den Magenstorungen akut 
werdende Neurose, die ihr auch zu Hause eine gewisse Position ver
schaffte. - Die Mutter, die offenbar von Anfang an - im besten Glau
ben - zu nachgiebig war und das Kind aus Riicksicht auf sein Leiden 
verwohnte, hatte damit den Boden vorbereitet, urn nun selbst von der 
Tochter beherrscht zu werden. Auch war das Kind durch die Wider
standslosigkeit zu Hause weniger gefestigt zum Kampfe mit den un
ausbleiblichen Konflikten. Ein Kampfgebiet wurde schon von friih auf 
ausgeschaltet, das der Beziehung zum Manne. Der EntschluB zum Ver
zicht auf 'die Ehe ist als Sicherung zu verstehen, auf diesem Gebiete 
keinen MiBerfolg zu erleben. Der EntschluB, der auch zu einer dauem_ 
den Distanzierung zum Manne fiihrte, gewann urn so groBeren N ach
druck, als er auch yom katholischen Standpunkt im Sinne eines "Plus" 
empfunden werden konnte. Es muB zugegeben werden, daB durch das 
Leiden tatsachlich eine schwierige Situation geschaffen war. Aber ailch 
auf diesem Gebiet war der Konflikt fiktiv erweitert. Ein gewisses MaB 
gesunder Selbstkritik lieB die Pat. in Erwagung ziehen. ob sie nicht selbst 
an ihrem Schicksal beteiligt sei. Doch wurde ohne die Kenntnis des Fik
tiven in ihrer Selbsteinschiitzung die Verantwortung fiir das eigene 
Leben als unertraglich schwer empfunden, wei! sie mit tiefer Niederge
driicktheit des Selbstgefiihles verkniipft war. Nur der Abbau des iiber
triebe~en MinderwertigkeitsgefUhles mit gleichzeitiger Reduktion des 
iibertriebenen Ehrgeizes und tlbemahme der Verantwortung fUr das 
eigene Leben auf dieser neuen Basis fiihrt aus diesem Dilemma heraus. 

III. 
In einem dritten FaIle wurde eine Schwerhorigkeit (Otosklerose) 

zum Mittelpunkt des neurotischen Sicherungssystems gemacht. Die 
Schwerhorigkeit trat allerdings erst nach dem 20. Lebensjahr auf. Die 
psychische Disposition zur N eurose aber bestand seit friiher Kindheit. 
Die Neurose brach aus, als eine wichtige I.ebensentscheidung zu tref
fen war. 

Der Vater des Pat. war hoherer Beamter, ungewohnlich tiichtig, ener_ 
gisch, eine "machtige Personlichkeit:'. In den ersten Jahren war der 
Vater sehr freundlich mit dem Kinde. Das Verhaltnis erkaltete aber, als 
der Sohn selbstandig wurde. Der Vater wollte gem dirigieren; wenn 
der Sohn selbstandig handelte, gab es Konflikt. Ahnlich hatte sich der 
Vater auch der alteren Schwester gegeniiber verhalten. Als diese heira
tete, ohne den Rat des Vaters zu horen, wurde dieser kiihl gegen sie. So 

17* 



260 Else Sumpf: 

war das Verhiiltnis des Sohnes zu dem bewunderten Vater ein ge$ 
driicktes. Stets fiirchtete er bei Begegnungen mit dem Vater, dieser 
werde ihm eine Dummheit nachweisen. Die Mutter war herzlich mit dem 
Kinde, aber pessimistisch. Eigentlich hatte sie es sehr gut, sie hielt sich 
aber immer fUr eine ungliickliche Frau. Sie sah immer die schwere Seite 
der Dinge. Wenn eine Entscheidung gefallen war, fiirchtete sie immer, 
es falsch gemacht zu haben. Die Entwicklung verlief gewissermaBen "pro~ 
grammiiBig". In der Schule und beim Studium hatte Pat. die besten 
Erfolge. In der Schule galt er als Musterkind, es war selbstverstiindlich, 
daB er die besten Noten heimbrachte. Nur bei der Doktorarbeit wollte 
er einmal mutlos werden; der Vater aber setzte ihm den Kopf zurecht, 
indem er ihm sagte: was die anderen konnen, das kannst du doch zwei$ 
mal. - Nach dem 20. Jahr trat nacheinander nach Mittelohrentziindung 
beiderseitige Otosklerose auf. 1m Verlaufe von Jahren stellten sich miiBige 
Schwerhorigkeit und subjektive Geriiusche ein. Pat. wurde darauf auf$ 
merksam gemacht, daB die Schwerhorigkeit zunehmen werde und event. 
vererblich seL Er war zeitweise deprimiert deswegen. Inzwischen hatte 
er seine Beamtenlaufbahn begonnen, war mit Eifer beim Dienst und 
hatte gute Erfolge. Bei seinen Kollegen galt er als unermiidlicher Ar. 
beiter.-Der Krieg unterbrach seine Berufslaufbahn und in gewissem Sinne 
auch seine Erwiigungen beziiglich einer Verheiratung, die ihm im ZU$ 
sammenhang mit seiner Schwerhorigkeit Gedanken machte. Er war ganz 
froh, daB durch den Krieg eine Pause in das Problem kam. Auch im 
Krieg machte er ohne groBe SchwierigKeiten die ihm vorgeschriebene 
Laufbahn als Offizier durch. Aus dem Krieg zuriickgekehrt, nahm er 
seine Beamtenlaufbahn wieder auf und entschloB sich, zu heiraten. Er 
befragte einige namhafte Ohrenspezialisten; der eine iiuBerte Bedenken, 
der andere war der Ansicht, daB von einer Ehe nicht abzuraten sei, daB 
sich das Leiden wolll vererben konne, aber nicht miisse. Der Zufall 
fUhrte Pat. eine Jugendfreundin zu, die ihm die beste Lebensgefiihrtin zu 
sein versprach. Er konnte sich eigentlich keine gliicklichere Losung den$ 
ken. Bald nach der Verlobung trat eine riitselhafte Depression ein, die 
Pat. fUr Monate arbeitsunfiihig machte und auch die Heiratspliine wieder 
zuriickstellte. Er suchte verschiedene Arzte auf; eine korperliche U r$ 
sache konnte fUr seine Arbeitsunfiihigkeit nicht festgestellt werden. Ein 
liingerer Aufenthalt auf dem Land brachte nicht den gewiinschten Er$ 
folg. Er zweifelte daran, ob diese Neigung zur Depression ihn nicht iiber$ 
haupt fUr die Ehe untauglich mache, auch nahmen die Sorgen beziiglich 
der Schwerhorigkeit wieder groBeren Umfang an. Das Urteil seines 
Spezialisten hatte fUr· ihn nichts Beruhigendes mehr. Er malte sich die 
Zukunft in schwiirzesten Farben aus. 

In der individualpsychologischen Behandlung enthiillte sich folgendes 
Bild yom Seelenzustand desPatienten: Durch den EinfluB und den Ver$ 
gleich mit dem iiberragenden Vater hatte er sich von friih auf gedriickt 
gefiihlt und gefUrchtet, dem Vater niemals gleichwertig sein zu konnen. 
Durch den Ehrgeiz des Vaters angespornt, hielten ihn seine guten Lei~ 
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stungen in der Schule und im Beruf aufrecht. Ais er einmal straucheln 
wollte, peitschte ihn der Vater wieder auf. Seine durch die herrschende 
Position des Vaters und die EntschluBunfaltigkeit der Mutter groBge~ 
zogene Unselbstandigkeit wurde nicht auffallig, da er sich sowohl im Be~ 
ruf als beim Militar durch seine Vorgesetzten gedeckt fiihlte, wofiir er 
zahlreiche kleine Beispiele angeben konnte. Auf dem Grund seiner Seele 
aber hatte er ein tiefes MiBtrauen in seine eigene Person und das Leben. 
Der Pessimismus der Mutter lehrte ihn, daB man niemals im Leben 
wissen konne, ob man etwas recht gemacht habe, daB man sich niemals 
des Augenblicks edreuen diide, sondern stets angstlich vorausdenken 
miisse; der Ehrgeiz des Vaters dagegen verpflichtete ihn dazu, gewisser~ 
maBen alles zweimal so gut zu machen wie andere. Auf diese Folterbank 
zwischen Ehrgeiz und Unsicherheit gespannt, versagte sein Mut, als das 
Leben zum ersten Male eine vollig selbstandige Entscheidung in einer 
wichtigsten Lebensfrage von ihm forderte. Er nahm die Flucht in die 
Krankheit, welche die Entscheidung hinausschob und ihn unverantwort~ 
lich machte. Sein Ehrgeiz erlaubte es aber nicht, dieses Versagen zum 
BewuBtsein kommen zu lassen. Die Otosklerose wurde in diesem Zu. 
stand mehr als je in den Mittelpunkt geriickt. Die Verantwortung, mit 
diesem Leiden eine Ehe einzugehen, schien unertraglich schwer. - Der 
Vater, der bisher Pat. einen Riickhalt gegeben hatte, lebte nicht mehr; 
die Mutter war ihrer Einstellung nach nicht in der Lage, einen brauch~ 
baren Rat zu erteilen. Ais die Frage der Otosklerose nach nochmaliger 
Konsultation des Spezialisten als erledigt gelten konnte, zeigte es sich zu 
seiner eigenen Verwunderung, daB diese Frage ~ar nicht ausschlaggebend 
fUr die Stimmungslage war. Der Zweifel stand vielmehr auf der ganzen 
Lebenslinie. Pat. bot das Bild einer psychischen Impotenz; er zweifelte 
an seiner vollwertigen Mannlichkeit, seiner Zulanglichkeit zur Ehe, zur 
Erziehung von Kindern usw. In diesem Stadium fingen auch die beruf~ 
lichen Leistungen an, nachzulassen. Die Neurose beschrankt sich ja nie~ 
mals nur auf ein Teilgebiet, sondern zieht das gesamte Seelenleben in 
Mitleidenschaft. Das Bild war also das einer allgemeinen Depression mit 
dem Hauptmerkmal der "zogernden Attitiide". Die Krankheit war dazu 
bestimmt, den iiberzeugenden Beweis zu erbringen, daB der Pat. in 
diesem Zustande ohne sein eigenes Verschulden nicht in der Lage war, 
sich im Leben sozial voll einzusetzen. - Auch hier konnte nur die Auf~ 
zeigung der aus der Kindheitssituation herstammenden Fiktion der eige~ 
nen UnzuHinglichkeit sowie des kompensierenden Vberlegenheitsstrebens 
aus der Sackgasse heraushelfen. Es gab auch hier nur eine Losung, nam
lich die Verantwortung fUr das eigene Leben in Form einer Entscheidung 
nach der einen oder der anderen Richtung und vollen Einsatz im Sinne 
der Entscheidung zu iibemehmen, und zwar unter realen und menschen~ 
moglichen Bedingungen, -anstatt unter den in der Neurose konstruierten 
fiktiven und unmoglichen Voraussetzungen. Denn wenn ein Mensch sich 
einerseits als minderwertig und den Anforderungen des Lebens nicht ge~ 
wachsen ansetzt, sich auf der andem Seite jedoch zu derjenigen Vollkom. 
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menheit verpflichtet, die ihm die volle Anerkennung der Umwelt sichert; 
wenn ihn seine Kleinheitsgefiihle zwangsmaBig in den GroBenwahn 
treiben und umgekehrt seine egozentrisch iiberspannten Anforderungen 
an sich selbst ihn wiederum der Mutlosigkeit ausliefern, bleibt nur noch 
die Flucht in die Unverantwortlichkeit der Neurose. Trefflich bezeichnet 
Ad 1 e r diesen Zustand, wenn er davon spricht, daB sich der Kranke "in 
den Maschen der Fiktion" befinde. 

Ziehen wir bei der Entstehungsgeschichte der N eurose zunachst den 
Veranlagungs~ resp. Vererbungsfaktor in Erwagung, so HeBe sich bei 
dem letzten FaIle die Frage aufwerfen: handelt es sich hier nicht um 
eine zirkulare oder zyklothymische Familienveranlagung? Wir finden bei 
dem Patienten selbst einen Depressionszustand, wahrend wir von der 
Mutter des Patienten horen, daB sie stets pessimistisch war, ihres Lebens 
nicht froh wurde und schwer Entschliisse fassen konnte. Aber auch 
unter Beriicksichtigung einer solchen Veranlagung bleibt es fiir uns den~ 
noch von der groBten Bedeutung, die psychologischen Zusammenhange 
zu klaren und ihren Anteil am Zustandekommen der Storung zu be~ 
leuchten. Es scheint uns von ausschlaggebender Wichtigkeit zu sein, wie 
das Individuum sich selbst mit seinen Fahigkeiten und Moglichkeiten in 
seiner Beziehung zur Umwelt einschatzt und wie unter der leitenden 
Vorstellung dieser Personlichkeitseinschiitzung das gegebene Anlage~ 
material geformt und gestaltet wird,..Die Selbsteinschatzung bewirkt eine 
Zieivorstellung, und diese ist es, die der Entwicklung eine bestimmte 
Richtung gibt. Der Grund zu dieser Selbsteinschatzung wird in friihester 
Jugend gelegt. Wir haben da mit einer "Familientradition" zu rechnen. 
1st es z. B. verwunderlich, wenn ein Kind, dessen erste Lebenserfah~ 
rungen die Lebensunfahigkeit der Mutter und deren Zweifel am Werte 
des Daseins sind, im spate ten Leben auch dazu neigt, das Leben in ent. 
wertendem Lichte zu sehen? 1st doch gerade diese Entwertung des Da~ 
seins dazu geeignet, die eigene Unsicherheit zu decken, die wir in der 
Depression in Form von Kleinheitsideen, Selbstanklagen und der Un~ 
fahigkeit zum Handeln kennen. Diese in verschiedenster Gestaltung auf~ 
tretende Unsicherheit ist das Resultat der Selbsteinschiitzung, die das 
Kind auf dem Wege des Vergleiches mit der Umwelt und angeregt durch 
deren Stellungnahme, bewuBt oder unbewuBt eingenommen hat. Die Un~ 
sicherheit bedingt kompensatorisch das auf der Linie des Ehrgeizes lie~ 
gende Ziel (Personlichkeitsideal), das im gegebenen Falle auch durch 
die Einstellung des Vaters traditionell determiniert ist. Oem gleichen 
Ziele dient, nur verhiillt, das Ausweichen in die Neurose, die Krankheits~ 
legitimation. Hier nun kann auch der Anlagefaktor von dem Individuum 
selbst zur Deckung in Rechnung gezogen werden. - - Also auch auf 
dem Wege einer Tradition von Mensch zu Mensch "erben" sich gewisse 
Lebenshaltungen fort. - Man konnte auch in dem zuerst geschilderten 
FaIle sich fragen, ob es sich vielleicht um eine degenerativ~psycho~ 
pathische Personlichkeit handle. Wir wiirden damit von vornherein die 
Hoffnung auf Anderung ausschlieBen. Wir wissen ja, wie der zum Psycho~ 
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pathen Gestempelte sich selbst mit einer gewissen Hissigen Hoffnungs. 
losigkeit gegenubersteht und wie geringes Vertrauen die Umwelt in die 
Anderung seiner Einstellung setzt. Diese Auffassung priidestiniert ihn ge. 
radezu zum Ausweichen, indem die "Veranlagung" hier zu einem will. 
kommenen Refugium wird. Beachten wir jedoch die in der Anamnese 
enthaltenen psychologischen Zusammenhange, so finden wir, daB sie mit 
einer gewissen Logik zu dem spateren Zustand fUhren. Auch bietet die 
Familiengeschichte keine Anhaltspunkte fUr die Annahme einer degenera. 
tiven Veranlagung. Die Krankheit der Mutter war eine im spateren Leben 
erworbene. - - In dem F aUe der Kinderlahmung ist die psychogene 
Entwicklung der Neurose ohne weiteres klar. - - Gehen wir also den 
Weg der psychologischen Erforschung der N eurosen, so tun wir es, weil 
gerade die psychologische Atiologie uns bedeutungsvolle Anhaltspunkte 
fUr die individueUe Behandlung gibt. Liegt der N eurose eine falsche, d. h. 
fiktiv veranderte Selbsteinschatzung zugrunde, so ist es lohnend, diese 
Einschatzung - und damit das Verhaltnis des Individuums zu sich selbst 
und zu seiner Umgebung-einer Revision und Korrektur zu unterziehen. 

Auf die arztliche, individualpsychologische Behandlung solcher aus. 
gebildeter Falle von Neurosen solI hier jedoch nicht weiter eingegangen 
werden. Es kam hier vor aUem auf die Entstehungsgeschichte jenes 
krankhaften Seelenzustandes an, den wir als N eurose bezeichnen und 
der fiir uns in einer individuell verschiedenen, aber prinzipiell gleichen 
Storung des PersonlichkeitsgefUhles und den daran gekniipften Folge. 
erscheinungen besteht. 

Es moge hier nur darauf hingewiesen werden, welche Aufgaben dem 
Taktgefiihl der Eltern und sonstigen Erzieher erwachsen, wenn ihnen 
die Fiihrung solcher Kinder anvertraut ist, denen das Leben 'in Form 
von korperlichen Defekten oder einer andersartig erschwerten Situation 
besondere Schwierigkeiten zu iiberwinden gegeben hat. 

Wie wir in dem letzten FaUe sehen, geniigt der Ehrgeiz des Vaters 
und die EntschluBlosigkeit und der Pessimismus der Mutter, in dem 
Kinde eine bestimmte seelische Depression vorzubereiten. Ein spater 
auftretender organischer Defekt, der zu einer besonderen SteUungnahme 
im Leben herausfordert und die personliche Verantwortung erschwert, 
wird nun schon als Dberlastung empfunden und treibt in die N eurose. 
Die Weltanscpauung der Eltern, ihre gesunde oder neurotische Person. 
lichkeit, werden zum positiven oder negativen Erziehungsmittel. - Auch 
in dem zuerst geschilderten Fall ist die EinsteUung der Mutter wesent. 
lich am Zustandekommen der N eurose beteiligt. Es ist hier die Stellung. 
nahme der Mutter zu den realen Schwierigkeiten des Lebens, die sich 
fUr sie selbst aus der Ehe und fUr das Kind aus der Kurzsichtigkeit er. 
geben, die das Kind der Mutlosigkeit zutreibt. Der AnalogieschluB der 
Mutter, die sich in der eigenen Ehe nicht gliicklich fUhlte, bedingt bei 
dem Kinde die Angst vor der Ehe einerseits und die ebenso bedenkliche 
Angst, um die Ehe verkiirzt zu werden, andererstlits. Den realen Schwie. 
rigkeiten muB Rechnung getragen werden, aber das Kind solI doch den 
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Glauben ins Leben mitnehmen, daB es Mittel und Wege gibt, mit ihnen 
fertig zu werden. Es ist nicht zu leugnen, daB korperliehe Defekte, wie 
die genannten, Ersehwerungen auf dem Lebenswege sind. 

Der Erzieher kann viel dazu beitragen, dem Kinde zu helfen, diese 
Befunde in sein Leben, in Beruf und Verkehr mit den Mitmensehen 
einzuordnen. Wiehtig ist es dabei vor aHem, dem Kinde nieht das Gefiihl 
der Entwertung zu geben. Haufig entsteht - wie die Beispiele zeigen -
der Schaden dadurch, daB das Kind in der Schule oder zu Hause ent. 
wertende AuBerungen hort, die es in seiner Selbsteinsehatzung empfind. 
lieh beeintraehtigen. Saehe des Lehrers oder der Lehrerin ist es, den 
gedankenlosen Grausamkeiten zu wehren, mit denen oft die Mitschiiler 
ein Kind qualen, das durch einen korperlichen Schaden ihre Aufmerk. 
samkeit auf sich zieht. Auch jenen Kindern, die durch die hausliche 
Situation bereits irritiert sind, vermag der Lehrer einen Halt zu geben, 
urn sie fur die Einordnung in die sie umgebende Gemeinschaft zuriick. 
zugewinnen. - Haufig ist eine Storung in der Selbsteinschatzung des 
Kindes auf eine paraHele Storung der Eltern zuriickzufUhren, die es dann 
mit besonderer Empfindlichkeit aufnehmen, wenn gerade ihr Kind aus 
der Schule nicht die besten Noten mit heimbringt; die das Kind dann 
schlag en oder zu grenzenlosem Ehrgeiz anspornen. Ebenso kann z. B. 
ein korperlicher Fehler des Kindes einer ehrgeizigen Mutter einen Kon. 
flikt im Sinne eines Entwertungsgefiihles bereiten; sie wird dann die 
Toehter den Mangel allzusehr fiihlen lassen und fiir den Erfolg der 
Toehter beim anderen Gesehleeht fiirehten, was fUr das Kind den ent. 
spreehenden Konflikt, Entwertungsangst und Verkiirzungsangst mit ihren 
weiteren Konsequenzen zur Folge hat. In dem ersten FaIle wird die 
Stellungnahme der Mutter zu der Brille als Schonheitsfehler die erste 
Quelle des tiefen MiBtrauens und spaterer Verfolgungsideen der Toch. 
ter. - Die Freude der Eltern an korperlich und seeliseh wohlgeratenen 
Kindern ist ja sehr menschlieh und gewiB eine wertvolle Triebkraft im 
Entwicklungskampf. Aber auch bei unvollkommen gegebenen Mitteln 
sollte doeh naeh Mogliehkeit jedem heranreifenden Mensehen der Weg 
zu einer mogliehst ausgegliehenen Personliehkeitsentwieklung gewahr. 
leistet sein. Dazu gehort ein gewisses MaB von gesundem Selbstver. 
trauen einerseits und beseheidener Einordnung andererseits. Diese zu ver. 
mitteln oder zu erhalten ist die Aufgabe des Erziehers und der nachsten 
Umgebung des Kindes. AIle Einfliisse dagegen, welche das Kina in der 
Einschatzung seiner Personlichkeit erschiittern, treiben es dazu, sich im 
nutzlosen Kampfe urn die personliehe Geltung zu erschopfen und fUr 
die Gemeinsehaft unfruchtbar zu werden. Das tatsachliche Versagen 
ist dann oft mehr die F olge der Einstellung als der real erschwerten 
Bedingungen. 
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Die Jugendbewegung als neurotisches Phanornen 
und die Wendung zurn Positiven. 

Von Dr. Folkert Wilken. 

Wer unbefangen die Lebensverhaltnisse der gegenwartigen Mensch~ 
heit betrachtet, gewinnt an jeder Stelle den Eindruck, daB sie sich im 
Zustande einer schweren Krisis befindet, bei der weder die Ursachen, 
noch die Mittel zu ihrer Beseitigung klar erkennbar sind. Das hat seinen 
Grund darin, daB diese Krisis geistiger Natur ist. Sie stellt, so gesehen, 
eine Negation der tiberkommenen Geistigkeit und kultureilen Gesinnung 
unserer Zeit dar und verlangt nach neuen geistigen Lebensgrtinden, die 
geeignet sind, das in Unordnung geratene geistig~seelische Leben der 
heutigen Menschheit einer neuen, noch unbekannten Entwicklungsstufe 
entgegenzufUhren, auf der eine harmonischere Losung der Daseinsfragen 
moglich ist, als in der Gegenwart. 

Es legt Zeugnis von der GroBe und Aligemeinheit der sozialen Krisis 
ab, daB sogar die Jugend von ihr voll ergriffen wurde und in Form einer 
machtvollen Bewegung ihr lebendiger Ausdruck und Losungsversuch 
wurde. Schule und Elternhaus sehen sich vor Aufgaben gestellt, fUr 
deren Bewiltigung es kein Vorbild gibt und nicht geben kann, da die 
Erzieher von heute seIber in einer personlich~geistigen Krisis stehen. Die 
erzieherische Einwirkung auf die Jugend von heute ist deshalb ebenso 
sehr ein Problem der Selbsterkenntnis der Erzieher, wie ein solches der 
Erkenntnis des Sinnes, der in der Jugendbewegung lebt. Nur dieser 
letzteren Erkenntnis sollen die folgenden Betrachtungen dienen. Sie neh~ 
men dabei die Ergebnisse der individualpsychologischen Analyse des 
Einzelmenschen zur Richtschnur, durch die so weitreichende Einsichten 
in das menschliche Seelenleben eroffnet worden sind, daB es moglich 
wird, mit ihrer Hilfe viele wesentliche Erscheinungen der modernen 
Jugendbewegung in tiefer und zwangloser Weise zu durchschauen. 

Wir nannten die Jugendbewegung eine g e i s t i g e Bewegung. Das 
bedeutet nicht etwa, daB ihr Endziel nur in theoretischer Verstandigung 
tiber bestimmte Menschheits~ und Lebensfragen besttinde und sich in 
einem Kampf der Geister erschopfte, sondern es handelt sich in ihr urn 
die Reformation der gesamten praktisch titigen Stellungnahme zur Welt 
der materiellen und ideellen Dinge. Der wahre Sinn der Jugendbewegung 
ist urspriinglich nicht der Gedanke. sondern die Tat. Sie spieltsich des~ 
halb nur beilaufig im Schrifttum, wesentlich aber in praktischen Ver~ 
suchen, einen neuen Lebensstil zu finden. abo Dieser Lebensstil umfaBt 
die Regelung aller Verhiltnisse des Menschen zur eigenen Innenwelt 
und zur Mitwelt. Den materialistischen und intellektualistischen her
kommlichen Lebenszustand sucht die Jugend zu tiberwinden, ohne daB 
sie sich aber des Problems und der zu seiner Losung eingeschlagenen 
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Wege allseitig bewuBt ware. Was in der Bewegung bewuBt und mit 
klaren Vorstellungen gestaltet worden ist, wird man nicht immer als 
ihren wesentlichen Gehalt, sondern vielfach nur als Symbol tieferer un. 
bewuBter Hintergriinde hinnehmen diirfen. -

Der Beginn der Jugendbewegung fallt in das 20. Jahrhundert. In 
der kurzen Zeit ihres Bestehens aber hat sie bereits mehrere Entwick. 
lungszustande durchlaufen, die iiberraschenderweise eine vollkommene 
Obereinstimmung mit dem Entwicklungsgange einer individuellen Neu. 
rose zeigen. Wir treffen dasjenige, was in einem Einzelwesen der heu. 
tigen Zeit sich als typische seelisch.geistige Fortentwicklung abzuspielen 
pflegt, in dem Wachstum eines Gruppenverbandes mit wechselnden Mit. 
gliedem und vielen Untergruppen wieder an. Das individuelle Problem 
des modemen Menschen erscheint in gesellschaftli~her Aligemeingestalt 
und enthiillt dadurch seine typische Bedeutung. 

In jeder individuellen nervosen Personlichkeit bildet die Ablehnung 
der gegebenen Welt, der eigenen eingeborenen Natur sowohl, wie der 
Zustande der Umwelt eine Art Anfangsstadium - vorbehaltlich noch 
weiterer Zuriickflihrungen - flir die spatere gesetzmiiBige Entwicklung 
zur vollnervosen Welteinstellung. Die erste auBere Erscheinungsform der 
Jugendbewegung ist nichts weiter als diese negativistische Ablehnung del" 
vorgefundenen Welt. Der Wandervogel war die Flucht vor einer ungeistig 
gewordenen menschlichen Gemeinschaft in die sozial indifferente Natur. 
Ober die Einzelheiten dieses Boykotts der menschlichen Gesellschaft durch 
einen erstmaligen gesellschaftlichen ZusammenschluB der Jugend zu einer 
einheitlichen Bewegung unterrichtet uns die Geschichte des Wandervogels 
aus der Feder Hans Bliihers, der im Beginn des Jugendaufstandes geistig 
und praktisch einer seiner Fiihrer war. In seiner Person sehen wir ideal. 
typisch zugespitzt den Protest der Jugend gegen die Mitlebenden und 
deren Kultur verkorpert. Mit dem kongenialen Verstandnis des Wahl. 
verwandten schildert er uns die Protestbewegung des Jugendwanderns 
und deckt dessen Griinde mit dem auch seine sonstigen Schriften aus. 
zeichnenden Selbstbekennertum auf. 

Was Bliiher dauemd und mit N achdruck als den Sinn der Jugend. 
bewegung hervorhebt und gegen jedes andere Zweckverstandnis ver
teidigt, ist ihr durchgangiger Protestcharakter. Aus seinen Schilderungen 
entnehmen wir, daB dieser Protest antisozial gerichtet war und hierfiir 
vier ausgepragte Vorbilder vorfand: den Protest der Eltern und Ehe. 
gatten gegeneinander, den Protest zwischen Eltem und Kindern, den 
Protest innerhalb der Lehrerschaft und schlieBlich die Proteststellung 
zwischen Lehrem und Schiilern. In einer solchen WeIt der Proteste 
orientierte sich die Jugend ihrerseits selbst wieder durch das Mittel des 
Protestes. Sie erlebte sie als eine Schuldfrage dieser Zustande. welche 
die menschliche Gesellschaft bereits in voller Auflosung ihres solidari. 
schen Zusammenhanges zeigen. Aber wir diirfen annehmen, daB die
selben in den genannten vier Vorbildern wirksamen Auflosungstendenzen 
auch voIlig u r s p r ii n g Ii chin der J ugend wirkten. 
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Die individualpsychologische Analyse der hier genannten Protest. 
haltung hat als ihre tiefere Ursache ein Bedlirfnis und zwangsmaBiges 
Streben nach Sicherung und Hochststeigerung des subjektiven Person" 
lichkeitswertes erkannt. Die Erflillung dieses Wertstrebens hat sich 
dabei als vollstandig abhangig yom Verhalten und Urteil des Mitmen. 
schen erwiesen, so da~ als letzte Sicherung des Eigenwertes nur das. 
jenige anerkannt wird, worin ein Vbertreffen der personlichen Eigen. 
schaften des anderen subjektiv erlebt wird. Der aus einer solchen Welt. 
einstellung mit Notwendigkeit geborene Fortschrittsfanatismus, der nur 
das Ziel kennt, dem Mitmenschen zuvorzukommen, etwas nicht Dage. 
wesenes zu sein und zu leisten, das Daseiende aber als wertlos zu ne. 
gieren. ist das Typische aller Lebensbestrebungen von heute und nicht 
zuletzt der Jugendbewegung. Wer die klinstlerische und wissenschaft-
liche Produktion von heute ansieht. das angstliche Bestreben, die alten 
Formen zu meiden und um jeden Preis in nicht dagewesene Bahnen' ein. 
zubiegen, um etwas Neues zu schaffen. wird als die wahrhaft treibenden 
Krafte stets die Ichsucht, d. h. die egozentrisch miBverstandene Ver. 
ankerung des Personlichkeitswertes entdecken. Darin liegt die sozial zer. 
storerische Grundstimmung unserer Zeit, daB sie den personlichen Fort. 
schritt als einen Sieg liber die Lebenszustande der Mitwelt erlebt. Aus 
dieser Ichnot, wie man vielleicht sagen darf, ist der Protestcharakter der 
Jugendbewegung erwachsen, vorbehaltlich der objektiven Grlinde, die 
den Protest wiederum als verRlinftig erscheinen lassen. 

Um im einzelnen ein Bild von dem Geiste zu geben, aus dem die 
Jugendbewegung erwuchs, mogen einige Stellen aus Bliihers genanntem 
Werk hier Platz finden, die die anfanglich ganz rohen Formen der sozialen 
Verneinung der Jugendbewegung zeigen. Das Scheitern dieses Protest. 
versuches wurde dann spater die Ursache zu immer neuen Kompensatio. 
nen, wie sie aus der Geschichte des nervosen Seelenlebens bekannt sind. 

B I li her: "Unter den Kampfen der Vater wuchs eine Jugend auf, 
die alles neugierig miterlebte. Sie wurde erzogen von Mannern, die sich 
seIber noch gegenseitig in feindlicher Absicht zu erziehen oder zu ver. 
nichten trachteten. Gurlitt war Revolutionar. Fr. Paulsen Reaktionar. 
Sie horte fast in jeder Stun de des Unterrichts etwas anderes, kein Wun. 
der, wenn die Jugend sich im Zustande des verhaltenen Kampfes befand, 
denn wirklich kampfen durfte sie ja nicht, dazu lag die Hand der Gewalt 
zu lastend auf ihrem Leben. Der Betrug gegen die Lehrer war selbstver. 
stancllich, wer aber einen Mitschiiler betrog, war ein Wicht und wurde 
geachtet. Die Lehrer waren eine Vbermacht, gegen die durfte man mit 
allen Mitteln vorgehen, urn sich Nutzen zu verschaffen. Dieser Zustand 
zwischen Jugend und Alter hat sich in Deutschland tausendfach wieder. 
holt. In Steglitz waren die Gegensatze so scharf und eigenartig, daB 
es der Jugend wirklich gelang, aus sich selbst herf\us eine groBe Bewegung 
zu schaffen, die nichts anderes war als ein K amp f. Sie ergoB sich liber 
ganz Deutschland, so daB' zu Tausend und Abertausend die v 0 m A I t e r 
g e k ran k t e Jug end durch die Walder brauste. Man reiste mit Vor' 
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liebe in Gegenden, wo sonst so leicht keiner hinkam. Es wurden Revo. 
lutionslieder von 1848 gesungen. Denn was gehen uns die Schultyrannen 
an, wenn wir drauBen, wohin sie uns nicht folgen konnen, machen was 
wir wollen. Es war der schone Betrug der Jugend, hygienische, poetische 
und humane Ziele vorzutauschen. Wo man es spater mit diesen ehrlich 
meinte, ging der Charakter der Bewegung verloren. Sie wurde ein Ver. 
gniigungsverein. 

"Auf der ersten Fahrt ging es schon toll genug her, ganz Karl Moorisch. 
Der romantische Charakter der Jugend ist die Emporung gegeniiber der 
Dressur, das Erdreistete gegeniiber dem Verbotenen, die Unordnung 
gegeniiber der Ordnung der Dinge. Die noch gesunde Jugend verlangt 
nach dem Verbrecherischen, dem Diebischen besonders. Ein Kind hat 
niemals Schuld, aIle Ve ran two r tun g liegt auf der Seite derer, die 
bisher sein Leben geleitet haben. Die Kinder retten sich oft durch den 
Tod, da keiner ihnen Recht gibt auf der ganzen oden Welt. 

"Der Wandervogel ist von der Jugend geschaffen, ohne einen Deut 
nach der Generation der Vater zu fragen. Sie muBte ihn schaffen, da 
sie unterdriickt war durch ein miBlingendes System der Erziehung. Der 
Wandervogel hat nie eine einheitliche Tendenz gehabt. Er war immer 
nur Protest der Jugend gegen die Verbildung ihres Gemiites. Die Be. 
wegung geschah t r i e bar t i gun dun b e w u B t. Nur bei einzelnen fiih. 
rend en Charakteren stieB man auf einen tie fen HaB und eine groBartige 
Verachtung gegen die Kultur der Vater. Es steckt gar sehr viel zynisches 
und nihilistisches BIut in den Adern der Wandervogelbewegung, und 
wem es gelungen ist, vertraute Gesprache mit dieser Jugend zu fiihren, 
der wird immer wieder das eine bemerkt haben, es herrscht eine Zwie. 
spalt zwischen Eltern und Kindern, ein MiBverstandnis der kindlichen 
Seele, gewaltsames Eingreifen in ihr Jugendleben, riicksichtsloseste Ver. 
achtung und auch Verhohnung ihrer empfindlichsten Seiten, Beschimpfung 
ihrer Talente und Eigenschaften, wenn sie die Plane elterlicher Eitelkeit 
gefahrdeten. So ist die Jugend erfiillt von HaB und Verachtung gegen 
die Eltern, die schlieBlich durch stumpfe Gleichgiiltigkeit und Trennung 

! von ihnen abgelost wird. Die miBachtete Personlichkeit des Kindes ist 
\ das schwerste Schicksal, das ein Mensch in seiner Jugend haben kann. 
In den Wandervogelfreundschaften suchte man sich das untereinander 
zu verschaffen, was man zu Hause vergeblich gesucht hatte: An e r. 
ken nun g. Wo Vater und Sohne ganz und gar einig lebten, gab es 
keinen Boden fiir den Wandervogel. -" " 

\Vir haben darauf hinzuweisen, daB diese Schilderungen BIiihers den 
Anfang der Jugendbewegung betreffen, den wir zur Unterscheidung von 
den "spateren Phasen" fortan die "erste negativistische Phase" nennen 
wollen. In dieser wird die Solidaritat der Jugend ausschlieBlich durch 
die negative, kampferische Protesthaltung hergestellt; wo die Objekte 
dieser zeitweilig fehlen, ist der Bund sogleich der Auflosung verfallen. 
Der Protest gegen Schule, Elternhaus, Madchen, nicht mittuende Alters. 
genossen bedient sich nicht der aggressiven Kampfformen gegen diese, 
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sondem meistens der Ignorierung, der Abkehr von ihnen. Dadurch schon 
bestand ein Konflikt. Das durch den Protest dauernd aggressiv erregte 
Wollen und Fiihlen vertrug den tatenlosen Kampf nicht und suchte 
EntIadungen an Ersatzobjekten. Die verbreitetste Ersatzbefriedigung des 
Kampfbedurfnisses spielte sich auf erotisch~sexuellem Gebiete ab und zwar 
vorwiegend in der homosexuellen Vberwindertechnik zwischen Fiihrern 
und Gefiihrten, sowie zwischen den GefUhrten unter sich. Die Verherr. 
lichung dieser erotisch~sexuellen Beziehungen (Eros paidikos; Paiderastia), 
wie sie Bliiher in seiner "Rolle der Erotik" und Wyneken in seinem "Eros" 
anstrebten, gilt, wenn man genauer hinsieht und die Erfahrungen der 
individualpsychologischen Analyse solcher Verhiiltnisse heranzieht, den 
Kampfwerten, die in ihnen symbolisiert werden, nicht der Sexualitiit als 
solcher. In dieser Frage, der Rolle der Erotik in Jugend und Er. 
ziehung, die heute so heiB umstritten ist, halten wir es fur notwendig, 
auf den grundlegenden Unterschied hinzuweisen, der sich bei einer 
objektiven Beurteilung der Kulturmission der Erotik fiir die Verwirk~ 
lichung des griechischen Wesens im Vergleich mit der gegenwiirtigen 
Evolutionsstufe der Menschheit ergibt. 

Den Griechen fehlte das IndividualbewuBtsein, welches in der nacho 
mittelalterlichen Menschheit erwachte. Die griechische Personlichkeit 
wurde noch wie die mittelalterliche von Gruppenkriiften getragen. Die 
griechische Volksseele war in ihrem Wesen so geartet, daB sie durch die 
Welt der erotischen Kriifte einen Zugang zu geistigen Vorgiingen fand, 
daB sich dem Einzelnen im erotischen Leben ein Stuck der geistigen 
Welt enthullte und als schopferischer Impuis in die Lebensgestaltung 
einflieBen konnte. Diese offenbarenden Kriifte besitzt das erotische Wesen 
aber nicht mehr fUr den zur SelbstbewuBtheit aufsteigenden neuzeit~ 
lichen Menschen. Wenn der moderne Mensch sich dem erotischen Er~ 
leben hingibt, so erlebt er zwar diese erotische Welt, aber diese erotische 
Welt wird ihm nicht zum Kiinder von geistigen Realitiiten, die nicht von 
erotischer Beschaffenheit sind. Eine Emeuerung der Erotik von der Art des 
griechischen eros uranios muB heute wirkungslos bleiben im Sinne der 
BewuBtwerdung in der Mysterienweisheit, welche das Griechentum dieser 
Weltenkraft verdanken durfte. Es gehort zu den vielen Anachronismen 
der heutigen in geistigen Dingen ratIosen Zeit, daB sie zu alten, uber. 
wundenen Methoden geistiger Offenbarung zuriickkehrt. Das moderne 
Ich muB den Zugang zu der geistigen Wirklichkeit auf anderen Wegen 
finden. Stiirzt es sich in das Gebiet der Erotik, so kommt es bei eineri 
nervosen Charakterkonstellation sogar immer dahin, daB die erotische 
Beziehung zu einem Mittel der Herrschaftsentfaltung uber den Mit. 
menschen wird. Die stark bindenden Fermente der erotischen Kriifte 
eignen sich fur diesen Zweck, andere zu fesseln und sich dienstbar zu 
machen, in besonderem MaBe. Gerade in dieser Form und zu solchen 
Zwecken gibt der modeme Mensch sich uberwiegend erotischen Bin. 
dungen hin. Das zeigen die typischen Einzelgestaltungen der erotischen 
Beziehungen in der Jugendbewegung. 
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Das Verhaltnis von Fiihrern und Gefiihrten in der Jugendbewegung 
wird dadurch weithin beleuchtet, daB die Fiihrer nach Aussagen Bliihers 
sowie nach Selbstzeugnissen von Bliiher, Wyneken u. a. ausnahmslos 
gleichgeschlechtlich invertierte Personen bilden. 1m iibrigen aber weisen 
sie aIle Ziige vollnervoser Charaktere auf. Nehmen wir zum Beispiel den 
Begriinder des Wandervogels: Fischer. Diesem werden die Eigenschaften 
des Casarismus, verbunden mit einer herben Keuschheit beigelegt, die 
es nicht leicht denken lieBen, daB er hiitte verliebt sein konnen. Um 
seine Nerven zu priifen, brannte er sich eines Tages nach schweren MiB. 
erfolgen mit der Zigarre in den Arm. So hob er sein Selbstgefiihl wieder, 
welches der drohende Verlust der Fiihrerschaft in der Bewegung zu er. 
schiittern drohte. Ais dieser Verlust dann spiiter wirklich eintrat und er 
aus der Bewegung herausgedriingt wurde, da reagierte er mit Schwermut 
und Verfolgungsideen, arrangierte Unfahigkeit zu jeder Tatigkeit und 
stieB selbst die, die ihm noch die Treue hielten, absichtlich von sich. 
In diesem Verhalten finden wir die vollendete Typik des nervosen Cha. 
rakters wieder, der beim Versagen des aggressiven Mittels, die anderen 
zu Gefolgschaft und Liebesbeweisen zu zwingen, sich selbst in die hilf. 
lose Rolle versetzt, um dadurch zu fesseln oder um rachsiichtig die Be. 
ziehungen zur Gemeinschaft ganz abzubrechen. - Weiter heiBt es bei 
Bliiher von Fischer: "Das Rauhe, Strafende, Ziirnende an Fischer, die 
Jupiter tonans.Natur brauchte die Jugend als verbesserte Auflage des 
Vaters. Dadurch kam Fischer zu seiner eigentlichen koniglichen Stel. 
lung. Er war Vollbarttrager, was nicht nebensiichlich war." Diese Charak. 
teristik individualpsychologisch verstanden, enthiiIlt uns ein infantil 
nervoses Entstehungsstiick der Jugendbewegung: den Protest gegen den 
Vater. Als weiteres Beispiel dieser Art kann Bliiher selbst dienen. Seine 
Selbstbiographie "Werke und Tage" laBt ihn geradezu als Prototyp der 
gesamten mannlichen Beziehungen innerhalb der Jugendbewegung wahrend 
ihrer ersten Phase erscheinen. Der Fiihrer der Jugend ist ein Vater. 
symbol, aber derart vom wirklichen Vater verschieden, daB er ftir die 
in der Rolle der Kinder sich ftihlende Jugend jenen Zug der Herab. 
lassung und Besieglichkeit tragt, der an den wirklichen Viitern (aus deren 
Protesthaltung heraus) nicht vorkam. Erschienen diese letzteren darum 
untiberwindlich, so trat der Jugend im Wandervogelftihrer ein Mann 
und Vatertypus gegeniiber, der die Aussicht auf Sieg iiber ihn gab, sei es 
durch bedingungsloses Fesseln (erotische Hingabe) seiner Person an ihr 
Schicksal, sei es durch die Freiheit, die er ihrem negativistischen Ver. 
halten ihm gegeniiber einraumte. Durch die Anhiinglichkeit an den Wan. 
dervogelfiihrer entwertete die Jugend die wirklichen Vater als nunmehr 
iiberfliissig, wie sie andererseits den Wandervogelftihrer entwertete, als 
ob er der wirkliche Vater ware. 

Nattirlich wird man all diesen Beziehungen echtes Menschentum auch 
nicht abstreiten diirfen. Die Vernunftwidrigkeit der nervosen Triebkriifte 
beherrscht jedoch wesentlich den Gang der Ereignisse. Immer haben 
die Beziehungen zwischen Fiihrern und Gefiihrten mit einem seelischen 
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Einverstandnis begonnen, urn dann durch das erotische Mittel mit 
unerschutterlicher Notwendigkeit in Feindschaft und Bruch auszuklingen. 
Lag der Fuhrer am Boden, litt er, so war das in vielen Fallen die Ursache 
des Wiedererwachens der Liebe und Begeisterung fUr ihn. Der Fuhrer 
war in der weiblichen Rolle - sexuell gesehen -, und die Jugend 
konnte jetzt die sexuelle Fuhrerrolle ergreifen und sich in diesem Be. 
wuBtsein wieder von ihm fUhren lassen. 

'Von genau der gleichen Art, wie die Beziehung zwischen Fuhrern 
und Gefuhrten in der Jugendbewegung, war das Verhaltnis zwischen 
den Mitgliedern selbst. Soweit nicht das gemeinsame SolidaritatsbewuBt. 
sein im Protest nach auBen einen gefUhlsmaBigen Zusammenhalt ver. 
mittelte, waren die typischen Wandervogelfreundschaften Verwirk. 
lichungen des Protestes aneinander. Flucht vor der Frau in irgendeiner 
Form und ebenso Flucht vor dem Manne waren die Voraussetzungen 
aller dieser Freundschaften und ihrer meistens rein erotischen Formung. 
Von diesen gleichgeschlechtlichen Beziehungen muB gesagt werden, daB 
sie eine hochst verwickelte infantile Vorgeschichte haben, die wegen 
ihrer tiefen moralischen und logischen Konflikte den Beteiligten stets 
unbewuBt bleibt und nur in analytischer Arbeit aufgehellt werden kann. 
Das vage Gemisch von GefUhlsseligkeit und Heroismus, von Selbst. 
bewuBtsein und welten tie fen Stimmungen zeigt an, daB hier weit mehr 
als bloB ein erotischer Vorgang stattfindet. Dieser ist die Fassade einer 
zentralen personlichen Einstellung, deren Analyse eine schwere Ichnot 
und ihr Kompensationsbestreben durch eine weltumfassende Ichherr. 
schaft erkennen laBt. Die Paderastie und die Inversion sind heutzutage 
keine Sexualprobleme, sondern Ichprobleme. egozentrische Losungsver. 
suche des Problems der absoluten Ichsicherheit. Ausnahmslos findet sich 
deshalb bei jeder wie immer genannten Form der homosexuellen Bin. 
dungen ein Stuck Weltflucht, welche die Hypertrophie des Sexualtriebes 
auf einer Nebenbahn bewirkt. "Das Madchenwandern bedeutet einen 
Schnitt in das Kernfleisch des Jugendaufstandes" sagt Bliiher. 

Eine andere Form des internen Protestcharakters der Jugendbewegung 
zeigt sich in ihrer Stellung zu den nicht mittuenden Kameraden, den von 
Bliiher so genannten Metoken. In Bliihers "Rolle der Erotik", Band II, 
erfahren wir nun, daB diese Metoken, obgleich AusgestoBene und bloBe 
Mitlaufer, doch die unerlaBliche Vorbedingung des Bestandes des Wander. 
vogel.Mannerbundes sind. "Ohne sie, heiBt es, geht er an hypertrophischer 
Inversion zugrunde. Eine mannliche Gesellschaft kann auf die Dauer 
nur leben, wo die genugenden Reibungen durch das Metokentum, durch 
das Uninvertierte und Familienhafte gegeben sind." Es ist die Gegen. 
satzstellung zu den Metoken, die den eigentlichen Kern des Manner. 
bundes zusammenhiilt. Wir erkennen ohne weiteres, daB diese Metoken 
Sinnoilder der eigentlichen Protestobjekte sind, die die Jugend dauernd 
sich ins BewuBtsein zu rufen notig hat, urn bei der Sache auszuharren. 
Man erkennt in alledem das Unfreiheitliche und unbeherrscht Instink. 
tive, wie auch das subjektiv Obertriebene der Protesthaltung. 
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Da die Hauptbeziehungen der Jugendbunde durchweg kampferische 
und protestierende waren, so nagte im Grunde an allen sozialen Banden 
der Wurm ihrer Zerstorung, was im Jahre 1912/13 zum allgemeinen 
Niedergang der Bewegung fUhrte. Da der Protest sich stets nur ersatz
formig realisierte. so muBte das BewuBtsein seines Scheiterns entstehen, 
welches im Sinne der Logik des Protestes nicht zu einer Revision seiner 
Grunde fuhrte, sondern zu gesteigerten Formen und Umwandlungen 
seiner real en Ziele. Diese durchaus typische Entwicklung laBt sich zwadg_ 
los verfolgen. 

Der Formwandel der Kampftechnik vollzieht sich durch die Hin
wendung zu positiven Menschheitszielen, die es gestatten, das rein 
negative Kampfmoment mehr zuruckzudrangen, bzw. die von ihm aus
gehenden Krafte in sublimerer Weise zu verwenden. An die Stelle der 
alten zerstorerischen trat eine mehr aufbauende Lebenszielsetzung, die 
durch ihren positiven Wert das leisten soUte, was der negativistische 
Kampf nicht vermochte. Diese zweite Stufe der Jugendbewegung sucht 
zu po sit i v e n, jedoch rein individualistischen Seeleninhalten zu kom
men. Der Zweck war, die Oppositionshaltung besser zu fundieren. Es 
ware deshalb durchaus verfehlt, wollte man aus dieser Neuorientierung 
auf ein Verschwinden der in der ersten Phase offen daliegenden asozialen 
Protesthaltung schlie Ben. Der Konflikt zwischen dem nunmehr sozialen 
Ziel und den asozialen egoistischen Triebkraften zu seiner Verwirk
lichung bleibt ungelost und druckt der Bewegung fort an den Stempel 
auf. Fur den Zusammenhalt der Bunde selbst war dieser Formwandel 
jedoch von einiger Bedeutung. Er schuf eine breitere Grundlage fUr das 
SolidaritatsbewuBtsein und befreite dieses in mancher Hinsicht von der 
N eigung zur homosexueUen Protestverwirklichung im Rahmen einer 
eigens dazu disponierten Anhangerschaft. Die Inversion bildet nun nicht 
mehr das entscheidende Ferment des Zusammenhalts, obgleich sich im 
Prinzip nichts weiter geandert hat, als der konkrete Inhalt des Protestes. 

Der Protest der Jugend in seiner neuen Form richtete sich nicht 
mehr aUein gegen Schule und Elternhaus, sondern gegen alle die, die 
sich zu seinen Ideen nicht ausdrucklich bekannten. Die Jugendbewegung 
tritt damit in gesteigerter Protesthaltung fUr die Reformation des person
lichen Lebens, spater auch der ganzen Welt, ihrer Gesinnungen und ihres 
Geisteslebens ein und reiBt eine immer tiefere Kluft zwischen sich und 
dem Bestand der menschlichen Gemeinschaft auf. Die Fuhrer spielen 
in ihr nach wie vor die VaterroUe, aber das Erlebnis dieses Sachverhalts 
ist jetzt durch die idealen Forderungen in seiner wahren Struktur noch 
mehr als vorher verschleiert. Am heftigsten tobt der Protest in der Be;, 
wegung selbst weiter. Was fruher die Metoken fUr den Bund waren, das 
sind jetzt die verschiedenen Bunde fureinander. Sie bekampfen, obgleich 
im Grunde immer in derselben Richtung arbeitend, einander mit jener 
unsinnigen Feindschaft, deren sachliche Gegenstandslosigkeit durch die 
ProtesteinsteUung immer aufgehoben wird und sich ihre realen Grund
lag en erst durch Gegensatze in den Zielformulierungen kunstlich und 
tendenziOs schafft. 
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Aile sachlichen und personlichen Schwierigkeiten, in die die Jugend. 
bewegung fortan gerat, sind aus dem Egozentrismus des Antriebes zu 
ihren sozialen Bemuhungen zu verstehen. Der Charakter der Selbst~ 
losigkeit, der allen sozialen Bestrebungen in der Reinheit ihrer Natur\ 
innewohnt, fehlt. Die groBe personliche Ichnot tritt in den Vordergrund \ 
der Jugendbewegung. Ihr Harmoniebedurfnis laBt die Schwere des Kon. 
fliktes nicht in ihr BewuBtsein treten. Sie will die Welt nicht besser 
machen urn der Welt willen, sondern urn ihrer eigenen Not willen. Daher 
das Ruhelose in dem Kampf fur ihre Ideale und das mangelnde W ohl. 
wollen fur die Not derer, die zu ihren Bestrebungen nicht ja sagen. Sie 
will eine Welt verbessern, die sie im Grunde uberhaupt nicht gelten 
lassen will, weil sie das BewuBtsein notig hat, besser zu sein als diese f 

Welt. AIs Wendepunkt in der Jugendbewegung kann die Tagung auf dem 
Hohen MeiBner angesehen werden. Sle trennt die erste negativistische 
Phase von der zweiten positiv.individualistischen. 

Das Jahr 1913 versammelte die verschiedenen Bunde der Jugend. 
bewegung auf dem Hohen MeiBner. An dieser Zusammenkunft beteiligten 
sich die Deutsche akademische Freischaar, der Wanderer, der Bund der 
freien Schulgemeinden, der Jungwandervogel, der Vortrupp, Kreise des 
Neuen Anfangs, Reformer wie Wyneken und viele Angehorige der 
ubrigen Wandervogelbunde. Die Versammlung legte in der sog. MeiBner 
Formel ihre Ziele fest, und stellte u. a. folgende Richtlinien auf: 

"Die freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung vor eigener 
Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten." "Fur 
die innere Freiheit tritt die freideutsche Jugend unter allen Umstanden 
geschlossen ein." 

Damit war das Problem des "Frei wozu" in Vorrang zu dem friiheren 
Problem des "Frei wovon" gebracht worden. Es legt Zeugnis von den 
einzelpersonlichen Konflikten der Jugend ab, daB sie ein individuell. 
personliches positives Lebensziel als die fUr ihren inneren Fortschritt 
dringendste Aufgabe empfand, und daB sie sich jenes HochstmaB des 
eigenpersonlichen Entwicklungswertes zum Zieie setzte, das durch die 
innere Wahrhaftigkeit und die Freiheit, sich selbst zu bestimmen, dar. 
gestellt wird. Es verrat im besonderen die tiefe Verbundenheit der Jugend 
mit den geistigen Notwendigkeiten der Zeit, daB sie gerade diese ethische 
und individualistische Lebensmaxime gefunden hatte. 

Lagen aber in der Jugend die Voraussetzungen vor, urn diese hoch. 
gestellte Auffassung von ihrer Lebensaufgabe ernsthaft verwirklichen zu 
konnen? Das war aus mehreren Grunden nicht moglich. Wir haben uns 
die damalige Jugend vorzustellen als eine Fulle von Gruppen letztlich 
sozial versprengter Menschen,die das BewuBtsein der gesellschaftlichen 
Isolierung und Vereinsamung band. Sie hatte durch die Tatsache der 
vollstandigen Negation des gesamten Menschentums der alteren Ge. 
neration, in die sie hineingeboren war, das soziale' Problem des sich 
Zurechtfindens in ihr kurzer Hand aus der Welt geschafft. Was folge. 
richtig ubrig blieb, war die Individualitiit des einzelnen, der nunmehr 
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die Aufgabe zufiel, den aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben ers 
wachsenden seelischen und geistigen Gehalt und damit das dem Einzelnen 
Halt verleihende soziale Element selbst personlich zu ersetzen. Was ihr 
durch den Austritt aus der menschlichen Gemeinschaft vor allem an 
unbewuBten Stiitzpunkten verloren ging, muBte sie zwangsmaBig durch 
eine eigenpersonliche Leistung wiederaufzuwiegen trachten, welche den 
individuellen Personlichkeitswert so hoch entwickelte, daB der soziale 
Verzicht als gerechtfertigt und in seinen Werten als ausgeglichen, ja 
als uberausgeglichen erscheinen konnte. Die Jugend wollte und muBte jetzt 
nicht nur den naturlichen eigenpersonlichen Inhalt ihres menschlichen 
Daseins verantworten, sondern dariiber hinaus noch die allgemeinen 
sozialen Werte und ihre groBen lebentragenden Funktionen. Diese sozialen 
Werte muBten aber bei dem sie vollkommen isolierenden Bruch mit dem 
Sozialleben der Zeit zu einer Individualtatsache, das hieB bei den das 
maligen Ichkraften aber: zu einer egozentrischen Angelegenheit werden. 
An dieser Stelle entsteht ein unheilbarer RiB. Die Jugend will die Selbsts 
verantwortung auch fur Dinge ubernehmen, die kein individuelles, sons 
dern ein soziales Geprage tragen. und die nur aus dem Solidaritatss 
bewuBtsein der Gemeinschaftszugehorigkeit bewaltigt werden konnen. 
Es ist jedoch eine Unmoglichkeit, eine negierte Sozialbeziehung durch 
ein gleichwertig Individuelles zu ersetzen und gar zu ubertreffen. Beides 
ist unvergleichlich; das Leben laBt sich nicht in allen seinen Seiten zu 
einer rein egozentrischsindividuellen Angelegenheit machen. Aber die 
Jugend war zu dieser Konsequenz gedrangt, wie jeder Nervose, der 
seinen sozialen Verzicht individuell auszugleichen trachtet, um diesen 
Verzicht nicht empfinden zu mussen. 

Die Allgemeinheit der MeiBner Formel verschleierte ihren grundsatzs 
lichen Widerspruch, den ihre Verwirklichung fur ihre Verfasser und Bes 
kenner bedeutete. Die liickenlose Gegensatzstellung zur menschlichen 
Gemeinschaft drangte das ganze Leben der Jugend auf eine schmale 
egoistische Basis zusammen. Diese sollte mit der moralischen, logischen 
und sozialen Weltvernunft in einen niemals moglichen Einklang gebracht 
werden durch ein iiberwiegend abstrakt gedachtes und bei seiner Vers 
wirklichung den egozentrischen Lebensmiichten anheimfallendes Lebenss 
ziel. Der darin begriindete Widerspruch zwischen Form und Inhalt lieB 
den erhofften Ausgleich nicht entstehen, sondern trieb zu stiirkeren 
Kompromissen mit der im Protest zu weit abgelehnten menschlichen 
Gemeinschaft. Individualpsychologisch gesehen bedeutet das gleichzeitig 
ein Hoherschrauben des Oberlegenheitszieles, so hoch letztlich, daB nicht 
nur aIle Nachteile aus dem sozialen Verzicht, sondern auch die in der 
Proteststellung selbst liegenden Widerspriiche uberkompensiert werden. 
Und so springt in der dritten Phase der Jugendbewegung, die man die 
ego zen t r i s chi d e a I e nennen konnte, der im Selbstwert seinen Auss 
gleich suchende Protest gegen die menschliche Gemeinschaft von der 
Frage der inneren Personlichkeitsentwicklung des einzelnen ab zu den 
allgemeinen Fragen der Menschheit und ihrer Kultur. Von hier aus greift 
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er wegen des nie gelosten Widerspruchs und der ewigen subjektiven 
Unbefriedigung eine Stufe hoher zu den Fragen des Daseins liberhaupt, 
urn sich dann in immer weltfremdere Allgemeinheiten zu verfllichtigen, 
in die abstrakte Tendenz zur Unendlichkeit, als Symbol der zeitlosen 
Allliberlegenheit und Flucht vor der Wirklichkeit und Gegenwart. Gibt 
aueh hier die Stimme des Lebenswiderspruches noeh keine Ruhe, so 
wird selbst die Unendliehkeit als paradoxe Grenze abgetan, urn das 
subjektive WeltgroBenerlebnis nur noeh in einer Art abstrakten Nichts = 
Alles zu besitzen. 

So gewaltsam hat bisweilen die Lebensangst, als Folge des Auf. 
gebens des Zusammenhanges "Init der mensehliehen Gemeinschaft, die 
egozentrischen Vberkompensationen der verlorenen Sozialwerte ent. 
wickelt. Das We sen der dritten, idealistischen Phase stellt einen wahrhaft 
ersehlitternden Versuch der Jugend dar, unter dem grundsatzlichen aso. 
zialen Vorbehalt trotzpem eine Gemeinsehaftsform zu finden. Das Bild, 
das sich bietet, tragt aber stets den leitenden Widerspruch zur Schau, 
da der Egoismus im umfassendsten Sinne zwar nieht die einzige, aber die 
starkste Kraftquelle flir aile kulturellen Bemlihungen der Jugend bildet. 
Sie wollte in der Idee eine die ganze Menschheit begllickende soziale 
Kultur, aber kein Mitmensch sollte an ihr teilhaben. Es ist notwendig, 
diesen ganz unlosbaren Widersprueh im Kern der Jugendbewegung aufzu. 
zeigen und ihn sich zum BewuBtsein zu bringen. Der asoziale Vorbehalt 
untergrabt immer wieder die bestgemeinten Bestrebungen. Er zerstort 
insbesondere aueh die Einstellung der Jugendgruppen aufeinander, die 
sich nirgends die Ziele gonnen und sich mit jener radikalen Intoleranz 
befehden, wie sie dem asozialen Vorbehalt gemiiB ist. 

Es gibt auf dieser Stufe keine Zielsetzung in der Jugendbewegung, die 
nicht in ihr selbst einen Protest hervorrief. Trotz der Einmlitigkeit aller 
im dauernden negierenden Widerstand gegen Schule, Elternhaus und das 
gegenwartige Menschenleben hat der Protest die Beteiligten auch unter. 
einander zum Gegenstande genommen und in ihren Reihen sich zer. 
storerisch ausgewirkt durch diametrale Zielgegensatze und Bundeszer. 
splitterungen. So kam es, daB die jlingere Wandervogelgeneration immer 
im Protest gegen die altere lebte und sich als Jungwandervogel organi. 
sierte. Der allgemeine Protest der Jugend gegen das Alter und des 
Alters gegen die Jugend verwirklicht sich hier, urn dauernd den Zusam. 
menhalt der ganzen Bewegung zu erschlittern. Oder der Protest richtet 
sich gegen die gesellschaftliche Bindung innerhalb des Bundes selbst, 
gegen Fiihrer und Organisation. Kampfe spielen sich urn dieses Schein. 
problem abo Den Organisatoren stehen die Geistigen gegeniiber, die jedc 
Organisation fUr unjugendlich und geisttotend erklaren und in diesem 
Protest sich einen. An anderer Stelle wird die Beteiligung des weib. 
lichen Geschlechts an der Bewegung AniaB zu einer protestierenden Aus. 
einandersetzung liber Keuschheit u. dgl. Dinge, wobei es urn Sein oder 
Nichtsein geht, so daB die Geister sich schlieBlich in Feministen und 
Mannerbiindler spalten. Der Protest verlangt Nivellierung, Herabziehung 
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des Mitmenschen auf das eigene Niveau oder Kampf gegen ihn. Der 
scharfe Kampf der Jugend unter sich erstreckte sich bis auf die Einzel~ 
heiten der Lebensfiihrung, bestrebt, jedes Eigenleben in ein Zwangs~ 
zeremoniell zu bannen. AIkoholgenuB, Vegetarismus, Kleidung werden zu 
Weltanschauungsgegensiitzen aufgebauscht. Teilerscheinungen des Lebens 
werden wahllos aus der Totalitiit herausgerissen und zu Symbolen einer 
fiktiven Gottmenschlichkeit erhoben, wodurch die Vberlegenheit des 
einzelnen durch seinen Anteil an der Verwirklichung der Teilerscheinung 
leicht in das subjektive BewuBtsein des allem Vbrigen iiberlegenen eigenen 
Menschentums eintritt. Die Ziele des universellen (infantil~mannlichen) 
Protestes geben sich immer durch den Charakter einer intoleranten Ab~ 
solutheit und durch die zwanghafte Neigung zur Nivellierung der indi" 
viduellen Verschiedenheiten zu erkennen. Alles wird auf Formeln fest. 
gelegt, und wer nach diesen nicht lebt, kommt nicht in Betracht. Immer 
wird der Inbegriff des Lebens in einer Teilerscheinung festgelegt, wie 
es ja die Grundeinstellung der ganzen Bewegung: durch ihr Bestreben 
den Egozentrismus zum Trager sozialer Werte zu machen, grundsiitzlich 
fordert. Selbst in ausgesprochen soziale Zielsetzungen wird das egoistisch 
isolierende Element stets hineingetragen. Die Geister spalten sich in die 
Lager der VOikischen und ZwischenvOikischen, der Germanen und der 
ostlichen Menschen, der stiindischen, jiidischen, indischen, Eros~, Logos~ 
Menschen" usw. Jeder legt dem erwahlten Typus den einzigartigen 
Vberwert bei, der alle iibrigen ausschlieBt. Der Gedanke, daB alle Lebens; 
formen, jede in ihrer Art, einen unersetzlichen Beitrag zur Erfiillung des 
Weltgeschehens liefern, bleibt ausgeschlossen. Dieser Zustand ist noch 
immer nicht abgeschlossen, wennschon sich die Ziige einer neuen, wahr-
haft positiv~realen Haltung in ihn hineinzubauen beginnen. Ohne diese 
letztere bleiben alle Ideale abstrakt und wirkungslos. Selbst wo die 
Jugend die hochsten Menschheitsfragen und Ewigkeitswerte zum Gegen~ 
stande ihres Denkens und Trachtens nimmt, wo sie fUr ihr BewuBtsein 
das Geschick der ganzen Welt in die Hand genommen hat und an der 
Erschaffung des neuen Menschen arbeitet, gelangt sie nicht zu den ver~ 
nunftgemiiBen Konsequenzen, die solche Ideale in ihrer reinen Form 
unmittelbar einschlieBen. 

Die tieferen Griinde fiir diese Sachlage haben wir in dem bei der 
Jugend ungelosten Widerspruche zwischen dem sozialen Verzicht und 
dem absoluten Egozentrismus aufgezeigt. Dieser Konflikt aber hat das 
Denken der Jugend unter dem Zwange der verschleiernden Sicherungs~ 
funktion in den Rationalismus getrieben. Insoweit ist die Jugend wieder 
ganz Kind ihrer Zeit geworden, jener Zeit, von der sie sich durch einen 
sozialen Bruch vollig isoliert hat. Der Geist der Zeit, den sie bekiimpft, 
ist in diesem Betrachte ganz der gleiche, mit dem sie ihn bekiimpft. Der 
Rationalismus als Lebensorientierung ist die gesetzmiiBige Entsprechung 
der egozentrischen intoleranten Lebensorientierung. Aile begleitenden 
GefUhlsiiberschwiinglichkeiten haben dabei egozentrisch affektiven Cha~ 
rakter und bilden das gefiihlsmaBige egozentrische Gegenstiick des Ratio~ 
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nalismus. Das Erleben und Erkennen der Welt vollzieht sich weder 
rational noch affektiv, sondern durch eine hingebende Devotion gegen~ 
iiber jeder seiner Erscheinungen, den guten wie den schlechten. Der 
Intellektualismus der Idealbildung zersetzt die Jugendbewegung dauernd, 
aber er ist nicht der letzte Grund dieser Zersetzung, sondern fUhrt auf 
tiefere Konflikte. Diese aber liegen in der Lebensgeschichte ihrer An~ 
gehorigen; die Jugendbewegung ist das individuelle Problem ihrer ein~ 
zelnen Angehorigen. Der Versuch, es in Form einer gesellschaftlichen 
Gruppe zu losen, stieB zuniichst auf alle die zerstorerischen Einfliisse, 
von denen die Rede war. Die individualpsychologische Erfahrung ge~ 
stattet es, aus den iiuBeren Formen des Verlaufs der Jugendbewegung 
viele sichere Schliisse auf die Verhiiltnisse und Lebensschwierigkeiten der 
einzelnen zu ziehen. Sie kann mit Sicherheit behaupten, daB die sub~ 

jektiven Griinde der Jugendbewegung nicht erst mit dem gegeben waren, 
was zum erstmaligen ZusammenschluB fUhrte. In dem Einzelwesen jedes 
Beteiligten war bereits von Jugend auf das priiformiert, was in der Be~ 
wegung selbst konkreten Gehalt annahm. Jeder einzelne war bereits ein 
sozial Vereinsamter, der mit sexuellen oder sonstigen Mitteln schon in 
der Familie eine Gemeinschaftsform ohne Gemeinschaft, d. h. auf der 
Grundlage des Egozentrismus anstrebte. Jeder einzelne der Jugendbe~ 
wegung suchte im gesellschaftlichen ZusammenschluB Ersatz fUr das 
Verlorene und eine Verallgemeinerung der Verantwortung fUr das Auf~ 
gegebene. Denn allem Egozentrismus folgt ein schlechtes Gewissen nacho 
Der Kampf der Jungen gegen die Alten war prinzipieU zu weit gegangen. 
Anstatt sich nur auf die schlechten Seiten der anderen zu erstrcckcn 
und sic dabei in ihrem Menschenwert unangetastet zu lassen, ging die 
Jugend in den Zustand der volligen sozialen Entfremdung zu ihnen iiber, 
der eine Ignorierung des gesamten Menschentums der Alteren einschloB. 
Die innerste Ablehnung jeder Art Gemeinschaft mit den anderen, das 
ist der Konfliktspunkt der Jugend, der sie mit Notwendigkeit auf den 
Egozentrismus hindriingt, von dem aus sie ihr Problem zuerst oppositio
nell_egozentrisch, spiiter egozentrisch-sozial losen will, wobei dann das 
soziale Denken vollig rationalisiert ablaufen muB, urn den uniiberbriick
baren Widerspruch zu verschleiern. 

* * * 

Zum Schlusse unserer Betrachtungen mochten wir nun noch etwas 
von dem andeuten, was wir fiir die wirklichen und wahrhaften Werte 
der Jugendbewegung ansehen. Ohne daB von dem oben Gesagten etwas 
zuriickgenommen wiirde, solI damit das Gesamtbild der ganzen Er
scheinung eine Vervollstiindigung erfahren, aus der heraus ihre gerechte 
Beurteilung allein moglich ist. Der Wille zur Erkenntnis ihrer selbst 
innerhalb der Jugendbewegung, sowie eine nicht yom Gedanken der 
Entwertung geleitete erzieherische Einwirkung auf die Jugend ist ent., 
scheidend davon abhiingig, daB die positiven Hintergriinde, wenn solche 
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vorhanden sind, im Auge behaIten werden. Wird das versaumt, so muB 
selbst eine noch so tiefgehende Einsicht in die geschilderten Vorgange 
des Jugendkampfes auf diesen ohne EinfluB bleiben, wenn die Jugend in 
sich nicht das Stiick bejaht fiihIt, in dem sie im Rechte ist, und welches 
sie im Dienste einer kommenden Entwicklungsnotwendigkeit tatig er
scheinen laBt. 

Eines muB vor allem zu denken geben. Die geschilderten Charakter
ziige der Jugendbewegung, ihr egozentrisches Machtstreben, ihre Wirk
lichkeitsflucht, ihr asozial formiertes soziales Wollen, mit einem W orte 
die universelle protestierende Ablehnung der gegenwartigen Menschheit, 
sind nicht Eigentiimlichkeiten nur dieser Jugend, sondern der innerste 
Wesenszug jed weden menschlichen Verhaltens in unserer Zeit, woriiber 
die wechselvollen InhaIte des Protestgebahrens nicht hinwegtauschen 
diirfen. Man hat diese Lebensgesinnung oft in den Begriff des Materialis
mus zusammengefaBt und damit sicher den Kern der Sache ingewisser 
Hinsicht voll erfaBt. N ur ist zu bedenken, daB der Begriff des Materialis
mus mehr bedeutet, als das gewohnliche Sprachverstandnis unter ihm 
denkt. 

Materialismus heiSt nicht nur soviel wie Beschrankung des Lebens 
auf die sinnlich.stoffliche Welt, sondern er bedeutet auch eine Materiali
sierung des Geisteslebens. Bei dieser handelt es sich urn eine sozusagen 
stoffliche Verankerung und Erstarrung des Denkens, wie sie sich grund
satzlich im Rationalismus als Prinzip sowohl der praktischen wie geistigen 
Welterkenntnis (gleich denkerische egozentrische Weltbeherrschung) aus' 
spricht. Der sinnliche und geistige Materialismus in diesem Sinne ist 
gleichbedeutend mit Egozentrismus und Ignorierung der geistig_gefiihls. 
maBigen Schopferkrafte, die ihre starkste und wesentlichste Gestalt in 
der sozialmenschlichen Hingabe besitzen. Alles echte Wollen, Fiihlen 
und Denken ist im tiefsten sozial dem Weltganzen verbunden, insbe. 
sondere aber mit dem Sein und der Lebensforderung der Mitmenschen 
zu innerst verkniipft. Der Mensch ist durch den Besitz dieser Seelen. 
krafte mit dem Weltganzen verwachsen und dieses denkt, fiihIt und will 
durch ihn und aus ihm. Das Wesen des Egozentrismus beruht auf der 
kiinstlichen AusschaItung dieser sozialen Krafte aus ihren iiberperson_ 
lichen Richtungen, indem es ihre Funktion auf eine egoistische Betatigung 
der fiir sie geschaffenen, subjektiven Anlagen beschrankt. Durch eine 
solche wesenswidrige Einengung der Funktionen der sozialen Veran. 
lagung gelangt die Personlichkeit bei allen subjektiven Werterlebnissen 
zu einem freudelosen, entwicklungsgehemmten Zustand, gegen den 
dauernd die eingeborenen sozialen Lebenskrafte sich aufbaumen. Dieses 
Aufbiiumen treibt die egozentrische Protesthaltung unaufhorlich zu 
sozialen Anpassungen. 

Die Protesthaltung als solche aber diirfte wohl als die instinktive 
Lebensreaktion gegen den egozentrischen Materialismus, als der auf allen 
Gebieten fiihrend gewordenen Lebenseinstellung des vergangenen Jahr. 
hunderts, zu begreifen sein. Es ist der Kampf des Geistes gegen den zu 
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weit getriebenen Materialismus. Das meinten wir, als wir oben von der 
geistigen Krisis der Zeit sprachen. Dieser geistige Kampf aber tritt zu~ 
niichst als eine rein egoistische Angelegenheit des einzelnen auf, als eine 
bloBe Opposition, wodurch er eine geradeswegs geistwidrige Form an~ 
genommen hat. Das erkliirt sich dadurch, daB die geistige Lebensreaktion 
eine lange Entwicklung braucht, welche nicht nur eine Angelegenheit 
des erwachsenen Menschen ist, sondern in viel unmittelbarer Weise schon 
das friiheste Kindesalter ergreift. Die unverbildeten Geistbediirfnisse des 
Kindes revoltieren gegen die ganz in Materialismus getauchten. Lebens~ 
vorbilder seiner Umgebung, und aus diesem Grunde erleben wir das 
merkwiirdige und tragische Schauspiel, daB dieser Kampf der erfahrungs~ 
losen Seele gegen den Materialismus, mangels Vorbilder eines geistig~ 
sozialen Verhaltens, wiederum nur durch rein materialistische Lebens; 
formen gefiihrt wird. Sich sozial und ohne Machtstreben ins Leben zu 
stellen, wird fiir das Kind vielfach zu einem Minderwertigkeitserlebnis, 
da es aIle Lebenserfolge nur mit dem Machtmittel erringen sieht. Diese 
Machtmittel werden dann zur Methode im Kampf fiir das geistig~soziale 
Bediirfnis. So wird das Kind in einen immer starkeren physischen und 
geistigen Materialismus hineingetrieben, um den sozialen Gehalt des 
Lebens sich zu bewahren. Daraus erklart es sich, daB der Kampf um die 
wahren Kulturwerte heutzutage ausnahmslos und wie selbstverstandlich 
in einem radikalen, aIle iibrigen Geistesrichtungen und deren Vertreter 
ablehnenden Protest vor sich geht, . der vergeblich seine soziale Form 
zu finden trachtet. Der Mensch von heute ist so sehr in diese Lebens~ 
attitiide hineinverwachsen, daB ihm eine andere LebenseinsteIlung, als 
die, die er lebt, im tiefsten Sinne unverstandlich ist und ihm in den 
meisten Fallen erst durch eine individualpsychologische Analyse seines 
Wesens offenbar wird. 

Der geschilderte Kampf gegen den Materialismus durch materiali~ 

stische Lebensmethoden bedeutet ein Scheinleben. Die, die ihn so fiihren, 
wollen die Wirklichkeit zerstoren und befinden sich auf der Flucht vor 
ihr in die Isolierung und Vereinsamung. Aber sie fliehen das, was sie 
suchen. Sie miissen es aber fliehen, weil ihnen in der Jugend nie der 
geistig~soziale Gehalt der Wirklichkeit vorgelebt worden ist, sie ihn also 
nicht kennen, sondern immer nur die materialistische AuBenansicht vor 
Augen und im Gefiihl haben. Zerstorung der Wirkliclikeit und Flucht 
vor ihr liegen auf dem Wege zur geistigen Freiheit, aber als Durchgangs~ 
stufe, welche alsbald von dem wahren Ziele immerweiter abfiihrt. In 
diesen monotonen Irrgang ist die ganze Menschheit von heute hineinge~ 
raten und ungliicklich dabei geworden. Warum muBte das so kommen? 
Es konnte scheinen, als ob hier in groBtem MaBstabe jene List der Welt~ 
vernunft zu erkennen ware, die das Notwendige und Gute mit den 
Kraften des Bosen in neuer Weise zu einer Angelegenheit der mensch~ 
lichen Entwicklung machen mochte, so daB in viel vollkommenerer BewuBt~ 
heit als je zuvor die das Leben regelnden sozialen Werte in das BewuBb 
sein des einzelnen treten konnen. Was heute die Lebensangst der aus dem 
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Verbande der menschlichen Gemeinschaft sich herausstellenden indivi~ 
duellen Personlichkeit leistet, urn die Gemeinschaftsform wieder zu fin~ 
den, das vermag zugleich im Seelenleben eine hohere BewuBtheit yom 
Wesen des Egozentrismus und seinem Gegenteil, den geistigen Lebens~ 
hintergriinden erzeugen. Durch Erstarkung dieses BewuBtseins kann 
allein die Oppositionsmethode aus den Formen des Kampfes fUr den 
Geist alImahlich verbannt werden. -

Die geschilderten drei Stufen der Jugendbewegung bilden im Grunde 
eine einzige. Das ihnen Gemeinsame ist die Oppositon, der Protest gegen 
die iiberkommene entgeistete Welt des XIX. Jahrhunderts, gegen die 
konventionelIe Erstarrung alIer Lebensformen gegen die Unwahrhaf~ 
tigkeit der menschlichen Beziehungen, gegen die rationelIe Erledigung 
oder selbstgeniigsam gemiitliche Behandlung alIer Lebensfragen. Diese an 
sich berechtigte und kulturell notwendige Opposition der Jugend hat -
wenn man sie als subjektives Erlebnis der Jugend beurteilt -
eigenartige Konflikte im jugendlichen Seelenleben zur Folge gehabt, 
welche durchaus die Ziige der nervosen Erkrankung zeigen. Die Oppo~ 
sition begann rein negativistisch. Sie geniigte sich seIber, sie zog aIle 
ihre Krafte nur aus dem BewuBtsein, daB sie gegen die iibrige Welt 
stand. In dieser inneren Leere entwickelten sich dann die Keime fiir eine 
tiefere Ausgestaltung des individuellen Selbstgefiihles. Die Jugend hat 
von Anfang an auf das Schwerste urn die eigene innere Geltung ge. 
rungen und ist dabei zuniichst in eine neurotisch zu nennende geistige 
Scheinwelt hineingetrieben. Auf erotischen Wegen, auf Wegen kultureller 
Bestrebungen hat sie meistens in iibertriebenen und die Opposition her~ 
vorkehrenden Formen einen Halt fUr das innere SelbstbewuBtsein zu fin~ 
den versucht. Man setzte sich in der jeweilig erwiihlten Eigenart und 
Weltanschauung absolut und trieb so Idealismus im Dienste der Oppo~ 
sition, urn sich stark und selbstbewuBt in ihr zu erhalten. Nur langsam 
haben sich auf dem Untergrunde dieser zur Selbstsicherung bestimmten 
geistigen Scheinwelt positive geistige Haltungen zu entwickeln begonnen, 
welche geeignet sind, eine wirkliche Kultur aus den Jugendbestrebungen 
hervorgehen zu lassen. In den letzten Jahren bietet die Jugendbewegung 
auBerlich in vieler Hinsicht ein Bild der Stagnation. Aber das diirfte eben 
nur auBerlich so scheinen. In Wahrheit gewinnt man den Eindruck, daB 
eine wirklich positive Arbeit und ein echtes geistiges Leben in diesen 
Kreisen zu entstehen beginnt. Diese Arbeit geht wesentlich lautloser vor 
sich, als die Opposition. Dem echten geistigen Streben fehlt es eben ganz; 
lich am Eklat. In dem MaBe, wie jetzt die Jugendbewegung begonnen 
hat, die OppositionsstelIung in der iiberkommenen Form fallen zu lassen, 
macht sie sich fiihig, zum wirklichen Trager einer neuen Geistigkeit auf. 
zuriicken 1). 

1) Diese und manche andere Feststellungen gehen zuriick auf Gedankengiinge, 
welche der Verfasser in seinem Buche: "Die nervose Erkrankung als sinnvolle Er. 
scheinung unseres gegenwiirtigen Kulturzeitraumes", Miinchen 1927, dargelegt hat. 
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Was sind es nun fiir geistige Werte, die von einer sich ins Po s i ~ 
tive wendenden Jugend bewegung vorzugsweise gepflegt wer$ 
den? Es sind gerade die Werte, welche die Individualpsychologie seit 
jeher in den Mittelpunkt aller kulturellen Notwendigkeiten der Jetztzeit 
gestellt hat: die Gemeinschaftswerte. In immer starkerem MaBe zeigen 
die Jugendbiinde und ihre Lebensgestaltung ein Abriicken von der oppo~ 
sitionellen Aggression, immer starker werden die Eigenschaften der 
Selbstlosigkeit und Bescheidenheit in ihr. Die tatige Lebenszugewandtheit 
- nicht aus starren Pflichtbegriffen heraus, sondern aus Pflichtliebe -
ergreift die Jugend an vielen Stellen. Mit ihr wird zugleich die Periode 
der Opposition langsam verlassen. Es ist ein neuer sozialer Geist, den die 
Jugend in die praktischen Lebensaufgaben, besonders auch in die Arbeit 
hineinzutragen beginnt. Dieser von der Jugend tiitig gelebte soziale Geist 
wird eine groBe Bedeutung fiir die Zukunft des sozialen Zusammen~ 
lebens und Zusammenarbeitens besitzen. Es sind hier bei der Jugend 
neue, in dieser Form durchaus ungekannte Gemeinschaftskriifte am Er~ 
wachen, welche in die zwischenmenschlichen Beziehungen ein fast ganz 
verloren gegangenes Erlebnis wieder hineintragen: das Erlebnis des Ver~ 
trauens. Diese Verstiirkung des Vertrauenserlebnisses zwischen den Men~ 
schen muB als die bahnbrechende Lebenskraft und als das untriigliche 
Anzeichen einer wirklich tiefgreifenden Gemeinschaftsverbundenheit zwi~ 
schen den Menschen angesehen werden. Es scheint, daB gerade die mo~ 
de me Jugend berufen ist, diese Gemeinschaftskrafte wie in einem Vor~ 
bilde zu entwickeln. Hier besitzt sie ihren wahren und unverganglichen 
Fonds, aus dem sie immer wieder neuschopferisch das Leben wird be~ 
reichem konnen. Diese aus dem Vertrauen geborene Weltzugewandtheit 
und positive Mitarbeit vermogen allein auch die subjektiven Schwierig~ 
keiten, welche die jugendliche Seele wahrend der oppositionellen Periode 
dauernd heimsuchten, zu beheben und damit die neurotische Phase der 
Bewegung in die schopferisch~positive iiberzufiihren. In heutiger Zeit 
ringen diese beiden Richtungen noch miteinander. Es wird zweifellos nicht 
leicht sein, die schopferisch~positive vollig unbeschwert von den neuroti~ 
schen Reaktionen in die Zukunft hinein zu fiihren. 

Von der wirklichen Bedeutung der Jugendbewegung aber kann man 
sich erst die richtige Vorstellung bilden, wenn man sie in die welthisto~ 
rische Entwicklungslinie der Neuzeit einfiigt. In der Perspektive dieser 
Linie erscheint sie als das letzte Glied einer ganzen Kette von Befreiungs$ 
und Verselbstiindigungsvorgiingen, welche sich durch die N euzeit hin~ 
durchziehen und alle Menschenkreise ergriffen haben. Am Ausgange des 
Mittelalters und bei Hereinbruch der "Neuzeit" war es die Mission der 
Menschen, den mittelalterlichen Lebensstil zu iiberwinden und einen 
neuen herauszubilden. Die Verselbstandigung des neuzeitlichen Men~ 
schen vollzieht sich in typischer Weise deshalb immer in zwei sich fols 
genden Akten, einem Akt der Be fr e i u n g in Form der Revolte gegen 
das Bestehende und einem Akt der N e ubi 1 du n g durch Entwicklung 
positiver schopferischer Krafte einer neuen Lebensgestaltung. In diesem 
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Doppeischritt begann die Verselbstandigung des nachmittelalterlichen 
Menschen zunachst beim Ad e 1, der sich gegen die F eudalitat befreite 
und selbstandige individualisierte Staatsterritorien schuf, die Grund. 
Iage der spateren individualistischen Nationalstaaten germanischen 
Gepriiges. Fast gleichzeitig verselbstandigten sich groBe Gruppen freier 
Menschen zum B ii r g e r tum und entwickelten unter AbstoBung aller 
mittelalterlichen Lebensformen die technisch.kapitalistische Wirtschafts. 
und Sozialverfassung. In deren Rahmen verselbstandigten sich schlieBlich 
alle G ewe r b e. Sie iiberwanden die Zunft und erkampften sich die Gc. 
werbefreiheit. Dabei entwickelten sie dann den biirgerlichen Lebensstil. 
Zuletzt ereilte die Bauem der VerseibstiindigungsprozeB. Ihre soziale 
Vergangenheit machte es ihnen unmoglich, sich selbst zu befreien; sie 
wurden befreit. Diese Verselbstandigungsvorgiinge liegen nun abge. 
schlossen in der Vergangenheit. Unabgeschlossen in der Gegenwart 
weiter wirkend zeigt sich die evolutioniire Verselbstiindigung des Pro. 
1 eta ria t s, welche in der ersten Hiilfte des verflossenen Jahrhunderts 
ihren Anfang nahm. Es protestierte gegen die biirgerliche kapitalistische 
Sozialordnung und steht heute noch ganz iiberwiegend in dieser Oppo. 
sitionsstellung. Das Aufkommen starker und positiver Eigenkrafte im 
Proletariat und damit die tlberwindung der Oppositionshaltung scheint 
noch der Zukunft anzugehoren. Mit ihrem Auftreten wird die Protest. 
haltung ganz von selbst ihre gegenwartige Scharfe verlieren, die im Grund 
nur darin wurzelt, daB keinerlei tragbare Vorstellungen bestehen, aus 
denen heraus eine Anderung der miBlichen Gegenwartsverhaltnisse mit 
Zuversicht als kommend erlebt werden konnte. - Noch spiiter als das 
Proletariat hat die F r a u sich aufgerafft, um ihre Verselbstiindigung 
durchzusetzen. Auch die Frauenbewegung begann mit einer Emanzipation 
yom Bestehenden, mit einem Akte der Befreiung von der unindividuellen, 
gruppenbestimmten, unpersonlichen Stellung, die sie in der Ehe und im 
Leben einnahm. Spiiter ist die Bewegung dann immer mehr in der Rich. 
tung der positiven Arbeit in allen Frauenangelegenheiten eingestellt 
worden. -

Ais letzte Menschengruppe, die sich noch zu verselbstiindigen berufen 
war, trat dann um die Jahrhundertwende die Jugend auf den· Plan. 
Die Ziele der Jugendbewegung weisen weit iiber die Einzelfragen der 
personlichen Stellung im Elternhaus und in der Schule hinaus. In diesem 
Sinne darf die Jugendbewegung niemals ais eine Privatangelegenheit der 
Jugend miBverstanden werden. Obschon die personlichen Note den Aus .. 
gangspunkt bildeten, so bildeten sie keineswegs den tragenden Sinn der 
Jugendbewegung. Der Befreiungsakt der Jugend ist niemals eine reine 
Jugendangelegenheit gewesen. sondem muB als eine ganz allgemeine 
Menschheitsangelegenheit gewiirdigt werden. Nur auBerlich konnte es 
scheinen, ais ob es sich nur um eine spezielle Jugendkultur handelte, 
wahrend in Wahrheit doch ganz allgemein die Menschheitskultur auf dem 
Spiele stand, deren geistiger Tod um die Jahrhundertwende eben nur der 
Jugend und nicht den in Konventionen erstarrten und verrationalisierten 
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Erwaehsenen zum BewuBtsein kommen konnte. Das jugendliche Seelen
leben ist grundsatzlich in viel umfassenderem MaBe zuganglich fUr das 
Erleben der Konflikte des Geistes mit dem Ungeiste. Und deshalb ist 
die nervose Erkrankung im Grunde immer auch nur eine Jugenderkran
kung. Es gibt keine Neurose, die nieht in der Kindheit gebildet wurde. 
Die Opposition der Jugend rich tete sich von Anfang an - selbst in der 
nervosen Attitiide der Opposition - nieht gegen ein privates Lebens. 
sehicksal, das niehts we iter als privat war, sondern sie richtete sich gegen 
die gesamte, im privaten Sehieksal sieh darstellende iiberkommene Kultur 
und die in ihr wirkenden Krafte des lebenertotenden Ungeistes. In 
diesem Proteste der Jugend am Beginne des XX. Jahrhunderts muB man 
allen Ernstes den Beginn eines entseheidenden Kulturwendepunktes von 
noch uniibersehbaren AusmaBen erkennen. Der am Anfang stehende 
oppositionelle Befreiungsakt muBte die Jugend in Ermangelung aus
reiehender positiver Krafte zunaehst unvermeidlieh in die nervosen Hat. 
tung en treiben. Das Heraufdammern der positiven Haltung aber, wie es 
sieh in der Gegenwart ankiindigt, steht vor Entwieklungsmogliehkeiten, 
die im voraus nieht ermessen werden konnen. 

Rousseau und die Ethik. 
Von Dr. Erwin Wexberg, Wien. 

I. 
Es ware eine ebenso dankbare wie iiberfliissige Aufgabe, Rousseaus 

Leben aus dem Gesiehtspunkte der Psychopathologie zu betraehten. Von 
dieser Seite gesehen ist er ein "Fall" wie viele andere, und so sehr im 
allgemeinen die Veroffentliehung von Krankengeschiehten zu begriiBen 
ist, so bereehtigt ist andererseits das Widerstreben des wissenschaft. 
lichen Publikums gegen "Pathographien" hervorragender Menschen, wenn 
sie eben niehts anderes sind als Krankengeschichten. W 0 sieh aber die 
Psyehologie bemiiht, das We r k eines Kiinstlers oder eines Philosophen 
als Funktion aus den. gegebenen Bedingungen seines Charakters abzu. 
leiten, da begegnet sie sieh mit der Arbeit der Biographen und Lite. 
raturhistoriker. Jede medizinische Betraehtungsweise fiillt weg, und auf 
Grund von psyehologischen Erfahrungen am Kranken und am Gesunden 
wird der Versuch unternommen, eine c h a r a k t e r 0 log i s e h e Deutung 
des Individuums zu geben, die nieht die Moglichkeit, aber die inn ere 
Not wen dig k e i t seines Werkes verstiindlieh maehen solI. 

* * * 
Wie ein Symbol fUr Rousseaus Entwicklung erseheint eine Kinder. 

geschichte, die er im ersten Buche der Confessions erzahlt: Er sei einmal 
von seinem Erzieher ungereeht geziichtigt worden, und das habe einen so 
unauslOschliehen Eindruek auf ihn gemaeht, daB er seit jener Zeit der 
Fanatiker der Gerechtigkeit geworden sei, als den er sieh kenne. Wir 
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werden die ursachliche Bedeutung dieses Erlebnisses gewiB nicht iiber~ 
schiitzen. Aber die Erziihlung zeigt, wie Rousseau selbst, indem er einen 
einzelnen Vorfall als Typus seiner Jugendschicksale heraushebt, diese 
selbst verantwortlich macht fiir seine ethische Wertung, die zur Ethik 
eines Jahrhunderts geworden ist. 

Er war ein schwiichliches Kind, unter beschrankten Verhiiltnissen 
geboren. Seine Mutter starb bei seiner Geburt. Sein Vater leitete seine 
erste Erziehung gemeinsam mit einer Tante. Jean~Jacques genoB viel 
Zartlichkeit. 

Von friihester Jugend an zeigte er den Charakter des nervosen Kin~ 
des. Statt im Freien zu spielen und zu tollen, saB erschon mit sieben 
Jahren bei Biichern, die fiir Erwachsene bestimmt waren. Er hebt in den 
Confessions sein friihzeitiges Verstandnis fiir das Gefiihlsleben der Er~ 
wachsenen hervor. Manch andere Zeichen der Friihreife zeigen sich, so 
etwa die beriihmte Episode aus seinem achten Jahre, als er die Ziich~ 
tigung von der Hand seiner Erzieherin Mademoiselle Lambercier als se~ 
xuellen GenuB empfand. Er gehorte zu jener Art schiichterner, allzu 
ruhiger Kinder, die, schwiicher als die anderen, rascher als diese aile jene 
Vorsichten und Sicherungen erlernen, die die neurotische Psyche zu~ 
sammensetzen, und die deshalb vor der Zeit gereift erscheinen. DaB 
dieses System von Sicherungen, von Schiichternheit, Zuriickhaltung und 
Klugheit gelegentlich von krankhaftem Ehrgeiz durchbrochen wurde, 
zeigt die von ihm erziihlte Szene, wie er einst mit acht Jahren vor vielen 
Leuten die Geschichte von Mucius Sciivola erziihlte und dabei in solche 
Begeisterung geriet, daB er die Hand ins Kaminfeuer steckte, um es dem 
Romer gleichzutun. Wir erkennen hier wie in der sexuellen Priigelszene 
dieselbe Einstellung: immer wird er mit dem Schmerz fertig und erhebt 
sich tiber ibn, indem er ihn freiwillig und mit Lust auf sich nimmt. Kein 
Zweifel, daB er viel ofter geschlagen wurde, als er erziihlt. Es ist jener 
Mechanismus der neurotischen Abwehr, der im spiiteren Leben zu maso~ 
chistischen Neigungen fiihren kann. So auch bei Rousseau. Er selbst fiihrt 
seinen spiiteren Masochismus, der freiIich wegen seiner Schtichternheit 
nie das Bereich der Phantasien tiberschritt, auf seine Jugenderlebnisse 
zuriick. DaB aber hier die Methode, den Schmerz als Lust zu fiihlen, 
nicht primiir als "Perversitiit", sondern als Dberkompensation und "Ar~ 
rangement" im Sinne A die r s zu fassen ist, scheint aus der sekundiiren 
Verwendung dieser Reaktion in den beiden Jugenderlebnissen hervor~ 
zugehen. In der Priigelszene setzte er sich durch die sexuelle Umdeutung 
tiber die Erniedrigung und tiber den physischen Schmerz hinweg und ent~ 
zog sich so jeder Strafe, ohne daB die Erzieherin es ahnte. SchlieBlich 
hatte er den unverhofften Erfolg, daB Mademoiselle Lambercier seinen 
heimlichen GenuB durchschaute und ihn nie mehr schlug. In der Sciivola~ 
szene aber wollte er durch seine Standhaftigkeit Bewunderung erregen. 
Der Stolz auf das Ertragen von Schmerzen ist ein gemeinsames Merkmal 
vieler nervoser Kinder: er ist sicher eine wesentliche Quelle des spiiteren 
Masochismus. 
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Einmal in die Rolle des Martyrers gedrangt, hat Rousseau sie zeit~ 
lebens beibehalten. Passivitat bis zur volligen Willenslahmung, Empfind~ 
samkeit bis zur Sentimentalitat treten bis in die Zeit seiner Geistes~ 
krankheit in seinem Charakter am starksten hervor. In sexuellen Dingen 
war er schiichtern, ohne jede aggressive Energie, immer erfolglos, zeit~ 
lebens fast der Masturbation ergeben. Die Angst vor der Frau nahm in 
der Unmoglichkeit seiner Wiinsche, in der Unerreichbarkeit seiner Liebes~ 
objekte groteske Formen an. Und immer gelang es ihm, aus der Not 
eine Tugend zu machen, die ungliickliche Liebe als einzig erstrebenswert, 
die gliickliche als leer und enttauschend zu fiihlen. Das Verhaltnis zu 
Mademoiselle Lambercier blieb ihm vorbildlich fiirs ganze Leben; so 
heiBt es in den Confessions: "Lange gequalt, ohne zu wissen wovon, ver~ 
zehrte ich schone Frauen mit gliihenden Blicken; meine Phantasie rief sie 
mirunablassig ins Gedachtnis zuruck, bloB um sie nach meinem Wunsche 
in Aktion zu setzen und ebensoviele Fraulein Lambercier aus ihnen zu 
machen." Wo es ihm im realen Leben nicht gelingt, eine Frau in die 
iiberlegene Rolle zu zwingen, da versagt seine Sinnlichkeit; die sanften, 
giitigen Frauen will er nie zu Geliebten, hochstens zu "Freundinnen" 
haben. So als er sich mit zwolf J ahren in zwei Madchen zugleich "ver~ 
liebte": die eine entsprach dem Typus der Mademoiselle Lambercier, die 
andere war sanft und freundlich wie seine Tante Suson, die bei ihm 
Mutterstelle vertreten hatte; jener galt, wie er erzahlt, seine Sinnlichkeit, 
eine ruhige Zartlichkeit aber der anderen. Wir werden nicht verkennen, 
daB dieses Erlebnis, wie manches andere aus seiner Kinderzeit, im Sinne 
des Erwachsenen umgedeutet, daB vieles sexuell gesehen wurde, was es 
in Wahrheit noch nicht war. Sicher ist aber, daB er diese Schutzwehr 
gegen das Weib schon in der Jugend errichtet und beharrlich aufrecht~ 
erhalten hat. Denn Rousseau hat nie gliicklich geliebt. Immer wuBte er 
sich davor zu hiiten: die Frauen, die ihm gefielen, bekam er nicht, und 
die er haben konnte, begehrte er nicht. 

Rousseau wuchs ohne Mutter auf. Seine Tante Suson, die bei ihm 
Mutterstelle vertrat, scheiD:t, wenn er auch mit dankbarer Zartlichkeit 
ihrer gedenkt, doch seinem spateren Leben nichts Bleibendes hinterlassen 
zu haben, auBer dem Ideal weicher, liebevoller Weiblichkeit, das er aber 
im Leben kaum suchte. Doch als er fiinfzehn Jahre alt war, fand er 
eine Frau, die er sozusagen aus eigener Machtvollkommenheit zu seiner 
Mutter ernannte. Madame de Warens, die er "maman" nannte, war 
Jahre hindurch seine miitterliche Freundin und Beschiitzerin, zu der er 
in wahrhaft kindlicher Verehrung aufsah, an der er mit angstlicher Un~ 
selbstandigkeit hing. Als sie sich schlieBlich, wie es scheint aus padago~ 
gischen Grunden, entschloB, seine Geliebte zu werden, da gelangte, schon 
in der Erwartung dieses Ereignisses, seine Angst vor der Frau zur vollen 
Entfaltung. Er sollte, mit 22 Jahren, zum erstenmal ein Weib besitzen. 
Hatte er Madame de Warens nicht deshalb "maman" genannt, sie zum 
Abgott erhoben, um sich vor ihr als Weib zu schiitzen? Er hatte die 
Inzestschranke zwischen sich und ihr errichtet, weil er seine eigenen 
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Begierden fiirchtete. Nun muBte er es doch wagen. Was er vor diesem 
Ereignis fiihlte, beschreibt er in folgendem: " .... (lch war) erfiillt von 
einer Art Entsetzen, gemischt mit Ungeduld, d a s f ii r c h ten d, was 
i c her s e h n t e, so sehr, daB ich zuweilen allen Ernstes nach irgend. 
einem anstiindigen Vorwand suchte, urn dem verheiBenen Gliick zu ent; 
kommen '" mit einem Wort, ich liebte sie zu sehr, urn sie zu begehren." 
Und als es geschehen war: "War ich gliicklich? Nein, ich genoB bloB 
die Lust. Irgendeine uniiberwindliche Traurigkeit vergiftete den Reiz: 
mir war, als hiitte ich einen Inzest begangen." 

Rousseau war zu jenem Schritt gezwungen worden, den er am meisten 
fiirchtete. Bisher war es ihm trotz seinem bunten Leben tatsiichlich 
gelungen, der Frau fernzubleiben. Ein HandkuB war das hochste, was 
er wagte, und er meinte in diesem mehr :iu genieBen, als andere im Be
sitze des Weibes. Damit war die Schranke gefallen, die zwischen ihm 
und der menschlichen Gemeinschaft gestanden war. Nun war er auf 
den allgemeinen Kampfplatz herabgestiegen, es galt ein Mann zu sein. 
Menschen wie Rousseau sind einer solchen Situation nieht gewachsen. 
Ihm, der iiberall Kampf und Gefahr sah, dem sich die Dissonanzen des 
Lebens niemals in der Harmonie der werktiitigen Liebe losten, muBte 
diese ganz exponierte Stellung unertriiglich sein. Rier galt es sich zu 
bewiihren oder - zu £liehen. Rousseau wiihlte das Letztere: als deus 
eiX machina kam ihm eine Erkrankung zu Hilfe, iiber deren Natur wir 
niehts wissen. ledenfalls machte sie eine Erholungsreise notwendig, und 
die liingere Trennung fiihrte zu einer Erkaltung der Beziehungen zwischen 
Madame de Warens und ihm, so daB er bei seiner Riickkehr einen 
anderen Liebhaber an seiner Stelle vorfand. Er aber war nun gesund. 
Die Flucht war gelungen. Kurz darauf ging er - im Alter von dreiBig 
Jahren - nach Paris. 

Rousseau hatte bisher kaum einen selbstiindigen Schritt gewagt. Un
fiihig, sich selbst eine Stellung im Leben zu erkiimpfen, war er immer 
wieder zu "maman" zuriickgekehrt, urn hier wie im Elternhause zu 
leben, nur auf ihren Befehl zu arbeiten. Literarische Versuche begannen 
erst in der letzten Zeit vor seiner Abreise nach Paris, als er, von seiner 
Krankheit genesend, im Frieden des Landlebens MuBe gefunden hatte, 
seine bisher recht liickenhafte Bildung autoditaktisch zu vervollstiindigen. 
Aber an eine literarische oder wissenschaftliche Zukunft dachte er da. 
mals noch nicht, und als er nach Paris ging, stiitzte er sich auf nichts 
als auf seine musikalischen Kenntnisse und auf ein neues System der 
Notenschrift, das er erfunden hatte. Als er dam it keinen Erfolg erzielte, 
na;hm er eine Stellung als Gesandtschaftssekretiir in Venedig an. Sein 
ganzes Auftreten in dieser Zeit zeigt schon viel mehr Sicherheit, wenn 
auch keine ZielbewuBtheit. Sein sexuelles Verhalten blieb freilich weiter 
das des 8chiichternen, iingstlichen, auf Wah rung seiner selbst bedachten 
Neurotikers. Das spricht recht deutlich aus seinen Erlebnissen mit zwei 
venezianischen Kurtisanen. Von der einen, die ihn fOrmlich zwingen 
muBte, sie zu nehmen, brachte er eine jahrelang andauernde Furcht vor 
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Geschlechtskrankheiten heim, die natiirlich nichts anderes war als eine 
notdiirftige Verkleidung der Furcht vor der Frau iiberhaupt. Die andere, 
die ihm gefiel, die er begehrte, erregte plotzlich seine Abscheu, als er 
bemerkte, daB sie eine eingezogene Brustwarze hatte. Ohne zu wissen, 
was das zu bedeuten hatte, glaubte er darin etwas wie eine Gefahr, wie 
einen Makel zu erblicken, der ihm erst erklarlich machte, wieso all diese 
Schonheit fUr ihn, gerade fUr ihn, nicht zu gut ware. Er qualte sie so 
lange damit, bis sie sich ihm versagte 1). 

Immerhin gelang es ihm, nach seiner Riickkehr nach Paris (1744) 
durch eine dauernde ·Verbindung mit einem Madchen aus niederen Stan. 
den, Therese Levasseur, sein sexuelles Leben in ruhige Bahnen zu lenken. 
Er liebte sie nie, aber blieb ihr immer treu. Fortan war das Geschlechts. 
problem ausgeschaltet. Es ist bekannt, daB Rousseau die vier Kinder, 
die ihm Therese gebar, ins Findelhaus gab, offenbar, urn sich vor der 
Gefahr des Familienlebens, der Verantwortung und des Sorgens fUr so 
viele Menschen zu schiitzen. 

Erst im Alter von 37 Jahren fand Rousseau seinen eigentlichen Beruf. 
1749 verfaBte er die beriihmte Preisschrift iiber das Thema: "Hat der 
Fortschritt der Wissenschaften und Kiinste zur Verderbnis oder zur Lau. 
terung der Sitten beigetragen?" Mit der paradoxenBeantwortung dieser 
Frage, die bekanntlich in einer leidenschaftlichen Verdammung aller 
Kultur gipfelte, war Rousseaus Kampfeinstellung fUr alle Zeit - und 
nicht nur fUr seine Rolle als Philosoph - gegeben. Er hatte eine Basis 
gefunden, von wo aus er fUr sein ganzes bisheriges Leben Rache neh. 
men und in eben der Gesellschaft, die er verurteilte, zur Geltung kom. 
men konnte. Erst der Erfolg seiner Schrift ermutigte ihn, seine Grund. 
satze ins wirkliche Leben zu iibertragen. Von jetzt an wies er jede 
Moglichkeit, zu Reichtum und Ansehen zu geIangen, von sich. Er war 
wie ein trotziges Kind, das ganz auf sein Essen verzichtet, weil man ihm 
bei Tisch nichtalle seine Wiinsche gewahren will. Er lebte von dem Er. 
trag des Notenschreibens, kleidete sich armselig, lieB sich den Bart 
wachsen - kurz, er spielte den Wilden, den Naturmenschen inmitten 
der Pariser Gesellschaft, urn gegen sie zu protestieren. Er wuBte nur zu 
gut, daB er gerade dadurch zur gesellschaftlichen Sensation wurde, er 
lieB es sich gefallen, als Sonderling halb verlacht, halb bewundert, immer 
aber besprochen zu werden 2). Er wurde der Liebling der Salons, die er 
haBte. Kein Zweifel, daB ihm an dem E f f e k t seines Auftretens mehr 

1) "Lascia Ie donne e studia la rnaternatica!" lautete der bertihrnt gewordene 
Rat, den die gekrlinkte Frau ihrn gab. 

2) "Sie sagen, daB ich niernand gleichgtiltig bin. Urn so besser! Ich kann die Lauen 
nicht lei den und will Heber von tausend auf das liuBerste gehaBt und von einern 
ebenso geHebt werden. Wer sich urn rnich nicht ereifert, ist rneiner nicht wert ... " 
(Aus einern Brief an Frau von La Tour.Frauqueville, zitiert nach Mobius, J. J. Rous. 
seau 3. Auf!. Leipzig 1911.) 

"Ich gestehe, daB der Name, den rnir rneine Schriften erworben haben, rnir die 
Ausftihrung rneines Vorhabens sehr erieichtert hat. Man rnuB fUr einen guten 
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gelegen war als er je zugegeben hatte. "Ich gab mich zynisch und 
beiBend aus Scham; ich tat, als verachtete ich die Hoflichkeit, zu der 
ich nicht fahig war. Allerdings nahm diese Grobheit, entsprechend 
meinen neuen Prinzipien, in meiner Seele eine edle Gestalt an, gab sich 
fiir die Furchtlosigkeit der Jugend aus; ... dennoch ... ist es sicher, daB 
Freunde und Bekannte diesen wilden Baren wie ein Lamm lenkten, und 
daB ich, indem ich meine Sarkasmen auf harte, aber allgemeine Wahr$ 
heiten beschrankte, keinem Menschen jemals ein beleidigendes Wort zu 
sagen vermochte." 

Man sieht, er war nicht ganz befriedigt von seiner HaItung; er fiihlte 
sich nicht stark und sicher genug, um die Rolle, die er gewahlt hatte, 
bis in die letzten Konsequenzen durchzufiihren. Immer wieder sieht er 
sich gezwungen, auf der Linie des groBten Widerstandes zuriickzu~ 
weichen. DaB die Prinzipientreue darunter litt, scheint selbstverstand$ 
lich; aber ebenso, daB sie ihm oft auch als Deckung fiir den Riickzug 
gelten konnte. Als sein Singspiel: "Le devin de village" (Der Dorfprophet) 
in Versailles vor dem Hofe mit groBem Erfoige aufgefiihrt wurde, saB 
er in seiner gewohnlichen Tracht, mit einem wilden Bart, in abgenutzten 
Kleidem, inmitten der hochsten Pariser Gesellschaft. Das wagte er noch, 
gestiitzt auf seine Prinzipien. Als er aber am nachsten Tage zur Audienz 
befohlen wurde, um vom Konig eine lebenslangliche Rente zu emp~ 
fangen, brach seine krankhafte Schiichtemheit durch: unter der Angst, 
daB sein altes Leiden, eine Blasenschwache, ihn vor dem Konig in eine 
unertragliche Situation bringen konnte, verbarg sich das Gefiihl der 
Minderwertigkeit gegeniiber dem Monarchen. Er konnte es nicht er$ 
tragen, von einem Konig eine Gnade zu empfangen. Er erschien nicht zur 
Audienz und verzichtete damit auf die Rente. Mit einiger Miihe redete 
er sich ein, daB wieder seine republikanischen Prinzipien gesiegt hatten. 
So kampfte er mit zwei Fronten: die eine, die der Welt zugekehrt war, 
durfte nichts als unbeirrte Konsequenz im Dienste seiner ethischen 
Grundsatze verraten; die andere aber, die er nur selbst kannte, war die 
Linie seiner allerpersonlichsten Notwendigkeiten, seines Geltungsdranges 
und seiner Selbstschatzung. Was in der einen Front ein Sieg, war oft in 
der anderen eine Niederlage. Diese Taktik hatte den Vorteil, seine per$ 
sonlichen Konflikte ganz den Augen der Welt zu entziehen. Aber sie 
wurden darum nicht geringer. -

In dieser Zeit, da er unter den starksten Kontrasten von Stolz und 
Feigheit, von Eitelkeit und Selbstverachtung, von Bewunderung und 
Lacherlichkeit einen EntwicklungsprozeB durchmachte, der in unerbitt$ 
licher Konsequenz die Konflikte seines bisherigen Lebens ins GroBe 

Autor gehalten werden. um sich ungestraft zu einem schlechten Kopisten machen zu 
diirfen und doch als solcher der Arbeit nicht zu ermangeln. Ohne jenen Titel wiirde 
man diesen vielleicht zu ernsthaft genommen haben, und das hiitte mich elend machen 
k<>nnen. Denn der Liicherlichkeit will ich gern Trotz bieten, die Ge. 
ringschiitzung aber wiirde ich nicht so leicht ertragen." (Aus dem 
2. Brief an Herrn von Malesherbes vom 12. I. 1762. Zitiert nach M <> hi us.) 
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steigerte, einer Losung zufiihren wollte, die unmoglich war - in dieser 
Zeit traten die ersten Vorboten der Geisteskrankheit auf. Unberechtigte 
Forderungen und Vorwiirfe gegen Freunde waren der Anfang. Diderots 
Verrat an seiner Freundschaft wurde von ihm als willkommener AniaB 
benutzt, die neue Rolle der verfolgten Tugend aufzunehmen. Von der 
Hohe seines SelbstbewuBtseins gefiel er sich in der Vorstellung, daB 
er Feinde habe. Ganz unmerklich ging er vom Angriff in die Verteidi~ 
gung iiber. Unfiihig, auf die Dauer die Maske des offentlichen Ankliigers 
und Sittenrichters durchzufiihren, die ihm wirklich Feinde machte, un~ 
fiihig, auf der Basis seiner Prinzipien mit jener Sicherheit auszuharren, 
die ihm, unabhiingig vom personlichen Erfolg oder MiBerfolg, den Ruf 
eines starken Mannes, eines HeIden im Kampfe fUr seine Vberzeugung 
verschaffen sollte, unfiihig, die Liicherlichkeit zu ertragen; die seine eige~ 
nen Zweifel erweckte - trat er den Riickzug an. Und wie eine Flut von 
Verwiinschungen gegen den siegreichen Feind erscheinen nun seine An~ 
klagen, die allmiihlich immer personlicher, immer unphilosophischer wur~ 
den 1). Wiihrend er in unermiidlicher Arbeit die genialen Werke schuf, 
die einem lahrhundert zum Wahrzeichen wurden, wiihrend er am "Emile" 
arbeitete, diesem ersten groBartigen Versuch einer Piidagogik auf psycho~ 
logischer Grundlage - kiimpfte er in seinem personlichen Leben gegen 
selbstgeschaffene Widersacher, erfand Feindseligkeiten, wo er keine fand, 
und ergriff schlieBlich die Flucht vor der groBstiidtischen Gesellschaft '). 
Er bezog sein Asyl, die Ermitage, die ihm von einer reichen Freundin 
eingeriiumt wurde. Nun war er standig auf der Suche nach Ernied~ 
rigungen und Beleidigungen, urn ohnmachtig gegen sie zu protestieren. 
Die Feinde wuchsen ihm aus dem Boden, wo immer er hinsah. Er allein 
war tugendhaft und unschuldig, aUe anderen hatten es auf Treubruch 
und Grausamkeit abgesehen. Und schon war auch ein Komplott zurecht~ 
phantasiert, eine Verbindung von ehemaligen Freunden, Neidern und 
Heuchlern, die sich sein.en Untergang zum Lebenszweck gemacht hiitten. 
Und dieses Komplott wurde immer groBer, bald war die Regierung daran 

1) "Ich hasse die GroBen, ich hasse ihren Stand, ihre Vorurteile, ihre Kleinheit 
und aIle ihre Laster; ich wiirde sie noch mehr hassen, wenn ich sie weniger miBachtete". 
(Aus dem 4. Brief an Malesherbes, 28. I. 1762. Zitiert nach M <> b ius). 

2) "Ja, mein Herr, obgleich ich die Ungerechtigkeit und die Schlechtigkeit im 
h<>chsten Grade hasse, trotzdem wurde diese Empfindlichkeit allein mich nicht dazu 
gebracht haben, die menschliche Gesellschaft zu fliehen, wenn mich dies ein groBes 
Opfer gekostet hatte. Mein Beweggrund ist weniger edel ... Ich habe die Neigung 
zur Einsamkeit mit auf die Welt gebracht, und sie ist in dem Grade gewachsen, wie 
ich die Menschen besser kennen gelernt habe. Ich finde meine Rechnung eher bei den 
Wesen, die meine Einbildungskraft um mich versammelt, als bei denen, die ich in der 
Wirklichkeit treffe, und die Gesellschaft, deren Kosten in meiner Stille die Phantasie 
bestreitet, verleidet mir die ganzlich, die ich verlassen habe. Sie halten mich fur un
glucklich, fUr verzehrt yom Triibsinn. Oh, wie sehr, mein Herr, tauschen Sie sich. In 
Paris war ich es, in Paris vergiftete mir die Galle das Blut, und diese gallige Bitterkeit 
macht sich nur zu sehr in allen Schriften bemerklich, die ich dort ver<>ffentlicht habe." 
(Aus dem 1. Brief an Malesherbes von 4. I. 1762. Zitiert nach M <> b ius.) 

A die r. Heilen und Bilden 3. Aull. 19 
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beteiligt, die zum Ungltick den "Emile" unter Zensurverbot stellte. Wie 
ein letzter freundlicher Augenblick ist ihm die Phantasie einer gli.ick~ 

lichen Liebe, die er im ersten Teil seiner "Nouvelle Heloise" mit der 
tiberschwanglichen Empfindsamkeit eines, der im Leben zu kurz gekom' 
men ist, .zum Kunstwerk gestaltet 1). Und unter dem EinfluB seiner 
eigenen Phantasie verliebt er sich wirklich - zum ersten und einzigen 
Male, wie er sagt. Madame de Houdetot sprach gern mit ihm, lieB sich 
die Schwarmerei des bertihmten Philosophen gefallen, aber sie konnte 
ihm nichts gewahren. Rousseau muBte von der Aussichtslosigkeit seiner 
Liebe von Anfang an tiberzeugt sein. Das war aber auch der Grund, 
warum er sich in dieses Abenteuer einlieB. Nichts hatte ihn mehr tiber~ 
raschen, mehr erschrecken konnen, als ein Erfolg seiner Werbungen. 
Er blieb ihm erspart. Aber der Skandal, den er durch seine unkluge, 
fast offentliche Schwarmerei hervorrief, gab seinen Verfolgungsideen von 
neuem etwas wie eine reale Basis. Er muBte die Ermitage verlassen. 
Nachdem er vier Jahre als Gast des Marschalls von Luxemburg in Mont~ 
morency ein Leben voll Unruhe und Unzufriedenheit geftihrt hatte, 
muBte er einem Ausweisungsbefehl Folge leisten, den er einer unzarten 
Anspielung auf eine einfluBreiche Personlichkeit in einem seiner Werke 
zu verdanken hatte. 1m Jahre 1762, 50 Jahre alt, verlieB er Frankreich, 
und nun begann ein ruheloses Wanderleben, das ihn zuerst in ver~ 
schiedene Orte der Schweiz, dann nach England ftihrte. Hier kam die 
Geisteskrankheit offen zum Ausbruch. Die Wahnidee von der geheimen 
Verschworung war ihm in die Fremde gefolgt, in England nahm sie 
riesige Dimensionen an. Nun glaubte er fest an eine Vereinigung aller 
seiner Feinde in Europa, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, ihn nirgends 
zur Ruhe kommen zu lassen. Er stieB seine besten Freunde von sich, 
indem er sie der Teilnahme an der Verschworung bezichtigte. Er wollte 
allein gegen eine Welt von Feinden stehen, die bedrangte Tugend in~ 
mitten aller Laster. Und je zahlreicher seine vermeintlichen Gegner 
wurden, desto hoher wuchs er selbst in seinen Augen. Als er endlich 
vor seinen angeblichen Verfolgern aus England fltichten wollte, da gab 
er in einem Anfall volliger Verwirrung seinen Feinden die S.chuld an 
den Sttirmen, die seine Abreise verzogerten. SchlieBlich kehrte er nach 
Frankreich zurtick. Es ist unnotig, seine weiteren Schicksale zu verfolgen. 
Sie standen alle unter dem Zeichen seines Verfolgungswahnsinnes, der 
nach der erregten Phase in England allmahlich in einem fixen, unerschtit" 
terlichen System erstarrte. Er schrieb Verteidigungsschriften, wie die 
Confessions, deren erste Hiilfte schon in England entstand. Sie sind ein 
Dokument seiner unerschtitterten geistigen Fahigkeiten. die durch die 
Erfordemisse seines Wahns nur in einem engen Kreise beeintrachtigt 
wurden. Bis zu welchem Grade aber die geistige Storung gedieh, geht 

1) H1ch versammelte um mich alles, was mein Herz erfreuen konnte. Meine Wiin. 
sche waren das MaS meiner Lust. Nein, kein Wolliistling hat jemals gleiche WonneR 
geschmeckt. Hundertmal mehr habe ich in meinen Einbildungen genossen, als jener in 
Wirklichkeit." (Aus dem 3. Brief an Malesherbes vom 26. I. 1762. Zitiert nach Mob ius.) 
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aus einer spateren Verteidigungsschrift hervor, die "Rousseau juge de 
Jean~Jaques" betitelt ist und zum Beispiel folgende Satze enthalt (zitiert 
nach Brockerhoff, J. J. Rousseau, sein Leben und seine Werke. 
Leipzig, 1863): 

"Sobald er sich irgendwo niederlaBt, was man immer im voraus weiB, 
werden die Mauern, die FuBboden, die Schlosser, kurz, alles urn ihn 
her in passender Weise eingerichtet. Auch vergiBt man nicht, ihm ge~ 
eignete Nachbarn zu geben, das heiBt schlaue Spione, gewandte Schurken 
und gefallige Madchen, die man genau instruiert hat. N atiirlich werden 
aIle seine Briefe geoffnet und diejenigen zuriickgehalten, aus welchen 
er einen AufschluB tiber seine Lage gewinnen konnte. Dagegen laBt 
man ihm bestandig andere von verschiedener Hand zugehen, urn aus 
seinen Antworten seine Stimmungen und Absichten zu erfahren. Man 
hat es so verstanden, ihm aus Paris eine Einode zu machen, die schreck~ 
licher ist als Hohlen und Walder. Er findet mitten unter den Menschen 
weder Urn gang noch Trost, weder Rat noch Aufklarung, noch irgend 
etwas, was ihm helfen konnte, sich in angemessener Weise zu erhalten. 
Es ist ein ungeheueres Labyrinth, in dem man ihn in der Finsternis 
nur falsche Wege entdecken liiBt, die i h n i m mer we it e r in die 
I r ref ti h r e n ~). Niemand spricht ihn an, der nicht tiber das, was er 
ihm sagen, wie tiber den Ton, den er gegen ihn anschlagen solI, genaue 
Weisung erhalten hat. Man notiert sich aIle, die ihn zu sehen wtinschen, 
und gestattet es ihnen erst, nachdem sie tiber ihn gehorig instruiert 
worden sind. Wenn er an einem offentlichen Orte erscheint, wird er 
wie ein mit der Pest Behafteter angesehen und behandelt. Aile Welt 
umringt und fixiert ihn, aber so, daB man sich von ihm fernhalt, und 
ohne mit ihm zu sprechen, bloB urn ihm als Barriere zu dienen. Wagt er 
es, selbst zu sprechen, und laBt man sich herbei, ihm zu antworten, so 
geschieht es entweder mit einer Ltige oder man umgeht seine Frage mit 
einem so harten und verachtlichen Ton, daB ihm die Lust vergeht, deren 
noch weitere zu stellen. 1m Theater bemtiht man sich eifrig, ihn seiner 
Umgebung zu empfehlen und stets eine Wache oder einen Polizisten 
neben ihn zu steIlen, der so sehr deutlich von ihm spricht, ohne etwas zu 
sagen. Man hat ihn tiberall und jedermann gezeigt und signalisiert, den 
Kommis, den Packtragern, den Polizeispionen, den Savoyarden, in allen 
Theatern, allen Cafes, den Barbieren, den Kaufleuten, den Kolporteuren, 
den Buchhandlern. Wenn er ein Buch, einen Kalender, einen Roman 
suchte, in ganz Paris wtirde keiner zu finden sein; das bloBe Verlangen 
nach einer Sache ist, wenn er es ausspricht, das unfehlbarste Mittel, sie 
ftir ihn verschwinden zu machen... Will er tiber den FluB, so wird man 
ihn nicht tibersetzen, auch wenn er die ganze Fahre bezahlt. Wtinscht er 
sich des Schmutzes zu entledigen, die Schuhputzer werden ihm veracht~ 
lich ihre Dienste verweigern. Tritt er in die Tuilerien oder ins Luxem~ 

1) Von mir hervorgehoben. Man beachte, wie sich hier ein dunkles Krankheits. 
bewu6tsein in zweideutiger Form durchsetzt, doch nur, urn auch fur den Wahnsinn 
die Umwelt verantwortlich und schuldig erscheinen zu lassen. 

19* 
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burg, so haben die Leute, die an der Tiire gedruckte Billette verleihen, 
Befehl, ihn mit beleidigender Miene zu iibergehen, oder sie ihm rund. 
weg abzuschlagen, wenn er sich nahert, um sie in Empfang zu nehmen."-

In tiefster Einsamkeit, kaum beriihrt von dem Ruhm, der seine Per. 
sonlichkeit und sein Wirken umgab, starb er im Jahre 1778, elf Jahre 
vor dem Ausbruch der franzosischen Revolution. 

II. 

So war Rousseau. Ein verworrener Charakter, der, aus lauter ver. 
standlichen Ziigen zusammengesetzt, nur durch das Extreme in den 
wohlbekannten Elementen fremdartig wirkt. Ein Feigling und ein Held, 
Phantast und Zyniker, Heiliger und Narr. Aber wir verstehen seine 
Schwache im Verhaltnis zur Welt. Wir verstehen, wie er, mehr und 
mehr unfahig zum sozialen Leben, die Realitat verneinen und eine Phan. 
tasie an ihre Stelle setzen inuBte; und wie schlieBlich diese Phantasie 
in de:m MaBe, als sich der RiB zwischen ihm und der Welt vertiefte, 
vollig iiberwucherte und zur Psychose fiihrte. Er hatte die Menschen 
ertragen, wenn sie ihn geliebt und verzogen hatten wie eine Mutter; er 
hatte sie ertragen, wenn sie ihn zum Herrn iiber sich gesetzt hatten. Da 
ihm keines von beiden beschieden war, wollte er von ihnen gehaBt und 
verfolgt sein, und er machte sie zu seinen Feinden. 

Aus denselben Quellen aber stammt Rousseaus Unsterbliches. Seine 
Ethik hat eine getraumte Welt zur Voraussetzung, in der alles nach 
seinem Wohlgefallen eingerichtet ist. "Ich schuf mir Wesen nach meinem 
Herzen und, indem ich Meinungen, Vorurteile und torichte Leiden. 
schaften weithin verbannte, fUhrte ich in die stille Zuflucht der Natur 
ihrer wiirdige Menschen. Ich bildete aus ihnen eine reizende Gesellschaft, 
deren ich mich nicht unwert fUhlte, und formte mir ein goldenes Zeit
alter nach meiner Phantasie." (Aus dem 3. Brief an Malesherbes). Aber 
dieser Traum war eine polemische Schopfung, er diente der Ablehnung, 
der Verurteilung des Bestehenden. Er erinnert in mehr als einer Hinsicht 
an die utopischen Romane sozialistischer Schriftsteller, nur daB diese 
das kommende, immerhin mogliche Gliick schild ern, Rousseau aber das 
verlorene Paradies. Kein Wunder, wenn er mit der wissenschaftlichen 
Forschung in Widerspruch gerat. Doch was ist ihm die Wissenschaft? 
Auch nur ein Produkt der verderblichen Kultur, die unserer natiirlichen 
Gliickseligkeit ein Ende gesetzt hat. 

Rousseau geht von einer Voraussetzung aus, die ihm aIle Folgerungen 
seiner Ethik wesentlich erleichtert: der Mensch ist von Natur aus gut . 
.. Man sagt uns, daB das Gewissen das Werk der Vorurteile sei; und doch 
weiB ich aus Erfahrung, daB es hartnackig dem Gebot der Natur folgt, 
gegen aIle Gesetze der Menschen." Er versucht keine Begriindung, sein 
GefUhl ist ihm geniigende Sicherheit dafUr, wie auch fUr die Entscheidung 
der Vorfrage nach der Existenz eines freien Willens. "Ich will meinen 
Arm bewegen, und ich bewege ihn, ohne daB diese Bewegung eine andere 
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unmittelbare Ursache hatte als meinen Willen. Vergeblich wtirde man 
durch vernunftgemaBe AuseinandersetZJ}ngen dieses GefUhl in mir zer~ 
storen wollen, es ist starker als jede Augenscheinlichkeit; ebensogut 
konnte man mir beweisen, daB ich nicht existiere." Man sieht, Rousseau 
begibt sich hier auf den rein phanomenologischen, das heiBt also psycho> 
logischen Standpunkt, der ihm ftir die Frage des freien Willens auch 
durchaus recht geben muB. Doch er verlaBt diese Basis sofort, wenn er 
im Sinne seiner Tendenz etwas beweisen will: "Indem ich tiber die 
Natur des Menschen nachdachte, glaubte ich darin zwei verschiedene 
Prinzipe zu finden; das eine erhob ihn zur Beschaftigung mit den ewigen 
Wahrheiten, zur Liebe der Gerechtigkeit und der edlen Sittlichkeit ... ; 
das andere aber fUhrte ihn niedrig auf sich selbst zurtick, unterwarf ihn 
der Herrschaft cler Sinne, den Leidenschaften, die die Diener der Sinne 
sind, und bekampfte durch sie alles, was ihm das Gefiihl des ersten 
Prinzips eingab." Hier bewegt sich Rousseau ganz auf den herkomm~ 
lichen Bahnen der christlichen Ethik. Das gute und das bose Prinzip im 
Menschen, Gott und der Teufel, Seele und Korper - wir ktmnen und 
verstehen diese Antithesen 1). Die "Leidenschaften" sind ftir Rousseau 
der Inbegriff alles Aktiven, Vordringenden, Angreifenden im Menschen. 
Aus Angst, sich zu verlieren, dammt er sie ein, aus dem GefUhl der 
Schwache kommt ihm die Vorsicht, die ihn vor den Leidenschaften 
warnt 2). N i e t z s c h e hat diesen Zusammenhang erkannt. Der Schwache 
nennt alles Starke "bose", weil er selbst nicht dazu fahig ist und wei! 
er selbst darunter leidet. Es mag sein, daB diese Ableitung der unend~ 
lichen Bedeutung und Tiefe der christlichen Ethik nicht gerecht wird: 
fUr Rousseau ist sie von maBgebender Wichtigkeit. Ihm ist die sittliche 
Natur des Menschen eine Sttitze, eine Basis, von der aus er die Ober~ 
legenheit seiner Umwe1t fiktiv in ihr Gegenteil verkehren kann. Und fUr 

1) Es ist hier nicht der Platz, der Psychologie der Ethik im allgemeinen nachzu. 
gehen. Ich verweise auf die Arbeit Dr. Carl Fur t m ti 11 e r s: "Psychoanalyse und Ethik" 
Mtinchen 1912, dessen Auffassung meinem Standpunkte sehr nahe steht. 

2) "W oher stammt die Schwache des Menschen? Von der U ngleichheit, die zwi. 
schen seiner Kraft und seinen Wtinschen besteht. Unsere Leidenschaften machen uns 
schwach, denn ihre Befriedigung wtirde mehr Krafte erfordern als die Natur uns gab. 
Vermindert also die Begierden, und es ist dasselbe, als ob ihr die Krafte vermehrtet: 
wer mehr vermag als er begehrt, hat einen Oberschuf3; er ist sicher ein sehr machtiges 
Wesen." 

"Was die Natur uns verbietet, ist: innere Neigungen weiter auszudehnen als 
un sere Krafte. Was die Vernunft uns verbietet, ist: zu wollen, was wir nicht erreichen 
konnen. Was uns das Gewissen verbietet, ist nicht, sich in Versuchung fiihren zu 
lassen, sondern den Versuchungen zu unterliegen. Es hangt nicht von uns ab, Leiden. 
schaften zu haben oder nicht, aber es liegt in unserer Macht, tiber sie zu herrschen. 
AIle Gefiihle, die wir beherrschen, sind erlaubt, aIle, die uns beherrschen, sind stind. 
haft. Ein Mensch ist nicht stindig, weil er eines andern Frau Hebt. wenn er diese un • 

. gliickselige Leidenschaft dem Gesetze der Pflicht unterworfen halt; er ist stindig 
durch die Liebe zur eigenen Frau. wenn er seiner Liebe alles zu opfern bereit ist." 
(Rousseau, Emile.) 
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seine Person bedeutet das moralische Gesetz die Leitlinie der Vorsicht; 
die ihm verbietet, irgend etwas aufs Spiel zu setzen. Er fiihlt sich schwach 
und htitet seinen Besitzstand mit doppelter Wachsamkeit. Die "Leiden~ 
schaften" sind ftir ihn, was der kostspielige LebensgenuB ftir den Geiz$ 
hals ist: er vergonnt sich sie nicht. Er fiihrt strenge energetische Rech$ 
nung im psychischen Haushalt. Ihm erscheint jede Triebbefriedigung 
als Energieverlust, er vermeidet sie wie eine unntitze Ausgabe und erlaubt 
sie sich nur dann, wenn sie einem hoheren Zweck dient: einer Tendenz. 
Auch darin gleicht er dem vorsichtigen Kapitalisten, der jede Ausgabe 
mit reichen Zinsen wieder zuriickzubekommen hofft. 

Aber diese Schwache bedarf der Rechtfertigung. Irgendwie muB die 
Schwache zur Starke gemacht, der N achteil in Vorteil umgerechnet 
werden. Die christliche Ethik hat den Ausweg gefunden: "Mein Reich 
ist nicht von dieser Welt." Das ist die Losung: die andere Welt ist das 
Negativ der Realitat. Die hier die letzten sind, dort werden sie die 
ersten sein. Vnd wer sich selbst erniedrigt, der wird erhohet werden. Das 
christliche Paradoxen ist auch Rousseaus Gedanke. Aus der Tatsache, 
daB er willktirlich den Arm bewegen konne, schloB er die Freiheit des 
Willens. Die wahre Freiheit aber, die Freiheit des anderen Reiches, ist 
ihm die Inaktivitat, gleichsam der EntschluB, den Arm nicht zu bewegen~ 
"Ich bin aktiv, wenn ich meiner Vernunft Gehor schenke, passiv, wenn 
meine Leidenschaften mich mit sich fortreiBen." Vnd: "Ich bin ein Sklave 
durch meine Laster, frei durch meine Reue." ... "Ach! Allzusehr fiihle 
ich es durch meine Laster: der Mensch lebt nur zur Halfte, wahrend 
seines Lebens, und das Leben der Seele beginnt erst beim Tode des 
Korpers." 

Es mag wundernehmen, daB Rousseau nicht den Versuch machte, 
aus der sozialen Entwicklung der Menschheit die Entstehung und selbst 
die Notwendigkeit der Moral abzuleiten. Hier aber liegt das Charakte$ 
ristische seiner Anschauungen: Rousseau war ein Feind der Sozialitat. 
Er haBte aIle Zivilisation i), ihre Grundlagen wie ihre Ergebnisse. Darum 
muBte er ftir die nahe Beziehung des morali5chen Gesetzes zur Tatsache 
des Gemeinschaftslebens blind sein 2). Aus seiner Personlichkeit ist diese 

1) "Je mehr sie (die Nationen) der Natur nahe stehen, desto mehr herrscht die 
Giite in ihrem Charakter; erst wenn sie sich in den Stiidten einschlieBen, wenn sie 
sich unter dem EinfluB der Kultur veriindern, werden sie verdorben, dann erst ver
wandein sich einzeine FehIer, die mehr plump ais bosartig waren, in angenehme und 
verderbliche Laster." 

" Wie wenigen Dbein ist doch der Mensch ausgesetzt, der in seiner urspriinglichen 
Einfachheit Iebt! Er Iebt fast ohne Krankheiten wie ohne Leidenschaften, er sieht 
den Tod nicht voraus, und wenn er kommt, dann machen ihn ihm seine Leiden 
wiinschenswert: von da an ist der Tod kein Dbel mehr fUr ihn." 

I) HDas Gewissen ist iingstlich, es liebt die Zuriickgezogenheit und den Frieden; 
die Welt und der Liirm erschrecken es; die Vorurteile, aus denen es angeblich hervor
gegangen sein solI, sind seine grausamsten Feinde; es flieht oder schweigt vor ihnen; 
ihre Iiirmende Stimme erstickt die des Gewissens und hindert es, sich Gehor zu ver
schaffen." (E mile.) 
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Eigenart seiner philosophischen Anschauungen leicht zu verstehen. 
"Gesellschaft" ist ihm die Masse von fremden, unzuverlassigen Menschen, 
die ihm das Leben in Paris verleidet haben; diese Unzahl iiberlegener 
Konkurrenten, denen er nur dann nicht unterlag, wenn er sich den Kampf 
entzog, dieses Heer von Feinden, gegen ihn Verschworenen, die er in 
der Psychose auf seinen Fersen fUhlte. Sie waren starker als er: darum 
waren sie das bose Prinzip. Und das ist diese, anscheinend so unwesent. 
liche, Modifikation der christlichen Lehre, die er in seinem Leben und 
in seinen Werken so leidenschaftlich vertrat. Natur, Freiheit und Sitt. 
lichkeit ist ihm eins, Gesellschaft, Sklaverei und Unsittlichkeit das 
andere. Das war Rousseaus ethischer Fund, der neue Gedanke, der ihm 
aus dem Leid seines Lebens als Trost und Rache erwuchs, eine Ethik 
der Robinson.lnsel, der Passivitat, des "nil nocere". Werktatige Liebe 
und Gemeinschaftswille sind ihm fremd. 

Rousseaus Philosophie ist fUr uns zur Historie geworden. Sie hat 
ihre Bestimmung vor mehr als hundert Jahren erfiillt. Wie einzufalliges 
Nebenprodukt seines Werkes erscheint dem Biographen das, was heute 
und fUr aIle Zeiten Wert behalten wird: Rousseaus padagogik. Ich halte 
mich nicht fUr berufen, ihre Bedeutung fUr unsere Zeit zu wiirdigen, 
sie auf ihren praktischen Wert zu priifen. Ich mochte nur an einzelnen 
Beispielen dartun, wie Rousseau seine Erziehungslehre auf psychologischen 
Voraussetzungen aufbaut, die sich iiberraschend mit neuesten Erkennt. 
nissen begegnen. 

1m Beginn des 4. Buches des Emile finden sich psychologische Er. 
orterungen, die, obwohl oder vielleicht eben weil sie tendenzios gemeint 
sind, durch die scharfsinnige Problemstellung iiberraschen. Rousseau 
unterscheidet eine Liebe zu sich selbst (amour de soi) und eine Selbst. 
sucht (amour.propre). Die eine ist berechtigt, die andere nicht: "Die 
Liebe zu sich selbst, die bloB uns allein betrifft, ist zufrieden, wenn 
unsere wahren Bediirfnisse gestillt sind; aber die Selbstsucht, die sich 
mit anderen miBt, ist nie zufrieden und kann es nicht sein, denn indem 
dieses GefUhl uns den anderen vorzieht, verlangt es auch, daB die 
anderen uns vor sich selbst den Vorzug geben; und das ist unmoglich. 
So entstehen die sanften und liebevollen Leidenschaften aus der Liebe 
zu sich selbst, die boshaften und heftigen aus der Selbstsucht." Rousseau 
erkennt richtig die Oberspannung des PersonlichkeitsgefUhles bei jenen 
Charakteren, die wir heute als neurotisch (im Sinne A die r s) bezeichnen 
wiirden. Ja auch iiber den Mechanismus ihrer Entwicklung ist er sich 
teilweise klar: "Wenn man es (das Kind) zum Gehorsam zwingt, ohne 
daB es den Nutzen dessen einsieht, was ihm befohlen wird, faBt es das 
als Laune auf, als die Absicht, es zu quillen, und lehnt sich auf. Wenn 
man ihm aber selbst gehorcht, sieht es in jedem Widerstand eine Rebel. 
lion, eine Absicht, ihm Widerstand zu leisten ... " Aus diesen Ober. 
legungen zieht Rousseau Schliisse fiir die praktische Padagogik; ein Kind 
ist weder mit Strenge noch mit grenzenloser Nachgiebigkeit zu erziehen. 
Beide Fehler bedingen einander, der eine ist unvermeidlich, wenn man 



296 Erwin Wexberg: 

dem anderen verfallen ist. Und in dieser ungesunden Atmosphiire, wo 
Sturm und Sonnenschein, Kiilte und Hitze wechseln, entstehen jene 
schrankenlosen und dabei schwiichlichen Menschen, die sich selbst und 
anderen zur Last werden, die Psychastheniker und Haustyrannen, die 
ewig ungezogene Kinder bleiben, denen die Anpassung an die Realitiit 
nie vollig gelingt, weil ihre Kindheitserlebnisse von der Realitiit so grund~ 
verschieden waren. Jene kiinstliche Kinderstubenwelt, in der der Mensch 
so schlecht auf das Kommende vorbereitet wird, als sollte er nie er~ 
wachsen sein, so daB er leicht fUr aIle Zeit eine falsche Einstellung zum 
Leben behiilt, will Rousseau abschaffen. Er bemiiht sich, dem Kind eine 
Umgebung zu set zen, die sich zum Kinde so verhiilt wie die Wirklichkeit 
zum Erwachsenen - also eine Vorstufe der Wirklichkeit, eine nur in 
einzelnen Punkten vereinfachte Wirklichkeit. Er schreckt vor kunstvollen 
Komodien nicht zuriick, die dem Kinde durch eigene Erfahrung die 
Konsequenzen irgendeiner unklugen Handlung demonstrieren soilen. 
Aber all das ist fiir das Kind Realitiit, kein Unterricht 1), und Moral~ 
predigten, Befehle und Verbote haben in dieser wirklichen Welt keinen 
Platz, wie sie ja auch beim Erwachsenen als solche keine Rolle spielen, 
sondern nur auf dem Umwege des Vorteils oder Nachteils2). 

Bis dahin ist Rousseaus Erziehungssystem mustergiiltig. Sein Kampf 
gegen die "amour~propre" miiBte das Motto sein fUr jede moderne Piida. 
gogik; denn er ist der Kampf gegen die Entwicklung zu Untauglichkeit, 
Verbrechertum, Schwiiche und Neurose. Rousseaus Irrtum beginnt erst 
dort, wo er ins ethische Gebiet gelangt. Immer wieder versucht er an 
der Hand der Unterscheidung zwischen "natiirlichen" und "unnatiir~ 
lichen" Leidenschaften das sittlich Gute, die affektive Moral, als not~ 
wendiges Resultat von den natiirlichen Leidenschaften abzuleiten. Er 
weiB jedoch, daB das Kind amoralisch ist und weist jeden Versuch 
einer moralischen Erziehung des Kindes zuriick. Er zeigt an den Fabeln 
von Lafontaine, wie unfiihig die Kinder sind, die "Moral von der Ge. 
schichte" zu verstehen S). Das Kind, meint er, sei zum "natiirlichen 

1) "Man irrt auch, wenn man sie auf Oberlegungen aufmerksam machen will, die 
sic noch in keiner Weise beriihren, wie die Riicksicht auf ihr zukiinftiges Interesse, 
auf ihr Gliick als Erwachsene, auf die Achtung, die man ihnen zollen wird, wenn sie 
groB sind; Reden, die, vor Wesen ohne jede Voraussicht gehalten, ihnen gar nichts 
bedeutcn." (E m i1 e.) 

2) Es mag sein, daB diese Methode, wenn sie von der Doktrin der N atiirlichkeit 
zu weit getrieben wird, zu spartanischer Gewaltsamkeit fiihren kann. So, wenn 
Rousseau die Wahl der Nahrung ganz dem natiirlichen Instinkt des Kindes iiberlassen 
will, in der Erwartung, daB im Notfall die oftere Erfahrung eines verdorbenen Magens 
das Notige tun wird, urn das Kind qualitativ und quantitativ selbstandig und dabei 
richtig wahlen zu lassen. "Nie wird man mich iiberzeugen, daB unsere ersten Neigun. 
gen so regellos seien, daB man ihnen nicht nachkommen konne, ohne uns in Lebens. 
gefahr zu bringen." (E m i1 e.) In der Praxis wird man es nicht wagen konnen, dieses 
Vertrauen zu teilen. 

'S) ,"Man erniedrigt sich nicht gern: sie werden immer die schone Rolle wahlen; 
das ist die Wahl der EigenIiebe, das ist eine ganz natiirliche Wahl ... In allen Fabeln, 
wo der Lowe vorkommt, wird das Kind, weil dieser gewohnlich der Machtigste ist, 
unbedingt sich zum Lowen machen." 
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Menschen" zu erziehen, der der Moral noch nicht bedarf: "Das GHick 
des naturlichen Menschen ist so einfach wie sein Leben, es besteht darin, 
daB er nicht leidet: Gesundheit, Freiheit, das Notwendige zum Leben 
setzen es zusammen." Der eigene Vorteil muB also die bewegende Kraft 
sein, die das Kind veranlaBt, sich zu entwickeln und neue Fiihigkeiten 
zu erwerben. Auch hier ist von der menschlichen Sozialitiit und vom 
Gemeinschaftsgefiihl nicht die Rede. Es ist gewiB bezeichnend, wenn 
Rousseau als wertvollste Lektiire fiir Knaben die Erziihlung von Robinson 
Crusoe empfiehlt; denn: "Das sicherste Mittel, sich iiber die Vorurteile 
zu erheben und seine Urteile nach den wahren Beziehungen der Dinge 
zu richten, ist, sich an die Stelle eines isolierten Menschen zu versetzen 
und alles so zu beurteilen, wie es dieser selbst beurteilen muB mit Ruck. 
sicht auf seinen eigenen Nutzen." Rousseaus Abneigung gegen die Ge. 
sellschaft, die zugleich ein Protest gegen sie und Angst vor ihr ist, 
kommt hier zum Durchbruch. Sogar die Kenntnis der sozialen Be. 
ziehungen will er dem Knaben so lange als moglich vorenthalten; muB 
man ihm aber daruber Aufkliirung geben, so empfiehlt er eine Darstel. 
lung der Gesellschaftsordnung, wie sie sein solI, nicht wie sie ist. Der 
Knabe soll den Stand des Ackerbaues am hochsten werten, die Luxus. 
gewerbe am niedrigsten: "So wird er die Meinung mit der Wahrheit ver
gleichen und sich iiber das Gewohnliche erheben konnen." Damit gibt 
Rousseau seinem Zogling von Anfang an jene feindliche Einstellung 
gegen die Kultur, die er sich selbst angeeignet hat. Hier muB die Ver
nunft der Doktrin weichen. Und die doktriniire Tendenz verleitet ihn 
auch zu der Annahme, daB sich in den Jahren der Pubertiit, gleichzeitig 
mit dem Erwachen der Leidenschaften, auch die moralischen Gefiihle 
einstellen: "Die Jugendzeit ist nicht das Alter der Rachsucht und des 
Hasses; sie ist das des Mitleids, der Gute, des Edelmutes. Ja, ich be
haupte ... , ein Kind, das nicht schlecht geboren ist und das bis zu 
zwanzig Jahren seine Unschuld bewahrt hat, ist in diesem Alter der 
edelste, der beste, der liebevollste und liebenswerteste Mensch." Wie 
Schopenhauer rechnet er mit dem naturlichen Mitleid, obwohl er den 
psychologischen Mechanismus dieses Affektes wohl kennt: "Das Mitleid 
ist lustvoll, weil man sich an die Stelle des Leidenden versetzt und 
dabei doch das Vergniigen fiihlt, nicht so zu leiden wie er." Und in der 
metaphysischen Deutung des Mitleids beruhrt er sich vollig mit Schopen
hauer: "In der Tat, wie lieBen wir uns zum Mitleid riihren, es sei denn, 
daB wir aus uns herausgehen und uns mit dem leidenden Lebewesen 
identifizieren, indem wir sozusagen unser Wesen verlassen und das 
seinige annehmen?" Unter den drei ethischen Maximen, die er aufstellt, 
lautet die erste: "Es liegt nicht im menschlichen Herzen, daB es sich an 
die Stelle von Leuten versetzt, die gHicklicher sind als wir, sondern nur 
von solchen. die zu beklagen sind." Diese Maxime ist in ihrer viel zu 
allgemeinen Form ein deutliches Dokument von Rousseaus Verhiiltnis 
zu jenen, die gHicklicher und miichtiger sind als er. Er beneidet sie. Und 
er hiilt eine neidlose Teilnahme an fremdem GHick fiir ausgeschlossen. 
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Der Neiil aber ist keine "naturliche Leidenschaft". Darum kann sein 
Zogling an dem Gluck anderer keinen Anteil nehmen. 

In dieser Zeit der Entwicklung aber muB er der Natur die Zugel aus 
der Hand nehmen. Er empfiehlt, die Sinnlichkeit des jungen Menschen 
zu unterdrucken 1). Dnd gleichzeitig beginnt nun der Kampf gegen die 
"Leidenschaften" auf allen Linien 2). Durch Beispiele, durch Erlebnisse, 
deren Zeuge er ist, solI der junge Mann zum moralischen Menschen er. 
zogen werden. Rousseau scheut vor gewaltsamen Mitteln nicht zuruck. 
Er erzahlt beilaufig die Geschichte eines Vaters, der seinen Sohn nach 
dessen erstem Verkehr mit Frauen in ein Spital fUr Syphilitische fUhrt, 
um ihn abzuschrecken. Wir konnen Rousseau hier nicht folgen. Wir 
sehen, wie sein Erziehungsplan mit dem wachsenden Alter seines Zog. 
lings immer mangelhafter wird, mehr und mehr erkennen wir Rousseaus 
Charakter, seine ungesunde Eigenart in den padagogischen Grundsatzen. 
Wohl verlaBt er sich auf die naturliche, angeborene Moral 3). SchlieBlich 
kommt er aber doch zu dem Ergebnisse, daB das moralische Gesetz nur 
unter der Voraussetzung, daB es einen Gott gibt, Giiltigkeit hat '). Gott 
aber erkennt man in der Natur 5). So kommt ihm von anderer Seite 
wieder dies Wort "Natur" in die Reihe seiner Gedanken. Die Natur 
wird zum mystischen Inbegriff alles Guten. Sowohl die auBere Natur, 
als die innere "Natur" der Menschen - es erscheint ihm alles dasselbe. 
Sie ist das Urbild der Sittlichkeit und der SchOnheit. Sie ist das Gluck 6). 

Rousseau hat dem \Vort "Natur" einen tiefen inneren Gehalt gegeben. 
Es war ihm das Symbol der Gluckseligkeit auf Erden, das verlorene 
Paradies. Aber ehe er es zur Hohe eines philosophischen Begriffes erhob, 
war es ein Kampfruf. Und als Kampfruf ist es von seinen Zeitgenossen 
aufgenommen worden. Der kranke Genius, der sich mit brennendem 
Ehrgeiz aus der Tiefe des Volkes emporgerungen hatte, der im Verkehr 

') "Wenn das kritische Alter naht, bietet den jungen Leuten Schauspiele, die 
sie zurtickhalten, und nicht solche, die sie aufreizen; beeinfluBt ihre erwachende 
Phantasie durch Objekte, die, weit entfemt, ihre Sinne zu entztinden, deren Aktivitiit 
unterdrticken. " 

2) "Es ist nicht wahr, daB der Hang zum Bosen unbeziihmbar ist und daB man 
nicht imstande ist, ihn zu besiegen, ehe man sich daran gewohnt hat, ihm zu unter. 
liegen." 

S) "Es gibt also auf dem Grunde der Seelen ein angeborenes Prinzip der Gerechtig. 
keit und Tugend, nach dem wir, trotz unserer eigenen Grundsiitze, unsere und fremde 
Handlungen als gut oder schlecht beurteilen, und dieses Prinzip nenne ich Gewissen." 

.) "W enn es keine Gottheit gibt, so ist nur der Bose vemtinftig, und der Gute 
ist nichts als ein Tor." 

6) "So habe ich denn aIle Bticher geschlossen. Es gibt ein einziges, das allen Augen 
offen ist, das ist das Buch der N atur. In diesem groBen, erhabenen Buch Ierne ich, 
seinem gottlichen Schopfer zu dienen und ihn anzubeten." 

6) "AIle wahren Urbilder des Geschmacks finden sich in der Natur." ... Ich hielt 
mich auf dem Wege der Natur, in der Erwartung, daB sie mir den Weg des Gltickes 
zeigen wtirde. Es hat sich gefunden, daB es derselbe war, und daB ich ihm gefolgt 
war, ohne daran zu denken." 
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mit Grafen und Herzogen immer wieder den Kurzeren zu ziehen glaubte, 
weil er schuchtem und ungeschickt war, er rieb sich auf im personlichen 
Kampfe. Ais seine schrankenlose Phantasie den Feind ins Riesenhafte 
vergottert hatte, verzieh es ihm sein Stolz, daB er der Obermacht wich. 
Aber indessen hatte er, mit den tiefsten Instinkten des Volkes im Bunde, 
in seinen Buchern die Wut des Unterdruckten aufgestapelt. Er starb, 
und seine Saat ging auf. Rousseau ist der geistige Fuhrer der Revolution, 
in seinem Namen wurden Paliiste in Brand gesteckt, unermeBliche 
Schiitze einer alten Kultur im ersten Ansturm vernichtet. Ein Konigs~ 
thron bricht zusammen, und die Herren und Adeligen werden vor das 
Revolutionsgericht geschleppt. Ihr unerbittlicher Anklager und Richter 
aber ist der Geist Rousseaus. Unsichtbar hat er sein Tribunal errichtet 
am Eingang einer neuen Zeit, und erbarmungslos, wie sie ihn durchs 
Leben gejagt haben, so wirft nun er die Trager und Huter der verhaBten 
Kultur zu Boden - im Namen der Sittlichkeit und der Natur. 

Zum Fiihrerproblem 
Von Dr. Rudolf Pick, Wien. 

Unsere Ansicht uber das Fuhrerproblem laBt sich kurz und drastisch 
so ausdrucken: Fuhrer gibt es nicht, und wenn es sie gibt, sollte es sie 
nicht geben, und wenn es sie geben muB, sollte es sie doch in moglichst 
geringem Grade geben. Dieser Satz, eine genaue stilistische Nachbildung 
des Satzes des ersten Skeptikers, Gorgias: "Es gibt nichts, u!ld wenn 
es etwas gibt, kann man es nicht wissen, und wenn man es wissen kann, 
kann man es nicht mitteilen", ist naturlich wie dieser mit einer gewissen 
Einschrankung, "cum grano salis", aufzufassen. In einzelnen Fachgebieten 
hat derjenige, der sie grundlich und fleiBig studiert hat, Anspruch darauf, 
daB man ihm unbedingt glaube: gerade wir Individualpsychologen, die 
an groBe Unterschiede in der urspriinglichen Anlage und Begabung nicht 
glauben, werden die Moglichkeit abweisen mussen, daB jemand "zwar 
viel gelernt hat, aber dumm ist". Er ist nur "dumm", abgesehen von 
seinem Spezialfach. 

Aber in einzelnen Fachgebieten, auBer drei besonders wichtigen, ist 
ja das Fuhrerproblem nicht akut. Niemand wird dem Mathematiker von 
Beruf das Recht absprechen, eine mathematische Frage allein zu ent~ 
scheiden, wenn sie nicht etwa wie gewisse F olgerungen aus der Relativi~ 
tiitstheorie (z. B. die Endlichkeit der Welt) in philosophisches Gebiet 
hineinreicht; niemand wird, wenn er kein eingebildeter Affe ist, dem 
Schuster sagen, wie er fUr ihn die Schuhe machen soll. Die drei Aus~ 
nahmen sind: Politik, Kunst, Weltanschauung - Philosophie. Diese drei 
Gebiete sind fur alle Menschen so wichtig, daB jeder Mensch· etwas von 
ihnen verstehen soil, mit wenigen Ausnahmen jeder etwas davon ver
stehen muB, und darum auch wirklich versteht. Hier braucht man Fuhrer 
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nicht so notwendig. Anderseits sind diese Gebiete aus so vielen Teil. 
gebieten zusammengesetzt (etwa Politik aus Nationalokonomie, Geo
graphie, Volkerpsychologie, Strategie und anderem mehr), daB niemand 
.. in der Politik" Fachmann mit voller Autoritat sein kann. Drittens sind 
es diese drei Gebiete, auf denen die personliche Situation und die per
sonliche Charakterkonstitution besonders leicht zu Einseitigkeiten foort. 

Der zweite Grund zeigt schon ein Hilfsmittel: Ein Yolk oder eine 
Partei ist immer dann am besten geleitet worden, wenn mehrere Poli
tiker, treu verbunden, jeder ein Teilgebiet der Politik als Fachmann ver
waltet: England unter Cromwell, die erste Intemationale. Aber das Haupt
hilfsmittel gegen die Gefahr, daB der Fuhrer in Politik, Kunst oder 
Philosophie irreflihrt, ist die grundliche Ausbildung aller auf diesen Ge
bieten - auch in der Kunst, wo zwar nicht jeder schaffen, aber jeder 
miterleben solI. Ebenso notwendig ist aber, daB jeder sich bewuBt ist, 
daB man auf diesen Gebieten niemandem trauen darf, sondern immer 
selbst priifen solI, am besten fortwahrend zwischen Mannern, denen man 
gleich viel traut, wahlen solI. 

Urn nun diese Oberzeugung wachzurufen, will ich von einigen schein
bar besonders .. geeigneten", in Wirklichkeit aber flir meine Beweisflihrung 
besonders geeigneten Fuhrern zeigen, wie wenig sie Fuhrer waren. Am 
glanzendsten sei die personliche Genialitat in Alexander zutage getreten, 
sagt Swoboda in seiner griechischen Geschichte in der Goschenschen 
Sammlung. Beloch, der wohl eine groBe Autoritiit ist, sagt, daB Alexander 
personlich uberhaupt nichts bedeutet habe: Ein so junger Mann konne 
noch kein Stratege sein, und mitten im Kampfgewiihle konne man keine 
Schlacht. leiten. Beide Behauptungen lieBen sich vielleicht diskutieren; 
aber daB Beloch sie ausspricht, beweist, wie wenig wir von dieser 
glanzendsten Personlichkeit der Geschichte wissen. Von den angeblichen 
staatsmannischen Leistungen Alexanders redet man ja wohl uberhaupt 
nicht mehr, fur die hat man ja schon die Tater, Eumenes, Ptolemaos, 
Antigonos, Seleukos, Kassander und Lysimachos. Ein Stratege k ann 
Alexander gewesen sein; aber wei! es im Plutarch steht, wird es nicht 
urn vieles wahrscheinlicher. Beloch meint, die Schlachten seien von Anti
pater und Parmenio geschlagen worden: Wer sich die Dinge sehr genau 
betrachtet, hat entschieden diesen Eindruck. und die GroBe des Mannes 
muB also durch acht dividiert werden. Dabei bleibt denn fur einen nicht 
mehr sehr viel ubrig. 

Themistokles gilt den Griechen selbst als ihr groBter Staatsmann. 
DaB er die Schlacht von Salamis gewonnen hat, scheint festzustehen; 
nur daB man leider nicht recht genau weill, worin dieses .. Siegen" 
eigentlich besteht. Strategische oder taktische Leitung e i n e r See. 
s chI a c h t im Altertum ist naturlich ausgeschlossen; nie behauptet 
worden; wie die Korinther derartigen Befehlen auBerdem gehorcht hatten, 
kann man so gar im Herodot nachlesen, der ja aus alkmaeonidischer 
Parteinahme hier von seinem sonstigen Heroenkult abweicht. Es ist die 
Vermutung geauBert worden, das groBe Verdienst des' Themistokles 
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habe darin bestanden, daB er in der Volksvcrsammlung durch seine 
Beredsamkeit und praktische Klugheit das Gesetz durchbrachte, das 
finanzielle Unterstiitzungen fiir die Familien der Athen verlassenden 
Krieger vorsah: dadurch sei erst die Raumung Athens beim Herannahen 
der Perser, also der Widerstand gegen dieselben ermoglicht worden. 
Andere Quellen sagen allerdings, eben dies sei die Leistung des Areopags 
gewesen. Die gut bezeugte Nachricht, daB Themistokles, im Gegensatz 
zu spateren Demokraten, mit dem Areopag, der Versammlung aller ehe. 
maligen Prasidenten, zusammengearbeitet habe, konnte sich gerade hierauf 
beziehen. Dann sahe man, wie ganz anders eine wirklich groBe staats. 
mannische Leistung aussieht, als es die Militaristen und Heroenkultler 
sich denken. 

Casar ist von Ge,>chichte schreibenden Parteigenossen seiner Zeit 
und von den Historikern der Kaiserzeit zum Obermenschen hinaufgelobt 
worden. In der Neuzeit hat Mommsen, wie ich Erich Marcks in einer 
Vorlesung sagen horte. in seiner Casargestalt der Sehnsucht des Biirger
tums nach einem Erloser Au,>druck gegeben, die dann von Bismarck 
erfiilIt worden sei. Mommsen hat dann wieder Bernhard Shaw irre. 
gefUhrt; den wirklichen Casar, grausam und wirklichkeitsblind, hat 
Eduard Meyer in seinem Werk iiber Casar und Pompejus dargestelIt, 
wo er, zwar gut konservativ, aber doch fUr die konstitutionelle Mo. 
narchie, Pompejus und Augustus al'> Vertreter derselben preist. Ober 
Pompejus diirfte nun wieder Mommsen das letzte Wort gesprochen 
haben: er war als Staatsmann gewiB vollstandig bedeutungslos. Augustus 
hatte wenigstens die Fahigkeit, gute Mini'>ter auszuwahlen (Maecenas 
und Agrippa); daB er sich seinen tiichtigsten Minister gleich heiratete, 
Livia, die ihm auch seine besten Feldherren als Stiefsohne einbrachte, 
war ja Geschmackssache. Auch hier ist also das Verdienst durch sechs 
zu dividieren. 

Die Darstellung Casars bei Mommsen erinnert mehr an die Traume 
eines Knaben von seinem Lieblingshelden, als an irgendeine in der Politik 
mogliche Gestalt; das deut,>che Biirgertum um 1850, das eben noch fUr 
Napoleon geschwarmt hatte, glaubte eben Freiheit und Einigung nur 
durch einen Halbgott erlangen zu konnen, und so war "der Wunsch der 
Vater des Gedankens", daB es Halbgotter gebe. Es hatte seinen gut en 
Grund, wenn das Nobelpreiskomitee Mommsen den Preis fUr schone 
Literatur gab; fUr die anderen Bande mochte dies als Lob gelten, fUr 
den Casar.Band gilt es als Tadel. 

1m Mittelalter sehen wir e i n e iiberragende und zugleich sympathische 
Gestalt, Gregor VII.; aber auch seine Bedeutung beruht mehr auf der 
ganz auBergewohnlichen Situation, die ihn den demokratischen und den 
hierarchisch-theokratischen Gedanken gegen eine Kriegeraristokratie, die 
noch dazu Europa zersplitterte, verbinden lieB; der Handwerkersohn aus 
Toskana vertrat also Freiheit, Einigung und Gott zugleich. Da konnte 
eine gewiB groBe, aber doch auch nicht im Sinne der Phantastik iiber. 
menschliche Personlichkeit schon als ein ungeheures Bild erscheinen. 
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In der Neuzeit kamen zunachst Cromwell und Napoleon in Betracht. 
Der Sieg des Parlaments uber den Konig war aber vor allem das Ver~ 
dienst der groBen Agitatoren Elliot, Hampden und Pym; der Glanz der 
Regierungszeit des Protektors wurde durch seinen groBen Minister Milton 
und seinen groBen Admiral Blake sehr vermehrt. Napoleon wieder dankt 
das Exzeptionelle des Eindrucks, den er macht, der Zeit, in der er 
lebte; die erste groBe Revolution auf dem Festlande Europas traf zusam~ 
men mit dem Beginn der kapitalistischen Periode, dem endlichen Ab~ 
schluB des Verfalles des Deutschen Reiches und dem Beginn der italie~ 
nischen Nationalbewegung. Bismarcks Leistung wieder ist an sich uber~ 
schitzt worden; Deutschland war geeinigt, sobald der preuBische Konig, 
hinter dem die preuBische Armee stand, nicht dagegen war. 1m Jahre 
1848 scheiterte alles nur an der Weigerung des Konigs, die Kaiserkrone 
anzunehmen; wenn ihn damals Bismarck uberredet hatte, ob man dies 
auch als eine weltgeschichtliche Leistung ersten Ranges angesehen hatte? 
\Vie der Hauptinhalt seiner Tatigkeit als Reichskanzler, der Kampf gegen 
die Sozialdemokratie, scheiterte, auch wie ungeschickt er gefUhrt wurde, 
kann man in Mehrings Geschichte der deutschen Sozialdemokratie nach~ 
Ie sen. 

Am sympathischsten wirken jene Manner, die mehr durch ihren 
Charakter als durch Intelligenz gewirkt haben, sei es nun die Starke 
oder die Reinheit des Charakters. Fur den ersten Fall seien Kolumbus 
und Luther, deren Scharfblick oft sogar bedenklich zu wiinschen ubrig 
lieB, fUr den zweiten Marc Aurel, HuB, Engels und Jaures genannt. Nur 
zwei Manner im ganzen Bereich der Entwicklung der Menschheit ver
binden intellektuelle und moralische GroBe in vollster Harmonie: Kant 
und Marx. Aber je weniger sie der Menschheit, urn so mehr ist das 
Schicksal ihnen schul dig geblieben: Kant konnte sein Werk nur schaffen 
unter Verzicht auf ein nach unserer individualpsychologischen Meinung 
gleichwertiges Drittel menschlicher Lebensform: Liebe, Ehe und Fort~ 
pflanzung; Marx konnte sein Werk nur schaffen, indem er solches Elend 
auf sich nahm, daB ihm zwei Kinder aus Not starben. Ob es einen Him~ 
mel gibt, wissen wir nicht: eine Holle gibt es sicher, unsere Erde; aber 
urn so besser, denn urn so mehr lockende Arbeit steht uns zur Ver~ 
fUgung, urn sie, wenn auch jeder einzelne noch so wenig, zu verbessern 1). 

Die Ursachen, warum so viele Menschen sich gern fuhren lassen, sind 
mindestens vier. 

1. Sind viele feig, wollen jede Verantwortung los sein; nicht nur die 
fur ihr Tun, auch die fUr ihr Unterlassen. Die ersten konnten sie ab~ 

1) Anmerkung. Es sei gestattet. hier auf ein Werk hinzuweisen, das verwandte 
Themen behandelt. Edgar Zilsels HGeniereligion". Hier werden die psycholo~ 
gischen Wurzeln der Genieverehrung aufgezeigt, ebenso die historische Entwick. 
lung, und mit beiden das Unberechtigte dieser modernen, erst in der Renaissance 
beginnenden Kulturerscheinung. Das Buch hehandelt den Kultus der GroBen auf 
literarischem und kiinstlerischem Gebiete; HMenschen solI man lieben, aber nicht 
verehren", ist der Grundgedanke Zilsels. 
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walzen, indem sie nichts taten; die zweite konnen sie nur abwalzen auf 
einen andem. Dazu ist ein Entfemter, noch mehr ein Toter besonders 
geeignet: ihn kann man nicht beeinflussen, vielleicht durch Einwande zur 
tlberzeugung bringen, daB er falsch fiihre. Torquemada lieB Ketzer ver .. 
brennen, weil Jesus es verlangte: Jesus, "wie er ihn sah", teils in Aus~ 
spriichen Jesu, die Spiitere falsch auslegten, teils in Ausspriichen des hI. 
Dominicus und der Papste, die angeblich von Jesus eingegeben waren. 
Dieser Jesus des Torquemada war vom wirklichen vielleicht dreimal so 
verschieden, wie der Toistois: Toistoi mag drei Viertel, Torquemada 
ein Viertel des wirklichen Jesus verstanden haben; im wirkHchen war 
Energie und Kampflust vorhanden, aber viel starkere Liebe und Giite -
den beiden eingebildeten Jesusen gemeinsam war aber die unveriinder .. 
Hche Starrheit, die allen wirkHch lebenden Menschen fehlt, auBer Neu .. 
rotikem. 

\ 

2. Zweitens wollen viele Menschen s c h e in bar gefiihrt werden. Sie 
stellen sich so. In Wirklichkeit herrschen sie. Bismarck sagte, man solIe 
auf sein Grab setzen: "Ein treuer Diener Kaiser Wilhelm I." Er hat auch 
nie eine Krone getragen und ein Szepter gehalten (Wilhelm iibrigens auch 
nur selten). Aber wenn Wilhelm ausnahmsweise einmal nicht sofort tat. 
was Bismarck vorschlug, bekam letzterer einen "historischen" Weinkrampf 
(Nikolsburg; siehe mindestens 1000 Werke angeblich weltbedeutendster 
deutscher Gelehrter), drohte mit Demission oder "faBte Wilhelm beim 
Portepee", wie er sich selbst ausdriickte, das heiBt, er weckte in ihm Vor. 
stellungen aberglaubisch .. totemistischer Art, die kein jesuitischester Beicht .. 
vater dem habsburgischesten Toren eingeredet hatte. Es ging um die 
Frage, ob das Volk. das Parlament gewisse Rechte habe; der Kaiser 
wollte nachgeben, um nicht gekopft zu werden; wie er sich drastisch aus .. 
driickte: "Das Ende wird sein, daB man Sie vor der Oper hinrichten wird 
und mich vor dem SchloB." - "Ware das nicht ein schoneres Ende fiir 
einen Konig von PreuBen?" Also es ist Pflicht gegen den Nachfolger (der 
sehr fUr Freiheit war) oder gegen den Staat an sich, dem Volk keine 
Freiheit zu geben. Staat an sich ist hier ein besonders geeigneter Aus
druck; das Ding an sich Kants ist unerkennbar, aber Staat ist iiberhaupt 
nichts - als Volk. Pflicht gegen das Volk, ihm keine Rechte zu geben! 
Oder Pflicht gegen Bismarck, der aile Macht aIle in wollte, keine kleinste 
Selbstandigkeit eines Untergebenen ertrug? 

Bewirkt hat Bismarck dabei iiberhaupt nichts; denn die Einigung 
Deutschlands ware, wenn PreuBen nur gewollt hatte, schon 1848-49 leicht 
zustande gekommen. Nur nicht in der monarchistisch .. militarischen Form,. 
die die Katastrophe von 1914 herbeifUhrte - diese war Bismarcks Tat. 
Der Konig von PreuBen lehnte 1849 die ihm vom Frankfurter Parlament 
angebotene Kaiserkrone des geeinigten Deutschland ab, weil sie tot ge .. 
boren sei - so ungefiihr schrieb er an seinen Freund Josias Bunsen -
denn sie war ihm von Volksvertretern angeboten. Durch einen Krieg 
hiitte weder Frankreich noch Osterreich die Einigung zu verhindern ver .. 
sucht; den Krieg von 1870 hat Bismarck durch die griindliche "Ver. 
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anderung" der Emser Depesche Napoleon aufgezwungen, und trotzdem 
waren die spateren republikanischen Fuhrer Frankreichs, sogar der chau~ 
vinistische Thiers, dagegen. Das franzosische Yolk kampfte erst mit 
Eifer, und dann auch tap fer und lange, als es urn EIsaB.Lothringen ging, 
also erst nach Sedan; ebenso waren bis dahin die beiden damaligen Haupt. 
machte, England und RuBland, ganz auf Seite Deutschlands. Unter diesen 
Umstanden hiitte Frankreich keinen Krieg begonnen, ohne die Emser 
Depesche; der Krieg, nicht die Einigung war Bismarcks Werk. Osterreich 
hatte 1848 und 49 von einem Krieg mit PreuBen nicht einmal traumen 
konnen. 1848 ware die Einigung friedlich zustande gekommen, wenn man 
gewisse maritim.imperialistische Spielereien gegenuber Danemark und 
England aufgegeben hatte. 

3. Drittens ist man manchmal ein treuer Gefolgsmann, um spater 
Nachfolger zu werden. So war Abu.Bekr Mohammed wirklich treu - da 
sie gleichaltrig waren, war sein Profit nur 2 Jahre selbstandiger Herr. 
schaft; Omar war beiden treu, er hatte davon schon 10 Jahre. 

4. Trauen sich manche irrtumlich nicht die Fahigkeit zu, Bedeutendes 
und Wertvolles zu erleben. (In Wirklichkeit hat jeder diese Fahigkeit). 
Sie wollen also "in anderen" erleben. Sie "fUhlen sich ein" 1). Besonders 
geeignet ist dazu Dichtung, etwa Romanlekture; speziell die von Karl 
May, dessen Technik der ausgesprochensten Ich.Form jeden Leser zur 
Indentifikation mit den groBen HeIden veranlaBt. Aber noch geeigneter 
ist ein lebender "Fuhrer", dem man sich zwar unterordnet, fUr den man 
aber doch auch vorkampft, als Wagnerianer, Steinerianer, Uridilianer'), 

In allen Fallen aber gilt Goethes Vers: 
Ja, wer eure Verehrung nicht kennte! 
Euch, nicht ibm setzt ihr Monumente. 

Und die Lehre aus alledem? Niemand sollte einem Einzelnen zu sehr 
vertrauen; wo es aber urn Amter geht, yom Minister und Burgermeister 
bis zum Vereinsobmann, sie soUten aIle durch Kommissionen verwaltet 
werden. Das alte Athen hat kulturell ziemlich viel geleistet; es hat aber 
nie einen Prasidenten der Republik gehabt, noch des Rates, noch der 
Volksversammlung - auBer auf einen Tag. Demokratie heiBt nicht Herr. 
schaft der Begabtesten, sondern Herrschaft aller - des Volkesl Der Be
griff "Be gab teste" hat nach den Entdeckungen der Individualpsychologie 
nicht mehr soviel Bedeutung wie vorher; vor allem aber: warum sollten 
die Begabtesten eher herrschen als die Reichen oder die Geburtsadeligen? 
Sind sie weniger egoistisch? Denken sie mehr an andere? Sie mussen sich 
erst durchsetzen und hauen wahrend des Kampfes harter nach allen 
Seiten aus als von Geburt Reiche und Adelige. Goethe und Schiller haben 
sich unter den Adeligen von Weimar leichter durchsetzen konnen als 
Multatuli unter den Intellektuellen Hollands. So weit ihm aber sein Ein. 
treten fUr die unterdruckten Eingeborenen von Niederlandisch.Indien 
geschadet hat, moge man bedenken, daB, die Herrschaft der Intellek. 

1) Vgl. Zilsels schon genanntes Buch. 
S) Wiener FuBball-Heros. 
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tuellen - und im Frankreich und England des 19. Jahrhunderts haben die 
Kapitalisten ihre Herrschaft wirklich mit den Intellektuellen geteilt -
immer besonders reich an Kriegen und Unterdriickung schwachercr 
Volker und Volksklassen war. 

Freie Bahn den Tiichtigen? 0 nein, sondern ein ertragliches Leben 
fiir aIle! 

Selbsterfundene Marchen. 
Versuch einer psychologischen Bearbeitung von Schiileraufsiitzen. 

Von Dr. Carl Furtmiiller. 

I. 

Die folgende Untersuchung behandelt 36 Marchen, die von 13. bis 
14jahrigen Schiilerinnen einer Mittelschulklasse als deutsche Hausarbeit 
geliefert wurden. Das Thema hatte gelautet: "Ein selbsterfundenes Mar. 
chen"; irgendwelche nahere Angaben oder Bedingungen waren nicht 
hinzugefiigt worden. Gleichzeitig stand ein zweites Thema zur Wahl, ein 
Zwang zum Marchenerzahlen wurde also nicht ausgeiibt; trotzdem hat 
die groBe Mehrheit der Madchen sich fUr diese Arbeit entschieden. 

Ais die Lehrerin, die dieses Thema gestellt hatte, mir gesprachsweise 
hiervon erzahlte, entstand in mir der Gedanke, eine psychologische Be. 
arbeitung und Verwertung der gelieferten Marchen zu versuchen. Mir 
schwebte dabei das Problem vor, zu untersuchen, wieviel man durch 
Durchforschung von Schiilerarbeiten nach individualpsychologischen Ge. 
sichtspunkten iiber den Inhalt des Seelenlebens der Verfasser in Er. 
fahrung bringen konne. Gerade dieses Marchenthema schien mir fUr ein 
solches Experiment besonders giinstig, weil es einerseits vollige Freiheit 
laBt, andererseits doch eine geniigend breite Vergleichsbasis verspricht. 

Die Ausfiihrung meiner Absicht wurde mir von der Lehrerin in freund. 
lichster Weise ermoglicht. Sie gab mir nicht nur Gelegenheit, die Arbeiten 
kennenzulernen, sondern sie beantwortete auch nach Mo~lichkeit meine 
in einzelnen Fallen gestellten Fragen nach den personlichen Verhaltnissen 
der Schiilerinnen. Sie konnte dies tun ohne die leiseste Scheu, eine In. 
diskretion zu begehen, da mir nicht nur die betreffenden Madchen vollig 
unbekannt sind, sondern ich auch nicht einmal ihren Namen erfuhr. 

Ich hatte daran denken konnen, Heber meinen eigenen Schiilern dieses 
oder ein ahnliches Thema zu stellen, da die personliche Kenntnis der 
Schreiber ein Eindringen in den unbewuBten Inhalt ihrer Arbeiten gewiB 
erleichtert batte. Zweifellos ware in diesem Fall der Ertrag der Deu. 
tungsarbeit reichlicher gewesen, ebenso sieher aber ist. daB die Reinheit 
des Experiments getriibt worden ware; es hatte sich schwer auseinander. 
halten lassen, wieviel von den Resultaten Ergebnis der speziellen Unter' 
suchung, wieviel Niederschlag meiner sonstigen Beobachtungen gewesen 

Adler. Heilen und Bilden 3. Aufl. 20 
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ware. Auch scheint es mir ftir eine N achpriifung und wissenschaftliche 
Erorterung meines Versuchs von Wichtigkeit, daB jetzt der Leser dem 
Material (annahernd) unter denselben Bedingungen gegeniibertritt wie 
ich selbst. Wie hemmend sich freilich der Mangel an personlichem Ma. 
terial fiihlbar machen muB, ist ja ftir jeden mit individualpsychologischer 
Arbeit auch nur oberfHichlich Vertrauten von vornherein klar; iiberdies 
wird sich in meiner Untersuchung selbst an einigen Beispielen zeigen, wie 
sehr der Eindruck sofort an Plastizitat gewinnt, wenn iiber die Schrei. 
berin oder ihre Lebensverhaltnisse charakteristische Daten bekannt sind. 
Andererseits kann bei einer Arbeit wie der vorliegenden die Breite der 
Untersuchung bis zu einem gewissen Grade den Mangel der Tiefe kom. 
pensieren: was an sich bedeutungslos und uninteressant schiene, gewinnt 
unter Umstanden einen charakteristischen Wert durch die Gegeniiber. 
stellung der Arbeiten anderer Schiilerinnen. 

Die Untersuchung beschrankt sich bewuBt auf den einen schon her. 
vorgehobenen Gesichtspunkt und schlieBt alles andere (z. B. den Ver. 
such einer asthetischen Charakterisierung und Wertung der gelieferten 
Marchen) aus. Ein Problem schiene allerdings als Vorarbeit fiir das 
Hauptthema nicht unwichtij:! zu sein: die Frage namlich, inwieweit die 
Arbeiten rein produktiv sind, und inwieweit sich, wenn schon nicht 
in den verwendeten Motiven, so doch in ihrer Verkniipfung, Selbstandig. 
keit zeige. Ich glaubte aber, von dieser Nachforschung, die sehr weit. 
laufig geworden und durchaus keines vollen Erfolges sicher gewesen 
ware. beruhigt absehen zu diirfen. Die Kinder waren ja durch das Thema 
indirekt darauf hingewiesen, den Vorrat ihnen bekannter Marchenmotive 
zu verwenden. Die Zahl der jedem Kind gelaufigen Motive und Ver. 
kniipfungen ist aber sehr groB. So setzt also das Erfinden eines Mar. 
chens bei dem Kinde ein bewuBtes oder unbewuBtes Wahlen unter vielen 
zur Verfiigung stehenden Moglichkeiten voraus und d u r c h die Wah I, 
die es trifft, charakterisiert sich das Kind. Und es handelt 
sich jetzt nur darum, den Schliissel zu finden, der uns diese unbewuBte 
Selbstcharakteristik verstehen lehrt. 

Da lag es nahe, nach dem Vorgange Riklins 1) an eine symbolische 
Ausdeutung der Marchen zu denken. Aber das hatte geheiBen, auf die 
von mir geplante spezieUe Untersuchung von vornherein verzichten. 
Denn da die Symbolik im Material liegt, so hatten natiirlich die mit 
diesem Material arbeitenden kindlichen Marchen nichts Neues ergeben 
konnen. Und da die Symbole vielgestaltig, die Ausdeutungsergebnisse 
aber notgedrungen recht eintonig sind, so hatte man auch nicht daran 
denken konnen, zu einer Erfassung des charakteristischen Gehaltes des 
einzelnen Marchens zu gelangen. AuBerdem ware die Frage immer offen 
geblieben, ob die sexuelle Symbolik auch wirklich von den Madchen 

bewuBt oder unbewuBt - verstanden worden sei. Ich ziehe daher 

1) Franz Riklin, Wunscherfiillung und Symbolik im Marchen. (Schriften zur 
angewandten Seelenkunde, Heft 2.) 
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die Symbolik im engeren Sinne nur in einzelnen Fallen als Hilfsmittel 
heran. 

Es handelte sich also darum, nach einem anderen Schliissel zu suchen, 
mit dem man, von den Marchen ausgehend, das Seelenleben der Ver. 
fasserinnen erschlieBen konnte. So entstand in mir der Gedanke, die 
Grundgedanken der individualpsychologischen Methode Alfred Adlers 
auf die vorliegende Aufgabe anzuwenden. Nach Adler liegt der Angel. 
punkt fiir das Verstandnis einer individuellen Psyche in dem Verstandnis 
des unbewuBten Lebensplanes, den sie verfolgt. So vielgestaltig er sein 
kann, sein Endziel ist immer die endgiiltige Erhohung der Personlich. 
keit. Den Weg zu diesem Ziel versucht jeder Mensch auf gewissen fiir 
ihn charakteristischen Bahnen, die Adler Leitlinien genannt hat. Den 
Ausgangspunkt des ganzen Prozesses bildet ein in organischen und in 
sozialen Ursachen wurzelndes Gefiihl der Minderwertigkeit, dessen Kom. 
pensation versucht wird. So ergab sich mir also die Aufgabe, zu unter. 
suchen, ob sich aus dem Marchen der unbewuBte Lebensplan derSchrei. 
berinnen wenigstens andeutungsweise erraten oder doch eine oder die 
andere charakteristische Leitlinie erschlieBen lasse; nebenbei war darauf 
zu achten, ob iiber Grad und Herkunft des MinderwertigkeitsgefUhls 
etwas zu erfahren sei. Bei dieser Art der Betrachtung muBte selbstver. 
standlich dem Gegensatz zwischen Ausgangspunkt und Zielpunkt des 
~archens besondere Bedeutung zukommen. 

Der Tragweite der zu erhoffenden Ergebnisse waren dabei natiirlich 
von vornherein enge Grenzen gewiesen. Darauf muBte schon eine all. 
gemeine Erwagung hindeuten: Die Deutung eines isolierten Marchens 
wird ebenso wie etwa die einer isolierten Symptomhandlung immer 
problematisch bleiben miissen; ihre zwingende Kraft erhalten Deutungen 
ja erst dadurch, daB viele Einzelziige, aneinandergereiht, immer wieder 
nach derseiben Richtung weisen. Dazu kommen noch die speziellen 
Fehlerquellen, die aus der Art des gestellten Themas flief~en. DaB die 
Schiilerinnen Marchen zu schreiben hatten, hatte gewiB den iiberaus 
wichtigen VorteH, daB sie hochst personliche Dinge erzahlten ohne das 
BewuBtsein, befragt zu sein und iiber sich ctwas auszusagen. Anderer. 
seits liegt aber in der Aufgabe die Aufforderung, der Phantasie ohne 
Riicksicht auf die Wirklichkeit die Ziigel schieBen zu lassen; ja im Wesen 
des Marchens liegt geradezu der Gegensatz zur Realitat. Nun zeigt uns 
gewiB gerade die individualpsychologische Methode, welch auBerordent. 
liche Bedeutung die Erforschung der Phantasien fUr die Erkenntnis des 
Seelenlebens gewinnen kann. Aber ihre volle Auswertung setzt doch 
immer voraus, daB wir die Wechselbeziehungen zwischen Phantasie und 
Realitat verfolgen konnen. Unrealisierbare Phantasien hat jeder Mensch, 
die charakteristische Besonderheit des einzelnen aber liegt nicht nur in 
der Art seiner Phantasien, sondern auch in dem Grade, in dem sie 
seine Einstellung zur Wirklichkeit beeinflussen. Da wir nun in unserm 
Fall mit wenig en Ausnahmen nichts weiter vor uns haben, als das ver. 
einzelte Phantasieprodukt, so werden wir schwer entscheiden konnen, 

20· 
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ob es sich urn eine augenblickliche Konstellation oder um eine dauernde 
Einstellung, um ein versuchsweises Austasten der Zukunft nach einer 
bestimmten Richtung oder um eine festgewordene Leitlinie handelt; wir 
werden nicht sondern konnen, was an dem sich uns darbietenden Seelen~ 
bild in FluB und was in Ruhe ist. Nicht iibersehen darf auch werden, 
daB die Art des Themas es mit sich bringen muBte, daB die Madchen 
sich in ihre eigene Marchenzeit zuriickversetzten; so mogen Probleme, 
die in Wirklichkeit schon ganz oder nahezu erledigt sind, momentan 
wieder zu voller Aktualitat erwacht sein. Diese Bedenken kommen je~ 
doch eigentlich nur so lange in Betracht, als man die Erforschung der 
Individualitat der einzelnen Verfasserinnen ausschlieBlich ins Auge faBt; 
und die kann wohl auch nicht das Ziel einer solchen Kollektivunter~ 
suchung sein. Die Lage wird bedeutend giinstiger, wenn man sein Augen~ 
merk mehr darauf richtet, gleichsam einen Querschnitt durch die seelische 
Situation der betreffenden Altersklasse zu erhalten. Da bekommt dann 
jede Deutung wenn auch nicht individuellen, so doch exemplifikatori~ 
schen Wert; denn was im Einzelfalle vielleicht bloB das augenblickliche 
Auftauchen einer Moglichkeit gewesen ist, die in der psychischen Enb 
wicklung dann nicht weiter verfolgt wurde, ist sicher in vielen· anderen 
Fallen konsequent festgehalten und zur leitenden Idee des Individuums 
gemacht worden. Und so kann uns unsere Untersuchung vielleicht einen 
Vberblick geben iiber die Probleme, die Madchen auf dieser Entwick~ 
lungsstufe beschaftigen, und iiber die Wege, die sie sich versuchsweise 
als moglich vorzeichnen. Welchen Weg die einzelne dann wirklich gehen 
wird, miissen wir unentschieden lassen. 

Wir haben es mit Madchen in einer Periode zu tun, in der ihre wich~ 
tigsten Gegenwartsinteressen noch in Elternhaus und Familie verankert 
sind, in der sich aber schon der Blick offnet in eine Zukunft, die dariiber 
hinaus fiihren solI. Werden wir also das F amilienmotiv in der Regel er~ 
warten diirfen, so werden uns doch die Marchen auffallig sein, in denen 
es ausschlieBlich herrscht. Wir werden da eine etwas verlangsamte psy~ 
chische Entwicklung zu vermerken haben oder vielleicht auch daran 
denken miissen, daB die Verfasserin vor dem Gedanken an die Zukunft 
angstlich zuriickweicht. Dieser Gruppe von Familienmarchen habe ich 
eine andere gegeniibergestellt von solchen Marchen, in denen sich schon 
die Grundziige eines Lebensplanes erkennen lassen. In einer Mittelgruppe 
habe ich die Marchen vereinigt, die die eine oder die andere charakte~ 
ristische Leitlinie verraten, ohne daB man aus ihnen eigentlich einen 
Lebensplan herauslesen konnte. 

Ich beginne .mit dem kindischesten der gelieferten Marchen 1). 
1. Der naschhafte Hans. Die Mama bietet der Tante Indianerkrapfen an; 

dabei stellt sich heraus, daB Hans das Schlagobers herausgenascht hat. Er wird nun 
auf doppelte Weise bestraft. Zuerst kauft die Mama anderes Backwerk, bestimmt es 

1) Die Riicksicht auf den Umfang der Arbeit hat mich genotigt, den wortlichen 
Abdruck der oft recht hiibsch erzahlten Marchen durch sorgfaltige Inhaltsangaben 
zu ersetzen. 



Selbsterfundene Marchen. 309 

aber nur fiir seine Schwester Trude. Die brave Trude aber gibt dem Bruder doch 
davon. Dann kommt ein wie Knecht Ruprecht gekleideter Mann und gibt fiir Hans 
ein Paket abo Dieser findet darin voU Freude lauter Indianerkrapfen. Aber - sie sind 
kaschiert und in jedem steckt ein Zettel mit einem Spriichlein gegen die N aschhaftigkeit. 

Also ein Geplankel aus der Kinderstube. Beachtenswert ist, daB nicht 
darauf verzichtet wird, die Schwester durch einen kleinen Zug ins hellste 
Licht zu setzen, obwohl darunter die Konsequenz der Handlung leidet. 

Nicht unahnlich in der Anlage, fUhrt uns doch das folgende Marchen 
in weit tiefere Konflikte ein. 

2. Be s t raft e G r a usa m k e i t. Der guten, fleiBigen und gehorsamen Berta steht 
die bose, faule und schlimme Emma gegeniiber. Die Ermahnungen der Schwester 
bleiben nutzlos; die Eltern drohen, sie in eine Erziehungsanstalt zu geben. Trotzdem 
versteht sie es, sich bei den Leuten beliebt zu machen. N ach einer kurzen Zeit der 
Besserung verfaUt sie wieder in ihren alten Fehler. Einst qualt sie aus Mutwillen eine 
Raupe. Zur Strafe wird sie selbst in eine Raupe verwandelt. Die Eltern finden statt 
der Tochter die Raupe im Bett und geben sie in eine Schachtel. In der Nacht von 
11-12 Uhr kann sie sprechen und da sagt sie ihren Eltern, daB sie nur erlOst werden 
kann, wenn man sie acht Tage lang fasten laBt. 

Schon die gehassige, dabei neiderftillte Schilderung der Schwester 
muB auffallen. Mehr Licht kommt fUr uns in dieses Marchen, wenn wir 
erfahren, daB die Erzahlerin in der Schule durch ihr schwerfalliges 
Sprechen so aufgefallen ist, daB man sie angewiesen hat, einen Arzt auf~ 
zusuchen. Die Schwester hat allerdings gemeint, zu Hause beim Schimpfen 
gehe es ganz gut. Wir finden also die Verfasserin im Marchen wohl 
doppelt wieder. Einerseits ist sie die brave Tochter, deren Tugenden von 
den Fehlern der Schwester so stark abstechen, andererseits ist sie die 
arme, wehrlose, von der Schwester gequalte Raupe, die nicht einmal ihr 
Leid klagen kann. So finden wir Minderwertigkeit und Kompensation 
nebeneinander dargestellt. An der Schwester wird grtindlich Revanche 
getibt, sie wird mit dem Leiden bestraft, durch das sich die Schreiberin 
benachteiligt fUhlt. 

Das Thema der ungleichen Geschwister kehrt noch einmal wieder, 
allerdings aus der Kindersphare herausgertickt und daher ohne so scharfes 
Hervortreten personlicher Beziehungen. 

3. Die be ide n B r ii d e r. Von zwei Briidern ist der eine reich und herzlos genug, 
den andern, der arm ist, nicht zu unterstiitzen. Dieser hilft einst einem kleinen Berg~ 
geist und erhalt zum Lohn ein wunscherfiiIlendes Feuerzeug. Dadurch gelangt er zu 
Wohlstand. Aus Neid stiehlt es der reiche Bruder, aber ihm wird es zum Unheil und 
er kommt urn sein Vermogen. Reuig bringt er das Feuerzeug zuriick und der gute 
Bruder unterstiitzt ihn nun. 

Diesen Marchen treten andere gegentiber, die uns Bilder ungetrtibter 
geschwisterlicher Liebe zeigen. So 

4. Das verbotene Zimmer. Hansel und Gretel sind arm und miissen betteln; 
sie finden Aufnahme bei einer Frau, die ihnen Nachtlager gewahrt und sie vor ihrem 
Mann, dem Menschenfresser, versteckt. Am anderen Morgen sollen sie elf Zimmer 
kehren, das zwolfte jedoch nicht betreten. Sie tun es doch und find en darin einen 
goldenen Wagen mit. davorgespanntem Hirsch. Sie fliehen auf ihm und entgehen den 
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Verfolgungen dadurch, daB das Madchen durch Zauberspriiche erst sich und den Bru. 
der in einen Rosenstrauch verwandelt und dann die Enten eine Briicke iiber den See 
bilden laBt. Durch die Zauberkraft des Wagens werden sie reich. 

Bei naherem Zusehen merkt man da freilich, daB trotz aller Betonung 
geschwisterlicher Eintracht Bruder und Schwester keineswegs gleich be. 
handelt sind. Die Schwester ist es, die die Zauberspriiche kennt und die 
alles vollbringt, was zu ihrer und des Bruders Rettung fUhrt. Der mann
liche Partner ist vollig in die passive Rolle des Schutzlings hinabgedruckt. 
DiB es sich urn e I t ern los e Kinder handelt, konnte als bedeutungsloses 
Detail aufgefaBt werden. Aber man wird doch angeregt, an solchen Zugen 
nicht achtlos voriiberzugehen, wenn man z. B. von einem siebenjahrigen 
Madchen erfahrt, welches, moge es nun gehorte Marchen nacherzahlen 
oder selbst welche erfinden, nie unterHiBt, eine bestimmte Wendung ein. 
zufUgen: am Schlusse stirbt die Mutter. 

Auch ein Marchen geschwisterlicher Liebe, aber bei volliger Vertau. 
schung der Rollen, ist 

5. Der gute Bruder. Die Schwester ist von einer Hexe entfiihrt worden. Dem 
Bruder hilft nun eine Fee, seine Patin, die Schwester zu retten. Das Unternehmen ist 
sehr schwierig: er muB drei Bedingungen erfUllen und drei Versuchungen siegreich 
bestehen. 

Die Marchen 4 und 5 zeigen in unentwickelter Form, noch in die 
Familienbeziehungen eingesponnen, den Gegensatz zwischen gesteigerter 
Aktivitat und hochster Passivitat der Frau, der uns spater noch ein. 
gehend beschaftigen wird. In Nummer 5 speziell scheint die Gestalt des 
Bruders, wir wissen nicht, ob nur nach auBen hin oder auch pro foro 
interno, nur die Hulle zu sein fur das allgemeine mannliche Ideal der 
Verfasserin, so daB dieses Madchen in Beziehungen tritt zu der Gruppe 
der Marchen yom rettenden HeIden (Marchen 22-25). 

Wir gelangen jetzt zu einer Reihe von Marchen, in denen das Ver
haltnis zwischen Kindern und Eltern eine Rolle spielt. Bei Geschichten, 
die die Madchen von vornherein fUr die Schule geschrieben haben, wird 
es nicht wundemehmen, daB dieses Verhaltnis im allgemeinen mit lese. 
buchmaBiger Korrektheit dargestellt wird. 

6. Die guten Elfen. Ein kleines Madchen muB sich und die kranke Mutter 
durch Verkauf von Erdbeeren und Blumen ernahren. Eines Nachts kommt ein hell. 
blaues, bekranztes Wesen durchs Fenster herein und nimmt sie mit zum Tanz der 
Elfen. Dort setzt man ihr auch ein Kranzlein auf und diesen Kranz tragt sie noch am 
Morgen, als sie in ihrem Bette erwacht. Er ist aus Gold und Edelsteinen. Durch seinen 
Verkauf kommt sie zu Geld und kann jetzt fiir die Mutter einen Arzt holen. 

7. Ein Weihnach tsmarchen. Am Weihnachtsabend geht ein kleines Madchen 
aus dem Dorf in die Stadt, um fUr die schwerkranke Mutter einen Arzt zu holen. Auf 
dem Wege betet sie vor einem Heiligenbilde und schlaft dann ermiidet ein. Sie fiihlt, 
wie sie als Schneeflocke gegen den Himmel getragen wird. Dort gibt ihr das Christ. 
kind ein Flaschchen mit Arznei. Als sie erwacht, ist sie vor ihrem Hause. Bauern 
haben sie halb erstarrt im Walde aufgefunden. Ihre Himmelfahrt scheint also ein 
bloBer Traum gewesen zu sein. Aber nein, sie hat das Flaschchen, und kaum hat die 
Mutter von der Arznei genommen, so ist sie auch schon gesund. 
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8. Der Erdgeist. Ein braver Junge, der Sohn eines arm en Holzhauers, ein 
Sonntagskind, fangt einst im Walde einen Zwerg und zwingt ihn, ihm Schatze zu geben. 
Die bringt er seinen Eltern. 

An Betonung kindlicher Liebe, ja Aufopferung lassen es also diese 
Marchen gewiB nicht fehlen. Das hindert aber nicht, daB die tatsach~ 
lichen Verhiiltnisse ins Gegenteil verkehrt werden. Die Eltern erscheinen 
als die Schwachen und Hilfsbediirftigen, die Kinder werden zu Rettern 
in der Not und die Eltern mtissen eigentlich dankbar zu ihnen hinauf. 
sehen. Hierher gehort wohl auch 

9. 1m Reich der Elfen. Ein Holzhackerbub pfliickt Blumen. Da steht plotzlich 
ein Zwerg vor ihm und sagt, es seien Elfen, die er getotet habe. Er muB jetzt mit zur 
Elfenkonigin und diese verzeiht ihm unter der Bedingung, daB er ihr einen kostbaren 
Ring aus dem See hole. Er tut das Verlangte und schlaft dann miide auf einer Wiese 
ein. Ais er erwacht, stehen seine Eltern bei ihm. Seine Mutter halt das ganze fiir 
einen Traum. "Doch Berchtold wuBte das besser." 

In diesem letzten Satz scheint mir der psychologische Kern des eigent~ 
lich ganz ergebnislos verlaufenden Marchens zu liegen. Dadurch, daB der 
Held etwas AuBerordentliches erlebt hat und durch das "Besserwissen" 
erhebt auch er sich tiber die Eltern. 

Dbrigens fehlt auch das direkte Hervorbrechen der Konfliktstimmung 
den Eltern gegentiber nicht ganzlich. 

10. Der verkannte Hans. Ein Miiller hat drei Sohne. Der jiingste, Hans, ist 
"ein verschlossener Junge, der immer arbeitet, wenn er sich allein glaubt". So gilt er 
fUr faul und wird von allen verachtet, und als der Vater einst von einem Mannchen 
einen Wunschstab erhalt, wiinscht er, Hans solIe sich verirren. Hans kommt in den 
Wald zu dem Mannchen, arbeitet bei ihm und bleibt mehrere Jahre dort. Dann will 
er wieder zu seinen Eltern und erhalt vom Mannchen als Lohn einen Wunschring. Er 
trifft dann einen seiner Briider, der ihn aber nicht erkennt. Von ihm erfahrt er, daB 
die Familie vollig verarmt ist. Als Hans weg war, habe seine Arbeitskraft iiberall 
gefehlt und es sei nichts mehr von der Stelle gekommen. Jetzt gibt sich Hans zu er. 
kennen, kehrt zu seinen Eltern zuriick und mit Hilfe des Wunschringes zaubert er 
dem Vater eine Miihle her. 

Wir haben hier also ein ahnliches Schema, wie in den vorausgehen. 
den Marchen, nur ist das ganze Verhaltnis stark vergiftet. Wir haben 
es mit einem trotzigen ("verschlossenen") Kind zu tun, das selbst einen 
falschen Schein wider sich hervorruft, urn dann im Gefiihl der verfolgten 
Un schuld schwelgen zu konnen. Den sich so entwickelnden Revanche. 
geltisten wird im Marchen eine ins Grandiose gesteigerte Befriedigung: 
es zeigt sich, daB das verkannte Kind die eigentliche Sttitie der ganzen 
Familie war. DaB die Verfasserin nicht davor zuriickschreckt, zur Er. 
langung dieser Revanche den Vater und die ganze Familie ins Ungltick 
zu stiirzen, deutet auf HaB. und Racheregungen gegen die Eltern. 

An den SchluB di~ser Gruppe stelle ich ein Marchen, das durch eine 
Tatsache aus den personlichen Verhaltnissen der Schreiberin eine inter. 
essante Aufhellung. erfahrt. 

11. Die Zau berhacke. In einem Wald lebt ein armer Holzhauer. Er hat einen 
Sohn; seine Tochter ist seit Jahren verschwunden. Einst rettet er einem Zwerg das 
Leben und dieser gibt ihm aus Dankbarkeit den Rat, fiir die Waldfrau Heilkrauter 
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zu sammeln. Von ihr erhiilt er nach einem Jahr eine Zauberhacke, mit deren Hilfe 
er bald zu einem wohlhabenden Holzhandler wird. Als sein Sohn und die Waldfrau 
erkranken, pflegt er beide. Vor ihrem Ende gibt ihm die Waldfrau einen Brief an den 
Zwerg mit und jetzt stellt sich heraus, daB dieser die verschwundene Tochter ist. 
Jetzt ist sie aus der Verzauberung erlOst und auch der Sohn wird wieder gesund. 

Das Madchen, das dieses Marchen verfaBt hat, hat einen blinden 
Bruder, der infolge seiner Begabung und seines FleiBes trotz seines Ge~ 
brechens den normalen Studiengang als offentlicher SchUler verfolgen 
kann. Es ist ohne weiteres klar, daB unter diesen Umstanden der Knabe 
im Mittelpunkt der elterlichen Sorgfalt und Liebe stehen muB. Auf 
diesen unvermeidlichen Umstand reagiert nun das Madchen mit einem 
Gefiihl der Zuriickgesetztheit und das kommt im Marchen inpragnanter 
Steigerung dadurch zum Ausdruck, daB die Tochter iiberhaupt ver~ 
schwunden ist. Aber da bahnt sich auch schon die Kompensation an. 
Sie ist in einen Zwerg verwandelt, also in einen zwar kleinen, aber doch 
machtigen Man n, sie rettet ihren Vater aus seiner Not und fiihrt schlieB~ 
lich auch die Genesung des Bruders herbeL 

'Bei einem Riickblick auf die Gruppe der Familienmarchen scheint 
mir eirt Zug als fast ausnahmslos allen gemeinsam besonders hervor~ 
zutreten. Wir sind es ja gewohnt, von Marchen einen gliicklichen Aus~ 
gang zu erwarten. Sobald nun konkrete Personen ins Spiel kommen, laBt 
sich dieses Gesetz genauer fassen. Das Marchen geht gut aus, heiBt 
dann immer: Es gelingt dem Heiden, sich iiber diese Personen zu er. 
heben. 

II. 

Wir wenden uns jetzt der Gruppe von Marchen zu, aus denen nicht 
ein eigentlicher Lebensplan abgelesen werden kann, sondem in denen 
nur eine oder die andere Leitlinie charakterstisch hervortritt. Es liegt 
in der Natur der Sache, daB sich gerade in dieser Gruppe am schwersten 
ein roter Faden wird festhalten lassen, der von einem Marchen zum 
andem fiihrt. 

Ich beginne mit einem Marchen, das in mancher Beziehung mit der 
ersten Gruppe verkniipft 1st. 

12. Ein Marchen. Ein junger Bursch zieht frohlich durchs Land. Von einem 
blauen Vogel gefiihrt, kommt er zu einem prachtigen Palast. Bei seinem Anblick 
werden die strengen Wachter heiter und freundlich und sagen ihm, hier wohne die 
Konigin V 0 r sic h t. Das Land sei gliicklich, eine so treffliche Herrscherin zu haben, 
nur eine sei noch besser als sie, ihre Tochter, die Weisheit. Diese erscheint und ihre 
ernsten Ziige erheitern sich beim Anblick des Fremden, der sich nun als der Froh. 
sinn zu erkennen gibt. Sie fordert ihn auf, hier zu bleiben und sagt ihrer Mutter, daB 
jetzt eine ungetriibt gliickliche Zukunft vor ihnen liege. Derin wo Weisheit und Froh. 
sinn vereint seien, miisse alles gut gehen. 

Wenn auch qas allegorische Gewand die Ausdeutung erschwert, so 
treten personliche Beziehungen klar genug hervor. Es ist sehr verstand. 
lich, daB gerade die V 0 r sic h t als charakteristische Eigenschaft der 
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Mutter hervorgehoben wird. Und es iiberrascht uns auch nicht mehr, 
daB bei aller respektvollen Behandlung der Mutter die Tochter doch als 
die hoherstehende erscheint. Ohrigens scheint es auch ail direkten Vor~ 
wiirfen gegen die Mutter nicht zu fehlen. Denn wenn die Verfasserin 
iiber Weisheit erziihlen liiBt: "Oh, das, was man in der Welt unter Er. 
ziehen versteht, ist sie nicht worden. Sie hat nur immer das schone 
Vorbild gehabt", so stellt sie offenbar ihr piidagogisches Ideal der Er. 
ziehung, die sie tatsiichlich erfiihrt, entgegen. 1m iibrigen erblicken wir 
in der Schreiberin eines der Miidchen, die von sich selbst feststellen, 
daB sie das Leben zu schwer nehmen. "Nur ist sie traurig" heiBt es von 
Weisheit; und sie selbst sagt zu Frohsinn: "Wer auch so sein konnte 
wie du, immer denke ich, das hiittest du so machen konnen, dies so." 
DaB dem melancholischen Miidchen dann der miinnliche Frohsinn gegen~ 
iibertritt, hat wohl auch seine tiefere Bedeutung und verriit uns die 
Vorstellung, die sich die Verfasserin von der Rolle macht, die die Ge~ 
schlechter im Leben zu spielen haben. 

13. Die Griindung von Pechdorf. Ein armer Schuster wandert durch den 
Wald, um fUr seine letzten zwei Kreuzer Pech zu holen. Trotzdem gibt er einen Kreu. 
zer noch einer Bettlerin, die ihm zum Dank einen Pechtopf schenkt. Es stellt sich dann 
heraus, daB dieser Topf nie leer wird und die mit diesem Pech geklebten Schuhe 
besonders gut sind. So bekommt er viel Arbeit, wird ein wohlhabender Mann und der 
Grunder einer Ansiedlung. Ais er ein8t wieder durch den Wald geht, steht an der 
Stelle, wo er damals die alte Bettlerin t~~f, eine schone Fee und sagt ihm, sie habe in 
jener Verkleidung sein Herz priifen wollen, um ihm dann zu helfen. 

Fiir uns bildet natiirlich die Gestalt der Fee das Zentrum des Miir. 
chens. Es ist nicht schwer einzusehen, welche Lebensauffassung sich 
da vorbereitet. Der Verfasserin schwebt offenbar das Ideal der vor' 
nehmen Dame vor, die sich in patronessenhafter Huld zu den Armoo 
herabliiBt, um ihnen beizustehen, aber wohlgemerkt nur dann, wenn sie 
es auch verdienen. 

In der Grundtendenz verwandt ist 
14. Das Marchen vom Bergsee. Die Treue hat in einem Tal ihren Wohnsitz 

aufgeschlagen und herrscht ruhig und gliicklich iiber brave Untertanen. Da wandert 
der Riese Unnutz ein; er hetzt das Volkchen auf, wirft die Parole "Freiheit und Reich
tuml" unter die Leute und es kommt zum Aufruhr. 1m Augenblick der hochsten Not 
erscheint der Konig der Berge; Unnutz wird in einen Felsen verwandelt, das Tal in 
einen See, die Bewohner aber werden auf Fiirbitte der Treue geschont und wohnen 
von neuem unter ihrer Herrschaft an den Ufern des Sees. 

Also ein politisches Miirchen. Ais solches nimmt es unter den gelie. 
ferten Arbeiten eine Sonderstellung ein; es ist das einzige, das den 
egozentrischen Standpunkt verliiBt und sich allgemeineren Prohlemen zu' 
wendet. Das deutet zweifellos auf eine gewisse Enge des Gesichtskreises 
der Schiilerinnen, die dieser Altersstufe eigentlich nicht mehr natiirlich 
sein sollte. Die schroff antirevolutioniire Tendenz ist es, die dieses Miir. 
chen dem vorausgehenden verwandt macht; auch hier das Postenfassen 
auf seiten der Vornehmen und Miichtigen, um sich so iiber die Masse 
zu erheben. So darf man als wesentlichsten Zug der heiden Miirchen 
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vielleicht eine realistische Umwandlung und Abschwachung des Prinzes< 
sinnenideals ansehen, von dem spater zu handeln sein wird. 

15. Ein W eihn ach tsmiirchen. Eine arme Wiischerin sagt ihrem kleinen Miid. 
chen, das Christkind komme nur zu den Reichen. Daraufhin geht die Kleine mit ihrer 
Puppe zur Stadt, urn die Puppe zu verkaufen und so reich zu werden. Nachdem sie 
abgewiesen, schliift sie endlich auf einer Bank ein. 1m Traum wird sie vom Christkind 
zum lieben Gott geftihrt. Eine reiche N achbarin findet sie auf, triigt sie nach Hause 
und bereitet ihr dann eine Bescherung. 

Die Heldin des Marchens stellt sich also eine Aufgabe, die weit uber 
ihre Krafte geht; aber gerade dadurch, daB sie zu schwach ist und zu. 
sammenbricht, gelangt sie schlieBlich doch an ihr Ziel. Wir sehen hier 
eine Leitlinie ausprobiert, die unter den so unendlich zahlreichen und 
fur den Psychologen so wichtigen Methoden, sich seinem Ziel auf Urn. 
wegen zu nahern, eine der raffiniertesten ist, eine Methode, die von 
auBerlich uberenergischen Madchen nicht zu selten in Anwendung ge. 
bracht wird. Es ist gleichsam ein Mit.dem.Kopf.durch.die.Wand;Rennen 
mit einem Hintergedanken. Man weiB sehr wohl, daB man durch die 
Wand nicht hindurch kann; aber man rechnet damit, daB, hat man sich 
erst den Kopf grundlich angeschlagen, schon Leute kommen werden, die 
einen mitleidig und doch respektvoll dort hinbringen, wohin man ge. 
lang en will. 

Genau genommen nennt sich ubrigens diese Geschichte zu Unrecht 
ein Marchen: das Wunderbare, das erzahlt wird, stellt sich ja dann als 
Traum heraus. Geradezu urn einen bewuBten Gegensatz zum Marchen 
handelt es sich bei 

16. Ein Miirchen. Die Konigin hat sich auf der Jagd verirrt .. Ermtidet liiBt sie 
sich an einem Baume nieder. Da steht plotzlich ein Zwerg vor ihr und sagt ihr, sie sei 
in einem Zauberbereich und sie konne nur nach Hause kommen, wenn sie drei Auf. 
gaben erftille. Sie mtisse einen Zweig mit gelben Frtichten ganz in den Wipfeln des 
Baumes brechen, sie mtisse den Weg gehen, den er hergekommen sei, und sie mtisse 
zu einer Insel gelangen, die mitten in einem See liege. Durch die Hilfe eines V ogels 
gelingt es ihr, die Aufgaben auszufiihren. Ploizlich hort sie Geliichter und schliigt die 
Augen auf, ihr Mann mit dem Jagdgefolge steht vor ihr. Sie hat nur getriiumt. Jetzt 
muB sie selbst lachen. 

Statt eines Marchens also Verspottung des Marchens. Die Verfasserin 
protestiert gegen die ihr gestellte Aufgabe, offenbar weil sie ihr als zu 
kindisch erscheint. Das Charakteristische dabei ist, daB ja auch ein 
anderes Thema zur \Vahl stand, daB diese Schiilerin sich aber fUr das 
Marchenthema entscheidet, eigens urn dagegen protestieren zu konnen. 
Daneben drangt sich die Vermutung auf, daB dieses Mad chen, das es 
ablehnt, ein Lebensbild ohne Rucksicht auf die Realitat zu entwerfen, 
seinen Mitschiilerinnen vielleicht an Reife voraus ist, daB es in der An. 
passung seines unbewuBten Lebensplanes an die Forderungen der Wirk. 
lichkeit weiter gelangt ist als die anderen. Es muB dahingestellt bleiben, 
welches dieser beiden Momente das entscheidende ist. -

17. Vom braven Schneiderlehrling. Der Schneiderlehrling beschenkt einen 
Bettler und wird deshalb von seinem geizigen Herm barsch zurechtgewiesen. 1m 
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weiteren Verlaufe der Geschichte wird der Junge reichlich belohnt, erhiilt einen Palast 
und heiratet eine Prinzessin. Der Meister wird bestraft, indem seine Kinder sich in 
Disteln verwandeln. 

So wird die Tugend belohnt und das Laster bestraft - eine hochst 
moralische Geschichte. Bei scharferem Zusehen allerdings erweist sich 
diese Moral als hOchst fragwlirdig. Es werden die Wege der Tugend 
und des Lasters ausgetastet und die Entscheidung fallt flir die Tugend, 
eben, weil hier Belohnung zu winken scheint, und zwar eine recht groBe 
Belohnung flir eine recht kleine Leistung. Und wie es eine theologische 
Ansicht gab, die es zu den Hauptfreuden der Seligen rechnete, daB sie 
die Qualen der Verdammten betrachten konnten, so wird auch hier der 
Triumph des Guten dadurch vervollstandigt, daB der Bose aufs grau. 
samste bestraft wird, ja so gar seine unschuldigen KiDder werden ins 
Verderben hineingezogen. Wir dlirfen librigens mit der jugendlichen 
Schreiberin nicht zu hart ins Gericht gehen, denn eine Zergliederung 
gar mancher moralindurchtrankten Jugendschrift wiirde kein besseres 
Resultat ergeben. Jedenfalls aber zeigt uns dieses Marchen eine bedenk. 
liche Kehrseite des "braven Kindes" und weist den Erzieher darauf hin, 
welche Behutsamkeit bei der Erziehung zur Ethik erforderlich ist. -

18. Wie der Fuchs den Lowen besiegte. In Abwesenheit des Lowen nistet 
sich der Fuchs in dessen Hohle ein. Durch List gelingt es ihm, dem Lowen Furcht 
einzujagen und ihn in die Flucht zu treiben. 

Diese Freude an dem Sieg des Schwachen tiber den Starken, des 
Kleinen tiber den GroBen ist etwas dem eigentlichen Kindesalter ganz 
Natlirliches; das Kind, das unter dem Geflihl seiner eigenen Kindheit 
und Schwache leidet, spricht sich mit solchen Geschichten Mut zu. In 
dem Alter aber, in dem die Verfasserin dieses Marchens steht, verrat 
das Festhalten an dieser Leitlinie doch so etwas wie die Voraussicht, daB 
man auch im spateren Leben klein und schwach bleiben und auf die 
Mittel des Kleinen und Schwachen angewiesen sein werde. Offen bar ist 
die Schreiberin von der Vorstellung beherrscht, daB ihr Geschlecht ihr 
diese Rolle im Leben zuweise. 

19. Vom Hiislein, das auf Wanderschaft ging. Das Hiislein will trotz 
Abmahnung seiner Eltern in die weite Welt. Verschiedene unangenehme Abenteuer 
schrecken es aber bald ab undes ist froh, wieder zu Hause zu landen. 

Der Ausgangspunkt ist hier ahnlich wie beim vorigen Marchen, aber 
das Resultat ist hier ein Zurlickweichen; das Elternhaus solI Schutz ge. 
wahren gegen die Gefahren des Lebens. Diese Philo sophie der Vorsicht 
kann uns nicht liberraschen, ist doch unsere Erziehung, vor allem die 
hausliche, in hohem MaBe eine Erziehung zur Vorsicht, ja zur Feigheit. 
Das ist aus praktischen Gesichtspunkten heraus wohl zu begreifen. Man 
libersieht dabei nur, daB diese Vorsicht, wo sie wirklich Wurzel ge. 
schlagen hat, viel tiefer geht als man will und ahnt, daB sie bei jeder, 
auch der kleinsten Handlung und Entscheidung, die das Leben fordert, 
hemmend und bremsend wirkt. 
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III. 

Die dritte Gruppe der Marchen, der wir uns nun zuwenden, ist nicht 
nur die groBte an Zahl, sondem auch die geschlossenste und interessan. 
teste. Allen diesen Marchen, in denen sich ein klarer skizzierter Lebens. 
plan erkennen laBt, ist ein Zug gemeinsam: Das Motiv der Prinzessin. 
Das ist bei Marchen an sich gewiB nicht iiberraschend, obzwar ja die 
Marchenliteratur auch andere Moglichkeiten bietet. Aber durch die 
Haufigkeit dieses Motivs in der Marchenliteratur wird die psychologische 
Bedeutung der Prinzessinnenidee nicht widerlegt, sondem im Gegenteil 
auf sie hingewiesen. Alfred Adler hat sie uns verstehen gelehrt als eine 
der wichtigsten und folgenschwersten Formwandlungen der mannlichen 
Leitlinie bei Madchen. Die unverhiillte Formel des mannlichen Protestes: 
"Ich will ein Mann seinl" wird in dieser Schroffheit natiirlich in dem 
Moment zusammenbrechen mussen, in dem das Madchen sich uber die 
Unabanderlichkeit seiner Geschlechtsrolle klar wird 1). Aber es wird sich 
nun sehr leicht die Ersatzformel einstellen: Wenn ich schon kein Mann 
bin, so will ich doch als Frau herr s c hen, will Konigin, Prinzessin 
seinl" Auch diese Fassung wird beim Fortschreiten der Entwicklung 
noch manche Anderung und Abschwachung erfahren mussen, immer aber 
wird sich der bedenkliche Ursprung dieser Leitlinie dadurch erweisen, 
daB sie die Frau, die von ihr beherrscht wird, zu unerfullbaren An. 
spriichen an das Leben treibt, daB sie ihr die Anpassung an die Realitat 
erschwert oder unmoglich macht. 1m Marchen nun wird die Spannung 
zwischen Realitat und Lebensplan uberwunden, es zeigt uns, wie die 
Heldin Prinzessin wi r d. Nur in vier Fallen wird diese Spannung von 
vomherein gemildert, indem es sich um die Erlosung verwunschener 
Prinzessinnen handelt, und nur in einem Fall ist die Heldin von Anfang 
an wirklich Prinzessin, allerdings krank und dem Tod verfallen. 

In der Prinzessinnenidee liegt naturlich auch ein Vorwurf gegen die 
Eltem versteckt, die es versaumt haben, ihrem Kinde diese herrschende 
Stellung in der WeIt vorzubereiten. Dieser Vorwurf kommt manchmal 
deutlich zum Ausdruck. Das verbindet diese Gruppe mit der ersten. 

Am bezeichnendsten und bekanntesten iti dieser Hinsicht ist die 
"Phantasie von den niederen Eltem", uber die Otto Rank im "My thus 
von der Geburt des Heiden" 2) ausfiihrlich gehandelt hat. Die GroBen. 
idee wird verwirklicht, indem die wirklichen Eltern in die Rolle von 
Zieheltern herabgedriickt werden. Dies finden wir in 

20. 1m R eic h der Elfen. Brave Fischersleute finden eines Tages vor ihrer Hiitte 
ein kleines Miidchen, das ein goldenes Kettchen urn den Hals triigt. Sie ziehen es als 
ihr eigenes Kind auf. Nach dem Tode der vermeintlichen Eltern muB das Miidchen 
auswandern. Ein Zwerg spricht die Weinende an und fiihrt sie ins Elfenreich. Hier 
erfiihrt sie von Titania ihre Geschichte. Sie ist ein Konigskind und es galt, sie der 

') Cf. meine und Wexbergs Ausfiihrungen in dem Aufsatz: "Zur Entwicklung' 
der Individualpsychologie", II., in diesem Bande. 

2) Schriften zur angewandten Seelenkunde. Heft 5. 
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Rache eines Zauberers zu entziehen. Sie bleibt im Elfenreich, bis die Stunde ihrer 
Riickkehr ins Elternhaus gekommen ist. Da zeigt ihr dann eine goldene Kugel den 
Weg zum Konigspalast; die Eltern erkennen sie und sind voll Freude. Sie heiratet 
einen Prinz en und bei ihrem ersten Kind ist Titania Patin. 

Die Bereitwilligkeit, auf die Eltern zu verzichten, zeigt sich noch 
deutlicher in 

21. Die W aldfee. Ein Holzhacker hilfteiner alten Frau; dieseentpupptsichdann 
als schone Fee und verlangt von ihm auf fiinfzehn Jahre seine Tochter. Nach langem 
Zogern willigen die Eltern ein. Es wird uns jetzt die Erziehung bei der Waldfrau, 
streng und liebevoll zugleich, geschildert. Nach fiinfzehn Jahren erzahlt sie dem 
Madchen seine Geschichte und schickt es dann in den Wald, damit es dem Konig auf 
der Jagd begegne. Dieser macht sie zu seiner Frau und sie nimmt jetzt ihre Eltern 
zu sich. 

Die beiden letzten Marchen haben noch einen Zug gemeinsam: Die 
Vorbereitungs~ und Wartezeit bei einer Fee. Man darf wohl annehmen, 
daB sich in diesem Aufenthalt die Schulzeit symbolisch darstellt, be. 
sonders wenn man bedenkt, daB im zweiten Marchen das Erzieherische 
eigens betont ist. Ais Mittelglied zwischen Elternhaus und Leben, als 
Wartezeit wird in diesen Jahren die Schule empfunden. 

Wir haben schon in diesen zwei Geschichten gesehen, wie sich den 
Madchen als nachstliegendes und aussichtsreichstes Mittel zur Verwirk
lichung ihres Lebensplans die He ira t darbietet. Aber die Taktik, die 
dabei gewahlt wird, kann grundverschieden sein. Der eine Typus kommt 
am scharfsten zum Ausdruck im Motiv der verwunschenen Prinzessin. 
Hier ist die Heldin durch die angenommene Voraussetzung zur vollsten 
Passivitat verdammt, zugleich aber so hochstehend und begehrenswert, 
daB die groBten Heldentaten und Miihsale des HeIden durch ihren Besitz 
noch immer iiberreichlich belohnt werden. So <3ind Minderwertigkeits
gefiihl und Kompensation in demselben Zuge gezeichnet. Wir stoBen hier 
wieder auf eine der psychologisch so bedeutsamen Methoden, sich einem 
Ziel, zu' dem der gerade Weg versperrt scheint, auf Umwegen zu nahern. 
Zuerst wird die Passivitat als charakteristisches Merkmal der weiblichen 
Rolle aufgefaBt und peinlich empfunden. Dann entsteht der Gedanke, 
aus diesem Mangel eine Waffe zu schmieden und gerade die Passivitat 
als Mittel zu gebrauchen, um zur Herrschaft, um nach oben zu gelangen. 
("Mannlicher Protest mit weiblichen Mitteln".) Jetzt zu den einzelnen 
Marchen dieser Art. 

22. Das versunkene SchloB. Ein Zauberer hat das SchloB verwunschen und 
unter die Erde gesenkt. Nur ein reiner, edler Jiingling solI es erlosen konnen. N ach 
langen J ahren kommt endlich Prinz Hadubrand, vollbringt das Werk, wobei er unglaub. 
liche Miihen und Abenteuer zu bestehen hat, und wird der Gemahl der Prinzessin. 

23. Der Zauberwald. In der Nahe des Konigschlosses liegt ein Zauberwald. 
Ais die Prinzessin ihn trotz des Verbotes betritt, wird sie in ein Reh verwandelt. Einst 
jagt ein fremder Prinz als Gast des Konigs in diesem Walde, schieBt ein Reh an, ohne 
es zu tot en, und laBt es mitleidig nllch Hause bringen. Das Tier beginnt zu sprechen 
und sagt ihm, es konne erlost werden, wenn er ihm den Kopf abhaue. Als der Prinz 
das getan hat, steht eine schone Jungfrau vor ihm, mit der er sich dann vermahlt. 
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Nicht urn eine verwunschene, sondern urn eine kranke Prinzessin 
handelt es sich in 

24. Der fremde Prinz und die golden en Friichte. 1m Garten des Schlosses 
lustwandelt tliglich die Konigstochter und freut sich an den schonen HIumen und dem 
Gesang der Vogel. Eines Tages bleibt der Garten leer, die Vogel verstummen, die 
Blumen lassen die Kopfe hlingen - die Prinzessin ist krank und die Arzte geben 
keine Hoffnung. Da zieht ein fremder Prinz vorbei,erflihrt die traurige Kunde und 
mochte die Prinzessin retten. Ein Zwerg steht ihm mit seinem Rat bei. Auf einer 
oden Haide muB er einem Bliren die Lanze in den Rachen rennen, dann weiter vor
dringen bis zu einem Baum und von diesem goldene Friichte pfliicken. Die bringt er 
der Prinzessin. Genesung. Heirat. 

Es ist bernerkenswert, wie in diesern Marchen die Bedeutung der 
Heldin ganz besonders unterstrichen ist. Nicht nur, daB der frernde Prinz 
durch den Gedanken an sie zu auBerordentlichen Taten angespornt wird; 
die Gefahr, in der sie schwebt, wirkt auf die ganze Natur ein, auf Blurnen 
und Vogel. Eine dichterische Darstellung des Gedankens: "Wenn ich 
sterbe, so steht die Welt still." 

Das nachste Marchen erzahlt nicht von einer Prinzessin, sondern von 
einern Bauernrnadchen; aber es gehort doch hierher. Die bloBe Existenz 
der Heldin bei voller Passivitat geniigt schon, urn den Mann zu den 
hochsten Opfern anzuspornen. 

25. Der verwunschene Prinz. Ein Prinz soll eine hliBlichePrinzessin heiraten, 
liebt aber ein Hirtenmlidchen. Da er von ihr nicht lassen will, verwiinscht der Konig 
ihn und sie. Sie wird eine hliBliche Krote, er muB als Rabe im Mond leben, bis ihn ein 
anderer Vogel zur Erde bringt. Lange Jahre harrt er in Treue aus. Endlich fiihrt ihn 
ein Aeroplan auf die Erde zuriick. Der Zauber ist gebrochen und die beiden heiraten. 
Der Vater ist schon llingst aus Gram und Reue gestorben. 

In allen dies en Marchen rnuB infolge der Passivitat der Heldin die 
Gestalt des rnannlichen Retters rnehr in den Vordergrund treten, so daB 
oft schwer zu entscheiden ist, worauf eigentlich der Hauptton fallt: ob 
auf die Unterstreichung der weiblichen Passivitat, ob auf das Hinein. 
denken in eine rnannliche Heldenrolle, oder vielleicht auf den Gedanken: 
"So wiirde i c h handeln, wenn ich ein Mann ware; die Manner freilich 
handeln ganz andersl" 

Derngegeniiber wird in einer Reihe anderer Marchen gerade die A k. 
t i v ita t der Heldin betont; die Frau erscheint als die Ret t e r i n. So 

26. Die gut e Fee. Ein fleiBiges Arbeitermlidchen schllift miide ein. 1m Ttaume 
erscheint ihr eine Fee und fiihrt sie zu einer QueIle, schopft Wasser in einen Becher 
und sagt ihr, daB dieses von wunderbarer Heilkraft sei. Den Becher hat sie beim 
Erwachen noch bei sich und er wird als Familienheiligtum aufbewahrt. Jahre danach 
erkrankt der Konigssohn; sie geht mit dem Becher zum Palast; ihrer Schonheit wegen 
lassen die Wachen sie durch und der wunderbare Trank bringt dem Prinzen Ge. 
nesung. Heirat. 

27. Das Eichhornchen. Eine junge Schliferin hat von einem wundertlitigen 
Eichhornchen gehort, das tief im Walde leben soIl. Mancher schon hat sich auf die 
Suche begeben, aIle sind unverrichteter Dinge zuriickgekehrt. Sie hat in der Zeitung 
von der Jungfrau von Orleans gelesen und will auch AuBerordentliches vollbringen. 
So macht sie sich auf den Weg. Nach tagelanger Wanderung betet sie unter einem 
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Baum (vgl. Jeanne d'Arc I), und bald darauf steht sie vor einem prachtigen SchloB. 
Die Fee sagt ihr, gerade auf jenem Baume sitze das Eichhornchen und das Zauber. 
wort sei "Hornihoppl". Das Eichhomchen war ein verwunschener Prinz, der jetzt 
eriost ist. Nach kurzer Wartezeit Hochzeit in Paris. 

Den beiden Marchen ist noch ein interessanter Zug gemeinsam. Die 
iiberirdische Frau, die das Madchen zu einer Quelle fiihrt und ihr das 
wundertatige \Vasser zeigt, gemahnt uns an die Geschichte der Berna~ 
dette von Lourdes; auch der Name "Maria" taucht auf, allerdings als 
Name des Madchens ("Mariechen"). 1m zweiten wieder haben wir den 
direkten Hinweis auf die Jungfrau von Orleans als Vorbild. In beiden 
macht sich also ein mystisch.religiOser Zug gel tend, mit dem dann der 
SchluB, die Heirat, seltsam kontrastiert. Es werden also zwei entgegen; 
gesetzte Leitlinien ausgeprobt, und urn der unbequemen Entscheidung 
auszuweichen, werden sie ohne Riicksicht auf ihre Unvereinbarkeit gleich. 
zeitig in Anwendung gebracht. 

Von diesen beiden Marchen unterscheidet sich das folgende durch die 
spezifisch weibliche Art der Aktivitat, die in ihm hervortritt, durch die 
angriffsweise vorgehende Koketterie, die sich in ihm verrat. 

28. Prinzessin Erika. Eine schwabische Prinzessin hat einen hochst grausamen 
Vater. Weil sie seinen Untertanen Gutes tut, wird sie von ihm verjagt. Sie gerat in 
die Macht einer bosen Fee, die sie auf einem einsamen SchloB von einem Drachen 
bewachen laBt. "Dieses Tier fand nun bald groBen Gefallen an der Prinzessin ... 
Auch Prinzessin Erika fand den Drachen nicht so schlimm, als sie erst dachte." Sie 
kommt auf den Gedanken, er sei vielleicht ein verzauberter Mensch, und beschlieBt 
ihn zu fragen. Tatsachlich ist er ein verzauberter Komodiant und er kann Eriosung 
finden, wenn ihn ein Madchen heiratet. Erika entschlieBt sich dazu und sie leben 
lange Zeit als wandernde Schauspieler. Endlich kehren sie nach Schwab en zuriick. 
Der bose Vater ist tot. Sie wird Konigin und ihr Mann steht ihr zur Seite. 

Auch hier haben wir widersprechende Zielsetzungen vereinigt (Prin
zessin.Schauspielerin).} Es ist wohl kein Zufall, daB dies gerade in den 
Marchen der Fall ist, die die Aktivitat der Heldin besonders unterstrei. 
chen. Diese Aktivitit wird eben von vornherein als der weiblichen Rolle 
eigenflich widersprechend empfunden. Das letzte Marchen weist iibrigens 
den beiden vorhergehenden gegeniiber einen neuen Zug auf: die Heldin 
erscheint nicht nur als Ret t e r i n des Mannes, ihre Ehe ist ein Her a b • 
s t e i g e n und am Schlusse hebt sie dann den Mann zu sich em po r. Die 
falsche We'rtung, die am Ausgangspunkte des mannlichen Protestes 
steht, wird also durch die entgegengesetzte falsche Wertung ersetzt, die 
Frau wird als ii b e r dem Manne stehend angenommen. Gerade diesen 
Formwandel des mannlichen Protestes kann man bei Frauen hiufig beob. 
achten und es ist leicht zu verstehen, welche Vorteile er bietet: da der 
Hauptton auf die eigene Wertung, also auf einen inneren Vorgang gelegt 
wird, sind direkte ZusammenstoBe mit der Realitat ausgesehlossen. Die 
Prinzessinnenidee, konsequent festgehalten, muB unfehlbar an den Tab 
sachen des wirklichen Lebens scheitern; dagegen kann eine Frau sehr 
wohl ihr ganzes Leben lang so handeln, als ob sie sich zu ihrem Mann 
herabgelassen hatte und als ob sie ihn zu sich emporheben wollte. 
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Freilich braucht man sich eine Ehe, in der die Frau von sblchen Ge~ 
danken beherrscht ist, nur vorzustellen, um zu begreifen, daB diese 
Leitlinie dafiir in d ire k t zu nicht minder bedenklichen Konflikten fiih# 
ren muB. 

Zunachst war uns also die Ehe einfach als das wichtigste Mittel zur 
Verwirklichung des Lebensplanes entgegengetreten und als solches war 
sie rein positiv gewertet worden. In "Prinzessin Erika" ist zum ersten~ 
mal ein neues Thema angeschlagen: Die Ehe ist immerhin etwas, was 
auch Opfer fordert. Diese Bedenken und Schwierigkeiten kommen in 
einer anderen Reihe von Marchen noch vie! deutlicher zum Ausdruck. 
DaB sich solche Erwagungen iiberhaupt verraten, kann zunachst gewiB 
als Zeichen der groBeren geistigen Reife der betreffenden Madchen ge~ 
deutet werden. Die andern haben in der Ehe nichts gesehen als einen 
erwiinschten Gegensatz zu ihrem jetzigen Zustand, sie haben die Ehe 
gewissermaBen in abstracto bejaht; die Bedenklichen zeigen, daB sie 
sich mit dem Problem wirklich beschaftigt haben. Fiir ihre endgiiltige 
psychologische Beurteilung allerdings wiirde es auf zwei Momente an. 
kommen: einmal darauf, ob die Schwierigkeiten, die sie stutzig machen, 
objektiv gegebene sind oder ob sie auf einer tendenzios entstellten Allf~ 
fassung yom Verhaltnis der Geschlechter beruhen, und dann darauf, wie 
ihre endgiiltige Entscheidung ausfallt, was wir aus den psychologischen 
Momentaufnahmen, ais die wir diese Marchen auffassen, allerdings nicht 
entnehmen konnen. 

29. Die verwunschene Prinzessin. Ein Jiingling liegt am Meeresstrand. 
Da taucht ein wunderschones Weib aus den Fluten; voIl Liebe will er sie umfangen, 
doch schon ist er in einen Fisch verwandelt. Sie war einst eine Prinzessin, die "fast 
aIle" Freier abwies. Ein Zauberer hat sie aus Rache verwunschen und sie kann nur 
erlost werden, wenn ihr ein Jiingling widersteht. Dies gelingt erst, als sie einst 
einen schonen Jiingling flehentlich darum bittet. Er muB aIle Kraft zusammennehmen, 
um standhaft zu bleiben. Jetzt aber ist sie erlost und sinkt an seine Brust mit dem 
Ausruf: "Ich bin nun deine Sklavin!" 

Auffallend ist die besonders gesteigerte Darstellung der Macht der 
Frau: ihr zu widerstehen, ist das Schwerste, was ein Mann Ieisten kann. 
(Die Verfasserin ist ein haBliches Madchen.) Der Widerstand gegen die 
Ehe zeigt sich in der Abweisung der Freier. Am SchiuB erfahren wir 
auch den Grund dieses Widerstandes: die Frau wird die SkI a v in des 
Mannes. 

30. E i n M ii r c hen. Der Tochter eines Mannes, der in der Gegend der "Zauberer 
yom See" heiBt, erscheint ein Meergreis und bittet sie, mit ihr hinabzusteigen in die 
Fluten und den kranken Konigssohn zu retten. Sie werde unten ein glanzvoIles Leben 
haben, aIlerdings miisse sie auf die Freuden der WeIt verzichten. Sie willigt ein. Ge# 
nesung. Heirat. 

In der Vermihlung mit dem Seeprinzen haben wir einen symboli# 
schen Ausdruck dafiir, daB die Ehe ein Hi nab steigen bedeutet; auBer~ 
dem verlangt sie den Verzicht auf die Freuden des Lebens. 

31. Ein Miirchen. Ein Bauernmiidchen wird von einer Hexe in einen Falken 
verwandelt. In dieser Gestalt fliegt es einem schwermiitigen Prinzen zu, wird sein 
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unzertrennlicher Begleiter und bringt ihm Trost und Aufheiterung. Ais er den Falken 
zurucklassen will, urn eine lange Reise zu unternehmen, erziihlt dieser seine Geschichte 
und sagt, er konne gerettet werden, wenn ein Mann seinetwegen ein J ahr lang auf aIle 
Freuden der Welt verzichte. Der Prinz erfullt die Bedingung. Erlosung. Heirat. 

Zwischen diesem Marchen und dem vorhergehenden besteht ein Zu~ 
sammenhang: die Verfasserin des ersten hat bei der Abfassung des zwei~ 
ten mitgewirkt. Und tatsachlich finden wir wichtige Gemeinsamkeiten: 
in beiden Fallen erscheint die Heldin als Retterin (vom Tod, aus Schwer. 
mut) und in beiden Fallen spielt das Entsagungsmotiv eine wichti~e 
Rolle. Seine entwickeltere Form zeigt es offenbar im zweiten Marchen, 
wo es sich als Forderung gegen den Mann kehrt. Wir konnen hier eine 
Einstellung im Entwicklungsstadium beobachten, die dann in fixierter 
Form im psychischen Leben erwachsener Frauen oft eine groBe Rolle 
spielt und die uns auch aus der Frauenliteratur wohl bekannt ist: die 
Forderung nach dem "reinen Mann". (Vgl. auch Marchen 22, wo nur ein 
"reiner, edler Jtingling" die Erlosung vollbringen kann.) Es ist leicht ein. 
zusehen, welch treffliche Handhabe diese Forderung einer Frau mit auf. 
gepeitschtem mannlichen Protest bietet, urn den Mann herabzusetzen 
und zu demtitigen; urn so mehr als, wenn dieser Mann wirklich gefun. 
den ist, seine Unerfahrenheit in Liebesdingen neue Angriffspunkte bieten 
wird. 

Nicht uninteressant ist es, zu verfolgen, wie in unserem Falle diese 
F orderung der Entsagung entstanden ist. Die Verfasserin wird als ein 
kokettes, gem flirtendes Madchen geschildert: es wird den Eltem im 
allgemeinen nicht leicht, mit ihm fertig zu werden, daftir entschlieBen sie 
sich manchmal zu recht energischen Eingriffen. So hat sie z. B. ihre 
sehr kokette Frisur aufgeben und durch eine Haartracht von fast kloster. 
Hcher Einfachheit ersetzen mtissen. Sie selbst also wird zur Entsagung 
gezwungen und sie sucht jetzt ihr durch diesen Zwang gedrticktes Per. 
sonlichkeitsgeftihl wieder aufzurichten, indem sie diesen Imperativ in 
sehr verscharfter Form den andem entgegenhalt. Das zeigt sich nicht 
nur in den beiden Marchen, auch bei der Besprechung von Dichtwerk~n 
laBt sie gelegentlich merken, daB sie in diesem Punkte intransigent ist 1). 

Die Widerstande gegen die Ehe, die wir beobachten konnten, konnen 
so stark werden, daB sie zur volligen Ablehnun!! der Ehe ftihren. Wir 
erhalten dann Marchen, in denen auf die VerwirkHchung der Prinzessin. 
nenidee verzichtet wird, weil die daran gekntipfte Bedingung der Ehe 
unertraglich erscheint. 

32. Die schone Hirten toch ter. Eine Hirtin bemerkt, daB eine Kuh sich jeden 
Tag fur einige Zeit von der Herde entfernt. Einst folgt sie ihr und gelangt zu einem 
priichtigen SchloB. Dort tritt ihr der Junker entgegen und fragt sie, ob sie seine Frau 
werden wolle. Sie willigt ein, er zeigt ihr das ganze SchloB, da):J.n wiederholt er seinen 
Antrag, knupft aher jetzt die Bedingung daran, sie durfe ihm nie zurnen. Sie heiraten. 

1) Wie wichtig solche Zusammenhiinge fUr die individuelle Entwicklung der Ethik 
werden konnen, habe ich in meiner Schrift "Psychoanalyse und Ethik", E.Reinhardt, 
Munchen, 1912, zu zeigen gesucht. 

Adler. Heilen und Bilden 3. Auf!. 21 
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Als sie Kinder bekommt, werden sie ihr von ihrem Mann weggenommen; zweimal 
liiBt sie sich das schweigend gefaIlen, beim dritten Kind emport sie sich. Da wird der 
Mann traurig, sagt, wenn sie nicht geziirnt hatte, so ware ein Zauber, der auf ihm laste, 
gebrochen worden. Jetzt miissen sie sich trennen; sie kehrt wieder zu ihrer Herde 
zuriick. 

Die Ehe bereitet der Frau also ein Griseldenschicksal; sie aber will 
sich dem nicht fUgen und laBt lieber die Ehe daran scheitern. DaB bei 
der Katastrophe die Kinder eine Rolle spielen, ist schon deshalb sehr 
wichtig, weil dieses Marchen und Marchen 20 die einzigen sind, in denen 
dieses heiklen Punktes Erwahnung getan wird. DaB im Marchen 20 die 
Erzahlung nicht mit der Heirat abgebrochen, sondern bis zur Taufe des 
ersten Kindes weitergefuhrt wird, kann man wohl positiv werten und 
als eine Bejahung des Mutterberufes auffassen. Hier dagegen nahern sich 
die tastenden Phantasien der Verfasserin einem tendenziosen Kunstgriff: 
die Kinder werden gegen den Mann ausgespielt. 

33. Auf dem Seegrund. Im See wird ein Fest gefeiert; dabei erzahlt der See
konig den Seinen folgende Geschichte: Sein Sohn hat einst ein Fischermadchen geliebt 
und sie ist ins Seereich herabgestiegen. Aber die Sehnsucht nach der Oberwelt hat 
sie nicht verlassen. Der liebende Prinz wandte sich nun an ein altes Meerweib urn 
Rat, und dieses hat ihm gesagt, er konne seiner Gemahlin die Riickkehr ermoglichen, 
wenn er "die groBte Schmach auf sich nehme" und sich in einen Fisch verwandeln 
lasse. Dnd wirklich hat er dadurch die Geliebte gerettet. Sie steht wieder am Strand 
vor der Hiitte ihrer Eltern und erblickt in den Wellen einen Fisch, der sie mit sprechen
den Augen anschaut. 

Wir treffen hier auf lauter uns schon bekannte Motive. DaB die 
Heirat ein Herabsteigen bedeutet, wird wie in Marchen 30 durch die 
Vermahlung mit einem Seeprinzen symbolisiert. Die Macht und der Wert 
der Frau kommt zum Ausdruck in der GroBe des Opfers, das fUr sie 
gebracht wird, ist aber auBerdem noch in der SchluBsituation markant 
dargestellt: Der in einen Fisch verwandelte Geliebte sieht zu ihr hi n auf. 

Wegen seiner groBen Analogie zu diesem Miirchen reihe ich hier ein 
anderes an, in dem allerdings gerade das Motiv der Ehe fehlt und das 
daher streng logisch in der Gruppe der Familienmarchen hatte erscheinen 
mussen. 

34. Das Fischermadchen. Ein armes Fischermadchen lebt gliicklich und zu
frieden bei seinen Eltern. Einst schlaft sie im Boot ein; eine Nixe holt sie ins Nixen
reich herab und dort wird sie von der Konigin liebevoll aufgenommen und erzogen. 
Sie aber kann die Sehnsucht nach oben nicht verwinden und bittet endlich urn die 
Erlaubnis zur Riickkehr, die ihr gewahrt wird. Frohes Wiedersehen mit den Eltern. 

Die Verfassedn ist eines der unbemitteltsten Madchen der Klasse, 
der Vater ist ein kleiner Handwerker. Der Gedanke, der aus dem Mar
chen zunachst hervorleuchtet, ist also der: Wie ware es, wenn du reiche 
und vornehme Eltern hattest? Der SchluB zeigt dann bewuBtes Festhalten 
an den gegebenen Verhaltnissen. Damit steht ein ausgepragt klein bur. 
gerlich.hauslicher Zug in Zusammenhang, der sich in folgender Schil. 
derung des Fisc:herhauses ausspricht: "Der FuBboden wurde beinahe 
jeden Tag frisch gescheuert, das Holzgeschirr immer rein gerieben." 
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In den beiden letzten Marchen erscheint das unheimliche Seereich 
als der Gegensatz zum vertrauten Elternhaus; es vertritt wohl das Leben, 
das einerseits lockt und reizt, andererseits aber durch seine UnermeB. 
lichkeit und Fremdheit schreckt. 

Wir haben uns dem tieferen Sinn der behandelten Marchen vor allem 
dadurch zu nahern versucht, daB wir sie als Orientierungsversuche, als 
Ausproben verschiedener Moglichkeiten der Zukunft auffaBten 1). Wir 
gelangen nun zu einem Marchen, in dem eine ganze Reihe solcher Ver
suche gewissermaBen systematisch aneinandergereiht sind und das uns 
daher zu dern Versuch einer eingehenden Analyse ermuntert. Haben 
wir uns bisher mit einern Herausgreifen einzelner Zuge begnugt, so wollen 
wir diesrnal zu einer vollstandigen Deutung des ganzen Zusamrnenhanges 
zu gelangen suchen. 

35. Die Win d s bra u t. Liese, ein kleines Madchen, hat alles, was ihr Herz begehrt, 
"nur keine Prinzessin ist sie". So zieht sie eines Morgens aus und beschlieBt, nicht 
zuruckzukehren, ehe sie Prinzessin geworden sei. Sie trifft eine Biene, die sie auf. 
fordert, zum Bienenstock mitzukommen und dort Prinzessin zu werden. Aber Lieschen 
kann nicht hinein, weil der Eingang zu klein ist. Dann wird sie von einer Ameise in 
einen Ameisenhugel gefuhrt, urn dort Prinzessin zu sein. Dort aber ist es so finster, 
daB sie seufzt und jammert. Der Ameisenbar hort ihre Klagen und will sie befreien, 
wenn sie dann seine Frau werde. Lieschen verspricht es; als sie aber dann das haBliche 
Tier sieht, lauft sie schnell weg. Auf der LandstraBe trifft sie einen merkwurdigen 
Mann, so dunn wie Kartenpapier, mit zwei Kopfen, einem oben und einem unten. 
Er kommt aus dem Kartenland und sucht eine Prinzessin; ihrer vier hat der Wind 
wollen blasen lehren, aber sie waren so zart, daB sie gleich tot hinsturzten. Bekomme 
er jetzt keine peue, so werde er das ganze Land umblasen. Liese folgt dem 
Kartenmann und der \Vind fuhrte sie als seine Braut auf sein LuftschloB. Der Wind 
ist sehrvergnugt daruber, daB sie nicht so schwachlich istwie die anderen Prinzessinnen 
es waren; bald kann sie besser blasen als er und noch heute sagen die Menschen, wenn 
es recht heftig weht: Die "Windsbraut" kommt. 

Die Heldin zieht also aus, urn einen klar ausgesprochenen Lebens
plan zu verwirklichen, was ihr nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen 
auch gelingt. Das Ziel, das sie schlieBlich auch erreicht, ist: Prinzessin 
zu werden. Nun haben wir ja die Prinzessinnenidee ais Ersatzvorstellung 
kennen gelernt fur den ursprunglichen Gedanken: "Ich will ein Mann 
sein." Setzen wir jetzt einmal versuchsweise das ursprungliche Ziel an 
Stelle des sekundaren ein. Die Heldin zieht also aus, urn ein Mann zu 
werden, urn sich als Mann durchzusetzen. Darnit wir uns das Abenteuer 
beirn Bienenstock sofort sehr verstandlich. Um sich als Mann zu er. 
weisen, rnuBte sie in die Offnung hineinkornmen; das kann sie naturlich 
nicht, wei! ihr das dazu notige Organ fehlt. Urn die Niederlage zu be. 
rnanteln, wird die Schuld von der Heldin weggeschoben; nicht, weil 
ihr etwas rnangelt, kann sie die Aufgabe nicht erfiillen, sondern wei! 
die Offnung zu klein ist. Die Szene irn Ameisenhaufen behandelt dann 
dasselbe Problem in anderer syrnbolischer Einkleidung. Diesrnal jedoch 

') Wie es Adler fur den Traum festgesteIIt hat. Siehe "tlber den nervosen Cha. 
rakter" 1912 und "Traum und Traumdeutung", Osterr. Arzteztg., Wien 1913. 

21 * 
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war die Kleinheit der Offnung kein Hindernis, sie ist hineingekommen -
aber es gefiiHt. ihr nicht drinnen, es ist zu flnster. Also sie kann nicht 
nur kein Mann sein, sie mochte' auch gar nicht, wenn sie konnte - die 
Trauben sind ihr zu sauer. Gibt sie aber die miinnliche Leitlinie auf, 
dann muB sie ein Weib sein, muB sie heiraten. Doch der Ameisenbiir 
ist so hiiBlich, die Ehe scheint ihr unertriiglich - sie liiuft davon. Di@. 
Situation scheint ausweglos zu sein: die miinnliche Rolle kann sie nicht, 
die weibliche will sie nicht spielen. Betrachten wir nun die gliickliche 
Losung, die sich trotz alledem darbietetl Sie wird die Braut des Windes. 
Wenn wir an Morikes Gedicht: "Jung Volkers Lied" denken: 

Und die mich trug im Mutterleib, 
Und die mich schwang im Kissen, 
Die war ein schon frech braunes Weib, 
Wollte nichts von Mannsvolk wissen. 

Sie scherzte nur und lachte laut, 
Und lieB die Freier stehen: 
Mocht' lieber sein des Windes Braut 
Denn in die Ehe gehen! 

Da kam der Wind, da nahm der Wind 
Als Buhle sie gefangen: 
Von dem hat sie ein lustig Kind 
In ihrem SchoB empfangen. 

so konnen wir hierin vielleicht eine neuerliche Ablehnung der Ehe, jeden. 
falls im allgemeinen eine Ablehnung des normalen F iauenschicksals 
sehen. Der Hauptakzent aber scheint mir auf ihrer SteHung zu den 
Kartenmenschen zu liegen. Sie will sich von ihrer Umgebung dadurcb 
unterscheiden, daB sie nicht so haltlos, so schwankend ist wie diese, 
daB sie mit festen FuBen auf der Erde steht als ein Mensch, "den nicht 
so leicht etwas umwirft". Also eine recht nuchterne, realistische Lebens. 
auffassung; aber unsere Analyse zeigt, welches Pathos hinter der Nuch. 
ternheit eines "praktischen" Miidchens stecken kann. Auf diese Weise 
kann sie es doch noch dazu bringen, eine Herrscherrolle in ihrem Kreise 
zu spielen. kann so ihre Prinzessinnenidee verwirklichen, kann in ge
wissem Sinne ein Mann werden, ja mehr als ein Mann. 

IV. 

Das Marchen, zu dem wir jetzt gelangen, habe ich aus zwei Grunden 
an den SchluB der ganzen Reihe gestellt. Einmal, weil es sich inhaltlich 
von allen anderen wesentlich unterscheidet, dann aber, weil ich an ihm 
den Beweis zu erbringen hoffe, daB die von mir befolgte Methode nicht 
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willktirlich ist, sondern sich tatsachlich . den in den Marchen nieder~ 
ge1egten psychischen Inhalten nahert. 

36. Die Rache der Zwerge. Die Zwerge sind von den Elfen beraubt worden. 
Zur Rache rauben sie jetzt die Elfenkonigin SilberweiB. GIiicklicherweise werden die 
Bedingungen ihrer Rettung von Mondstiiubchen belauscht und den Elfen verraten. 
Am Strande des Sees treffen sie ein kieines Miidchen, das sich erbietet, die schwierige 
Aufgabe zu iibernehmen. Sie hat eine auBerordentlich groBe Zahl der schrecklichsten 
Abenteuer zu bestehen, wobei ihr ein Wunderfliischchen gute Dienste Ieistet. Endlich 
bringt sie SilberweiB zu den Elfen zuriick. Sie wird von den Elfen beschenkt und Iebt 
gliicklich weiter im Walde. 

Was diesem Marchen seine Sonderstellung verleiht, ist der Umstand, 
daB hier nicht wie in den anderen der Frau ein mannlicher Partner 
gegentibertritt, sondern daB beide Hauptrollen von Frauen besetzt sind. 

Es ist wohl zweifellos, daB jeder Psychoanalytiker auS diesem auf~ 
fallenden Zug auf eine homosexuelle Einstellung der Verfasserin schlie Ben 
wird; ebenso zweifellos aber ist es, daB die meisten Laien und die wissen~ 
schaftlichen Gegner eine solche Deutung mit Kopfschtitteln als vor~ 
schnell ablehnen wtirden. Zufalligerweise sind gerade tiber dieses Madchen 
einige Tatsachen bekannt geworden, die uns zeigen konnen, wieviel von 
diesem SchluB auf homosexuelle Einstellung richtig ist. 

Sie hat die letzten Ferien mit ihren Eltern bei einer befreundeten 
Familie verbracht, und zwischen ihr und der Tochter des Hauses, einem 
bedeutend alteren, mehr als zwanzigjahrigen Miidchen, hat sich eine 
zartlich~schwarmerische Freundschaft entwickelt. Nachtliche Herzens~ 
ergtisse, Mondscheinschwiirmereien spielten dabei eine groBe Rolle. Die 
Eltern suchten den Verkehr ein wenig abzudampfen, stieBen aber dabei 
auf den heftigen Widerstand des Miidchens, das dann tiberhaupt jede 
Gesellschaft mied und allein in den Wald eilte. 

So erkennen wir also in der Elfenkonigin SilberweiB die angeschwiirmte 
Freundin, in dem feindlichen Zwergvolk die storenden Verwandten. Auch 
eine Reihe von Einzelztigen wird uns klar. Die Freundin lebt unver~ 
standen und einsam inmitten ihrer Angehorigen: SilberweiBchen wird 
von den Zwergen auf eine Insel mitten in einem weiten See entfUhrt. 
Die Mondscheinszenerie kehrt im Marchen wieder und Mondenstiiubchen 
bringt wichtige Kunde zu den Elfen. Wie die Verfasserin einsam in den 
Wald hinallseilt, so lebt auch die Heldin des Marchens einsam im Wald. 

Auch in die Entstehung dieser Einstellung erhalten wir einigen Ein~ 
blick durch Stellen aus Briefen des Miidchens. Einmal spricht sie davon, 
daB ihr zuviel ihr Wille getan wurde, als sie noch klein war. Dann sagt 
sie, sie sei ein Eisenkopf, das habe sie von ihrem Papa ererbt. Wir 
konnen daraus schlieBen, daB das Madchen zwischen einer nachgiebigen 
Mutter und einem sehr energischen Vater steht. Eine solche Situation 
ist geeignet, in dem Kinde sehr groBe Ansprtiche zu erwecken, es aber 
bei der Durchsetzung dieser Ansprtiche auf Umwegezu drangen. 
Andererseits wird sich bei einem solchen Madchen dieWertung des 
Mannlichen als des Starken, des Weiblichen als des Schwachen beson~ 
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ders stark festsetzen. Den gesteigerten Drang, sich durehzusetzen, zu 
gelten, zu herrsehen kann man allen Personen gegeniiber, mit denen sie 
in Beziehung steht, naehweisen. Von ihrer Stellung im Hause sagt sie: 
"Ieh beherrsehe im groBen genommen jetzt meine ganze Umgebung"; 
das erreiehe sie nieht etwa dadureh, daB sie trotze, bis sie ihren Willen 
habe, sondern indirekt, auf Umwegen. In der Sehule ist sie eine sehr 
ehrgeizige, fleiBige Sehiilerin, die aber mitunter starke Trotzregungen 
gegen ihre Lehrer verrat. Auf ihre Mitsehiilerinnen sieht sie von oben 
herab. "Trotzdem ieh mir so oft denke, daB ieh genau dasselbe 
s e i wi e all e and ern Mad e I, so fiihle ieh mieh manehmal, eigentlieh 
immer, aber manehmal ganz besonders, direkt erhaben iiber die ganze 
Klasse. Ieh sehe auf sie herab, fast mitleidig... Ieh fUhle immer deub 
lieher, je alter ieh werde, ieh bin anders wie aIle die Madel, ieh 
habe mit ihnen niehts gemein." Diese Stelle enthalt nieht nur 
einen sehlagenden Ausdruek ihrer GroBenideen, in den von mir ge~ 
sperrten Sat zen wird, wer auf solehe Dinge zu aehten gewohnt ist, eine 
unmittelbare und kaum verhiiIlte AuBerung des mannliehen Protestes 
erkennen. Ein solehes Madchen wird fUr Liebesbeziehungen zwischen 
Mann und Frau wohl kaum viel Sympathien iibrig haben. Direkt ist 
hieriiber niehts bekannt, aber wenn sie einmal ihre Abneigung gegen die 
franzosische Sprache darauf zuriickfUhrt, daB sie alles, was mit Frankreich 
und den Franzosen zusammenhange, aufs allertiefste hasse, so diirfen 
wir den Grund dieses Hasses wohl in der franzosischen Erotik suchen, 
von der ja Backfische eine sehr abenteuerliche Vorstellung zu haben 
pflegen. 

Das Aufkeimen jener iiberzartlichen Sommerfreundschaft ist uns 
jetzt wohl verstandlich; handelt es sich doch dabei urn eine erwachsene 
junge Dame, urn eine Altersgenossin ihrer jugendlichen Lehrerinnen. Wir 
begreifen, welche gewaltige Erhohung ihres PersonlichkeitsgefUhls aus 
diesem vertraulichen Urn gang zu holen war. Wir werden aber allerdings 
erwarten miissen, daB das Madchen auch in diesem FaIle die herrschende, 
d. h. die mannliche Rolle in Anspruch nehme. Vnd das finden wir im 
Marchen vollauf bestatigt. Die Freundin erscheint darin zwar als Konigin, 
aber als Konigin der Elfen, also als zwergenhaft klein; sie ist gefangen 
und hilflos. Das kleine Madchen ab-er ist ihre heldenhafte Retterin und 
besiegt mit Hilfe des Zauberflaschchens die furchtbarsten Feinde. 

Es ist zweifellos, daB sich aus einer derartigen Einstellung ausge~ 
sprochene Homosexualitat entwiekeln kann, doch tiite man unrecht, in 
einem Fall wie dem vorliegenden die Gefahr zu iiberschatzen. Eine 
solche Einstellung ist ja im Backfischalter recht haufig, wenn auch frei~ 
lich nicht in so ausgepragter Weise wie hier. Gerade wenn man, wie es 
hier geschehen ist, die Homosexualitat nicht als den Ausdruck einer 
spezifischen sexuellen Veranlagung, sondern als ein Hilfsmittel und eine 
Ausdrucksform des mannlichen Protestes auffaBt, wird man es gut ver~ 
stehen konnen, daB bei geanderter Situation diese Leitlinie durch eine 
andere ersetzt wird. Allerdings werden wir aueh nach eventuellem Ver~ 
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schwinden der Homosexualitat immer darauf gefaBt sein mussen, daB 
bei entstehenden psychischen Schwierigkeiten der schon einmal gebahnte 
,Weg neuerding<; eingeschlagen wird. 

* * * 

Ich bin we it entfernt, die Ergebnisse dieser Durchforschung der 
Marchen zu uberschatzen. Eines aber, glaube ich, ist doch erreicht worden: 
diese Marchen haben aufgehort, bloBe Schulaufsatze fUr uns zu sein, <;ie 
erscheinen uns auch nicht mehr als leere und bedeutungslose Spiele der 
Phantasie, sondern wir fUhlen in ihnen lebendiges Leben pulsieren; wir 
konnen aus ihnen Konflikte, Wunsche, Plane, Zukunftperspektiven 
herau<;lesen, wir haben zum Teil Einblicke erzielt, die ohne die von uns 
geiibte Art der Betrachtung auch bei genauer personlicher Bekanntschaft 
mit den betreffenden Madchen unzuganglich geblieben waren. 

Versuchen wir, aus der Buntheit des Materials einen Gesamteindruck 
herauszuheben, so drangt sich uns vor allem eine Beobachtung auf: 
iiberall, wo die Gedanken sich mit der Zukunft beschaftigen, spielt nicht 
nur die Ehe eine groBe Rolle, sondern das Problem der Zukunft und da<; 
Problem der Ehe werden geradezu miteinander identifiziert; es tritt 
nicht nur nichts neben die Ehe, auch wird, wo sie abgelehnt wird, nichts 
anderes an ihre Stelle gesetzt, sondern es erscheint dann nur die Flucht 
ins Elternhaus moglich. Nur zwei Ausnahmen sind uns begegnet: in 28 
wurde mit dem Beruf der Schauspielerin wenigstens gespielt und bei 35 
hatten wir den Eindruck, daB der Verfasserin eine selbstandige Existenz 
auBer der Ehe vorschwebe. Aber ein Gegner 'Yeiblicher Berufstatigkeit 
hatte keinen Grund, sich dieses Ergebnisses zu freuen und etwa mit Be. 
friedigung festzustellen, mit welcher Sicherheit und welch gesundem In. 
stinkt diese Madchen ihren wahren Beruf als Frau und Mutter ahnten. 
Denn abgesehen davon, daB die Erwahnung der Mutterrolle sich uber. 
haupt nur zweimal findet, die Ehe selbst wird in allen Fallen, auch dort, 
wo sie nicht abgelehnt wird, an unrealisierbare Bedingungen gekniipft. 
So zeigt uns diese Untersuchung also einerseits, und zwar noch viel schar. 
fer als andere ahnliche Beobachtungen, wie engbegrenzt sich dem Madchen 
im Gegensatz zum Knaben die Zahl der Moglichkeiten darstellt, unter 
denen es zu wahlen hat; andererseits, daB die Ehe, die in ihrem Zukunfts. 
bild eine zentrale Stellung einnimmt, sie in der Ihnen erreichbaren Ge. 
stalt zunachst nicht befriedigt. Nun haben wir uns ja von Anfang an 
vor Augen gehalten, daB der Charakter des Marchens auf ein Unter. 
streichen dieses Gegensatzes zur Realitat hindrange. Wir werden viel. 
leicht vermuten diirfen, daB die positivsten Kopfe der Klasse gerade 
unter denen sind, die es vorzogen, kein Marchen zu schreiben; wir 
werden uberzeugt sein, daB auch die Mehrzahl der Marchenerzahlerinnen 
ihre Zielsetzung mit der Wirklichkeit schon in viel besseren Einklang 
gebracht haben, als es aus den Marchen hervorgeht; und wir konnen 
hoffen, daB im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung den allermeisten die 
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praktische EinfUgung gliicken wird. Aber das eine scheint sich uns bei 
alledem aus unserer Betrachtung unleugbar zu ergeben, daB das Madchen 
in seine Rolle als Frau nicht natiirlich und gleichsam von selbst hinein.1 
wachst, sondern daB dieses Bejahen der weiblichen Rolle nur das Re. 
sultat sein kann einer ganzen Reihe gliicklich iiberwundener innerer Kon
flikte, daB zahlreiche tastende Orientierungsversuche vorausgegangen 
sein miissen, daB ein tiichtiges MaB gesunder Resignation erworben sein 
muB. Die inneren Aufgaben, die das heranwachsende Madchen zu losen, 
die psychischen Schwierigkeiten, die es zu bewaltigen hat, sind groBer, 
als man gewohnlich annimmt. Der Erzieher sollte daher imstande sein, 
die seelische Entwicklun~ seines Zoglings nicht nur mit Teilnahme, son
dern auch mit psychologischem Verstandnis zu verfolgen, urn ihm bei 
sich haufenden Schwierigkeiten ein Helfer sein zu konnen. 

KindIiche Phantasien liber Berufswahl. 
Von Dr. Josef Kramer. 

In einem Aufsatze "Psychologie der Berufswahl" (Monatshefte fUr 
Padagogik und Schulreform, IV. Jahrg., 12. Heft) stellt Dr. St. von 
Maday ein Fragenschema auf, urn das Verhaltnis des Menschen zum Be. 
rufe von allen Seiten beleuchten zu konnen. Die praktische Betrachtung 
zerfallt in eine ethische, sozialpolitische und kulturelle, die theoretische 
in eine psychologische und soziologische. Die vorliegende Abhandlung 
will sich mit einem Detailproblem befassen, mit der zur psychologischen 
Betrachtung gehOrenden Detailfrage: "Wie verhalt sich ein bestimmter 
Mensch zu den verschiedenen Berufen", d. h. "Welchen Beruf will ich 
wahlen?" Einschrankend muB ich hier noch hinzufUgen, daB es sich 
nicht urn endgiiltige Berufswahl handelt, sondern urn Phantasiespiele 
der Kinder, die sich einen bestimmten Beruf ertraumen. Die Unter. 
suchung wird also in erster Linie eine Untersuchung der kindlichen 
Psyche sein, speziell eine Aufdeckung ihrer Leitlinien, die uns eine neue 
Bestatigung der Adlerschen Theorie bringen wird. 

Das der Untersuchung zugrunde liegende Material stammt aus einer 
Reihe von Aufsatzen von Mittelschiilern, in denen die Frage: "Was ich 
am liebsten werden mochte", beantwortet wurde. Natiirlich ist das ge. 
lieferte Material nicht geniigend Grundlage fiir die Untersuchung; es 
bedarf noch einiger Erganzungen. In vielen Fallen zeigt sich, daB erst 
die engste Vertrautheit mit der Lebenslage und den Erlebnissen des 
Kindes den richtigen Einblick ermoglicht. 

Zu den wichtigsten Erganzungen gehort: 
I. Die Kenntnis des Berufes und der sozialen Stellung des Vaters, 

resp. der Mutter oder Verwandter, die in der Familie eine besondere 
Rolle spielen, der Konfession, der mat erie lIen Lage und iiberhaupt des 

.Milieusder Familie; 
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II. Einblick in den Gesundheitszustand und das Tempo der geistigen 
und korperlichen Entwicklung des Kindes von friiher Jugend an. Ge. 
rade dieser Punkt verlangt einen besonderen Kontakt des Untersuchen. 
den mit der Familie; 

III. ware auch die Kenntnis der Lektiire erforderlich, die in gewissen 
LebensaItern besonderen Eindruck auf das Kind gemacht hat. In einigen 
Fallen finden wir so gar als Rechtfertigung des gewahlten Berufes den 
Hinweis auf die Lektiire. 
. Neben diesen notwendigen Erganzungen diirfen auch einige Fehler. 

quellen nicht iibersehen werden, die gegen den Willen der Verfasser 
der Aufsiitze den Wert des Materials beeintriichtigt haben: 

1. Wegen der raschen Entwicklung und Anderung des Gesichts. 
kreises finden wir oft eine Geringschatzung der friiheren Wiinsche. Dem 
Umstand kann ttIm Teil bei der Stellung des Themas begegnet werden. 

2. Bei hoherem Alter spielt die Niihe der wirklichen Berufsentschei. 
dung eine Rolle. Daher darf es uns nicht wundern, wenn fallengelassene 
Wiinsche verschwiegen werden, deren Nichterfiillbarkeit schmerzt. Dieses 
Verschweigen ist in den meisten Fallen wahrseheinlich ein unabsicht. 
liches. Man riihrt eben nicht gern daran. 

3. Von der gr~Bten Wichtigkeit aber ist es, daB es sich hier urn Tag. 
triiume handelt. Nicht jeder Tagtraum verdichtet sich zur konkreten 
Berufsvorstellung. 

Damit haben wir uns auch dem ersten Hauptteil unserer Unter. 
suchung geniihert. Wir haben es nicht mit endgiiltig entscheidender Be
rufswahl zu tun, sondern mit Tagtraumen der Kinder. Aus welchen 
Quellen stammen diese Tagtraume? Was ist ihre treibende Kraft? WaS' 
bedeutet die freiwillige kind lie he Berufswahl? Die Antwort auf diese 
Frage diirfte den in den Adlerschen Theorien Bewanderten nicht iiber. 
raschen. Der Beruf ist fiir das Kind ein regelmaBiges, untrennbares 
Merkmal der GroBen. Der Wunsch des Kindes, einen Beruf ausiiben zu 
konnen, bedeutet also indirekt: "Ich will groB sein, den Erwachsenen 
ebenbiirtig." Die kindliche Phantasie spiegeIt sich demnach eine Wunsch. 
erfiillung vor. Aber nicht die allgemeine Wunscherfiillungstendenz als 
solche ist das Interessante, sondern die Art, die uns in die Differenziert. 
heit der kindlichen Seele Einbliek gewahrt. 

Die kindliche Berufswahl im allgemeinen und der gewahlte Beruf 
im besonderen zeigen, wie das Kind auf seine Gesamtlage, auf seine 
Stellung in der F amilie, sein korperliches und geistiges Befinden und 
seine Neigungen reagiert. Auf dem Wege der Tagtraume sucht es sich 
aus der Situation, die ihm seine Minderwertigkeit den Erwachsenen und 
oft auch seinen Altersgenossen gegeniiber aufzwingt, zu retten. Der 
gewahlte Beruf gibt uns also gewohnlich nicht Antwort auf die Frage: 
"Was will ich sein, wenn ich groB bin?", sondern eher: "Was mochte 
ich jet z t sein?", und besonders: "Wie wiirde ich mich dabei ver
halten?" Bei der Ausmalung der dabei ausfiihrbaren und daher in der 
Phantasie auch schon ausgefiihrten Taten fiihlt sich das Kind den Er-
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wachsenen ebenbtirtig, das Spiel der Phantasie erlost es mit Ober~ 
springung aller Realitat aus dem drtickenden Gefiihl seiner Minder. 
wertigkeit, ja es ftihlt sich sogar den GroBen tiberlegen. 

Zur Stellung des Kindes in der Familie ware noch folgendes zu be. 
merken: Das Kind, an dem die Erwachsenen ihre Autoritat und ihre 
Erziehungskunst versuchen, fiihlt sich stets in einer teils bewuBten, 
teils. unbewuBten Opposition, es leidet unter dem Zwange. Bei lebhaften 
Kindern spielt das eine groBere Rolle, da sie leichter in Konflikt mit 
ihrer Umgebung geraten. Daraus ergibt sich oft eine dauernde Trotz. 
stellung. \-Venn nun etwa der Vater in tibertreibender Drohung sagt: 
"Wenn du es so wetter machst, kannst du hochstens Schuster oder 
Schneider werden", dann kann er als Antwort nach einiger Zeit eine 
Berufsphantasie des Kindes entdecken wie in einem tatsachlichen Falle: 
"Ich will ein Mann sein, der die Tramwayschienen ausputzt", oder, "der 
im Winter das Eis yom Trottoir abkratzt". Das Kind schlagt den Vater, 
indem es seine Befiirchtungen tibertrumpft. Nattirlich konnen hier noch 
weitere Motive mitspielen. 

Bei Betrachtung des korperlichen Befindens neben dem gewahlten 
Beruf finden wir, daB besonders Krankheiten oder dauernde Schwliche. 
zustande das Kind veranlassen, tagtraumweise seinen Zustand zu tiber. 
winden. Das eine sucht nach den Mitteln dazu. es will z. B. durch am;. 
giebige Nahrungsaufnahme nach eigener Wahl starker .werden, dann 
erscheinen Berufe wie Zuckerbacker oder Koch erstrebenswert; oder ein 
dauernd krankes Kind will Arzt werden; das andere wahlt sich einen 
Beruf, der die Oberwindung dieses Zustandes zur Vorbedingung hat. 
es will Soldat, Rauber oder Seefahrer werden. 

Aber auch frtihzeitige Neigungen spielen eine Rolle. Dem lebhaften 
Wollen entspricht kein Konnen. Und so sehen wir wieder, wie die einen 
an den Weg denken, ihr Ziel zu erreichen; der zuktinftige Ingenieur 
spielt gerne mit dem Steinbaukasten oder interessicrt sich fiir den Me, 
chanismus seiner Spielzeuge. Die andern stellen sich von vornherein 
die Erftillung vor. Einer sieht sich als groBer Maler; dabei aber bringt 
er im Zeichenunterrichte vor lauter Tandeln und Spielen trotz seiner Be. 
gabung keine ordentliche Zeichnung zuwege. 

An diese Erorterung will ich noch eine Vermutung ankntipfen. Die 
realen Forderungen des Lebens treten an das Kind von Jahr zu Jahr 
in scharferer Formulierung heran. Und dabei erkennt es bald, daB noch 
hartere Forderungen im spateren Leben seiner harren. Es soIl einmal 
alles das nicht tun, was ihm jetzt Vergntigen macht, daftir aber einen 
Beruf ausfiillen und arbeiten. Trotzdem spielt es mit dem Gedanken, 
da:s und jenes zu sein. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint die kind; 
liche Berufswahl wie ein Ausdruck der Furcht vor den realen Forde. 
rungen des Lebens, Furcht vor dem Beruf und seiner Arbeit, zugleich 
aber auch als Vorbereitungstendenz, wie man dieser Forderungen Herr 
werden kOnnte. Wie sich der N eurotiker hunderterlei gefahrliche Situa. 
tionen und sein Verhalten dabei ausmalt, urn im gegebenen Falle auto. 
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matisch ein bestimmtes, ihn sicherndes Verhalten an den Tag legen zu 
konnen, immer mit dem heimlichen Wunsch: "Aber lieber ware es mir, ich 
kame nicht in die Lage", so auch das Kind. Der Unterschied besteht nur 
darin: wahrend der Neurotiker mit der Moglichkeit rechnet, tritt der 
Beruf an das Kind als eine wenn auch ferne GewiBheit hin. Es wird sich 
auf jeden Fall damit abfinden miissen. Oft fliichtet es zu einer Probe 
durch das Spiel und kommt dann zu dem teilweise kiinstlich herbei. 
gefiihrten Resultat: Soldat oder Kondukteur sein ist gar nicht so un. 
lustig. Ich kann dabei wirklich schieBen oder Karten zwick en. 

Nach dieser allgemeinen Betrachtung will ich mich der Betrachtung 
des Materials im besonderen zuwenden. 

Die erste Person, die dem Kinde als Angehoriger eines Berufes ent. 
gegentritt, ist in den meisten Fallen der Vater. Es fragt sich nun, in 
welcher Weise das Kind auf dieses Bild des Berufes reagiert. Die friihesten 
Berufsphantasien erseheinen auf den ersten Blick sehr abweichend yom 
vaterlichen Beruf. Auffallend ist die iiberwiegende Zahl der mit dem 
Verkehr zusammenhangenden Berufe (unter 27 Schiilern einer Klasse: 
10; unter 44 einer andern: 31). Das mag einerseits auf die bei den meisten 
Kindern wahrnehmbare Freude am Fahren und an rascher Fortbewegung 
iiberhaupt zuriickzufiihren sein, andererseits aber ist die Beziehung auf 
die Eltern, speziell auf den Vater, unverkennbar. 

Das Kind hat Gelegenheit genug, zu sehen, mit welcher Vorsicht, 
Angstlichkeit und N ervositat seine erwachsenen Begleitpersonen, ja selbst 
der Machtigste in der Familie, die Fahrbahn iiberschreiten und sich auf 
der StraBe bewegen, wahrend die Lenker derFahrzeuge von den FuB~ 
gangern anscheinend keine Notiz nehmen und in koniglicher Ruhe ihres 
Amtes walten. Ja, sogar stehenden Pferden nahe zu kommen gilt als 
gefahrlieh, wah rend ihrer der Kutscher doeh in aller Gemiitsruhe Herr 
ist. Die Furcht vor den Gefahren des Verkehrs scheint also die Erwach. 
senen, speziell aber den sonst so machtigen Vater herabzusetzen, der 
Lenker des Fahrzeuges erscheint als der Dberlegene. Nicht zu unter. 
schatzen ist auch die Sinnfalligkeit des Gesamtbildes der StraBe mit 
ihrem imponierenden Verkehr, neben dem der einzelne und natiirlich 
auch der Vater hochst unbedeutend und klein erscheint. Nieht einmal 
seine warnende Stimme kann er oft im StraBenlarm vernehmbar machen. 

Diese Sinnfalligkeit des BerufsauBeren scheint auch die nachsthohere 
Zahl der gewahlten Berufe zu erklaren, die vielen Soldaten (unter 27 
Schiilern: 16, unter 44: 16). Vielleicht ist aueh hier die Beziehung auf den 
Vater nieht von der Hand zu weisen. Das auffallende AuBere, das Tragen 
der Waffen, deren Wirkung dem Kinde oft drastiseh genug geschildert 
wird, dann gar das Bild ganzer Truppen, die bei dem Klange der Militar. 
musik in gleichem Schritt dahinmarsehieren, erwecken in dem Knaben 
Vergleiche zwischen Mann und Mann, die nieht gerade zugunsten des 
zivilen Vaters ausfallen miissen, und ware er selbst wohlhabender Fa. 
brikant oder hoehgestellter Staatsbeamter. Von dem wirkliehen Macht. 
bereich eines Berufes und seinen Funktionen hat natiirlieh das Kind 
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auch keine annahemde Vorstellung, und seine Phantasien beschaftigen 
sich meist nur mit einer auffallenden Funktion, mag sie auch im ganzen 
Umkreis der Berufsfunktionen die untergeordnetste Rolle spielen. 

Vielleicht waren hier auch die verschiedenen Abenteurerberufe anzu_ 
fiigen. Dieses kindliche Ideal gehort anscheinend schon einer spateren 
Zeit, der Zeit des Schulbesuches und somit der eigenen Lektiire an. Es 
wurde schon fmher betont, welche Rolle die Sinnfalligkeit selbst un~ 
bedeutender Handlungen beim Kinde spielt. Wenn der Vater eine Kiste 
mit Hammer und Stemmeisen offnet oder irgendeinen lange vermiBten 
Haken neu in die Wand schlagt, verleilit ihm das einen groBeren Nimbus, 
als wenn er berichtet, daB er eine Geschaftsbilanz erledigt habe oder 
daB ihm eine schwierige Diagnose gegliickt seL Nun ist das Abenteurer
leben voU von solchen imponierenden Tatigkeiten, ja diese sind meist 
noch groBer als die angesehensten Taten des Vaters. Der Aggressions~ 
trieb spiegelt direkten Kampf ums Leben vor, der natiirlich immer mit 
dem eigenen Siege endigt. Vnd die Aussicht, von Berufs wegen viele 
Dinge tun zu diiden, ja sogar zu miissen, die im Hause verboten sind, 
ediillen das Kind mit einem Rausch von GroBentraumen und _moglich_ 
keiten, denen der Beruf des Vaters und auch seine auBerberuflichen 
Funktionen nicht leicht etwas Ebenbiirtiges an die Seite zu setzen haben. 
Deutlich tritt hier das Streb en "oben zu sein", hoher sogar als der Vater, 
hervor. 

Mit zunehmender Reife und groBerer Kenntnis der realen Machtver
haltnisse nimmtdieser Kampf oft noch greifbarere Formen an. Wir 
finden hier Falle, wo sich der Knabe entweder direkt dem Beruf des 
Vaters zuwenden will, aber er will ihn in einer hoheren Form ausiiben. 
oder er wahlt einen mit jenem zusammenhangenden, wenn er dadurch 
den Vater iibertrumpfen kann. So will der Sohn eines in bescheidenen 
Verhaltnissen lebenden kleinen Staatsbeamten ohne Matura selbst Staats
beamter werden, aber nur nach Absolvierung der juridischen Fakultat. 
Diese Rivalitat fiihlt sich vielleicht entschuldigt durch den naheliegenden 
Wunsch des Vaters, der Sohn solIe es einmal besser haben als er. - Der 
Sohn eines Fabrikdirektors, dessen Wagen in den siidlichen Wiener Be~ 
zirken in groBer Zahl zu sehen sind, hort wahrscheinlich ofters von der 
Pferdemisere seines Vaters; er will Pferdehandler werden, "um jeden 
Tag neue Pferde zu haben". - Ein Knabe, dessen Vater in untergeord. 
neter Stellung lebt, dabei streng religiOs ist und, wie er selbst betont, 
den Kindem wiederholt christliche Lebensregeln mit ziemlichem Nach
druck nahelegt, will seIber Geistlicher werden. Hier spielt noch ein 
zweites Motiv mit, das spater erortert werden soIl. - Der Vater eines 
Schiilers ist Schuldiener an einer Volksschule. Der Knabe schmeichelt 
sich mit dem Gedanken, wie schon es ware, wenn sein Vater ihm die 
Ehrenbezeigung leisten und seinen Befehlen zu Diensten stehen miiBte, 
er will Lehrer werden. - Der Sohn eines Zimmermalers mochte akademi
scher Maler sein. - Der Sohn eines Hauptmanns, also eines Mannes, 
der "des Kaisers Rock" tragt, dem Kaiser "dient", mochte ebenfalls 
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dem Kaiser dienen, aber in groBerer personlicher Nahe und mit groBerer 
personlicher Unentbehrlichkeit, er will Hofkoch werden. Zugleich er~ 
reicht er damit noch ein zweites Ziel. Der Vater ist, wie mir aus Ge~ 
sprachen bekannt ist, ein Freund guter Tafeln. 1m Hause nimmt man 
ihm dieses Lieblingsthema seiner Gesprache libel. Der Sohn erscheint 
hier als der Alliierte des dem Vater feindlichen Teiles der Familie, er 
will selber den hochsten Anspriichen der Kochkunst geniigen konnen, 
aber nicht fiir den Vater. 

Schon aus den wenig en bisher angefiihrten Beispielen scheint hervor
zugehen, daB sich das Kind iiber das ihm zunachst stehende N ormai. 
maB des Berufes, den Vater, durch GroBentraume erhebt. Von diesem 
Standpunkt aus ist es gleichgiiltig, ob einer schreibt: "Dann wollte ich 
Osterreichs groBter Feldherr werden, der noch vie! GroBeres leistete 
als Prinz Eugen und eine Weltmonarchie griindete", oder ob einer Kut
scher werden will, urn auf der StraBe zu herrschen. In einem F alle er" 
scheint der Beruf des Vaters direkt als letztes Refugium. Ein Schiiler 
will in bunter Abwechslung General, Kondukteur, Chauffeur des deutschen 
Kaisers und Schauspieler werden und schlieBt seine Arbeit: "Wenn aber 
mein Talent nicht ausreichen sollte, werde ich doch noch den Beruf 
meines guten Papa ergreifen". 

Spater tritt neben die Autoritat des Vaters eine andere und hilft, 
sie noch mehr herabzumindern, die Autoritat des Lehrers. Nicht mehr 
der Vater oder die Person, die ihn vertritt, hat in vie1en Fallen das letzte 
Wort zu sprechen, sondern der Lehrer. Die Erscheinung, daB viele mit 
dem Eintritt in die Schule Lehrer werden wollen (27: 12, 44 : 7), beweist 
neuerdings unsere friihere Vermutung, daB die Knaben nach einem Weg 
iiber den Vater hinaus suchen. Zugleich sehen wir auch schon wieder 
das Streb en, dieser neuen Autoritat Herr zu werden. Der erste Schritt 
ist der, daB sie sich dieser gefiirchteten Person in der Phantasie gleich~ 
stellen; die angeflihrten Griinde vieler flir den neuen Beruf zeigen ferner 
deutlich zugleich ein Dariiberhinausgehen. Wenn ein Schiiler Lehrer wer~ 
den wollte, urn "seine Klasse durchpriigeln", oder "mit dem Rohrstaberl 
die Fingerknochel der Schiiler bearbeiten zu konnen", so heiBt das neben 
dem leicht verstandlichen Streb en, iiber seine Kameraden zu herrschen 
und seine sadistischen Regungen zu befriedigen, nicht gerade, daB er 
seinem Lehrer nachahmen will; denn er hat wohl in den seltensten Fallen 
solche Erfahrungen geinacht,· er weiB vielmehr sehr gut, daB derartige 
Dinge dem Lehrer verboten sind, se1bst bei der groBten Renitenz der 
Schiiler. Er aber mochte einer sein, der es sich erlauben kann. Ahnlich 
steht die Sache, wenn sich einer diesem Beruf zuwenden will, "urn in 
den Heften der Schiiler recht vie I rot anstreichen" oder "im Katalog 
blattern zu konnen". Noch deutlicher wird diese Tendenz dadurch, daB 
sich viele sehr bald wieder von dies em Ideal als von einem iiberholten 
abwenden. Wir finden da zweierlei Wege. Ais cler primitivere erscheint 
der, daB auf den Lehrer irgendein anderes beliebiges Berufsideal folgt 
wie Offizier, Marinesoldat oder Pilot. Scharfer gehen die zu Werke, die 
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dann einen Beruf wahlen, der aus dem Unterricht selbst hervorge~ 
gangen sein diirfte. Vielleicht sind es oft gerade nicht erfiillte Ideale des 
Lehrers, denen er beim Unterricht lebhaftere Farben zu verleihen wuBte. 
Wir finden, daB auf den Lehrer mehrere Male Berufe folgen, die mit 
dem Reisen zusammenhangen, Entdeckungsreisende und Forscher auf 
verschiedenen Gebieten. Auch der Ingenieurberuf erscheint zweimal. 
Das Gesagte gilt natiirlich nicht nur von der Volksschule, sondern auch 
yom Gymnasium. In dieser spateren Zeit treten auffallend oft Berufe 
hervor, die mit einem ausgiebigen Gelderwerb zusammenhangen, viel, 
leicht eine Riickwirkung der bescheidenen Geldverhaltnisse der Lehrer. 
Ein interessantes Beispiel ist folgendes: Der Sohn eines wohlhabenden 
Notars will vor seinem Eintritt in die Schule Lehrer werden. Die Ge~ 
sprache der Eltern und der altere Bruder, der die Schule besucht, haben 
dieses Ideal groBgezogen. Ais er selbst einige Jahre in der gleichen Lage 
ist, findet er, daB der Beruf seines Vaters gar nicht zu verachten sei, 
und er beschlieBt, Notar zu werden. Die Erkliirung ist einfach. Zuerst 
stellt er der vaterlichen Autoritiit die hohere des Lehrers gegeniiber. 
Ais er sie aus eigener Erfahrung kennt, findet er, daB der friiher zu~ 
riickgestellte Vater, der sich wenigstens eines hoheren Einkommens er~ 
freut, doch dieser bloBen Schulautoritiit vorzuziehen sei. 

Interessant fiir den Erzieher erscheint auch die Frage, inwieweit 
diese kindlichen Zukunftstriiume Eignungen oder Minderwertigkeit reo 
flektieren. N ach der Adlerschen Lehre von der Organminderwertigkeit 
wird es uns nicht wundern, wenn manche Berufe erstreben, die ihnen 
gerade am wenigsten zu liegen scheinen. Ein Knabe, der nach der Aus~ 
sage seines Vaters seit friihester Jugend sehr schwiichlich und blutarm 
war und an groBer Gediichtnisschwiiche litt, sucht aus diesem Zustand, 
der ihn auch unter seinen Altersgenossen herabsetzen muBte, einen Aus .. 
weg. Der· elterliche Rat, ausgiebig zu essen, und sein korperliches Ver~ 
Iangen veranlassen ihn, nacheinander den Beruf eines Zuckerbiickers, 
eines Kasehandlers und eines Salamimannes zu wahlen. Da konnte er die 
ihm zusagenden Dinge zur Geniige essen. Er tut es auch in seiner Phan~ 
tasie; ja er tut es soweit, daB er sich, ebenfalls in seiner Phantasie, be .. 
reits riesig stark fiihlt; denn der nachste gewahlte Beruf ist "Rauber in 
den Urwaldern Amerikas". Mit dem Eintritt in die Volksschule bricht 
dieses Ideal zusammen. Jetzt leidet er besonders unter seiner Gedachtnis~ 
schwache und sofort entschadigt er sich dafiir dadurch, daB er Volks .. 
schullehrer werden mochte, der doch alles wissen muB. Aber auch das 
Ideal korperlicher Tiichtigkeit laBt ihm keine Ruhe, er will zwar nicht 
mehr "Rauber in den Urwaldern Amerikas" werden, die groBere Er .. 
fahrung hat ihm vielleicht schon die Schwierigkeit dieses Berufes vor 
Augen gefiihrt. Dafiir hat es ihm der immerhin erreichbare Beruf des 
wetterfesten Seebaren, eines Marinesoldaten, angetan. Dabei ist er sich 
des Gegensatzes zwischen seiner allgemeinen Minderwertigkeit und 
seinem Ideal bewuBt geworden, denn er schlieBt seine Arbeit mit dem 
resignierten Satz: "Leider wird keines von diesen meinen Idealen je ver. 
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wirklicht werden konnen und tiber meinen wirklichen Beruf wird dem~ 
nachst ein Familienrat entscheiden." (Er stand damals am Ende der vier~ 
ten Gymnasialklasse.) - Ein anderer, ebenfaHs sehr schwachlicher und 
unterernahrter SchUler aus armer Familie setzt mit kuhnen GroBen~ 
traumen ein. Zuerst will er einer der beriihmtesten Feldherrn werden, 
dann akademischer Maler, Professor, Doktor, wozu er bemerkt, daB 
ihm besonders die Titel gefielen, andere Grtinde zu seiner Wahl habe er 
nicht gehabt. Unter diesen angefuhrten Berufen verdient einer noch spe~ 
zielles Interesse, namlich der eines akademischen MaIers, da der Knabe 
schon friihzeitig hochgradig kurzsichtig wurde. Spater wollte er ganz 
allgemein ein Mann werden, dem man ein Denkmal setzte. Nach der 
Lekture des Karl May fUhlt er sich als den Haupthelden aller Geschich~ 
ten, nach der Lekture des Romans ,,soH und Haben" erscheint ihm der 
Kaufmannsstand als das Hochste und fUllt seine Traume aus; jetzt aber, 
erklart er, da er alter geworden sei, konne er sich eigentlich fUr keinen 
Beruf entscheiden; nur daran halte er fest, das Gymnasium zu absol, 
vieren, das ubrige tiberlasse er der Zeit; wenige Wochen spater meldeten 
die EItern seinen Austritt aus dem Gymnasium und gaben ihn in eine 
Lehrerbildungsanstalt, ohne daB er dagegen Einsprache erhoben hatte. 
Ja, er scheint sich dort jetzt sehr wohl zu fUhlen. - Ein fruher schon 
erwahnter SchUler woHte in Reaktion auf die hausliche christlicheEr~ 

ziehung nach einem kurzen Kindertraum, der ihn Kutscher sein lieB. 
Priester werden, weil er da oft zu vielen sprechen konne. und er schildert, 
wie er nach dem Besuch der Kirche zu Hause auf einem Sessel oder 
Tische stehend sich bemuhte. die W orte des Geistlichen zu wiederholen. 
Charakteristisch ist es nun, daB dieser Schiiler nie dazu zu bringen war, 
einen korrekten oder zusammenhangenden Satz zu sprechen. Aber er 
woHte Redner vor einer groBen Menge sein. Diese Schwerfalligkeit der 
Zunge paarte sich mit einer auffallenden Stumpfheit der Sinnesorgane. 
Unter seinem schwer zu schulenden Gehor Htt er in den alten Sprachen; 
und sein Auge, das noch dazu maBig kurzsichtig wurde, war in den 
Naturwissenschaften nicht imstande, gewohnliche Dinge auf den ersten 
Blick zu erkennen. Dasselbe zeigte sich bei der Beschreibung von Bildern 
im Deutschunterrichte. Nun wahlt er als endgUltigen Beruf einen, der 
einen scharfen, raschen Blick und eventuell auch ein feines Gehor zulr 
Voraussetzung hat, er will Arzt werden. Er will also einer sein, der weiB, 
wie korperliche Fehler behoben werden konnen. - Dasselbe zeigt sich 
auch bei einem anderen SchUler, der kurz erzahlt: "In meiner Kindheit 
war ich viel krank, darum wollte ich Arzt werden." - Ich komme jetzt 
noch einmal auf den schon erwahnten Offizierssohn zuruck, der Hof~ 
koch werden wollte. Er fie! allgemein durch seine ubermaBige Dicke auf. 
die ihn schwerfallig und unbeweglich machte. Dabei Htt er nach der' 
Aussage der Eltern seit fruher Jugend an andauernder Appetitlosigkeit. 
DaB hier eine ausgesprochene Organminderwertigkeit zugrunde Hegt. 
ist klar. Aber er wahlte gerade einen Beruf, der ihn in die Lage versetzt, 
an den feinsten Tafelgenussen teilzuhaben. 
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Andererseits zeigt sich oft in den gewahlten Berufsarten eine be
stimmte geistige Eignung oder es kommt die Gesamtattitude zu Wort. 
So will z. B. ein Schuler, der in der Klasse als einer der besten Zeichner 
gilt, schon in fruher Jugend Baumeister werden, der groBe Palaste, Kir. 
chen und Turme baut, spater erscheint ihm der Beruf eines Maschinen. 
bauingenieurs sympathisch. - Ein anderer guter Zeichner der Klasse 
will in fruhester Jugend Damenschneider werden, wegen "Schick", was 
deutlich auf besondere Ausbildung des optischen Sinnes und, nebenbei 
bemerkt, auf eine spezifisch weibliche Attitude hinweist. Spater will er 
Ingenieur und Maler werden. - N och ein zweiter will als Kind Schnei
der werden, doch wird daruber spater noch zu reden sein. - Solche Be. 
rufe, die auf eine spezielle Begabung zuruckzufUhren sind, konnen aber 
noch mehr abseits lie gen. So finden wir einen anderen SchUler, der in 
seiner Jugend Feuerwehrmann werden will, aber dann plotzlich groBc 
Leidenschaft fur die Malerei entwickelt. Wenn wir die Schilderung 
seiner Vorliebe fUr die Feuerwehr lesen, so finden wir sofort, daB es ihm 
nur am richtigen Namen fur seinen Lieblingsberuf gefehlt hat. Er sagt: 
"Wenn ich als Kind die Feuerwehr blasen horte, lieB ich wohl mein lieb. 
stes Spielzeug stehen una lief so schnell wie moglich ans Fenster, um 
mit einem Blick noch ein Stiickchen des vorbeieilenden Wagens er; 
haschen zu konnen." AuffaIlend erscheint mir die Wendung "mit meinem 
Blick erhaschen", also mit dem Gesichtssinn Besitz ergreifen von den 
Dingen. Dann schildert er den Eindruck, den die fahrende Feuerwehr auf 
ihn machte, wenn er das "Gluck" hatte, gerade auf der StraBe zu sein. 
"Da ergriff mich die allgemeine Erregung und ich konnte mir keinen 
schoneren Beruf denken, als mit blitzendem Helm auf dem Wagen zu 
stehen, .... und Menschen aus Qualm und Rauch zu retten." Auch hier 
wieder das optische Element, und besonders charakteristisch erscheint 
die Wendung "aus Qualm und Rauch retten", statt des naherliegenden 
"aus dem Feuer retten". 

1m AnschluB daran drangt sich uns die Frage auf, inwieweit sich 
die Knaben ihrer sexuellen Rolle bewuBt sind. DaB uns ein Material wie 
das vorliegende, das ja aus Schulaufsatzen besteht, keine direkten An
haltspunkte bietet, darf uns nicht wundern. Urn so wertvoller muB uns 
daher jeder unabsichtliche Anhaltspunkt sein, wo der Schreiber seIber 
den Zusammenhang nicht erfassen konnte. In einer einzigen Arbeit 
spielt der Gedanke an Frau und Familie herein, und da sonderbar genug. 
Der SchUler steIlt sich vor, er ware Kapitan eines Kriegsschiffes und 
schildert nun in nervoser Abwechslung und voll Sucht nach Sensation 
aIle moglichen Erlebnisse, Abenteuer und Heldentaten, die er ausfuhren 
mochte, und wie glucklich er ware, wenn er nach seiner Ruckkehr dafur be. 
lobt wurde. "Ich fiihre dann gleich zu meiner liebcn Frau und den Kindern 
und brachte Freude in das so geIiebte Haus. Bei der Trennung wurde 
ich sie durch das Versprechen trosten, bald wieder zu kommen." Der 
Gedanke an hausliches Gluck ware also ganz schon, nur durfte es nicht 
zu lange dauern. Gegen den Schmerz einer Trennung sichert er sich 
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durch die Vorstellung der schonen Rolle, die er dabei spielen konnte, und 
charakteristisch ist es, daB er dann im weiteren Verlauf der Arbeit so
fort seine Teilnahme an einer Seeschlacht schildert. Wenn also der 
SchUler seinem voraussichtlichen Schicksal als Ehemann nicht entrinnen 
zu konnen glaubt, so sichert er sich wenigstens durch die Wahl eines 
Berufes, der von Amts wegen seine Rolle als Ehemann auf ein Mini~ 
mum reduziert. Zugleich zeigt sich hier auch das bei N eurotikern haufige 
Streben, die geliebte Person durch Fernebleiben, hier sogar verscharft 
durch das Verweilen in gefahrlichen Situationen, beherrschen zu wollen. 
- Anders erscheint der Fall eines SchUlers, der von seiner eigentlichen 
Rolle noch weiter abzuweichen scheint. Sein ganzes AuBeres, sein Ge. 
haben und seine Sprechweise erscheinen als eine iibertriebene Nacho 
ahmung des Madchenhaften. Dazu kommt noch eine zartliche Freund. 
schaft zu einem Kameraden, durch die er sich von den iibrijlen vollig abo 
schloB, um nur einem zu gehoren. Und nun lesen wir, daB er in seiner 
friihesten Jugend am liebsten Graf sein wollte, "immer von Glanz um. 
strahlt". Er dachte sich das Grafsein wie "ein Kleid" das man nur an. 
zuziehen brauchte", und alles war erledigt. Ware dieser SchUler ein Mad. 
chen, so hatte er sein Ideal viel geradliniger erreichen konnen, das Ideal 
einer mondanen Dame, die, "von Glanz umstrahlt", das, was ihr in der 
Gesellschaft Wert verleiht, tatsachlich anziehen kann oder die soziale 
Stellung ihres Mannes oder ihre Abstammung wie ein Kleid tragt. Spater 
schien es ihm begehrenswert, Schneider zu sein, und zwar, wie aus 
seinem Wunsch, schone Kostiime herstellen zu konnen, hervorgeht, Da. 
menschneider. Obwohl er diesen Beruf als Kindheitstraum angibt, kann 
er doch im Alter von 15 Jahren nicht umhin, ihn mit einem Hinweis auf 
Poiret zu rechtfertigen, dessen Vortrage auf ihn groBen Eindruck mach. 
ten. N ach dieser Periode "der Seide und des Samtes" horte er vom 
Theater, und die Erzahlungen davon scheinen seine Phantasie mit un. 
klaren Bildern dessen, was dort zu sehen sei, angefiillt zu haben. Da 
kommt er auf den Gedanken, Souffleur zu werden, d. h. er wollte, von 
den andern ungesehen, selbst besser als die andern alles sehen konnen, 
ein deutlicher Ausdruck weiblicher Neugierde iiberhaupt und der Neu. 
gierde dieser Altersstufe im besonderen. Als er hort, daB dies nicht so 
leicht sei, will er wenigstens Programmverkaufer oder Saaldiener sein. 
"Dann wollte ich eine Zeitlang ins Kloster gehen oder Arzt werden." 
Beide Berufe sehen im Zusammenhange mit den vorausgegangenen auf 
den ersten Blick wie der Ausdruck eines Katzenjammers nach den friihe. 
ren Traumen aus; der erste bedeutet direkte Abkehr von den Geniissen 
der Welt, natiirlich auch vom Theater, und der andere erscheint mehr 
von der Seite der menschlichen Leiden, also als BuBberuf, erfaBt zu sein. 
Aber in beiden Berufen wird noch ein weiterer uns schon bekannter 
Zweck erreicht. Monch sein bedeutet, auf die von der Natur zugedachte 
Rolle freiwillig verzichten unter einer hoheren Rechtfertigung; Arzt sein 
heiBt, wie beim Souffleur, alles aus nachster Nahe von Berufs we~en 
sehen zu konnen, ohne weitere Verpflichtung. Ais er dann im Alter von 
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13 Jahren zum erstenmal wirklich die Oper besuchte, ging ihm eine neue 
Welt auf. Sein heiBester Wunsch wird es, dort oben auf der Biihne zli 
stehen, von allen bewundert zu werden, und zwar als der Erste dort zu 
stehen. Ein deutliches Sich_zur_Schau_stellen_wollen, urn die andern zu; 
riickzudrangen. Gelihgt ihm dieser Plan nicht, dann will er Heber in 
einer Kanzlei sitzen und auf den Hofrat<;titel warten. Wir erkennen aus 
dieser Zusammenstellung deutlich die Verschiebung der Leitlinie auf ein 
weibliches Ziel. - Einige Ziige dieser Aufzeichnung scheinen noch auf 
ein anderes, bei manchen Kindern haufiges Ideal zu weisen, auf den Gott
heitstraum. Gott ist unsichtbar, kein Mensch kann ihn mit Augen sehen, 
aber er sieht alles und halt alle Faden in der Hand, ohne ihn kann nichts 
geschehen. Diese Funktionen hat bis zu einem gewissen Grade auf der 
Biihne der Souffleur. Gott ist einzig, nichts kann sich mit ihm messen, 
alle bewundern sein Werk. Das gilt auch von dem, der als erster auf der 
Biihne steht. In der Zeit, als die friiheren GroBenideale des SchUlers zu. 
sammenbrechen, finden wir das Monchsideal. Er will auf gutem FuB mit 
Gott stehen, wenn er schon selbst nicht Gott sein kann. - Andere Ar~ 
beiten zeigen deutlich sadistische Ziige, die sich in verschiedenen Berufs_ 
arten ausleben wollen. Der eine will Jager werden, urn bei einer Treib. 
jagd, d. h. gesichert gegen jeden Angriff, recht vie I Tiere erschieBen zu 
konnen. Ein anderer will, wie schon erwahnt, Schullehrer werden, urn 
mit einem Rohrstaberl die Fingerknochel der unaufmerksamen Schiiler 
bearbeiten zu konnen; ein dritter will dasselbe, urn im Katalog blattern 
zu konnen, was bekanntlich vor der Abschaffung des Katalogs in der 
Klasse oft Furcht und Zittern hervorrief. - Auf derselben Stufe steht 
der, der Lehrer werden will, einfach urn die Kinder prugeln zu konnen. 
Wieder ein anderer will Kondukteur werden wegen des Kartenzwickens. 
Die mit dem hier zutage tretenden Trieb verbundene Feigheit weist sie 
also auf moglichst wehrlose Objekte. Versteckt zeigt sich dieser Trieb, 
wenn sich einer z. B. wiinscht, Seemann zu sein, "urn Menschen, die mit 
der Gewalt der Elemente ringen, aus hochster Not retten zu konnen", 
oder Feuerwehrmann, urn "Menschen aus Rauch und Qualm retten zu 
konnen", da die Ausubung dieser Berufe unmittelbar die Leiden anderer 
zur Vorausetzung hat. - Andere Berufsarten zeigen direkte Beziehung 
auf das Sexuelle, so, wenn ein SchUler Aufspritzmann werden wollte, 
"urn den Leuten zwischen die FiiBe spritzen zu konnen", oder wenn ein 
anderer Ingenieur oder Maschinist werden mochte, "urn an den klei. 
nen Bestandteilen der Maschine herumhantieren zu konnen". In beiden 
Fallen ist weniger der gewahlte Beruf an und fur sich als die Ausdrucks. 
weise das Auffallende. Ein SchUler, der in Galizien aufgewachsen ist, 
wollte dort Rauchfangkehrer werden, "urn in den landesublichen Ka. 
minen herumrutschen zu konnen", was deutlich an den Sexualjargon 
des Volkes erinnert. 

Am Schlusse dieser Untersuchung ware noch eine Frage von Interesse, 
die Frage nach den Griinden des wiederholten Berufswechsels im all. 
gemeinen. Fur einzelne Falle wurde die Erklarung an der entsprechen-
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den Stelle schon gegeben. Dabei zeigte es sich, daB der Berufswechsel 
oft nur ein scheinbarer ist. Ein bestimmtes, wenn auch unklar geschautes 
Ziel steht von Anfang an vor Augen, nur der Weg dazu, der uber den, 
Beruf fUhrt, liegt noch im Dunkeln. Das wiederholte, unsichere Tasten 
verrat Mangel an Erfahrung. Deutlich zeigt sich· das in dem Beispiel, 
wo der Weg vom Feuerwehrmann zum Maler fuhrt, und zum Teil in dem 
Fall, wo die weibliche Leitlinie dominierend hervortrat. In einer anderen 
Reihe von Fallen ware es nicht so leicht, ein bestimmtes Ziel sofort mit 
Namen zu nennen. Wir haben FaIle, wo Knaben im Alter von 14 bis 
15 Jahren auf acht bis neun Berufsideale, und Knaben von 12-13 Jahren 
auf sechs bis sieben zuruckblicken, wobei wir ruhig annehmen konnen, 
daB in den me is ten Fallen die Zahl weit hoher ist. DaB nicht aIle' in 
den Aufzeichnungen erscheinen, hat seinen Grund oft in der geringeren 
Intensitat oder kurzeren Dauer einzelner Berufstraume. Doch ist die 
Vermutung nicht abzuweisen, daB selbst in den nicht ganz klaren Fallen 
bei noch genauerer Kenntnis alIer Faktoren, die das Leben des Kindes 
beeinfluBt haben, eine einheitliche Leitlinie zu finden ware. Als allge~ 
meinstes Ziel war in den angefiihrten Fallen das "Obenseinwollen" un
verkennbar. 

Wenn wir die Mitteilungen der SchUler daraufhin untersllchen, was 
nach ihrer Erinnerung den Wechsel der Ideale veranlaBt hat, finden 
wir einige charakteristische Motive. Das Haufigste ist die Furcht vor 
den Gefahren, die mit einem bestimmten Beruf vorhanden sind. Das. 
gilt besonders von den Abenteurerberufen und jenen anderen, mit deren 
Ausubung Lebensgefahr verbunden ist. Nachdem man einige Zeit in 
GroBenwahn geschwelgt hat, meldet sich ernuchternd der Verstand. 
So ftirchten sich ein Weltreisender und ein Lowenbandiger vor den Ge~ 
fahren ihres Berufes, ein Marineoffizier vor dem Ins~ W asser~fallen, ein 
Pilot vor dem Absttirzen, ein Lokomotivfiihrer vor dem schweren Dienst 
und vor einem EisenbahnzusammenstoB, ein Jager vor den Wilddieben 
usw. Aber auch bei ungefahrlicheren Berufen zeigt sich oft eine gewisse 
Feigheit. Ein Arzt hat Angst vor den nachtlichen Visiten und beschlieBt, 
Kaufmann zu werden; ein Pferdebahnkutscher findet das lange Stehen 
lastig und will gewohnlicher Kutscher werden; der fruher erwahnte 
SchUler, der Hofkoch werden wollte, gibt diesen Beruf auf, weil er hort, 
daB die Koche im Sommer viel unter der Hitze zu leiden hatten; einer, 
der Kaiser werden wollte, erfahrt schlieBlich, daB er in dieser Stellung 
nur viel Sorgen, Kummer und Arbeit habe, und beschlieBt dann, Jager 
und Gutsbesitzer zu werden. Ein Fall, wo die Angst als nahezu treibende 
Kraft erscheint, ist folgender: Ein SchUler will Jager werden, hort aber 
von den Gefahren dieses Berufes und sieht darauf im Aviatiker sein 
Ideal. Aber er liest zu oft von verungliickten Berufsgenossen und be~ 
schlieBt, Lateinprofessor zu werden. Aber auch das ist nicht von langer 
Dauer. "Ich fiirchtete, dieser edle Beruf konnte meiner Gesundheit 
schaden." Vnd da er im Kampfe urn aIle seine Ideale unterlegen ist, 
sich aber die Niederlage nicht eingestehen will und sich doch als oben~ 

22* 



340 Josef Kramer: 

stehend fiihlen muB, beschlieBt er zuletzt, vorliiufig keinen Beruf zu er~ 
greifen, sondern ein "anstiindiger Mensch" zu werden. - Ein weiteres 
Motiv flir die Berufsiinderung, das dem eben besprochenen sehr nahe 
verwandt ist, erscheint als rein praktische Erwiigung und Abschiitzung 
verschiedener Ideale. Dabei finden wir vielfach direkten Hinweis auf 
Gelderwerb. Ein SchUler, der Geschichtsprofessor werden wollte, gibt 
diesen Beruf auf, weil er erfiihrt, daB in diesem Fach jetzt die Aussichten 
schlecht seien. Ein Jiiger will Ingenieur werd,en, weil er hort, daB er 
als solcher viel Geld verdienen kann; zwei wollen Gutsbesitzet werden, 
ebenfalls in der Erwartung groBen Einkommens. 

Wenn wir neben einzelnen Schlilem mit liberreichen Berufsidealen 
auch wieder solche finden, die erkliiren, sie wiiBten nicht, was sie werden 
wollten, was auch bei den vorliegenden Aufzeichnungen zweimal der 
Fall war, so dlirfte die Antwort nach der friiheren Untersuchung nicht 
schwer sein. Es wurde schon anfangs festgestellt, daB es sich ausschlieB~ 
lich um Tagtriiume handelt, um Spiele der Phantasie, die sich nicht 
immer In bestimmten Berufsvorstellungen zu fixieren brauchep. In immer 
wechselnden, nie klar festgehaltenen Bildem ziehen die verschiedenen 
Moglichkeiten an der Seele des Kindes vorbei, ohne daB es einmal emst~ 
lich mit seiner Phantasie zugreift; denn es hat Angst vor der endgUltigen 
Entscheidung und ist also auf dieselbe Stl.lfe zu stellen wie ein Kind 
mit libermiiBig vielen Berufsidealen. Und wenn wir dann auf unsere 
Frage: "Was willst du werden?" die Antwort horen: "Ich weiB es nicht", 
oder "Dariiber habe ich noch nicht nachgedacht", konnen wir das aufs 
""ort glauben; denn das N achdenken mliBte zu einer zeitweiligen Ent~ 
scheidung fiihren, und der will man eben ausweichen. Die Angst vot 
den realen Forderungen eines Berufes und des Lebens liberhaupt ist 
zu groB. Diese Angst stammt aber nicht allein aus der Seele des Kindes, 
sondern oft genug wecken Eltern und Erzieher GroBentriiume, deren 
vorausgefiihlte Unerreichbarkeit den Konflikt verschiirft. Aufgabe des 
Erziehers wiire es, dem Kinde erreichbare Ziele nahezubringen, es zu 
veranlassen, daB es seine Kriifte an diesen Forderungen miBt, abwiigend 
vergleicht und sich so Schritt flir Sch,ritt klarer wird liber den Umkreis 
und die Qualitiit seiner Kriifte. 
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Ein Beitrag zur Psychologie der arztlichen 
Berufswahl t). 

Von Dr. Alfred Adler. 

Ein Arzt erzahlt folgendes: 
.. AnlaBlich des schrecklichen Schiffsunglticks der "Titanic" konnte 

ich an mir die Ergriffenheit deutlich beobachten. In meinen freien Stun. 
den fand ich mich oft im Gesprach tiber das Ungltick, und vorwiegend 
war es die Frage, die von mir immer wieder aufgenommen wurde, ob 
man nicht doch ein Mittel hatte finden konnen, um die Untergehenden 
zu retten. 

Eines Nachts wache ich aus dem Schlafe auf. Ais richtiger Psycho. 
loge lege ich mir die Frage vor: warum ich, der sonst ein guter Schlafer 
ist, diesmal aufgewacht sei? Ich fand aber keine befriedigende Ant. 
wort, fand mich vielmehr kurze Zeit darauf in emsigem N achdenken, 
wie man die Untergehenden der Titanic hatte retten 
k 0 nne n. Bald nachher, - es war 3 Uhr - schlief ich ein. 

In der nachsten Nacht wachte ich wieder auf. Ich sah auf die Uhr, 
es war Y23 Uhr. Fltichtig kamen mir Gedanken tiber die sonstigen 
Theorien der Schlaflosigkeit, unter anderm fiel mir auch die Meinung 
eines Autors ein, daB man, einmal an ein Aufwachen aus dem Schlafe. 
gewohnt, leicht wieder urn die gleiche Zeit erwachen kann. Aber mit 
einem Male wuBte ich intuitiv, wie es sich mit meinem Aufwachen ver: 
hielt. Urn Y23 Uhr war die Titanic untergegangen. Ich hatte die Fahrt 
im Schlafe mitgemacht, hatte mich in die schreckliche Situation des 
Unterganges eingeftihlt und war also schon zweimal des Nachts erwacht, 
als das Schiff unterging. 

Auch in der zweiten Nacht nahmen meine Gedanken die Richtung, 
ein Mittel zu finden, wie man sich in einer solchen Situation retten 
konnte, sich und die anderen. Fast gleichzeitig erriet ich, daB hier der 
vorbeugende und vorbereitende Versuch einer Siche. 
run g am Werke war, der in gleicher Weise der Vorsicht wie dem Ehr. 
geiz dienen sollte. Ich verstand auch ohne weiteres, daB die Amerika. 
fahrt - ein altes Ziel meiner Sehnsucht - in sinnreicher Weise den 
Kampf um meine wissenschaftliche Reprasentation symbolisierte. Und 
wie im Wachen, so tat ich auch im Schlafe. Ich war auf der Suche 
nach einem Mittel zur Rettung, und ich stellte die sinnfalligste Situation 
her, urn mich zur Gegenwehr zu rtisten und zu mobilisieren: E in. 
ftihlung in die starkste Gefahr und Nachdenken! 

Leicht war auch zu verstehen, daB diese Art, auf Gefahren meiner 
Person und mir Nahestehender zu reagieren, meine personliche Attittide 
sein muBte. Und bald fand ich den Zusammenhang. 

1) Aus: A die r ",Individualpsychologische Bei trage zur Schlafstorung", in "Praxis 
und Theorie" 1. c. 
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Ich bin ja Arzt. Es gehort also zu meinen Obliegenheiten, gegen 
den Tod ein Mittel zu find en. Damit aber war ich schon auf mir be~ 
kanntem Boden. Der Kampf gegen den Tod gehorte namlich zu den 
starksten Antrieben meiner Berufswahl. \Vie so viele von den A.rzten, 
bin auch ich Arzt geworden, urn den Tod zu iiberwinden. 

Aus meiner Jugendgeschichte erinnere ich mich an mehrere Ereig~ 
nisse, in denen mir der Tod nahe schien. So hatte ich aus einer Rachitis 
auBer einer Schwerbeweglichkeit jene gemilderte Form von Stimmritzen~ 
krampf erworben, die ich spater als Arzt oft bei Kindern antraf, wo 
VerschluB der Glottis beim Weinen eintritt, so daB ein Zustand von 
Atemnot und Stimmlosigkeit das Weinen unterbricht, bis sich nach Lo~ 
sung des Krampfes das Weinen wieder fortsetzt. Der Zustand der dabei 
eintretenden Atemnot ist hochst unangenehm, wie ich aus meiner Er~ 
innerung weiB; ich diirfte damals noch nicht zwei Jahre gewesen sein. 
Die iibertriebene Furcht meiner Eltern und die Besorgnis des Hausarztes 
waren mir nicht entgangen und erfiillten mich, abgesehen von der Pein~ 
lichkeit der Atemnot, mit einem Gefiihl. das ich heute als Gefiihl der 
Unruhe und der Unsicherheit bezeichnen mochte. Ferner erinnere ich 
mich, daB ich eines Tages kurz nach einem solchen Keuchanfall Ge. 
danken hatte, wie ich, da bisher kein Mittel gefruchtet hatte, dieses 
lastige Leiden beseitigen konnte. Auf welchem Wege ich dazu kam, ob 
die Anregung von auBen kam oder ob ich allein die Idee ausheckte, 
kann ich nicht sagen: ich beschloB, das Weinen ganz einzustellen, und 
so oft ich die erste Regung zum Weinen verspiirte, gab ich mir einen 
Ruck, hielt mit dem Weinen inne und das Keuchen verschwand. Ich 
hatte ein Mittel gegen das Leiden. vielleicht auch gegen die Todesfurcht 
gefunden. 

Kurze Zeit spater, ich war drei Jahre geworden, starb mir ein jiingerer 
Bruder. Ich glaube, die Bedeutung des Sterbens verstanden zu haben, 
war fast bis zu seiner Auflosung bei ihm und wuBte, als man mich zu 
meinem GroBvater schickte. daB ich das Kind nimmer sehen werde. 
daB es im Friedhof begraben wiirde. Meine Mutter holte mich nach 
dem Leichenbegangnis abo urn mich nach Hause zu bringen. Sie war 
sehr traurig und verweint, lachelte aber ein wenig, als mein GroBvater, 
urn sie zu trosten, einige scherz en de W orte zu ihr sagte. die sie wahr~ 
scheinlich auf weiteren Kindersegen verweisen sollten. Dieses Lacheln 
konnte ich meiner Mutter lange nicht verzeihen und ich darf aus diesem 
Groll wohl schlie Ben, daB ich mir der Schauer des Todes sehr wohl be. 
wuBt gewesen bin. 

1m vierten Lebensjahr kam ich zweimal unter e,inen Wagen. Ich 
entsinne mich. daB ich mit Schmerzen auf einem Diwan erwachte, ohne 
daB ich wuBte. wie ich dorthin gekommen war. Ich muB also wohl in. 
Ohnmacht gefallen sein. 

Mit fiinf Jahren erkrankte ich an einer Lungenentziindung und wurde 
yom Arzte aufgegeben. Ein zweiter Arzt schlug doch eine Behandlung 
vor, und ich war in wenig en Tagen gesund. Man hatte in der Freud'e 
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tiber meine Genesung noch lange Zeit tiber die Todesgefahr gesprochen, 
in der ich angeblich geschwebt hatte; seit dieser Zeit entsinne ich mich. 
daB ich mir stets meine Zukunft als Arzt vorgestellt habe, d. h. i c h 
habe ein Ziel festgesetzt, von dem ich erwarten durfte, 
daB es meiner kindlichen Not, meiner Furcht vor dem 
To d e in End e m ache n ko n n t e. Es ist klar, daB ich von dieser 
Berufswahl mehr erwartet habe, als sie leisten konnte: den Tod, die 
Todesfurcht tiberwinden, das Mtte ich eigentlich von menschlichen 
Leistungen nicht erwarten dtirfen; bloB von gottlichen. Die Realitiit 
gebietet aber zu handeln. Und so war ich gezwungen, im Formenwechsel 
der leitenden Fiktion so weit mein Ziel abzuwandeln, bis es der Realitiit 
zu gentigen schien. Da kam ich zur iirztlichen Berufswahl, urn den Tod 
und die Todesfurcht zu tiberwinden 1). 

Aus der Berufswahlphantasie eines etwas zurtickgebliebenen Knaben, 
die sich auf iihnlichen Eindriicken - Tod einer Schwester und Kriink. 
lichkeit in frtiher Kindheit, Bekanntschaft mit dem Tod - aufbaute, 
erfuhr ich, daB dieser Knabe beschlossen hatte, Totengriiber zu werden, 
urn, wie er sagte, die andern einzugraben und nicht selbst eingegraben 
zu werden. Das starre, gegensiitzliche Denken dieses spiiter neurotischen 
Knaben, - oben oder unten, aktiv oder passiv, Hammer oder AmboB, 
flectere si nequeo superos, Acheronta movebol - hat mittlere Mog~ 
lichkeiten nicht' zugelassen, seine kindische rettende Fiktion ging im 
Nebensachlichen auf das Gegenteil. 

Aus jener Zeit meiner Berufswahl, etwa aus dem fiinften Lebensjahre, 
datiert folgendes Erlebnis: Der Vater eines Spielkameraden fragte mich, 
was ich werden wolle. Ich gab zur Antwort: "Ein Doktorl" Der Mann, 
der vielleicht schlechte Erfahrungen mit Arzten gemacht hatte, erwiderte 
darauf: "Da solI man dich gleich an dem niichsten Laternenpfahl auf~ 
hangen!" Selbstverstandlich lieB mich, - eben wegen meiner regula~ 
tiven Idee -, diese AuBerung vollig kalt. Ich glaube, ich dachte damals, 
daB ich ein guter Arzt werden wolle, dem niemand feindlich gesinnt 
sein sollte. 

Kurz nachher kam ich in die Volksschule. Meine Erinnerung sagte 
mir, daB ich auf dem Weg in die Volksschule tiber einen Friedhof gehen 
muBte. Da hatte ich nun jerlesmal Furcht und sah es mit groBem MiB~ 
behagen, wie die andern Kinder harmlos den Friedhofsweg gingen, 
wahrend ich angstlich und mit Grauen Schritt vor Schritt setzte. Ab~ 
~esehen von der Unertraglichkeit der Angst qualte mich der Gedanke, 
an Mut den andern nachzustehen. Eines Tages faBte ich den EntschluB, 
dieser Todesangst ein Ende zu machen. Ais Mittel wiihlte ich wi e d e r 
die A b h iir tun g. (Todesnahe!) Ich blieb eine Strecke hinter den andern 
Kindern zurtick, legte meine Schultasche an der Friedhofsmauer auf, 
die Erde und lief wohl ein dutzendmal tiber den Friedhof hin und zurtick, 

1) Uber die Bedeutung des Todes flir das Philosophieren siehe P. Schrecker, 
Bergsons Personlichkeitsphilosophie, Mlinchen 1912. 
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bis ich dachte, der Furcht Herr geworden zu sein. Spater glaube ich den 
Weg ohne Angst· gegangen zu sein. 

DreiBig Jahre spater traf ich einen ehemaligen Schulkameraden, mit 
dem ich Kindheitserinnerungen aus der Volksschule austauschte. Es ficl 
mir dabei ein. daB derzeit jener Friedhof nicht mehr bestehe. und ich 
fragte. was aus dem Friedhof, der mir solche Beschwerden gemacht hatte. 
geworden sei. Verwundert antwortete mir mein ehemaliger Kamerad, 
der langer als ich in jener Gegend gewohnt hatte. daB auf dem W e~e 
zu unserer Schule n i e m a I s e in F r i e d h 0 f gewesen sei. Da erkannte 
ich. daB die Erin n e run g and i e F ri e d h 0 f s g esc h i c h tee i n e 
dichterische Einkleidung fiir meine Sehnsucht war, die 
An g s t v 0 r d e m To d z u ii b e r win den. Sie sollte mir ahnlich wie 
in anderen Lebenslagen zeigen. daB man den Tod und die Todesangst 
iiberwinden konnte. daB es ein Mittel geben miisse. und dies 
w irk t e w i e e ink raft v 0 11 e r Z u s p r u c h, daB es mir gelingen 
konnte, in schwierigen Lebenslagen ein solches Mittel gegen den Tod zu 
finden. So kiimpfte ich gegen meine Kindheitsfurcht. so bin ich Arzt 
geworden und so sinne ich auch jetzt noch Problemen nach, die micn 
gemaB dieser psychischen Eigenart anziehen, was bei der Titanic-Kata .. 
strophe in hervorragendem MaBe der Fall war. 

Ja mein Ehrgeiz ist so sehr durch diese leitende Fiktion, den Tod 
zu iiberwinden. festgelegt, daB ihn andere Ziele wenig aufstacheln konnen. 
Es kann vielmehr leicht der Eindruck erweckt werden, als ob mir in 
den meisten Beziehungen des Lebens der Ehrgeiz fehlte. Die Erklarung 
fiir diese double vie, fUr diese Spaltung der Personlichkeit, wie es die 
Autoren nennen wiirden. liegt darin, daB d erE h r g e i z jan u rei n 
Mitt e I dar s tell t, keinen Zweck, so daB er bald beniitzt, bald beiseite 
geschoben wird, je nachdem das vorschwebende Ziel bald mit diesem 
Charakterzug, bald ohne ihn leichter zu erreichen ist." 
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"Die meisten Menschen gleichen Uberresten eines 
vollen Gastmahls, das Leute von verschiedenem Ge. 
schmack und Appetit gepltindert haben." (Novalis.) 

"Die Medizin muB noch ganz anders werden, - Lebenskunstlehre -, 
Lebensnaturlehre!" An dieses ahnungslose Romantikerwort habe ich 
mich unwillkiirlich erinnert, als ich A I fr e dAd I e r s "Grundziige zu 
einer vergleichenden Individualpsychologie" in seinem Buch: "Dber den 
nervosen Charakter" und in der Folge auch die anderen individual. 
psychologischen Schriften las und las und immer wieder bedenken muBte. 
Hier fand ich wahrhaftig, von medizinischer Wissenschaft inspiriert, 
eine Lebensnatur., eine Lebenskunstlehre, und zwar eine, die uns sozu. 
sagen gewohnte Krii~ken aus der Hand nimmt und uns unwiderstehlich 
beibringt, daB wir, wir mogen wollen oder nicht, zuletzt auf eigenen 
FiiBen stehen miissen, d. h. irgendwie fUr uns verantwortlich gemacht 
werden, - unwiderstehlich aber heilsam. So sehr mich dieser zwingende 
Weckruf zur Selbstbesinnung anfangs erschiittert hatte, so warm empfahl 
ich mir bald die neue Erkenntnis zur Nutzanwendung. Ja ich begann 
mich mehr und mehr nach einer "Generalrevision" unter dem neuen 
Gesichtswinkel zu sehnen. Die eigene Tiir ist einem ja schlieBlich die 
nachste, - dort wollte ich zu kehren anfangen. Ich brannte geradezu 
darauf, me in eigenes Werden individualpsychologisch zu verstehen und 
beschloB eine Ich.Geschichte zu schreiben. Sie ist in den Anfangskapiteln 
stecken geblieben. 

Allein, da gerade diese naturgemiiB am meisten von piidagogischen 
Einfliissen und Wirkungen erziihlen, habe ich es gewagt, sie an dieser 
Stelle fUr einen kleinen Beitrag heranzuziehen. 

- - - - - Am Anfang war - - - ja dieser richtunggebende 
Anfang! Wie das alles aus den Nebeln der zeitlichen Ferne auftaucht. 
immer klarer, - durchsichtig geworden. 

Ich muB daran denken, wie ich vor Jahren in einem in den "Doku. 
menten der Frauen" veroffentlichten "Prosalyrismus" geschrieben habe: 
"Ich! - wer und was ist denn dieses Ich? 

Ich bin meine Wirkung, - jetzt und in jedem Augenblick nichts 
anderes, als meine Wirkung". 

Jetzt seh ichs anders, - ungefiihr so: 
Ich! das ist mein organisches Substrat und seine Moglichkeiten, mein 

mehr oder weniger labiles Sicherheits. und SelbstgefUhl zu festigen, zu 
steigern. Diese Moglichkeiten konnen von mir wohl oder iibel "arran. 
giert" werden. Sie sind unberechenbar fUr den begrenzten Menschen. 
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sinn. Es scheint, daB ich ein ProzeB bin, der sich, getrieben von meinen 
allgemein menschlichen und individuellen Schwachegefiihlen, meinen 
"Minderwertigkeitsgefiihlen" zum Heil oder zum Unheil vollzieht. 

In den ersten, der Riickschau zuganglichen Anfangen dieses "Pro
zesses" seh ich ein mehr als durchschnittlich "illustratives" Kind auf
tauchen. Das mag zum Teil daher kommen, daB ich mich in einer In_ 
tellektuellenfamilie entwickelt habe, wo seit Generationen eine gewisse 
iibemormale nervose Reizbarkeit die Norm gewesen ist, und daB sich die 
"Leitlinien" ja bei Nervosen auffallender zeigen. 

Wenn ich nun die einleuchtenden padagogischen Postulate ins Auge 
fasse, die aus der Lehre von der dynamischen Wertigkeit der natur_ 
gegebenen menschlichen Unzulanglichkeitsgefiihle hervorgehen, die, wenn 
es gut geht, uns empor treiben, wenn es schlecht geht, uns krank und 
schadlich, asozial machen konnen, - wenn ich bedenke, wie unklug es 
demnach ist, die Angst vor dem Leben, die ein Geschopf, das mehr oder 
weniger in der Gewalt anderer ist, ohnehin stache1nd empfindet, noch 
zu steigem, indem man die Gefahren dieses Lebens, seine Anspriiche 
und Schwierigkeiten in den wirkungsvollsten Farben malt, dann bin ich 
nicht gerade weise erzogen worden. 

Miitterliche tlberzartlichkeit hat mir die kleinen Verantwortungen 
und Schwierigkeiten des Kinderlebens mehr als mir gut war erleichtert, 
eine theoretisch ganz auf Autoritat, auf Diktatur gestellte Erziehung 
andererseits meinen Trotz sicher mehr als notwendig herausgefordert. 
Meine giitige und sensitive Mutter, reichlich schwach gegen ihre Kinder 
und im Grunde voll zager Angst vor dem Leben, nahm mit Vorliebe 
ihre Zuflucht zu energisch klingenden Redewendungen, und zwar mit 
einem geradezu aberglaubischen Vertrauen auf diese "Zauberformeln", 
um im Bedarfsfalle ihr beunruhigtes erzieherisches Gewissen damit zu 
beruhigen: und dieser Bedarfsfall stellte sich ziemlich oft ein. Ich er
innere mich u. a., daB man mir lange nacherzahlt hat, ich sei als Kind 
einmal im Bett gelegen, umgeben von allerlei ,,sicherungen" fiir die 
nachtschlafende Zeit. Neben mir ein Glas Wasser fiir den Durstfall. 
ein Stiickchen Zucker falls ich hungrig werden sollte, versehen mit wohl .. 
iiberlegten VorsichtsmaBregeln gegen eventuelle Kalte- oder Warme. 
gefiihle, und ich habe schlieBlich all das, was meine Mutter sorgsam fiir 
mich aufgebaut, iiberblickend nachdenklich vor mich hin gesagt: "Was 
konnte ich nur noch wollen?" 

Wenn ich so auf ihre iibertriebene Sorgfalt fiir meine kleine Person 
mit padagogisch nicht gut zu rechtfertigenden Anspriichen reagierte, 
dann pflegte sie mich mit einer gewissen RegelmaBigkeit nachdriicklich 
zu versichern: "Du bist der liebe Niemand, - verstehst du?" 

Da ich mich aber gleichwohl immerzu im Mittelpunkte einer angst_ 
lichen Fiirsorge fiihlte, glaubte ich ihr das natiirlich nicht. 

Der entschiedene Gegensatz zwischen erzieherischer Theorie und 
Praxis hatte nur den Erfolg, daB sich irgendwie stachelnd in mir fesb 
setzte, man fande es loblich und wiinschenswert, wenn ich mich fUr den 
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"lieben Niemand", fur jemand, der kein Recht auf Geltung zu erheben 
habe, hielte, und dagegen "rustete" ich naturgemaB eifervoH. 

Nun gab mir ja die mutterliche tlberzartlichkeit reichlich Gelegen. 
heit, andere in meinen Dienst zu stellen. Das war wohl etwas, aber 
daruber hinaus: wie hat mich der "Hebe Niemand" verfolgt, wohin, wozu 
hat er mich getrieben? 

Ich erinnere mich besonders an zwei charakteristische Erlebnisse. 
Das eine entwickelte sich so: 

Unsere Hausfrau hatte einen Hund. Ein rasseloser schwarzer Unhold 
war es, den sie indessen zartlich liebte. 

Mich Hebte besagte Hausfrau bedeutend weniger. 
Ich lieB zu ihrem MiBvergnugen gern Turen offen, die unbedingt 

zugemacht werden soHten, und beging dergleichen Unterlassungssunden 
mehr, die sich zuviel bediente Kinder leicht zuschulden kommen lassen. 
Kurz, es drangte mich immer unwiderstehlicher dazu, etwas zu tun, was 
zugleich diesem geliebteren Geschopf unangenehm und meiner Geltung 
bei des Hauses Herrin zutraglich ware. 

Eines schonen Tages, - ich muB lachen und kopfschutteln, wenn 
ich dran denke -, eines schonen Tages warf ich den Koter kurz ent" 
schlossen in eine Jauchengrube im Hofe, um ihm sofort, unter eigener 
Gefahr, nachzusturzen, ihn feuereifrig zu "retten". 

Mein Geltungsbedurfnis, mein Unwille irgendwo und irgendwem 
gegenuber "der liebe Niemand" zu sein, ist entschieden noch starker 
gewesen, als meine reizbare Abneigung gegen "Geruche" und meine 
Angst bei dem Manover. Darauf habe ich mich, den tief erschutterten, 
triefenden, eindringlich stinkenden Hund hinter mir her lockend, prompt 
als "Retterin" geriert und nicht wenig in meiner, fUr meine Verhiiltnisse 
teuer genug erkauften Augenblicksbedeutung geschwelgt. 

Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Ihr 
lieben unvergeBlichen Bruder Grimm! Du schimmernde, leuchtende 
Traumwelt von tausend und einer Nachtl Ihr habt mir dabei geholfen. 
Wie hiitte ich auch all den Schiiferkindern, die da Prinzessinnen wurden, 
ihre erhebenden Beziehungen zu gottiihnlichen Zauberwesen nicht neiden 
sollen? 

Und ich erziihlte, - erzahlte Tag fur Tag, einer gefUgigen, nicht 
gerade sehr geweckten Freundin, daB mich Nacht fur Nacht eine Fee 
abhole. 

Seltsamerweise aber nicht in ein verwunschenes SchloB (ich ging sehr 
auf Sicherheiten und von Schlossern hatte ich offenbar in unserem Pro .. 
vinznest einigermaBen unsichere VorsteHungen), sondern in einen "Laden". 

Dieser Laden! - in K ... gab es einen, der wie Warenhaus und 
Dorfkriimerei, jedes in seiner Art, zu tun pflegen, die unterschiedlichsten 
Dinge vereinigte. 

Es gab da SuBigkeiten und bunte Bleistifte, Papierpuppen, Christ .. 
baumkerzen und noch mancherlei, was ein Kinderherz sonst noch begehrt. 
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Kurz, Wollmann, sein gliicklicher Besitzer, verkorperte fiir mich schlecht.. 
weg .ein Stiick Allmacht. 

Meine Sucht, die Freundin im Glauben an meine nahen Beziehungen 
zur Allmacht zu bestiirken, war entschieden ausschlaggebender als meine 
normal entwickelte kindHche Geniischigkeit. 

Ich habe ihr manche Orange, manch andere Frucht und manche 
SiiBigkeit geopfert, die ich Fini gab, als Beweis, daB ich wirkHch "da 
gewesen" war. 

Dafiir ward mir der Triumph, daB sie andiichtig zuhorte, wiihrend sie 
meine Gabe verschmauste. 

Heute freilich habe ich sie im Verdacht, daB sie vielleicht nur so 
gliiubig tat, weil meine Beweise so gut schmeckten, und mich,· - daB 
ich meinem geradezu verhiingnisvollen Vertrauen auf W orte und Ge. 
biirden (auf Zauberformeln) vielleicht nur zu gern aufsitzen wollte. 

Mir scheint, an einer einschliigigen Entdeckung ist spiiter auch unsere 
Freundschaft gescheitert. (Sehr wahrscheinlich! - siehe John Gabriel 
Borckmann und Freund Foldal.) Jetzt kenne ich den Sinn in dem kindi. 
schen Spiel. 

Der "Hebe Niemand" ist schuld daran, daB ich um jeden Preis jemand, 
jemand Besonderes sein wollte. 

Wie typisch ist diese Erscheinung! 
Genau so typisch, wie die Attacken, die das Nervenleben unziihliger 

Menschen erlitten hat, die in der Kindheit die suggestive Macht eines 
Erziehungsideals erie ben muBten, das geradezu die Tendenz zeigte, dem 
ohnehin schwachen, unsicheren kleinen Wesen "seines Nichts durch
bohrendes Gefiihl" als Zustand besonderer Gnade hinzustellen, wiihrend 
sie gleichzeitig mit ihren Angelegenheiten mehr oder weniger dieganze 
Umgebung beschiiftigten. 

Ich glaube es der Individualpsychologie aufs Wort: 
"Von der Basis seiner Minderwertigkeit strebt das disponie:t:te Kind 

seinem iiberspannten Ziele zu, mit einem unaufhaltsamen Elan, der ihm 
zum dauernden Rhythmus seines Lebens wird." 

GewiB: je groBer die" Unsicherheit, desto verzehrender der Macht< 
hunger, desto hoher die "Leitlinie", die bis zur Gottiihnlichkeit ansteigen 
kann, wie schon das alte Miirchen von Frau Ilsebill, der Fischersfrau, 
so bedeutsam erziihlt. 

Menschen, die in ihrer Kindheit Hunde in Gruben geworfen haben, 
um als Lebensretter gefeiert zu werden, und sich von einer Fee mit. 
nehmen lieBen, um damit zu renommieren, sind in Gefahr, solche 
Manover in ihrem spiiteren Leben in irgend einer Form zu wiederholen 
und sich dabei gelegentlich zu eigenem und fremdem Schaden empfindlich 
zu "iibernehmen". 

Ich glauhe, ganz besonders, wenn diese Menschen als Miidchen auf 
die Welt gekommen sind. Eine Tatsache, die ich fiir meine Person oft 
genug bejammert habe. 

Besonders in meiner Kindheit und Jugend. 
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Ich hatte einen Bruder, der selbstverstandlich ein ganzer Mann werden 
sollte und einen Vater, der ein ganzer Mann war. Wohl die geschlos~ 
senste und einheitlichste Personlichkeit, der ich je unmittelbar nahe war. 

Er war Arzt unter erschwerenden Umstanden. - Landarzt. Allein 
wenn auch sein ganzes Leben opfervolle Hingabe an Beruf, Offentlichkeit 
und Familie gewesen ist, so war er doch daheim der Herr im Haus. Die 
Mutter, welche die miinnliche Oberlegenheit a priori zur Erhaltung ihres 
seelischen Gleichgewichts recht gliicklich in ihre W eltanschauung ein~ 
gefUgt hatte, begiinstigt von der Zeit, in der sie aufgewachsen und von 
der Personlichkeit ihrer personlichen Herren im Vaterhaus und im 
eigenen Heim, wollte mich natiirlich fiir dieselbe Auffassung gewinnen, 
die sie zu den tragenden Grulldpfeilern des Frauengliicks rechnete. 

Aber sie hatte damit kein GlUck bei mir. 
Das Ideal vom Weibe, das sie mir, wohl in Anbetracht eines friih~ 

zeitig einsetzenden Widerstandes meinerseits, besonders oft in den klas. 
sischen Linien von Schillers "Wiirde der Frauen" vor Augen fiihrte, 
behielt fUr mich trotz aller poetischen Verkliirung einen fatalen Bei'" 
geschmack vom - "lieben Niemand". 

Kein Zweifel: der "miinnliche Protest" bildet seine Leute. 
Als meine Mutter jung war, hatte Berta noch gesponnen. 
Jetzt webte und spann die Maschine unabliissig an einem Frauenideal, 

das eine andere Tugend kennen durfte, als Demut und immer wieder 
Demut. Die Dampfkraft im Dienste des Kapitals hatte Bewegung in 
ungeheure Massen gebracht, - neue Note, - neue Expansionsmoglich. 
keiten. 

Der vierte und ein fUnfter Stand, die Frauen erhoben sich. 
In diese veriinderte Welt. die ihre unruhigen Reflexe auch in jene 

verschlafenen Nester warf, wo die gute alte Zeit allemal ihre geschiitz. 
testen Zufluchtstiitten hat, wuchs ich hinein. . 

Meine Proteststellung zu meiner Umwelt ist auch in der Wahl meiner 
Lieblingsbiicher deutlich zutage getreten. 

Ich wurde friihzeitig eine Leseratte, die der Wirklichkeit so oft als 
moglich mit ihrer Biicherwelt und mit lebhaften Wachtraumen untreu 
wurde, in denen die "Literatur" dann mit allerlei geheimen Zielen ge. 
meinsame Sache machte. 

Am liebsten waren mir immer jene Biicher. die mich am weitesten 
wegfUhrten, denn nach den fernen und weiten Dingen spannte sich 
meine Sehnsucht schmerzhaft und heftig in meinem engen, iingstlich be. 
hiiteten Winkel. Damit im Zusammenhange mag auch die besondere 
Vorliebe gestanden haben, die ich fUr einen kleinen Bach hatte, der 
unweit von meinem Eltemhaus iiber eine Wiese wanderte, immerzu, 
iiberalL vorbei. Der hat meine Kindertraume oft mitgenommen in ein 
blaues, sonnenfunkelndes, unendliches Wunderweit, wenn ich ihm Zweig 
auf Zweig zuwarf, damit er sie ganz bestimmt ins Weltmeer trage, ins 
weite, weite Meer. 



350 Hedwig Schulhof: 

Mit diesen Zweigen habe ich am sicheren Ufer die wildesten See
abenteuer erlebt, aber zuletzt ging immer alles gut aus. 

Ein Indianermiidchen in einem Fischerboot, das eine hervorragende 
Rolle in meinen Triiumen spielte, brachte sie zu guter Letzt in Sicherheit 
und steckte einen davon auf ihren Hut. 

Wie das alles jetzt zu mir kommt, - neu und anders. 
An diesem Hut habe ich keinen Augenblick gezweifelt und auch 

daran nicht, daB seine rothiiutige Besitzerin anders war als aIle Menschen, 
die ich kannte. Wie, hiitte ich wohl schwerlich zu sagen gewuBt, abel' 
"anders" schwebte sie mir vor. . 

Sie brauchte nicht in die Schule zu gehen und muBte sich, was mir 
offenbar reichlich wichtig erschien, niemals zur Vorsicht mit einem Regen. 
schirm schleppen. 

Diese meine heimliche Freundin tat iiberhaupt, was sie wollte, sie 
brauchte nicht folgsam zu sein, aber alles, was sie tat, war gut und schon 
und sie war sehr glUcklich. 

Mein Kindersinn muB einen gewissen Zusammenhang zwischen Wage .. 
mut und Freiheit, zwischen GlUck und Giite geahnt haben, der so sicher 
besteht, wie es zwischen der iingstlichen Gewohnung an den En-tout-cas 
und der nachdriicklichen Forderung einer allgemeinen Lebensangst, die 
belastet und hemmt, bestimmte Zusammenhiinge gibt. 

Wenn ich so forschend und priifend zuriickschaue auf das, was mein 
und ich einst war, sind mir eigentlich von dem sogenannten Paradies 
der Kindheit die Schlangen in lebendigster Erinnerung geblieben. 

Das vielberufene Eldorado gefiel mir ganz und gar nicht. 
Hinaus, hinaus! - dieser Gedanke verfolgte mich schon vor meinem 

vollendeten 10. Jahre. 
Was man schwarz auf weiB hat, kann man bekanntlich getrost nach 

Hause tragen; und so habe ich anna dazumal mit ganz besonderer Sorg
faIt ein Modekupfer aufgehoben, unter dem wirklich und wahrhaftig zu 
lesen stand: Schulkleid fiir junge Miidchen von 10 Jahren. 

Das wirkte wie die Urkunde jener heiB ersehnten Standeserhohung 
auf mich. Wenn ich nun schon einmal kein Junge sein konnte, - in 
wenigen W ochen war ich zehn Jahre alt, also kein Kind mehr, sondern 
ein "junges Miidchen". 

Daran hielt ich mich so fest und fanatisch, daB ich Wutanfiille be
kommen konnte. wenn man mich in irgend einem Zusammenhange 
"Kind" nannte. Gesund war das alles sicher nicht. 

Ich blieb auch korperlich aUffallend zuriick und habe von meinem 
12. Jahre angefangen durch wichtige Entwicklungsjahre hindurch und 
auch spiiter noch manchmal an quiilenden nervosen Schlingbeschwerden 
gelitten. 

Es gab vieles im Frauenleben. in meinem Leben, was ich nicht 
schlucken wollte. 

Diese Zustiinde, die mit Todesangst und heftigem Herzklopfen ver. 
bunden waren, haben mich schlieBlich von einem Schulbesuch befreit, 
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unter dessen Langweiligkeit und Schablonendisziplin ich nicht wenig 
stohnte. Von meinen Lehrern war ich sehr ungleich behandelt worden. 
Es gab darunter welche, die mich, meinem angesehenen Vater zuliebe, 
redlich verziehen halfen, und es gab welche, die sich's aus demselben 
Grunde angelegen sein lie Ben, den Beweis zu erbringen, daB sie "keine 
Ausnahmen machten", was ich gewiB auch manchmal am unrechten Ort 
zu spiiren bekommen haben mag. 

1m ganzen war ich das gern vorgefiihrte Paradepferd jeder Schut. 
klasse gewesen, als ich, lljahrig, die 5 Volksschulklassen hinter mir 
hatte, die in K ... die Madchenbildung besorgten. 

o Schmerz! 
Wah rend mein alterer Bruder schon mit 10 Jahren die Bank' eines 

Gymnasiums driicken durfte und seither Sie genannt wurde, muBte 
ich, faute de mieux, eines der urn soviel bedeutungsloseren Madchen
lebensjahre damit zubringen, gahnend Dinge wiederholen zu horen, die 
ich zumeist auswendig wuBte, und mich geborig abkanzeln lassen, wenn 
mein ungestiimer Tatendrang sich allerhand storenden Streichen zu
wendete. Ich atmete auf, als mein Vater infolge meiner nervosen An. 
faUe endlich fand, daB vie I frische Luft und andere allgemein kraftigende 
Einfliisse zur Zeit ein zutraglicherer Zeitvertreib fUr mich waren, als 
de·r weitere Besuch meiner Repetierklasse. 

Zu Beginn des nachsten Schuljahrs bekam ich dann einen Lehrer von 
der ortlichen Knabenbiirgerschule, - einen sehr tiichtigen Lehrer, den 
indessen meine altkluge, oppositionsliisterne Art einigermaBen gereizt 
zu haben scheint. 

Vor allen Dingen ist mir erinnerlich, daB dieser wackere Schulmann 
das von mir sichtlich heiB ersehnte Sie zunachst durch eine drollige, 
mir allerdings sehr argerliche Umgehung der direkten Anrede ersetzte. 
So sagte er z. B.: "Wie weit hat man das letzte Mal gelernt?" oder: "Man 
weiB doch, daB man nicht auf die Uhr zu schauen, sondern aufzupassen 
hat." Nebenbei blieb er immer, wenn ich besonders sehnsiichtig nach der 
Uhr sah, in einer, wie er meinte, hochst padagogischen Selbstlosigkeit 
reichlich iiber die Zeit. 

Ich sah iiberhaupt den Zweck dieser Stun den nicht recht ein. Be. 
sonders seit ich einmal vom Nebenzimmer aus zugehort hatte, wie mein 
Lehrer meine Mutter einmal gesprachsweise fragte, was eigentlich seine 
begabteste Schiilerin werden sollte, - das Madel habe eine iiberraschende 
Raschheit der Auffassung bei aHem, was sie nur halbwegs interessiere -
und ich als Antwort die unvergeBlichen Worte horen muBte: "hoffentlich 
eine zufriedene Hausfrau, wie ihre Mutter und GroBmutter geworden 
sind". 

"Eine zufriedene Hausfrau!" 
Dazu brauchte ich doch wahrhaftig die verhaBte Geographie ganz und 

gar nicht. 
Ich habe mich auf Landkarten und spater auch im Freien und in 

fremden Stadten sehr schlecht und ungern aHein orientiert. 
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Die miitterlichen W orte hatten eine heftige Opposition in mir erweckt, 
aber meine ebenso heftige Abneigung gegen Dinge, die mir unangenehm 
waren, stiirzte sich nichtsdestoweniger darauf. 

Das Erlebnis hat sich so fest in meine Erinnerung eingehakt, daB 
ich es in allen Einzelheiten zuriickrufen kann. 

Vor mir auf dem Tische lag Walter Scotts: "Kenilworth" und Sir 
Walter Raleigh, ein Mann und ein Held, hatte gerade den Mantel von 
seinen Schultern gerissen und ihn vor Elisabeth Tudors FuBe gebreitet. 
Dieser Szene, in deren Mittelpunkt das \Veib als Herrscherin stand, 
traumte ich gerade nach, als ich Mutter so von meiner Zukunft sprechen 
harte. 

Wie graue Spinnweben legten sich ihre Worte alsbald auf den Abi 
glanz der Macht und der Herrlichkeit, der eben noch in mir geleuchtet 
hatte. Dann sanken sie in die Tiefe. 

Dort scheint die "zufriedene Hausfrau" im Laufe der Zeit die Sub. 
stitution des "lieben Niemand" ubernommen zu haben. 

Ofter und after kamen die Nachdenklichkeiten iiber die wesentliche 
Niitzlichkeit meiner Unterrichtsstunden, namentlich der Geographie. 
stunden, die ich ganz und gar nicht leiden konnte. 

Dabei behielt ich alles, was ich von fremden Landern, namentlich 
von groBen Stlidten hOrte, famos und beschliftigte mich oft sehnsiichtig 
dam it, aber wie mir die stummen Kaden immer ein Greuel gewesen sind. 
habe ich mich uberhaupt stets mehr am Wort als an den Dingen orien. 
tied, was wohl in seinen Weiterungen innerlich mit der miserablen 
Menschenkenntnis zusammenhangt, an der ich schwer genug gelitten 
habe. 

Ich bin uberzeugt davon, daB "jede seelische Erscheinung, wenn sie 
uns das Verstandnis einer Person erschlieBen solI, nur als Vorbereitung 
auf ein Ziel verstanden werden kann". So erfaBt und verstanden repra. 
sentiert sich die wachsende Abneigung gegen meine Unterrichtsstunden, 
deren ich mich sehr deutlich erinnere, als die Oberflachenerscheinung 
eines tief verankerten Protestes dagegen, mich auch nur im geringsten 
flir etwas anzustrengen, was zur Zeit, meinem Gefuhl nach, meinem 
geheimen Lebensplan zur Erreichung sichernder Vberlegenheitsgeflihle 
in keiner Weise forderlich war. 

Man stellte mir gern meinen Bruder als ein Muster an FleiB und 
Pflichteifer zur Nachahmung hin, aber das ging so ziemlich an mir vorbei. 
Ich begriff wohl instinktiv seinen FleiB, als ein notwendiges Mittel zum 
Zweck, im Leben "hinauf"zukommen. 

Nach dem EngpaB der Matura kam flir ihn das weite Land der aka" 
demischen Freiheit, wovon ich allerhand lauten horte, und er wurde 
mit Hilfe des Zeugs, das er emsig in seinen Kopf hineinstopfte, irgend 
etwas, was er gern werden wollte. 

Das war wohl der Miihe wert, aber fur das abstrakte Bildungsideal, 
woflir mich meine Mutter begeistern wollte, war ich zwischen 12 und 
15 absolut nicht zu haben. 
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Diese drei Jahre, wie lang sind sie mir erschienen! 
Aber endlich war auch diese abschlieBende Episode meines reguliiren 

Bildungsganges tiberlebt. 
Ich stand im 16. Lebensjahre und mein Lehrer nannte mich nicht nur 

Sie, sondern auch Friiulein und flng sogar an, mich zuerst zu grUBen. 
Seltsam, - kaum war ich die regelmiiBigen Stunden los, flng ich an -
zu lernen, d. h. ich kam allmiihlich darauf, daB Wissen unter Umstiinden 
auch das Geftihl eines Vorranges geben konne. 

Oberdies, - die zufriedenen Hausfrauen in K . . . wuBten meistens 
recht wenig und, - was sie nicht waren, war ja das Gliickl 

Ich saB bald bis tief in die Nacht hinein tiber Btichern, aus denen 
ich zuerst meine franzosischen Sprachkenntnisse ergiinzen wollte, deren 
Anfangsgrtinde mir meine Mutter mit sanfter Gewalt beigebracht hatte. 
Englisch lernte ich bei einer Freundin, die so glticklich gewesen war, 
lange in einer groBen Stadt unterrichtet worden zu sein. Ich suchte 
mir sogar Schwierigkeiten. So schlug ich fehlende Worte in einem fran~ 
zosisch~englischen Worterbuch nach, das ich auf dem Boden in einer 
Bticherkiste aus dem NachlaB eines gelehrten GroBvaters aufgestobert 
hatte. Ich horte mich gar zu gern von den Leuten klug nennen und 
sehnte mich unaufhorlich nach Beweisen, daB jene, die so sagten, recht 
damit hatten. Ich war, wie ich schon erwiihnte, auffallend klein und 
schwach ftir meine Jahre. - doch wenn ich wie 13jiihrig aussah, so 
bemtihte ich mich, wie 30jiihrig zu sprechen und war friihreif und altklug 
tiber aIle MaBen. 

Diese Disharmonie verfehlte nicht entsprechend aufzufaIlen, ich war \ 
reichlich unheliebt, aber ich galt unwidersprochen in dem ganzen an~ 
spruchslosen Bekanntenkreis ftir eine kleine Leuchte und war bald auf 
dem besten Wege, der esprit fort von Kriihwinkel zu sein. Wenn man 
meiner Mutter nicht selten Komplimente tiber ihre kluge Tochter machte, 
dann erziihlte sie manchmal nach ziirtlicher Mtitterart allerlei "Besonder~ 
heiten" aus der Kindheit ihres SproBlings und wenn ich so erfuhr, wie 
bemerkenswert es war, daB ich schon im vorschulpflichtigen Alter die 
Gtite oder die Allwissenheit Gottes angezweifelt hatte, als man mir von 
Abrahams Opfer erziihlte, weil der Allwissende doch gewuBt haben 
mtiBte, daB der Patriarch die Prtifung bestehen werde, und die ganze 
Quiilerei sehr tiberfltissig gefunden hatte, so wurde ich bestiirkt in der 
Richtung, die ich genommen, meinen "Siegen" nachzugehen. -

Aber schlieBlich konnte die geschmeichelte Eitelkeit nicht gegen die 
mtitterliche Sorge aufkommen, deren Gegenstand meine fragile Korpers 

lichkeit war. 
Einmal, nachdem ich, wie gewohnlich, als Vorleserin und Worts 

fuhrerin der Mittelpunkt einer Miidchengesellschaft bei uns zu Hause 
gewesen, deren Teilnehmerinnen mir alle korperlich ganz bedeutend 
tiber den Kopf gewachsen waren, sagte meine Mutter, als wir allein 
waren, mit sehr traurigen Augen zu mir: "Du kannst ja gar nicht ge" 
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deihen, deine innere Unruhe friBt dich formlich auf, - wie ruhig die 
anderen Madchen gegen dich sind." 

"Fandest du es schoner, wenn ich so dick und so dumm wie - -
(ich nannte den Namen der Unbegabtesten aus unserem Kreis) ware?" 
inquirierte ich prompt und wahrend meine Mutter leise: "beinahe" 
seufzte, bereitete ich eifrig eine Formel vor, die mich gegen das nieder
drtickende Geftihl, die weitaus kleinste und schwachste unter meinen 
Altersgenossinnen zu sein, sichern sollte. Ja, ja: mein unruhiger Geist, 
- eigentlich werde ich wohl mein "tiberlegener" Geist gemeint haben, 
der zehrte an mir, - etwas fUr etwas. In Wahrheit entwickelte sich 
indessen dieser vielberufene Geist wohl so rasch und so unruhig, weil 
ihm die Aufgabe zugefallen war, mir jene Beachtung zu beschaffen, die 
andere Sechzehnjahrige von ihrer beaute du diable zu beziehen pflegen. 

Die Individualpsychologie hat mich diese auffallend bewegliche 
Geistigkeit als von organischen Minderwertigkeiten mobilisiert sehen 
gelehrt und mir die Augen tiber das Ineinanderweben von Korper, Seele 
und Umwelt in neu orientierender Art geoffnet. 

"Unser Leben ist kein gegebener, sondern ein von uns gemachter 
Roman", - diesen Gedanken des Novalis sehen wir von der Individual
psychologie dahin erganzt, daB sie uns auch mit den unabweislichen 
Mitarbeitern am Roman des Menschenlebens rechnen lehrt, die dem 
Dichter in seinen sozialen Beziehungen, die ihm in Familie und Gesell
schaft beigegeben sind. 

Millionenfach hat es sich so an wechselnden Geschlechtern geracht. 
daB das Kind leider das gegebene Objekt zur Saturierung der hungrigen 
Minderwertigkeitsgeftihle der Erwachsenen ist. Unzahlige Kinder sind 
auf diesem Wege, im Namen altehrwiirdiger Erziehungsideale, in ein 
unertragliches GefUhl der Schwache und unzureichenden Kraft und in 
der Foige in die Neurose getrieben worden. Ich meinerseits habe das 
Kindsein geradezu als Stigma empfunden und erst als ich ftir "voll" 
genommen wurde, (so wie man eigentlich auch das Kind fUr "voll", 
d. h. ernst und wichtig in seiner Art nehmen sollte) wich ein schmerz
hafter, ein exaltierender Druck von mir, unter dem meine ganze Enb 
wicklung gelitten hatte. 

Ich holte zwischen 16 und 18 korperlich meine Altersgenossinnen ein, 
und mit den normalen "Erfolgen" des damaligen Jungmadchenlebens, 
mit der zunehmenden "Geltung", verloren sich auch die Schlingbeschwer
den und AngstgefUhle in jener Zeit. 

Ich habe, wie gesagt, meine Rtickschau sozusagen an der. Schwellc 
des Lebens abgebrochen. Aber die Einleitung gentigt wohl, um anzu
deuten, wie sehr der Geist des "lie ben Niemand" in der Erziehung den 
Weg ins Freie und zu den Mitmenschen erschweren und das Leben kom
plizieren kann. 
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SchluBwort. 

Was wir in diesem Bande einem geneigten und geschulten Leser 
vorlegen, ist nicht mehr als das Ergebnis eines Jahrzehnts, auf dem 
Boden der Individualpsychologie erarbeitet. Die GroBe des Arbeits. 
gebietes zeigt sich in der Fulle der Probleme. Deren Auswahl erscheint 
uns durch unseren Standpunkt und durch die Forderung des Tages 
gegeben. Die stattliche Anzahl unserer Mitarbeiter erklart sich aus dem 
unabweislichen Bedurfnis, Arzte und Erzieher auf einem gemeinsamen 
Arbeitsgebiet zu sammeln. 

Die Einheitlichkeit unserer Grundanschauungen, kraft deren wir den 
Anspruch einer selbstandigen Forschung und Weltanschauung vertreten, 
liegt in dieser Sammlung ebenso klar zutage als. in der Arbeit ,;Ober 
den nervosen Charakter" (4. Aufl. 1928), in den "Schriften" und in 
"Praxis und Theorie der Individualpsychologie" (3. Aufl. 1927). Kleine 
Anderungen in einzelnen alteren Arbeiten dieser Sammlung erwiesen 
sich als notwendig durch die Fortschrihe unserer Wissenschaft. 

Wissenschaft und Praxis der Kindererziehung sind nur bei gemein. 
samer Tii.tigkeit wachstumsfii.hig. Was die bisher vorliegenden Arbeiten 
unserer Richtung zusammenhii.lt und verbindet, ist die empirisch ge. 
wonnene Grundanschauung von der richtunggebenden Zielsetzung im 
kindlichen Seelenleben, derzufolge aUe Phanomene einer planvoUen 
Linie des Lebens entsprechen. Individualpsychologie ist fur uns jenes 
kunstlerische Bestreben, das uns instand setzt, aIle Ausdrucksbewe. 
gungen im Zusammenhange eines einheitlichen Werdens anzuschauen. 
Vnd so ergibt sich fUr die Praxis der Erziehung als wichtigste Voraus. 
setzung: durch AufheUung des unerkannten Lebensplanes und Revision 
desselb~n den Sinn fur die Wirklichkeit zu scharf en. krankhafte, un. 
soziale Ausartungen durch Anderung des selbstgeschaffenen Systems 
zu beseitigen und eine Versohnung anzubahnen. 

Der vorliegende Band darf wohl als ein bescheidenes Abbild dieser 
Bestrebungen an die Aufmerksamkeit der Berufenen appellieren. 

Dr. Alfred Adler. 
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Individuum und Gemeinschaft 
Schriften der Internationalen Gesellschaft 

fur Individualpsychologie 

Dr. Alfred Adler 
Herausgegeben von 

Dr. Leonhard Seif Otto Kaus 
Wi en MUnchen Berlin 

Bisher erschienen die Hefte: 

1. Inhalt und Wandel der Idee der Miitterlichkeit. Von A daB e iI, Berlin. 
Mit einem Holzschn. von K ii t e K 0 II wit z. 57 S. Steif brosch. RM. 2.70 

I 2. Die Gefiihle und das Ich. Von J 0 ha nne s N e u man n, Alt.Ruppin. 
. IV, 85 Seiten. Steif broschiert RM. 3.60 
I Inha1t: I. Das Wesen des Gefiihls: Das Problem des Gefiihls. - Die 

Theorie des Gefiihls. II. Minderwertigkeitsgefiihl. - Gemeinschafts. 
gefiihl. III. Das Ich und das Es. IV. Das "Wandlungserlebnis" Psycho. 
therapie und Religion. 

3. Mut und Entmutigung. Die Prinzipien der Psychologie Alfred Adlers. 
-Von Dr. Alexander N eu er, Wien. 32 Seiten. Steif brosch. RM. 1.50 

4. Die Triiume in Dostojewskys "Raskolnikoff". Von 0 t t 0 K a us, Berlin. 
IV, 77 Seiten. Steif broschiert RM. 3.30 
InhaIt: Traumdeutung und Traumdichtung. - Der Traum von der 
erschlagenen Stute. - Der Traum von der Oase und der Traum von 
der Wirtin. - Der getriiumte Mord. - Der Traum Swidrigailoffs. 

5,i6. Das Schopfertum der Frau. Von A daB e il, Berlin. 
I. Theoretischer Teil: Ein Versuch zum Problem der Personlichkeit. 
II. Praktischer Teil: Dargestellt am Leben der Bildhauerin Emma Cotta. 
IV, 110 Seiten mit 6 Tafeln. Steif broschiert RM. 5.10 

7. Individualpsychologie und Schule. Von Eli s abe t h Bello t. 
66 Seiten. Steif broschiert RM. 2.70 
Inhalt: Elternhaus und Schule.-Der Lehrer. - Gemeinsame Erziehung.
Die Strafe. - Lob und Ermutigung. - Begabung. - Der Ehrgeiz. -
Trotz und LUge. - Erziehung zur Gemeinschaft. 

8. Die Ehe von heute und morgen. Von Sofie Lazarsfeld, Wien. 
73 Seiten. Steif broschiert RM. 3.
Inh a It: Ethnologischer Riickblick. - Betrachtung der Gegenwart. -
Vorbereitung zur Ehe. - Das Problem der Treue. - Gefiihrdung der 
vollen Liebesfiihigkeit (Frigiditiit, Perversion, Homosexualitiit). - Der 
Alltag und die Familie. - Eifersucht. - Ausblick in die Zukunft. 

9. Di~ nervose Erkrankung als sinn volle Erscheinung unseres gegenwiirtigen 
Kulturzeitraums. Eine Untersuchung iiber die Storungen unseres heu. 
tigen Soziallebens. Von Dr. F 0 Ike r t W il ken, Privatdozent an der 
Universitiit Freiburg i. Br. 101 S. Steif broschiert RM. 4.20 
In h a It: Der Intellektualismus als Ersatz mittelalterlicher Gemein. 
schaftsbindungen und als Anzeichen der Verselbstiindigung (Autonomie) 
der Personlichkeit in der Neuzeit. - Das IchbewuBtsein in der Neuzeit. 
- Die gestaltenden Kriifte des neuzeitlichen Lebensstiles. - Die Ent. 
stehung der nervosen Grundhaltung. - Die Entstehung des nervosen 
Charakters aus dem Ichkonflikt. - Die Phasen des Minderwertigkeits. 
bewuBtseins. - Die nervose Grundhaltung als erster, aber miBlungener 
Versuch der Uberwindung des neuzeltlichen Lebensstiles. - Das Pro. 
blem der Heilung. 
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Studie tiber 
Minderwertigkeit von Organen 

Von Dr. Alfred Adler in Wien 
VIII, 92 Seiten. 1927. Steif broschiert RM. 4.20 

Inhalt: 
Einleitung. GrundzUge einer Organ.Minderwertigkeitslehre. I. Hereditiit. 
II. Anamnestische Hinweise. III. Morphologische Kennzeichen. IV. Reflex. 
anomalien als Minderwertigkeitszeichen. V. Mehrfache Organminder. 
wertigkeiten, VI. Die Rolle des Zentralnervensystems in der Organ. 
minderwertigkeitslehre. - Psychogenese und Grundlagen der Neurosen 
und Neurosenpsychosen. Biologische Gesichtspunkte in der Minder. 
wertigkeitslehre. Anhang: Zur Minderwertigkeit des Harnapparates. 

Schicksale der Enuretiker und ihres Stammbaumes. 

So eben erschien: 

tiber den •• nervosen Charakter 
Grundziige einer vergleichenden Individual .. Psychologie 

und Psychotherapie 
von Dr. Alfred Adler in Wien 

Vierte Auflage. 
VIII, 220 Seiten. 1928. RM. 10.50; geb. RM. 12.-

.Das geistvolle und gedankenreiche Werk des Verfassers verdient griiBte Beachtung. Adler 
unterscheidet sich von Freud bekanntlich darin. daB er die alleinige sexuelle Atiologie der Neu. 
rosenentstehung ablehnt. Nach seinen Anschauungen ist die erste Ursache dafiir sein subjektives 
Gefiihl der Minderwertigkeit. das sein Korrelat in den oft bei Nerviisen vorhandenen anato' 
mischen und physiologischen Organminderwertigkeiten hat. Dieses Gefiihl der Minderwertigkeit 
fiihrt nun zur kompensatorischen Entstehung eines iibertriebenen Strebens nach Geltung. das 
als Aggressionstrieb • Wille zur Macht" (Nietzsche) oder .miinnlicher Protest" bezeichnet 
wird. da es sich hiiufig in die Form des .Mannseinwollens· Oder .Obenseinwollens" kleidet. Die 
so angestrebte Erhiihung des Persiinlichkeitsgefiihls stellt den fiktiven Endzweck nicht nur der 
Neurose sondem auch des nerviisen Charakters dar. und dieser fiktive Endzweck gewinnt um' 
gehenden EinfluB auf das Lebender Nerviisen und bedient sich der nerviisen Charaktereigen, 
schaften als Sicherungen. dieses Endziel zu erreichen. 1m zweiten praktischen Teil wird nun 
meist auf Grund von Psychoanalysen gezeigt, wie all die bei Nerviisen sich findenden Charakter. 
eigenschaften. z. B. Geiz. MiBtrauen. Neid. Grausamkeit. Mitleid. Trotz usw .• im Dienst des 
leitenden fiktiven Endzieles stehen nd mit anderen Worten dazu dienen. das gesunkene Selbst. 
bewuBtsein zu heben." Deutsche medizinische Wochenschrift. 

Alfred Adler / Der Mensch und seine Lehre 
Ein Essay von Manes Sperber in Wien. Mit einem Bildnis Dr. Adlers. 

40 Seiten. 1926. Steif broschiert RM. 1.50 

Oem vielverdienten Begriinder der individualpsychologischen Schule Alfred Adler in Wien widmet 
der Verfasser eine warm geschriebene Studie. Er schildert den Weg. den Adler gegangen ist. 
wie er sich zuniichst an Freud anschloB und allmiihlich zu eigenem Gedankenkreise kam. aus 
dem die Individualpsychologie und die individualpsychologische Behandlungsweise erwuchsen. 
Os. Biichlein wird jedem. der sich mit den Foftschritten der medizinischen Psychologie beschiiftigt. 
sehr interessieren.· Ars Medici. 
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